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Geschichte der Chemie.
— , Professor Dr. Harold C. ü rey , der Nobelpreisträger fü r  Chemie 1934. (Cliemiker- 

Ztg. 58 . 1009. 15/12. 1934.) L e s z y n s k i .
Rutherford, M m e. Curie. N achruf. (N ature, London 1 3 4 . 90— 91. 21/7. 

1934.) Sk a l i k s .
— , Gustav Embden. Schilderung des wissenschaftlichen Lebenswerkes des am  

25/7. 1933 verstorbenen Physiologen. (H oppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 2 3 0 . 3— 11. 
28/12.1934.) L o h m a n n .

— , M artin  H ahn. N achruf fü r den am  4/11.1934 verstorbenen D irektor des Hygien. 
In s titu ts  in Berlin. (Ber. dtsch, chem. Ges. 67. A bt. A. 173. 5/12. 1934.) L i n d e n b a u m .

Lars Yngström, A rvid  Johansson. N achruf fü r den L eiter der techn. Forschungs
arbeit u. des Techn. Büros des Jem k o n to r sowie des H auptschriftleiters von  Je rn - 
kontorets A nnaler. (Jem kon to re ts  Ann. 1 1 8 . 475— 94. 1934.) W e n t r u p .

— , Carl von Linde. N achruf fü r den am  16/11. 1934 verstorbenen Forscher u.
Industriellen auf dem  G ebiete der K älte technik  u. Gasverflüssigung, Ehrenm itglied 
der D eutschen Chem. G esellschaft. (Ber. d tsch . chem. Ges. 6 8 . A bt. A. 30—32. 
9/1.1935.) L in d e n b a u m .

— , Carl von Linde. N achruf. (Z. Ver. dtsch. Ing . 7 8 . 1417— 20.8/12.1934.) K u t z . 
— , Geheimrat Professor Dr. phil. h. c. D r.-Ing. E . H . Carl v. L inde f .  (Chem. 

A pparatur 2 1 . 229— 30. 25/12. 1934.) L e s z y n s k i .
— , Carl v. Linde. N achruf. (Autogene M etallbearbeitg. 2 7 . 370— 71. 1/12.

1934.) L e s z y n s k i .
A. Sander, Carl von L inde f .  (Z. kom pr. flüss. Gase 3 1 . 53—56. 1934.) L e sz . 
— , Wilhelm Meigen. N achruf fü r den am  8/11. 1934 verstorbenen H ochschul

lehrer. (Ber. d tsch . chem. Ges. 6 8 . A bt. A. 29—30. 9/1. 1935.) L in d e n b a u m .
— , Jacob Meisenheimer. N achruf fü r den am  2/12. 1934 verstorbenen bedeutenden 

Forscher u . H ochschullehrer. (Ber. d tsch . chem. Ges. 6 8 . «A bt. A. 32—33. 9/1.
1935.) L i n d e n b a u m .

— , S ir  Arthur Schuster. N achruf. (N ature, London 1 3 4 . 595— 97. 20/10.
1934.) G. S c h m id t .

W. T. Gordon, W illiam  H yde Wollaston, F . R . S . (1766—1828). Angaben über 
Leben u. W irken. (N ature, London 1 3 4 . 86—87. 21/7. 1934.) S k a l ik s .

I. G. Silberg, D . I .  M enddejew und  das periodische System  der chemischen E le
mente. V ortrag. G eschichtlicher R ückblick au f Leben u. H auptw erk  des G enannten 
anläßlich seines 100. G eburtstages. (Sow jet-Pharm az. [russ.: Ssow jetskaja Pharm acija] 
5. Nr. 6 . 29—39. 1934.) D e g n e r .

G. IJrbain, Wie die Ideen Menddejews in  Frankreich aufgenommen umrden. V or
trag. (Rev. sei. 72 . 657— 61. 27/10. 1934. Paris, Sorbonne.) R . K . MÜLLER.

Edmund O. von Lippmann, Alter und H erkunft des Nam ens „Organische Chemie“ . 
(Chemiker-Ztg. 58. 1009— 11. 1031— 32. 22/12. 1934.) L e s z y n s k i .

Walther Gerlach, Z u r Frage nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen. (Vgl.
C. 1933. II . 3240. 1 9 3 4 . I I .  1569.) E s w ird über die von R ö n t g e n  bei seinen ersten 
Versa, benutzten  R öhren berichtet. W ie R ö n t g e n  die R öntgenstrahlung e r  - 
f o r s c h t e ,  is t g u t bekannt, wie er sie e n t d e c k t e ,  b leib t Geheimnis. (Ergehn, 
techn. R öntgenkundc 4 . 156—62. 1934. M ünchen.) Sk a l ik s .

George Barger, Pharmazie in  vergangenen Zeiten. Pharm aziegeschichtlicher 
Rückblick. (Pharm ac. J .  .133 ([4] 79). .391— 93. 6/10. 1934.) D e g n e r .

Charles H. La Wall, Alchemistische Symbole in  ihrer Verwendung in  der Pharmazie. 
Geschichtlicher Rückblick. Abbildungen. (Amer. J .  Pharm ac. 1 0 6 . 409— 20. N ov. 
1934. Philadelphia, P a ., U. S. A.) D e g n e r .
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H. C. Beck und  C. G. Seligman, Barium, in  altern Glas. Vff. fanden in  chines. 
Schmuckperlen aus Glas aus der HAN-Zeit (202 a. Ch. bis 221 p. Ck.), die durch hohe
D. aufficlen, BaO  in  H öhe von 19,2% - (N ature, London 1 3 3 . 982. 30/6.1934.) R ö ll .

W. Theobald, D ie Glas- und Metallöfen des frühen M itldalters. Beschreibung der 
verschiedensten Öfen, die fü r die von dem  B enediktinerm önch THEOPHILUS um  die 
M itte des 10. Jah rh u n d erts  in  seiner D iversarum  artium  schedula geschilderte, hoch
entw ickelte G lastechnik u. M etallurgie erforderlich waren. (Chemiker Ztg. 59. 46—47. 
1 2 / 1 . 1935. Berlin.) P a n g r i t z .

Max Speter, Kürbiszuckerfabrikation vor 100 Jahren. Als beste Sorte erwies sich 
der sogen. Seidenkürbis. D er m it einfachen Spindelpressen gewonnene K ürbissaft 
h a tte  eine D. von 8 — 10° Böaumö. 26,5 Zentner K ürb is lieferten 1 Zentner Zuckermohl. 
(D tsch. Zuckerind. 59. 908. 1934.) T a e g e n e r .

P. Lindiier, Sawtq, das „feste B ier“ der alten Babylonier und Araber. Besprechung 
der Rolle des G ärungsbaktcrium s Thermobacterium mobile dabei, das auch heute noch 
bei H erst. vergorener G etränke in  den Tropen B edeutung h a t. B ericht über einen 
G ärvers. m it Malzmehl als R ekonstruktion  der antiken B rotboreitung ohne Hefe. 
(D tsch. Essigind. 38 . 413— 14. 1934. Berlin.) G r o s z f e ld .

M. S. Fischbein, Der Tod von Vieille und  der SO. Jahrestag seiner Erfindung des 
rauchlosen Pulvers. N achruf auf den am  15/1. 1934 verstorbenen französ. Chemiker 
P . M. E . V i e i l l e  u. W ürdigung seiner E rfindung (1884— 1886) des v o l l  gelatinierten 
Pyroxylinpulvers. (Kriegsehem. [russ.: W ojennaja Chimija] 1934. N r. 3. 3— 6.) B e r s .

A. Gansser, Prähistorisches Gerben. A n H and  der a ltpaläo lith . Höhlenfunde im 
Churfirstengebiet, am  Säntis u . an  den G rauen H örnern g laub t Vf., daß  diese Paläo- 
lith ikcr die ersten  Gerber gewesen sind, die m it H ilfe einer A rt Sämischgerbung (Hinein
arbeiten  von G ehirnsubstanz u. K nochenfett der H öhlenbären in  die abgezogenen Felle 
der erlegten H öhlenbären) gegerbte Pelze hergestellt haben. Ferner g laub t Vf., daß 
schon Lehm, S interkalk u. Salpeter zur Fellkonservierung benu tz t w urden. (Gerber 60. 
90— 92. 10/12. 1934.) M ec k e .

Lüppo-Cramer, Z ur Geschichte der Infrarolpholographie. R . W. W o o d  berichtete 
1910 (O ktoberheft des P liotographical Journal) zum  erstenm al über U ltrarotaufnahm en. 
(Photogr. K orresp. 71 . 3—4. J a n . 1935. Jen a , In s t. f. angew. O ptik.) L e s z y n s k i.

Walther Däbritz, Bochumcr Verein für Bergbau und Gußstahlfabrikation in Bochum. 9 Jahr
zehnte d. Geschichte im Rahmen d. W irtschaft d. Ruhrbezirks. Düsseldorf: Verl. Stahl
eisen 1934. (451 S.) 4°. M. 12.—.

[russ.] W. F. Gaidukewitsch, Antiko keramische Brennöfen nach den Ausgrabungen in 
Kertsch u. Fanagorija 1929—1931. Moskau-Leningrad: Gos. ssoz.-okon. isd. 1934. 
(116 S.) Rbl. 2.20.

[russ.] Dmitri Iwanowitseh Mendelejew, Ausgcwählte Werke. Teil I I I .  Leningrad: Goschim- 
techisdat 1934. (467 S.) 9 Rbl.

[russ.] Dmitri Iwanowitseh Mendelejew, Die Grundlagen der Chemie. 12. Aufl. Teil I  u. II. 
Moskau-Leningrad: Gosohimtechisdat 1934. (Teil I , I I I ,  620 S.; Teil II . I I I , 704 S.) 
17 Rbl.

Alfred Seifert, Die Apotheker-Familie Linck in Leipzig und ihr Naturalien- und, Kunst
kabinett 1670—1840. Hrsg. von d. Ges. f. Geschichte d. Pharmazie. Mittenwald: 
Nemaycr 1935. (76 S.) 4°. M. 4.—.

A. Allgemeine nnd physikalische Chemie.
G. Wakeham, Vorschlag einer Neuordnung des Gegenstandes der dementaren Chemie. 

Vf. schlägt vor, die em pir., beschreibende Chemie zuerst im U n terrich t zu behandeln, u. 
die Theorie e rs t sp ä te r zu bringen. (J . ehem. E ducat. 11 . 609— 10. Nov. 1934. Boulder, 
Col., U niv.) R . K . M ü l le r .

A. T. Bawden, Der Konferenzplan fü r  den Unterricht in  allgemeiner Chemie. Be
rich t über E rfahrungen m it einem U nterrich tsp lan , hei dem jeder S tuden t nach eigenem, 
seiner Vorbldg. u. seinen A bsichten angepaßtem  P lan  vorgeh t: der Unterrichtsplan 
wird em pfohlen. (J . ehem. E duca t. 11 . 61&—20. Nov. 1934. Stockton, Cal.) R . K . Mü.

B. C. Hendricks, R. W. Tyler und  F. P. Frutchey, Die P rüfung der Fähigkeit 
zur Anwendung chemischer Prinzipien. A n drei F ragen (Verschwinden des Magnetismus 
bei Auflsg. von Fe, B rennen von Leuchtgas m it u. ohne L uftzufuhr, lcatalyt. Rk. von 
€ 0  +  2 H 2  bei 350 u. 1500°) w ird der d idak t. W ert u . die notwendige Grundlage solcher
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Fragen e rö rte rt. (J .  chem. E ducat. 11 . 611— 13. Nov. 1934. Lincoln, N eb., u . Columbus,
0 ., U n iw .)  R . K . Mü l l e r .

A. S. Fedorow, Schematische Tabellen zur Darstellung des chemischen Gleich
gewichts. F ü r  eine fiktive um kehrbare monom olekulare R k . A  B  w ird die K onz, der 
Ausgangsstoffe m it je  100, die G eschwindigkeitskonstante k1 (— >•) m it 0,5, lCo {<— ) 
m it 0,3 angenomm en. A uf dieser G rundlage sollen Tabellen der Konzz. in  bestim m ten 
Zeiten errechnet u . ausgew ertet werden, entsprechend w ird dann  m it Verwendung 
anderer Ausgangszahlen verfahren. (J . chem. E duca t. l l l  617. Nov. 1934. Charkow, 
U. S. S. R ., Chem.-technolog. In s t.)  R . K . M ü l le r .

John Dunning, Philipp Pratt u nd  O. E. Lowman, Wodurch wird die Fällung  
aus einer übersättigten Lösung ausgelösl ? Beispiel aus dem A nfängerunterricht: Unters, 
der Fällung von MgNH 4 P 0 4  u n te r verschiedenen Bedingungen. (J . chem. E ducat. 11. 
624— 26. Nov. 1934. Ames, Iow a S ta te  Coll.) R . K . MÜLLER.

Charles Rosenblum, E ine E inführung in  die Verwendung der Radioelemente als 
Indicatoren. M it Ausgangslsgg., die T h  B +  Tii C, Po, R a  E  u. R a  F  enthalten , werden 
Adsorptionsverss. an  P b S 0 4 u. Glas u . Verss. zur Em anationsbost, ausgeführt, die fü r 
den U n terrich t empfohlen werden. (J . chem. E duca t. 1 1 . 622— 24. Nov. 1934. Minne- 
apolis, M inn., U niv.) R . K . MÜLLER.

A. E. van Arkel, Neuere Erkenntnisse in  der Chemie. Vorlesung beim A n tritt 
der anorgan.-chem . Professur an  der U n ivers itä t Leiden: tbeoret. u . p rak t. E ntw . der 
Chemie. (Nederl. T ijdscbr. N atuurkunde 1. 273— 87. 1934.) R . K . M ü l le r .

Maurice Delaere, Betrachtungen über die positivistische Chemie. Vf. g ib t im  R ück
blick auf seine älteren  A rbeiten eine D arst. der E rw artungen, die an  eine positivist. 
Auffassung der Chemie zu knüpfen sind; er befürw ortet ein Zurückgehen auf die reinen 
Tatsachen ohne Zwischenschaltung von H ypothesen u. w iderspricht einer weiteren 
Ausdehnung des „Thcorism us“ . (Bull. Acad. roy. Belgique, CI. Sei. [5] 20 . 659—73. 
1934.) R . K . M ü l l e r .

P. Mondain-Monval, Untersuchungen über die Allolropie und die Krystallisation  
glasig erstarrender Körper. M it einem V olum dilatom eter w ird die W ärm eausdehnung 
glasig erstarrender Stoffe, insbesondere von S u. Se, gemessen. Die A usdehnungs
kurve des glasigen Se besteh t aus 2 G eraden, die sich hei 32° schneiden; bei S findet 
sich die entsprechende eharak terist. Transform ationstem p. bei — 29°. Die K rystalli- 
sationsgeschwindigkeit der beiden glasigen E lem ente u. ebenso die Um w andlungs
geschwindigkeit der entsprechenden m etastabilen K xystallarten is t un terhalb  der 
Transform ationstem p. Null. M it einer belasteten Stahlnadel, deren E insinken beobachtet 
wird, w ird die Erw eichungstem p. fü r glasiges Se (35°), glasigen < 8  (— 21°), Glycerin 
(—80°), geschmolzene Borsäure (250°), Zucker (34°), Kolophonium  (37°) u . Wachs (18°) 
bestimmt. (Ann. China. [11] 3. 5—72. Ja n . 1935. Mülbausen, Chem. Phys. Lab. d. 
höh. Chem. Schule.) BÜSSEM.

B. E. Warren und C. F. Hill, Die Struktur von glasigem B eF 2. D as B eF 2-Glas 
wurde durch E rh itzen  von B eF2-2 N H 4F  in  einem Pt-Tiegel in  C 0 2-Atm osphäre bei 
900° hergestellt u . m it streng m onochrom at. Cu K  a -S trah lung  un tersuch t. Die auf 
Grund der A nnahm e eines s ta tis t. ungeordneten Netzwerkes (vgl. C. 1 9 3 4 . I .  1160.
II . 1889) berechnete S treukurve stim m t m it der beobachteten K urve befriedigend 
überein. B eF2, S i0 2  u . GeOo (vgl. 1. c.) haben im  glasigen Z ustand alle eine aus Tetraedern 
aufgebaute S tru k tu r, sind also gewissermaßen isomorph. D as allgemeine Problem  der 
Deutung von Beugungsaufnahm en glasiger Substanzen w ird d isku tiert. (Z. K ristallogr., 
Kristallgeometr., K ristallphysik, K ristallchem . [A bt. A d. Z. K ristallogr., M ineral., 
Petrogr.] 8 9 . 481— 86. Nov. 1934. Cambridge, Mass. In s t, of Technol., E astm an  Lab. 
of Physies.) Sk a l ik s .

S. Konobejewski, Z u r Theorie der unterkühlten festen Lösungen. (Vgl. K o n o b e -  
JEWSKI u. T a r a s s o w a ,  C. 1 9 3 4 .1. 336.) Vf. bespricht auf G rund der U nterkühlungs
theorie die Stabilitätsbedingungen der festen Lsgg. E s w erden dann  einige Fragen 
des Ausscheidungsprozesses; V orbereitungsstadium  bei der Ausscheidung u. orientierte 
Ausscheidung disku tiert. (Z. physik. Chem. A bt. A. 1 7 1 . 25—35. Nov. 1934. Moskau, 
Eorsehungsinst. f. Physik  d. U niv.) G a e d e .

A. A. Botschwar, Über den M echanismus der eutektischen Kryslallisation. Die 
mkr. Beobachtung der eu tek t. K rystallisation  in  A bhängigkeit von der U nterkühlung 
an dem System der beiden verschieden gefärbten  durchsichtigen Stoffe Azobenzol 
(gelbrot) u. Piperonal (farblos) zeigt, daß  bei U nterkühlungen von 0— 6 ° in  der eu tek t. 
Fl. zunächst die einzelnen K rystalle  der beiden Stoffe entstehen. Im  Augenblick des

99*
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A nnäherns w ird eine Beschleunigung des E ortschreitens des Azobenzolkrystalis fest
gestellt, die um  so ausgeprägter ist, je  tiefer die Tem p. ist. D as E u tek tikum  bildet ein 
grobkörniges Gefüge. Bei U nterkühlungen von 6 — 12° ebenfalls Bldg. der einzelnen 
R ry sta lla rten . Beim Im pfen m it beiden K rysta lla rten  beginnt die vom Piperonal 
geführte eu tek t. K rystallisation  in  Eorm  einheitlicher K rystalle , die m it wachsender 
U nterkühlung in ty p . Sphärolithe übergehen. (Z. anorg. allg. Chem. 220. 334—36. 
17/11. 1934. ( Moskau, In s t, fü r N ichteisenm etalle.) RONGE.

L. Farkas und H. Sachsse, Über die Rekombination von Wasserstoffatomen und  
ihre Reaktion m it Sauerstoff und Kohlenoxyd. M it Hilfe der R k. H  +  p -H , =̂ = o-H 2  +  H  
wird die sta tionäre  H-Atonfkonz. in reinem I l 2  u . in  Gemischen aus H 2, N2, Ar, 0 2 u. 
CO bei Zim m ertcm p. u. H 2-Drucken von 10— 200 m m  H g bestim m t. H ierbei werden 
die H-Atom e durch  Stöße 2. A rt m it photoehem . angeregten Hg-Atomen erzeugt. 
Aus den gefundenen Atomkonz, werden die Geschwindigkeiten der R kk.

H  +  0 2  =  H 0 2 u . H  +  CO =  HCO 
berechnet. Ergebnisse: 1 . Im  reinen H 2  w ird die von S t e i n e r  (C. 1 9 3 2 . I . 1621) 
bestim m te K onstan te  der D reierstoßrekom bination der H -Atom e bestä tig t. In  Ggw. 
von N 2 u . Ar ergeben sich K onstan ten  von der gleichen Größenordnung. 2. Die Rk. 
H  +  0 2  =  H O , verläu ft über D reierstöße. F ü r  das V erhältnis der Geschwindigkeits
konstan ten  k (H  - f  0 2 )/I*(H +  H ) ergib t sich ca. Vsooi es is t also erheblich kleiner als 
m an bisher auf G rund kinet. D aten angenomm en ha t. 3. Im  Falle des CO läu ft neben
der Anlagerungsrk. CO +  H   y  HCO eine Zerfallsrk. des HCO einher. W enn man
bei der Anlagerung jeden 10. D reierstoß als erfolgreich annim m t, dann  e rh ä lt m an für 
das G eschwindigkeitsverhältnis der Anlagerungs- zur Zerfalls-Rk. den W ert 1/s7a. 
(Z. physik. Chem. A bt. B. 27. 111— 29. Aug. 1934.) Ze i s e .

W. S. Wesselowski und K. W. Wassiliew, Zwillingsbildungen bei Graphit- 
krystallen. E s werden beim Zaw aljegraphit (U kraine) u . beim  G ußeisengraphit beob
ach te te  Zwillingsbldgg. beschrieben: regelmäßige Verwachsungen von K rystallen in 
der Basisebene m it einer D rehung von 30° um  die c-Achse. (Z. K ristallogr., K ristall
geom etr., K ristallphysik , K ristallchem . [A bt. A d. Z. K ristallogr., M ineral., Petrogr.] 
89. 494— 96. Nov. 1934. Moskau, In s t. f. angew. Mineralogie.) S k a l ik s .

M. N. Podaschewsky, Über die photoelektrische Methode zur Restimmung der 
Elastizitätsgrenze des SteinsalzkryStalles. M it einer A nordnung, die gleichzeitige opt., 
röntgenograph. u. photoelektr. Prüfung eines auf Zug oder Biegung beanspruchten 
Steinsalzkrystalles erlaub t, w ird die E lastizitätsgrenze bestim m t. Gemessen wird 
der innere Photostrom  des röntgenisierten K rystalls, dessen ruckweises Abfallen bei 
Belastungssteigerung eine p last. V eränderung im  K rysta ll anzeigt. Als E lastizitäts
grenze w ird das M ittel aus der Belastung, bei welcher der Sprung des Photostrom s 
e in tra t u . der vorhergehenden, bei welcher noch kein E ffek t zu m erken w ar, genommen. 
Bei den un tersuchten  K rystallen  von B achm ut (U dSSR) lagen die Elastizitätsgrenzen 
bei 2 g/qm m . (Z. Physik  91. 97— 104. 19/9. 1934. Odessa, Phys. In s t. d. Univ.) BÜSS.

[russ.] Alexei Jefimowitsch Beresow, Praktikum  der allgemeinen Chemie. ' Leningrad: Isd.
WETA. 1934. (175 S.) Rbl. 4.50.

[russ.] Aron Iljitsch Korenblit, Deutsch-russisches technisches Wörterbuch. 5. Aufl. Teil II.
Flügelwendovorrichtung-Pras. Leningrad: Goschimteehisdat 1934. (III, S. 801—1600.)
7 Rbl.

A t. A to m s tru k tu r .  R a d io c h e m ie . P h o to c h e m ie .
Kälmän Sz611, Über die S ta tistik der zweiatomigen Gase. Inhaltlich  ident, m it der

C. 1933. I I .  2954 ref. A rbeit. (M ath. na t. Anz. ung. A kad. Wiss. 50. 331— 47. 1934. 
[Orig.: ung .; Ausz.: dtsch.]) Sa il e r .

K ä lm ä n  Szell, Über die S ta tistik  der mehratomigen Gase. Inhaltlich  ident, m it der
C. 1934 I . 817 ref. A rbeit. (M ath. n a t. Anz. ung. A kad. W iss. 50. 241— 49. 1934. 
[O rig.: ung .; A usz.: d tsch .]) SAILER.

H. A. Bethe, Der E in fluß  der Abschirmung a u f die Paarerzeugung und die Rremsung 
von Elektronen. Vf. un tersuch t den E influß der Abschirmung des Atomfeldes auf den 
Prozeß der Aussendung von S trahlung durch schnelle E lektronen (Energie groß gegen 
m e2) u. auf den dazu inversen Prozeß der Erzeugung eines Paares von positivem u. nega
tivem  E lek tron  durch h arte  y -S trahlung: D er G esam tw irkungsquerschnitt steigt m it 
wachsender Energie des P rim ärteilchens an  u. s treb t fü r äußerst hohe Energien einem 
G renzwert zu. (Proc. Cambridge philos. Soc. 3 0 . 524—39. 30/10. 1934. Manchester, 
V ictoria Univ.) H e n n e b e r g .
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W. E. Stephens, Elastische Streuung schneller Elektronen in  Quecksilber und Über
einstimmung m it M otts Theorie. Vf. h a t  die E lektronenstreuung an  H g-Dam pf bis zu 
großen S treuw inkeln un tersuch t u . ein S treum axim um  bei 112° fü r 2000 V E lek tronen
energie gefunden. Im  Gegensatz zur Streuung hei kleineren W inkeln besteh t hier 
keine Ü bereinstim m ung m it der Theorie von M o tt , die m onotonen Abfall der S treu 
kurve nach größeren Streuw inkeln verlangt. Dies R esu lta t stim m t überein m it den 
von Mo r se  vorausgesagten G ültigkeitsgrenzen der MoTTschcn Theorie. (Physie, 
Rev. [2] 46. 935. 15/11. 1934. S t. Louis, W ashington U niv.) K o l l a t h .

F. Kirchner, D ie Bedeutung der Elektroneninterferenzen fü r  die Strukturforschung. 
Vortrag über die Probleme, fü r deren Lsg. die K athodenstrah len  besonders geeignet 
sind, u. über die in  diesem Zusam m enhang erzielten Ergebnisse. E s w erden nu r die 
auf die S tru k tu r fester K örper bezüglichen R esu lta te  behandelt. (Ergebn. techn. 
Röntgenkunde 4. 163— 19. 1934. Leipzig.) S k a l ik s .

J. A. Darbyshire und  E. R. Cooper, Elektronenbeugung an Oxydschichten a u f  
geschmolzenen Metallen. E lektroncnbeugungsaufnahm en von Oxydfolien der Metalle 
Cd, B i, M g, A l  (von den geschmolzenen M etallen ahgenommen) entsprechen im  all
gemeinen g u t denjenigen, die m an  nach  ih rer aus R öntgenstrahluntersuchungen be
kannten S tru k tu r erw artet. N ur gegen die theoret. zu erw artenden In tensitä ten  be
stehen gewisse Abweichungen, ferner w ird fü r diese Oxyde m it A usnahm e des MgO 
ein E x tra rin g  bei hoher O rdnung beobachtet. D as Ai-Oxyd ergib t sich als y-Al2 0 3. 
Bi-Oxyd zeigt n ich t die von G o ld s c h m id t  angenommene Y 2 0 3 -S truk tn r, sondern 
ist ein raum zentriertes te tragonales G itter m it dem  Ä chsenverhältnis 1,04. (Trans. 
Faraday  Soc. 30. 1038— 48. Nov. 1934. M anchester, U niv., Phys. L ab.) K o l l a t h .

Ferdinand Trendelenburg und  Otto Wieland, Elektronenbeugungsuntersuchungen 
an A lum inium silicaten und anderen Sto ffen  vom Schichtengillertyp. (Vgl. C. 1934. I .  
3307.) I n  W eiterführung der C. 1934. I .  2249 referierten U nters, an  G raphit wurden 
vergleichende Röntgen- u . Elektronenbeugungsaufnahmen an  K rystallpu lvern  m it Schicht
gitter (Kaolin, Pholerit, P yrophyllit, Agalmatolith, T a lk , Mg(OH)., u . PbJ2) durchgeführt. 
Ähnlich wie beim G raphit ergaben sich prinzipielle U nterschiede in  der relativen In te n 
sitätsverteilung der Linien verschiedener Indizierung bei R öntgenaufnahm en u. bei 
Elektronenanfnahm en. Die U nterschiede rüh ren  von der verschiedenen Beschaffen
heit der Oberflächen in  den verschiedenen krystallograph. O rientierungen her. Die 
den R ichtungen ausgezeichneter S paltbarkeit parallel liegenden Oberflächen sind 
elektronenopt. g la tt, in ten sitä tssta rke  u . scharfe R aum gitterin terferenzen kom m en 
an derartigen Oberflächen m it E lektronenstrahlung n ich t zustande. —  E s w urden 
ferner der weniger g u t spaltbare Calcit u. K rystallpu lver von Quarz un tersucht, der 
keine R ichtungen bevorzugter S paltbarkeit besitzt. In  diesen E ällen  w urden keine 
prinzipiellen U nterschiede in  der In tensitä tsverte ilung  der beiden S trah lenarten  ge
funden; die Oberflächen dieser Stoffe sind durchweg elektronenopt. rauh . (Wiss. 
Veröff. Siemens-Konz. 13. N r. 3. 31— 41. 16/7. 1934.) S k a l ik s .

Ferdinand Trendelenburg, Elektronen- und  Röntgeninterferenzen an Graphiten 
und anderen Stoffen vom Schichtengittertyp. Zusamm enfassender V ortrag über die
C. 1 9 3 4 .1. 2249 u. vo rst. referierten  U nterss. (Ergebn. techn. R öntgenkunde 4. 80— 93. 
1934. Berlin-Siem ensstadt.) Sk a l ik s .

Gerhard Kirsch, Positive Elektronen. Allgemeine D arst. der E ntdeckung  der 
negativen u . positiven E lektronen. N ach kurzen  theoret. B etrach tungen  über die 

■Bldg. der Positronen w ird  au f  die E ntdeckung  der künstlichen R ad io ak tiv itä t e in 
gegangen. (Chemiker-Ztg. 58. 909— 11. 10/11. 1934. W ien, I I .  Physikal. In s t. d. 
Univ.) G. S c h m id t .

G. Wentzel, Z u r  Frage der Stabilität des Protons und des Neutrons. N ach der be
kannten Theorie von E e r h i  soll ein rad ioak t. /S-Zerfall d a rin  bestehen, daß  ein im  K ern 
befindliches N eutron sich u n te r Em ission eines E lektrons u . eines N eutrinos in  ein 
Proton um w andelt. N eben dieser R k . is t auch noch folgende U m w andlung möglich: 
Umwandlung eines Protons in  ein N eutron u n te r Em ission eines Positrons u. eines 
Neutrinos. Vf. zieh t den Zerfall eines H-Atom s in  e in  N eutron  u n te r Em ission eines 
Neutrinos u. eines L ich tquan ts zur Gewinnung eines neuen S tab ilitä tskriterium s bzw. 
einer neuen Ungleichung fü r die R uhm assen heran . Aus den B etrachtungen folgt, 
daß das N eutron schwerer als das H -A tom  sein m uß, oder doch m indestens gleich 
schwer. H ieraus folgt aber andererseits, daß  das N eutron gegenüber dem  ersten Prozeß 
instabil is t, es sei denn, daß  es gerade die H-Masse besäße. (Naturwiss. 23. 35— 36. 
11/1. 1935. Zürich.) G. S c h m id t .
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Lise Meitner, Über die Umwandlung der Elemente durch Neutronen. S z i la r d  
u. C h a lm e r s  (C. 1 9 3 5 . I. 853) haben gezeigt, daß  die y -S trahlen  von R a  Neutronen 
aus Be auslösen, die ihrerseits in  J  die von F e r m i beobachtete künstliche Radio
ak tiv itä t erzeugen. Vf. w iederholt diese Verss. u . ste llt fest, daß die durch Ra-y-Stralilen 
ausgelösten N eutronen zw ar J ,  Ag u. Au, aber n ich t N a, Al u . Si zu zertrüm m ern 
verm ögen. H ierfür w ird folgende E rk lärung  abgegeben: Die von den y-S trahlen in 
Be ausgelösten N eutronen besitzen erheblich kleinere Energien als die von a-Straklen 
in  Be erzeugten N eutronen. D aher sind sie geeignet, solche Prozesse hervorzurufen, 
bei denen nach F e r m i höhere Isotope im  Zweierstoß entstehen, also gerade Prozesse, 
wie sie bei Ag, J ,  Au ein treten  sollen. Die Prozesse bei N a, Al u. Si verlangen dagegen 
größere Neutronenenergien, weil sie an  die A bspaltung eines a-Teilcliens oder H-Teilchens 
gebunden sind, die eine m erkbare Energie besitzen müssen, um  m it endlicher W ahr
scheinlichkeit den K ern  verlassen zu können. (Naturwiss. 22. 759. 9/11. 1934. Berlin- 
D ahlem , K aiser W ilh .-Inst. für Chemie.) G. S c h m id t.

Otto Hahn und  Lise Meitner, Über die künstliche Umwandlung des Urans durch 
Neutronen. Die Verss. über die Beschießung des U m it N eutronen lassen verm uten, 
daß  bei der B estrahlung des U  rad ioak t. E lem ente m it höherer K ernladungszahl als 92 
entstehen. Vff. haben eine eingehende U nters, dieser U-Prozesse in Angriff genommen 
u. sich hierbei auch  auf die beiden Substanzen von 13 Min. u. 90 Min. beschränkt. 
Z ur Verfügung standen  m axim al 250 mg R aE m  +  Be u. GEIGER-MÜLLER-Zäklrohre 
aus 100— 150 m /i starkem  Al. Vff. konnten an  von U X  befreitem  U  sowohl den 40 
Sekundenkörper, als auch die beiden längeren ohne Schwierigkeit nackweisen. Zur 
Prüfung, ob der am  leichtesten untersuchbare 13 M inntenkörper ein höheres oder ein 
tieferes E lem ent als 92 ist, erschien eine Fällung des bestrah lten  U  m it N aO H  geeignet. 
F ü r  E lem ente m it höherer O rdnungszahl als 92 konnte hierbei erw arte t werden, sic 
ganz oder teilweise im  F il tra t zu behalten. Dagegen werden durch  N aO H  die Elemente 
90, 91 u. 92 q u an tita tiv  gefällt. Die bisherigen Verss. scheinen dafür zu sprechen, daß 
der 13 M inutenkörper ein E lem ent 93 und  der 90 M inutenkörper ein E lem ent 94 sein 
könnte, d. h . daß  die beiden K örper also n ich t isotop sind. D am it w äre eine Entstehung 
des längerlebigen K örpers aus dem 13 M inutenkörper w ahrscheinlich. (Naturwiss. 23. 
37—38. 11/1. 1935. Berlin-Dahlem , K aiser W ilh .-Inst. fü r Chemie.) G. S c h m id t.

L. R. Hafstad, M. A. Tuve und  C. F. Brown, Die Gammastrahlenemission aus 
verschiedenen Schichten bei Beschießung durch Deuteriumionen. D er Nachweis der 
N eutronenem ission aus verschiedenen Schichten fü h rte  Vff. zur E ntdeckung einer 
starken y-Strahlenem ission aus Be, C u. CaE 2  bei Beschießung durch  D eutonen. Eine 
bedeutend geringere y-Emission t r a t  bei S i0 2  u. Al auf. Bei Ag tr a t  kein E ffekt auf. 
M it einem D eutonenstrom  von 0 ,1 -10- 6  Amp. zeigten WiLSON-Beobacktungen, daß 
die y-S trahlen  aus Be u. C m ehr B ahnen als 1/10 mg R a  hervorriefen. D ie Anzahl der 
B ahnen wurde n ich t w esentlich herabgesetzt bei E inschaltung von 8  mm Pb-Eiltem  
zwischen Schichten u . Nebelkam m er. (Bull. Amer. physic. Soc. 9. N r. 2. 13. 1934. 
Carnegie In s titu tion  o f W ashington.) G. S c h m id t.

L. R. Hafstad und  M. A. Tuve, Einige Beobachtungen über die hiduzierte Radio
aktivität, die der Beschießung von Schichten durch Deuteriumionen folgt. Im  Anschluß 
an  die CuRlE-JOLlOTschen Verss. über die aufgeschobene Em ission von Positronen 
u. y-S trahlen nach der a-Teilehenbeschicßung einiger Schichten w urden von den Vff. 
ähnliche Verss. m it D eutonenbeschießung unternom m en. D ie E ffekte an  einer Reihe 
von Schichten w urden durch  G e ig e r  u. GEIGER-MÜLLER-Zähler nachgewiesen. Die 
G leichartigkeit der Ergebnisse bei Verwendung von Schichten verschiedenen Materials 
zeig t an, daß entw eder ein besonderer Prozeß oder eine V erunreinigung fü r  die beob
ach te ten  Effekte verantw ortlich is t. E s w ird angenommen, daß  solch eine Ver
unreinigung durch  H 2  gebildet w ird. E ine aufgeschobene Em ission von Protonen, 
a-Teilehen oder N eutronen aus einer der 6  Schichten: Be, C, S i0 2, C aF2, Al u. Ag wurde 
niem als beobachtet. D ie H albw ertszeiten der induzierten  R ad ioak tiv itä t aus den 
beobachteten Schichten waren un tereinander vergleichbar. (Bull. Amer. physic. Soc. 
9. N r. 2. 36. 1934. Carnegie In s titu tion  of W ashington.) G. S c h m id t.

John A. Wheeler, Wechselwirkung zwischen Alphateilchen. Aus den Messungen 
über die anom ale S treuung von a-Teilehen durch  H e is t ein K raftgesetz zwischen 
a-Teilchen abgeleitet worden, das bei kleinen E ntfernungen s ta rk  anziehend ist. Die 
neuen Streuverss. stim m en n ich t m it der ursprünglich von T a y l o r  angegebenen 
E rk lärung  überein. Vf. zeigt, daß  es n ich t ausreicht, n u r die W ellenfunktion des Winkel
m om entes N ull zu betrach ten . E s w ird eine Methode entw ickelt, durch die die Winkel-
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Verteilung der gestreuten Teilchen zwischen den W inkelm om enten 0 u. 2 bestim m t 
wird. (Bull. Amer. physic. Soc. 9. N r. 2. 13. 1934. New Y ork, Univ.) G. Sc h m id t .

Thomas H. Johnson, Welcher Teil der primären Höhenstrahlung ist positiv?  D ie 
Analyse der asym m . Messungen liefert einen A usdruck fü r die In ten sitä t, die durch 
positive prim äre S trah len  hervorgerufen worden ist. Am Meeresspiegel rühren gemäß 
dieser Berechnung 37%  der vertikalen  S trahlen  u. 13%  der S trah len  aus allen Zenith- 
winkeln von positiven prim ären S trahlen  her. I n  etw a 4000 m  H öhe sind die P rozent
sätze 58 bzw. 33. D er Absorptionskoeff. der In ten s itä t, die von positiven P rim är
strahlen herrüh rt, s tim m t m it der V eränderung der A symm etrie, m it dem Z enith
winkel u. der H öhe sowie m ir der Änderung des Breiteneffektes m it d,er Höhe überein. 
(Bull. Amer. physic. Soc. 9. N r. 2. 26. 1934. B arto l Research Foundation  of th e  
Franklin  In s titu te .) G. SCHMIDT.

R. A. Millik an und Victor Neher, Der Breiteneffekt bei Höhenstrahlungsintensitäten 
am Meeresspiegel und in  sehr großen Höhen. Die Prüfung der In ten sitä ten  der H öhen
strahlungen an  verschiedenen P unk ten  der E rde  m it selbstregistrierenden E lektro- 
skopen ergab eine A bnahm e der In te n s itä t in  der N ähe des Äquators. Die Messungen 
in großen H öhen w urden auf die S tratosphäre ers treck t u. lieferten einen wichtigen 
Beitrag zur Theorie der H öhenstrahlen. (Bull. Amer. physic. Soc. 9. N r. 2. 25. 1934. 
California In s titu te  of Technology.) G. S c h m id t .

W. F. ß. Swann und W. E. Ramsey, lonisationsspriinge, die von Höhenstrah
lungen herrühren. (Vgl. C. 1934. I . 2397.) Die von den Vff. bereits früher zur U nters, 
der Ionisation durch  sekundäre H öhenstrahlungen benutzte  A ppara tu r w ird m it 
einigen A bänderungen zur B est. großer Ionengruppen m it re la tiv  seltenem  A uftreten 
verwendet. D urch V eränderung der A l-Paraffin u. Cu-Sckichten über der M eßkam mer 
wird eine E rhöhung der A nzahl der lonensprünge erreicht. E in  Sprung in  der Größen
ordnung von 10s-Ionen w urde im D urchschnitt alle 4,6 S tdn. beobachtet. Dieser 
Sprung entsprich t der W rkg. 80 /?-Teilchen beim D urchqueren einer W egstrecke von 
4 cm im Gefäß. Anschließend w urde die V erteilungsfunktion fü r diese großen Sprünge 
m it u. ohne M aterial über der Ionisationskam m er un tersucht. (Bull. Amer. physic. 
Soc. 9. N r. 2. 25. 1934. B arto l R esearch Foundation.)! G. S c h m id t .

E. C. Stevenson und  Thomas H. Johnson, Barometereffekt der Showererzeugung 
und der vertikalen Höhenstrahlen. D urch K onzidenzzählungen dreier G e i g e r - M ü l le r  - 
Zähler in  D reieckschaltung w urden die STiOWJer-Intensitäten als eine F unktion  des 
Barometerdruekes un tersucht. Geringe u. große Trennungen der Zähler ergaben 
innerhalb der Fehlergrenzen den gleichen Koeff. von 0,54 ±  0,027%  pro mm H g. 
Der effektive Absorptionskoeff. pro m  W . fü r Shower erzeugende S trah len  ergab 
sich zu 0,41 fü r die vertikalen  S trah len  zu 0,31. (Bull. Amer. physic. Soc. 9. N r. 2. 26. 
1934. B arto l R esearch Foundation  of th e  F rank lin  In s t.)  G. S c h m id t.

A. H. Compton, E. O. Wollan, R. D. Bennett und A. W. Simon, E in  registrie
render Höhenstrahlungsmesser großer Präzision. (Vgl. C. 1934. I .  503.) Vff. beschreiben 
einen Höhenstrahlungsm esser, der im  wesentlichen aus einer kugelförmigen Ionisations
kammer (211) besteht, die m it reinem  A r bei 50 a t  D ruck gefüllt is t. Die m ittlere 
H öhenstrahlungsionisation w ird durch  K om pensation m ittels ^-S trah len  aus m etall. U  
bestimmt. D er lonisationsstrom  w ird m it einem LlNDEMANN-Elektromcter gemessen. 
Die Em pfindlichkeit der A p p ara tu r is t ausreichend, um  die STEINKE-Stöße au f
zuzeichnen. D er E influß örtlicher S trahlung auf die Messungen w ird ausgeschaltet. 
(Bull. Amer. physic. Soc. 9. N r. 2. 25. 1934. Chicago, U niv., M assachusetts, In s t, of 
Technology.) G. S c h m id t .

Bela v. Sz. Nagy, E in  Verfahren zur Gewinnung von Alomformfaktoren. Die 
von L e n z  u . J e n s e n  (vgl. C. 1932. I I .  3517) auf G rund eines wellenmechan. s ta tis t. 
Atommodells angegebene Beziehung fü r die radiale m ittlere  Ladungsdichte der E lek
tronen in  ruhenden A tom en w ird zur Gewinnung der röntgenograph. w ichtigen A tom 
formfaktoren (E-K urven) in tegriert. F ü r  Fe, Bb, S r, B r, Se, M o, A g, Sb, Te, J ,  X ,  
Cs, Ra, W , A u  sind die In tegrale  zahlenm äßig ausgew ertet. (Z. Physik  91- 105— 110. 
19/9. 1934. Szeged.) " B ü sse m .

Lyman G. Parratt, N atürliche Böntgenlinieiibreiten: Korrektur fü r  die endliche 
Auflösungskraft. D urch Verwendung geätz ter Q uarzkrystalle w ird die Auflösungs
kraft des Röntgen-D oppelspektrom eters um  einen F ak to r 2— 4 erhöht. D am it werden 
die Form en der K a-Linien von Mo, Cu u. T i in  antiparallelen Lagen beobachtet. E s 
zeigt sich, daß die K orrek tu r fü r die endliche Auflösungskraft der K rystalle p rak t.
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zu vernachlässigen is t. Ähnlich w ird die Linie L a von An behandelt. (Physic. Rev. [3] 
46. 749— 54. 1/11. 1934. Comell-Univ.) Ze i s e .

H. Broili, R. Gloeker und  H. Kiessig, Ultraweiche Röntgenlinien und Gitier- 
bindungskräfte. Die K  a-Linie von  D iam ant u. Graphit h a t  nach den U nteres, von 
G l o c k e r  u. RENNINGER (vgl. C. 1933. I . 2913) eine deuthch verschiedene Form , 
deren F e in s truk tu r durch  A ufnahm en in  höherer O rdnung auf besonders feinkörnigen 
P la tten  e rm itte lt w erden konnte. Beide Linien haben 4 K om ponenten, die Lage der 
schwächeren K om ponente gegenüber dem Maximum is t aber bei G raphit ganz anders 
als bei D iam ant; im 1. Fall liegt die F e in s tru k tu r auf der kurzwelligen, im 2. Fall 
auf der langwelligen Seite. D er U nterschied is t auf die G itterb indungskräfte zurück
zuführen: bei D iam an t 4 typ . homöopolare Bindungen, bei G raphit 3 homöopolare 
B indungen n. eine 4. sehr lose Bindung, die etw a einer m etall. B indung entspricht. 
D er G ittertypus von Carborund is t dem  des D iam anten sehr ähnlich, daher h a t die 
C-Linie des C arborund dieselbe F orm  wie die des D iam anten. — E ine wesentlich ver
schiedene G estalt h a t  die C-Linie beim Be-Carbid, das heteropolaren B indungscharakter 
besitzt. —  Die bisher vorliegenden Ergebnisse über die F e in s tru k tu r der Be K  a-Linie 
zeigen, daß die Linie asym m . is t. D ieser Befund sp rich t fü r eine nach A rt des Elek
tronengases völlig freie Beweglichkeit der Leitungselektronen. (Ergebn. techn. Röntgen
kunde 4. 94-T-99. 1934. S tu ttg a rt.)  S k a l ik s .
*) G. Br uni und A. Ferrari, Isomorphie von Verbindungen der Eleshente m it verschie
dener Valenz. D er Übergang des G itters von LiCl zu dem von MgCL w ird diskutiert, 
wobei au f frühere A rbeiten der Vff. (C. 1926. I . 1924. I I . 2143) eingegangen wird. — 
D ie S tru k tu r der zweiwertigen Chloride vom  MgCl2-Typus kann  von  derjenigen der 
einw ertigen (LiCl) abgeleitet werden, w enn m an die A nordnung der Cl-Anionen bei
behält, hingegen die H älfte der von einw ertigen K ationen  besetzten P lätze frei läßt. 
B leiben 2 / 3  der K ationenplätze leer, so e rhä lt m an das G itte r eines dreiwertigen Chlorids. 
—  D ie zu demselben T ypus gehörende Isom orphie zwischen komplexen N itriten  m it 
verschiedenen K ationenzahlen kann in  entsprechender Weise gedeute t werden. Diese 
„Isom orphie m it partieller G itterbesetzung“ is t durch  die T atsache zu erklären, daß der 
G itterbau  im wesentlichen durch die A nionen bestim m t w ird. (Z. K ristallogr., Kristall- 
geom etr., K ristallphysik, K ristallchem . [A bt. A d. Z. K ristallogr., M ineral., Petrogr.] 
89. 499— 504. Nov. 1934. Mailand.) S k a l ik s .

J. Veldkamp und  H. Roelfzema, Rotation von M olekülen und Molekülgruppen 
in  K rystallgiltcm . An Beispielen ans der L ite ra tu r w ird gezeigt, daß  beim Übergang von 
Oscillation zu R o ta tion  von M oll. u. Mol.-Gruppen M axima des küb. Ausdehnungskoeff. 
u . der spezif. W ärm e au ftreten . (Nederl. T ijdschr. N atuurkunde 1. 288— 91. 1934. 
Groningen, Reichsuniv., N atu ra '. Lab.) R . K . MÜLLER.

W. A. Wood, Die latente Energie der Gitlerstörungen von kaltbearbeitetem Kupfer. 
M it einer DEBYE-SCHERRER-Rückstrahlkammer wird die asym m . Linienverbreiterung 
der (420)-Linie von kaltbearbeitetem  Cu gemessen. Die m ittlere  Linienverschiebung 
en tsp rich t einer G itteraufw eitung ö d/d =  2 ,8 -10- 4  (d =  G itterkonstan te); sie ist 
einer Tem p.-Erhöhung von 17° äquivalent. M it der spezif. W ärm e von 0,09 cal/g 
errechnet sich daraus u n te r Berücksichtigung der kleinen, noch wesentlich s tärker ge
dehnten  A nteile eine la ten te  Energie von 1,7 cal/g, was m it d irek ten  Messungen der 
G rößenordnung nach übereinstim m t. Die asym m . Linienverbreiterung kann als 
K riterium  einer G itterstörung benu tz t werden, im Gegensatz zur sym m . Verbreiterung 
bei K orngrößen u n te r 10- 5  cm. (Philos. Mag. J .  Sei. [7] 18. 495— 505. Sept. 1934. 
Teddington, Middlesex, Phys. Dopt. N a t. Phys. Lab.) BÜSSEM.

Harry B. Weiser und W. O. Milligan, Röntgenstudien von wasserhaltigen Oxyden. 
IV . Titandioxyd. (EH. vgl. C. 1933. I . 3048.) W asserhaltiges T i0 2, frisch gefällt 
oder durch  O xydation von Ti2 0 3 - x H 20  an  der L u ft hergestellt, gibt" keine D e b y e -  
ScHERRER-Linien. Auch die Entw ässerungsisobaren zeigen keine Anzeichen definierter 
H ydrate . U n te r W . t r i t t  bei Zim m ertem p. in 14 Tagen keine m erkliche Änderung 
ein. N ach 30 Tagen bei Zim m ertem p. oder 6  S tdn . bei 100° bilden sich kleine K rystalle 
von A natas. Ebenso en ts teh t A natas durch E rhitzen des k. gefällten M aterials auf 184° 
oder durch  Fällen bei 100°. D urch H ydrolyse beim K p. von TiCl,- u . T i(N 0 3 )4 -Lsgg. 
en ts teh t R u til, w ährend eine T i(S 0 4 )2 -Lsg.' u n te r ähnlichen Bedingungen A natas 
liefert. E rh itzung  des k . gefällten Prod. auf 1000° w andelt dieses in R u til um.

*) K ry sta lls tru k tu r von M ineralien vgl. S. 1520; von organ. Verbb. vgl. S. 1522.
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(J. physic. Chem. 38. 513—19. 1934. H ouston, Texas, D ept. of Chem., The Rico 
Inst.) B ü s s e m .

H. Braekken u nd  W. Schölten, Die K ryslallstruktur des Quecksilberchlorids 
HgCL. In  E rgänzung der C. 1928. I I .  2219 referierten A rbeit wurde die S tru k tu r m it 
Hilfe"von D rehaufnahm en genauer bestim m t. Rhom b. E lem entarkörper m it 4 Moll. 
Inhalt: a — 5,963 ±  0,005, b =  12,735 ±  0,005, c =  4,325 i  0,005 Ä. R aum gruppe 
P  m n b  ( F Ä1 Gj. A tom lagen 0 u  v, %  1 / 2  —  u  v, 0 u  - f  %  1 / 2  —  v> V» « v +  1k -  P a ra 
meter fü r H g: u  =  0,376 ±  0,003, v — 0,053 ±  0,008; CI,: %  =  0,517 ±  0,008, v1 =  
0,375 ± 0 ,0 3 ;  CI„: u , — 0,742 ±  0,008, v2 =  0,778 ±  0,03. D ie S tru k tu r en tsp rich t 
einem M olekülgitter m it geradlinigen Moll. CIHgCl. Die A nordnung in  (lOO)-Ebenen 
ist der des H gB r2  sehr ähnlich, aber die Aufeinanderfolge dieser Ebenen is t verschieden; 
HgCl2  bildet kein Schichtengitter, in  Ü bereinstim m ung m it der geringeren Polarisierbar
keit des CI. (Z. K ristallogr., K ristallgeom ctr., K ristallphysik , K ristallchem . [Abt. A d. 
Z. K ristallogr., M ineral., Petrogr.] 89. 448— 55. Nov. 1934. Trondheim  [Norwegen], 
Physikal. In s t. d . Techn. H ochsch.; A m sterdam , Lab. f. K rystallographie d . U niv.) S k a l .

Gustav E. R. Schulze, Krystallform  und Raumgitter von Z rF i und H fF 4. Gonio- 
metr. Messungen, Pulver-, D rehkrystall- u . WEISZENBERG-Aufnahmen ergaben fü r 
beide Verbb. dieselbe S tru k tu r in  der R aum gruppe C'2Ä6. Die innenzentrierte E lem entar
zelle en th ä lt 12 Moll. G itterkonstan ten  fü r Z rF 4  (bzw. H fF 4): a =  9,46 (9,45), b — 9,87 
(9,84), c =  7,64 (7,62) A ; ß =  94° 30' (94° 29'). D. 4,66 (7,13). —  Beide Verbb. sind opt. 
negativ. M ittlerer Brechungsindex 1,59 (1,56); D oppelbrechung 0,03— 0,04. E in  piezo- 
elektr. E ffek t w ar n ich t nachzuweisen. (Z. K ristallogr., K ristallgeom etr., K ris ta ll
physik, K ristallchem . [A bt. A d. Z. K ristallogr., M ineral., Petrogr.] 89. 477— 80. Nov. 
1934. Göttingen, Mineralog. Inst.) S k a l ik s .

Jozsef Hittrich, Beiträge zur Theorie des Wienschen Verschiebungsgesetzes. (M ath, 
nat. Anz. A kad. W iss. 50. 350— 63. 1934. [O rig.: ung .; A usz.: dtsch.]) SAILER.

Yngve Öhman, Spektrographische Untersuchungen im  Bot. Vf. n im m t die Spektren 
des Begleiters M  32 des Andromeda-Nebels, ferner einiger S terne  (Riesen u. Zwerge) 
der Helligkeitsklassen H  u. K  u . einiger ty p . R iesen u. Zwerge der Klasse M  im  R o t 
u. teilweise auch im  Orange auf. V erbotene Ca+-Linien lassen sich n ich t m it Sicherheit 
nachweisen, dagegen CaH- u. M gH -Banden. W egen der E inzelheiten m uß auf die 
Arbeit verwiesen werden. (Astrophysic. J .  80. 171— 80. O kt. 1934. M ount W ilson- 
Observat. u . H arvard  College-Observat.) Z e is e .

J. H. van Vleck, Magnetische Dipolstrahlung und die atmosphärischen Absorptions
banden von Sauerstoff. E s w ird gezeigt, daß sich die atm osphär. 0 2-Banden besser als 
magnet. D ipolstrahlung denn als gewöhnliche Dipol- oder Q uadrupolstrahlung deuten 
lassen. D ann kann  der obere Z ustand  von T ypus 1 N a+ sein, wie es der Theorie e n t
spricht, n. außerdem  kann  m an dann  noch die In tensitätsform eln  von S c h la p p  (C. 1932.
H . 1592) anwenden, die m it dem E xperim ent im  E ink lang  sind. Jene  D eutung w ird 
auch durch die absol. In tensitä tsabschätzungen  von Ch il d s  u . Me c k e  (C. 1931. I I .  
533) gestü tzt. —  Die A rbeit en th ä lt ferner einige allgemeine B em erkungen über die 
Rolle der m agnet. D ipolstrahlung in  M olekularspektren. So können gewisse Satellitbanden 
im Spektrum  von OH, die den gewöhnlichen Auswahlregeln w idersprechen, auf jene 
Strahlungsart zurückgeführt werden. F ü r die 0 2-Bande 3S — 1A  bei ca. 12600A, die eben
falls als m agnet. D ipolstrahlung aufzufassen ist, werden In tensitä tsform eln  angegeben. 
(Astrophysic. J .  80. 161— 70. O kt. 1934. U niv. of W isconsin, D ep. of Physics.) Ze i s e .

A. Elliot und  W. H. B. Cameron, Intensitätsmessungen in  den ersten positiven 
Slickstoffbanden. Ausführliche A rbeit zu der C. 1934. I I .  1095 ref. M itt. Die Messungen 
zeigen, daß in  den untersuch ten  Fällen die U bergangsw ahrscheinlichkeit zwischen 
2  Schwingungszuständen unabhängig von den Anregungsbedingungen is t. (Proc. 
physic. Soc. 46. 801— 04. 1/11. 1934. Sheffield, U niv., Phys. Dep.) Z e is e .

Louis Henry, Absorptionsspektrum von Stickoxydul und Spaltungsenergie von 
Stickstoff. Vf. h a t das A bsorptionsspektrum  des N 20  (Gas) bei verschiedenen D rucken 
u. Tempp. gemessen u. fü r die au f T  =  0° absol. extrapolierte Absorptionsgrenze 
2140 ±  130 A gefunden, entsprechend einer Spaltungsenergie D  (N»0) =  132 ±  8  kcal. 
Ferner h a t Vf. bei der photochem . Zers, von N ,0  durch das L ich t eines kräftigen 
Cd-Funkens (durch CH3COOH gefiltert) auf G rund des A bsorptionsspektrum s steigende 
Mengen NO festgestellt u . dies durch  folgenden Vorgang gedeute t: N 20  (US) =  
NO (2/7) - f  N  (2D) —  132 kcal. H ieraus erg ib t sieh m it Hilfe einiger therm ochem . 
Gleichungen als Spaltungsenergie des n . N 2 -Mol. (US) in  2-n. N-Atom e (4 S) ein W ert 
von 158 ±  8  kcal/Mol =  6,9 ±  0,2 eV, der dem sicheren W erte 7,34 eV von H e r z -
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BERG u. SrO NER (C. 1934. I I .  2166) ziemlich nahe kom m t. (N ature, London 134. 
498— 99. 29/9. 1934. Brüssel, Fondation  medicale Heine E lisabeth .) Z e i s e .

B ela  P o g än y , Die ZcemanaufSpaltungen der ultraroten K rypton I-L in ien . Inhaltlich 
ident, m it der C. 1 9 3 4 .1. 824 ref. A rbeit. (M ath. na t. Anz. ung. A kad. Wiss. 51. 1— 18. 
1934. B udapest. Tcchn. Hochsch. [Orig.: ung.]) S a il e r .

F . C. C onnelly , Das Bandenspektrum von Arsenoxyd (AsO ). 2 Bandensystem e des 
AsO zwischen 3450 u. 2950 Ä (System  A) bzw. zwischen 2800 u. 2350 Ä (System  B) 
werden m it m äßiger Dispersion in  Em ission u. (System  B) in  Selbstabsorption im 
Kohlebogcn aufgenommen. Das System A is t  nach R ot, das System  B nach Violett 
abschattie rt. D ie Zugehörigkeit dieser Spektren zum Mol. AsO w ird aus den Versuchs
bedingungen erschlossen. In  beiden Fällen handelt cs sich um  D ublettsystem e (jede 
Toilbande besitz t einen doppelten K opf). Dio Systeme entstehen durch  Übergänge 
aus 2 A nregungszuständen vom T ypus 2X  nach  einem 2I7-G rundzustand, dessen Kompo
nenten  eine A ufspaltung von 1026 cm - 1  besitzen. E ine Schwingungsanalyse der 
Q-Köpfe erg ib t für die kurzwelligen K om ponenten (a) der A -Banden die Formel: 
r =  31 655,4 +  [685,6 (v' +  % ) —  10,3 (v' +  V=)2] —  [967,8 («" +  Vs) —  5.7 (»" + 1/ /  
u. fü r die langwelligen K om ponente (b):

3 — 30 628,6 +  [685,2 (v1 +  */*) —  1 0 , 2  (»' +  Vs)2] —  [9,66,3 (v"  +  Vs) —  5,6 (v" +  Vs) 2 

ferner fü r dio entsprechenden K om ponenten der B -B anden:
3- =  39 685,7 +  [1099,0 (v '  +  Vs) —  6 , 2  («' +  Vs)2] —  [970,0 (v"  +  2/s) —  5,8 (v"  +  Vs)2] 
bzw.
3 - =  38 839,2 +  [1097,6 (v' +  2/s) —  6 , 0  (v' +  Vs)2] —  [968,2 (v "  +  >/s) —  5,7 (v"  +  Vs)2]-

Die nach der M ethode von  BlRGE u. SPONER durch E x trapo la tion  berechneten 
Spaltungsarbeiten D 0 (für v =  0) betragen fü r den Z ustand  B  (2X) 6,09 oV, für A 
(-B) 1,32 oV u. fü r X  (-11) 5,68 oder 4,8 oV, je  nachdem , welche Form el benu tz t wird. 
Dieses A sO-Spektrum  w ird m it den verw andten Spektren von NO, PO , NS, SbO u. 
BiO verglichen. (Proc. physic. Soc. 46. 790— 800. 1/11. 1934. South  Kensington, 
Im p. College of Sei. & Technol.) Z e i s e .

U . R .  E v a n s , D ie Interferenzfarben dünner F ilm e von Oxyden, Sulfiden oder Jodiden 
a u f Metallen. Vf. un tersucht theoret. dio opt. Grundlagen fü r das A uftreten  der be
kann ten  Interfercnzfnrben dünner (Oxyd-, Sulfid-, Jodid-) H äu te  auf Metallen. Als 
w esentlich fü r dio beobachteten Erscheinungen w ird das Vorhandensein kleiner Un
regelm äßigkeiten in  der Dicke bezeichnet, die dem  in  die Schicht eingedrungenen 
L ich t den W iederaustritt ermöglichen. Große, fü r die auftretenden  F arben  z. T. aus
schlaggebende Bedeutung kom m t der E igenfarbe der Schicht sowie dem Reflexions
vermögen dor U nterlage zu. B erücksichtigt m an  alle diese F ak toren , so gelingt eine 
w iderspruchsfreie opt. D eutung aller bisher beobachteten Erscheinungen, sowohl der 
In terferenzfarben als auch der des durchgehenden Lichtes, die häufig komplementär 
zueinander sind, was an  H and  einer ausführlichen Besprechung der L ite ra tu r gezeigt 
w ird. Die B est. der Dicke der Schicht aus den Interferenzfarben is t theoret. nicht 
einwurfsfrei u . fü h r t n u r u n te r Berücksichtigung der genannten 3 F ak to ren  zu exakten 
Ergebnissen. (Kolloid-Z. 69. 129—37. Nov. 1934. Cambridge.) L e c k e .

Jean Perrin, Grains de matière et de lumière. P a rt I. Existence des grains. Paris: Her
mann et Cie. 1934. (44 S.) 12 fr.

Jean Perrin, Grains de matière e t do lumière. P a rt II . Structure des atomes. Paris: Her
mann et Cie. 1934. (60 S.) 14 fr.

Jean Perrin, Grains de matière e t de lumière. P a rt II I . Noyaux des atomes. Paris: Her
mann e t Cie. 1934. (32 S.) 7 fr.

Jean Perrin, Grains de matièro e t de lumière. P a rt IV. Transm utations provoquées. Paris: 
Hermann et Cie. 1934. (48 S.) 12 fr.

A ,. K le k tro c h e m ie . T h e rm o c h e m ie .
W. Druey, Z u r D ynam ik der Gasentladungen. E s w ird an  einigen Verss. der E in

fluß von K apazitä ten  des E ntladungskreises bei hohem  V orschaltw iderstand auf die 
Vorgänge in  der G asentladung gezeigt u . ein B ild vom  M echanismus der Ionenvorgänge, 
die sich dabei abspielen, entw orfen. E s zeigt sich, daß  der A ufbau der E ntladung in 
der Q uerrichtung eine maßgebende Rolle spielt. (Helv. physica A cta 7. 633—37. 
18/10. 1934. Zürich, E . T. II .)  K o l l a t h .

Photochem . R R R . organ. Verbb. vgl. S. 1552, 1633; D ipolm om cnt organ. Yerbb. 
vgl. S. 1523.



1935. I. A.,. E l e k t r o c h e m i e . T h e r m o c h e m ie . 1503

Zoltän Bay, Theorie der kondensierten Entladung und deren experimentelle Prüfung. 
Es wird eino neue M ethode zur U nters, von Strom stößen entw ickelt u . au f  verd. Gase 
angewandt. P rin z ip : E rm ittlung  des linearen u. quadra t. Zeitm ittelw ertes der S trom 
stärke, hieraus Berechnung von M om entanwerten der S trom intensität. —  Die experi
mentelle A usführung der Methode w ird beschrieben. D ie R esu lta te  bestätigen q uan ti
ta tiv  dio früheren Ergebnisse des Vf. (C. 1931. I I .  3308) n . gesta tten  die Feststellung, 
daß die enorm  hohen S trom intensitäten  bei der kondensierten E ntladung  durch die 
Ausbldg. eines Entladungsbogens an  der K athode bedingt werden. Dio fallende Eig. 
der L ichtbogencharakteristik  w ird au f  den F a ll der Entladungsrohren  m it- langer 
positiver Säule ausgedehnt. (M ath. n a t. Anz. ung. A kad. W iss. 51. 20— 48. 1934. 
Szeged, U ngarn, Univ. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) Sa il e r .

A. A. Slutzkin, S. J. Braude und I. M. Wigdortschik, Erzeugung von Ionen- 
strömen im  Hochvakuum m it H ilfe  des magnetischen Feldes. E s w ird eine Methode zur 
Erzeugung großer Ionenström e im H ochvakuum  ausgearbeitet, wobei bis zu 140- IO- 1 1  A 
bei einem D ruck von IO- 5  bis 10- 0  mm H g erzeugt wurden. E s w ird ferner die Aus
lösung von Sekundärclektronen auf der K athode durch dio Ionen gemessen u. schließlich 
wird das Vorhandensein von Schwingungen längs der K athode des M agnetrons be
stätigt. (Physik. Z. Sowjetunion 6 . 268— 79. 1934. Charkow-, U krain. Phys.-Techn.

N. Morgalis und M. Bernadiner, Die Zerstörung einer monoatomaren Thorium 
schicht a u f einer W-Kathode in  einer Hg-Dampfcntladung. Die Experim ente über 
Zerstörung von Thorium schichten auf IF-K athoden zeigen das Vorhandensein einer 
minimalen k rit. Ionenenergie, was vom  S tandpunk t der therm . Theorie n ich t zu ver
stehen ist. Die von Vff. zu dieser F rage angestellten Verss. in  einer Q uccksilberentladung 
zeigen, daß  m it anw achsender S trom stärke des Ionenbom bardem ents sich die Größe 
der k rit. Ionenenergie verm indert u. einen G renzw ert von der G rößenordnung 13— 18 V 
erreicht. Die Zerstörungsw ahrscheinlichkeit w ächst m it steigender Ionencnergie s ta rk  
an. (Physik. Z. Sowjetunion 6 . 309— 11. 1934. Kiew, Phys.' In s t, of th e  Acad. of 
Sei.) K o l l a t h .

C. H. Kunsman und  R. A. Nelson, Das Verschwinden von Wasserstoff in  A n 
wesenheit von Kalium - und  Lithiumionenquellen. Vff. untersuchen das Verschwinden 
von H 2 in  Anwesenheit von E ison-A lkalikatalysatorcn (als K +-Ionenquelle) mm bzw. 
eines synthet. Spodumengemisehes (als Li+-Ionenquellc) bei D rucken zwischen 0,01 
u. 0,1 mm H g im  Temp.-Bereich von 750— 850° in  der früher (C. 1932. I I . 1755) be
nutzten Versuchsanordnung. Bei den verw endeten Potentialen  (bis zu 565 V) wird 
keine R k. in der Gasphase gefunden, die der Beschießung des H 2  m it positiven Ionen 
zugeschricben werden könnte. Alle beobachteten „Clean u p “ -Effekte lassen sich durch 
Rkk. an  oder in  den festen Stoffen erklären, die als Ionenquellen dienen. (J . chem. 
Physics 2. 752— 55. Nov. 1934. U . S. D epartm ent o f A griculture, B ur. o f Chem.

Ä. Schulze, Über den E in fluß  der Verformung a u f die elektrische Leitfähigkeit 
von Metallen und. Legierungen. Zusamm enfassende k rit. Besprechung. (Russ.-dtseh. 
Nachr. Wiss. Techn. [russ.: Russko-germ anski W estnik N auki i Techniki] 1933. N r. 7. 
12—21. Berlin.) K l e v e r .

J. Malsch und G. S. Hartley, Über den W ien-Effekt eines langkeltigen Salzes in  
wäßrigen Lösungen und eine fü r  kurze Stoßdauem  zweckmäßige Abänderung der M eß
methode. (Vgl. S c h i e l e ,  C. 1933. I I .  676.) Vff. messen den W iEN -Effekt bei einem 
kolloidalen E lektro ly ten  u n te r A nwendung einer wss. Lsg. von Cetylpyridinium cklorid 
in Abhängigkeit von der Konz. Boi sehr großen V erdünnungen (un ter Viooo-m) g ib t 
es nur einen sehr kleinen E ffek t von ähnlicher G rößenordnung, wie er in  n. E lektro ly ten  
gefunden w ird. M it größerer K onz, ste ig t der E ffek t s ta rk  an  u. n im m t bei etw a Vgoct11- 
sehr große W erte an. Die fü r hohe Feldstärken  gemessenen Leitfähigkeitsw erte über
steigen die L eitfähigkeit bei unendlicher V erdünnung zum Teil beträchtlich, so daß 
ein grundsätzlich neuer E ffekt, der bei gewöhnlichen E lektro ly ten  n ich t vorhanden 
ist, au ftritt. D er starke A nstieg der L eitfähigkeit t r i t t  genau in  dem Ivonz.-Gobiet 
ein, in  dem der steile Abfall der n . Ä quivalcntleitfähigkeit beginnt. F ü r  den neu au f
tretenden E ffekt w ird folgende E rk lärung  gegeben: Im  Gebiet kleiner Konzz. verhält 
sich das Koll. wie ein sta rker E lek tro ly t, n u r eine kleine E rhöhung t r i t t  auf (n. W ie n -  
Effekt); die gemessenen Leitfähigkeitsw erte bleiben in  Übereinstim m ung m it der 
DEBYE-HüCKEL-ONSAGERschen Theorie un terhalb  der L eitfähigkeit bei unendlicher 
Verdünnung Üoo. Sind in  den Lsgg. hochpolyvalente Ionen vorhanden, w ird ein Teil

Inst.) K o l l a t h .

Soils.) Ze i s e .
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der darin  gebundenen Gegenionen frei, dio L eitfähigkeit s te ig t s ta rk  an . D abei kann 
).oo überschritten  werden, denn es sind in  der Lsg. außer einer verm ehrten  Anzahl 
beweglicher Ionen noch die nunm ehr stärker geladenen hochpolyvalenten Ionen vor
handen. Z ur Messung w ird die MALSCH-WiENsche A nordnung benutzt. E s werden 
bei Messungen m it sehr kurzen S toßdauem  prinzipielle Fehler aufgezeigt, die beim 
Abgleichen m it Sericnwiderständon au ftreten . Ih re  Beseitigung w ird beschrieben. 
(Z. physik. Chem. A bt. A. 170. 321—36. N ov. 1934. K öln, In s t. f. theoret. Physik d. 
U niv . London, The Sir W illiam R am say Lab. of Inorganic and  Physical Chem., Univ. 
College,) Ga e d e .

H. M. Cassel und E. Krumbein, Über den Druckeinfluß a u f die Überspannung 
der Elektrolyse des JFossers. Vff. suchen die Erscheinungen des Druckeinflusses auf 
dio Ü berspannung der E lektrolyse des W . zu erklären. Sie untersuchen den Wider
stan d  des Bades u. die Übergangswiderstände, da  hier dio U rsache der Erscheinung 
zu  verm uten is t. E s w ird der D ruckeinfluß au f die Ü berspannung des H 2 in 1-n. 
H 2 S 0 4  u. in  1-n. K N 0 3  an  E lektroden aus P t, N i u . Ag bestim m t. Die Werte 
stim m en m it früheren Messungen überein (vgl. C a s s e l  u . V o ig t ,  C. 1933. II . 835). 
D er D ruckeinfluß au f die Ü berspannung des 0 2 aus 1-n. H 2 S 0 4  an  P t, P d 0 2 u. aus 
1 -n. C d(N 0 3 ) 2  an  C hrom nickelstahl besteh t wie bei H 2 in  einer H erabsetzung der 
Ü berspannung, die aber am  P b 0 2  geringer is t als am  P t  u . S tahl. Die beobachtete 
V erm inderung der Ü berspannung durch den D ruck en tsp rich t dem  Sinne nach der 
theore t. E rw artung , is t  aber dem B etrage nach an  der K athode u. an  der Anode 
bedeutend größer. E s w ird angenomm en, daß noch eine in  der Theorie n ich t berück
sichtigte Ursache m itw irkt. (Z. physik. Chem. A bt. A. 171. 70— 82. Nov. 1934.) G a ed e.

H. v. Halban und G. Kortüm, D ie Dissoziationskonstanten schwacher und mittel
starker Elektrolyte. I . Die Dissoziaticmskonstanle des a-Dinitrophenols und der Geltungs
bereich der Debye-Hückelschen Grenzformel. Ausführlichere D arst. der C. 1934. I I . 2661 
ref. A rbeit. (Z. physik. Chem. A bt. A. 170. 351— 79. Nov. 1934. Zürich, Phys.-Chero. 
In s t. d . U niv.) G a ed e .

Joseph Shrawder jr. und  Irving A. Cowperthwaite, D ie Aktivitätskoeffizienten 
der Schwefelsäure bei Temperaturen von 0—50°. Vff. untersuchen die E K . der K ette: 
Pb— H g (2-phasig), P b S 0 4  (fest), H 2 S 0 4  (m), H 2  fü r die Konzz. 0,02, 0,01, 0,005, 0,002 
u . 0,001-m. bei den  Tem pp. 0, 12,5, 25, 37,5 u. 50°. Um E 0 fü r jede Temp. zu erhalten, 
führen  sie dio E x trapo la tion  nach  einer neuen M ethode aus, wobei sie die unvollständige 
D issoziation des B isulfations berücksichtigen. D er A ktivitätskoeff. der H 2 S 0 4  wird 
fü r jede Tem p. u. K onz, berechnet. (J . Amer. chem. Soc. 56. 2340— 45. 8/11. 1934. 
New Y ork City, Dep. of Chem., Colum bia U niv.) G a ed e .

Irving A. Cowperthwaite und  Joseph Shrawder jr., Die partielle molare Ver
dünnungswärme von Schwefelsäure aus Messungen elektromotorischer Kräfte. Die im 
vorst. Ref. behandelten E K K . der K e tten : zweiphasiges Pb-A m algam /[PbS04]/m 
molare H 2 S 0 4 /(H 2), wo m  zwischen 0,001 u. 0,02 liegt, w erden benutzt, um  nach 
G ib b s - H e lm h o lt z  die partielle  molare V erdünnungsw ärm e von H 2 S 0 4  zu berechnen. 
D ie E K K . w erden als F unk tionen  von t m it H ilfe einer viergliedrigen Potenzenreihe 
dargestellt. Vff. finden bei 25° fü r m  — 0,001 426, fü r 0,002 771, fü r 0,005 1618, für 
0,01 2255, fü r 0,02 2911 cal p ro  Mol bei der V erdünnung au f m  =  0. Gegen ~\J~m ergibt 
sich eine schwach gescliwungeno K urve, w ährend L a n g e ,  M o n h e im  u. R o b in so n  
(C. 1934. I . 1168) eine höher, aber weniger geschwungen verlaufende K urve angeben, 
die von 0,001-m. ab  fas t linear is t. E in  Teil der Differenzen rü h r t von der A rt der 
E x trapo la tion  her. Vff. konstatieren , daß ih re  E x trapo la tion  m it den W erten aus 
E K K . von anderen K e tten  g u t zusam m engeht (E 0 =  0,5505 V), w ährend E 0 — 
0,3135 V sein m üßte, um  A nschluß an  die calorim etr. D aten  zu erhalten . Vff. schätzen 
die U nsicherheit ih rer W erte au f +  30 cal. (J . Amer. chem. Soc. 56. 2345— 47. 8/11. 
1934. New Y ork City, Columbia U niv ., D p tm t. of Chem.) W. A. R o th .

Joseph Shrawder jr., I. A. Cowperthwaite und  V. K. La Mer, Eine Revision 
einiger Normalelektrodenpotentiale. Die fü r die K e tte  P b-H g (2-phasig), P b S 0 4  (fest), 
H 2 S 0 4 (m). H , erhaltenen E„-W erte (vgl. vorst. Reff.) stellen die Normalpotentiale 
der 2-Phase'n-Bleiam algam /Bleisulfatelektrode bei den un tersuchten  Tempp. dar. Mit 
H ilfe dieser W erte w erden verschiedene N orm alelektrodenpotentiale verbessert (1. Zahl: 
E 0 bei 25°, 2. Zahl: —A F 0 p ro  Ä quivalent): Pb-H g (2-phasig), P b S 0 4  (fest), S 0 4  : E 0  =
+ 0 ,3505  (—A F 0 — 8088); H g, H g 2 S 0 4  (fest), S 0 4— : — 0,6141 (— 14 170); Zn-Hg 
(2-phasig), Zn++: + 0 ,7 6 1 4  (17 569); Zn, Zn++: + 0 ,7620  (17 583); Cd-Hg (2-phasig),
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Cd++: + 0 ,3519  (8120); Cd, Cd++: + 0 ,4024  (9285). (J . Amer. chem. Soe. 56. 2348. 
8/11. 1934. New Y ork City, Dep. of Chem. Columbia U niv.) Ga e d e .

Egon Wiberg, Über eine Spannungsreihe der Säuren U7id Basen. (Aciditäts
potentiale als quantitatives M aß  der Acidität und Basiziiät.) Vf. such t ein allgemein 
anwendbares, anschauliches, quan tita tives Maß fü r das B estreben zur Protonenabgabe 
u. -aufnahme, d. h. fü r A cid itä t u. B asizität. E r  findet es durch Vergleich der Säure- 
Basewrkg. m it der R ed.-O xydationsw rkg. D er A cid itä t einer Säure is t das Red.-Ver- 
mögen eines Red.-M ittels, der B asiz itä t einer Base das O xydationsverm ögen eines 
Oxydationsmittels analog. D ie den R ed.-Potentialen  entsprechenden A ciditätspoten- 
tiale lassen sich leicht messen. Ih re  Berechnung is t ausführlich angegeben. Auf G rund 
der A ciditätspotentiale w ird eine Spannungsreihe der Säuren u. Basen aufgestellt, 
wobei als N u llpunk t das E inzelpotential reinen W . gew ählt is t, also das P o ten tia l
niveau, auf dem  bei reinem  W . die Abgabe u. Aufnahme von Pro tonen  erfolgt. D ie 
N orm alaciditätspotentiale einer Reihe von H -Verbb. (neutrale Moleküle u . Ionen) u . 
Grenzsauerstoffsäuren dor E lem ente der ersten  u. zweiten A chterreihe des period. 
Systems, sowie des H 2  sind tabellar. wiedergegeben. E s folgt eine Besprechung der 
Anwendung der Spannungsreihe. D abei w ird gezeigt, daß die Reihe alle entsprechenden 
Vorzüge der R edoxspannungsreihe besitz t u . gesta tte t, d irek t die freie Energie aller 
enthaltenen R k.-K om binationen zu entnehm en. (Z. physik. Chem. A bt. A. 171. 1— 24. 
Nov. 1934. K arlsruhe, Chem. In s t. d . T . H ., Anorg. A bt.) G a e d e .

Jacob D. Neuss und William Rieman III, Die Anwendung der Glaselektrode zu  
einer Untersuchung der Chromsäure. Vff. entw ickeln eine Methode zur Berechnung 
von exakten K onstan ten  fü r die beiden R k k .: Cr2 0 ,  +  H 20  2 H C r04_  u.
HCr04~ H + +  C r0 4—  aus der H -Iononak tiv itä t in  Lsgg., dio K -C hrom at u. -Bi- 
chroraat in  bestim m ten V erhältnissen en thalten . D ie H -Io nenak tiv itä t in  den Lsgg. 
wird berechnet aus den EK.-M essungen, die u n te r A nwendung der G laselektrode au s
geführt werden. E s w ird bei 25° gemessen. D ie 2. D issoziationskonstante der Chrom 
säure is t 3 ,20 -10- 7  m it einem Fehler von 3°/0. D ie G leichgewichtskonstante der R k. 
Cr2 0 7—  +  H 20  =̂ = 2 H CrOj-  w ird  zu 0,023 m it einem Fehler von 9 %  gefunden. 
Die Dissoziation des ersten  H  der Chromsäuro is t un tersuch t. Dio R k. is t n ich t voll
ständig. Die klass. D issoziationskonstante bei einer Ionenstärke von 0,16 w ird zu 
0,18 +  0,04 bestim m t. (J .  Amer. ehem. Soc. 56. 2238— 43. 8/11. 1934. New B runs
wick, N. J., Chem. Lab. of R utgers U niv.) G a e d e .

Thos. C. Hemdon und Hanor A. Webb, E ine Benzalddiyddektrode. Vff. e r
setzen in  dem  „schwierigen alkal. pH-Bereich“ in  dem  C hinhydronapp. zur pn-Best. 
das Chinhydron durch  Benzaldehyd u. erhalten  m it einer Calomelbezugselektrode 
reproduzierbare W erte fü r pn  =  7— 13,64. In  77,48%  der B estst. w ird eine Genauig
keit von 0,2 pn  erzielt. E s w ird folgende Beziehung gefunden: 

log1 0  E  =  — 0,0633 p H +0,4080 , 
wobei E  das absol. P o ten tia l der Benzaldehydelektrode is t. D as Benzaldehydsystem  
ist im Gegensatz zum  Chinhydronsystem  irreversibel. (J .  Amer. chem. Soc. 56. 2500 
bis 2501. 8/11. 1934. R ichm ond, ICy., E aste rn  Teachers College, Dep. of Chem. N ash- 
ville, Tenn., George Peabody College for Teachers, Dep. of Chem.) G a e d e .

Bela Lengyel, Die D iffusion von Kalium ionen in  Glas. (M ath. n a t. Anz. ung. 
Akad. Wiss. 51. 50— 68. 1934. B udapest, I I I .  chem. In s t. d . U niv. [Orig.: ung.; Ausz.: 
dtsch.] —  C. 1934. I .  1947.) ( S a i l e r .

A. Thiel und  C. Kayser, Über Korrosionserscheinungen. 18. M itt. Die Lokali
sation der hemmenden W irkung oberflächenaktiver Stoffe bei der Auflösung von Meiallen 
in Säuren. (17. vgl. C. 1931. I . 428.) Vff. führen eine R eihe von U nterss. aus, um  
die Frage nach der Lokalisation des Frem dstoffeinflusses zu klären. Sic arbeiten  dabei 
mit „zerlegten Lokalelem enten“ , die Vorgänge der M etallauflsg. u . der H -E ntw . können 
getrennt beobachtet werden. D ie Verss. werden m it Cd u. Zn ausgeführt. Als F rem d
stoffe werden benu tz t: G um m i arabicum , M ethylviolett u . Gelatine. D ie Ergebnisse 
sind tabellar. wiedergegeben. E s zeigt sich, daß  durch  die A dsorption von Frem d- 
stoffen im wesentlichen n u r die Gasentw . an  den in  Säuren selbstl. M etallen beeinflußt 
wird, dagegen n u r in  untergeordnetem  Umfange der eigentliche Lösungsvorgang des 
Metalles. Diese Ergebnisse stehen im  Gegensatz zu der A rbeit von S c h u n k e r t  
(vgl. C. 1 9 3 4 .1. 996). (Z. physik. Chem. A bt. A. 170. 407— 20. Nov. 1934.) G a e d e .

J. E. Verschaff eit, Die Thennomechanik der thermoelektrischen Säule. Auf einen 
thermoelektr. K reisprozeß nach  A rt von B o l t z m a n n  w erden die beiden thefm odynam . 
H auptsätze angew and t; beim zweiten H aup tsa tz  w ird vorausgesetzt, daß  die Summe
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d e r reduzierteir W ärm effekte ste ts  kleiner als die Entropiezunahm e, bzw. gleich Null 
is t. D ie Mass. Beziehung za  — zb  — — T  d U Ja b /T )/(1  T  (za , zb  =  Thom sonkoeft 
d er M etalle A  u. B , TI a b  =  Peltierkoeff.) w ird n ich t streng bewiesen. Um dio beiden 
H aup tsä tze  auf die einzelnen E lem ente des Kreisprozesses anzuwenden, wird voraus
gesetzt, daß  der elektr. S trom  durch  das E lem ent einen Energiefluß befördert, der 
p roportional der S trom dichte u . von dem Z ustand  des betreffenden Elem entes abhängig 
is t, außerdem  is t die zusätzliche äußere A rbeit zu berücksichtigen, die aüfgewandt 
w erden muß, um  den S trom  durch  das E lem ent zu schicken. E s w ird festgestellt (aber 
n ich t streng bewiesen), daß  n ¡T  u . z /T  (n — Peltierkoeff. der verw endeten Legierung) 
P artia lab leitungen  derselben P unk tion  k /T  sind. (Bull. Acad. roy. Belgique, CI. Sei. 
[5] 20. 622— 38. 1934.) ' B . K . Mü l l e r .

J.-E. Verschaffelt, Über die Thermomechanik der transversalen magnetischen 
Effekte. (Vgl. vo rst. Bef.) N ach B r id g m a n  (Physic. Rev. 24 [1924]. 644) bestehen 
zwischen den Koeff. B , Q, P n .  S  der transversalen  m agnet. E ffekte von H a l l ,  N e r n s t ,  
E t t i n g s h a u s e n  u . R ig h i- L e d u c  die Beziehungen: Q — — r  g R , P  =  — (T /s ) z g R  
u . S  =  g B , wobei g n . s  die elektr. u . W ärm eleitfähigkeit, z der Thomsonkoeff. ist. Vf. 
b es tä tig t hei Anwendung der therm odynam . H aup tsä tze  auf diese Effekte die an
gegebenen Beziehungen u. ste llt fest, daß zwischen r, s, g u . T  die Beziehung z~ — s/g T  
besteht. (Bull. Acad. roy. Belgique, CI. Sei. [5] 20. 639— 53. 1934.) R . K . M ü lle r .

R. Plank, D ie Wärmeleitfähigkeit verschiedener Flüssigkeiten. D ie von C a rd o s  
(C. 1934. I .  2723) u. von S e l l s c h o r p  (C. 1934. I I . 2810) angegebenen Wärmeleit
zahlen differieren. Vf. p rü ft nach, ob bei C a r d o s ’ Verss. Konvektionsbewegungen 
gestört haben. W ahrscheinlich sind C a r d o s ’ W erte dadurch zu hoch ausgefallen. 
F ü r C 0 2 sind S e l l s c h o p p s  Zahlen zu benutzen. D ie anderen Angaben von C a rd o s  
sind  n ich t durch K onvektion beeinträchtig t. (Z. ges. K älte-Ind . 41. 214. Dez. 1934. 
K arlsruhe, Techn. Hochscli., K ältetechn. In s t.)  W. A. R o th .

E. Neusser, Z u r van der Waalsschen Bleichung fü r  Gasgemische. Vf. dehnt die 
früheren (C. 1932. H . 2801) Berechnungen der VAN DER WAALSschen K onstanten a 
u . b auf Gasgemische (L uft; H 2  +  N 2; N 2 +  CH4) aus. Die berechneten 6 -W erte stimmen 
m it den gemessenen W erten  in  diesen Fällen  gu t überein. In  anderen Fällen ist die 
Ü bereinstim m ung weniger g u t (O., +  N2; H 2  - f  C 0 2; O» +  C2 H 4; Ar +  O»; A r +  C2 H4). 
Vf. fü h r t dies darau f zurück, daß hier entw eder der Meßbereich zu eng oder die Meß
genauigkeit zu gering ist. Aus diesen Ergebnissen folgert Vf., daß sich das Kovolumen b 
eines Gasgemisches im m er streng ad d itiv  aus den K ovolum ina der Bestandteile zu
sam m ensetzt: b =  f^a ' +  ü i f l  —  x), wo x  den A nteil des einen Bestandteiles dar
stellt. Dagegen h a t  sich der aus der V irialtheorie folgende quad ra t. A nsatz, den auch 
VAN DER WAALS bevorzugte, n ich t bew ährt. F erner is t die Beziehung

K 2  =  K i  +  K
auch n ich t annähernd  erfüllt. —  Bei dem D ruckkoeff. a liegen die Verhältnisse viel 
kom plizierter. H ier is t der quadra t. A nsatz fü r H 2  +  N2-Gemische nur teilweise er
fü llt; auch bei höheren D rucken (700— 900 a t) stim m t er n ich t. Ebenso bestätigt 
sieh die V erm utung a 1 2  =  ]/a1 a 2 von D . B e r t h e l o t  nicht, wie schon andere Autoren 
bem erk t haben. (Physik. Z. 35- 738— 39. 15/9. 1934. W ien, Techn. Hochschule, Inst. f. 
phys. Chem.) . ZEISE.

Neill G. Whitelaw, Die Temperaturänderung des zweiten Virialkoeffizienten von 
H elium . D er zweite Virialkoeff. B  von H elium  kann  aus den Messungen des J o u le -  
THOMSON-Effektes durch R o e b u c k  u. O s t e r b e r g  (C. 1933. I I .  2653. 3398) ab
geleitet w erden (vgl. C. 1935. I . 865). Zwischen 0 u. 200 a t  spielt der d ritte  Virial
koeff. oberhalb von — 100° keine Rolle. D ie streng therm odynam . abgeleiteten Werte 
werden m it den von anderen A utoren  berechneten verglichen. Sie stim m en m it den 
aus P - V  von KeeSOM  u. v a n  S a n t e n  abgeleiteten überein. Bei tiefen Tempp. weichen 
dio Zahlen von HOLBORN u. O t t o  (1924) nu r wenig von denen des Vf. ab. (Physica
1. 749— 51. Ju n i 1934. Madison, Wisc., U niv. of W isconsin.) W . A. R oth.

P. Kapitza, D ie Verflüssigung von H elium  nach einer adiabatischen Methode. Im 
wesentlichen iden t, m it C. 1934. I I .  1426, n u r in  allen Teilen ausführlicher; mehr Ab
bildungen der in  Stufen arbeitenden Verflüssigungsmaschine, m ehr Berechnungen. 
D er Inversionsdruck des Ho fü r den JOULE-TKOMSON-Effekt w ar niedriger, als Vf. 
erw arte t h a tte . Die gegenwärtige Maschine arbeite t m it 25— 30 a t  Anfangsdruck, 
30 cbm H e bei 20°, 1 a t  pro S tunde u. 100— 120 Kolbenschlägen pro Minute. Ver
w endet w ird ein rostfreier S tah l („S tayb rite“ ) m it niedriger W ärm eleitfähigkeit (0,033),
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der bei den tiefsten Tem pp. p last. b leibt u . keine Änderung des austen it. Gefüges e r
leidet, daneben einen hohen Ausdehnungskoeff. besitz t; fü r andere Teile w ird  spannungs
freie Phosphorbronze verw endet. A usführlich w ird das Röhrensystem  (aus Cu-Ni- 
Legierung 80: 20) beschrieben, in  dem der W ärm eaustausch s ta ttfinde t. Die kleinen 
He-Tröpfchen werden durch Zentrifugalkraft vereinigt. Die Expansionsm aschine 
reduziert die Tem p. des H e von 19 auf 10° K ; 60°/o der freien E nergie des Gases w ird 
als meehan. A rbeit w iedergewonnen: das durch  den schm alen Zwischenraum um  den 
Kolben entweichende Gas is t ein ideales Schm ierm ittel. F a s t 2 lH e  können pro Stdo. 
bei einem V erbrauch von 2 kg fl. N 2  pro S tunde verflüssigt werden. D er JoULE- 
THOMSON-Effekt scheint sich bei den tiefsten Tem pp. nochmals um zukehren (14° K ,
ca. 17 at). (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 147. 189—211. 1/11. 1934. Cambridge,
Roy. Soc. Mond Lab.) W . A. R o th .

Wojcsech Swietoslawski und  Joseph Salcewicz, Die Anwendung des Newton- 
sclicn Abkühlungsgeselzes a u f die M essung sehr kleiner Wärmeeffekte. D as N ew tonscIio  
Abkühlungsgesetz w ird auf den Fall angew endet, daß  ein großer, sich langsam  er
wärmender B lock in  eine isotherm e H ülle eingeschlossen ist. Vff. arbeiten  m it 5,6 kg 
Pechblende, die sich stä rker erw ärm en, als m an nach den bisherigen Messungen a n 
nehmen sollte. D as NEWTONscho Gesetz g ilt streng. N ach vier verschiedenen Methoden 
ergeben sich konstan te  W erte, die n u r um  l ° / 0  um  das M ittel schw anken (0,0021° Temp.- 
Änderung pro Stunde). (C. R . liebd. Seances Acad. Sei. 199. 935— 37. 5/11. 1934. 
Warschau, Tcclin. Hochsch., L ab. f. physik. Ch.) W . A. R o th .

W. T. David und A. Smeeton Leah, Die spezifischen Wärmen von Gasen bei 
hohen Temperaturen. (Vgl. C. 1935. I. 8 6 6 .) Die nach P la n c k - E in s t e in  berechneten 
spezif. W ärm en von H 2, 0 2, N 2, CO, C 0 2  u . W .-D am pf sind  in  den letzten  Jah ren  bis 
600° experim entell verifiz iert worden. Die theoret. Gleichungen scheinen bis zu 2500° 
zu gelten; fü r W .-D am pf allerdings n u r bis 2000 oder 2200°. Die Explosionsm ethode 
in der gewöhnlichen Form  versagt bei hohen Tem pp. wegen U nvollständigkeit der 
Verbrennung u. erfordert schwierige K orrektionsrechnungen. E igene Verss. zeigen 
keinen E influß von W .-D am pf auf den W ärm overlust, n u r eine E rhöhung der V er
brennungsquote. Vff. arbeiten  m it einer K ugel von 17,5 Zoll Durchmesser, in  der die 
Verbrennung w eit vollständiger is t als in  einer ldeineren (20°, A nfangsdruck 3 at, 
Endtem p. ca. 2000°). W ährend die n ich t verb rann ten  Mengen sta rk  schwanken, wenn 
man die m ittleren  spezif. W ärm en nach PARTINGTON-SHILLING, PlER-BjERRUM  
oder G o o d e n o u g h - F e lb e c k  einsetzt, liegen die B eträge n u r zwischen 2,2 u. 2,6% , 
wenn m an m it den 'nach P l a n c k - E in s t e in  berechneten spezif. W ärm en operiert. 
Das spricht fü r die R ich tigkeit dieser D aten  („theore t.“  spezif. W ärm en). Bei Zusatz 
von Ar zu H 2 -0 2  oder CO-0 2  ste ig t die unverbrannte  Menge etw a auf dos Doppelte. 
Verss. m it C 0 -0 2  u . überschüssigem CO, CO +  C 0 2, CO +  N 2  werden eingehend 
diskutiert: beste V erbrennungsquoto bei einer E ndtem p. von 2000— 2200°. M it steigen
der D. n im m t die V erbrennungsquote zu. Verss. m it höherem A nfangsdruck sind ge
plant. Bei Verss. m it K nallgas stö rt, daß  die „ theo re t.“  spezif. W ärm en von W .-D am pf 
oberhalb 2200° unsicher werden. W o h l  u. v . E l b e  fanden zw ar 1929 fas t dio theoret. 
Werte, nahm en aber D issoziation in  H  u. OH u. D issoziation von (H 2) an . Diese n im m t 
aber m it steigender D. ab u. die Ggw. von größeren Mengen W .-D am pf lä ß t sich nu r 
bei höheren A usgangstempp. ermöglichen. (Philos. Mag. J .  Sei. 18. 307— 21. Aug. 
1934.) W . A. R o t h .

P. W. Bridgman, Die Größen, die das Schmelzen von Sticksto ff und Argon unter 
Druck beeinflussen, und, die N atur der Schmelzkurve. Die Frage, ob die Schm elzpunkts
kurve zu einem k rit. P u n k t fü h rt, ob sie durch ein M aximum geh t oder ob sie m it steigen
dem D ruck beliebig w eiter steigt, is t oft d isku tie rt worden. Die erste u . d ritte  H ypo
these kann sich n u r auf E xtrapolationen  stü tzen . Vf. is t nach seinen zahlreichen Verss. 
mit Substanzen, die zwischen — 38 u . + 2 7 0 °  schmelzen, der Meinung, daß die K urve 
beliebig w eiter steigt, da  nu r die abnorm en Metalle Bi u. Ga aus dem Ensemble heraus
fallen. Vf. un tersuch t N 2  u . Ar m it den F E . 63,14 u. 83,9° K  bis zu  6500 at (höchste
F.F. 149,2 bzw. 193,1° K ) u. bestim m t die beim Schmelzen auflrelenden Vol.-Änderungen, 
so daß er nach  Cl a p e y r o n -Cl a ü SIUS die Schmelzwärmen berechnen kann. Die 
Schmelzwärme von  N 2  ste ig t m it steigendem  D ruck (zwischen' 1 u . 6000 a t  auf das 
1 Vj-fachc), die von A r än d ert sich wenig, geh t bei 4000 a t  durch ein sehr flaches Minimum. 
Doch is t es bei N , n ich t sicher, ob sich die W erte n ich t auf verschiedene M odifikationen 
beziehen. Vf. findet durchweg höhere F .F . als S im o n  u. M itarbeiter (1929/30). Die 
Schmelzwärme zeigt keinerlei Neigung, bei hohen D rucken N ull zu werden, ebenso-
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wenig A V, obwohl diese Größe m it steigendem  D ruck m erklich abnim m t: die Kurve 
is t konvex gegen die p- oder T -Achse, n ich t konkav! p - A V  ste ig t in  dem ganzen 
Meßbereich, d r/d p  verläuft konvex zur T -Achse, n ich t konkav, wie T am m anns 
H ypothese vom  m axim alen E. verlangt, u. schneidet die Y-Achse n icht. N 2  u. Ar 
verhalten  sich wie alle anderen Stoffe (Bi u . Ga ausgenommen). Also spricht alles 
dafür, daß der P . m it steigendem  D ruck im m er w eiter ansteigt. B i verhält sich bei 
noch höheren D rucken n ., da  es dann  in  einer anderen M odifikation au ftr itt (vgl.
C. 1934. I I .  3899). D aß S im o n  H e bei einer Temp. fe s t erhalten  h a t, die achtmal 
so hoch is t als dio k rit. Tem p., h a t fü r die Frage, ob es einen k rit. P u n k t krystallin-fl. 
g ib t, wenig zu sagen. (Physic. Rev. [2] 46. 930—33. 15/11. 1934. Cambridge, Mass., 
H arvard  U niv.) W . A. R oth .

Maurice Lecat, Über die H äufigkeit des Azeotropismus ohne Bancroftschen Punkt 
und des beschränkten Azeotropismus. • D er P u n k t, der den p-i-K urven zweier Stoffe 
gemeinsam ist, h e iß t der BANCROFTsehe P u n k t. Doch g ib t es binäre Azeotropie ohne 
d en  BANCROFTschen P u n k t. Dio 1929 vom  Vf. aufgestellte Tabelle w ird s ta tis t. aus
gew ertet. Bei der H älfte  der etw a 1000 untersuchten  Fälle is t ein  BANCROFTscher 
P u n k t vorhanden. Bei 77 ° / 0  h iervon t r i t t  o rthobarcr Azeotropismus (bei 760 mm) 
auf, der in  w eitaus den meisten Fällen positiv  ist. Bei 23°/0 is t der Azeotropismus 
beschränkt. In  etw a der H älfte  der gesam ten Fälle t r i t t  Azeotropismus ohne B a n c r o f t -  
schen P u n k t auf, m eist positiver. Dio BANCROFTsehe Regel is t n ich t um kehrbar. In 
42%  der gesam ten Fälle is t  der Azcotropismus beschränkt. (Ann. Soc. sei. Bruxelles 
Ser. B. 54. 212— 15. 17/12. 1934.) • W. A. R o th .

Maurice Lecat, Bemerkungen über den Azeotropismus und seine Beziehung zur 
Polymerisation und Solvatalion und über den negativen Azeotropismus vom Standpunkt 
der chemischen Funktion. D er Azeotropismus he iß t negativ , wenn der Dampfdruck 
des azeotropen Gemisches ein Minimum is t. Über den Zusam m enhang m it Polymeri
sa tion  u. Solvatation is t viel d isku tiert, doch sind viele F1L, die m an fü r n. ansah, 
polym erisiert ( B a k e r ) .  Im  großen u. ganzen is t die Isotherm e um  so stärker gekrümmt, 
je  verschiedener der Polym erisationsgrad der K om ponenten is t. Polem ik gegen Y oung. 
D aneben spielt sicher die Solvatation, die durch Vol.-Verm inderung u. positive 
Mischlings wärme angezeigt w ird, eine Rolle: sic begünstig t das A uftreten  von nega
tivem  Azeotropismus, w ährend Polym erisation m eist zu positivem Azeotropismus 
fü h rt. Beide Erscheinungen können sieh superponicren. —  In  allen Fällen von nega
tivem  Azeotropismus is t eine Säure, ein Phenol oder eine halogenreiche Verb. be
teilig t. Ameisensäure-W . zeigen negativen Azeotropismus, Propionsäure u. die B utter
säuren in  immor stärkerem  Maß positiven. — D as erste Glied ist, wie so oft, anomal. 
W enn ein Chlf. enthaltendes Gemisch positiven A zeotropismus zeigt, t r i t t  fast stets 
negative Mischungswärme auf. Phenol fü h rt häufig zu negativem  Azeotropismus. — 
I s t  a  die (einfache) chem. F unk tion  der einen K om ponenten, ß  u. y  die der anderen, 
so erhält m an ste ts positiven Azeotropismus, wenn ß  u . y  positiv  sind  (m-Xylol-Methyl- 
Jactat), s te ts negativen, wenn ß  u . y  negativ  sind (Phenol u . L actate). H aben ß  u. y 
verschiedene Vorzeichen, so kann der Azeotropismus positiv  oder negativ  sein oder 
fehlen. (Ann. Soc. sei. Bruxelles Ser. B. 54. 283— 90. 17/12. 1934.) W. A. R oth .

Gunji S hinoda, Weitere Untersuchungen über die thermische Ausdehnung fester 
Körper m it Röntgenstrahlen. D er therm . Ausdehnungskoeff. von P t, A u  u. W  w ird nach 
der DEBYE-SCHERRER-Methode bestim m t. D ie Proben w erden in  D rahtform  elektr. 
beheizt, die Temp. op t. gemessen oder ans der W iderstandsänderung berechnet. Für 
P t  is t der röntgenograph. Ausdehnungskoeff. 9 ,9 -10- 6  (15— 1000°), fü r Au 13,2* 10— 6 

(15— 500°), fü r W  6,8-10-° (15— 1000°). (Proc. physic.-m ath. Soc. Jap an  [3] 16. 436 
bis 438. Dez. 1934. Osaka, Lab. of Appl. Sei.) BüSSEM.

Gen Kimura, Über die Umwandlung und thermodynamische Werte von Silbersulfid. 
M it H ilfe von S m ith s  D ifferentialgasdilatom eter w ird der U m w andlungspunkt von 
rhom b. ^  kub. Ag2S zu 175° u. die Vol.-Änderung zu 0,000 65 ccm/g gefunden. Aus 
der E K . einer streng um kehrbaren Zelle u. dem Temp.-Koeff. folgt fü r rhomb. Ag2S 
25° A F° — — 9,542, A H ° — — 7,603 kcal. (Sei. Pap. In s t, physic. chem. Res. 24. 
N r. 504/05. Bull. In s t, physic. chem. Res. [A bstr.], Tokyo 13. 29—30. Ju n i 1934. 
Tokyo.) W. A. R o th .

E. A. Fuhrmann und  H. Köttgen, Darstellung und Temperatur stehender Kohlen
staub- und Kohlenstaub-Gasexplosicmen. D ie bei Gasexplosionen bereits angewandte 

/M ethode der stehenden Explosionen w ird fü r S taub- u. Staub-Gasexplosionen aus- 
gebildet u n te r Bost, der Tem pp. durch m onochrom at. Helligkeitspyrom etric. — I. Die
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Kohlenstaubflamme. Von E . A. Fuhrmann. E in  in einer besonders konstru ierten  
Mischvorr. erzeugtes homogenes Staub-Luftgem isch w ird m it einer LeuchtgaBflamme 
gezündet, die gem ischte Flam m e gespalten u. Form  u. Temp.-Verteilung in der Kohlen- 
staubcxplosionsflamm e un tersuch t. Die Form  is t scharf begrenzt, es besteht wie bei 
Gasflammen ein dunklerer Innenkegel u. hellerer M antel, etw a 3—7 cm über dem 
Flam m enspalter is t die H öchsttem p. erreicht, dio G esamtlänge is t 20—30 cm. An 
Flammen einer Gaskohle w ird ein rascher Temp.-Anstieg bis zur H öchsttem p. u. lang
samer in drei Teilstufcn erfolgender Abfall beobachtet. Als M echanismus der Explosion 
wird angenommen, daß  zunächst pyrogene Zers. u. R k . der Zcrs.-Prodd. bis zum 
Explosionsmaximum, dann  wahrscheinlich W assergasrk., V erbrennung von CO u. 
Bldg. von W .-D am pf erfolgt. Die gröberen S taubteile zeigen langsam eren A bbrand, 
bei den feinsten S taubkorngrößen wird A nnäherung an  die Gasexplosion erzielt. Die 
maximale Tem p. u. die Ström ungsgeschwindigkeit nehm en m it zunehm ender m ittlerer 
Korngröße ab, die S taub-Luftkonz. zu. D er Vergleich der T em p.-K urven der Gas- 
explosionsflammo u. der Staubexplosionsf lam m e m it zunehm ender Teilchengrößo 
läß t erkennen daß  es sich um  eine kontinuierliche stehende Kohlenstaubexplosions- 
fiammo handelt. —  I I .  Flamme, Strömungen und Temperatur gemischter Kohlenstaub- 
Gasexplosionen. Von H. Köttgen. Dem in den Verss. ohne Gas verw endeten Staub- 
Luftgemisch w ird E rdgas oder Leuchtgas zugesetzt. M it wachsender CH 4 -Konz. sinkt 
die S taubkonz., d a  die F lam m e sich ste ts  auf die explosionsgünstigste Gesamtkonz, 
einstellt, die A usström ungsgeschwindigkeit n im m t m it zunehm ender S taubkonz, zu 
u. entsprechend m it zunehm ender CH 4 -Konz. ab. Die G robstaubkörner gehen wirbelfrei 
durch die F lam m e hindurch, sie haben die längste V erbrennungsdauer u . erlöschen 
erst an der F lam m enspitze; der feinere S taub  w ird durch die W irbelung nach außen 
getragen, er befindet sich ste ts  in  W irbelzonen. Bei hoher CH 4 -Konz. (>  1 1  VoI.-°/o) 
wandert die W irbelzone infolge gesteigerter Explosionsgeschwindigkeit nach  un ten ; 
cs hegt hier eine den D etonationsw ellcn analoge Verpuffungswelle vor, dio in allen Fällen 
auftritt, in  denen einem CH4-Luftgemisch S taub  (auch unverbrennbarer) zugesetzt 
wird. Die K urven der T em peraturverteilung haben alle ein ausgeprägtes Maximum, 
davor eine kleine E inbuchtung nach un ten  u. im abfallenden Zweig zwei A usbuchtungen 
nach oben. D urch Vergleich m it der 0 2 -C2 H 2-Elamme w ird festgestellt, daß  der stufen
weise Abfall ein besonderes M erkmal der Tem p.-V erteilungskurven der Explosions
flammen bildet. E s werden drei Zonen (Innenkegel-, Zwischengas- u . Außenkegel
zone) unterschieden u. die Teilrkk. in den einzelnen Zonen betrach te t. E ine wesent
liche Rolle spielt der A bbau der entstehenden P rodd . u n te r k a ta ly t. W rkg. der in te r
mediären Gebilde OH u. H 2 in  der Zwischengaszone. In  der Außenkegelzone werden 
in endotherm er R k. CO u. H 2  gebildet, w odurch sich der s tarke  Tem p.-Sturz in  dieser 
Zone erk lä rt. Die Lage der Explosionszonen bei verschieden großem CH4-Zusatz w ird 
tabellar. gegeben. (Z. physik. Chem. A bt. A 169. 388— 415. Aug. 1934. Bonn, U niv., 
Physikal. In s t.) R . K . MÜLLER.

Ä 3> K o llo id c h e m ie . C a p illa rc h e m ie .
A. H. Hughes, Physikalische Chemie. Fortseh rittsberich t über kolloide E lektro- 

lyte. (Sei. Progr. 29. 492— 99. Ja n . 1935. Cambridge, Lab. of Colloid Science.) L e sz .
May Annets und Hamilton Lims, Die spezifischen Wärmen und Dichten einiger 

hydrophober Sole. Man h a t die anom alen spezif. W ärm en von m anchen E lektrolytlsgg. 
durch die E rhöhung des B innendrucks e rk lä rt (ZwiCKY, 1926). Ähnliches sollte auch 
bei kolloiden Lsgg. der F all sein, deren D. dadurch  steigen, deren spezif. W ärm e ab
nehmen würde. —  Aber kolloide A u - u. Cu-Lsgg. (0,4 g im  L iter) zeigen bis auf ca. 
0,2% zwischen 25 u. 30° die gleiche spezif. Wärme wie W ., der D .-U nterschied is t 
—4:100  000. Auch eine quan tita tive  Rechnung ergibt, daß U nterschiede der spezif. 
Wärmen u. der D. n ich t zu  erw arten  sind. (Canad. J .  Res. 11. 665— 66. Nov. 1934. 
Toronto, O nt., U niv., Mc L enann Lab.) W. A. R o t h .

R. M. Joshi, S ind  flüssige Natriumamalgame kolloidal ? Antwort a u f die K ritik  
von H enry E . Bent. (Vgl. C. 1933. I I .  3820.) Vf. g ib t zu, daß alle Beobachtungen an  
Na-Amalgamen sich u n te r der A nnahm e echter Lsgg. deuten  lassen, aber die A nnahm e 
kolloider Lsgg. erlaub t in  vielen Fällen eine einfachere E rklärung. W enn B e n t  die 
Möglichkeit kolloider Verteilung in  konz. Amalgamen n ich t abstreite t, so behaupte t 
Vf. deren Vorliegen auch in  verd. Lsgg. Wegen der großen Lösungswärme is t N a in  
Hg sicher lyophil. D er stä rk ste  Hinweis auf die kolloidalo N a tu r liegt in  der von ver
schiedenen A utoren beobachteten Zeitabhängigkeit der Viscosität, die n ich t von der 

XVH. 1 . 1 0 0
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Bldg. einer H a u t von R k.-P rodd. m it 0 2 oder H 20  horrühron kann, denn durch E r
h itzen  w ird die H a u t zerstört, is t also wahrscheinlich auf die A dsorption von Micellon 
in  der Oberfläche zurückzuführen. Vf. bestreitet, daß dio U nterschiede der Eigg. ver
schieden hergestellter Amalgame auf Verunreinigungen beruhen. —  Die Dam pfdruck
messungen zwischen 281 u. 378° beweisen nichts für die Theorie der echten Lsg., denn 
bei diesen Tem pp. kann starke Pep tisation  cin trctcn  u. dio Amalgame können somit 
echten Lsgg. ähnlicher werden. Auch dio F.-M essungen sind n ich t ausschlaggebend, 
weil der E influß der großen Differenz der inneren Drucke von H g u. N a dem der Micell- 
bldg. entgegenwirkt. D aß dio Amalgame krystallin  erstarren , is t nach Erfahrungen 
an  Hydrosolen n ich ts Ungewöhnliches. Dio sehr kleine U borführungszahl des N a in 
H g kann ebenso g u t durch Jficellbldg., wie durch geringe Ionisation  der Verbb. ge
d eu te t werden. (Ind ian  J .  Physics Proc. Ind ian  Ass. C ultivat. Sei. 9. 153— 59. Nov. 
1934. Bom bay [Indien), R oyal In s t, of Science.) L e c k e .

S. Liepatoff und S. Preobragenskaja, Z u r Lehre von den lyophilen Kolloiden.
I I .  Z ur K enntnis des Solvatationsproblems. (I. vgl. C. 1934. I I .  2813.) Um Aussagen 
über die A rt der V erteilung von Lösungsmm. in einem kolloiden Teilchen machen zu 
können, bestim m en die Vff. an  dom System Acetylcelluloso in  M ethylacetat die Vis- 
casität in A bhängigkeit von Konz., D ruck u. Tem p., den osmot. Druck  u . die Lösungs
wärmen. Die D iskussion der Verss. erg ib t die N otw endigkeit, eine ehem. von der 
allgemeinen Solvatation zu unterscheiden. L etztere kann  m it dem  micellaren Bau 
der der U nters, unterw orfenen F rak tionen  e rk lä rt werden. (Kolloid-Z. 6 8 . 324—33. 
Sept. 1934. Moskau.) _ R ogowski.

S. M. Liepatoff und  J. Putilowa, Z u r Lehre von den lyophilen Kolloiden.
I I I .  Solvatation verschiedener Fraktionen der Gelatine. (I I . vgl. vorst. Ref.) Die in der 
vorst. ref. A rbeit angegebenen Verss. w erden auch an  Gelatinelsgg. ausgeführt. Es 
gelangen Lsgg. hoch- u . niederpolym erer F rak tionen  zur U nters. D ie Ergebnisse sind 
den an  Acetylcellulose erhaltenen analog. Dio bei T em p.-Erhöhung statthabende 
Um w andlung größerer Teilchen in einfachere finde t in den hohen Temp.-Koeff. der 
V iscosität u . des osmot. Druckes ihren  A usdruck. (Kolloid-Z. 69 . 73— 79. Okt. 1934. 
Moskau, Lederinst., Lab. f. physik. u. Kolloidehem.) ROGOWSKI.

L. W. J. Holleman, H. G. Bungenberg de Jong und R. S. Tjaden Modder- 
man, Z ur K enntnis der lyophilen Kolloide. X X II I . M itt. Benetzungs- und Gdatinierungs- 
wärme der Gdatine. (X X I. vgl. C. 1934. I I .  2193.) Vff. untersuchen im  ad iabat. Calori- 
•meter die beim Zusam m enbringen von  G elatine m it verschiedenem W .-Geh. u. W. 
auftretenden  W ärm eeffektc. E s is t bekannt, daß bei niedriger Temp. positive, bei 
höherer negative W ärm eeffekte au ftre ten ; system at. U nterss. fehlten . —  D a m it ge
reinigter G elatine Unregelm äßigkeiten au ftra ten , benutzen Vff. techn. bakteriolog. 
Gelatine m it ca. 1,7%  Asehe (zum großen Teil NaCl) ohne weitere Reinigung, dio durch 
Trocknen bei 150° oder bei 50° m it vorgetrockneter L u ft auf bestim m ten W.-Geh. 
gebracht wird. Außer bei hohem W .-Geh. u. hoher Temp. sind die Ergebnisse von 
der Zeit unabhängig, die P räpara te  sind also in  innerem  Gleichgewicht. Die Benetzungs
w ärme is t n u r wenig vom  pn  abhängig, besonders wenig in  der N ähe des isoelektr. 
P unktes, wo die H auptm essungen ausgeführt werden. Die spezif. W ärm e trockener 
G elatine w ird zu 0,350 cal/g gefunden. Bei 18° n im m t die integrale (positive) Be
netzungswärm e pro g G elatine m it steigendem  W .-Geh. stetig  ab bis zu einem kon
s tan ten  E ndw ert; bei 50° n im m t bei demselben P räp a ra t dio Benetzungswärme stärker 
ab, is t  zwischen ca. 0,15 u. 0,5 g W . (stets auf 1 g trockener G elatine bezogen) negativ 
u. bei noch höheren W .-Gehh. genau so groß wie bei 18°. Die Verdünnungswärme
1— 2% ig. Sole kann  n u r sehr unerheblich sein. —  Bei hohem  W .-Geh. u . 50° is t die 
W ärm etönung davon abhängig, wie lange das feuchte P räp a ra t auf hoher Temp. vor 
der Messung gehalten w urde ; offenbar sp ielt sieh ein sehr langsam verlaufender wärme
verbrauchender Vorgang ab  (u. a. Schmelzung). —  Die differentiellen Benetzungs
w ärm en (im wesentlichen wohl H ydratationsw ärm e) sind fü r Gelatine m it bis zu 0,05 g 
W . bei 18° konstan t, u . zwar 3,24 kcal/Mol W .; bemerkenswerterweise is t diese Zahl 
von E g g e r t  u . R e it s t o e t t e r  (Z. physik. Chem. 123 [1923]. 363) auch bei anderen 
Kolloiden (u. vielen Salzen) gefunden worden. M it steigendem  W .-Geh. fä llt dio diffe
rentielle Benetzungswärm e linear, um  bei ca. 0,5 g N ull zu werden. Bei 50° m acht sich 
die R k. m it negativer W ärm etönung sehr deutlich bem erkbar. Zwischen 0 u. 0,18 g W. 
u . 18— 50° bzw. 0 u . 0,23 g W . u . 16— 30° sind die differentiellen Benetzungswärmen 
ziem lich tem peraturunabhängig. Die to tale  Benetzungswärm e w ird extrapolator. zu 
36,5 cal/g Gelatine gefunden. E in  Raum m odell g ib t die F unk tion  zwischen den drei
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Variablen Tem p., W .-Geh. u . W ärm eeffekt wieder. —  Bei höheren W .-G ehh. werden 
dio W ärm etönungen tem peraturabhängig, w ofür ein sehr langsam  verlaufender u. 
daher nu r unvollständig erfaßbarer „G elatinierungs“ -Vorgang m it eigener W ärm e
tönung verantw ortlich gem acht w ird. Die „G elatinierungsw ärm e“  (ca. 12 cal/g) m acht 
sich zwischen den Grenzen 0,18 g W. bei 50° u. ca. 0,6 g W. bei 16° bem erkbar. Makro- 
skop. is t jedoch n u r zwischen 23 u. 31° G elatinierung bem erkbar (un ter 23° Suspension 
gequollener G elatinekörner, über 31° starke Solbldg.), in  diesem In tervall is t auch die 
Tem p./W ärm etönungskurve m erklich steiler, ohne jedoch wio bei einem w ahren Schmelz
vorgang senkrecht zu sein. —  Dio W ärm eeffekte beruhen wahrscheinlich n ich t n u r auf 
einer V eränderung der Solvathülle, sondern auf einem tiefergehenden, noch unbekannten 
Umbau der Micellen. So is t auch die Tem p.-A bhängigkeit der opt. D rehung (S m it h , 
J . Amer. chem. Soc. 4 1  [1919]. 135) sehr ähnlich der der W ärm etönungen; w eiter 
erfährt das Röntgenspektrogram m  in  diesem Bereich charakterist. Änderungen (K a tz ,
C. 1932 . I I .  2830). —  D em nach scheint es, als ob die Einw. von W . auf Gelatine in  
einer H ydrata tion  u. einer G elatinierung besteht, welch letztere den „Schm elzvorgang“ 
mit um faßt u . nu r in  einem eng umschriebenen In te rva ll von Temp. u . W .-Geh. auf- 
tr itt. (Kolloid-Beih. 4 0 . 211— 40. 15/11. 1934.) L e c k e .

D. Jordan Lloyd und T. Moran, Druck und. Wasserverhältnisse von Proteinen.
I. Isoelektrische Gelalinegele. D ruck, Tem p. u. die Anfangskonz, des Gels gereinigter 
isoelektr. G elatine wurden un tersuch t u . die A bhängigkeit des W assergeh. von D ruck, 
Temp.- u. Konz.-Änderungen bestim m t. Auf die Ergebnisse w urde die therm odynam . 
Gleichung von K a tz  (Kolloid-Beih. 9  [1917]. 1) angew andt. Das an  den G elatine
moll. anhaftende W . w ird nach dem  G rad der W irksam keit u. Resistenz in  2 ver
schiedene Typen eingeteilt u. dazu die A rt der H aftk räfte  d isku tiert. Die W idersprüche 
der experimentellen Ergebnisse zu den A rbeiten von PoSNJAK (Kolloid-Beih. 3 [1912]. 
417) werden auf U nterschiede der un tersuchten  G elatinen zurückgeführt. (Proc. Roy. 
Soc., London. Ser. A. 1 4 7 . 382— 95. 15/11. 1934.) D a h l m a n n .

Wo. Ostwald und  R. Riedel, Beiträge zur Kolloidchemie der Meiallseifen. I. Das 
Dipolmoment von Meiallseifen. (Z ur K enntnis der Rolle von Dielektrizitätskonstante, 
Polarisation und  Dipolmoment in  kolloiden Systemen. X I.) (X. vgl. C. 1932. I I .  848.) 
Wio eine L itera tu rübersich t zeigt, sind bisher die meisten A rbeiten über die Eigg. von 
Lsgg. der homologen fe ttsau ren  Salze an  den Alkalisalzen durchgeführt. Die bisher 
wenig un tersuchten  (Erdalkali-, Leicht- u. Schwer-) „M etallseifen“ sind wegen ih rer 
Schwerlöslichkeit in W. u. Löslichkeit in organ. Lösungsm m., z. B. Bzl., besonders 
interessant, weil sie sieh tro tz  ihres ty p . heteropolaren B aus un ter s tarker Lyosorption 
mit Medien niedriger D E . leicht in wenig leitende, ty p . kolloidale, gelatinierende Lsgg. 
überführen lassen, in  denen durch  DE.-Messungen g u t die Polarisation u. das D ipol
moment bestim m bar sind. —  Die M etallseifen sind wegen der starken  Solvolyse u. 
Adsorption von M etallsalzen sehr schwer rein zu gewinnen; die auf üblichem Wege 
hergestellten Al-Salze en thalten  alle Ü berschuß an  M etall, was auf unverm eidbare 
Beimengung von Salz zurückzuführen is t. Am besten stöchiom etr. zusam m engesetzt 
erwies sieh A l-Palm itat, bei A l-B utyrat, -V alerat, -M yristat u. -S teara t is t das Ver- 
hältnis A l: F e ttsäu re  angenähert 1,5: 3, so daß bemerkenswerte Analogie zu den (aller
dings noch um strittenen) sauren Alkaliseifen besteht. Die Mg- u. Cd-Scifen sind g u t 
definiert. —  Die Löslichkeiten der Seifen in Bzl. sind sehr verschieden; A l-Propionat u. 
Cd-Palmitat sind uni., Cd- u. M g-S tearat sl., die anderen leichter. Die P alm itate  von 
Al, Cd, Mg u. die S teara te  von Cd, Mg sind h. zu etw a 10%  1„ beim Abkühlen t r i t t  
Koagulation u. Synärese ein. —  Zur Messung der D E. w urde die Schwebungsmethode 
durch Angleichung zweier Schwingungskreise m it Meß- u. Vergleichskondensator 
benutzt, die Ergebnisse an  den festen Seifen u. den Bzl.-Lsgg. werden in  Tabellen u. 
Kurven wiedergegeben. Die dielektr. Polarisation  der festen Al-Seifen is t eine direkte 
lineare Funktion  der K ettenlänge der F e ttsäu re . Die Polarisation  in Lsg. n im m t m it 
der Konz, n ich t linear ab ; die Brechungsexponenten (nu) der Lsgg. steigen bei den 
Alkaliseifen linear m it der K onz., wobei die aus der K onz.-Abhängigkeit extrapolierten 
Brechungsexpononten der reinen Al-Seifen m it Mol.-Geww. oberhalb ca. 300 um gekehrt 
proportional der C-Atomzahl der F e ttsäu re  abnehm en, also ein ganz ähnliches Verh. 
zeigen, wie die von G a l l a y  (C. 1 9 3 2 .1. 915) untersuchten  polym eren Indene u. Styrole. 
— Zur Berechnung der M ol.-Polarisation u. des D ipolmoments werden die D .D. aller 
Präparate bestim m t, wobei festgestellt w urde, daß die D . in der homologen Reihe 
abfällt; Oleate (bis au f das Mg-Salz) zeigen geringere D. als die S tearate. —  Die Gesamt
polarisation der Al-Seifen ste ig t linear m it der C-Zahl der F ettsäu re , n u r das Oleat

100 ’
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zeigt niedrigere W erte, auch das L au ra t u. M yristat haben etwas zu kleine Gesamt
polarisation. Die R efraktionspolarisation der Al-Seifen in Lsg. is t jedoch streng linear, 
w ährend in der K urve der D ipolmomente wieder das L au ra t u. M yristat etwas aus 
der G eraden herausfalien. Die absol. W erte der Dipolmomente liegen zwischen 3 u. 
6  X 10~ 1 8  e lek trostat. E inheiten, sind also fü r spontan in kolloidale Lsg. übergehende 
hetoropolare Stoffe als unerw arte t klein zu bezeichnen, aber ähnlich den bei polymeren 
Indenen  u. Styrolon beobachteten. Bem erkensw ert is t der Gang der W erte m it dem 
Mol.-Gew., der auch bei den freien F e ttsäu ren , n ich t aber bei Stoffen m it Gruppen
m om enten a u ftr it t. Bei der D eutung des Ganges der Dipolm omente muß die Möglich
keit der Änderung des A bstandes oder der A nzahl der L adungen m it steigender K etten
länge berücksichtigt werden, daneben der E influß der Assoziation m it partieller Ab
sättigung  u. m it dem A uftreten induzierter M omente; endlich der E influß der Solvatation. 
W ie w eit die Assoziation der E ettsäurereste  innerhalb der Moll., auf die m an aus der 
n ichtstöchiom etr. Zus. schließen kann, eine Rolle spielt, is t noch ungeklärt. (Kolloid-Z. 
69. 185— 99. Nov. 1934.) L e c k e .

David R. Briggs, Physikochemische Untersuchungen an Lösungen von Gummi 
arabicum. Die L eitfähigkeit von durch  mehrfaches U m fallen aus angesäuerter Lsg. m it 
A. u . E lektrodialyse gereinigter A rabinsäure zeigt ein M aximum bei hoher V erdünnung, 
w ährend die Lcitfähigkeits-V erdünnungskurven der Alkali- u. E rdalkalisalze den bei 
Seifen erhaltenen im  T ypus ähnlich sind, aber ein Minimum erst bei ca. 0,0025 Äqui
valent/I aufweisen (gegenüber ca, 0,1 Aquivalent/1 bei Seifen). Die Leitfähigkeit ist 
etwas, beim Ca-Salz jedoch bedeutend kleiner als der Beweglichkeit der K ationen ent
spricht. Das Loitfähigkeitsm inim um  der Salze kann  durch Ü berlagerung der Abnahme 
der Aggregation u. d am it der Oberflächenladung u. der Beteiligung der Micellen am 
E lek triz itä tstran spo rt über die Dissoziationszunahm o m it der V erdünnung gedeutet 
werden. An der größeren L eitfäh igkeit bei höheren Konzz. kann  aber auch die Obor- 
flächenleitfähigkcit der einander berührenden Teilchen beteilig t sein; endlich muß noch 
die K onz.-Abhängigkeit der Ionenbew eglichkeiten berücksichtigt w'erden, die sich um so 
ausgeprägter bem erkbar m achen muß, je  verschiedener die Beweglichkeiten der be
teilig ten  Ionen sind. U n ter dieser A nnahm e wird die Abflachung des M inimums in der 
Reihenfolge K -N a-Li verständlich  u. ebenso das Verschwinden des Minimums beim 
Strychninsalz. Bezieht m an die L eitfähigkeit der Säure au f den aus der H +-Konz. 
errechneten dissoziierten A nteil, so w eist auch die Leitfähigkeits-Verdünnungskurve der 
Säure ein Minimum bei 0,0025 Äquivalent/1 auf, das noch ausgeprägter als das bei den 
Salzen ist. —  D er D issoziationsgrad der Säure in  A bhängigkeit von der Konz, weist 
ein  M aximum au f; das Schwäeherwerden der A rabinsäure bei hohen Verdünnungen 
k an n  m an auf eine leicht eintretende reversible Peptisation  zurüekführen, die, wie auch 
sonst bei kolloiden Säuren beobachtet, von einer Abschwächung des sauren Charakters 
begleitet ist. —  Die N eutralisationskurve einer n ich t zu verd. A rabinsäure zeigt einen 
ähnlichen V erlauf wie die ziemlich sta rker einbas. Säuren; entw eder sind also alle sauren 
G ruppen so w eit voneinander en tfern t, daß  gegenseitige Beeinflussung n ich t möglich 
is t, oder die D issoziationskonstanten der einzelnen G ruppen sind gleichmäßig über das 
ganze Puffergebiet der Säure verteilt. D a die D issoziations-,,K onstante“ m it fort
schreitender N eutralisation  abnim m t, is t letztere A nnahm e wahrscheinlicher. Der 
Ä quivalenzpunkt selbst liegt bei pH =  7,0 u. is t von der Konz, unabhängig; er entspricht 
e tw a 85 x  IO- 6  Ä quivalent/g Säure. Die N eutralisa tion  scheint äußerst rasch zu ver
laufen, so daß alle sauren G ruppen an  der Oberfläche der Micellen liegen müssen, u. 
n ich t anhydrisiert sein können. (J . physic. Chem. 38. 867— 81. O kt. 1934. Chicago [Ul.], 
The O tho S. A. Sprague Memorial In s t. u. Dep. of Pathology d. U niv. Chicago.) L e ck e .

M. Lipetz und  M. Rimskaja, Z ur Physikochemie der Benetzungserscheinungen 
und Flotationsprozesse. Teil X II I .  Methode der Benetzungsisothermen in  ihrer Anwendung 
zur quantitativen Charakteristik der W irkung von Flotoreagenzien an Mineraloberflächen. 
(X II. vgi. C. 1934. I I .  2199.) M it Hilfe der in  den früheren A rbeiten geschilderten 
M ethode der A ufnahm e von Benetzungsisotherm en untersuchen Vff. quan tita tiv  die 
Vorgänge bei der F lo ta tion  verschiedener M inerale u . ihren  Chemismus. —  Reines ZnS 
zeigt starke Benetzungshysterese u . is t an  u . fü r sich hydrophob, O xydation (Berührung 
m it L uft) m acht es aber hydrophil. D a Z n -X an tha t ziem lich 1. is t u. sl. Zn(OH)? vor 
dem  Angriff der X an th a te  schützt, hydrophobisieren diese kaum . KCN hydrophilisiert 
xan thathaltiges ZnS wegen Bldg. des sl. Zn(CN ) 2  schwach, bei Ggw. des für sich un
w irksam en Z n S 0 4  jedoch stärker. Wegen E ntfernung des Zn(O H ) 2  hydrophobisiert 
X a n th a t in  saurer Lsg. stärker. Die A ktivierung des ZnS durch C uS0 4  beruht auf der
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Bldg. des leicht flotierbaren CuS durch doppelten Um satz, die drückende W rkg. von 
KCN vor der Behandlung m it X an th a t auf der Auflösung des CuS. Nach Behandlung 
m it X an th a t is t KCN unw irksam , da  das gebildete C u-X anthat n ich t angegriffen 
werden kann. — Sm ithsonit (ZnC03) is t hydrophil u. bleibt es auch bei der B ehandlung 
m it X an th a t (sowohl vor wie nach Sulfidierung); A ktivierung nach Sulfidierung m it 
CuS04  w irkt wie bei ZnS. Fettsäu ren  sind für nichtsulfidierten Sm ithsonit gute Sam m 
ler. — P y rit w ird durch O xydation hydrophil, is t aber rein hydrophob; H cptylsäure 
ist ein guter Sammler. X an thate  ergeben nur instabile H ydrophobisierung des oxy
dierten P y rits ; in  saurer Lsg. is t die W rkg. besser wegen E ntfernung hydrophiler 
schützender E isenoxydhydrate. Ca(OH ) 2  u. KCN drücken wegen Bldg. hydrophiler 
H ydroxyde bzw. Fe-Cyankomplexe. —  Allo untersuchten  Vorgänge werden in  Be
netzungsisothermen dargestellt, aus denen die optim alen Reagenskonzz. entnom m en 
werden können. (Kolloid-Z. 6 8 . 82— 89. Ju li 1934. Moskau, Forschungsinst. f. N ich t
eisenmetalle, Lab. f. Physikochemio der Flotationsprozesse.) L e c k e .

R. Loman und N. P. Zwikker, D ie Gültigkeit der Antonowschen Regel fü r  die 
Grenzfläche fest-flüssig und die darauf beruhende Messung der Oberflächenspannung 
fester Stoffe. Die ANTONOWsche Regel, wonach die Grenzflächenspannung zweier 
nicht oder wenig m ischbarer Medien gleich is t der Differenz der O berflächenspannungen, 
soll nach N e l l e n s t e y n  u. R o o d e n b u r g  (C. 1933. I . 3062) auch anw endbar sein, 
wenn ein Medium fest is t. Die bei zwei fl. Medien durch die O rientierung der Moll, 
in der Grenzfläche auftretenden  Störungen sind n ich t vorhanden, wenn eine Fläche 
fest ist, denn letztere w ird sicher n ich t durch die El. verändert, w ährend die polaren 
Anteile der El. von der Grenzfläche w eggedrängt werdon, weil dio niehtpolaren eine 
niedrigere O berflächenspannung hervorrufen. Ob die ANTONOWsche Regel auch auf 
die Grenzfläche fest-fl. zu trifft, kann experim entell durch Messung der G renzflächen
spannung (d. h. der R andw inkel m it der El.) m it verschiedenen EH. naehgeprüft werden, 
indem dio R andw inkel verschiedener F11. auf derselben Fläche in  d irekter Beziehung 
zur O berflächenspannung der F ll. stellen müssen. —  Vff. beschreiben ausführlich 
die angew andte M eßm ethodik u. die R esultate der Randwinkelm essungen von W. u. 
Hg m it M ineralflächen, aus denen sie auf strenge G ültigkeit der ÄNTONOWsehen Regel 
schließen. D a einerseits R andw inkel bei W. z. T . wegen V eränderung der Oberfläche 
(Eindringen etc.) m it der Zeit veränderlich sind u. u n te r 40° überhaup t schwer zu 
messen sind, andererseits die O berflächenspannung von H g n u r rech t ungenau bekann t 
ist, is t von vornherein eino ziemlich große Eehlerbreite anzunehm en. Die aus den 
Randwinkein m it W. u. H g berechneten Oberflächenspannungen von ca. 45 M ineralien 
hegen jedoch innerhalb  dieser Fehlergrenze, so daß um gekehrt eine B erechnung der 
Oberflächenspannung des H g aus dem  B andw inkel eines M inerals m it ihm  u. m it W. 
möglich is t. —  Die A rt der B ehandlung der festen Oberflächen kann  eine große Rollo 
Bpielen u. erhebliche S törungen verursachen. (Physica 1. 1181— 1201. Dez. 1934. 
Delft, Techn.-physikal. Lab.) L e c k e .

Lars W. Oeholm, D ie D iffusion des Magnesium- und des Cadmiumsulfats. Die 
Messungen von D a v ie s  (C. 1933. I I .  683) werden einer k rit. P rüfung  unterzogen. 
Die von D a v ie s  auf op t. Wege erhaltenen Diffusionskoeff. der E lek tro ly te  stim m en 
mit den nach anderen M ethoden gefundenen W erten n ich t überein. Auch aus der elektr. 
Leitfähigkeit, dem  D issoziationsgrad u. der inneren Reibung der verd. Lsgg. von M gS0 4  

u. CdS0 4 kann  m an d arau f schließen, daß  die Diffusionskoeff. beider Salze in verd. 
Lsg. ungefähr gleich sein müssen. Die FehlerqueUen u. der Anwendungsbereich der opt. 
Methode werden e rö rte rt. (Einska K em istsam fund. Medd. 43. 55— 6 6 . 1934. Helsing- 
fors, Univ., Physik.-chem . L ab. [Orig.: schw ed.; Ausz.: d tsch .]) R . K . MÜLLER.

Ame Tiselius, Die D iffusion von Wasser in  einem Zeolithkrystall. E in  Beitrag 
zur Frage der Beweglichkeit adsorbierter M oleküle. (Vgl. C. 1934. I I .  2197). Teilweise 
ausführlichere W iedergabe der C. 1934. I I .  560 ref. A rbeit. E s werden Isobaren für 
die Sorption von W. an  H eulandit bei 12,84 u. 4,57 m m  H g aufgenommen u. dio Ab
hängigkeit der Doppelbrechung u. des Auslöschungswinkels vom W .-Geh. untersucht. 
Die Diffusion is t n . zur Spaltebeno (010) sehr klein. Bei der Diffusion in der S palt
ebene (010) is t die D iffusionskonstante D  s ta rk  abhängig von der K onz., sie erreicht 
bei einer bestim m ten Konz, ein M aximum, der A nstieg von D  m it der Temp. is t bei 
verschiedenen Konzz. etw a gleich (Di^/DiO" im M ittel 1,8). Bei verschiedenen H eulan- 
ditvorkk. w ird D 2 0 1  bei 20° u. einer Konz, von 15°/0 ziemlich gleichmäßig in der Größen
ordnung von 3 -10- 7  qcm/sec gefunden, die m inim ale Diffusion wird ste ts n. zu (001) 
festgesteUt. Die s tarke  B ichtungsabhängigkeit der Diffusion lä ß t sich auf G rund der
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bisherigen S truk tu run terss . an  Zeolithkrystallen vielleicht m it der R ichtung der G itter
kanäle  oder m it einer R ichtungsabhängigkeit des A bstandes zwischen sukzessiven 
sorbierenden G itterstellen erk lären . Auch fü r die K onz.-Abhängigkeit von D  versucht 
Vf. eine E rk lärung  zu geben durch den Hinweis darauf, daß  die einfache Diffusions
gleichung m it konz.-unabhängiger K onstan te  n u r in  idealen Lsgg. G ültigkeit bean
spruchen kann , w ährend bei der Sorption in  Zeolithkrystallen andere Isotherm en 
vorliegen, außerdem  is t die A ktivierungsenergie wahrscheinlich fü r kleine relative 
B esetzungsdichten konz.-abhängig. (Z. physik. Chem. A bt. A. 169- 425— 58. 1934. 
U psala, U niv., Physik.-chem . In s t.)  R . K . Mü l l e r .

P. Rehbinder, N. Kalinowskaja und Hel. Michailowa, Oberflächenreibung und 
Adsorption an Metallen. Vff. untersuchen die „Schm ierbarkeit“  (Triboisotherm en) von 
M etallen, indem  sie die R eibungskraft bei re la tiv  langsam er Bewegung zweier polierter 
P la tten  desselben Metalls gegeneinander bei Ggw. von W ., p-Toluidin, Stearinsäure u. 
Vaselinöl messen, die angenähert gleich der s ta t. R eibung is t, wenn Dispergierung des 
Metalls verm ieden is t. E s erg ib t sich, daß  die Schm ierfähigkeit von W. bei Cu, Al, Mg, 
Sn sehr gering is t; Vaselinöl h a t  n u r bei Al eine gute schm ierende W rkg. (Triboanomalie 
des Al). Amine in  wss. Lsg. u . in  Vaselinöl u. S tearinsäure in  Vasolinöl setzen die Reibung 
zwischen Cu herab, erhöhen abor die zwischen Al. Bem erkenswert is t, daß  die Schmier
barkeit von Al-Cu-Legierungen so zwischen der der reinen Metalle liegt, daß  die Reibung 
von Cu m it 5%  Al von der Ggw. der drei letztgenannten  Agenzien gänzlich unbeeinflußt 
bleibt. Die A bhängigkeit der Schm ierbarkeit von der Konz, an  S tearinsäure bzw. Aminen 
in  W. oder Vaselinöl ähnelt s ta rk  den Adsorptionssisotherm en. —  Die Triboanomalie 
des Al w ird darauf zurückgeführt, daß an  der Oberfläche des Al im  Gegensatz zu den 
n. M etallen die unpolare Seite der Schm ierm ittelm oll, adsorbiert w ird, wodurch die 
polaren E nden  einander berühren, u . so die R eibung erhöhen. (A cta physicochim. 
U. R . S. S. 1. 22—26. 1934. Moskau, Forschungsinst. f. N ichteisenm etalle, Lab. f. 
physikal. Chemie d. G renzfläehenerscheinungen.) L e ck e .

Liu-Sheng T’Sai und  Hung-Ao Yii, Untersuchungen über die Adsorption aus 
Lösungen. I I . Die Adsorption der Styphninsäure durch aktivierte Zuckerkohle. (I. vgl.
C. 1935. I .  210.) D er C harakter der A dsorptionsisotherm e der S typhninsäure bei ihrer 
Adsorption an  Zuckerkohle is t derselbe wie der der P ikrinsäure (1. c.). Die Kurve 
se tz t sich aus fünf, die LANGMUlRsche A dsorptionsgleichung fü r sich befolgenden 
Teilen zusammen. —  Aus den Sättigungsw erten folgt, daß  ein an der K ohle adsorbiertes 
Styphninsäurem ol. etw a den doppelt so großen R aum  wio ein Pikrinsäurem ol. be
ansprucht. (J . Chin. chem. Soc. 2■ 193—97. Sept. 1934.) R o g o w sk i.

Sydney H. Bell und  James C. Philip, Die Benetzungswärmen verschieden intensiv 
aktivierter Holzkohlen und ihre Beziehung zur Adsorptionsfähigkeit und zum  Festhalte
vermögen. Zuckerkohle u. Birkenholzkohle werden bei Tem pp. zwischen 700 u . 900° 
verschieden lange ak tiv iert, u. die Bonetzungswärm en bei der B enetzung m it Methyl
alkohol, A. oder Bzl. entw eder d ilatom etr. oder calorim etr. bestim m t. Diese Ergebnisse 
w erden verglichen m it der jeweiligen A dsorptionsfähigkeit u . dem Eesthaltevermögen, 
w orunter hier die Menge fest adsorbierten  Dampfes verstanden  w ird, die sich ans der 
ursprünglich m it D am pf gesätt. K ohle durch B ehandlung in  ström ender L uft nicht 
m ehr abtreiben läß t. E s zeigt sich auch hier, daß  die Benetzungsw ärm e m it der Akti- 
viorungsdauer zunim m t. F ü r  m ittlere Grado der A ktivierung is t sie der Adsorptions
fähigkeit u . dem Festhalteverm ögcn ungefähr proportional, läß t sich aber allgemein 
besser m it dem letzteren  in  Beziehung bringen. D ie adsorbierende K ra ft (der Zucker
kohle) is t ebenfalls von der A ktivierungsdauer abhängig, sie sinkt, wenn über die 
erh itz te  K ohle n u r kurze Zeit L u ft geleitet w ird, u. w ird besser nach einer länger 
dauernden derartigen B ehandlung. E s is t diese länger (über 15 S tdn. u. mehr) aus
gedehnte A ktivierung auch die Voraussetzung fü r die wirksame Adsorption von Sub
stanzen wie N aphthalinsulfonsäure oder M ethylenblau aus ihren  wss. Lsgg. (J . ehem. 
Soc. London 1934. 1164— 69. Aug. London, Im peria l College.) ROGOWSKI.

B. Anorganische Chemie.
Peter W. Schenk, Über das Schwefelmonoxyd. IV . Die Oxydation des Schwefels. 

( I II . vgl. C. 1 9 3 4 .1. 1466.) D ie A nnahm e, daß  der größte Teil des bei der Verbrennung 
von S entstehenden SO vor Verlassen des h. R k.-R aum es zerfällt, führte  dazu, zur 
E rhöhung der Ström ungsgeschwindigkeit der Verbrennungsgase S in  einer evakuierten 
A p p ara tu r zu verbrennen. In  dem w aagerechten Schenkel eines rechtwinklig gebogenen
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Verbrennungsrohres w ird geschmolzener S m it 0 2  zur E ntzündung  gebracht. I n  einer 
m it fl. L u ft gekühlten Falle kondensiert sich SÖ. Die A usbeute an  SO w ächst m it 
abnehmendem D ruck, doch un terhalb  5 mm erlischt die Flam m e. M aximale A us
beute bei 5 mm D ruck 40%  SO. Die aus Spektroskop. D aten  berechneten Gleichgewichts
konstanten der R k .: 2 SO =  S2  +  O, (vgl. Mo n t g o m e r y  u. K a s s e l , C. 1 9 3 4 . I I .  
2362) stim m en m it dem experim entellen Befund des Vf. überein. (Z. anorg. allg. Chem. 
220. 268—72. 17/11. 1934. F ran k fu rt a. Main, A norgan. Abteilung dos Chem.
Inst.) _ RONGE.

R o b e rt M. C hapin , Der E in flu ß  der WasserStoffionenkonzcntralion a u f den Zerfall 
der Hypohalogenite. Vf. fü h rt U nterss. aus, um  den E influß der H -Ionenkonz. auf 
den Zerfall der H ypohalogenite genauer definieren zu können. Die analy t. M ethoden 
zur Best. von H ypohalogenit, H alogenit u. H alogenat w erden ausführlich beschrieben. 
Zur A ufrcchterlialtung eines bestim m ten Ph der zu untersuchenden Lsgg. werden e n t
sprechende Puffer in  dio Lsgg. gegeben, die n u r OH-, Phosphat- u . Sulfationen, sowie 
H- u. K -K ationen enthalten . P hosphat w ird dabei nu r in 0,25 mol-Konzz. angowandt, 
dam it Nebenwrkgg. verm ieden werden. Bei einem p n  =  10 beschleunigen A cetat, 
Borat u . C arbonat den Zerfall von H ypochlorit. Außer einer m erklichen S tab ilitä t 
in stark  sauren Lsgg. w ird die größte S tab ilitä t der verd. H ypochloritlsg. bei pn =  13,1 
u. die geringste bei pn =  6,7 gefunden, fü r H ypobrom it die größte bei p H =  13,4 u. 
dio geringste bei Ph =  7,3. D ie S tab ilitä t der H ypojoditlsg. w ächst m it zunehm ender 
OH-Konz. von Ph =  12,5 bis zur 5-n. KOH-Lsg. D ie Bldg. von C hlorat u . B rom at 
in saurer Lsg. is t eine R k. 3. Ordnung, die Bldg. der 3 H alogonite u . die U m w and
lung in H alogenat in  alkal. Lsg. is t 2. O rdnung. (J . Amer. chem. Soo. 56 . 2211 
bis 15. 8/11. 1934. W ashington, D. C., The Biochem. Division. B ureau of Animal 
Industry, U. S. D epart. of A griculture.) Ga e d e .

A. Guyer, A. Bieler und E. Schmid, D ie Löslichkeit von Alkalichloriden -und 
Alkalinilraten in  Ammoniak-Wassergemischen. Zur U nters, der Löslichkeit von NaCl, 
KCl, N aNOj, K N 0 3  in  fl. w asserhaltigem  N H 3  verschiedener Zus. bei verschiedenen 
Tempp. eignet sich ein durch einen G lashahn verschließbares Glasgefäß, das D rucke 
bis zu 10 a t  aushält. I n  einem Gemisch abgewogener Mengen N H 3  u. H 20  w ird eine 
abgewogene Salzmenge bei der O ptim altem p. (z. B. fü r  NaCl — 10°) gel., bis zur K ry 
stallisation gekühlt u. langsam  erw ärm t. Die Lösetem p. w ird auf einem N orm altherm o
meter abgelesen. Bei s ta rk  wasserhaltigen Lsgg., deren K p. über 0° liegt, w erden Salz 
u. El. in einem m it E is gekühlten Gefäß m ehrere S tdn . gerührt. E ine abgewogene 
Menge bodenkörperfreier Lsg. w ird auf N H 3- u. Salzgeh. analysiert. R esu lta te : NaCl: 
In  dem In te rv a ll —  40° bis +  25° du rch läu ft die Löslichkeit in  einem H 2 0 -N H 3- 
Gemisch konstan ter Zus. als F unk tion  der Temp. ein M aximum. D er rechte K urvenast 
entspricht der Löslichkeit des NaCl, der linke der Löslichkeit des NaCl-Pentaam m o- 
niakates. Die Verb.-Linie der M axim a m ehrerer K urven, die sich auf Lsgg. verschie
dener HaO-NHj-Zus. beziehen, is t dio Z ers.-K urve des N aC l-Pentaam m oniakates. 
Dio Löslichkeit bei konstan te r Temp. als F unk tion  der N H 3 -H 2 0-Zus. du rch läuft 
ein Minimum, das fü r alle Tem pp. bei 60%  W .-Geh. u . 17,8%  NaCl-Geh. liegt. K Cl: 
Bei 25° u. — 15° ste ig t m it steigendem H ,0 -G eh . die Löslichkeit regelmäßig an. 
N aN 03 u. K N O s bei 0°: M inima der L öslichkeit bei 70— 72%  H 2 0 . M aximum für 
KNOj bei 12%  H 2 0-G eh . N aN O s is t in  reinem  fl. N H 3  am  leichtesten 1. Die Temp.- 
Abhängigkeit der Löslichkeit beider Salze is t gering. (Helv. chim. A cta 17. 1530—37. 
1/12. 1934. Techn.-Chem. L abor, der E idg. Techn. Hochschule, Zürich.) R o n g e .

A. Guyer, A. Bieler und E. Schmid, Uber die Umsetzung von Alkalichloriden 
mit Calciumnitrat in  flüssigem  Am m oniak. (Vgl. vorst. Bef.) Die U nters., ob die R k. 
Ca(N03 ) 2  +  2 NaCl =?*= 2 N aN 0 3  +  CaCl2 in  fl. wasserhaltigem  N H 3  infolge Bldg. von 
in NH 3  wl. CaCl2-O ctaam inoniakat vollständig von links nach  rechts verläuft, beginnt 
mit der Löslichkeitsbest, des A m m oniakates in  N H 3 -H 2 0-G em ischen verschiedener 
Zus. bei 0°. Lsgg., hergestellt du rch  8 -std. S chütteln  eines m it Ventil versehenen 
Stahlrohres, das abgewogene Mengen N H 3  u . H ,0  u. in  ein Baumwollsäckehen ein- 
genähtes CaCL en th ä lt, w erden auf CaCl2 -Geh. un tersuch t. Die Löslichkeit steigt bis 
zu 25%  H aO-Geh. sehr langsam  (für die R k . günstiges Gebiet), dann  infolge Zers, des 
Ammoniakates steil an . D ann  w ird die Löslichkeitsverm inderung des NaCl durch 
NaNOs zwischen 25° u. —35° nach dem vorst. referierten Best.-Verf. fü r die Löslichkeit 
von NaCl un tersuch t. Sie is t bei 0° größer als bei 25°, die m axim ale Löslichkeit des 
NaCl w ird m it steigendem  N aN 0 3 -Geh. nach  tieferen Tempp. verschoben. Die U m 
setzung Ca(NOs), +  NaCl erfolgt in  einem durch G lasfiltorplatte in  zwei R äum e
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geteilten Gefäß von ca. 30 com In h a lt m it seitlich angebrachtem  Stu tzen  zur Beschickung 
des Löseraum es m it H 2 0 , C a(N 0 3 ) 2 u. NaCl u . m it G lashahn zur Beschickung m it 
N H 3  u . zur E ntnahm e von Proben bodenkörperfreier Lsg. aus dem E iltrierraum . Der 
A pp., der D rucke bis zu 10 a t  aushält, w ird bei 0° geschüttelt u. zur F iltra tion  um 
gekehrt. Aus G esamtsalzgeh. u. Ca"-Geh. der Lsg. w ird das n ich t um gesetzte Ca(N 0 3 ) 2 

berechnet. Bis zu 15%  H 2 0-G eh. is t die U m setzung nach  einigen S tdn. fa s t quan ti
ta tiv , m ehr als 20%  fü h r t zu einem Gleichgewichtszustand. Beim K p. des fl. NH 3  

is t die R k . nach ca. 30 M inuten p rak t. vollständig infolge der Bldg. des NaCI-Penta- 
am m oniakates, das sieh in fl. N H 3  bedeutend rascher als NaCl auflöst. Die R k. zwischen 
KCl u. C a(N 0 3 ) 2  verläu ft nie vollständig infolgo der Schwerlöslichkeit von KCl in 
fl. N H 3  einerseits u. von K N 0 3  in  einem N H 3 -H 2 0-G em iseh, dessen H aO-Geh. größer 
oder kleiner als 12%  (vgl. vorst. Ref.), andererseits. (Helv. chim. A cta 1 7 . 1538— 44. 
1/12.1934.) R o n g e .

R a g n a r  L ydśn , Das Verhalten der Thallohalogenide gegenüber Jodlösungen. Es 
w ird das molekulare V erhältnis von T1C1 u. J 2  in  verschieden konz. Lsgg. in  M ethyl
alkohol, 96% ig. u . absol. A., n-Propylalkohol, Ä. u . A. +  Ä., sowie in  gemischter Lsg. 
m it LiCl in  96% ig. A., das V erhältnis T lB r : J 2 in  M ethylalkohol, 96% ig. A., Ä. u. 
gem ischter Lsg. m it L iB r in  96% ig. A. u . das V erhältnis T U : J 2  in  96% ig. A. m it 
u. ohne L iJ-Z usatz  un tersucht. D ie Tl'-Halogenide bilden m it j 2  Additionsprodd., 
die in  alkoh. Lsgg. stab il sind, die neben den A dditionsprodd. (T1C1 • J 2, T lB r- J 2, T 1J■ J 2) 
noch freies J 2 en thalten . Die feste Phase besteh t aus unverändertem  Tl-Halogenid, 
im  Falle des T U  bei größeren J 2 -Konzz. aus T13 J 4. D ie größte Löslichkeit liegt in 
m cthylalkoh. J 2 -Lsgg. vor, in  alkoh. u. noch m ehr in  propylalkoh. Lsg. is t die Löslich
ke it geringer. Auch in Ä. is t die Löslichkeit gering, in  A. +  Ä. is t die Löslichkeit von 
T1C1 in  Ggw. von J 2 größer als in  rein  alkoh. Lsg. Bei Zusatz von Li-Halogeniden 
bilden sieh gelbrot gefärbte Lsgg. (ohne Li-H aiogenid dunkelbraun), die Komplex- 
verbb. der Zus. LiTlCl2 J 2 usw. en thalten ; durch die K om plexbldg. w ird die Löslichkeit 
der TI-Halogenide beträchtlich  erhöht. Im  Falle des T1J werden neben L iT U 4 noch 
T IJ 3  u. T13 J 4  gebildet. (F inska K em istsam fund. Medd. 43 . 67— 85. 1934. Helsingfors, 
U niv., Chem. Lab. [O rig.: schwed.]) R . K . Mü l l e r .

Häkon Flood, Über die Reaktion zwischen Calciumhydrid und Wasser. F ü r den 
V erlauf der R k . zwischen W. u. dem zur H 2 -Entw . u . als Trockenm ittel verwendeten 
CaHj w erden die Rk.-G leichungen (1): C aH , +  2 H 20  =  Ca(OH ) 2 +  2 H„ u. (2): 
CaH 2  +  H 20  =  CaO +  2 H 2 in  B e trach t gezogen. D aß n u r Bldg. von 1 Mol H , aus 
1  Mol H 20  gemäß (1) a n s ta tt  2 Mol H 2  aus 1 Mol H 20  gem äß (2) beobachtet wird, 
w ird dadurch  erk lä rt, daß hei genügend tiefen Tem pp. das neu ankomm ende H 20  mit 
dem nach (2) gebildeten CaO reag iert nach  Gleichung (3): CaO +  H 20  =  Ca(OH)2. 
N ach (1) w äre CaH 2 als Trockenm ittel gleichwertig dem CaO. E in  Vergleich der aus 
den W ärm etönungen m it H ilfe der NERNSTschen Form el berechneten ILO-Dampf- 
d rucke bei verschiedenen Tem pp. fü r die R kk . (2) u . (3) zeigt, daß  C aH , bei allen 
Tem pp. eine viel intensivere Trocknung bewirken m üßte als CaO, d a  Ca(OH), in Ggw. 
von CaH 2  bei keiner Temp. stab il is t. N ur der geringe H 2 0-D am pfdruck des Ca(OH ) 2 

bei Zim mertemp. lä ß t die W .-A bspaltung p rak t. unendlich langsam  verlaufen. Das 
fü r R k . (2) günstige Tem p.-G ebiet w ird durch  E rh itzen  einer gewogenen Menge BaCU• 
2H 20  m it CaH 2 in  einem U -R ohr u. Messen der entw ickelten H 2-Menge erm ittelt. 
D as CaH 2  is t m it einer CaO-Sehicht bedeckt, um  eine unm itte lbare  B erührung von 
BaCl2  • 2 H 20  u . CaH 2  zu verhü ten . B eobachtet w ird die Gasentwicklungsgeschwin- 
digkeit in  A bhängigkeit von der Temp. E in  g la tte r R k.-V erlauf nach (2) findet erst 
oberhalb 350° s ta tt .  D er erw artete  Zusam m enhang zwischen Rk.-Geschwindigkeit 
u . W .-D am pfdruck des Ca(OH ) 2  w ird bestä tig t. Oberhalb 350° findet also eine weit 
intensivere T rocknung m it CaH 2  s ta t t  als bei tieferer Temp. (Kong. Norske Vidensk. 
Selsk. F orhandl. 7. 66— 69. 10/11. 1934. In s t, for Uorganisk K jem i, Norges Tekniske 
H eiskole.) R o n g e .

P. Jucaitis, Uber die Zusammensetzung und K onstitution der Alkalialuminate.
(S ind  die A lum inaie Hydrazoverbindungen!) Bei den U nterss. der Gleichgewichte 
Al2 0 3 -Na20  bzw. K 2 0 -H 20  is t die Form el der hygroskop. u . C 02-empfindIichen Boden
körper, die Alkali u . W. hartnäck ig  festhalten , durch d irekte Analyse n ich t zu ermitteln. 
Die W erte fü r den W .-Geh. sind in  allen F ällen  schw ankend. Vf. erzielt bedeutend 
bessere R esu lta te  nach  der R estm ethode von SCHREINEMAKERS. Reines krystalii- 
siertes Al(OH)3, N aOH  bzw. K O H  in  S tangen u. ausgekochtes dest. W. werden in 
erforderlichen Mengen in K ölbchen gebracht, von denen einige 3 Monate lang bei 30°
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ständig, andere n u r ein- bis zweimal wöchentlich geschüttelt werden. D er B odenkörper 
wird 1— 2 W oehen bei 30° absitzen gelassen. Ü berstehende Lsgg. sowie R este werden 
analysiert. R esu lta te : M ono-K -Alum inat: Die Verb.-Linien der Lsg.- u . R estpunkte 
schneiden sich bei 1 A12 0 3: 1 K 2 0 :  2,94 ELO. M ono-Na-Alum inal: 1  A12 0 3: 1 N a 2 0 : 
2.43 H 2 0 . G eschüttelte Vers.-Ansätzo unterscheiden sich n ich t von den n ich t ge
schüttelten. Tri-N a-A lum inat: Wegen des geringen Al2 0 3 -Geh. müssen besonders 
reine P räp a ra te  u n te r besonderen Vorsichtsm aßregeln zusam m engebraeht werden.
Die Gleichgewichtseinstellung erfolgt äußers t langsam , die Lsgg. sind gegen Temp.- 
Schwankungen sehr em pfindlich. Dio Auswertung einiger genauer (18— 20-n. NaOH,
6  Monate W artezeit) u . einiger ungefährer (20—22,5-n. N aOH , W artezeit weniger 
als ein M onat) E instellungen ergab: 1 A12 0 3: 3 N a 2 0 :  6  H^O. An P räpara ten , die 
mehrere M onate im V akuum exsiccator getrocknet waren, w urden die Form eln der 
Monoaluminato bestä tig t. Die vollständige W .-Abgabe von M ono-Na-Aluminat u. 
Mono-K-Aluminat bei 102° bzw. 370° lä ß t verm uten, daß  echte Salze u. keine H ydr- 
oxoverbb. vorliegen. D as Tri-N a-A lum inat, das bei 450° noch ca. 1,7 H 20  festhält, 
könnte als O xo-H ydroxoverb. N a[0 A l(0 H )] 4 N a 2 -H 20  gedeutet werden. (Z. anorg. 
allg. Chem. 220. 257— 67. 17/11. 1934. D otnuva (Litauen), Chem. Labor, der land- 
w irtschaftl. Hochschule.) R o n q e .

Carlo Padovani u n d  Simone Bayan, Versuche, Eisenoxyde m it Gemischen von 
Kohlenoxyd und Wasserstoff zu reduzieren. P a d o v a n i  u. F r a n c h e t t i  h a tte n  (IX . In ter- %  
nat. Kongreß, M adrid 1934) gefunden, daß  FeO bei abwechselnder Red. u . O xydation 
inakt. w ird u. sich höher oxydiert, u . daß sieh das reduzierte Fe m it CH 4  carburiert 
u. ebenfalls inak t. w ird. Die bisherigen A rbeiten über die System e Eisenoxyde +  H 2  

bzw. CO werden besprochen. D ie rein therm odynam . B ehandlung des Problem s (U nters, 
der E ndzustände u. des Zusamm enhanges der G leichgewichtskonstanten) h ilft fü r die 
Praxis, wo abwechselnd R ed. u. O xydation e in tritt, wenig; w ichtig is t der E influß der 
K ontaktzeit. —  Vff. benutzen bei 950° im  N 2-Strom  erh itz ten  S iderit von Val Trom pia 
(47,1% FeO , 28,8%  C 02, 2 ,8%  MnO, 1,5%  CaO, 18,2%  S i0 2) u. Gemische von 
2(H „): l(C O ); sie arbeiten  bei 830— 880°. Der G asraum  im Ofen is t etw a doppelt 
so groß wie der vom  E isenoxyd (140 g) eingenommene. D ie Analysenm ethode g ib t 
die vom E isenoxyd in  jedem  Augenblick abgegebene O-Menge.

Boi 20 1 pro Stde. u . ca. 850° w ird das reduzierende Gasgemisch vollkommen 
oxydiert, bis 14 1 Gas über das FeO gestrichen sind, dann  t r i t t  CO in steigender Menge 
aus; die CO-Meuge w ird von 28 1 G asdu rch tritt an  konstan t. D er Verlauf der R k. 
wird an  H and  zahlreicher K urven  d isku tiert. —  W enn etw a 60%  des O vom  FeO ab 
gegeben sind, t r i t t  eine R ichtungsänderung der K urve (geringere Red. des FeO) ein 
u. zwar s in k t der O xydationsgrad von (H 2) stärker als der von (CO), die bis ca. 15 1 
beide 100% betragen: von 30 1 an  w ird nu r 28%  des H 2  u. 43%  des CO oxydiert. Der 
Abfall t r i t t  plötzlich ein, wenn 45%  des disponiblen O in  FeO verb rauch t sind: k rit. 
Punkt, wo die „K o n tak tze it“ 2lf i  Sek. beträg t. A ber diese Zeit h än g t von der S trö 
mungsgeschwindigkeit ab, w ährend der B etrag von 45%  des disponiblen O konstan t 
bleibt. Vff. erklären das durch  die A nnahm e, daß  eine bestim m te O xydationsstufe 
besonders ak tiv  is t. D as V erhältnis zwischen den oxydierten Mengen H 2  u . CO im 
späteren V erlauf des Verf. häng t von der Ström ungsgeschwindigkeit ab . —  L äß t m an 
Luft über das feste R eduktionsprod. streichen, so w ird der 0 2  q u an tita tiv  absorbiert. 
(Ann. Chim. applieata 24. 394— 409. Aug. 1934. M ailand, R . Politecn., In s t. f. technol. 
Chem.) W . A. R o t h .

A. G. Barbieri, Über die Zwischenverbindungen zwischen Ferrocyaniden und Ferro- 
amminen. W ährend ein E rsa tz  des (CN) im  K om plex [Fe(CN)6]" "  durch N H 3  oder 
organ. Basen, wie CH 3 N H 2, P yrid in  usw. auf d irektem  Wege n ich t möglich is t, gelingt 
die Rk. m it a ,a '-D ipyridy l (C]0 H SN 2, im  folgenden =  Dp) u. m it o-Phenanthrolin  
(C,,H 8N 2  =  Ph). D urch Einw . von KCN im  Uberschuß auf FeD p 3 B r2 * 6  H ,0  (in mög
lichst wenig k. W . gel.) w ird ein carm inroter krystalliner N d. erhalten, der beim Trocknen 
im Vakuum D p verliert u . in  nadelförm ige ro tv io le tte  K rystalle  der Zus. [FeD p 2 (CN)2]- 
3 H20  übergeht; diese sind in  W. uni., in  A. m it ähnlicher Farbe wie K M n0 4 1. Bei 
längerer E inw . von konz. KCN-Lsg. in  der W ärm e liefern sie K 2 [FeDp(CN)4]-3  H 2 0 , 
das in  orangebraunen, in  W. m it orangeroter F arbe  1., in  A. uni. Prism en krystallisiert. 
Hieraus w ird durch Zusatz einer M ineralsäure H 2 [FeDp(CN)4]- 2 H 20  in  Form  eines 
gelben krystallinen Pulvers erhalten , das in  Alkalien m it orangeroter F arbe gel. w ird. —
In analoger Weise en ts teh t bei E inw . von KCN auf [FePh 3 )B r2*7 H ,0  in  wss. Lsg. 
[FePh 2 (CN)2]-3  H 20  in  schw arzvioletten K rystallen , in  A. m it vio letter Farbe, in
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Aceton m it indigoblauer Farbe 1.; bei w eiterer E inw . von KCN auf die konz. u. m it 
Chlf. von freiem P h  befreite M utterlauge scheidet sich langsam  ein in  schönen Prismen 
krystallisierender N d. der Zus. K 2 [FePh(CN)4] - 2 H 20  aus. —  Die neuen Verbb. sind 
diam agnet. m it WEISSschen M agnetonenzahlen von 1,8— 2,8. (A tti R . Acead. naz. 
Lincei, R end. [ 6 ] 20. 273—78.1934. Bologna, Landw. Hochsch., Chem. Lab.) R . K . MÜ.

Wilhelm Biltz, Z u r Hydrothermalsynthese einiger Carbonate. (Nach Versuchen 
von Alfred Lemke.) Das für die E lem ente Cd, Ca, Sr, B a brauchbare Verf. von 
B o u r g e o is  (C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 103 [1886]. 1088), das auf der Einw. 
von aus H arnstoff entw ickelter C 0 2  u n te r D ruck auf die betreffenden Chloridlsgg. 
beruht, w ird m odifiziert u . zur D arst. folgender k rystallisierter Carbonate benutzt: 
CdC03, SrC 03, BaCOa, M n C 0 3, F eC 03, CoC03, P bC 03, 2  PbC03-P b(0H )3 (Hydro- 
cerussit). U m  die Ausscheidung der C arbonate bei m öglichst hohem  Druck" u. hoher 
Tem p., die der Ausbldg. großer K rystalle  günstig sind, s ta ttfinden  zu lassen, wird die 
Chloridlsg. vor dem E rh itzen  im Bom benrohr s ta rk  angesäuert. Die K rystallbldg. wird 
dadurch  verschoben, bis die Säure durch das aus H arnstoff entw ickelte N H 3  neu tra
lisiert is t. Bldg. höherer Oxyde w ird bei Mn u. Co durch Hydroxylam inchloridzusatz 
verh indert. D urch m agnet. Scheidung werden E isenspat u. O xyduloxyd getrennt. 
Die gegen H N 0 3  beständigen M angan- u. K obaltspatk rystalle  werden durch Erwärmen 
m it s ta rk e r H N 0 3  von Verunreinigungen befreit. E in  nach  B o u r g e o is  hergestelltes 
Gemisch von B leicarbonat (Cerussit) u. H ydrocerussit, das durch  Einw. von Harnstoff 
auf essigsaure Bleiacetat-Bleioxyd-Lsg. u n te r D ruck en tsteh t, w ird durch  Schlämmen 
in seine B estandteile zerlegt. A usbeute bei Mn, Fe, Co höchstens 15°/0. Die D.D. 
w erden pyknom etr. bestim m t u. sind m it den aus röntgenograph. Messungen resul
tierenden W erten in  den raum chem . Tabellen des Buches „R aum chem ie der festen 
S toffe“  (Leipzig, 1934) verw ertet worden. (Z. anorg. allg. Chem. 220. 312—16. 17/11. 
1934. H annover, Techn. Hochschule. G öttingen U niv.) RONGE.

G. Scagliarini und M. Ragno, Der E in flu ß  der Temperatur a u f die Bildung der 
Additionsverbindungen. (Vgl. C. 1 9 3 0 .1. 2895.) D urch Behandlung von konz. CoCl„-Lsg. 
m it starkem  U berschuß an  Pyrid in  (Py) u. etw a eintägiges Stehenlassen bei 70—80° 
w ird an  Stelle der in  der K ä lte  entstehenden Verb. CoCl, • 4 P y  in  homogenen, schön 
ausgebildeten kleinen ro tv io letten  ICrystallen CoCl2  • 2 P y  (11. in  W ., weniger 1. in A., 
uni. in  Ä.) erhalten , analog u. m it gleichen Eigg. CoBr2-2 Py . Co-, Ni- u . Fe-Rhodanid 
bilden m it H exam ethylentetram in (H m t) s t a t t  der in  der K älte  entstehenden Verbb. 
Me(SCN)2-4 H 2 0 -2  H m t bei 80° V erbb. der Zus. Me(SCN)2-4 H 2 0 -H m t, tafelförmige, 
K rysta lle  von kanariengelber (Fe), dunkelgranatro ter (Co) bzw. sm aragdgrüner (Ni) 
Farbe . Aus den K om plexverbb. CoCl2  • 10 H 20  • 2 H m t, CoBr2  • 10 H 20  ■ 2 H m t u. 
NiClj • 10 H 2 0 - 2 H m t entstehen, wenn die Lsgg. m ehrere S tdn . au f 70— 80° gehalten 
werden, die entsprechenden T e trah y d ra te  MeX 2 ■ 4 H ,0  • 2 H m t als rosafarbene bzw. 
(Ni-Salz) hellgrüne K rystalle , 1. in W ., weniger 1. in  A., uni. in  Ä. (A tti R . Acead. naz. 
Lincei, R end. [6 ] 20. 278—82.1934. Messina, U niv., In s t. f. pharm . Chemie.) R . K . MÜ.

R. Scholder und K. Pattock, Über die A ddition von Phosphorwasserstoff an 
C u(I)- und Silberhalogenid. Entgegen der A nnahm e, daß  nur Verbb. m it Molekülgitter 
m it P H 3  A dditionsverbb. bilden könnten , w urden P H 3 -Verbb. der in  G ittern  des Zink
blendetyps krystallisierenden Salze CuCl, CuBr, C uJ, A g J dargestellt. Arbeiten in 
alkoh. Lsg. begünstigt wegen e rhöh ter Löslichkeit des P H 3  in  A. im  Vergleich zu 
W. die R k .: CuX +  P H 3 — >-C uX • P H 3. Phosphidbldg. bei der Einw . von P H 3  auf 
H alogenid wird durch K ühlung verh indert. —  C uC l-P H 3: 1. V erf.: F risch  dargestelltes 
CuCl w ird in einem Gemisch von A. u . konz. HCl gel., u. bei — 15° wird von P 2 H 4 

gereinigter P H 3  eingeleitet. A usscheidung weißer K rystalle  von C uCl-PH 3. 2. Verf.: In 
m it P H 3  gesä tt. A. lä ß t  m an  bei 0° u n te r E inleiten von P H 3  eine alkoh. Lsg. von 
CuCl2  • 2 H 20  eintropfen. Bei gewöhnlicher Temp. entw eicht aus der Fällung PH 3  

u n te r D unkelfärbung der K rysta lle  infolge Bldg. von Cu3 P . Beim E inleiten von PH 3  

bei — 18° lösen sieh die K rystalle , vielleicht u n te r Bldg. einer P H 3-reicheren Verb., 
die s ta rk  P H 3-haltige Lsg. explodiert leicht. —  C u B r-P H 3: D arst. entsprechend wie 
C uC l-PK j, n u r bei den Tem pp. 0° u. — 10°. Geringere Neigung zur Phosphidbldg., 
ab er höhere P H 3-Tension als das Chlorid. —  C u J -2 P H 3: D arst. wie bei Chlorid. 
Die A nalyse des noch feuchten  P räp a ra te s  erg ib t ein V erhältnis 2 P H 3/C uJ <  2/1 
wegen der großen P H 3-Tension des Jod ids. —  C u J -P H 3 konnte n ich t dargestellt 
w erden. D urch U m setzung einer C uCl-PH 3 -Lsg. m it K J  bei — 15° in  s ta rk  PH 3- 
haltiger Lsg. en ts teh t ein N d., der bei 0° abgesaugt die Zus. C u: P H 3  =  1 :2  hat. — 
2 A g J -P H 3: In  eine alkoh., H J-ha ltige  Lsg. von A g J w ird bei — 18° P H 3  eingeleitet.
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Die Zus. des noch feuchten N d. is t A g J : P H 3  =  1: 0,5. —  Von AgCl u . A gB r, die 
ein S teinsalzgitter besitzen, konnten keine A dditionsverbb. hergestollt werden. (Z. 
anorg. allg. Chem. 220. 250—56. 17/11. 1934. H alle, Chem. In s t, der Univ.) R o n g e .

James I. Hoffman, Herstellung von reinem Gallium. Das Ausgangsprod. en th ie lt 
5%  In , 0 ,1%  Pb , Ag, Sn u. Zn. Ih m  werden viele andere Metalle absichtlich zugesetzt. 
Mit Ä. w ird die salzsaure Lsg. ex trah ie rt, wobei neben fas t allem Ga Mo, Au, TI u. 
Fe in  die Ä.-Sohicht gehen; Au, TI u . Fe nur in  der dreiwertigen Stufe. D ie angesäuerte 
wss. Lsg. w ird m it H 2 S, das F il tra t m it N aO H  gefällt. Das alkal. F il tra t w ird elektro- 
lysiert (aus 10-n. NaOH), wobei etw as In  u. P b  m it ausgesohieden werden. Das Metall 
wird durch m ehrfache fraktionierte K rystallisation  gereinigt, wobei die K rystallform  
vom Grade der U nterkühlung abhängt. E in  wenig P t  (von den E lektroden) kann 
im Ga Zurückbleiben. Wegen aller E inzelheiten sei auf das Original verwiesen. D er 
F. des re insten  Metalls (99,999% ) is t 29,780 ±  0,005° (s. auch nächst. Ref.). Die 
Wiedergewinnung des in  den Lsgg. verbleibenden Metalles rich te t sich nach der A rt 
der Verunreinigungen. (J . Res. n a t. Bur. S tandards 13. 665—72. Nov. 1934. W a
shington.) W . A. R o t h .

Wm. F. Roeser un d  James I. Hoffman, Der Schmelzpunkt von Gallium. (Vgl. 
vorst. Ref.) Die Best. von E rhitzungs- u. A bkühlungskurven fü h rt wegen der leichten 
U nterkühlbarkeit u . geringen W ärm eleitfähigkeit schlecht zum  Ziel, denn auch reines 
Ga läß t sich g u t unterkühlen . So w ird die Gleichgewichtstomp, d irek t m it 5 Cu-Kon- 
stantantherm oelem enten gemessen (Vergleich m it einem Pt-W iderstandstherm om etor). 
Ggw. von Ga2 0 3  ern iedrig t den F . n icht, das Oxyd is t also im  Metall uni. D as R esu lta t 
(29,780 ±  0,005°) is t etw as höher als die zu letzt gefundenen (vgl. z. B. C. 1934. I . 
3719, C r a ig  u . D r a k e ) .  (J . Res. na t. B ur. S tandards 13. 673— 76. Nov. 1934. W a
shington.) W . A. R o t h .

I. I. Tschemjajew und  A. S. Ssamssonowa, Über ein asymmetrisches Chlorsalz 
vom Cleve-Typus. Die U nters, der Einw. von HCl auf dio Verb. (N H 3H x)2PtCl2 (H x =  
Hydroxylamin) fü h rte  zu der Feststellung, daß  die R k. in zwei Phasen verläu ft: 

(N H 3 H x)2 PtC l2  +  HCl =  N H 3 H xN H 3ClPtCl +  HxHCl u.
N'H 3 H xN H 3ClPtCl +  HCl =  N H 3 HxCl2P t +  N H 4 C1

W ird die R k . gerade bis zu r Bldg. der gelben K rystalle  des N ichtelektrolyten 
NH3HxCl2P t geführt, dann  abgekühlt u. bis zum nächsten  Tage stehengelassen, so 
läß t sich der gelbe N d. abfiltrieren  u . aus dem F iltra t nach  Zusatz von Kalium chloro- 
platinit ro tviolette K rystalle  von (N H 3H xN H 3ClPt)2PtCli  von CLEVE-Typ erhalten . — 
Die Verss. zur Gewinnung der V erb. N H 3 H xN H 3ClPtCl du rch  Einw. von N H 3  auf den 
N ichtelektrolyten füh rten  zu einem P rod ., dessen Zus. infolge der sofort einsetzenden 
Hydrolyse n ich t e rm itte lt w erden konnte. Dagegen gelang es durch  vorsichtiges Zu
setzen von Pyrid in  die asym m . Verb. vom  CLEVE-Typ N H 3H xP yC lP lC l in  Form  von 
hellgelben K rystallen  zu erhalten . (Ann. In s t. P latine Met. prec. [russ.: Isw estija 
Institu ta  po Isu tschen iju  P la tiny  i drugich blagorodnych Metallow] N r. 11. 39—43.
1933.) K l e v e r .

I. I. Tschemjajew und  N. W. Waldenberg, Über die Nitroverbindungen des 
Platins. X I. Äthylaminverbindungen. (X. vgl. C. 1931. I I .  831.) D urch Verss. konnte 
festgestellt werden, daß  die E inführung von Ä thylam in (E t) in die innoro Sphäre der 
komplexen P t-V erbb. vollkomm en analog dem  N H 3  bzw. M ethylam in erfolgt. Bei der 
Einw. von E t  auf E n N 0 2C lP t (E n =  Äthylendiam in) fä llt als N d. das D in itrit aus u. 
in der Lsg. verbleib t die 11. V erb. E n N 0 2EtP tC l, welches aus der Lsg. m it einem Mol 
H ,0  auskrystallisiert. Die Leitfähigkeitsbestst. weisen d arau f hin, daß es sich um 
einen N ichtelektrolyten handelt. —  Verss. zur D arst. von (E n E tN 0 2 P t) 2 PtC l4  gelangen 
nicht. — D urch Chlorierung von E n N 0 2E tP tC l konnte dio sll. gelbe krystallin . Verb. 
E nN 02EtCl2PtCl erhalten  werden. Die Leitfähigkeitsm essungen weisen auf einen 
binären E lektro ly ten  hin. D urch Einw. von K O H  auf letztere Verb. w ird dio en t
sprechende im idartige Verb. E n N 0 2C2H 3N IIC l2P t e rhalten ; m it N H 3  en ts teh t E n N 0 2- 
EtClNH3PtCl3. M it N aN 0 2  b ildet sich das D initro triam m in EnNO -filPlC l. —  D urch 
Einw. von HCl auf E n E tN 0 2PtC l w ird, wenn auch  u n te r Schwierigkeiten, das Tri- 
chlorid EnEtC l3PtCl erhalten , welches m it N aO H  die Im idoverb. EnC2H sN H C l3Pt 
(H., kurze, rotorange Prism en) ergib t. —  N H 3  e rse tz t leicht das eine in der inneren 
Sphäre befindliche O im  Trichlorid u n te r Bldg. von E nE tC lN H 3ClPtCl2 (weiße ta fe l
förmige K rystalle). —  Ebenso leicht lä ß t sich die N itrogruppe einführen, wodurch 
ein isomeres Chlorid [E nE tP tN 02Cl3]Cl e rhalten  wird. E ine d ritte  isomere Verb. 
wird bei der Einw. von E t  auf E n N 0 2 Cl3P t als Im id  erhalten . Die drei isomeren Chloride
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sind besonders durch ihre im idartigen Verbb. gekennzeichnet, die sich bei der Einw. 
von Alkalien ergeben. (Ann. In s t. P latine BIót. préc. [russ.: Isw estija  In s titu ta  po 
Isu tscheniju  P la tiny  i drugich blagorodnych Metallow] N r. 11. 21— 32. 1933.) K le v .

1.1. Tschernjajew und T. B. Peisner, Über die Nitroverbindungen des Platins.
X II. Diäthylaminverbindungen. (X I. vgl. vorst. Ref.) Bei der Einw. von Diäthylamin  
(D t) auf E n N 0 2C lPt werden weiße K rystalle  von E n N 0 2DtPtCl erhalten , welches m it 
Cl2 leicht in  das vierwertige Triam m in E n N  0 2DtCl2PlCl (gelbe K rystalle) übergeführt 
werden kann . Die Verss. zur H erst. von Azoverbb. gelangen nicht, ebenso die Einführung 
der N itrogruppe (durch E rsa tz  von CI in  der inneren Sphäre des Komplexes) in die 
D iäthylam inverbb. des vierwertigen P t. (Ann. In s t. P latine Mót. préc. [ru ss.: Iswestija 
In s titu ta  po Isu tscheniju  P la tin y  i drugich blagorodnych Metallow] N r. 11 . 33—38. 
1933.) _ K l e v e r .

I. I. Tschernjajew und  L. J. Henning, Über die Nitroverbindungen des Platins.
X III .  Die Reaktion der N itrierung. (X II. vgl. vorst. Ref.) Beim Übergießen von 
K -P la to n itrit m it der doppelten Gewichtsmenge H N 0 3  (1,42) w ird ein voluminöser 
N d. von (N 0 „ -N 0 3)2P tK 2 erhalten . M it w eiteren 2 Mol. H N 0 3  b ildet sich (NO,- 
N 0 3)3P tK 2. Die Lsg. des N itron itra tes reagiert sauer, was auf eine H ydrolyse schließen 
läß t. Bei der Auflösung des N itron itra tes in  W. fä llt nach einigen Tagen ein gelber 
k rystallin . Nd. von (NO, ■ N 0 2)2N  0 ,011P IK , aus. Boi der Einw. von 10%ig- HCl 
en ts teh t (N 0 2Cl)3PlK„. ■— Sowohl m it K -C hloroplatinit, als auch m it dem Mononitrit 
N 0 2 Cl3 P tK 2  u . m it (N 0 2 Cl)2 P tK 2 werden m it H N 0 3  Gemische von N itronitratderivv. 
erhalten , die aber n ich t ge trenn t werden konnten, w ährend m it der I-REiSETsehen 
Base (NH 3 )2 P t(N 0 3 ) 2  die blaue Verb. (Ar7/3 )1 A’,0 3 iV0PZ(A7 0 3 ) 2 e rhalten  wird. Dieses 
N itroson itra t fä llt ste ts  gemeinsam m it der ihm  isomeren weißen krystallin . prismat. 
Verb. (N H 3)i (N 0 ,)2P t(N 0 2)2. —  W eiter w urde festgestellt, daß  bei der Einw. einer 
gesä tt. NHjCl-Lsg. auf die komplexen N itroverbb. des P t  der Stickstoff der N itro
gruppe quan tita tiv  freigem acht w ird, so daß sich diese R k . zur quantitativen Best. des 
N itro-N  eignet. (Ann. In s t. P latine Mét'. préc. [russ. Isw estija In s titu ta  po Isutscheniju 
P la tiny  i drugich blagorodnych Metallow] Nr. 11 . 45— 53. 1933.) K l e v e r .

I. I. Tschernjajew, über die Nitroverbindungen des P latins. X IV . Stickstoff
bestimmung. (X IIÍ . vgl. vorst. Ref.) In  einer Tabelle w erden die Ergebnisse der nach
träglich  ausgeführten N -B estst. der in  dieser Arbeitsserio angegebenen Pt-Verbb. 
wiedergegeben. (Ann. In s t. P latine Mét. préc. [ru ss .: Isw estija In s titu ta  po Isutscheniju 
P la tiny  i drugich blagorodnych Metallow] N r. 11 . 61— 62. 1933.) K le v e r .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
F. P. Dwyer und D. P. Mellor, Röntgenstrahlstudien an Opalen. 10 Opalvork. 

verschiedener H erkunft w urden nach der DEBYE-SCHERRER-Methode geprüft. Die 
aus h. m agm at. W ässern en tstandenen Opale zeigen die Linien des Hochcristobalits, 
in einem F all die des Tiefquarzes. Die aus G rundwasser gebildeten Opale haben ein 
am orphes D iagram m  m it einer breiten  B ande an  der Stelle der H auptlinio des Cristo- 
balits. D er am orphe Opal kann durch  E rh itzen  m it geeigneten F lußm itte ln  zwischen 
700 u. 1000° in H ochcristobalit verw andelt w erden; die B eständigkeit der Hochtemp.- 
Form  häng t von der H erst.-Tem p. ab ; bei 800° gebildeter H ochcristobalit hielt sich 
über ein halbes Ja h r , w ährend ein bei 1500° hergestellter sich beim Abkühlen sofort 
um w andelte. (J . Proc. R oy. Soc. New-South W ales 6 8 . 47— 50. 23/10. 1934. Sydney, 
D ept. of Chcm. U niv.) BÜSSEM.

L. O. Brockway, Die K rystallstruktur von Stannin, C u ,F eSnSl. Aus Laue- u. 
Schwenkaufnahmen wurde ein 2 Moll, enthaltender tetragonalcr Elementarkörper mit 
den Kanten a =  5,46, c =  10,725 Á erm ittelt. Raumgruppe D„dn  (J  42 m). 2 Fe in 
o o 0, V. Vs Vs; 2 Sn in 0 0 Vs, Vs Vs 0; 4 Cu in Vs 0 V., Vs Ö 0 Vs V«. 0 Vs 3/ri 
8  S in u  u  v, u  ü  v, u  +  Vs u  +  Vs v +  Vs, u  +  Vs Vs — u  V» — v , ü ü v , ü  u v, 1/2 — u 
i/s — u  v +  Vs, Vs — u  u  +  Vs Vs —  v . u  =  0,245 ±  0,002"; v =  0,132 ±  0,002. Die 
Struktur ist ganz ähnlich wie die von Chalkopyrit, kann aber nicht durch Substitution 
der Hälfte der Fe-Atomc durch Sn-Atome daraus abgeleitet werden. Kürzeste Abstände: 
Cu—S =  2,31 ±  0,03; Fe—S =  2,36 ±  0,03; Sn—S =  2,43 ±  0,03 Á. (Z. KristaUogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Mineral., 
Petrogr.] 89. 434—41. Nov. 1934. Pasadena.) S k a l ik s .

Róbert Reichert und János Erdélyi, Über die M inerale des Csódiberges (Ungarn). 
D ie im  A ndesit des Csödi-Berges vorkom m enden Zeolithe (Chabasit, Analcim, Desmin)
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u. K alkspat w urden krystallograph., opt. u. cliem. un tersucht. (M ath. na t. Anz. ung. 
Akad. Wiss. 51. 425— 39. 1934. B udapest, Univ. u . Techn. Hochsch. [Orig.: ung.; 
Ausz.: dtsch.]) SAILER.

László Tokody, Über einige M ineralien von Lice (Ungarn). H alloysit, M alachit, 
Azurit, W ad u. Psilom elan werden beschrieben. (Math. na t. Anz. ung. Alead. Wiss. 
51- 495— 99. 1934. B udapest, Techn. Hochsch. [Orig.: ung.; A usz.: dtsch.]) Sa i l e r .

Aladár Vendí und Tibor Takáts, Untersuchungen über die Verwitterung des Andesits 
vom Csädiberg (Ungarn). (M ath. n a t. Anz. ung. A kad. W iss. 50. 589— 615. 1934. 
[Orig.: ung.] —  C. 1934- I . 2408.) Sa i l e r .

Walter B. Jones und T. N. McVay, Barytlagerstätten des Sinksdistrikts, Bibb 
Country, Alabama. E ine Reihe neu  entdeckter L agerstätten  von B ary t w erden be
schrieben, welche einen lohnenden A bbau versprochen. (Econ. Geol. 29. 761— 66. 
Dez. 1934.) E n s z l in .

Viktor Zsivny und László Zombory, Berthierit von K isbánya (Komitat Szatmár. 
Ungarn). (M ath. na t. Anz. ung. A kad. Wiss. 51. 506— 11. 1934. B udapest, U ngar. 
National Museum. [Orig.: ung .; Ausz.: d tsch .] —  C. 1934. I I .  2817.) SAILER.

Zsigmond Szentpetery, Der Diabas des Ortäsberges im  Bükkgebirge (Ungarn). 
(Vgl. C. 1933. I .  755.) D ie H auptm asse des aufgeschlossenen u. zusam m engesetzten 
Diabas besteh t aus dichtem  D iabasporpliyrit, der in  den tiefer gelegenen H orizonten 
grobkörniger w ird oder in  D iabasgabbro übergeht. D ie Carbonschiefer erlitten  stärkere 
K ontaktw rkgg.; die Tonschiefereinschlüsse w urden auffallend umgew andelt. Im  
n.-körnigen D iabas fin d e t m an m annigfaltige, richtige schlierenartige Gebilde. (Math, 
nat. Anz. ung. A kad. W iss. 50- 530—57. 1934. [O rig.: ung .; Ausz.: dtsch.]) Sa il e r .

Tibor Takäts, Essexit aus dem Mecsekgebirge (Ungarn). Das un tersuchte Gestein, 
makroskop. dunkelgrau, klein- u. gleichmäßigkörnig, erwies sich au f  G rund der mine- 
ralog. u. ehem. Zus. als ein Essexit. U nter den M ineralien w urden beobachtet: 
Plagioklas, B arkevikit, T itanaugit, Olivin, N ephelin, Sodalith  u. accessor'. Gemeng
teile (A patit, B iotit, Chlorit, Ilm en it u . M agnetit). (M ath. n a t. Anz. ung. A kad. Wiss. 
50. 617—33. 1934. B udapest, Techn. Hochsch. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) S a il e r .

Aladár Vendí, Beiträge zur petrographischen K enntnis der Paläolithe aus dem 
Bükkgebirge (Ungarn). D as untersuchte M aterial aus der H öhle bei Cserépfalu im  
Bükkgebirge besteh t überw iegend aus verschiedenen H om steinen, ferner aus rotem , 
feinkörnigem Sandstein u . einem m it Chalcedon durchtränktern  Mergel. Diese Ge
steine stam m en aus den paläoz. Schichten des Gebirges. Die G esteinstypen werden 
ausführlich beschrieben. (M ath. n a t. Anz. ung. A kad. W iss. 50. 573— 87. 1934. [Orig.: 
ung.; Ausz.: d tsch .]) Sa i l e r .

Róbert Reichert, Über den Sphalerit von Sajóháza und Rozsnyó (Kom. Gömör, 
Oberungam). (¡Math. n a t. Anz. ung. A kad. W iss. 50. 660— 67. 1934. B udapest, Univ. 
[Orig.: ung.; Ausz.: d tsch .] — C. 1933. I . 1754.) Sa i l e r .

F. J. Turner und C. O. Hutton, Stilpnomelan und verwandte M ineralien als 
Bestandteile von Schiefem  von West Otago, N eu  Seeland. Beschreibung von Stilpnom elan 
u. G riffithit aus den m etam orphen Gesteinen von W est Otago. D er S tilpnom elan 
ist ein stabiles P rod . der schwachen ¡Metamorphose bei Scherstress u. niedriger Temp. 
unter M itwrkg. verd. wss. Lsgg. (Geol. Blag. 72. 1— 8 . J a n . 1935.) E n s z l in .

László Tokody, Turm alin  von Bindtbänya. (M ath. n a t. Anz. ung. A kad. Wiss.
50. 650— 56. 1934. B udapest, Techn. Hochsch. [Orig.: ung .; Ausz.: d tsch .] —
C. 1933. I I .  6 8 6 .) . Sa i l e r .

Béla Mauritz, Die Zeolithmineralien der Basalte des Balatongebietes (Ungarn) 
Inhaltlich ident, m it der C. 1931. I I .  3196 ref. A rbeit. (Blath. na t. Anz. ung. Akad. 
Wiss. 50. 635— 48. 1934. [Orig.: ung.]) Sa i l e r .

Frank L. Hess, Radium , Uran und  Vanadium. A m erikan. B ericht. Vork. in der 
Welt (R adium bäder usw.). A ufarbeitung der Pechblende u. a. (U. S. Dep. In terio r. 
Bur. Mines. Blinerals Y earbook 1934. 495— 506.) P a n GRITZ.

László Zechmeister, Géza Tóth und Sándor Koch, Untersuchung des im  Kisceller 
Tegel vorkommenden fossilen Harzes. Inhaltlich  ident, m it der C. 1934. I . 2732 ref. 
Arbeit. (Blath. n a t. Anz. ung. A kad. W iss. 51. 502— 04. 1934. Pécs, U niv. u. B udapest, 
Ungar. N ational M useum. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) Sa il e r ..

Holbrook G. Botset, Der Radiumgehalt einiger benachbarter Wässer. Vf. m iß t den 
Ra-Geh. natürlicher W ässer. Die Blethode liefert genaue R esultate innerhalb einiger 
%  für Konzz. bis herab  zu 100-10“ 1 2  g R a  pro  1 1. Die Bleßergebnisse beziehen sich 
auf mehrere benachbarte  W ässer der Ölfelder des m ittleren  K ontinents. E s w ird eine
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Beziehung zwischen dem R a- u . Ca-Geh. dieser W ässer aufgestellt. D er Ra-G eh. wird 
als eine bestim m te Eig. eines W. festgcstellt. (Physics 5. 276— 80. Sept. 1934. P ittsburgh, 
Pennsylvania.) G. S c h m id t .

D. Organische Chemie.
D j. A llg e m e in e  u n d  th e o re tis c h e  o rg an isch e  C hem ie .

Eug. 0 .  K. Verstraete, über die Molekulargröße von krystallisiertem Kohlenstoff- 
Tetrachlorid und  -Tetrabromid sowie von krystallisiertem Äthylendichlorid und -dibromid. 
(Vgl. S o h ie r ,  C. 1 9 3 1 . H . 2829, wo abgeleitet w ird, daß  CC14|? u. CBr4jj im  krystallin. 
Z ustand  bim olekular sind). Das Gleichgewicht zwischen CCl4 -CBr4-Mischkrystallen 
u. der Dampfphaso soll bestim m t werden. D er D am pf w ird in  fl. L u ft kondensiert, 
verdam pft, v erb rann t u. B r u. CI potentiom etr. ti tr ie rt. Indessen befindet sieh das 
CC14  fas t vollständig in  der Dam pfphase, so daß  die M ethode versagt. Also soll die 
Zus. der D am pfphase aus den D am pfdrücken der K om ponenten berechnet werden. 
Die Dampfdrücke von C Brt  werden zwischen 20 u. 40° nach der M itführungsm ethode be
stim m t. Sie sind bei — 50°, wo CCl4(j stab il ist, zu klein, um  Berechnungen zu gestatten. 
D a in  einem  M isclikrystall von analog gebauten Stoffen beide K om ponenten den 
gleichen Polym erisationsgrad haben, h ilft der NERNSTsche V erteilungssatz nicht, 
den Polym erisationsgrad festzustellen. Vf. b enu tz t die empir. Regel von LoNGINESCU 
(absol. F ./C  D . ) 2  =  A nzahl der Atome im  Mol. n  (1903). Dazu werden die F .F . der 
beiden Form en von CC14 u . CBr4  bestim m t, die der bei tiefen Tem pp. stabilen aus 
E rstarrungskurven von CC14 bzw. CBr4  m it Chlf. u. C,,HC15  abgeleitet, die ideale Systeme 
darstellen. Vf. berechnet als F . von CClfp — 39,6°, als U m w andlungstem p. — 45,0°, 
als Schmelzwärme der a-Form  bei — 22,9° — 4,27, der ß-Form  — 10,3 cal/g. Die Werte 
w erden eingehend m it den L iteratu rw erten  verglichen. F ü r C Br4lj is t der F . 62°, die 
Schmelzwärme — 8,39 cal/g.

U m die D. zu bestim men, w ird bei CBr4  W ., bei CCI4  38%ig- Schwefelsäure benutzt; 
Pyknom eter aus 16n l-Glas, um  jede H ysterese zu umgehen. D .i0 von CBrAß — 3,356,
D.ia von C Bria  — 3,103, D . _ 3 0  von CClia — 1,764, D —so von CCl^g — 1,885. M it diesen 
W erten e rhä lt m an in  der Form el von LoNGINESCU fü r n  8 — 10. Alle K rystallarten 
sind also bim olekular, was m it früheren Befunden übereinstim m t; n u r für das bei 
höheren Tem pp. stabile CBr4a fanden WEISSENBERG u . M a r k  (1924 u. 1928) das 
einfache Form elgewicht. Von Dibromäthylena is t D . 0  2,479, von der ß-Form  D . _ 3 0  2,501, 
von Dichloräthylen is t D . _ 4 0  1,50 7. n  erg ib t sich daraus fü r ersteren Stoff zu 8 —10 
(monomolekular) für C2H 4 C12 10— 13, so daß keine E ntscheidung möglich is t (wahr
scheinlich ebenfalls monom olckular). —  Polym orphie is t also kein Beweis für Poly
m erisation. (Bull. Soc. chim. Belgiquo 43 . 513— 44. N ov. 1934. Brüssel, U niv., Lab. 
f. physik. Chem.) W . A. R o th .

J a g a t ta r a n  D h a r , Röntgenuntersuchung der S truktur des Dibenzyls. (Vgl. C. 1934.
I I .  1586.) Die G itterkonstanten  des Dibenzyls sind: a — 12,65, b =  6,35, c =  7,665 A; 
ß  =  116°. R aum gruppe V -  M it H ilfe visuell geschätzter In tensitä tsw crte  wird als 
w ahrscheinlichste Anordnung eine S tru k tu r ausgerechnet, in  der beide Bzl.-Ringe 
exak t hexagonal sind u. in  parallelen E benen liegen, die einen A bstand von 0,23 A 
voneinander haben. D as eine a liphat. C-Atom befindet sich auf der Verlängerungs
linie L  d er beiden C-Atome 4— 1, das andere entsprechend auf L '. Die Verb.-Linie der 
beiden aliphat. C-Atome schließt m it L  bzw. L ' einen W inkel von 109° 30' ein. Die mit 
L  u. IJ  parallele Achse des Mol. liegt in  der b-Ebene u. schließt m it der a-Achse des 
K rystalls einen W inkel von 32° ein; die Ringebene bildet m it der Ö-Ebene des K rystalls 
einen W inkel von 60°. D er C—C-Äbstand im R ing is t 1,42 A, der A bstand der beiden 
aliphat. C-Atome 1,54 A, der A bstand zwischen aliphat. u . a rom at. C-Atomen 1,48 Ä. 
(Indian  J .  Physics Proc. Ind ian  Ass. C ultivat. Sei. 9 . 1— 20. Sept. 1934. Calcutta, Ind. 
Ass. for the Cult, of Sei.) BÜSSEM.

Ralph W. G. Wyckoff und Robert B. Corey, Speklrometrische Messungen an 
Hexamethylentetramin und H arnstoff. E s wird über Pulver- u . Spektrometeraufnahmen 
an (Okl) von  H exam ethylentetram in u. H arnstoff berichtet. E ine FOURIER-Analyse 
m it den erhaltenen Intensitätsw erten  bestätigte die früher angegebenen Atomlagen 
(Z. physik . Chem. 1 0 7  [1923]. 181; C. 1 9 3 2 .1. 1755), d ie neuen genaueren Atomkoordi
naten  werden zur Berechnung der F-K urven  für C, O u . N  benutzt. (Z. Kristallogr., 
K ristallgeom etr., K ristallphysik , K ristallchem . [Abt. A  d. Z. K ristallogr., Mineral., 
Petrogr.] 89 . 462— 68. N o v . 1934. N ew  York, ROCKEFELLER In st, for Med. Res.) S k a l .
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W. D. Kumler und C. W. Porter, Dipolmomente und M olekülstruktur von Am iden. 
In  Dioxanlsg. w urden bei 30° folgende Dipolmomento gemessen: Acetamid  (I) 3,72, 
Monoäthylacclamid 3,87, Dimethylacetamid 3,79, Diäthylacetamid (II) 3,72, Acetimino- 
äthyläther (III) 1,33, p-N itranilin  (IV) 6 ,6 8 . U m  den E influß des Lösungsm. zu be
stimmen, w urde das M oment von II  auch in  Bzl.-Lsg. gemessen u. zu 3,8 gefunden.

7  r - c < £ h ,  V I r - c < n h +  T n
Versucht m an, die Momente der Säurcam ide m it H ilfe der Gruppenmomento zu be
rechnen, so e rhä lt m an viel zu niedrige W erte. Die Abweichung kann nach Vff. n ich t 
durch Induk tion  erk lärt werden, sie kom m t vielm ehr dadurch zustande, daß  die Säuro- 
amido aus einem Gemisch der n. Form  V u. einer angeregten Form  VI m it sehr hohem 
Dipolmoment bestehen, beide Form en stehen in  Resonanz m iteinander. Das niedere 
Moment von I I I  sprich t dafür, daß  n u r ein geringer B ruchteil von I in  der tautom eren 
Form VII vorliegt, d a  sonst das M oment von I beträchtlich  kleiner sein m üßte als die 
Momente der d isubstitu ierten  Säuream ide, bei denen eine Tautom erio V VII n ich t 
mehr möglich ist. Aus dom Dipolm om ent von I I I  w ird das M oment der C =N -B in- 
dung zu 1,6 berechnet. D a das M oment von IV  den berechneten W ert ebenfalls be
trächtlich übersteigt, w ird auch hier dio E xistenz angeregter Form en m it hohem D ipol
moment angenommen. (J . Amer. ehem. Soc. 56 . 2549— 54. Dez. 1934. Berkeley, 
Calif., Univ.) THEILACKER.

P. C. Räy, Isomorphie m ul chemische Konstitution. K onstitution von Ameisen
säure und Formierten. Vf. te ilt m it, daß P . B. Sa r k a r , in  Fortsetzung  seiner U nterss. 
über ehem. Homologie u . Isom orphie, zu dem  Schluß gekommen ist, daß die U n ter
schiede zwischen den Eigg. der Ameisensäure u . denen der homologen F ettsäu ren  auf 
einer besonderen S tru k tu r der Ameisensäure beruhen. Bei der Ameisensäure is t das 
ionisierbare H-Atom  n ich t das H -A tom  der OH-Gruppe, wie bei den anderen F e t t
säuren, sondern das am  C-Atom sitzende H -Atom . Die klass. Synthese von Form iaten 
aus CO u. K O H  w ird von Sa r k a r  folgenderm aßen form uliert:

:C ^ O :  +  K+ +  OH — ->- K + + :C  = 
I

(oH)

= 0

Das OH-Ion b indet sich koordinativ  an  die CO-Gruppe, der es eine einwertige Ladung 
überträgt u. b ildet so ein komplexes Anion (Form iation). Das sogenannte 2-wertige 
C-Atom h a t in  diesem Anion ta tsächlich  ein „einsam es“ E lektronenpaar. S a r k a r  
konnte zeigen, daß die undissoziierte Ameisensäure u. ih re  E ste r n ich t reduzierend 
wirken, obwohl sie die A ldehydgruppe en thalten . E s is t das Form iation , das auf G rund 
der Ggw. eines „einsam en“ Elektronenpaares am  C-Atom, die reduzierenden Eigg. 
hervorruft. Die undissoziierte Säure besitz t nach Sa r k a r  Form el I, u . die S truk tu r 
des Form iations is t fas t ident, m it der des N itritions (II u . IH ). Diese beiden Ionen

(5+) :C = 0 : C = 0 - ': N = 0
I

. 1) ] II
(§) .

III \
0.

sind isoster u . isoelektr. u . sollten als solche isomorphe Beziehungen haben. Obwohl 
Ba-Formiat wasserfrei u . B a-N itrit m it 1 Mol. W. krystallisiert, konnte SARKAR 
dennoch M ischkrystalle darstellen von 1. B a (Form iat, N itrit), B a (N itrit, Form iat), 
H ,0 ; 2. S r-Form iat m it S r-N itrit; 3. Z n-Form iat m it Z n-N itrit, obwohl letzteres n ich t 
in freiem Z ustand isoliert w erden k an n ; 4. C d-Form iat m it C d-N itrit (geringe Misch
barkeit). F erner w urden das Doppelsalz Mg(COOH.)2-2 H exam ethylentetram in- 
10 H ,0  u. das entsprechende M anganosalz dargestellt, die vollkommen isomorph m it 
den entsprechenden N itriten  von Mg u. Mn sind. (N ature, London 133. 646— 47. 1934. 
Caleutta, U niv. College of Science.) Co r t e .

Christopher K. Ingold und  Christopher L. Wilson, Optische A ktivität bei 
tautomerer Umlagerung. IV . Vergleich der Racemisieru.ngs- und Bromierungsgeschwindig
keiten eines Ketons. (3. vgl. C. 1934. I .  3722.) Aus den Ergebnissen der R k.-K inetik  
wird oft gefolgert, daß  bei der H alogenierung pseudosaurer K etone der E lem entar
prozeß, der die gemessene R k.-G eschw indigkeit bestim m t, die Enolisierung dos K etons 
ist. In  W irklichkeit zeigt die R k .-K inetik  natürlich  nur, daß die gemessene Geschwindig
keit zu irgendeiner U m w andlung gehört, die dem  Angriff des Halogens vorausgeht. 
Die moderne Theorie der P roto tropie gesta tte t n ich t, diese vorhergehende Umwandlung
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u n ter allen U m ständen eindeutig  m it einer Enolisierung gleichzusetzen, denn es wird 
angenommen, daß zwischendurch Ionisierung e in tritt, so daß die Bedingungen der 
K atalyse berücksichtigt werden müssen. Am einfachsten is t der F all bei bas. K atalyse: 
B +  H- C- C:  0  ^  B H  +  [C-C: O]-  ^  B C : C -O H , wobei die Halogenierungs
geschwindigkeit gleich der Ionisationsgeschw indigkeit is t. Bei Säurekatalyse wird 
zunächst das ursprüngliche prototrope System  in ein Salz oder einen salzartigen 
K om plex umgowandclt, in dem  das neu eingeführto elektr. Feld genügend R k.-Fähig
keit hinzubringt, um  die anschließende E ntfernung  des tautom eren P rotons durch 
schwache Basen, die für dio Ionisation  der ursprünglichen prototropen Systeme nicht 
genügt hä tten , zu erm öglichen: H B  -f- H -C -C : 0  H -C -C : 0 , H B ; B ' +  H -C -C : 0 , 
H B  B 'H  -f  [C-C: 0 ] _, H B  ^  B 'H  +  C: C -O H  +  B. D ie reaktionsfähige E inheit 
is t h ier das Salz (oder der Komplex), aus dem  ein P ro ton  en tfern t worden is t;  aber dies 
is t das Prod. zweier aufeinander folgender reversibler R kk ., so daß dessen Bldg.-Ge- 
schwindigkeit, von der die H alogenierungsgeschwindigkeit abhängt, sowohl von der 
B ldg.-Geschwindigkcit des Komplexes oder der Ionisationsgeschwindigkcit, als auch 
von beiden Prozessen zusammen, beherrscht worden kann. In  der 2. M itt. (C. 1934.
I .  3721) is t gezeigt worden, daß  die Racomisiorungsgeschwindigkeit einer tautomeren 
Substanz, in  der die Asymmetrie- u. D issoziationszentren ident, waren, gleich der 
Isomerisierungsgeschwindigkeit ist. W eitere B etrachtung der Racemisationstheorie 
pseudosaurer K etone erfordert es, zwischen bas. u. saurer K atalyse zu unterscheiden. Die 
P roto trop ie  pseudosaurer Systeme bei bas. K atalyse is t durch eine s ta rk  unterschied
liche Einstellungsgeschw indigkeit der Gleichgewichte, Pseudoform ^ ngsa^  j on

aci-Form , charakterisiert. D ies zeigt sich n ich t nu r in  der geringeren Rk.-Geschwindig
k e it von Pseudoform en gegenüber den aci-Form en bei der R k. m it Alkali, sondern 
auch  darin , daß die therm odynam . instabilen  aci-Form en o ft durch  vorsichtige Zugabe 
von Säuren zu dem Alkalisalz der tautom eren  Substanz isoliert w erden können. Daraus 
folgt, daß  bei bas. K atalyse die Enolisierungsgeschwindigkeiten pseudosaurer Ketone 
nahezu ident, sein sollten m it ihren  Ionisationsgeschw indigkeiten, u. daß infolgedessen 
experim entell beobachtete Racemisierungs- u . Halogenierungsgeschwindigkeiten gleich 
sein sollten. —  Das oben für die Säurekatalyse der P rototropie von Ketonen 
gegebene Schema zeigt, daß opt. A k tiv itä t, die von einem A sym m etriezentrum  ab
hängt, das m it dem  Sitz der D issoziation zusam m enfällt, beim  E ntfernen des Protons 
aus dem K om plex verloren gehen würde, denn das entstehende D criv. is t entweder 
das E nol selbst oder ein K om plex des Enols m it der Base. D araus folgt, daß  die Race- 
misierungsgeschwindigkeit bei Säurekatalyse entw eder durch  die Bldg. des Komplexes 
oder durch dessen Ionisation  oder auch durch beide Prozesse zusam men bestimmt 
w ird ; doch müssen fü r ein gegebenes K eton  u. gegebene K atalysenbedingungen die 
R k.-S tadien, die die Racemisierungsgeschwindigkeit bestim m en, dieselben sein wie die, 
dio die Bromierungsgeschwindigkeit bestim m en, so daß w iederum  die gemessenen 
Racemisierungs- u. Halogenierungsgesehwindigkeiten dieselben sein sollten. — Ob 
dieser Zusam m enhang besteht, prüfen Vff. am  2-o-Carboxybenzylindan-l-on von 
L e u c h s  (Bor. dtsch. ehem. Ges. 4 5  [1912]. 194. 4 6  [1913]. 2425) u. zwar für Säure
katalyse. Yorverss. ergaben, daß  die Racemisierungsgeschwindigkeit des d-Ketons 
durch Lösungsmm. u. K atalysatoren  deutlich beeinflußt w ird, u . daß die Bromierungs
geschwindigkeit des d ,l-K etons eine parallele V eränderung erfährt. In  Chlf. u. Eg. war 
die Racemisierungsgeschwindigkeit des d -K eton äußerst klein, wurde aber in Ggw. 
von Spuren H B r sehr groß; entsprechend w ar die B rom ierung des d ,l-K eton in Chlf. 
u . Eg. so s ta rk  au toka ta ly t., daß genaue dynam . Messungen unmöglich waren. Zusatz 
von W . zum  Eg. verm inderte die ka ta ly t. W irksam keit von H B r u. in  90%  °der 80%ig. 
Essigsäure w ar die Menge H B r, die zur E rreichung einer bequem  m eßbaren Racemi
sierungsgeschwindigkeit des d-K etons zugesetzt werden m ußte, beträchtlich größer 
als die w ährend der Brom ierung des d ,l-K etons en tstandene; entsprechend war bei 
der B rom ierung des d,l-K etons in  90%  oder 80% ig. wss. Essigsäure in Ggw. von genügend 
H B r, um  eine bequem  m eßbare R k.-G oschw indigkeit zu erhalten , der autokatalyt. 
E ffekt, obwohl noch beobachtbar, zu einem untergeordneten F ak to r (bzgl. der Rk.- 
Geschwindigkeit) geworden. Q uantita tive Verss. in  16-n. Essigsäure bei 25° unter 
Zusatz steigender Mengen H B r ergaben, daß die Racem isierungs- u. die Bromierungs
geschwindigkeiten innerhalb  der experim entellen Fehlergrenzen ident, sind. Dio Ge
schw indigkeitskonstanten w achsen n ich t linear m it der zugesetzten Menge HBr, 
sondern kub.
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V e r s u c h e .  2-o-Carboxybenzylindan-l-on wurde im  wesentlichen nach L e u c h s  
(1. c.) dargestellt, doch bo t die Ü berführung der D ibenzylm alonsäure in  Indan-2,2'-spiro- 
indan-1,1'-dion große Schwierigkeiten. Am vorteilhaftesten erwies sich folgendes 
Verf.: D ibenzylm alonsäure w urde in  Chlf.-Lsg. m it PC15  in  ih r Chlorid übergeführt 
u. nach Abdam pfen des Lösungsm. u. des POCl3  zur E ntfernung  des unveränderten  
PC15  auf 160° e rh itz t (15—20 Min.), dann  bei 140° wasserfreies EeCl3  zugegeben, 4 Stdn. 
auf 160° erh itz t u . u n te r erneu ter Zugabe von FeCl3  weitere 14 Stdn. auf 160— 170° 
erhitzt. D ann wurde u n te r E vakuieren 2 S tdn. auf 200—220° e rh itz t u. anschließend 
dest.; aus Bzl. F . 171°. A ußer den schon von L e u c h s  beschriebenen N ebenprodd. 
wurde bei einem Vers. eine Verb. ClsU 120  erhalten , aus Bzl. braungelbe N adeln, F . 195 
bis 205°, die kein D initrophenylhydrazon gab, aber durch C 0 2  aus der Lsg. in  N aOH  
ausgefällt w urde; sie g ib t m it alkoh. FeCI3  eine tiefgrüne Färbung  u. löst sich in  konz. 
H2 S 0 4  tiefgelb. Dio Ü berführung des Spirokctons in  die Ivetosäure m ittels alkoh. 
NaOH bot keine Schwierigkeiten, doch w urde bei einem Vers., die Säure bei 110° zu 
trocknen, ein nichtsaures M aterial erhalten, aus dem  durch U m krystallisieren in  N itro 
methan eine Verb. C ^H ^O ^, Prism en, F . 278°, u . durch U m krystallisieren aus N itro 
benzol eine Verb. B lättchen , F . 285—287°, erhalten  w urden. Die Spaltung
der Säure m it B rucin lieferte erpt.-akt. Säure, [a]c2° =  + 5 9 ° , [a]n2° =  + 77°, [a ] 5 4 0 1 2 0  =  
+93° (Chlf.; c =  1,6) u. [<x] d2IS =  50° (90% ig. wss- Essigsäure; c =  1,33). —  Bzgl. 
der Messungen der Racemisierungs- u . Bromierungsgeschwindigkeiten vgl. Original. 
(J. ehem. Soo. London 1934. 773— 77. London, U niv. College.) Co r t e .

A. W. Ingersoll und J. R. Little, Löslichkeitsbeziehungen bei optisch-isomeren 
Salzen. 4. M itt. Salze der 6,6' -Dinitrodiphensäure, ein neuer S to fftypus zur Spaltung  
in optische Antipoden. (3. M itt. vgl. C. 1933. I. 2401.) D a die m eisten der gewöhnlich 
zur Zerlegung rac. Basen dienenden op t.-ak t. Säuren verschiedene Mängel aufweisen, 
untersuchten die Vff. die B rauchbarkeit der op t.-ak t. Säuren des orthosubstitu ierten  
Diaryltypus zur op t. Spaltung. D ie schon von K e n n e r  u . STUBBINGS au f einem  
anderen Wege (J . ehem. Soc. London 119, 593 [1921]) dargestellte d ,l-6 ,6 '-D initro- 
diphensäure w urde m it Hilfe von d-a-Phenyläthylam in in  Acetonlsg. gespalten. A nderer
seits wurde das d ,l-a-Phenyläthylam in durch Salzbldg. m it d -6 , 6 '-D initrodiphensäure 
in die A ntipoden zerlegt. Bei der Vereinigung des 1-Amins m it der rac. Säure in  Aceton 
wurde der in  der Zahl der denkbaren Salzlöslichkeitsreihen bisher noch n ich t beob
achtete Fall 3 (vgl. 2. u. 3. M itt.) verw irklicht: (B  — Base, A  — Säure) (d B  d  A  oder 
1 B 1A ) <  d ,l B  d ,l A  <  (d B  1A  oder 1 B  d  A );  h ier lassen sich die ak t. Form en der 
Base u. Säure aus Mischungen, dio eine oder beide von ihnen in partie ll gespaltener Form  
enthalten, reinigen. Bei der K om bination derselben K om ponenten in  95% ig. A. ergab 
sich auch der bisher noch n ich t gefundene F all 5. M it d,l-Am in u. partie ll ak t. Säure 
wird der Fall 8  erhalten ; die Löslichkeiten in  A. bei 25° sind d ,l B  d ,l A  (1,78) <  
d B  d,l A  (2,12) <  d B  d  A  (3,95) <  d B  1 A  (4,74) <  d,l B  d A  (5,63). Bei Verss. zur 
Spaltung anderer Basen ergab sich, daß das d,l-a-p-Tolyläthylam in m it der d-Säure 
in Aceton ein stabiles, partie ll rac. Doppelsalz b ildet. Die Salze der d-Säure m it d,l-a-, 
p-M ethoxyphenyläthylamin sind zur K rystallisation  aus Aceton zu leicht 1.

V e r s u c h e .  2-Brom-3-nitrobenzoesäuremethylester w urde nach Cu l h a n e  u . 
St o u g h t o n  u . A d a m s  (m odifiziert) dargestellt. —  df-6,6'-D initrodiphensäuremethyl- 
ester: 104 g des Br-N itrobenzoesäureesters w urden bei 165— 175° allm ählich m it 50 g 
Cu-Pulver versetzt. Aus Bzl. oder 95% ig. A., F . 129° (unkorr.), Ausbeute 83% . — 
d,1-6,6'-Dinitrodiphensäure: durch  Verseifen des E sters m it N atronlauge in  50% ig. A .; 
aus Eg., F . 259° (unkorr.), A usbeute 92% . S p a l t u n g  d e r  d, l  - 6 ,6 ' - D i n i t r o 
d i p h e n s ä u r e :  16,5 g der rac. Säure w urden in  150 ccm W. m it 6,1 g d-a-Phenyl- 
äthylamin vereinigt. E s bildete sich dio d-u.-Phenylätliylamin-d,1-6,6'-dinitrodiphensäure, 
die sich durch K rystallisation  aus h. W ., M ethanol oder A. n ich t spalten  ließ; schwach 
gelbe Krystalle, aus A., F . 199° (korr.), [<x]n2 5  =  + 1 ,0 °  (in M ethanol). Löslichkeit 
(immer in  g pro 100 g Lösungsm. angegeben) bei 25° in W. 0,90; in  95% ig. A. 2,12; in  
absol. M ethanol 8,17. Die Spaltung in  opt. A ntipoden w urde m it kochendem Aceton 
durchgeführt. D as Salz k rystallis iert m it 1 Mol Aceton, D rehung + 140°. —  d-x-Phenyl- 
äthylamin-d-6,6 '-dinitrodiphensäure: aus A. in gelblichen Sechsecken, F . 217— 219° 
(korr.). Löslichkeit bei 25°: in  W. 0,79; in  95% ig. A. 3,95; in Aceton 0,61. D rehung in 
absol. M ethanol: [a ]i>2 8  =  + 157 ,1°; [M ]n =  + 712°. —  d-6,6 '-Dinitrodiphensäure: aus 
dem Salz m it verd. HCl. Aus W ., F . 231— 231,5° (korr.). D rehung: in  absol. M ethanol 
[a] D 2 5  = + 1 2 7 ,0 ° ;  in  95% ig. A. [a ] D 2 7  =  + 133 ,7°; in  Aceton [<x] D 2 5  =  +132,2°. 
Drehung des Na-Salzes: [ a ] i r 7  =  +233,3°. —  d-x-Phenyläthylamin-l-6,6'-dinitroäiphen-
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säure: aus der M utterlauge der d-Säureverb., aus Aceton, F . 204— 205° (korr.). Löslich
keit bei 25°: in  W . 0,74; in  95°/0 ig. A. 4,74; in  Aceton 13,0. D rehung in  Methanol: 
[¡x]d2 6  =  — 154,8°, [M]d =  — 702°. D urch H ydrolyse der d-a-Phenyläthylam inverb, 
läß t sich die 1-Säure gew innen; sie w ird  zweckmäßig durch U m satz m it 1-a-Plienyläthyl- 
am in gereinigt. —  l-a-Phenyläthylam in-l-6,6 '-dinitrodiphensäure: D rehung in  Methanol 
[a ] D 2 5  =  — 156,4°. — 1-6,6'-Dinitrodiphensäure: gewonnen wie die d-Säuro, F . 229° 
(korr.). Drohung [<x]d2 7  =  — 126,0°. — d,l-ix-Phenyläthylamin-d,1-6,6'-dinitrodiphen
säure: aus den K om ponenten, aus A., F . 206—208° (korr.). Löslichkeit bei 25°: in  W. 
0,76; in  95% ig. A. 1,78; in  Aceton 1,27. —  S p a l t u n g  d e s  d , I - a - P h e n y l -  
ä t h y l a m i n s :  beim Vereinigen äquim olarer Mengen d,l-Am in u. d-Säure entstand 
die d,l-cc-Phenyläthylamin-d-6 ,6 '-dinitrodiphensäure, die beim K rystallisieren aus W., 
A. oder M ethanol n ich t gespalten w urde. Aus W . N adeln, F . 207— 208°. Löslichkeit 
bei 25° in  W. 0,96 u. in  95°/0 ig. A. 5,63. D rehung in  M ethanol [ a ] irE =  +155,1°. Die 
Spaltung gelang auch hier w ieder m it h . Aceton. D rehung der erhaltenen opt.-akt. 
B ase: + 3 8 ,3 °  u. — 32,6°. —  d-a.-p-Tolylätliylamin-ä, 1-6,6’-dinitrodiphensäure, durch Ver
einigen äquim olarer Mengen der K om ponenten in  W .; in  W ., A. u . A ceton t r a t  keine 
Spaltung ein. Aus Aceton F . 211,5— 213° (korr.). —  d,l-a-p-Tolyläthylamin-d-6,6'- 
dinilrodiphensäure, aus Aceton, keine Spaltung, F . 197,5— 198°. Partielle Spaltung von 
d ,l - F  e n  c h  y  1 a  m  i n  w urde erreich t durch  F rak tion ieren  der Verb., dio durch Ver
einigen äquim olarer Mengen d,l-Fenchylam in u. d-Säure in  Aceton entstanden  war. 
(J . Amer. ehem. Soc. 56. 2123— 26. 1934. N ashville, Tennessee, V a n d e r b il t  Univ., 
F urm an  Chemical Lab.) W e s t p h a l .

P. Bruylants und R. Merckx, D ie refraktometrische Konstante der GN-Gruppe. 
Inhaltlich  ident, m it der C. 1935. I. 543 ref. A rbeit. (Bull. Acad. roy. Belgique, CI. Sei. 
[5] 19. 1003— 16. 1933.) G a e d e .

D ., P rä p a r a t iv e  o rg a n isc h e  C h em ie . N a tu rs to ffe .
S. C. J. Olivier und  A. Ph. Weber, D ie E inw irkung von Säuren und Basen auf 

die beiden Dibromäthane. N ach B u r c k h a r d t  u . Co c k e r  (C. 1931. I I .  1996) is t 1,1-Di- 
bromäthan (I) beständig gegen Alkalien, w ird aber durch konz. H 2 S 0 4  leicht hydroly
siert, w ährend 1,2-Dibromäthan (II) durch Alkalilaugen leicht verseift w ird . Hieraus 
könnte m an  schließen, daß die H ydrolyse von I  durch H ‘ beschleunigt w ird. Indessen 
geht aus Verss. über die H ydrolyse von I  u. I I  durch  wss. Aceton u. durch H 2 S 0 4 in 
wss. Aceton bei 60° hervor, daß dies n ich t der F a ll is t. Bei diesen Verss. is t die Hydro
lyse von I  zu A cetaldehyd u. von I I  zu Glykol auch bei 100° H aup trk . Bei der Einw. 
von Alkalien au f II  t r i t t  die H ydrolyse zugunsten der H Br-A bspaltung fas t vollständig 
zurück; beim K ochen von I I  m it wss. K O H  in  M ethanol, A. oder Aceton oder beim 
B ehandeln m it wss. m ethylalkoh. K O H  bei 0° en ts teh t Vinylbromid, das zum Teil 
in  langsam er verlaufender R k. in  Acetylen um gew andelt w ird ; I reagiert m it KOH 
ca. 200-mal langsam er als I I ;  beim  K ochen von I  m it wss.-alkoh. K O H  entstehen 
ebenfalls V inylbrom id u. Acetylen. Aus den Verss. der Vff. geh t hervor, daß die An
gaben von B u r k h a r d t  u . Co c k e r  über die H ydrolyse von I  u . I I  durch Säuren u. 
A lkalien unbegründet sind. (Recueil T rav. chim. Pays-Bas 53 ([4] 15). 1087—92. 
1934. W ageningen.) OSTERTAG.

S. C. J. Olivier, Über eine a u f die Bildung von D oppdbindungen in  halogenierten 
aliphatischen Verbindungen bezügliche Regel. Aus dem  Verh. von 1,1- u. 1 ,2 -Dibrom
ä th an  bei der H Br-A bspaltung (s. vorst. Ref.) u . aus L iteratu rangaben  läß t sich die 
Regel ableiten, daß die A bspaltung von Halogenwasserstoff aus aliphat. Halogeniden 
vorzugsweise in  der R ich tung  verläuft, daß  das H-Atom, das an dem m it der größten 
Anzahl negativer Atome oder Gruppen verbundenen C-Atom steh t, zuerst in R k. tritt. 
(Recueil T rav. chim. Pays-B as 53 ([4] 15). 1092— 96. 1934. W ageningen.) OSTERTAG.

A. Kirrmann, Pacaud und H. Dosque, Untersuchungen über die Dichlorpropylent. 
Über die Allylumlagerung. 3. M itt. (1. u . 2. vgl. C. 1930. I I .  2883. 1932. I- 3407.) 
In  der 1. M itt. is t gezeigt worden, daß  die beiden isomeren Dichlorpropylene, nämlich 
ß-Chlorallylchlorid (I), CHC1: CH-CI+Cl, u . Allylidenchlorid {II), C H ,: CH-CHCL,. 
bei der R k. m it RM gX-Verbb. die Erscheinung der Allylum lagerung  aufweisen. I I  liefert 
hierbei ein Gemisch von  P rodd ., welche sich zum  Teil von I  ableiten. D a aber I  ein 
Gemisch derselben P rodd. gibt, so is t zu verm uten , daß  auch  eine Umlagerung im Sinne 
I  — y  I I  s ta ttf in d e t. Diese U m lagerungen sind q u a lita tiv  in  Übereinstimmung mit 
der Theorie der Synionie (P r e v o s t  u . K ir r m a n n , C. 1931. I I .  214), n icht aber quan-



1935. I .  % •  P r ä p a r a t i v e  o r g a n i s c h e  C h e m ie .  N a t u r s t o f f e .  1527

titativ . Denn in  dem aus I  erhaltenen Gemisch finden sich m ehr von I I  abgeleitete 
Prodd. als in  dom aus I I  selbst erhaltenen Gemisch u. um gekehrt. E s liegt also gewisser
maßen eine Strukturum kehrung  vor. Vff. haben neue Verss. ausgeführt, um  aufzu- 
kläron, ob 1) dio sehr wahrscheinliche W anderung von I I  nach  I , 2) die weniger w ah r
scheinliche W anderung von I  nach I I ,  3) die S trukturum kehrung allgemeine E rschei
nungen sind. —- 1. R kk . des I :  Ü ber doppelte U m setzungen des I , wobei n u r das 
prim är gebundene CI reagiert, vgl. B e r t  (C. 1 9 2 5 . I I .  1271. 19 3 1 . I I .  2318). E rh itz t 
man I m it CaBr2, so b ildet sich das schon von B e r t  u. A n d o r  (C. 1 9 3 2 . I . 2447) auf 
anderem Wege dargestellte ß-Chlorallylbromid. M an e rh ä lt m it N a-A cetat das bekannte 
Acetin, m it CH3ONa u . C2 H 5ONa die entsprechenden Ä ther, m it (C2 H 5)2N II ein te rtiä res 
Amin. M it Ag20  in wss. Suspension en ts teh t der bekannte ß-Chlorallylalkohol u. daneben 
ß-Chlorallyläther, (CHC1: C H -CH 2 )2 0 , welcher jedoch n ich t rein isoliert wurde. Analog 
wurden aus A llylbrom id ca. 20%  Allyläther  erhalten . M it Mg in sd. Ä. oder m it Zn- 
Staub in  sd. Aceton reag iert I  n ich t; m it Mg in  A m yläthcr t r i t t  völlige Zers, ein; m it 
Na in T etra lin  reag iert I  heftig, aber nu r u n te r Bldg. von gasförmigen KW -stoffen. 
ß-Chlorallylbromid reag iert m it Mg in sd. Ä., aber ein definiertes Prod. konnte n ich t 
isoliert werden. —  R kk . des I I :  M it C aJ 2 reagiert I I  schon in  der K älte  un ter Bldg. 
von ß-Chlorallyljodid. M it N a-A cetat, C2 H 5 ONa, (C2 H5)2N H  u. Ag20  e rhä lt m an die
selben Prodd. wie aus I . M it Ag20  b ildet sich keine Spur Acrolein, wohl aber etw as I 
infolge Isomerisierung. M it C„H5ONa u. C0 H 5MgBr e rh ä lt m an die von B e r t  (1. c.) 
aus I  dargestellten Verbb. —  Bei allen Verss. reag iert I I  viel langsam er als I . N ach 
lo-std. K ochen m it C2 H 5ONa findet m an  noch unverändertes I I ,  wogegen I  schon nach 
ca. 4 S tdn. um gesetzt is t. Die unvollständige Einw. von C aJ, auf ein Gemisch von 
I u. I I  h in te rläß t einen R ückstand , welcher an  I I  viel reicher is t als das Ausgangsprod. 
Auch die A usbeuten sind m it I I  viel geringer als m it I . —  Die U m setzung des /?-Chlor- 
allylalkohols m it PC13  ergab keine Spur I I , sondern n u r I . —  Dio R k. des /f-Chlor- 
allyljodids m it C3 H 7MgBr bei — 10° fü h r t zu demselben komplexen Gemisch wie bei 
I  u. /S-Bromallylbromid (1. u . 2. M itt.). — Aus den Verss. folgt, daß  I  dio stabilere 
Struktur is t. In  allen obigen Fällen  liefert I  n. D e riw ., w ährend I I  regelmäßig un ter 
Umlagerung reagiert. N ur bei den R kk. m it a liphat. RMgX-Verbb. scheint I I  teilweise 
n. zu reagieren u. das sonst stabile I  eine teilweise Um lagerung zu erleiden. Die U m 
lagerung I I  — >-1 is t som it allgemein, aber fü r die S truk turum kehrung  im  Sinne I  — >- I I  
haben obige Verss. kein neues Beispiel ergeben. —  W eitere A usführungen bzgl. der 
Aktivierung der D oppelbindung im  Original.

V e r s u c h e .  Z ur D arst. der Chloride w urde Acrolein m it PC15  um gesetzt u. 
das Rohprod. w iederholt m it Kolonne dest., zuerst u n te r 70 mm, dann  un ter at-D ruck. 
Erhalten ca. 32%  I  u. 16%  II . Aus den R ückständen  m ehrerer A nsätze w urde das 
bekannte 1,1,3-Trichlorpropan isoliert; K p. 143— 144°, D .131,351, n D 1 3  =  1,474, 
Md — 30,72 (ber. 30,66). Dieses w urde auch  durch  A ddition von HCl an  Acrolein u. 
Einw. von PC15  auf das R ohprod. erhalten . D aneben w urde eine höher sd. Verb. 
C6H 1 0 OC1.j isoliert, vielleicht durch Aldolisierung gebildetes 1,1,5-Trichlor-2- [chlormethyl']- 
pentanol-(3), CH,.Gl • CiL, ■ CH(OH) • CH(CH 2 C1) ■ CHC1,; K p . 1 9  135— 137°, D . 2 0  1,341, 
iid20 =  1,483, Md" =  51,11 (ber. 50,91). —  3-M ethoxy-l-chlorpropen-{l), C4 H 7 0C1. 
I (weniger gu t II )  langsam  m it CH3ONa versetzt, e rs t schwach erw ärm t, dann  4 Stdn. 
gekocht. K p . 107— 108°, D . 2 7  1,032, n D 2 7  =  1,431, MD =  26,69 (ber. 26,72). —  3-Ätli- 
oxy-l-chlorpropen-(l), CSH 0 OC1. Analog. K p. 126— 127°, D . 1 3  1,018, iid 1 6  =  1,438, 
Md =  31,34 (ber. 31,06). —  N -D iäthyl-ß-chlorallylamin, C7 H 1 4 NC1. I  oder I I  in  absol.
A. m it (C2 H 5),N H  20 Tage oder länger stehen gelassen, F il tr a t dest. K p . 1 7  57—58°,
D . 7 9  0,938, n ö 1 9  =  1,454, MD =  42,87 (ber. 42,85). P ikrat, C1 3 H 1 7 0 7 N 4 C1, F . 91°. 
Chloroplatinat, (C7 H 1 5 NCl)2 PtC l6, F . 169— 170°. —  Essigsäure-ß-chlorallylesler, C6 H -0 2 C1. 
In  Eg. m it N a-A cetat bei 110° (16 S tdn.). K p . 1 5 57°, D .171,140, n D 1 7  =  1,444, MD= 3 1 ,34 
(ber. 31,23). —  ß-Chlorallylalkohol, C3 H 5 0C1. Aus vorigem m it sd. NaOH. K p . 1 4  57°,
D . 1 7  1,176, n n 1 7  =  1,470, Md =  21,94 (ber. 21,98), auf der H a u t s ta rk  blasenziehend. 
Phenylcarbamat, C1 0 H 1 0 O2 NCl, aus PAe. seidige N adeln, F . 75°. —  ß-Chlorallyljodid. 
Durch 20-std. Schütteln  des Gemisches von I  u . I I  m it Ca J 2 u. D est. K p .1$ 51 °, K p . 7 6 0  1 57°,
D . 1 9  1,983, n D 1 9  =  1,504, Md =  34,50 (ber. 33,25). —  Essigsäure-ß-dichlorpropylesler, 
CHClo - CH2  - CH, ■ O • CO - CH3. Aus 1,1,3-Trichlorpropan (vgl. oben) in  sd. Eg. m it 
Na-Acetat (30 S tdn.). K p .ls 85°, D . 2 5  1,25 0, n D25=  1,445, M d =  36,41 (ber. 36,57). —  
ß-Dichlorpropylalkohol, C3 H G0C12. Aus vorigem m it sd. 0,2-n. NaOH. K p . 2 0  82— 83°,
D . 2 5  1,316, n D 2 5  =  1,467, Md =  27,20 (ber. 27,42). (Bull. Soc. chim. F rance [5] 1. 
860—71. 1934. B ordeaux, Fac. des Sciences.) LlNDENBAUH.
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F. R. Morehouse uud 0 .  Maass, Die Darstellung und die physikalischen Eigen
schaften von aliphatischen Acetylenen. Die Verbb. werden durch Alkylisieren der 
Na-Acetylido, in  N H 3  gel., dargestellt. D as Dimethylacetylen (K p. 27,1°) u . das Äthyl- 
aceiylcn (K p. + 8 ,6 °) enthielten  keine Diene. B estim m t w erden: D ., Oberflächen
spannung, Dampfdruck, F . (Tabelle u. K urven). U n tersucht werden M ethyl-, Äthyl-, 
Propyl- u. Dimethylacetylen (z. T . W iederholung aus älteren  A rbeiten). Berechnet 
w erden die Verdampfungswärmen. Die D aten  werden m it denen der entsprechenden 
Paraffine u. Olefine verglichen: die Acetylene haben den höchsten F ., Sym m etrie er
höh t den F . Von Verbb. m it gleicher C-Zahl haben die Acetylene den höchsten Kp., 
die höchste k rit. Temp. u. die größte molare Verdampfungswarme. Die G =C-Gruppe 
h a t einen ausgesprochen polaren C harakter, darum  unterscheiden sich die Acetylene 
scharf von den anderen a liphat. KW -stoffen. Die FU. sind n ich t assoziiert. Auf
fallender Weise h a t das sym m. D im ethylacetylen beim K p. eine kleinere Oberflächen
spannung als das Ä thylacetylen; der Parachor is t zu niedrig. D as Mol.-Vol. beim 
K p. is t gegenüber dev K oPPschen Regel fü r Acetylen am  m eisten zu groß, dann folgen 
secundum  ordinem  die unsym m ., die Differenz is t am  kleinsten beim sym m. Dimethyl
acetylen, das also am  meisten „ungesätt.“  is t. (Canad. J .  Res. 11. 637— 41. Nov. 1934. 
Montreal, Mc Gill U niv., Phys.-cliem . Lab.) W . A. R o t h .

Felice Garelli und Angelo Tettamanzi, Alkoholyscverbindungen aus Triäthanol
amin und Sahen  zweiwertiger Metalle. (Vgl. C. 1934. I I .  2672.) Als „Alkoholyseprodd.“ 
fassen Vff. die Verbb. auf, die z. B. nach der Gleichung:

MeCl2  +  2 N(C 2 H 4 OH ) 3  =  Cl-M e-OC,H 4 N{C,Il4 O H ) 2 +  N(C 2 H ,0 H ) 3 -HC1 
gebildet werden. Nach dieser Methode werden aus wss. Lsgg. der Metallsalze u. reinem 
Triäthanolam in (T r; OC2 H 4 N(C2 H 4 O H ) 2  =  T r')  neu dargestellt: C I-C u-T r ', hellgrüne, 
große K rystalle, in  k. W. langsam 1. (blaue Lsg.). —  C I-B c -T r’ -4 H„0, weiße homogene 
K rystalle, in  k . W. 1. zu opalescierender Lsg., ebenso in  h. W ., in  A. swl. — 
(C l-Pb-O C iHf),1N C J i iO -Pb-O H , stäbchenförm ige, weiße K rystalle, in  k. W. fast 
unk, in  sd. W. zers. u n te r Ausscheidung eines hellgelben N d., in  A. swl. —  I, schöne, 
prism at,, weiße K rystalle, in  k. u . h. W . u. A. wl. —  II , hellgelbes, krystallines Pulver,

T F O 3 - P b - O - C A I . - ^ j . p  TT Q  TJ TT J  ■ P b - O - C ' . H ^ . - y r p  Tr ( )T T
1  O H ■ P b -0 - C J d p ^  A l\O H  I I  0 H . P b . 0 . c .jy 4> ' A c AJ,OH

, y j ^ M g  • 0  • CVflK J  - F i ' 0  ‘0  A l \ \
I I I  ^ ^ M g - O - C M ^ X - 1 2  H„0 IV  J - F i - O - C .J l ^ N - 1 0  H M

H O -M g-O -C lH /  '  H O -N i-O -C JT /
1 1 . Mk. Ideine prism at. homogene K rystalle, in  k . u. h . W. u. A. uni. —  D urch Einw. 
von T r auf P b J 2  in  feuchtem  Z ustand  (s ta tt  in  Lsg.): ( J • P b ■ 0■ CJHf)3N , etw as inten
siver gefärbte hellgelbe winzige K rystalle, in  k . W. uni., m it h. W. zers., in  k . u. h. A. 
uni. —  CI-Hg- T r ', prism at., weiße K rystalle, in  k . W . swl., bei E rh itzen  m it W. tritt 
Schwarzfärbung, bei E rh itzen  m it A. B raunfärbung ein. — III, u. M k. kleine weiße 
K rystalle. — IV, rotbraunes, krystallines Prod. (Gazz. chim. ita l. 64. 474— 85. Juli 
1934. T urin, H öh. Ing.-Schule, In s t. f. techn. Chemie.) R . K . MÜLLER.

Hans Meerwein und Wilhelm Pannwitz, D ie Äfolekülverbindungen des Bor
fluorids m it dem Wasser, den Alkoholen und den organischen Säuren. (Vgl. C. 1 9 3 3 .1. 
2384.) N aehzutragen ist, daß das Borfluoriddihydrat (I) auch dpreh fraktionierte Dest. 
einer Lsg. von B (O H ) 3  in  konz. Flußsäuro  im  H ochvakuum  zu gewinnen is t, da  folgendes 
Gleichgewicht besteht: B F3-2 H „0 +  H ,0  B(OH ) 3  -f- 3 H F . An Propylen  addiert 
sich I  nach: 2 CH 3 CH=CBL +  B F 3-2 H , 0 — >- B F3-2 CH 3 CHOHCH3. —  D as durch 
Einleiten von B F 3  in  I erhältliche B F 3 -H 20  (II), D .15, 1,777, is t wie I eine starke Säure, 
die Cellulose schon in  der K älte  g la tt löst. A ußer einem Cineol-, B F 3  • H „0 • (C1 0 H lsO),. 
u . einem Dioxansalz, B F 3 -C4 H s0 2, konnten  durch Schütteln  einer ä th . Lsg. von BF3- 
Ä thera t m it A lkalihydroxyden die Alkalisalze. B F3-N aOH  u . B F 3 -K 0 H  erhalten 
werden. —  Die B F 3-Dialkoho1ale, BF., -2 C2 H ?OH, K p . 4  60°, sowie B F 3  • 2  n-C4 H ,0H  
sind, wie Mol.-Gew.-Bestst. zeigten, in  2—3% ig. Lsg. in  N itrobenzol n ich t dissoziiert, 
w ährend B F3-2 CILC1CIL0H  u. in  noch höherem  G rade B F 3 -CC13 CH 2 0 H , F . 40— 42°, 
in  die K om ponenten zerfallen sind. Die letztere Verb. spalte t beim Erw ärm en im 
Vakuum au f 40— 50° quan tita tiv  B F 3  ab. E s n im m t also die B eständigkeit der BF3- 
A lkoholatc m it zunehm ender A cid itä t der Alkohole ab . Benzylalkohol liefert eine 
Fcrö. B F3-2 CeH 5 CH 2 OH, welche sich leicht u n te r Bldg. von I  u. einem hochmolekularen 
K W -stoff (C6 H 5 CH)x zers. Die B F3-Dialkoholate addieren sich an  Olef ine un ter Bldg. 
von B F z-Ätheraten. z. B .: ^ C H 3

B F 3-2 CH3OH - f  CH 3 C H = C H , — y  B F 3 -0 -C H (C H 3 ) 2  +  CH 3 OH. —
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Die B F 3-Verbb. der organ. Säuren (die Zahlen h in ter den K pp. bezeichnen D .20, 
u. nHe): B F3-2 HCOOH, K p .u  43—44°, 1,5145, 1,35720 (21,1°); B F ,-2 CH 3 COOH. 
Kp.jo 53—54°, 1,3421, 1,36915 ( 2 1 ,1 »); B F 3  • 2 C„HsCOOH, K p . 1 2  60— 60,5», 1,2283, 
1,38070 (21,6°); B F3-2 n-C3 H -C 00H , K p .u  64°, 1,1506,1,38840 (21,8°); B F 3  • 2 CH 3 C H : « 
CHCOOH, K p-1 , , 5  81— 82° u n te r teilweiser Zers., zerfallen beim Erw ärm en u n te r n. 
Druck un ter Abgabe von B F3. Die Borfluoridameisensäure zers. sich langsam schon 
bei gewöhnlicher Temp. nach ; B F 3 -2H C O O H — y  B F 3 - 2  ILO  +  2 CO. Polare oder 
leicht polarisierbare G ruppen setzen, wenn sie sich in N achbarschaft zur COOH-Gruppe 
befinden, die S tab ilitä t der B F 3 -Verbb. herab. Die B F 3-Benzoesäure u. B F 3-Phenyl- 
essigsäure (1 ; 1) geben das gesam te B F 3  im V akuum  ab (vgl. auch die BFyCrolonsäure); 
besonders deutlich is t der E influß der polaren G ruppen bei den chlorierten Essigsäuren. 
Die B F 3-Verbb. der Oxalsäure, Bernsteinsäure u . Maleinsäure wurden aus ihren Lsgg. 
bzw. Suspensionen in  B F 3-Ä therat durch  Einleiten von B F 3  erhalten. U n ter schwacher 
Wärmeentw. entstehen die M olekülverbb. 1: 1. Die der B ersteinsäure is t am  be
ständigsten. Die Abnahm e der S tab ilitä t der Komplexe durch eine zur OH-Gruppe 
benachbarte polare oder leicht polarisierbare Gruppe gilt fü r alle Molekülverbb. u. 
dürfte dam it Zusammenhängen, daß  eine bereits sta rk  polarisierte Gruppe (im vor
liegenden Falle die OH-Gruppe) weniger leicht polarisierbar ist, als eine n ich t oder 
nur schwach polarisierte, u. daß die S tab ilitä t der M olekülverbb. in  erster Linie von 
der Größe der Polarisierbarkeit der sich aneinanderlagernden Moleküle bzw. der in 
Frage kommenden Atom gruppen abhängt. D urch Einleiten von B F 3  in  die fl. Verbb. 
BF3-2 RCOOH entstehen die festen V erbb. B F-R C O O H : B F 3 -CH 3 C 0 0 H , F . 23— 24°; 
BF3 -C2 H 5 COOH, F . 28— 29°; B F 3 -n-C3 H ,C 0 0 H , F . 29—30°; B F 3 -CH 3 C H : CHCOOH, 
F. 35—36°. Die zu letzt genannte Verb., sowie die fl. B F 3 -HCOOH, F . — 20 bis — 21°, 
zers. sich beim Aufbewahren. Beim E rw ärm en spalten  die Verbb. B F3-RCOOH 1 Mol 
BF3  un ter Bldg. von B F 3 -2R C O O H  ab. —  Die S tab ilitä t der unzers. dest. Verbb. 
BF3-2 Mol W. bzw. Alkohol bzw. C arbonsäure spricht im Verein m it der koordinativen 
Vierwertigkeit des B  dafür, daß die eine Koordinationsstelle des B durch das Doppel
molekül des W ., der Alkohole u. der Carbonsäuren besetzt sein m uß:

H R  COR

F„B ■ • • 6 —H  • • • 0 < ^  F 3 B - . . 6 —H - - - 0 < R  F sB - . - 6 - H . - - 0 < ^ 0 R

Im Gegensatz zu diesen s ta rk  assoziierenden 3 Verb.-K lassen, liefern die schwach 
assoziierenden Äther, Ketone u. Säureesler im allgemeinen m it B F 3  stabilo Verbb. im 
molekularen V erhältnis 1 :1 .  Die auf G rand der s ta rk  sauren N a tu r der B F 3 -Verbb. 
der obigen 3 K lassen anzunehm ende starke D eform ation der OH-Bindungen bew irkt 
eine H erabsetzung der Polarisierbarkeit der Moleküle, welche in  der M ol.-Refraktion 
der Verbb. zum A usdruck kom m t (Tabelle; die d o rt angeführten B F 3 -Verbb. der Ä ther 
u. des N(C2H 5 ) 3  besitzen die Zus. 1: 1 u. n ich t 1: 2, d. Ref.). Abgesehen von dem  W ert 
der Borfluoridameisensäure, sind die Differenzen zwischen der gefundenen u. berechneten 
Mol.-Refr. der angelagerten K om ponente säm tlich  negativ, ein Beweis fü r die H e r a b 
s e tz u n g  d e r  P o l a r i s i e r b a r k e i t  d u r c h  d ie  K o m p le x b ld g .  W eitere Einzelheiten 
im Original. (J .p rak t.C h em .[N .F .]  1 4 1 .123— 48. 7/11.1934. M arburg/L ., Univ.) B e r s .

Hans Meerwein und Dieter Vossen, Synthesen von Ketonen und ß-Diketonen 
mit Hilfe von Borfluorid. (Vgl. C. 1 9 3 3 .1. 2384 u. vorst. Ref.) Auf G rund der besonders 
großen Bildungstendenz u. B eständigkeit der B F 3 -Verbb. des W ., der Alkohole u. der 
organ. Säuren erschien die Verwendung des B F 3  bei solchen kernsynthet. R kk . be
sonders aussichtsreich, bei denen im  V erlauf der R k . W ., Alkohol oder organ. Säuren 
abgespalten werden. In  der T a t ließen sich m it Hilfe von B F 3  S y n t h e s e n  v o n  
K e t o n e n  u.  / S - D i k e t o n e n  erzielen, die der FRiEDEL-CRAFTSschenRk. nahe
stehen, nu r daß  s t a t t  HCl die entsprechenden B F 3 -Verbb. abgespalten werden. — 
Nachzutragen is t die Bldg. von Acetophenon (13,7% ) aus B zl. u. Acetanhydrid  (I). 
Dimethylanilin ließ sich m it I  n ich t kondensieren, verm utlich auf G rund der S tab ilitä t 
der Molekülverb., (CH 3 )2 NC6 H 5 -B F3. Toluol u . I  gaben p-Methylbenzoylacclon, Cx,Hj2 Oo, 
K p . 1 3  155— 156°. G u-Sah, F . 129— 130°. Bei der K ondensation m it A nisol läß t 
sich I durch Eg. ersetzen. Aus Cyclohexen u . I  wrnrde Telrahydroacetophenon (27%) 
erhalten. Diese schon bei Zim m ertem p. verlaufenden R kk. werden durch eine Selbst
kondensation beeinträchtig t, welche die aliphat. Säureanhydride in  Ggw. von B FS 
erleiden (s. u.). —  Die neue Synthese von ß-Diketonen aus M onoketonen u. Säure
anhydriden in  Ggw. von B F 3  ve rläu ft nach:

R-CO-CH 3  +  0(C O -C H 3 ) 2  R  • CO ■ CH 2  ■ CO • CH 3  +  CH3COOH ■ B F 3  .
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So w urden m itte ls B F 3  u . I  Benzoylaceton (83,3% ) aus Acetophenon, ß-Acetyl-a.-telralon, 
ClaH la0 2, K p . I 2  173— 175°, P . 55— 56° (83,4% ) aus a-Tetralon, 2-Acetylcyclohexanon-l, 
K p .j, 98— 101° (56% ) aus Cyclohexanon, 3-Methyl-2,4-diketohexan (62,5% ) aus Di- 

* äthy lketon , sowie Acetylaceton aus Aceton erhalten. Acetophenon u. Benzoesäure
anhydrid  b ildeten dagegen kein D ibenzoylm ethan; auch bei Verwendung von Benzoe
säureessigsäureanhydrid ließ sich die Verb. n ich t darstellen. Desoxybenzoin konnte 
n ich t acety licrt werden, da  infolge der E inw . von B F 3  W .-A bspaltung u n te r Bldg. 
von l,2,3,4-Tetraphenylbuten-2-on-l e in tra t. Aus Benzalaceton, I  u. B F 3  wurden wegen 
teilweiser Polym erisation des Ausgangsprod. nu r 22,3%  u-Benzalacelylaceton erhalten. 
Beim M esityloxyd überwog die polymerisierende W rkg. des B F 3  vollständig. —  Die 
u n te r dem  E influß von B F 3  ein tretende S e l b s t k o n d e n s a t i o n  d e r  S ä u r e 
a n h y d r i d e  führte  beim Acetanhydrid  zum B F 3-Diacetessigsäureanhydrid, 
C1 2 H 1 4 0 7 B 3 F 9  (II), F . 195— 196° (Zers.), das beim E rw ärm en m it W. oder A. in C0 2 

u. Acetylaceton (Mono-p-nitrophenylhydrazon, F . 103°) zerfällt. Im  E inklang m it der 
angegebenen K onst. is t die E xistenz von B F S-Verbb. von ß-Diketonen (von Benzoyl
aceton, C1 0 H 1 0 O2 B F3, u . Acetylaceton), die allerdings leicht durch  H F-Abspaltung in 
III übergehen (vgl. M o r g a n  u . T u n s t a l l ,  C. 1924. I I .  2477). —  Aus Isobuttersäurc- 
anhydrid  w urde die k rystallin . B F 3-Verb. des Isobutyrylisobuttersäureanhydrids (IV), 
C1 9 H 2 6 0 5 B 3 F 9, F . 117— 119° (Zers.) erhalten; daneben en tstand  B F s-Isobuttersäure, 
C8 H l 6 0 4 B F 3 , Ivp-ij 68— 70°. M it W . zerfällt IV in  CO., u. Isobutyron, K p . 123— 124°. — 
Propion- u . n-Butter Säureanhydrid liefern m it B F 3  ein Gemisch der BFyVerbb. von 
Mono- u . Diacylfettsäureanhydriden, die bei der Zers, m it W . Monoketon +  /3-Diketon 
geben:

E
ry  (R • CH2• C O • C H • CO)s0  J h l . ) .  R -C H 2-C O .C H s .R

(R 'C H .C O ^O - R

itcHÄco:^ -00 n  h ,o -p ptt^ C O .C H 2.R  
o _ a_ > r . c h < c o . c H r

(R =  CI1S 
oder CsH6)

II

CH 3

F 3B < o = C > C H - C O

CH,

O - .-B F , III F SB< ■ f c c > CH
I

R
IV [(CHgJjCH • CO • C(CH8 )2 C 0 ],0  • 3 B F 3  

Aus n-Bullersäureanhydrid  w urde verhältn ism äßig  m ehr M onoketon (6 6 °/0) als aus 
Propionsäureanhydrid (24,4% ) erhalten. An 1,1-Dibutyrylpropan, K p . 1 0  100—108°, 
C u-Salz, C2 2 H 3 8 0 4 Cu, F . 171— 172°, w urden 6,2% , an as-Dipropionyläthan, K p . 1 0  95 
bis 100°, Cu-Salz, C1 0 H 2 6 O4 Cu, F . 172— 174° w urden 11,2%  erhalten . — Chloressig
säure- u. Phenylessigsäureanhydrid geben m it B F 3  M olekülverbb., die beim Zerlegen 
m it W . die entsprechenden Säuren ohne Bldg. von K etonen oder Diketonon zurück
liefern. (J . p rak t. Chem. [N. F .]  141. 149—66. 7/11. 1934. M arburg/L ., Univ.) B erS.

H. J. Bäcker und  J. Kramer, Radiale Ester der Tetrathioorthozinnsäure. n. 
(I. vgl. C. 1934.1. 1797.) D ie frühere U nters, w ird durch  D arst. w eiterer gesätt. aliphat. 
E ste r u . einiger ungesätt. a liphat., arom at. u . hyd roarom at.E ster erw eitert. Dievonden 
Vff. benutzte  U m setzung von SnCl4  m it M ercaptiden in  Bzl. is t vorteilhafter als die 
M ethode von  WuYTS (Bull. Soc. chim. Belgique 30 [1921], 323). D ie Umsetzung von 
SnCl4  m it D im ercaptodiäthyläther liefert eine spirocycl. Verb. —  Die Verbb. Sn(SR ) 4 

sind  an  feuchter L u ft unbeständig u. zeigen den Geruch der ihnen zugrundeliegenden 
M ercaptane. Bei der O xydation m it H N 0 3  u. H 2 0 2 u. bei der E inw . von HgCl2  erfolgt 
völlige Zers. D a die S-freien Z inntetraalkyle beständiger sind, untersuchten Vff. noch 
die in  der M itte stehende Verb. I , die bei der E inw . von  NaSC 6 H 5  auf (C6 H 2 )2 SnBr2 

erhalten  w ird. Diese is t tatsäch lich  beständiger als die Verbb. Sn(SR)4; sie is t frisch 
dargestellt völlig geruchlos.

I  (C6H5)3Sn(S• C6H6)3 .C H ,-C H s. S ^ o ^ S -C H s
II CHS: C(CHa) • CHS • SH u < CHs-CH2-S"

V e r s u c h e .  Allylmercaptan, durch E rh itzen  von Allylbrom id m it Thiohamstoff 
in  W . u. Behandlung des entstandenen  A llylisothioharnstoffhydrobrom ids m it NaOH. 
K p. 67— 69°. Isobutenylmercaplan (II), analog aus Isobutenylchlorid. K p . 7 6 0  93,5°.

i> S n < S .C H 2 - C % > °
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Polym erisiert sich leicht. — p-Chlorthiophenol, durch R ed. von p-Chlorbenzolsulfo- 
chlorid m it Sn u . konz. HCl. F . 52— 53°. p-Bromthiophenol, aus p-C0 H 4 B r- S 0 2C1. 
Krystalle aus A., F . 75°. Thio-p-kresol, aus p-CH 3  • C6 H 4  ■ S 0 2 C1. F . 43° aus verd. A. — 
tert.-Butylbenzol, aus Bzl., tert.-C 4 H 9Cl u. A1C13; tert.-C 4 H 9Cl is t leichter zugänglich 
als das m eist verw endete iso- u . b rauch t weniger A1C13. K p . 7 6 0  169,5°. D aneben p-Di- 
tert.-Butylbenzol, F . 77° aus A. tert.-Buiylbenzol-p-sulfonsäure, aus dem  K W -stoff u. 
60%ig. Oleum u n te r K ühlung. KC 1 0 H I3 O3S - f  H 2 0 , K rystalle aus W . tert.-Butylbenzol- 
p-sulfochlorid, C1 0 H 1 3 O2 ClS, aus dem K -Salz der Säure u. PC16. B lättchen aus PAe., 
F. 83°. G ibt m it Sn u. HCl p-tert.-Bvtylthiophenol, C1 0 H 1 4 S, K p . 1 0  117°, D . 1 6 4  0,9917, 
nu 1 6  =  1,5478. —  Cetylmercaptan, F . 19°, K p . 3  173— 175°, K p . 1 0  187— 189°. Darst. 
der Tetrathioorthozhinsäureester, Sn(SR)4, durch  U m setzung der aus den M ercaptanen 
u. Na in  A. u. A bdam pfen hergestellten Mercaptido m it SnCl4  in  Bzl., Abschleudern des 
NaCl u. Verdam pfen des Bzl. u n te r verm indertem  D ruck. Die höheren aliphat. E ster 
lassen sich n ich t im  H ochvakuum  dest. n-Amylester, C2 0 H 4 4 S4 Sn, K p .0i004162° (Bad 205°), 
nu 2 0  =  1,5475. n-Hexylester, C2 4 H 6 2 S4 Sn, bräunliche F l., zors. sich bei ca. 200°. Dodecyl- 
ester, C4 8H 1 0 0 S4 Sn, B lättchen  aus Aceton, F . 35,5°. Cetylester, C6 iH 1 3 2 -S 4 Sn, K rystalle  
aus Aceton, F . 53— 53,5°. AUylester, C1 2 H 2 0 S4 Sn, Öl, geh t beim A ufbewahren in  ein festes 
Polymerisationsprod. über. Isobutcnylester, C1 0 H 2 8 S4 Sn, ö l, polym erisiert sich in  einigen 
Tagen zu einer gelblichbraunen M. Cyclohexylesler, C2 4H 4 4 S4 Sn, tetragonale K rystalle 
aus Bzl. oder A., F . 53— 54°. Phenylester, gelbliche N adeln, F . 67°. p-Tolylesler, 
C2 8H 2 8 S4 Sn, F . 100°. p-Chlorphenylester, C2 4 H 1 6 S4 Cl4 Sn, gelbe N adeln aus Bzl., F . 189°. 
p-Broniphenylesler, C2 4 H 1 6 S4 Br4 Sn, gelbe N adeln aus Bzl., F . 217°. p-tert.-Butylphenyl- 
ester, C4 0 H 5 2 S4 Sn, gelbe N adeln aus Bzl. -)- A., F . 106°. Benzylester, C2 8 H 2 8 S4 Sn, gelb
liches ö l, zers. sich bei der H ochvakuum dest. —  l,7,9,15-Tetrathia-4,12-dioxa-8-stanm-
S-spiropentadecan (III), durch U m setzung von D im ercaptodiäthyläther m it NaOC 2H 6- 
Lsg. u. Einw . von SnCl4  in  Bzl. auf das en tstandene M orcaptid. Säulen aus Bzl., 
F. 124°. —  Tetrathioorthozinnsäureisopropylester g ib t m it HgCl2  in  absol. A. die 
krystallin. Verb. CsH y  SHgCl; der Ä thylester g ib t die Verb. C JI- ■ SHgC’l. Konz. 
H N 0 3  w irkt au f die E ste r heftig e in ; beim E rw ärm en m it verd. H N 0 3  (D. 1,1) e n t
stehen D ialkyldisulfide, Sulfonsäuren, H 2 S 0 4  u . Sn-Oxyde. E ine O xydation zu Sn- 
(S0 2 -R ) 4  is t unmöglich. D er te rt.-B u ty lester w ird durch H 2 0 2  in  Eg. völlig zers. — 
Diphenylstannondiphenylmercaptol, C2 4 H 2 0 S2Sn (I), aus (C6 H 5 )2 SnB r2 u. NaSC 0 H 5  in 
Bzl. N adeln aus A., F . 65,5°. — Tetraphenylzinn, aus C0 H 5-MgBr u. SnCl4. K rystalle 
aus Bzl., F . 227— 228°. G ibt m it B r in  sd. CC14  Diphenylzinndibrornid, (C8 H 5 )2 SnB r2, 
F. 36—38°, K p . 3  184— 194°. (Recueil T rav. chim. Pays-Bas 53 . ([4] 15.) 1101— 12.
1934. Groningen, U niv.) O s t e r t a g .

Alwin Meuwsen, Ester der thioschwefligen Säure, I i 2S 20 2. N ach F o e r s t e r  u . 
Mo m m s e n  (Ber. d tsch . ehem. Ges. 57  [1924]. 258) entstehen  Polythionsäuren aus H 2S 
u. H 2 SOj u n te r p rim ärer Bldg. der noch unbekannten thioschwefligen Säure H 2 S2 0 2. 
Es lag nahe, S2 CI2  als das Chlorid dieser Säure anzusehen u. die D arst. von E stern  
S2(OR ) 2 durch U m setzung von S,C12 m it A lkoholaten zu versuchen. H ierbei e rhä lt 
man je nach  dor Arbeitsweise verschiedene Verbb. F ü g t m an NaOCH3- oder NaOC 2 H 5- 
Lsg. zu S2 C12  in  PAe., so e rh ä lt m an g r ü n l i c h g e l b e  E ster, die S reichlich lösen 
u. durch Hg, m ethylalkoh. K O H  oder K J  in M ethanol u n te r Ausscheidung von HgS, 
S oder J  zers. w erden; se tz t m an  dagegen S2 CL, in PAe. zu einer Suspension von 
Alkoholat in  PAe., so entstehen f a r b l o s e  E ster, die n u r wenig S aufnehm en u. 
durch Hg, K O H  u. K J  kaum  verändert werden. D er V erlauf der Bldg. berechtigt 
zu der Annahm e, daß  die grünlichgelben E ste r durch überschüssiges A lkoholat in die 
farblosen um gelagert werden. Diese A nnahm e w urde durch besonderen Vers. bestätig t; 
die Umlagerung erfolgt außer durch  A lkoholat auch durch  m chrstdg. K ochen un ter 
verm indertem D ruck oder bei langem A ufbewahren bei 15—20°. Die grünlichgelben 
Ester sind entsprechend der von J . Me y e r  (C. 1 9 3 2 .1 .1057) aus dem RAMAN-Spektrum 
abgeleiteten Form el I des S2 C12  als II aufzufassen; die S : S-Bindung e rk lä rt die Rk.- 
Fähigkeit, insbesondere die Um lagerung zu den farblosen E stern . Diese sind m it 
größter W ahrscheinlichkeit als I I I  aufzufassen; unsym m . Form eln m it R — S-Gruppen 
kommen nicht in Frage, weil sich die farblosen E ste r n ich t in  M ercaptano umwandeln 
lassen; eine Form ulierung als Schwefligsäurederiv. w ird dadurch ausgeschlossen, daß 
es nicht möglich is t, C hlorsulfinsäureäthylester (IV) in  einen Thioschwefligsäureester 
überzuführen; die U m setzung von IV m it N a- oder Pb-M ercaptid fü h rt zu Zers.-Prodd. 
Eine Form ulierung als A lkylsulfonsäurethioester V kom m t ebenfalls n ich t in  F rage; 
das Äthylderiv. sd. viel höher als der farblose Thioschwefligsäureester. Dagegen be-
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s teh t noch die Möglichkeit, daß  die sym m. Verbb. I I I  sich w eiterhin in VI umwandeln. — 
Bei der Verseifung der grünlichgelben E ste r m it alkoh. K O H  e rh ä lt m an  keine Salze 
d er Thioschwefligsäure, sondern S u. K 2 S2 0 3. Die R k. is t ka ta ly t. ; es genügen geringe 
Mengen Alkali, um 1 S-Atom abzuspalten; die in term ediär auftretenden  Sulfo.xyl- 
säureester w erden durch weiteres A lkali verseift, die entstandenen Sulfoxylate lagern 
sich zu T hiosulfaten um.

I  S:SC 1 2  I I  S :S (O R ) 2  I I I  R - O - S - S - O - R

IV Cl-SO-OC 2 H 6  V R -S O o-S -R  VI R - 0 - S - S < °
V e r s u c h e .  D arst. von krystallalkoholfreiem  NaOCH 3 u . NaOC.JIs durch 

U m setzung von u n te r X ylol bei 100— 105° gepulvertem  N a m it M ethanol bzw. A. in 
PAe. (K p. 30—40°); Einzelheiten s. Original. —  Grünlichgelbe Thioschwefligsäuremethyl- 
ester, C2 H 6 0 2 S2, durch  Zufügen von NaOCH 3  zu einer Lsg. von S2 C12  in  niedrigsd. PAe. 
bei — 10°. K p . 2 8 _ 2 9  44,2—44,4°, I ip . X 7  34,2— 34,7°. Grünlichgelber Thioschivefligsäure- 
äthylester, C4 H 1 0 O2 S2, analog m it NaOC2 H 6. K p . 1 5 _ I 6  62— 62,7°. G ibt in  PAe.-Lsg. 
m it m ctliylalkoh. K O H  S u. K 2 S2 0 3. —  Farbloser Thioschwefligsäuremethylester, 
C2 H 0 O2 S2, durch Zufügen von S2 C12  in  PAe. zu einer Suspension von NaOCH 3  in PAe. 
u n te r K ühlung m it Eis-NaCl oder durch Einw. von NaOCH 3  auf den grünlichgelben 
M ethylester. K p . 1 5  33— 33,5°. Farbloser Thioschwefligsmireälhylester, C4 H 1 0 O2 S2, durch 
Zufügen von S2 C12 zu einer frisch dargostellten Suspension von NaOC 2 H 5  in  PAe. 
K p . 1 6  67— 68°. — Chlorsulfinsäureäthylester, C2 H 5 0 2 C1S (IV), aus absol. A. u. SOC1» 
u n te r K ühlung m it Eis-NaCl. K p . 3 S _ 3 9  45,1— 45,3°. •— Äthylsulfonsäurethioäthylester 
(V), K p . I 2  124— 125°; riech t nach M ercaptan. (15er. dtsch. ehem. Ges. 6 8 . 121—27. 
9/1. 1935. E rlangen, Univ.) O s t e r t a g .

Joseph Hoch, Darstellung der N-substituierten Im idc der aliphatischen Ketone. 
Diese Im ide von der allgemeinen Form el R 'R C  : N R "  sind bisher n ich t beschrieben 
w orden. E s is t Vf. gelungen, einige derselben durch  Einw . von prim ären  Aminen auf 
B u ty rond iä thy laceta l bei 190— 200° darzustellen:

(C3 H 7 )2 C(OC2 H 5 ) 2 +  R -N H j =  (C3 H 7 )2 C : N - R  +  2 C 2 H 5 -OH. 
N -Benzylbutyronim id, C1 4 H 2 1 N, K p . 1 7  150°. N-[ß-~Phenyläthyl]-butyronimid, Ci5 H 2 3 N, 
K p . 1 6  155°. N-[y-Phenylpropyl]-butyronim id, C3 6 H 2 5 N, K p . 1 7  168— 170°. Ausbeuten 
n ich t über 30°/o. Die Im ide riechen s ta rk  bas., verändern  sich schnell u. werden schon 
durch k. W . in  die K om ponenten gespalten. —  D as Verf. eignet sich auch fü r die Darst. 
von Anilen. I n  einem m it hoher K olonne versehenen D est. -Kolben erh itz t man ein 
Gemisch von 1 Mol. K etond iä thy laceta l u . 1,5 Mol. A rylam in zuerst auf 120°, dann 
allm ählich bis auf 200°, so lange noch A. übergeht, u . dest. das R ohprod. aus demselben 
K olben im  V akuum . A usbeuten 60— 95% . Propionanil, Cn H 1 5 N, K p . 2 5  117— 118°. 
B utyrm ianil, C1 3 H 1 9 N, K p .1T 130— 131°. Butyron-o-, -m- u . -p-methylanil, C1 4 H 2 1 N, 
K p . I 8  139— 140°, K p . 2 0  143— 145° u. K p . 1 7  143— 144°. Butyron-o- u. -p-methoxyanil, 
C1 4 H 2 1 ON, K p .16150— 151° u. K p . 1 7  164— 165°. M ethylnonylketonanil, C1 7 H 2 7N, 
K p . 2 4  1 95—197°. M ethylnonylketon-p-methylanil, C1 8 H 2 9 N, K p . 2 4  205— 207°. Aceto- 
phenonanil, C1 4 H 1 3 N , K p . 1 7  175— 177°, F . 41°. Acetophenon-p-methoxyanil, Cj5H j5ON, 
K p . 1 3  209— 211°, F . 8 6 °. Cyclohexanonanil, C1 2 H 1 5 N, K p . 3 0  1 57°. Methylcyclohexanon- 
an il, C1 3 H 1 7 N , Kp.jg 149— 150°. N eben diesen Anilen w urden noch je  2  Neben- 
prodd., ein fl. u . ein festes, beobachtet, aber noch n ich t un tersucht. (C. R . hebd. Séances 
Acad. Sei. 199. 1428— 30. 1934.) L in d e n b a u m .

A. Gavriloîî, Beitrag zur K enntnis der Äthylennitrile. a-Dodecennitril. (Bull. 
Soc. chim. Belgique 43. 243—47. 1934. —  C. 1934. I I .  751.) L in d e n b a u m .

Emile André u nd  Charles Vernier, Über das Drehungsvermögen des Ricinolamids. 
Bei m ehrm als w iederholter Einw . von alkoh. N H 3  au f R icinusöl bei gewöhnlicher 
Temp. e rhä lt m an Ricinolamide von verschiedenem Drehungsverm ögen, u. zwar liefern 
die zu letzt in R k. tre tenden  Anteile des Öles stä rk er drehende Amide; F . 66,5— 67°, 
[a]n in  Chlf. =  +  2° 35' bis 3° 1 '; ein aus den letz ten  F rak tionen  isoliertes Amid, F . 63,5 
b is 64°, zeigte + 3 °  6 '.  H ieraus geh t hervor, daß  das ö l zwei Ricinolsäuren von ver
schiedenem D rehungsverm ögen u. verschiedener R k .-Fäh igkeit gegen N H 3  enthält. 
E s handelt sich wahrscheinlich um  die d- u . d,l-Form , doch liegt d a fü r noch kein Beweis 
vor; es is t auch n ich t ausgeschlossen, daß Stellungsisomerie in bezug au f den Ort der 
D oppelbindung u. der O H -G ruppe vorliegt. (Ann. Office na t. Combustibles liquides 
9. 663— 72. 1934. Paris, Hospice de la  Salpétrière.) O s t e r t a g .

B. B. Corson und J. L. Sayre, Tricarbomcthoxymethan. 5-std. Kochen von aus 
M alonsäuredim ethylester m it N a in Xylol erhaltenem  N aCH (C0 2 CH 3 ) 2  m it Chlor-
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am eisensäurcmethylester liefert 37—39%  A usbeute an  aus M ethylalkohol um krystalli- 
siertcm Methanlricarbonsäurctriniethylcster, F . 43— 45°. (Organ. Syntheses 13 . 100— 01.
1933.) ‘ B e h r l e .

R. Małachowski und Z. Jerzmanowska Sienkiewiczowa, Über die Einwirkung  
von Phosphorpentachlorid a u f Äthylentetracarbonsäure. Äthylentetracarbonsäure (I) 
reagiert n ich t m it SOCl2, dagegen leicht m it PC15, wobei im mer ein Gemisch von Säure
chloriden en ts teh t. Um dessen B estandteile kennen zu lernen, haben Vff. es m it Anilin 
kondensiert. Aus dem R k.-P rod. w urden die Verbb. IV, V u. VI isoliert. IV  läß t sich 
leioht in  V II, V leicht in VI überführen. IV, V u. VT entstehen in fa s t gleichen Mengen 
mit ca. 50%  G esam tausbeute; V II w urde u n te r den K ondensationsprodd. n ich t auf- 
gefunden. Aus diesen Befunden folgt, daß  bei der R k. der I  m it PC15  außer dem erw ar
teten Tetrachlorid (II) auch das Chloräthylentricarbonsäurechlorid (III) gebildet wird. 
Tatsächlich wurde durch  Um setzen des Gemisches m it A. außer dem I -Tetraäthylester 
auch der I I I  entsprechende Triäthylester erhalten, dessen S tru k tu r durch Ü berführung 
in Aconitsäure bewiesen wurde. —  W ichtig ist, daß bei der Einw. von PC15  auf I  C 0 2  

gebildet w ird, besonders s ta rk  bei 80— 100°, u. zw ar u n te r variierenden Bedingungen 
stets 0,5— 0,7 Mol. C 0 2  au f 1 Mol. I .  E ntw eder en ts teh t zunächst das Trichlorid V III; 
dieses reag iert zum  Teil n. w eiter u . zerfällt zum anderen Teil in  C 0 2  u . Ä thylentricarbon- 
säurechlorid, welches durch  PC15  zu I I I  chloriert w ird. Oder aus V III u. PC15  bildet 
sich IX , welches nach 2 R ichtungen zerfällt:

PC13  +  CO„ -1- —  CI -4- CO -O - PCI, — iy  —  CO - CI +  P0C13.
Zur Lsg. dieser F rage haben Vff. V III darzustellen versucht. Dasselbe b ildet sich 
zwar aus I  u. 3 Moll. PC15  g la tt, zerfällt aber bei dem Vers., es durch  D est. zu reinigen, 
in HCl u. X. Letzteres liefert m it PC15  n ich t etw a reines II , sondern u n te r C 0 2 -Ab- 
spaltung wieder ein Gemisch von I I  u. I I I .  M an d a rf also annehm en, daß X zunächst 
PCI5  add iert u n te r Bldg. von IX , welches dann  nach obigem Schem a zerfällt. —  X  is t 
sehr reaktionsfähig. Verss., m ittels Ag20  zum D ianhydrid  C(jOc zu gelangen, waren 
erfolglos. —  Die D arst. der I  w urde wesentlich verbessert.

TT CI • C O ^  / CO • CI TTT CI ■ CO-^
A C l-C O --^ - o < --C0-Cl C l - C O ^ 0 - ^ C O - C l

Tv CaH5 • N H  • CC% r _ p ^ C O  • N H  • C0H 6 v  C9H 6 • N H  • C O . r  • C$H 5
C6H6• N H • C O - ^ O < - C 0 • N H • C ,H 6 v C6H 6- N H - C O > ° ~ U<-C O -N H -C 6H s

C6 H„ • NH ■ CO • C ==== ==== C  • N H  • C6 H 6 CaH 6  • N H  • CO ■ C-   C • CO • N H  ■ C0 HS

V I CO-N(CaH 6)-CO V H  Ć 0-N (C 6 H5)-Ó 0
T1TT Cl-CO. r  p .C O jH  TY C l-C 0 S f W V C 0 -0 -P C l 4 X  CO-O-CO 
y l u  C l.C O > °— ^ C O - C l  ^  CI• C O ' 'C O • Cl C1 -C O -C — ¿ . c o - c i

V e r s u c h e .  D ars t. der I :  240 g Brom m alonester, 720 g K 2 C 0 3  u. 360 ccm 
mit W. gesä tt. Bzl. 3— 4 S tdn. auf W .-B ad erh itz t, noch Bzl. u. W . zugefügt, Bzl.- 
Schicht getrocknet u . dest. H aup tfrak tion  190— 198° (9 m m ); daraus durch V er
schmelzen m it etw as A. reinen Tetraäthylester, F . 55,5— 57°. 100 g desselben in  Lsg. 
von 110 g K O H  in 160 ccm W. eingetragen, nach  15 Min. 40 ccm Eg. u. 1200 ccm A. 
zugegeben; N d. des neutralen  K -Salzes; aus diesem in W. m it 160 ccm Eg. das saure 
K-Salz. Dieses u n te r feuchtem  Bzl. m it HCl-Gas zers., C 0 2  durchgeleitct, filtriert, 
mit Bzl. gewaschen u. m it Ä. ex trah ie rt. Aus Ä. +  Chlf., F . (korr.) 184°. —  R k. m it 
PC15: 1. 20 g I  in  80 g PC15  - f  20 g P0C13  eingetragen, 30 Min. auf 80° erw ärm t u. 
dest. 2. 20 g I , 120 g PC15  u . 40 g P0C13; 2 S tdn. bei 50°. Die R k.-P rodd. gingen bei 
104—117° (10 mm) ste tig  über. —  U m setzung des Gemisches m it Anilin in  Ä. bei 
—10°; Nd. m it Ä., 2% ig. HCl u. W. gewaschen, getrocknet, m it Aceton erw ärm t; 
Rückstand IV ; Acetonlsg. in W. gegossen, N d. m it h . Bzl. ex trah ie rt; R ückstand  V, 
aus der Lsg. VI. —  Äthylentelracarbonsäuretetraanilid (IV), C3 0 H 2 ,0 4 N4, gelbliche 
Nüdelchen, F . (korr.) 224—-225° u n te r Übergang in V II, uni. in allen Lösungsmm. — 
Anilinoäthylentricarbonsäuretrianilid (V), C2 !)H 2 4 0 3 N4, aus Chlf. grünlichgelbe N adel
sterne m it K rystall-Chlf., nach Trocknen F . (korr.) 188° u n te r Übergang in VI. W ird 
durch sd. Eg. in  V I umgew andelt. —  AnilinoäthylentricarbonsäureanilaniUd (VI), 
C2 3H 1 7 0 3 N3, aus Eg. oder Bzl. lange, orangerote N adeln, F . (korr.) 232°. —  Äthylen- 
tetracarbonsäureanildianilid (VII), C2 4 H n 0 4 N3. IV  m it Eg. 15 Min. gekocht, m it W. 
gefällt. Aus Bzl. goldgelbe Nadelbüschel, F . (korr.) 195°. Lsgg. orangerot. —  Chlor- 
äthylenlricarbonsäuretriäthylester, Cn H 1 5 0 6 Cl. I  u. PC16  wie oben umgesetzt, POCl3  

entfernt, in eisgekühlten absol. A. eingetragen, nach 24 Stdn. auf Eis gegossen, aus-
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g eä th c rt u. w iederholt frak tion iert (Trennung vom  I-Tetraüthylester). S ta rk  licht- 
brechendcs ö l, K p . 1 0  163— 164,5», D .%  1,1869, n D 2 0  =  1,4579, Md =  64,03 (ber. 62,36). 
K ondensation m it Na-M alonester u. Kochen des dest. Prod. m it 20% ig. HCl ergab 
trans-Aconitsäure, K rystalle, F . 192—193». — Anhydroäthylentelracarbonsäuredichlorid(X), 
C6 0 5 CL,. 10 g I, 30 g POCI, u . 30 g PC15  reagieren gelassen, abwechselnd 40 g I u. 
120 g PC15  zugegeben, 30 Min. auf 40» erw ärm t, filtrie rt, P0C13  im  V akuum  entfernt, 
au f 100° e rh itz t (heftige R k.) u . frak tion iert. K p .8 115,5— 116,0°, gelbliches, äußerst 
hygroskop. ö l. ■— Äthylentetracarbonsäuretriäthylester, C1 2 H 1 6 0 8. X  m it A. erh itzt, 
m it W. verd ., ausgeäthert, ä th . Lsg. m it N aH C 0 3  ausgezogen usw. Dickes, nicht 
unzers. sd. ö l. — Anhydroälhylentelracarbonsäurediäthylesler, Cn,H1 0 O7. D urch Vakuum- 
dest. des vorigen. K p . 0  162— 163°, F . 33—35°. M it D im ethylanilin tief violett. — 
Äthylentelracarbonsäure-l,2-diäthylesier, C1 0 H 1 2 O8. D urch H ydrolyse des vorigen. 
F . 103— 104°, 1. in  W. —  Anhydroäthylentetracarbonsäurediphejiylester, C1 8 H 1 0 0 7. 
D urch  E in tropfen  von X  in ä th . Phenollsg. bei -—10°. Gelbliche K rystalle , F . 103— 104°. 
(Ber. d tseh . ehem. Ges. 68 . 29— 37. 9/1.1935. Lwów, Univ.) L in d e n b a u m .

J. Craik, K. H. B erger und A. W. Browne, Azidodithiokohlensäure. V III . Gu
anidinazid und -azidodithiocarbonat. (V II. vgl. C. 1934. I I .  1273.) Vff. stellen das 
Guanidinazid, H NC(N H 2 )2 -H N 3  nach  3 M ethoden dar, aus wss. Lsgg. von Guanidin
hydrochlorid u . Ag-Azid, aus G uanidinsulfat u . Ba-Azid u. aus G uanidincarbonat u. 
Stickstoffw asserstoffsäure. L etztere R k. verläu ft m it 90%  Ausbeute. E s werden dabei 
5 g  C arbonat in  ca. 50 ccm W . gel. u . eine 3,5% ig. wss. Lsg. von H N 3  hinzugefügt. 
Lange, farblose Prism en, F . 93,5°, zerfließlich. I n  100g W . sind bei 20° 159,2g Guanidin
az id  ]., es is t etw as 1. in : 80% ig. A. >  Aceton >  M ethanol >  absol. A. >  Ä., nicht 
m erklich 1. in  Chlf., Bzl., CS2  u . CC14. —  Guanidinazidodithiocarbonat, HNC(NH,).,- 
H SCSN 3  w ird nach 2  M ethoden dargestellt, aus wss. Lsgg. von G uanidincarbonat ü. 
A zidodithiokohlensäure oder aus G uanidinazid u. CS2- Im  2. F all w erden zu 2 g Azid 
in  25 ccm W . 2 ccm reines CS2  h inzugefügt u . das R k.-G em isch 60 S tdn. bei 40° stehen 
gelassen. K rystallisation  aus wss. Lsg. in  farblosen Prism en, lichtem pfindlich, für 
wenige Tage h a ltbar im  D unkeln bei Tem pp. u n te r 10°, 11. in W . u . Aceton, wl. in 
95% ig. A., n ich t merklich 1. in Ä. Im  K apillarrohr zerfällt es bei 88— 90°. E s wird 
die W echselwrkg. zivischon G uanidincarbonat u. A zidocarbondisulfid untersucht 
(vgl. B r o w n e , H o c h , Sm it h , S w e z e y , C. 1 9 2 4 .1. 1659). (J . Amer. ehem. Soc. 56. 
2380— 81. 1934. Ithaca , N . Y., The B aker Lab. of Chem. a t  Cornell U niv.) Ga e d e .

G. H. Coleman und W. F. Talbot, symm.-Tribrombenzol. B rom ieren von Anilin 
in  verd . HCl m it 3,6 Mol B r2 zu Tribrom anilin, D iazotieren dieser Verb. m it Verkochen 
der D iazonium verb. m it A. liefert gereinigtes symm.-Tribrombenzol, F . 121,5—122,5°, 
ko rr., in  65— 72%  Ausbeute. (Organ. Syntheses 13. 96— 98. 1933.) B e h r l e .

D. T. Flood, Fluorbenzol. In  50—-56% A usbeute kann  Fluorbenzol, K p. 84—85°, 
dargestellt w erden durch D iazotieren von  Anilinhydrochlorid m it N aN 0 2, Behandlung 
der Diazoniumlsg. m it aus B orsäure u. 60%ig. H F  gewonnener H B F 4  u . therm . Zers, 
des entstandenen  getrockneten C9 H 5 -N 2 B F 4. (Organ. Syntheses 13- 46— 50.1933.) B e h r .

C. Harold Fisher, Die reaktionsfähige M ethylgruppe in  Toluolderivaten. 11. 
(I. vgl. 0 . 1935. I . 884.) D a die durch  H alogenierung reaktionsfähiger CH.r Gruppen 
entstehenden Verbb. in  m anchen Fällen  halogenicrend w irken können, wurden die 
tu-Bromnitrotoluole au f diese Eig. h in  un tersucht. Diese Verbb. sind n ich t leicht 
durch direkte Brom ierung der N itrotoluole erhältlich ; Brom ierung m it NaOBr, das 
ak t. CH2-G ruppen im allgemeinen leicht angreift, gelang n u r beim p-Nitrobenzalbromid, 
das bei gewöhnlicher Temp. in  gu ter A usbeute in  p-N itrobenzotribrom id (I) um
gew andelt w ird. p-N itrotoluol w ird durch N aO B r in  2 Tagen nich t verändert, in 
8  Tagen e rhä lt m an etwas p-N itrobenzoesäure. I  is t gegen k. Alkali beständig, h. Alkali 
liefert p-N itrobenzoesäure; Dehalogenierung zu p-N itrobenzalbrom id t r i t t  n icht ein. 
Bei der hohen A usbeute an p-N itrobenzoesäure (8 8 % ) is t eine CANNizZAROsche Um
lagerung in term ediär entstandenen p-N itrobenzaldehyds als einzige Quelle der p-Nitro
benzoesäure ausgeschlossen. Die Ü berführung in p-N itrobenzoesäure läß t sich auch 
durch  K ochen m it W . bewirken, dagegen is t sd. M ethanol ohne E influß. Außerdem 
w urde noch die Einw . von Phenol, Aceton, Acetophenon u. H ydrazin  untersucht. Aus 
K J  in A ceton m ach t I  J  fre i; der Rk.-V erlauf ließ sich n ich t feststellen. — Verss. zur 
D arst. von 2,4-Dinitro- u. 2,4,6-Trinitrobenzotribrom id waren erfolglos. —  p-Nilro- 
benzolribromid, C7 H 4 0 2 N B r3, aus 10 g p-N itrobenzalbrom id u. NaOBr-Lsg. (aus 300 ccm 
W ., 30 g N aO H , 10 ccm B r). F a s t farblose B lättchen  aus M ethanol, F . 86— 87°. (J- 
Amer. chem. Soc. 56. 2469— 70. 1934. Cambridge, Mass., H arvard  Univ.) OSTERTAG.
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Frigyes Konek und Hans Rupe, Über den E in flu ß  verschiedener Substituenten 
auf die Löslichkeit der Salze —  speziell der N itrate  — sekundärer aromatischer Basen. 
Vorl. M itt. —  Von den un tersuchten  9 substitu ierten  D ibenzylam inen (o-, m-, p-CII3-, 
Brom- u. C arbäthoxyderivv.) zeichnet sich n u r das m -Brom dibenzylam in durch ein 
wl. N itra t aus. Die U nterss. werden w eitergeführt. (M ath. n a t. Anz. ung. A kad. Wiss.
51. 325— 26. 1934. B udapest u . Basel. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) S a i l e r .

C. F. H. Allen, 2,4-Dinilrophenylhydrazin. E rhitzen  von 2,4-Dinitro-l-chlorbenzol 
mit aus H ydrazinsulfat u. K -A cetat gewonnener H ydrazinlsg. fü h rt in  80—85%  A us
beute zu 2,4-Dinitrophenylhydrazin. (Organ. Syntheses 13. 36— 37. 1933.) B e h r l e .

E. W. Cook und W. G. France, Die elektrochemische Darstellung von Tolylhydr- 
azinen. Vff. untersuchen den E influß der Stellung der M ethylgruppo in  o-, m- u. p- 
Tolyldiazoniumchlorid auf ihre clektrolyt. R ed. u . stellen die besten Bedingungen zur 
elektrochem. D arst. der 3 Tolylhydrazine fest. Die Red. w ird nach einer früher (vgl. 
C. 1 9 3 3 .1. 942) beschriebenen Methode ausgeführt. Als Anodenfl. wird eine 0,4-n. 
HCl-Lsg., als K athodenfl. eino wss. HCl-Lsg. des Diazoniumsalzes genommen. Es 
wird bei 5— 6 ° u n te r Anwendung von 5— 8  V u. 2— 7 Amp. elektrolysiert. Als beste 
K athode erw eist sich Hg. Die Strom ausbeuten sind grapb. dargestellt. E s zeigt sich, 
daß die L eichtigkeit der R ed. n ich t in  Beziehung zu den polaren Eigg. der Verbb. zu 
stehen scheint. E s w ird für möglich gehalten, daß eine solche Beziehung durch andere 
experimentelle Fak toren  verdeckt w ird. (J . Amer. chem. Soc. 56. 2225— 26. 1934. 
Columbus, Ohio, Chem. Lab. of th e  Ohio S ta te  U niv.) G a e d e .

W. W. Hartman und  L. J .  Roll, et-Methyl-cz-phenylhydrazin. R ed. von N-Nitroso- 
N-methylanilin m it Zn u. Eg. liefert ÖeH s(CH3) N • NH„ in 52— 56%  Ausbeute. (Organ. 
Syntheses 13. 66— 67. 1933.) B e h r l e .

Nändor Mauthner, Über die Wanderung der Acylgruppe bei d m  Polyoxyphenolen. 
(Math. na t. Anz. ung. Akad. W iss. 50. 468— 76. 1934. B udapest, I I .  chem. In s t. d. 
Univ. [Orig.: ung.; Ausz.: d tsch.] —  C. 1933. I .  2678.) SAILER.

Nändor Mauthner, Über die Wanderung der Acylgruppe bei den Polyoxyphenolen. I I .  
(Math. na t. Anz. ung. A kad. Wiss. 51. 289— 91. 1934. B udapest, I I .  chem. In s t. d. 
Univ. [Orig.: ung.; Ausz.: d tsch .] —  C. 1934. I I .  430.) S a i l e r .

Nändor Mauthner, Die Synthese des vicinalen Resaceiophenons. (M ath. n a t. Anz. 
ung. Akad. Wiss. 51. 283— 86. 1934. B udapest, I I .  ehem. In s t. d . U niv. [Orig.: ung.; 
Ausz.: dtsch.] — C. 1934. I I .  430.) Sa i l e r .

Nändor Mauthner, D ie Synthese des Acetoxyhydrochinons. (M ath. n a t. Anz. ung. 
Akad. Wiss. 50. 480— 82. 1934. B udapest, I I .  ehem. In s t. d. Univ. [Orig.: ung .; Ausz.: 
dtsch.] — C. 1933. I. 2679.) Sa i l e r .

Nändor Mauthner, Über die Wanderung der Benzoylgruppe beim Benzoyldimethyl- 
pyrogallol. (M ath. na t. Anz. ung. Akad. Wiss. 50. 484— 86. 1934. B udapest, I I .  chem. 
Inst. d. U niv. [O rig.: ung .; A usz.: d tsch .] — 0. 1932. I . 2618.) Sa i l e r .

Nändor Mauthner, Untersuchungen über die 3-Methylgallussäure. (M ath. na t. 
Anz. ung. A kad. W iss. 50. 489— 94. 1934. B udapest, I I .  ehem. In s t. d. U niv. [Orig.: 
ung.; Ausz.: d tsch .] —  C. 1932. I . 2168.) S a i l e r .

B. Goßner und  H. Neff, Über die Krystalle von Chlor-, Brom- und Jodhydraten 
des Methylephedrins. E in  Beitrag zur K enntnis der krystallographischen Beziehungen 
zwischen d,l-Verbindungen und ihren Komponenten. F ortsetzung der C. 1933. I I .  2978 
referierten A rbeit. —  l-Methylephedrinclilorhydrat. Rhom b.-disphenoid. D. 1,214. O pt. 
negativ. Iden titä tsperioden : a =  16,90, b =  7,22, c =  9,66 Ä. 4 Moll, im  E lem entar
körper. R aum gruppe V '. —  l-Hethylephedrinbromhydrat. Rhom b. D. 1,391. Opt. 
negativ, o =  17,30, b =  7,36, c =  9,64 Ä. Vi . —- l-Methylephedrinjodhydrat. Rhom b.- 
disphenoid. D. 1,582. a =  6,10, b =  31,60, c =  13,25 Ä. A nzahl (Z ) der Moll, im E le
m entarkörper: 8 . V3. —  d,l-Methylephedrinchlorhydrat. M onoklin-prism at. D. 1,207. 
a =  17,15, b =  7,08, c =  10,01 Ä. Z  =  4. C2hl . —  d,l-Methylephedrinbromhydrat t r i t t  
in 2 M odifikationen au f; die 1. Form  en ts teh t beim A bkühlen einer bei etw a 50° gesätt. 
Lsg., die 2. M odifikation b ilde t sich bei gewöhnlicher Tem p. aus wrss. Lsg., oft neben 
Krystallen der ersten. E s liegt offenbar ein Fall von  Dimorpliio m it sta rk  verzögerter 
Umwandlung u. einem U m w andlungspunkt, der n u r wenig über Lufttem p. liegt, vor. — 
Modifikation I : M onoklin-prism at. D. 1,392. a =  17,28, b — 7,30, c =  10,16 A;
ß =  102° 28'. G itter ähnlich jenem  des C hlorliydrats. —  M odifikation I I : Monoklin- 
prismat. D. 1,428. a =  5,83, b =  30,78, c =  7,02 Ä ; ß  =  107° 8 '. Z  =  4. CihK —  
d,l-Methylephedrinjodhydrat. T riklin-pinakoidal. D. 1,635. a — 11,2, b =  7,67, c =  
7,68 A; a  =  108° 55', ß =  95° 36', y  =  84° 15'. Z  =  2. —  Die Salze der 1-Base geben in
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Übereinstim m ung m it ih rer Zugehörigkeit zur rhom b.-disphenoid. Klasse einen starken 
piezoelektr. E ffek t; die H alogenide der d,l-Baso sind n ich t piezoelcktr. Die frühere 
Feststellung w ird durch diese Ergebnisse nochm als begründet: Selbständige R rystall- 
g itte r  des R acem ats komm en durch die Vereinigung der d- u . 1-Verb. in  der A rt einer 
Doppelverb, zustande. (Z. K ristallogr., K ristallgeom etr., K ristallphysik , Kristallehem. 
[Abt. A d. Z. K ristallogr., M ineral., Petrogr.] 89 . 417— 26. N ov. 1934. M ünchen,) S k a l.

John T. Abrains und Frederick S. Kipping, Die Darstellung von Aminoalko- 
holen. I . Die bisher zur D arst. von Aminoalkoholen (I) angew andten Verff. sind 
m eistens nur begrenzt anw endbar u . liefern infolge von N ebenrkk. n ich t im mer die 
gew ünschten P rodd. Vff. setzen Benzoylessigester u . seine A lky lderiw . m it N H 3  zu 
den A miden (II) um, reduzieren diese zu den O xysäuream iden (in) u. unterwerfen 
diese dem HoFMANNschen A m idabbau; hierbei entstehen Alkohole I  m it Ar =  C6H r, 

I  Ar • CH(OH) • C R R ' • N H 2  II C3 H 5 -C O -C H R -C O -N H ,
I I I  C6 H 5  • CH(OH) • OHR ■ CO • N H ,

R ' =  H . — u-Benzoylpropionsäureäthylester, K p . 1 2  150— 153°. u-BenzoylbuUersäure- 
äihylester, K p . 1 9  169— 173°. a-Benzoylisobuitersäureäthylester, K p .lg 167— 171°. Bei der 
D arst. von Benzoylessigester u . seinen vorerw ähnten Homologen w urden ältere Verff. 
von Cl a is e n  u . P e r k i n  entgegen den K ritiken  neuerer A utoren als vollkommen 
reproduzierbar befunden. Benzoylacetamid, durch S chütteln  von Benzoylessigester u. 
konz. N H 3  in  Ggw. von Akaziengum mi u. K ochen des en tstandenen  Im ids m it W. 
F . 112— 113°. a-Benzoylpropionamid, C1 0 H n O,N, en ts teh t aus a-Benzoylpropion- 
säureester u. konz. N H 3  ohne interm ediäre Im idbldg. Tafeln aus A., F . 153°. a -Benzoyl- 
butyramid, Cn H 1 3 0 ,N , analog aus a-B enzoylbuttersäureester. K rystalle aus A. oder 
Aceton, F . 155°. a.-Benzoylisobuttersäureäthylester lä ß t sich n ich t auf diese Weise in 
das A m id verw andeln. -— ß-Oxy-ß-phenylpropionamid, aus Benzylacetam id m it amal- 
gam ierter Al-Folie in  verd. A. K rystalle aus A., F . 118— 119°. ß-Oxy-ß-phenyl-a-me.- 
thylpropionamid, _ C1 0 H 1 3 O2N, aus a-Benzoylpropionam id. Tafeln aus Äthylacetat- 
PAe., F . 134— 135°. A usbeute infolge Bldg. öliger N ebenprodd. gering. ß-Oxy-ß-phenyl- 
c/.-äthylpropionamid, Cn H 1 5 0 2N, aus a-B enzoylbutyram id. N adeln, F . 134— 135°. Aus 
den N ebenprodd. w urde eine geringe Menge einer offenbar diastereoisom eren Verb. 
isoliert, N adeln, F . 128— 131°. —  ß-Annno-a.-plienyläthylalkohol, aus /?-Oxy-/?-phenyl- 
propionam id u. k. NaOBr-Lsg. HCl-Salz, F . 175— 177°. Bensoylderivat, F . 146—148°. 
ß-Amino-'x-phenylpropylal kohol (d,l-Norisoephedrin), aus /?-Oxy-/?-phenyl-a-methyl- 
propionam id. Als Zwischenprod. en ts teh t ein gegen h. W . u. h . A. sehr beständiges 
Bromamid, Prism en aus Essigester, F . 116— 117°, das selbst durch 13% ig. NaOH  bei 
60° ers t in  1 Stde. vollständig zers. w ird. HCl-Salz des Amids, N adeln, F . 169— 170°. 
(J . chem. Soc. London 1 9 3 4 . 1988— 91. Dez. N ottingham , U niv. College.) OSTERTAG.

Pierre Carré und  David Libermann, Über die Darstellung der Säurechloride 
mittels Thionylchlorids. Gewisse Säuren reagieren m it SOC1, schwer oder gar nicht 
(vgl. M c Ma s t e r  u . A h m a n n , C. 1 9 2 8 .1. 1384). Vff. haben  gefunden, daß  m an einige 
dieser Säuren m it der äquim olaren Menge SOCl, in Ggw. von Pyrid in  in  ihre Chloride 
überführen kann, u . zw ar o ft m it vorzüglicher Ausbeute. Die Arbeitsweise muß der 
N a tu r  der Säure angepaß t werden. Gewisse D icarbonsäuren (z. B. P h thal- u. Campher- 
säure) werden durch  SOCh in ihre A nhydride umgewandelt. W ährend nun  die An
hydride der M onocarbonsäuren durch  SOCl2 leicht u. g la tt in  die Chloride übergeführt 
w erden, gelingt dies beim P h thalsäu reanhydrid  auch in Ggw. von Pyrid in  nicht. — 
p-Nitrobenzoylchlorid. 16,7 g p-N itrobenzoesäure in  50 ccm absol. A. suspendieren, 
8  g  Pyrid in , dann  allm ählich Lsg. von 12 g SOCl2 in  20 ccm Ä. u. schließlich noch 
e tw as H Cl-haltigen A. zugeben, vom Pyrid inhydrochlorid  filtrieren  usw. —  p-Brom- 
benzoylchlorid. 19 g p-Brom benzoesäure u. 16 g Pyrid in  erw ärm en, F l. langsam in 
12 g SOCl, gießen, m it Chlf. aufnehm en, H G -G as einleiten, filtrieren  u. cinengen. — 
Terephthaloylchlorid. W ie vorst., aber m it 4 Moll. Pyrid in  u. 2 Moll. SOC1, auf 1 Mol. 
Säure u. m it A. s t a t t  Chlf. A usbeute fa s t q u an tita tiv . —  Trichlor- u  Dichloracetyl- 
chlorid. Analog. A usbeuten 90 u. n u r 25% . —  O xalsäure reag iert m it S0C12  allein 
n ich t u . w ird in  Ggw. von P yrid in  wie folgt zers.:

C 0 2 H -C 0 2H  +  SOC1, =  CO +  C 0 2  +  2 H G  - f  SO,.
(C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 199 . 1422— 23. 1934.) L in d e n b a u m .

C. R. Noller, o-Toluamid. In  90— 92%  A usbeute e rh ä lt m an o-Toluylsäureamid,
F . 141— 141,5°, aus o-Tolunitril m it einer N a-alkal. Lsg. von H ,0 2  bei 50° (3 Stdn.). 
D urch dieses Verf. können im  allgemeinen Säureamide in  50— 60%  Ausbeute aus aliphat.
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N itrilen tt. in  80— 95%  Ausbeute aus arom at. N itrilen dargestellt werden. (Organ. S yn
theses 13. 94— 95. 1933.) B e h r l e .

Richard Weiss, BenzalphtJialid. E rh itzen  von Phthalsäureanhydrid  u. Pheny l
essigsäure in  Ggw. von N a-A cetat auf 230—240° liefert in 71— 74%  A usbeute B em al- 
phthalid, E . 100— 101°. (Organ. Syntheses 13. 10— 11. 1933.) B e h r l e .

Raymond M. Hann, 5-CMorveratrylidenhijrpursäure und einige ihrer Derivate. 
(Vgl. C. 1934. I . 3585. I I .  3113.) 5-Chlorveratrylidenhippursäureazlacton, C1 8 H 1 4 0 4 NC1. 
5 g 5-C hlorveratrum aldehyd, 4,5 g H ippursäure, 2 g geschm. N a-A cetat u. 25 ecm 
A cetanhydrid %  Stde. auf D am pfbad e rh itz t, 100 com W. zugefügt. Aus A. goldgelbe 
Nadelbüschel, E . (korr.) 161°. —  5-Chlwveratrylidenhippursäure, C1 8 H 1 0 OBNCl. Voriges 
mit ca. 2% ig. N aO H  bis zur Lsg. gekocht, m it HCl gefällt. Aus 50%ig- A. farblose 
Nadeln, E. (korr.) 192°. —  A m id , CI8H 1 ,0 .,N 2 C1. Azlacton m it A. u. starkem  wss. N H 4OH 
V* Stde. erh itz t, W. zugefügt. Aus A. m kr. P lä ttchen , E. (korr.) 213— 214° (Zers.).— 
Anhydroimid, C1 8 H 1 5 0 3 N 2 C1. Voriges m it 4% ig. N aO H  gekocht; e rs t Lsg., dann  gelber 
Nd.; je tz t m it HCl angesäuert. Aus viel A. gelbe N adeln, F . (korr.) 286— 287°. H 2 S 0 4- 
Lsg. tief ro t. — Methylester, CjaH1 8 0 BNCl. Azlacton m it absol. CH3OH u. einem K örn
chen N aOH  8  Min. gekocht, W . bis zur K rystallisation  zugegeben. Aus 50% ig. A. 
Nadehi, E. (korr.) 135°. —  Äthylester, C2 „H2 0 O5 NCl. Analog. N adeln, E. (korr.) 104°. 
(J. W ashington Acad. Sei. 24. 464— 66. 1934. W ashington [D. C.], Lab. von J .  P.

G. Martinez, Die zwei M odifikationen des 4,2',3',4 ',6 '-Pentamethoxychalkons. 
(Vgl. B a r g e l l i n o  u . Z o r a s ,  C. 1934. I I .  1918.) D ie krystallograph. U nters, ergibt 
für die stabile Phase (F. 111— 112°) monokline S truk tu r m i t a : b: c — 1,1267: 1: 0,83412, 
für die labile Phase trik line S tru k tu r m it a :b : c =  0 ,5 660 :1 : 0,7514. (Rond. Sem inar. 
Fac. Sei. R . U niv. Cagliari 3. 147. Cagliari, U niv., Mineralog. In s t.) R . K . M ü l l e r .

A. M. Sadler und G. Powell, Orthophenylbiphenyle und „synchrone Rotation 
Vff. untersuchen einige o-Phonylbiphenyle auf opt. A k tiv itä t. E ine Trennung in  die 
opt. K om ponenten konnte n icht durchgeführt werden. D aran  w erden theoret. E r 
örterungen geknüpft. —  2-Phenyl-6'-carboxybiphenyl, aus 2 -Joddiphenyl, o-brom- 
benzoesaures Ä thyl u. K upferbronze u. anschließender Verseifung m it K O H  in 50% ig. A. 
Krystalle aus 50%ig. Essigsäure, E . 143— 144,5°; dabei als Nebenprod. 2,6'-D iphenyl- 
biphenyl, F . 117— 119°. — o-Phenylbiphenyl, durch  E rh itzen  des Ag-Salzes des 2-Phenyl- 
6 '-carboxybiphenyls, E . 56°; 2-Phenyl-G'-carboxybiphenyl, Strychninsalz, E. 215°, 
Mmsi2 5  =  — 42° (— 43°) in  Chlf.; Phenyläthylaminsalz, E. 115— 116°, [oc]B4 6 i 2 5  =  
—4,1° in  A. —  2-Nitro-G'-methyldiphenyl, aus o-Jodnitrobenzol, o-Jodtoluol u . Cu, 
F. 64—65°; 2,6'-Di-(o-tolyl)-biphenyl aus 2-Jod-6'-m ethylbiphenyl u. Cu, K rystalle  
aus M ethylalkohol, F . 113—114°; 2-(o-Tolyl)-6'-carboxybiphenyl aus 2-Jod-6'-m ethyl- 
biphenyl, o-brombenzoesaures Ä thyl u. Cu, anschließend Verseifung, K rystalle  aus 
50%ig. Essigsäure, F . 130,5— 131.5°; Strychninsalz, F . 210°, [a ] B 4 6 1 2 5  =  — 46,5° in  
Chlf.; Phenyläthylaminsalz, F . 123— 126°, [a ] 5 4 0 1 2 5  = — 3,5° in  Chlf. —  2-Methyl-
6-nitrobiphenyl aus 3-Nitro-2-bromtoluol, Jodbenzol u. Cu, K rystalle  aus A., K p . 3  155°, 
F. 105— 106°. —  2-Meihyl-G-aminobiphenyl, aus vorst. P rod. durch  Red. Ivp . 2  144 bis 
145°, F . 43— 44°; daraus n a c h  SANDMEYERschcr R k. 2-Melhyl-G-jodbiphenyl, Ivp.j 135°, 
Krystalle aus PAe., F . 29— 30°. —  2-Nitro-G-carboxybiphenyl aus Jodbenzol, 3-Nitro-
2-brombenzoesaures M ethyl u. Cu, anschließend H ydrolyse m it 70% ig. H 2 S 0 4, K rystalle  
aus 50%ig. Essigsäure, F . 187— 188°. —  2-Nitro-G'-carboxybiphenyl, aus o-brom- 
benzoesaures Ä thyl, o-Jodnitrobenzol u . Cu, anschließend H ydrolyse, F . 165— 166,5°. 
(J. Amer. chem. Soc. 56. 2650—53. 1934.) ” B r e d e r e c k .

Fernand Kayser, Über die beiden diastereoisomeren l,2-Diphenylpropanole-(l) und
l,2-Diphenylbutanole-(l). Ausschließliche Gewinnung jedes der beiden Diastereoisomeren. 
(Vgl. C. 1933. I . 3709; ferner T if f e n e a u , L e w  u. Vf., C. 1933. I I .  1030.) Vf. h a t 
an 2 weiteren Beispielen m itersucht, ob sich allgemein n u r ein einziger der beiden 
theoret. möglichen diastereoisom eren Alkohole bei den folgenden 3 R kk. b ildet: 1. Einw. 
eines RMgX auf einen a-substitu ierten  Phenylacetaldehyd; 2. Red. eines Alkyldesoxy- 
henzoins; 3. Einw . eines RM gX auf das eine oder andere der beiden Stilbenoxyde. — 
Durch Einw. von CeH 5MgBr au f Phenylm ethylacetaldehyd (2-Phcnylpropanal) oder 
Phenyläthylacetaldehyd (2-Phenylbutanal) en ts tand  je  ein einziger Alkohol (I a  u. II a). 
Ebenso ergab die Red. des Methyl- u . Ä thyldesoxybenzoins m it N a u. A. oder m it 
Na-Amalgam je einen einzigen Alkohol (I ß  u. II ß), diastereoisom er m it den obigen.

We t h e r il l .) .L in d e n b a u m .

I I a  C0H 5 -CH(C2 H 5 )-CH(OH)(C 8 H 5) 
II ß  CcH 5 -CII(C2 H s)-CH(C 11H 5 )(OH)
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Schließlich wurde durch Einw. von CH3MgBr bzw. C2 H 5MgBr auf Stilbenoxyd wieder 
n u r je ein Alkohol erhalten , u. zw ar m it CH3MgBr l a ,  m it C2 H sMgBr I I ß. Dieso 
merkwürdige Erscheinung beim E rsa tz  von CH 3  durch  C2 H 5  k ann  entw eder dieser 
letzten R k. oder den beiden anderen  R kk . zugeschrieben werden. M an muß annehmen, 
daß  sich die Substituenten  an  dem das OH tragenden C-Atom in verschiedener Reihen
folge anordnen, wenn bei ein u . derselben R k. ein R ad ikal (CH3) durch ein anderes 
(C2 H 5, Benzyl) erse tz t wird. — Diastereoisomere l,2-Diphenylpropanole-[l). I  a, K p .17180 
bis 182°; Phenylcarlam at, E. 116°. I ß ,  K p . 4 7  180— 182°, zu K rystallen , E . 48°, er
starrend ; Phenylcarbamat, F . 122°. —  Diastereoisomere l,2-Diphenylbutanole-(l). 
I I a ,  K p .ls 182— 184°; Phenylcarbamat, E. 119°. I I ß, F . 82°; Phenylcarlam al, E. 124°. 
(C. R . hebd. Séances Acad. Sei. 1 9 9 . 1424— 26. 1934.) L in d e n b a u m .

Hans Eduard Fierz-David und Jean-Pierre Rufener, Z ur K enntnis des Mono- 
äthyl-o-toluidins und einiger daraus erhältlicher Rhodamine. Die Ä thylierung des o-To- 
luidins is t in der L ite ra tu r ungenügend beschrieben; die vorliegenden Angaben sind 
techn. unbefriedigend. E s gelingt verhältnism äßig leicht, o-Toluidin u. Monoäthyl- 
o-toluidin durch  fraktionierte D est. zu trennen; außerdem  kann  m an die Äthylierung 
so leiten, daß kein D iäthyl-o-toluidin a u ftr it t. D a das abfallende Gemisch von o-To- 
luidin u. M onoäthylderiv. w ieder in  den Prozeß zurüekgeht, kann m an quantitative 
A usbeuten erzielen. Ä thylierungsverss. m it J  als K ata ly sa to r verliefen ungünstig, 
dagegen e rhä lt m an m it A. u . H 2 S 0 4  sehr befriedigende Ergebnisse. Das Athyl-o-to- 
luidin wurde zu 2-Äthylaminotoluol-4-sulfonsäure sulfuriert u . diese zum entsprechenden

Kresol verschmolzen; aus diesem wurde 
das R hodam in G P  (I) u . einige seiner 
A lkylester hergestellt. -—o-Toluidin, 
K p . 1 0  81°, D . 1 5 i5  1,0034. Äthyl-o-lo- 
lu id in , K p . 1 0  95,5°, D . 1 5 1 5  0,9810. DD. 
von Gemischen dieser beiden s. Ori
ginal. Z ur D arst. von Äthyl- 

o-toluidin erh itz t m an 380 g o-Toluidin m it 195 g A. u . 57 g konz. H„SO, in einem 
em aillierten A utoklaven 12 S tdn. au f 200°, koeh t das Basengemisch m it wss. NaOH, 
m acht s ta rk  alkal., tren n t im  Scheidetrichter ab , trocknet m it festem N aO H  u. dest. 
in einer 60 ccm hohen Kolonne nach J .  E r e y  (Abb. s. Original). Bldg. von Diäthyl- 
o-toluidin ließ sich n ich t nachweisen. —  Verss., o-Toluidin u. Ä thyl-o-toluidin über 
die HCl-Salze zu trennen, w aren erfolglos; ebenso gelang es n icht, das Basengemisch 
zu sulfurieren u. die Sulfonsäuren Salze zu trennen; die Löslichkeitsunterschiede reichen 
dafü r n ich t aus; Löslichkeit der freien 2-Amino-, 2-Mono- u. D im ethylam ino- u. 2-Mono- 
u. D iäthylam inotoluol-4-sulfonsäuren u. ihrer Na- u. K-Salze in W . bei 17° s. Original. 
—  Äthylester des Rhodamins O P, aus I  m it absol. A. u. überschüssiger konz. H 2 S04. 
D as HCl-Salz b ildet m etall. glänzende B lättchen. Wegen w eiterer A lkylester wird 
au f die D issertation von J . P . R u f e n e r  (E . T. H ., Zürich 1933) verwiesen. — Die 
in  den L aboratorien  üblichen Fraktionieraufsätze sind m eist wenig wirksam, weil sie 
die G rundprinzipien der D éphlegm ation außer ach t lassen. (Helv. chim. A cta 17. 
1452— 59. 1934. Zürich, Org. Chem. Techn. Labor, d. E . T . H .) Oster t a g .

R. C. Fuson und J. T. Walker, 1,4-Dibenzoylbulan. M it S0C12  aus Adipinsäure 
erhaltenes Adipylchlorid liefert m it C0 H e ( +  A1C13) in  ca. 80%  A usbeute 1,4-Dibenzoyl- 
bulan, F . 106— 107°. (Organ. Synthèses 13 . 32— 34. 1933.) B e h r le .

Georg Walter, N otiz über die E inw irkung von Chlorsulfonsäure a u f Naphthalin. 
W ährend  Chlorsulfonsäure bei der E inw . auf N aphthalin  u n te r den üblichen Bedin
gungen Sulfochloride liefert, e rh ä lt Vf. beim A rbeiten bei 180° (10 Stdn.) im Ein
schm elzrohr Tetrachlorphthalsäureanhydrid (I), C8 0 3 C14, durch Sublim ation Nadeln, 
E. 255°. Die D arst. eines Trisulfoehlorids u n te r variierten  Bedingungen gelang nicht. 
I  w ird du rch  K ondensation m it Glycerin (10 S tdn. auf 100°, dann  20 S tdn. auf 170°) 
in  ein h ärtbares Glyptalharz übergeführt, Erw eichungspunkt ca. 260°. (Mh. Chem. 
6 4 . 287— 88. Aug. 1934. W ien, Univ.) S c h ic k e .

N. N. Woroshzow jr., Über die Sulfurierungsreaktion. D ie theoret. Seite von 
J o f f e s  (C. 1 9 3 5 . I . 392) physikal.-chem . U nterss. der Sulfierung des Naphthalins 
k rit. besprechend, kom m t Vf. zu folgenden Schlüssen: Die verm eintliche K onstante des 
Sulfierungsgleichgewichts is t abhängig von den K onzz. der Schwefelsäure u. der ent
stehenden Sulfosäuren, ebenso auch das M engenverhältnis der isomeren R k.-Prodd. im 
M oment des Gleichgewichtes. U nterhalb  eines gewissen W ertes der Schwefelsäurekonz.

C2 H6- NH • N H - C 8 H 5

-  v  -CH»
C
¿ 8 H 4 .C 0 2H

CI
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R OH

COOH

findet prnkt. keine Sulfierung s ta tt .  (A nilinfarben-Ind. [russ.: Anilinokrassotschnaja 
Promysehlennost] 4. 84-—87. 1934. S taatliches In s t. f. H ochdruckarbeiten.) MAURACH.

M ieczysław  D om in ik iew icz , Die Alum inium sulfonate und Alumosulfosäuren der 
aromatischen Reihe m ul deren Befähigung zu  gewissen synthetischen Reaktionen. Die 
Al-Verbb. A 1(0S0 2 R ) 3  (R  =  Phenol, Benzoesäure oder Salieylsäure) sind g u t 1. in  W. 
Man erhält sie entw eder durch  E in  w. von frisch gefälltem Al(OH ) 3  auf die wss. Lsgg. 
der Sulfosäuren, oder aus den Lsgg. deren Ba-Salze u. A l-Sulfat. Die 3 V erbb. u n te r
scheiden sich scharf in  ihrem  V erk. gegen A lkali: Das Al-Salz der p-Phenolsulfonsäuro 
wird durch N H 3, N a 2 C 0 3  u. N aO H  zers. u n te r Bldg. von Al(OH)3, w ährend das p-Benzoe- 
säuresulfonat durch N H 3  u. N a 2 C 0 3  n ich t angegriffen u. durch  N aO H  gespalten w ird ; 
auf das Sulfosalicylat sind die 3 A lkalien ohne E inw .; die Verb. w ird durch Alkali nur 
neutralisiert, ihre D issoziation en tsp rich t dem nach der Form el:

A f c [ 0 - S 0 2 -C6 H 3 (0 H )C 0 0 H ] 3  =?* A f e [ 0 - S 0 2 -C6 H 3 (0 H )C 0 0 ]3" ' +  3 H \
Auch die Ai-Verb, der 4-Sulfo-l-oxy-2-napktkoesäuro w ird durch  Alkali n ich t a n 

gegriffen. D ie B eständigkeit der Al-Salzo is t dem nach abhängig von der Ggw. saurer 
Substituenten am  Phenylkern ; Ggw. einer OH- u. COOH-Gruppe genügen zur voll
ständigen Stabilisierung des Al im  Mol. Die 5- bzw. 7-Sulfo-3-oxy-2-naphthoesäure 
ergab Isom ere ganz verschiedener Zus., u . zw ar w urden die Verbb. I  bzw. H  erhalten, 
während das Al-Salz der 4-Sulfo-l-oxy-2-naphthoesäure eine der Sulfosalicylverb. 
analoge Zus. (III) aufwies.

E>*On. 11 /-i . 1 ^ 0 ‘R  _
R-o >  < o -r  ß , . o - A i < g ; | ;

i n  1 m  x
/N /V -C O O H  H l. .OsS -Y 'V 'Y - C O O H  >—

K -  U J o h  E ‘: -0 “S- O -
•o,s

Die Verbb. I  u . I I  verhielten  sieh ebenso wie die Sulfosalicylverb. Auch das Al-Salz 
der l-Oxy-2-sulfo-4-henzoesäure verh ielt sich gleich der Sulfosalicylverb. D ie Lage der 
OH- u. COOH-Gruppe im  K ern  is t also ohne E influß au f die B eständigkeit des Al. Die 
Erscheinung lä ß t sich nur m it den Eigg. m ancher A lum osilicatverbb. vergleichen, u. 
hängt in erster Linie von den Eigg. des A l(O tI ) 3  ab. Die am photären  Eigg. des Al(OH ) 3  

sind in  beiden R ichtungen schwach ausgeprägt. In  V erbb., in  welchen es eine m ehrbas. 
Säure unvollständig sä ttig t, erscheint ein saurer C harakter des Ganzen, sowohl von 
seiten der Säure, wie von seiten desA l(O H )3; letzteres funk tion iert selbst w eiter wie 
eine starke Säure. Solche V erbb. findet m an  u n te r den A lumosilicaten, deren typ . 
V ertreter das K aolin  u . dessen D erivv. sind. D ie Eigg. der Al-Verbb. der Sulfosäuren 
zwingen zur U nterscheidung zwischen eigentlichen Salzen —  A l - S u l f o n a t e n  
u. wahren A l u m o s u l f o s ä u r e n ,  bei welchen das Al als B estandteil des nega
tiven Ions erscheint. Zu den ersteren gehören die Al-Salze der Plienolsulfosäuren, zu 
den letzteren die der O xycarbonsäuren. D ie Al-Salze der Carbonsäuren gehören zur 
zweiten Gruppe n u r h insichtlich ihres Verh. gegenüber schwachen A lkalien, sonst aber 
zu den gewöhnlichen A l-Sulfonaten. Die w ahren A lumosulfosäuren w iderstehen auch 
der Einw. von Essigsäure u. lassen sich deshalb z. B. in  die entsprechenden Aceto- 
mereuriderivv. überführen, welche auch durch Alkalien n ich t zers. werden.

Alumo-p-sulfobenzoesäure, A1(0’ SO 2 -C0 H ,-C O O H )3, aus dem  B a-Salz der p-Sulfo- 
benzoesäure in  h . W . u. der berechneten Menge A12 (S 0 4)3; weißes, in  W . 11. Pulver. — 
Alumo-m-sulfobenzoesäure, B ldg. analog; weißes Pulver, 11. in  W . —  Alumo-5-sulfo- 
salicylsäure, A1(C7 H 5 0 8 S)3; hygroskop.; die Lsgg. inW . u. A. zeigen v io letth laue Fluores- 
cenz, die wss. Lsg. w ird durch  FeCl3  ro t  gefärbt. —  Alurao-3-sulfo-l-oxybenzoesäure, 
krystallin. —  Alumo-4-sulfo-l-oxy-2-naphthoesäure, A1(CUH ,0 6 S)3; monoklin. Tafeln; 
die alkal. wss. Lsg. fluoresciert v io le ttb lau ; w ird durch FeCl3  b lau gefärbt. —  Alumo-5- 
u. -7-sulfo-3-oxy-2-naphthoesäuren: D ie 7-Sulfoverb. k rystallisiert n ich t beim Einengen 
der Lsg. u. fluoresciert in  wss. Lsg. Die 5-Sulfoverb., A12 0(C UH 7 0 8 S)4, b ildet hellgelbe 
Säulen; fluoresciert in  wss. Lsg. schwach b lau, nach Alkalizusatz grünlich. —  Alumo- 
5-mlfo-3-acetylmercurisalicylsäure, Al(C9 H ,0 8 SHg)3, aus Alumosulfosalicylsäure in  
möglichst wenig h. Essigsäure u. 3 Mol. H g-A cetat; K rystallpu lver; schm, n ich t; 1. in  
Alkalicarbonaten ohne Zers. (Arch. Chemji F arm acji 1. 93— 106. 1934. W arschau, 
Hygien. Inst.) S c h ö k f e l d .

W alte r H tick e l und  K a r l  K u m e ta t , Z ur Reinigung von Alkoholen über ihren 
p-Nitrobenzoesäureester. über das cis-ß-Dekalol, F . 18°. Vff. benutzen zur C harakteri
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sierung u. R eindarst. des cis-ß-Dekalols (F . 18°) den p-N itrobenzoesäureester. Die 
Schwierigkeiten der Esterverseifung w urden hierbei durch ka ta ly t. H ydrierung des 
N itrobenzoesäureesters in  alkoh. Lsg. umgangen. Die gebildeten p-Aminobenzoesäure- 
ester konnten alkal. leicht verseift werden. Z ur Trennung des cis-ß-Dekalols (F. 18°) 
vom isomeren trans-ß-Dekalol (F . 75°) w urde perhydriertes ß-N aphthol der Reihe nach 
über den sauren Phthalsäureester, p-N itro- u. p-Aminobenzoesäureester, schließlich 
noch über den sauren B ernsteinsäureester gereinigt. —  D urch A ufnahm e von A uftau- u. 
E rstarrungskurven  m ittels Therm oelem ent w urden fü r das cis-ß-Dekalol (F . 18°) m it 
S icherheit 2 Form en vom F . IS u. 31° festgestellt, die sich außerordentlich langsam um 
wandeln. Yff. verm uten, daß  die beobachteten F .F . dem  rac. Gemisch u. der rac. Verb. 
zugehören, die sich m it geringer Geschwindigkeit aus der d- u . der 1-Form bilden müßte.
—  cis-ß-Dekalol (F . 18°) läß t sich in  einfacher Weise auch durch Um lagerung des cis- 
ß-Dekalols (F . 105°) m it K upferchrom itkatalysator bei 105— 110° u. 30 at- H ä-Druck 
darstellen. D as Gemisch w ird über den sauren Phthalsäureester ge trenn t. Bei höheren 
Tem pp. (160°) s teh t trans-ß-Dekalol (F . 75°).

V e r s u c h e .  1 . Trennung des cis-ß-Dekalols (F. 18°) vom trans-ß-Dekalol [F. 75°): 
D urch H ydrieren von ß-N aphthol m it N i-K atalysator w ird  ein Dekalolgemisch erhalten, 
aus welchem eis-ß-Dekalol (F . 105°) auskrystallisiert. Die fl. bleibenden Anteile mit 
P h thalsäureanhydrid  um setzen. D urch Umlösen des R k.-P rod. aus A ceton u. wss. 
A ceton e rhä lt m an das Phthalat des cis-ß-Dekalols (F. 1S°), F . 145—154°. P h th a la t ver
seifen u. cis-ß-Dekalol (F . 18°) in Pyrid in  m it p-N itrobenzoylchlorid verestem . Rk.-Prod. 
aus A. um krystallisiereu. F . 75— 76°. Zur R einigung in  k . Aceton lösen, m it W . fällen, 
dann  aus A ., PAe., Isopropylalkohol u . Essigester um krystallisieren. F . 77°. —  2. Chlor- 
hydrai des p-Aminobenzoesäureesters des cis-ß-Dekalols (F. 18°), C^H-jO^NCl: D en Nitro- 
körper in  A. u n te r Zugabe von P latinoxyd  u. konz. HCl (äquivalente Menge) reduzieren.
—  Lösungsm. -f- HCl abdest. D en freigewordenen E ste r in  Chlf. aufnehm en u. m it gas
förmiger HCl das salzsaure Salz ausfällen, F . 216°. Dasselbe aus A. umkrystallisieren, 
liieraus durch Kochen m it W. den freien E ster, F . 155°. —  3. Verseifung des p-Amino- 
benzoesäureesters: D urch Kochen m it alkoh. Lauge. —  4. Saurer Bernsteinsäureester des 
cis-ß-Dekalols [F. 18°), C1 4 H ,,0 4: Aus Dekalol (F . 1S°) u . B ernsteinsäureanhydrid. 
F . 59° aus PAe. —  5. Trennung des trans-ß-Dekalols (F . 53°) vom trans-ß-Dekalol (F. 75°): 
Aus einem techn. Dekalolgemisch trans-ß-D ekalol (F . 75°) auskrystallisieren lassen u. 
die fl. Anteile im  Y akuuin fraktionieren. In  der ersten  F rak tion  trans-ß-Dekalol (F. 53°) 
angereichert. Dasselbe m it p-Nitrobenzoylchlorid verestem . R k .-P rod . m it wenig A. er
wärmen. E ste r des trans-ß-Dekalols (F . 75°) b leib t ungel. Alkoh. Lsg. m it W . fällen. 
O peration m ehrm als w iederholen. D en p-N itrobenzoesäureester des Dekalols (F . 53°) 
vom F . 100— 110° nach 2. reduzieren u . aufnehm en. —  Hydrochlorid des p-Aminobenzoc- 
säureesters, Ci ;H 2 4 O.NC1, F . 167— 168°; p-Aminobenzoesäureester, C ^H ^O -K . Aus 
vorigem m it verd . Sodalsg. F . U S 0. —  D urch Verseifung des E sters im  N2-Ström  trans- 
ß-Dekalol (F . 53°). p-N itrobenzoat des reinen Dekalols (F . 53°), C1 ;H ;I0 4 N : Gelbe 
B lättchen  aus A. F . 112°. —  Saurer Bemsteinsäureester des trans-ß-Dekalol-s (F. 53°), 
Cj4 H jj0 4, F . 64° aus PA e. —  p-Nitrobenzoat des Dekalols (F. 75°), F . 141°. —  Hydro
chlorid desp-Aminobenzoats (Dekalol, F 75°), Ci;H 2 4 0*NC1: N adeln aus A. F . 211—213°.
—  p-Aminobenzoat (Dekalol, F . 75°), Cl;iL ,O X , F . 103— 104° aus PAe. —  Hydrochlorid 
des p-Aminobenzoats des trans-a-Dekalols (F. 49°), F . ISO— 1S2°. —  p-Aminobenzoat des 
Irans-z-Dekalols (F. 49°), F . 143° aus A. —  F . des cis-ß-Dekalols (F. 18°): a) Das frisch 
dest. Dekalol in  K ältem ischung krystallisieren lassen. H altep u n k t der Schmelzkurve 18 
bis 19°. —  b) A uf —15° unterkühlen . H a ltep u n k t der E rstarrungskurve -¡- 1S°. —  c) Auf
taukurve  nach 1 S tde. gemessen. Oberhalb 19° noch eine geringe T rübung ungeschm. 
—- d) D er Schmelzfluß von c bei -j-240 im  T herm ostaten  aufbew ahrt. Langsame 
K rystallisation ; nach 5 Tagen beendet. H altepunk t der Schmelzkurve 30— 31°. — 
e) Schmelzfluß von d  bei 5° über N ach t aufbew ahrt ; rasche K rystallisation . H alte
p u n k t der Schm elzkurve 27—31°. —  f) Dekalol 2 Tage bei 0°, dann  9 Tage bei -f29° 
aufbew ahrt. H altep u n k t der Schmelzkurve 30—31°. —  g) D ekalol 3 Tage bei —36° 
aufbew ahrt. K eine K rystallisation . —  h) Dekalol 1 J a h r  sich selbst überlassen. H alte
p unk t der A uftaukurve -4-33°. N ach völligem A uftauen zur K rystallisation . H alte
p u n k t bei 17,2°. (Ber. dtseh . ehem. Ges. 67. 1890— 93. 1934. Greifswald, Chem. Inst, 
d . U niv.) K a l t s c h m it t .

Robert D. Haworth und  George Sheldrick, Synthese von Alkylpheuantkrenm. 
V III . Versuchte Synthese von 4,5-Dimethylphenanihren. (V II. vgL C. 1934. ü .  1457.) 
Bei d e r Red. u . nachfolgenden Cyclisierung der au f einem langwierigen Wege (s. im
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Versuchsteil) zugänglichen M ethylnaphthoylpropionsäure (I) e rh ä lt m an nicht, wie in 
den bisher von H a w o r t h  u. M itarbeitern un tersuchten  Fällon, das in  4,5-Dimethyl- 
phenanthren überführbare K eton III, sondern das A nthracenderiv. II. D er Ringschluß 
ist schwer ausführbar u. liefert n u r geringe Ausbeuten. D urch U m setzung von II m it 
CH3 -M gJ, W .-A bspaltung u. D ehydrierung e rh ä lt m an 1,5-D im cthylanthracen. — Bei 
der Cyclisierung von I behindert die CH3-Gruppe die Bldg. von III. Aus ster. Ü ber
legungen geht auch hervor, daß es n ich t möglich ist, 2 CH3-G ruppen in  die Stellungen 4 
u. 5 des Phenanthrens einzuführen, ohne daß im Molekül überm äßige Spannungen auf- 
treten.

V e r s u c h e .  ß-p-Methoxybenzoylpropionsäure, Cu H 1 2 0 4, aus Succinanhydrid, 
Anisol u. A1C13  in  N itrobenzol. F . 147— 148°. D urch R ed. m it am algam iertem  Zn u- 
konz. HCl y-p-Methoxyphenylbultersäure, Cn H 1 4 0 3, nach Reinigung über den Methyl- 
ester N adeln aus PAe., F . 63— 64°. l-Keto-7-methoxy-l,2,3,4-tetrahydronaphthalin, 
Cn H 1 2 0 2, durch K ochen von y-p-M ethoxyphenylbuttersäure m it S0C12  u. Behandeln 
des Chlorids m it A1C13  in  T etrach loräthan  in  der K älte . Tafeln aus PAe., F . 66— 67°, 
Kp . 0 5  130— 135°. D araus durch Um setzung m it CH 3 -M gJ, D est. u . E rh itzen  des Prod. 
mit Se bis auf 295° 7-M eihoxy-l-m ethylnaphthalin, C ^H ^O , Tafeln aus PAe., F . 47— 48°, 
Kp.u  159— 161°. 7-Oxy-l-rnethylnaphthalin, Cn H 1 0 Ö, aus der M ethoxyverb. u. konz. 
HBr in Eg. N adeln aus verd. Essigsäure, F . 70—71°, K p . 1 5  178— 180°. 7-A m ino-l- 
methylnaphthalin, Cn H u N, aus dem vorigen m it (NH 4 )2 S 0 3  u. konz. N H 3  bei 160— 170°. 
Nadeln aus M ethanol, F . 85— 86°, K p . 1 5  180— 185°. 7-Cyan-l-m ethyhiaphthalin, C1 2 H 9N, 
aus der D iazoverb. des vorigen u. CuCN. N adeln aus PAe., F . 71— 72°. L iefert m it 
CHj-M gJ in  A. +  Toluol 8-M ethyl-2-naphthylmethylketon, K p . 1 5  175— 180°. H ieraus 
mit Br in  Chlf. S-Methyl-2-naphthylbrommethylkelon, C1 3 H u OBr. Prism en aus Bzl. +  
PAe., F . 99— 100°. ß-[S-2Ielhyl-2-naphthoyl]-propionsäure, C1 5 H 1 4 0 3  (I), durch U m 
setzung des B rom ketons m it Na-M alonester in  Bzl., Verseifen u. E rh itzen  auf 180°. 
Nach Reinigung über den M ethylester Prism en aus Bzl., F . 113— 115°. Methylester, 
C1 5 H 1 6 0 3, Prism en aus M ethanol, F . 87— 8 8 °, K p . 0 > 5  185— 190°. —  y-[8-Methyl-2- 
naphthyl]-buttersäure, durch  R ed. von I  m it am algam iertem  Zn u. HCl. Ölig. M ethyl
ester, C1 6 H 1 8 0 2, K p . 0 j 3  170— 175°. —- l-Keto-5-methyl-l,2,3,4-tetrahydroanthracen, C1 5 H 140  
(H), aus der M ethylnaphthylbuttersäure durch E rh itzen  m it SOCL u. Behandeln des 
Chlorids m it A1C13  in  T etrach loräthan . Gelbliches 01, K p . 0 j 5  180— 190°. D urch U m 
setzung m it CH 3 -M gJ, E rh itzen  m it konz. H C 02H  u. nachfolgendes E rh itzen  m it Se 
auf 280—300° 1,5-Dimethylanthracen, C1 6 H 14, gelbliche Tafeln, F . 139— 140°. P ik ra t 
CicH1 4  +  C6H 3 0 ,N 3, scharlachrote N adeln aus E g ., F . 166— 167°. 1,5-Dimethylanthra- 
chinon, CleH 1 2 0 2, schwach gelbliche N adeln aus Eg., F . 190°. (J . ehem. Soc. London
1934. 1950—52. Dez. Newcastle-upon-Tyne, U niv. of D urham .) Os t e r t a g .

Ossian Aschan und Arthur Schwalbe, Neue Untersuchungen in  der Gruppe der 
Furfurolfarbstoffe. (F inska K em istsam fund. Medd. 43. 48—54. 1934. —  C. 1935. 
I- 695.) L in d e n b a u m .

Waldemar M. Fischer und Arvid Cirulis, Über die Kondensation von Isa tin  
und Indandion-(l,3). Diese K ondensation erfolgt in  alkoh. Lsg. ohne Zusatz eines 
Katalysators u . liefert als H auptprod . die farblose Verb. I ,  daneben sehr wenig eines 
intensiv blauen Prod. I  en th ä lt 2 enolisierbare u. durch  Metalle ersetzbare H-Atom e; 
die Salze sind gefärbt, die Schwermetallsalze m eist in W. uni. I  bildet ein labiles Tri- 
bromderiv.; wahrscheinlich sind die H-Atome der CH-Gruppen u. des N H  ersetzt. 
Bei E rsatz des Isa tin s  durch N-A cetylisatin en ts teh t N-Acetyl-I. Dagegen wurde bei

CH:

CHiW • CioH«<*) • CO • CH.-CH,-CO,H

I

Verwendung von N -Benzoylisatin u. in Eg. Benzoesäure abgespalten u. Verb. II ge-
CO CO

I

CeH4<^^>CO
NH

II

XVII. 1 . 102



1 5 4 2 Da. P r ä p a r a t i v e  o r g a n i s c h e  C h e m ie .  N a t u r s t o f f e .  1 9 3 5 .  I .

bildet. II en ts teh t auch, wenn m an Isa tin  m it Indandion-(l,3) oder Bindon in  alkal. 
Lsg. kondensiert.

V e r s u c h e .  Oxindol-3,3-dimdandio7i (I), C2 6 H 1 5 0 5 N. H . konz. Lsgg. von 1 Teil 
Is a tin  u . 2 Teilen Indandion-(l,3) in  absol. CH3OH oder A. zusammengießen, einige 
Tage stehen lassen, dunkelblaugrüne K rysta lle  absaugen, m it 2-n. N aO H  erwärmen, 
von uni. blauem  N d. (F. 263°) filtrieren, m it Säuro fällen. Aus Eg. farblose Krystalle, 
F . 240— 241° (Zers.). Lsgg. in  Eg., N itrobenzol usw. ro t u n te r teilweiser Zers., in  Anilin 
u. Pyrid in  gelb, in P iperidin orangen (Enolfarbo). Lsgg. in  A ., Glycerin u. besonders 
Pyrid in  in  der K älte  gelblich, beim E rh itzen  intensiv ro t, beim A bkühlen wieder gelb. 
In  sd. Eg. m it Tropfen Anilin k irschro t. I  fä rb t sich in dünner Schicht im  Sonnenlicht 
gelb (F . unverändert), im D unkeln wieder weiß. —  N a-Salz, C2 8 H 1 3 0 5 N N a2, 5 H 2 0. 
D urch Lösen in h. 2-n. N aO H  u. Stehenlassen. Eotorangene, kub. K rystalle, bei 120° 
wasserfrei, all. in  W. u. Alkoholen. Wss. Lsg. sehr b itte r. — Ag-Salz, C2 8 H 1 3 0 8NAg2. 
Aus vorigem m it A gN 03. E otorangen , durch  h. W. u n te r Ag-Abscheidung zers. — 
Tribromderiv., C2 8 H 1 2 0 5 N B r3. In  Eg. bei 0°. Gelbe K rystalle , F . 175° (Zers.), 11. in 
wss. N aO H  un ter B r-A bspaltung. — Pentaphenylhydrazon, C5 6 H.I3 N u . In  sd. Eg. Aus 
Bzl. braune N adeln, F . 252° (Zers.). H 2 S 0 4 -Lsg. k . ro tb raun , h. grün. — N-Acetyl- 
deriv., Cä8 H 1 7 0 GN. D arst. wie bei I .  A us Eg. weiße K rystalle , F . 222° (Zers.), 1. in 
wss. N aÖ H  unter A bspaltung des Acetyls. — Chinolytenphenylketoncarbonsäure (H), 
C1 7 H 9 0 3 N. 1. Aus N-Benzoylisatin u . Indandion-(l,3) in sd. Eg. (2 S tdn.). 2. Gleicho 
Mengen Isa tin  u. B indon in  n. N aO H  12 S tdn . kochen, m it Essigsäure fällen, Bindon 
m it Eg. entfernen, aus w. N aO H  +  Essigsäure umfüllen, aus Xylol umlösen. — Die 
K ondensation von Is a tin  u. Bindon in  sd, Eg. ergab braune N adeln, aus Trichloressig- 
säure, F . 310°. Lsg. in  CH3ONa blau. (Liebigs Ann. Chem. 514. 261— 67. 1934. Eiga, 
U niv.) " L in d e n b a u m .

0. Bremer, Über die Bedeutung der Qraebe-Ullmahnschen Carbazolsynthese und 
deren Übertragung a u f N-substituierte Pyridinotriazole. Z unächst h a t  Vf. in  bekannter 
Weise einige Benzotriazole vom  T ypus I  dargestellt. Als diese V erbb. in  Paraffinöl 
erh itz t wurden, erfolgte nu r im Falle E  =  CH 3  g la tte  Bldg. des Carbazolderiv. II, 
w ährend in  den anderen Fällen  V erharzung u. Zers, e in tra t. Aus diesen Verss. u. den 
vorhandenen L iteratu rangaben  darf m an  schließen, daß  die m eisten monosubstituierten 
Carbazolo m ittels der GRAEBE-ULLMANNschen Synthese leicht zugänglich sind, daß 
aber die D arst. der d isubstitu ierten  Carbazole große Schwierigkeiten bereitet. — Ferner 
h a t  Vf. einige Pyridinotriazole vom  T ypus I I I  synthetisiert, wobei das nach K o en ig s  
u. M itarbeitern  (C. 1924. I I .  980. 1931. I .  3562) leicht zugängliche 3-Nitro-4-chlor- 
pyrid in  als A usgangsm aterial diente. B em erkensw ert is t, daß  bei der E ed . des 3-Nitro-
4-anilinopyridins m it SnCl2  u. HCl teilweise CI in  das Mol. e in tra t; analoge Fälle vgl. 
K o e n ig s  u . M itarbeiter (C. 1924. II. 978. 980). Vf. n im m t m it diesen Autoren an, 
daß  das CI die a '-S tellung  zum  Pyrid in-N  einnim m t. Verss., die Triazole I I I  durch E r
hitzen zum  Eingschluß zu bringen, w aren n u r im Falle R  =  C6 H 5  von Erfolg, während 
in  allen anderen Fällen V erharzung e in tra t. D as so gebildete IV  is t schon von EOBINSON 
u. T h o r n l e y  (C. 1925. I . 87) auf anderem  Wege dargestellt worden.

V e r s u c h e .  l-[p-Bromphenyl]-5-nitrobenzo-l,2,3-triazol, C1 2 H ,0 2 N 4 Br. Durch 
D iazotieren von 4-Brom -2'-am ino-4'-nitrodiphenylam in in  alkoh. HCl. Aus Toluol 
oder Eg. gelbliche Nüdelchen, F . 222°. — l-[j>-Bromph,enyl]-5-amitwbenzotriazol (nach I), 
C,2 H 9 N 4 Br. Voriges in  Eg. m it SnCl2-HCl reduziert, m it W. verd ., bis zur Lsg. erwärmt 
(Kohle), m it konz. N aO H  gefällt. Aus Toluol N adeln, F . 171°. —  l-[p-Methoxyphe/iyl]-
5-nitrobenzotriazol, C1 3 H 1 0 O3 N4. Aus 4 -M ethoxy-2 '-am ino-4 /-nitrodiphenylam in (F. 144 
bis 145°) wie oben. Aus Toluol oder Eg. gelbliche N adeln, F . 244— 245°. —  l-[p-3feth- 
oxyphenyl~\-5-aminobenzolriazol (nach I), C1 3 H 1 2 ON4. W ie oben. Aus Toluol Nadeln, 
F . 157°. — l-p-Tolyl-5-niirobenzotriazol, C1 3 H 1 0 O2N 4. Aus 4 -Methyl-2 '-am ino-4 '-nitro- 
diphenylam in. Aus CH3OH oder A. N adeln, F . 171°. —  l-p-Tolyl-6-aminobenzotriazol 
(n a c h l) , C1 3 H 1 2 N4, N adeln, F . 117°. — 3-Amino-6-inethylcarbazol (II), C1 3 H J2 N2. l g  
des vorigen in  3 g Paraffinö l 20 Min. au f 320°, 5 Min. au f 350° erh itz t, m it Lg. verd. 
Aus Toluol silberglänzende Schuppen, F . 252°. —  3,6-Diaminocarbazol. Aus I  (R =  
N H ,) (vgl. F r i e s , Liebigs Ann. Chem. 389 [1912]. 347) wie vorst. in sehr geringer

N
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Menge. — 3-Nilro-4-anüinopijridin, Cu H 0 O2 N3. 1 Mol. 3-Nitro 4-oblorpyridin u. ca. 
•2,5 Moll. Anilin 1 Stde. auf 130° e rh itz t, m it wenig Ä. verrieben, ungol. Teil abfiltriort, 
mit W. erw ärm t, N d. abgesaugt, aus verd. HCl (Kohle) +  N H 4OH um gefällt. Eigelbe 
Nadeln, E . 118°. B ildet kein Nitrosoderiv. (U nterschied von o-Nitrodiplienylamin). — 
3-Nüro-4-[6'-methoxychinolyl-(8')-amino1-pyridin, C1 5 H 1 2 0 3 N.,. Wie vorst. m it 6 -Meth- 
oxy-8 -aminochinolin bei 140°. Aus viel A. orangegelbe N adeln, F . 203°. B ildet eben
falls kein N itrosoderiv. — 3-Amino-4-[6'-methoxychinolyl-(S)'-amino\-pyridin, C1 5 H l 4  

ON4. Voriges in wss. Aceton (2 :1 )  m it N a 2 S2 0 4  erw ärm t, Aceton abdest., N d. aus 
verd. HCl (Kohle) -f- N H 4OH um gefällt. Aus verd. A. Prismen, F . 163— 164°. — 
[p-Dimethylaminobenzyliden]-deny., C2 4 H 2 3 ON6. M it p-Dim ethylam inobenzaldehyd u. 
einigen Tropfen 30% ig. N aOH  in wenig sd. A. Aus Toluol gelbe, seidige Nadelbüschel, 
F. 234— 235°. —  3-Am ino-4-anilinopyridin, Cu H n N 3. Obige N itroverb. in Aceton 
gel., wss. N a 2 S2 0 4 -Lsg, un ter K ühlung zugesetzt, etw as erw ärm t, nach Einengen m it 
HCl das S 0 2  fortgekocht (Kohle), F il tr a t  m it N H 4OH gefällt. Aus W. Prism en, F . 170°. 
— 9-Phenyi-6-clüor-3,4-pyridino-7,8,9-triazol (nach I I I) , Cn H 7 N 4 Cl. 3-Nitro-4-anilino- 
pyridin m it SnCl2  u. konz. HCl erw ärm t, m it W. verd ., m it konz. N aOH  alkalisiert, 
ausgeäthert; Ä .-R ückstand in  HCl (1: 1) gel. (Kohle), diazotiert, N d. m it 4% ig. HCl 
erwärmt, gekühlt, ungel. Teil (F iltra t A) m it W. gewaschen. Aus A. N adeln, F . 164 
bis 165°, 11. in 25°/0ig., fa s t uni. in  verd . HCl. —  9-Phenyl-3,4-pyridino-7,8,9-lriazol, 
Cn H 8N4. 1. Aus F il tr a t A m it N H 4 OH. 2. D urch D iazotieren des 3-Amino-4-nnilino- 
pyridins in 12°/„ig. HCl u. Fällen  m it N H 4 OH. Aus verd . . A. Prism en, F . 110°. —
3-Nüro-4-[p-ami?ioa.nilino]-pyridin, Cu H 1 0 O2 N 4. 3-Nitro-4-chlorpyridin, p-Phenylen- 
diamin u. K -A cetat in  A. 2 S tdn . gekocht, eingeengt, h . m it W . gefällt, N d. aus h. 
4°/0 ig. HCl (Kohle) +  N H 4OH um gefällt. Aus verd. A. ro te N adeln, F . 163°. —  Acetyl- 
deriv., C1 3 H 1 2 0 3 N 4. Alit A cetanhydrid  in sd. Bzl. OHvbraune Rhom ben, aus verd. A. 
gelbo Prism en, F . 235— 236°. —  3-Amino-4-[p-acetaminoanilino]-pyridin, c 1 3 h 1 4 o n 4. 
Aus vorigem in A. m it wss. N a 2 S2 0 4 -Lsg. wie oben. Aus W. N adeln, F . 159°. — 
9-[p-Acetaminophenyl]-3,4-pyridino-7,8,9-triazol (nach III) , C1 3 H u ON5. D urch D iazo
tieren des vorigen. Aus W. Prism en, bei 295° noch n ich t geschm. — 9-[p-Aminophenyl]- 
3,4-pyridino-7,8,9-triazol, CUH 9 N6. Voriges m it konz. HCl u. A. gekocht, m it N H 4OH 
gefällt. Aus A. N adeln, F . 206— 207°. —  9-[p-Nitrophenyl]-3,4-pyridino-7,8,9-triazol, 
Cu H ,0 2 Ns. Obiges I I I  (R  =  C6H 6) in  Gemisch von H N 0 3  (D. 1,4) u. H 2 S 0 4 eingetragen, 
Vj Stde. auf 50“ erw ärm t, in  W. gegossen. Aus A. gelbliche Prism en, F . 222— 223°. 
Daraus voriges durch Red. m it SnCl2  u. konz. HCl. —  3-Nitro-4-[pyridyl-(2')-amino]- 
pyridin, C1 0 H 8 O2 N 4. 1 Mol. 3-Nitro-4-chlorpyridin u. 2 Moll. 2-Aminopyridin 1 Stde. 
auf 150° e rh itz t, m it W. gewaschen. Aus W. kanariengelbe N adeln, F . 131— 132°, 
zl. in Alkalien. —  3-Am ino-4-[pyridyl-(2')-am ino]-pyridin, C1 0 H 1 0 N 4. Voriges m it wss. 
Na2 S2 0 4  reduziert, m it HCl das S 0 2  fortgekocht (Kohle), m it N H 4OH gefällt. Aus 
W. Nadeln, F . 148— 149°. —  9-\Pyridyl-(2')]-3,4-pyridino-7,8,9-lriazol (nach II I) , 
C1 0H ,N5. D urch D iazotieren des vorigen u. Fällen  m it N H 4 OH. N adeln, F . 194°, 
zl. in h. W. — 5-Carbolin (IV), Cn H 8 N2. D urch E rh itzen  des I I I  (R  =  C„H5) m it P a 
raffinöl wie oben. N ach Um fällen aus 4°/0 ig, HCl +  N H 4OH aus verd. A. Prism en, 
F. 231—232°. P ikrat, F . 250°. (Liebigs Aim. Chem. 514. 279— 91. 1934. H am burg, 
Tropeninst.) L in d e n b a u m .

Alexander Schönberg und  S. Nickel, Über Chromonchloride und Dichromylene. 
(Vgl. C. 1 9 3 3 .1. 2101.) Vff. zeigen einen neuen Weg zur D arst. von Dichrom ylenen bzw. 
l,l'-D ithiochrom ylenen. Verbb. der Chromon- bzw. 1-Thiochromonreihe I bzw. IV  
lassen sich durch Behandlung m it O xalylchlorid leicht in die entsprechenden Chloride II  
bzw. V verwandeln, welche ihrerseits durch B ehandlung m it Cu-Bronze die e n t
sprechenden Dichrom ylene bzw. D ithiochrom ylene I I I  bzw. VI liefern. Vff. weisen 
darauf hin, daß gewisse D ichrom ylenderivv. wie VII bzw. V III auch als B iradikale 
reagieren können (vgl. 1. c.). Dies dü rfte  auch fü r das D ixanthylen  X I zutreffen. Ver
setzt m an X anthon  (IX) in Essigsäure m it Zn-Pulver +  NaC104, so fä llt nach einiger 
Zeit das D iperehlorat des 9,9 '-D ioxydixanthyls (X) in  tie f ro ten  K rystallon aus. Aus X 
entsteht m it C8 H GMgBr oder C0 H ,L i D ixan thylen  (XI).

V e r s u c h e .  1. 8-Methylflavonchlorid: 3 g 8 -M ethylflavon m it 20 g Oxalylchlorid 
üborgießen u. 13 S tdn . am  R ückfluß kochen. O xalylchlorid im  V akuum  abdam pfen. 
Rückstand gelb, krystalline M. —- 2. 8,8'-Dimethyldiflavylen — 2,2'-Diphcnyl-8,8'- 
dimethyldichromylen, C3 2 H 2 4 0 2: 8 -M othylflavonclilorid in  20 ccm Toluol aufnehm en, m it 
5,4 g Cu-Bronze (N aturkupfer C) versetzen u. 7 S tdn . zum Sieden erhitzen. Orangerote 
Lsg. h, filtrieren u. m it A. versetzen. Aus Bzl.-A. um krystallisieren. Goldgelbe K rystallo
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-cio.L \  /  x \  /  jcio4-
F . 240°. In  konz. H 2 S 0 4  m it gelber F arbe 1. Im  A chatm örser zerrieben tiefrot. —
3. l-Tliio-8-metlioxyJlavonchlond: l-T hio-8 -m ethoxyflavon m it Oxalylchlorid über
gießen. Lebhafte R k. u n te r Ausscheidung eines ro ten  festen K örpers. S1̂  S tdn. er
w ärm en: Überschüssiges O xalylchlorid im  V akuum  abdam pfen. —  4. 8,8'-Dimethoxy- 
2,2’ - diphenyl-l,P-dithiodichromylen — l,l'-dithio-8,8'-dim ethoxydiflavylen, C3 2 H 2 4 0 2 S2: 
l-Thio-8 -m ethoxyflavonchlorid in  Toluol m it Cu-Bronze behandeln. 7 S tdn . am Rück
fluß kochen. Lsg. h . filtrieren, m it Lg. versetzen u. anreiben. D en krystallinen Nd. aus 
Bzl.-Lg. um krystallisieren. Bräunlichgelbe K rystalle. I n  konz. H 2 S 0 4  ro tbraun . Beim 
Zerreiben tief ro t. I n  h . Bzl. u. Toluol orangerot. —  5, 9 ,9 '-D ioxydixanthyldiperchlorat, 
C2 6 H i 0 O](!Cl2 (X): X anthon  (1 Mol) u. N a-Perchlorat (2 Moll) in  E g . +  Essigsäure
anhydrid  u n te r E rw ärm en lösen. Auf 35° abkühlen u. m it ak tiv ie rte r Zn-Wolle +  etwas 
konz. HCl reduzieren. Ziegelrotes Ivrystallpulver. Z ur R einigung m ehrm als abdekan
tieren, dann  m it Eg. u . Ä. waschen. D ixanthylen  (XI). Die ä th . Lsg. von C0 H5MgBr 
m it der benzol. Suspension v o n X  versetzen. R k.-G em isch noch 1 S tde. erwärm en. Das 
ausgefallene R k.-P rod . m it A. u . verd. HCl waschen u. aus C0 H 5B r umkrystallisieren. 
(Ber. dtsch . ehem. Ges. 67. 1795— 98. 1934. Berlin, Techn. H ochseh. Organ. Lab. [Abt. 
F ranklinstraße], u. Edinburgh, In s t. f. m edizin. Chemie.) IvALTSCHMITT.

W. Dilthey und Ferd. Quint, 2,3-Benzoxantlion und 9-Phenyl-2,3-benzoxanthenol. 
(Pyreniumverbindungen. X X IV .) (X X III. vgl. C. 1935. I . 565.) Vff. haben  das noch 
unbekannte 2,3-Benzoxanthon (I) synthetisiert, m it C6 H 5MgBr zu II (X  =  OH) kon
densiert u. dieses zu II (X  =  H) reduziert. Letzteres erwies sich als ident, m it der 
von K a u f m a n n  u . E g n e r  (Ber. dtsch. ehem. Ges. 46 [1913]. 3785) auf anderem 
Wege dargestellten Verb. —  Bem erkenswert is t, daß  die gestreckte Form  (I u. II) 
tiefer farbig is t u. besonders tiefer farbige Salze g ib t als die gewinkelte (1,2- u. 3,4-Benzo-; 
erstere vgl. X X II I . M itt.). D er R ingschluß in  der 2,3-Stellung des N aphthalinkerns 
h a t  som it gegenüber dem in der 1,2-SteIlung eine bathochrom e W rkg., überein
stim m end m it den Angaben von D u t t a  (C. 1934. H . 3119. 3120).

V e r s u c h e .  2-PIienoxynaphtJialin-3-carbonsäure, C1 ;H 1 2 0 3. Lsg. von 15 g 2 -Jod-
_ n aph tha lin - 3 -carbonsäure (vgl.

Y G o l d s t e in  u . Co r n a m u sa z ,
C. 1931. I .  2052) u. 2 g K  einer
seits, von  20 g Phenol u. 1,3 g 
N a andererseits in  CH3OH ver
m ischt, nach  Zusatz von etwas 
N atu rkupfer im  Ölbad erhitzt, 

nach Abdest. des CH 3 0 H  bis zum K p. des Phenols (noch 5 Min.), in  h. W . gel., F iltrat 
ausgeäthert, A. m it L uft en tfernt, m it konz. HCl gefällt. Reinigung aus liochsd. Lsg.
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li. (NH 4 )2 C 0 3 -Lsg. +  2-n. Essigsäure, wenig h. Eg. (Kohle) +  li. W . Nüdelchen oder 
Blättchen, E. 183— 184°, in  Lsgg. schwach v io lett fluorescierend. H ,S 0 4 -Lsg. g rün 
lichgelb, dann ro t. —  2,3-Benzoxanthon (I), C1 7 H 1 0 O2. Vorige in  Bzl. m it P 2 0 5  4— 5 S tdn. 
gekocht, m it W . zers., alkalisiert u. m it D am pf dest. Aus Eg. (Kohle) blaß grünlich- 
gelbe Nüdelchen, E . 201— 202°. Alkoh. Lsg. fluoresciert grünstichig blau. H 2 S 0 4 -Lsg. 
rot m it violettem  Ablauf. —• 9-Phenyl-2,3-benzoxanthenol (IT, X  =  OH), C2 3 H 1 6 0 2. 
Benzol. Lsg. von I  in  ä tli. C6 H 5 MgBr-Lsg. eingetragen, 3 S tdn. gekocht, m it verd. 
Essigsäure zers. usw., R ohprod. m it Eg. u . etw as A cetanhydrid  gekocht, noch h. m it 
70°/„ig. HC104  in  A cetanhydrid  versetzt, N d. des Perchlorats in  Aceton gel., m it W . 
gefällt. Aus Bzl.-PAe. W ürfel oder gefiederte Nüdelchen, F . 157,5— 158,5°. H 2 SO,,-Lsg. 
grün. Perchlorat, grüne Ivrystalle, E. 271—272° (Zers.). —  9-Phenyl-2,3-benzoxanthen 
(II, X  =  H ). Voriges in  Eg. m it Z n-Staub gekocht, m it W . gefällt. Aus Eg., E . 171°. 
(J. prakt. Chem. [N. E .] 141. 306— 10. 4/12. 1934. Bonn, U niv.) L in d e n b a u m .

K. Dziewoński, J. Moszew, J. Maksymowicz und P. Trzęsiński, Über eine 
neue Methode zur Darstellung von Verbindungen der Chinolingruppe.. V. (IV. vgl. C. 1934.
I. 3594.) Im  -weiteren V erlauf ih rer U nterss. haben Vff. einerseits symm. Phonyl- 
ra-tolylthioharnstoff m it Acetophenon, andererseits symm. D iphenylthioham stoff m it 
Desoxybenzoin reagieren lassen. Die erste R k. lieferte 2-Phenyl-4-m-toluidino-5-methyl- 
chinolin (I), die zweite 2,3-Diphenyl-4-anilinochinolin (II). Bei der ersten R k. könnte 
auch das isomere 7-M ethylderiv. entstehen. Aber die durch alkal. H ydrolyse des R k.- 
Prod., wobei der m -Toluidinrest durch OH ersetzt wird, gebildete Verb. w ar verschieden 
von dem bekannten 2-Phenyl-4-oxy-7-methylchinolin, woraus sich die K onst. I  ergibt. 
Die H ydrolyse von I I  führte  zu dem bekannten  2,3-Diphenyl-4-oxychinolin.

V e r s u c h e .  2-Phenyl-4-m-toluidino-5-methylchinolin (I), C2 3 H 2 0N 2. 50 g A ceto
phenon u. 106,7 g Phenyl-m -tolylthioharnstoff 10 S tdn . auf 180— 205°, "dann zu r E n t
fernung des m-Toluidins kurz auf 300° erh itz t, m it wenig Bzl. verrieben. Aus Bzl. 
Nadeln, E. 134— 135°. —  Hydrochlorid, C2 3 H 2 1 N 2 C1. In  Eg. m it konz. HCl. Aus A. 
Nadeln, F . 173— 175° (Zers.). -— Pikrat, C2 9 H , 3 0 7 N6. In  h. Bzl. Aus Bzl. gelbe Säulen,
E. 245— 246°. —  N-Acetylderiv., C,5 H 2 2 ON2. M it sd. A cetanhydrid. Aus Bzl. N adeln,
E. 149— 150°. —  N-Nitrosoderiv., C2 3 H"i„ON3. In  Eg. m it N aN 0 2; gebildetes A cetat 
mit Sodalsg. gekocht. Aus A. gelbe N adeln, F . 144°. —  2-Phenyl-4-oxy-5-methylchinolin, 
C1 6 H 1 3 ON. I  m it konz. alkoh. K O H  u n te r D ruck 6  S tdn. auf 200° erh itz t, m it W. 
u. konz. HCl versetzt, H ydrochlorid  m it Sodalsg. erw ärm t. Aus A. N adeln, F . 281°. —
2,3-Diphenyl-4-anilinochinolin (H), C2 7 H 2 0N 2. Analog I ( 6  S tdn . bei 190—220°, kurz 
280°). Aus Bzl. Säulen, E . 196— 197°. — Hydrochlorid, C2 7 H 2 1 N 2 C1, aus A. orangegelbe 
Nadeln, F . 279°. —  Nitrat, C2 7 H 2 1 0 3 N3. In  A. m it verd. H N 0 3. Aus A. gelbliche 
Säulen, F . 185° (Zers.). —  Pikrat, C3 3 H 2 3 0 7 N6. In  sd. A. Aus A. gelbe N adeln, F . 259 
bis 260°. —  N-Nitrosoderiv., C2 7 H 1 9 ON3, aus A. gelbliche B lättchen, F . 153— 154° 
(Zers.). — 2,3-Dipheiiyl-4-oxychinolin, C2 1 H 1 5 ON. Aus II wie oben. Aus A. B lättchen,
F. 331°. (Bull. in t. Acad. polon. Sei. L ettres Ser. A. 1934. 190— 95.) L in d e n b a u m .

K. Dziewoński und J. Mayer, Neue Methode zur Darstellung von Verbindungen 
der Chinolingruppe. ÄH. (V. vgl. vorst. Ref.) N ach dem  neuen Verf. w urden w eitere 
Derivv. des 2-Phenyl-4-aminochinolins synthetisiert. — (Mit L. Marczewski, K. Pio
trowska u. A. Smorawińska.) 2-[p-Chlorphenyl]-4-anilinochinolin, C2 1 H 1 5 N 2C1. 30 g 
p-Chloracetophenon u. 45 g D iphenylthioham stoff 2 S tdn. auf 180°, 2 S tdn. auf 220° 
u. kurz auf 260° e rh itz t, m it Bzl. verrieben. Aus Bzl. gelbliche N adeln, F . 159°. H 2 S 0 4- 
Lsg. hellgelb, bläulich fluorescierend. —  Hydrochlorid, C2 1 H 1 GN 2 C12. In  sd. A. m it konz. 
HCl. Gelbe B lättchen , F . 170° (Zers.). — Pikrat, C2 7 H 1 S0 7 N 5 C1, aus A. gelbe Säulen,
E. 275° (Zers.). —  N-Nitrosoderiv., C2 1 H 1 4 0 N 3 C1, aus A. gelbe Säulen, F . 200° (Zers.). 
— N-Acetylderiv., C2 3 H 1 7 ON 2 Ci, aus Bzl. N adeln, E . 171°. —  2-[p-Oxyphenyl]-4-oxy- 
chinolin, Ci5 H n 0 2N. Aus C2 1 H J5 N 2 C1 m it alkoh. K O H  wie früher (vorst. Ref.). Aus 
verd. A. B lättchen, E . 216°. —  2-Phenyl-4-[p-chloranilino]-6-chlorchinolin, C2 1 H J4 N 2 CI2. 
Aus 50 g D i-[p-chlorphenyl]-thioharnstoff u. 21 g Acetophenon wie oben. Aus Bzl.-A. 
hellgelbe Tafeln, F . 221°. H„SO.,-Lsg. gelb. —  Hydrochlorid, C2 1 H 1 5 N 2 C13, aus A. gelbe 
Täfelchen, F . 335° (Zers.). —  Pikrat, C2 7 H 1 7 0 7 N 6 C12, aus A." gelbe W ürfel, F . 245° 
(Zers.). —  N-Nitrosoderiv., C2 1 H 1 3 0 N 3 C12, aus A. hellgelbe Täfelchen, F . 201° (Zers.). — 
N-Acetylderiv., C,3 H ,6 ON2 Cl2, aus A. Nüdelchen, F . 170°. — Nitroderiv., C2 1 H 1 3 0 2  

N3 C12. In  Eg. m it H N 0 3  (D. 1,42). Aus A. gelbe Täfelchen, F . 191° (Zers.). — 2-Phenyl- 
4,6-dioxychinolin, C1 5 H u 0 2N. Aus C2 1 H UN 2 C12  m it alkoh. KOH. Aus A. linsenförmige 
Nadeln, F . 251— 252°. —  2-Phenyl-4,6-dimethoxychinolin, C1 7 H 1 5 0 2N. D urch Kochen 
des vorigen m it 15% ig. K O H  u . (CH 3 )„S04. Aus W. oder verd. A. B lättchen oder
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Täfelchen, F . 118°. —  2-[p-Chlorphenyl]-4-p-toluidino-G-niethylchinolin, Ci3 H lsNsCl. 
Aus 30 g p-Chloracetophonon u. 50 g D i-p-tolyltliioharnstoff wie oben. Aus A. hell
gelbe N adeln, F . 278°. H 2 S 0 4 -Lsg. gelb. — Hydrochlorid, CjjELoNjCIj, aus A. gelbe 
Säulen, F . 305° (Zers.). —  N itrat, C;3 H,,0 O3 N 3 Cl. In  A. m it verd. H N 0 3. Aus A. gelbe 
Nadeln, F . 145° (Zers.). —  Acetat, CjjHjgOjNjCl, aus h. gesätt. Eg.-Lsg. gelbe Säulen,
F . 305°. —  Pikrat, C2 9 H 2 2 0 7 N 6 C1, aus A. gelbe B lättchen, F . 243° (Zers.). —  N-Nitroso
deriv., C2 3 H 1 6 0 N 3 C1, aus A. gelbe B lättchen, F . 157°. —  N-Acetylderiv., C2 SH .,,0N 2C1, 
aus A. hellgelbo B lättchen, F . 306—307°. — 2-[p-Oxyphenyl]-4-oxy-6-methylchinolin, 
C,6 H 1 3 0oN. Aus C .JH ^NjCl m it alkoh. K O H . Aus A. N adeln, F . 274°. (Bull. int. 
Acad. polon. Sei. L ettres Ser. A. 1934. 338— 47. K rakau , U niv.) L in d e n b a u m .

Otto Mumm und Hans Ludwig, Über Chinolindicyanid, ein Beitrag zur Stereo
chemie des dreiwertigen Stickstoffs. (Zum Teil m itbearbeite t von Djän-Hsün Lu und 
Robert Radenhausen.) Mumm u. H e r r e n d ö r f e r  (Ber. dtsch. ehem. Ges. 47 
[1914]. 758) haben gezeigt, daß Chinolin in  wasserfreier Lsg. m it BrCN u. HCN glatt 
reag iert u . eine Verb. von der Zus. CSH 7 N(CN)„ liefert, welcho daher Chinolindicyanid 
(prim äres I) genannt wurde. Dieselbe w ird schon durch verd. alkoh. N H 3  in  ein höher 
schm . Isomeres (sekundäres I) umgowandelt. Im  Benzolkern substitu ierte  Chinolinc 
reagieren nur, wenn die o-Stellung unbesetzt is t. Von im  Pyrid inkern  substituierten 
Chinolinen lieferte /3-Methylehinolin ebenfalls ein P aa r isomerer D icyanide, a- u. y-Methyl-, 
a- u . y-Phenylchinolin dagegen nicht. Letzteres reagierte nu r m it dem BrCN ohne Be
teiligung der HCN. D urch Anwendung höherer Temp. ließ sich zwar beim o-Tolu- 
ehinolin, a-N aphthochinolin, a-M ethyl- u . a-Phenylchinolin R k . erzwingen, aber sta tt 
der erw arteten  D icyanide wurden die y-Carbonsäurenitrile, z. B. I I  u. II I , erhalten, 
deren K onst. durch oxydativen A bbau der Säuren bewiesen wurde. Auffallend ist, 
daß  diese R kk. nu r in  Ggw. von HCN eintreten , obwohl diese in  der Rk.-Gleichung 
n ich t au ftr itt. —  Bzgl. der K onst. des prim . u . sek. I  is t zunächst hervorzuheben, daß 
es n ich t gelang, diese Verbb. durch HCN-A bspaltung in  y-Cyanchinolin überzuführen: 
letzteres konnte auch aus Chinolin d irek t u n te r den obigen Rk.-Bedingungen nicht 
erhalten  werden. Beide Isom eren lieferten, m it HCl un ter D ruck erh itz t, Chinaldin
säure. E s is t anzunehm en, daß d as leicht abspaltbare CN am  N  s teh t; das andere 
CN befindet sich am  a-C-Atom. Demnach wären prim äres u. sekundäres I strukturident., 
u. zwar N,a-Dicyandihydrochinolin, u. d ielsom erie könnte nur stcr. A rt sein, entsprechend 
den Form eln IV u. V. E s läge also ein F all von Stereoisomerie des 3-wertigen N  vor, 
welche sich bekanntlich bisher nie h a t realisieren lassen. —  Die E inw . von J  auf prim, 
u . sek. I in  G gw .H J bindender M ittel füh rte  zu demselben Ergebnis. Je  nach den 
Rk.-Bedingungen lieferten b e i d e  Isom eren entw eder die Verb. VI oder a -Cyan
chinolin. Die K onst. von VI w urde einerseits durch A bbau über verschiedene Zwischen
stufen  zum  bekannten  4,4'-Dichinolyl (VH, X  =  H), andererseits durch Oxydation 
zu VHI u. A bbau dieser Verb. zu ATI (X  =  OH) bewiesen. —  E s is t kaum  anzunehmen, 
daß  prim . u. sek. I  tro tz  obiger Befunde strukturverschieden sind u. nu r deshalb ident. 
R k .-P rodd. liefern, weil u n te r den Versuchsbedingungen das eine zunächst in das 
andere um gelagert w ird. D enn system at. Verss. ergaben, daß  die Umlagerung des 
labilen prim , in das stabile sek. Isomere n u r durch Stickstoffbasen bew irkt wird, außer 
durch N H 3  z . B. auch durch  A nilin, M ethyl-, D im ethyl-, Tripropylam in u. Piperidin. 
Mit Pyrid in  gelingt die Isom erisierung n u r bei m ehrstd. K ochen in  alkoh. Lsg. Alkoh. 
K O H  u . Säure sind  unw irksam . E ine R ückum w andlung des sek. in  das prim . I  ge
lang nicht.

E s erhebt sich nun  die Frage, in  welchem der beiden Isom eren die cis-Fonn (IV) 
u. in  welchem die trans-Form  (V) vorliegt. D a im  allgemeinen die trans-Form  höher 
schm , als die cis-Form, h ä tte  m an das prim . I als cis-, das sek. I als trans-Verb. an
zusprechen. D am it s teh t die bisher einzige R k., bei welcher sich die beiden Isomeren 
verschieden verhalten, im  besten E inklang. D urch sd. E g. w ird aus dem jeweils nied
riger schm . Isom eren un ter A bspaltung beider CX-Gruppen das betreffende Chinolin 
zurückgebildet, wogegen das höher schm. Isomere in  Hydrocarbostyril bzw. dessen 
D eriv. um gew andelt w ird. —  Schließlich haben Vff. versucht, die Einw .-Prodd. des 
BrCN allein auf die Chinoline zu isolieren. Diese A dditionsprodd. sind aber äußerst 
em pfindlich, m eist ölig u . n u r dann  erhältlich, wenn die K om ponenten in  absol. trocke
nem  Ä. oder Bzl. u n te r F em haltung  jeder Spur von L uftfeuchtigkeit zusammengebracht 
werden. A ndernfalls w ird außer dem  betreffenden Chinolinhydrobrom id immer das 
N-Cyan-x-oxydihydrochinolin  (z. B. IX ) erhalten . D aneben bilden sich dimolekulare 
P rodd. vom Typus X . Vgl. dazu S h ih id z u  (C. 1926. I . 3604. 1927. I. 1477. 2202).
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Durch h. verd. Säuren, selbst Essigsäure, werden die Verbb. IX  u. X in  die betreffenden 
Chinolino zurückverw andelt. Als Zwisolienprodd. lassen sich Salze der Verbb. IX  
fassen, welche sich u n te r A u stritt von 1 Mol. IL O  bildon, z. B. X I. K ocht m an die 
Verbb. X m it Alkoholen, so entstehen die A lkyläther der Vorbb. IX . Bei den Verbb. IX 
u. ihren A lkyläthem  wurdon keine Anzeichen von Storeoisomerio wahrgonommen.

V e r s u c h e .  p-M ethoxychinolindicyanide, C1 2 H 9 ON3. 1. Prim . Isomeres. 2 Moll. 
p-Methoxychinolin, 1 Mol. BrCN u. etwas über 2  Moll, wasserfreie HCN in  trockenem 
Bzl. gel., 48 S tdn . im  E isschrank stehen gelassen, filtriert, Bzl. bei tiefer Temp. abdest., 
Prod. in  Ä. gel., m it wenig verd. HCl gewaschen usw. Aus CH3OH (Kohle) dicke Nadeln,
F. 85— 87°. —  2. Sek. Isomeres. K a lt gesätt. alkoh. Lsg. des vorigen m it etw as alkoh. 
NH 3  versetzt. Aus Essigester (Kohle) gelbliche, haarfeine Nüdelchen, E. 169— 170°. 
— ß-M ethylchinolindicyanide, C1 2 H 3 N3. Analog. Prim . Isomeres, aus A. Prism en,
F. 139°. Sek. Isomeres, aus A. dicke, rhom b. Prism en, E. 125°. H ier schm, ausnahm s
weise das sek. Isom ere tiefer. —  4-Cyan-a-napMlwchinolin (III), C1 4 H EN2. 2 Moll. 
a-Naphtliochinolin, 1 Mol. BrCN u. 2 Moll. HCN in Bzl. 20 S tdn. im  B ohr au f 150° 
erhitzt, F il tra t verdam pft. Aus A., Lg., A. gelbliche Nüdelchen, F . 154— 156°. — 
a.-NapMhochinclin-4-carbonsäure, C1 4 H 9 0 2 N. II I  m it konz. HCl im  R ohr 20 Stdn. auf 
150° erhitzt, dann verdam pft. Aus W. (Kohle), dann Eg. gelbliche Nüdelchen, F . 278° 
(Zers.). — cc-Carbozinchomeronsäure. Vorige in  verd. K O H  m it K M n0 4  auf W .-Bad 
oxydiert, F il tra t m it Essigsäure angesäuert, m it Cu-A cetat das hellblaue Cu-Salz ge
fällt, dieses m it H 2S zers. Aus W . rhom b. Täfelchen, F . 250°. — y-Cyan-a-pltcnyl- 
chinolin, C]0H 1 0 N 2. Analog aus a-Phcnylchinolin m it größerem HCN-Uberschuß. Aus 
A., F . 138°. — y-Öyan-o-ioluchinolin (II), CUH 8 N 2, aus CH 3 0 H  weiße Nüdelchen, F . 140 
bis 141°. —  o-Toluchinolin-y-carbonsäure, Cn H 9 0 2N. Aus I I  wie oben. Aus W . (Kohle), 
dann Eg. weiße N adeln, F . 276° (Zers.). O xydation zur a-Carbocinchomeronsäure 
wie oben. —  CImialdinsäurehydrochlorid, C1 0 H 8 O2NCl, H ,0 . P rim . oder sek. I  m it 
konz. HCl im  R ohr 20 S tdn. auf 150° erh itz t, dann verdam pft. Aus HCl-haltigem 
W. gelbliche, rhom b. Tafeln, F . 202°. D urch Schütteln  der wss. Lsg. m it A g,C03, 
Fällen des F iltra ts  m it H 2S usw. die freie Säure, CJ0 H 7 O2N, aus W . N adeln, F . 156°. — 
ß-Naphthochinaldinsäurehydrochlorid, C,4 H i0 0 2 NC1. Ebenso aus prim . u. sek. /?-Naph- 
thochinolindicyanid. Freie Säure, F . 187°.

Verb. G „JlJ0N s (VI). 5 g prim , oder sek. I, 7 g J ,  15 g Pyrid in  u. etw as A. 5— 6  S tdn. 
auf W .-Bad erh itz t, dunkelrote N adeln w iederholt m it A. ausgekocht. Aus N itro 
benzol, F . 347°, fas t uni., auch in  HCl u. N aOH . —  2 ,2 '-Dicyan-4,4'-dichinolyl (VII, 
X =  CN), C2 0 H ,„N4. VI in  Eg. m it B r 1/ 2 S tde. stehen gelassen, 1 / 2 Stde. auf sd. W.- 
Bad erhitzt, Br-Ü berschuß weggekocht, h . filtrie rt. Aus Eg. (Kohle) weiße Nadeln,
F. 306». —  4 ,4 '-Dichinolyl-2,2'-dicarbonsäure (VH, X  =  C 0 2 H ), C2 0 H I2 O4 N2, 2 H 2 0 . 
Voriges oder auch VI m it konz. HCl im  R ohr 15 S tdn. auf 130» erh itz t, verdam pft, 
mit W. gewaschen. Aus A. N adeln, F . 232». —  4,4 '-Dichinolyl (VII, X  =  H ), CJ3 H i2N 2. 
Durch E rh itzen  der vorigen auf 200— 210». Aus Lg. Prism en, F . 166». Pikrat, aus Bzl. 
gelbe Nadeln, F . 262— 263“. Vgl. Clem o  u . P e r k in  (C. 1 9 2 4 . I I .  1921). —  4 ,4 '-D i
chinolyl-2,2' -dicarbonsäureamid (VII, X  =  CO-NH ,), C2 0H u O2N4. VI in  eisk. konz. 
H 2 S 0 4 gel., 3 Tage bei R aum tem p. stehen gelassen, m it E is gefällt, w iederholt erw ärm t
u. gekühlt. Aus Eg. oder 50% ig. Essigsäure Prism en, F . 355— 356°, m eist uni., auch

NC—N N-CN
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in  HCl u. N aOH . W ird  durch h. konz. HCl zu obiger Säure verseift. —  Verb. C 2 0 / / 1 0 O2N 4 

(VIH). VI in  Eg. suspendiert, konz. H N 0 3  e ingetropft u . schwach erw ärm t. Aus 
N itrobenzol weiße N adeln, F . 334°, m eist uni., auch in  HCl u. NaOH. —  2,2'-Dioxy- 
4 ,4 '-dichinolyl (VII, X  =  OH), C1 8 H , 2 0 2N 2. V III m it konz. HCl im  H ohr 16 Stdn. 
auf 130° e rh itz t. Aus 80% ig. Essigsäure weiße Tafeln, F . 397—399°, m eist uni., 1. in 
verd . N aO H . —  u-Cyanchinolin, C1 0 H 6N 2. 5 g prim , oder sek. I, 7 g  J  u . 15 g geschmol
zenes N a-A cetat in  50 ccm Chlf. 6— 7 S tdn . gekocht, abgesaugt, Lsg. m it W. gewaschen, 
getrocknet, Chlf. m it A ufsatz abdest. Aus 50% ig. A., dann Lg., auch durch Sublimation 
K rystalle, F . 93°. Chloroaurat, F . 237°. —  Hydrocarbostyril, C9 H 9 ON. Sek. I  m it Eg. 
u . einigen Tropfen W . gekocht, bis eine Probe durch W. n ich t m ehr gefällt wurde 
(ca. 15 S tdn.), im  V akuum  eingeengt, R est über K O H  verdunstet. Aus A. (Kohle) 
gelbe Prism en, F . 163°. — ß-Metliylliydrocarbostyril, C1 0 H n ON. Ebenso aus sek. 
¡J-Methylchinolindicyanid. Aus 50°/oig. Essigsäure, F . 130°.

N-Cyan-a.-oxydihydrochinolin (IX), C1 0 H 3 ON2. Je  1 Mol. Chinolin u. BrCN in 
feuchtem  Ä. oder Bzl. gel., nach einiger Zeit ausfallende N dd. portionsweise abgesaugt; 
zuerst Chinolinhydrobrom id, dann  Gemische desselben m it IX ; E ntfernung  des ersteren 
m it s ta rk  verd. HCl. Aus Bzl. weiße N adeln, F . 117°. —  Analog: N-Cyan-a-oxydi- 
hydro-p-toluchinolin, Cn H 1 0 ON2, N adeln, F . 120°. N-Cyan-a-oxydihydro-ß-naphtho- 
chinolin, C1 4 H 1 0 ON2, aus Bzl. gelbliche N adeln, F . 121°. N-Cyandihydroacridol, 
C1 4 H ioON2. —  N-Cyan-a-oxydihydro-y-phenylchinolin, C1 6 H 1 2 ON2. Aus y-Phenyl- 
chinolin, BrCN u. HCN wie üblich. F . 150°. —  D arst. der folgenden Verbb. wie die 
vorigen, aber un ter W .-Ausschluß. Aus Chinolin: Verb. C2 0 H 1 4 OAT 4  (X), F . 150°. Aus 
p-Toluchinolin: Verb. 0„.,Hls0 N }, F . 139°. Aus /J-N aplithochinolin: Verb. G„J11S0 N V 
F . 132°. Aus A cridin: Verb. (72 8 H J8 ON4. Diese V erbb. gehen durch K ochen m it W. 
in die vorigen über. —  D arst. der folgenden Salze durch  schwaches E rw ärm en der 
Verbb. IX  o d erX  m it 70°/oig. HC104  bis zur Lsg. Gelbe N adeln. N-Cyan-a-oxydihydro- 
chinolinperclilorat (XI), CJ0 H 7 O4 N 2 Cl, F . 194°. N-Cyan-a-oxydihydro-p-toluchinolin- 
perchlorat, Cn H 9 0 4 N 2 Cl, F . 191°. N-Gyan-a.-oxydihydro-ß-naphthochinolinperchlorat, 
C1 4 H 9 0 4 N 2 C1, H 2 0 , F . 200°. —  N-Cyan-oi-äthoxydihydro-ß-naphthochinolin, C1 6 H 1 4 ON2. 
D urch Lösen obiger dim olekularer Verb. in  sd. A. B lättchen, F . 128,5°. —  Analog: 
N-Cyan-a-mdhoxydihydro-ß-naphlhochinolin, C1 5 H 1 2 ON2, F . 159°. N-Cyan-u.-propoxy- 
dihydro-ß-naphthochinolin, C1 7 H 1 6 ON2, F . 72°. (Licbigs Ann. Chem. 514 . 34—60.
1934. K iel, U niv.) ” ■ L in d e n b a u m .

Nellie I. Fisher und Frances M. Hamer, Cyaninfarbstoffe, die einen Isochinolin- 
kern enthalten. HOOGEWERFF u. VAN DORP (1886) konnten durch Einw . von Lepidin- 
u . C hinaldinjodalkylaten auf quaternäre  Isochinolinjodide keine Cyanine erhalten. Vff. 
konnten jedoch die Pseudocyaninkondensation von F i s c h e r  u. S c h e ib e  (J . prakt. 
Chem. 1 0 0  [1919]. 8 6 ) auf die U m setzung von 1-Jodisochinolinjodalkylaten m it hetero- 
cycl. Ammoniumsalzen übertragen und  Cyanine des Isochinolins darstellen. Dio 1 -Jodiso
chinolin jodalky late w urden analog den 2-Jodchinolinderivv. dargestellt; m an führt 
quaternäre Isochinolinsalze in  2 Alkyl-l-isochinolone über, ste llt daraus 1-Chloriso- 
chinoline dar u. setzt diese m it A lkyljodiden zu 1-Jodisochinolinjodalkylaten um (vgl. 
H a m e r , C. 1 9 2 8 .1. 1773 über entsprechende R kk . in  der Chinolinreihe). Die 1 -Jodiso- 
chinolinjodalkylate kondensieren sich m it Chinaldinjodalkylaten zu Farbstoffen vom 
Typus I ,  die als 2,1'-Cyanine bezeichnet werden. In  einigen Fällen lassen sich 
2,l'-Cyanino auch durch  K ondensation von quaternären  Salzen des Chinaldins mit 
solchen des Isochinolins darstellen, doch sind die A usbeuten wesentlich geringer, u. die 
R k. is t n ich t allgemein anw endbar; bei Verss. zur K ondensation von Chinaldinjod- 
m ethy la t m it Isochinolinjodm ethylat w urde lediglich das aus 2 Mol Chinaldinjod- 
m ethy la t entstandene Isocyanin erhalten. —  Isochinolinrot (II; vgl. SCHEIBE, Ber. 
dtsch . ehem. Ges. 5 4  [1921]. 786) is t ebenfalls ein 2,1'-Cyanin; es unterscheidet sich von 
den einfachen 2,1/-Cyaninen der vorliegenden A rbeit durch die Fluorescenz der Lsgg. — 
Lepidinjodalkylate kondensieren sich ebenfalls m it 1 -Jodisochinolinsalzen u. liefern 
4,1'-Cyanine (III). T hia-l'-cyanine IV entstehen aus quaternären  1 -Methylbenzthiazol- 
salzen u. 1-Jodisochinolinjodalkylaten; eine entsprechende Se-Verb. wurde aus 1 -Methyl- 
benzselenazoljodäthylat erhalten. Das Spektrum  dieser Verb. is t p rak t. ident, m it dem 
der entsprechenden S-Verb. Aus 2,4-D im ethylthiazoljodäthylat w urde das Thiazolo-l'- 
cyanin V erhalten. Die F arbe  wird gegenüber den B enzthiazolderiw . nur wenig beein
flußt. —  V ergleicht m an die Pseudocyanine m it den 2,1'-Cyaninen, die Isocyanine mit 
den 4,1'-Cyaninen, die Thia- u . Selenapseudocyanine m it den Thia- u . Selena-l'- 
cyaninen, so en th ä lt jedes dieser P aare  gleichviel C-Atome zwischen den beiden
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N-Atomen; es is t deshalb n ich t überraschend, daß die F arben  sehr ähnlich sind. I n 
dessen gilt die Analogie n ich t fü r die photosensibilisierendo W rkg .; die Cyanine der Iso- 
chinolinreiho wirken merklich schwächer als die entsprechenden Chinolinderivv.

Cß, j
V e r s u c h e .  2-M elhyl-l-isochinoIon, durch U m setzung von Isochinolin m it 

p-Toluolsulfonsäuremethylester auf dem W asserbad u. O xydation m it K 3 Fe(CN ) 6  u. 
KOH in Ggw. von Bzl. F . 38° aus Bzn. Analog 2-Älhyl-l-isochinolon, gelbes Öl, 
Ivp.1 0 _2 i) 195— 197°. —  1-Chlorisocliinolin, C3 H cNCl, durch  E rh itzen  von 2-Methyl-l-iso- 
chinolon m it PC15  u. POCl3  auf 150— 160°. K rystalle , F . 23— 24°, K p.7M 277— 278°. — 
1-Jodisochinolinjodmfthylat, C1 0 H 0N J 2, aus 1-Chlorisochinolin u. 2,4 Mol CH3J  bei 100° 
im Rohr. Gelbliche K rystalle  aus W ., F . 228° (Zers.). 1-Jodisochinolinjodäthylat, 
C hH jjN Jj, analog m it C2 H 6 J .  K rystalle aus W ., F . 188— 189°. G ibt m it konz. N H 3  

1-Aminoisochinolinjodäthylat, Cn H 1 3 N2J  (K rystalle aus M ethanol, F . 194°), m it Anilin 
in sd. absol. A. I-Anilinoisochiiialinjodülliylat, C1 7 H 1 7 N 2J  (gelbliche K rystalle aus 
Methanol, F . 192— 193°). —  1-Bromisoclmwlinbromäthylat, Cu H u N B r2, aus 1-Chloriso- 
chinolin u. C2 H 5 B r. F a s t farblos, hygroskop., F . 128° nach vorherigem Erweichen. 
1-Jodisochinolinjodpmpylat, C1 2 H 1 3 N J 2, aus 1 -Chlorisochinolin u. n-C3 H 7 J . F . 116— 117° 
(Zers.). — 1,2 '-Dimethyl-2,1'-cyaninjodid, C2 1 H 1 9 N 2J  (I), aus Chinaldinjodm ethylat u.
1-Jodisochinolinjodm ethylat m it NaOC2 H 5  oder besser m it (C2 H 5)3N  in  sd. absol. A. 
Stumpfrote grünglänzende K rystalle aus M ethanol, F . 234° (Zers.). Bei einem Vers. zur 
Darst. von I  aus Chinaldin- u. Isochinolinjodm ethylat en ts tand  1,1',2-Trimeihyliso- 
cyaninjodid, C2 2 H 2 1 N 2 J ,  F . 273° (Zers.). —  2 ’-M ethyl-l-äthyl-2,1'-cyaninjodid, C2 2 H 2 1 N 2 J ,  
aus C hinaldinjodäthylat u . 1-Jodisochinolinjodm ethylat in Ggw. von (C2 H 5 )3 N. S tum pf
rote, grünglänzende K rystalle aus M ethanol, F . 250° (Zers.). 1,2 '-Diäthyl-2,1'-cyanin
jodid, CoglLjNjJ, aus Chinaldin- u. 1-Jodisochinolinjodäthylat m it NaOC 2 H 5  in  A., 
in geringerer A usbeute auch aus Chinaldin- u . Isochinolinjodäthylat. S tum pfrote g rün
glänzende K rystalle  aus M ethanol, F . 258° (Zers.). 6,2'-D im ethyl-l-äthyl-2,l'-cyanin- 
jodid, C2 3 H 2 3 N 2 J ,  aus p-T oluchinaldinjodäthylat u. 1-Jodisochinolinjodm ethylat m it 
(C2H 3 )3 N. Stum pfrote grünglänzende K rystalle aus Methanol, F . 234° (Zers.). 
2'-M ethyl-l-älhyl-5,6-benzo-2,l'-cyaninjodid, C2 6 H , 3 N 2 J ,  aus /i-Naphthochinaldinjod- 
äthylat u. 1-Jodisoehinolinjodm ethylat m it NaOC2 H 5. K rystalle  aus M ethanol, F . 250° 
(Zors.k Die hier beschriebenen Farbstoffe vom Typ I  haben H auptabsorp tion  bei 515 
bis 525 fiy  u. N ebenabsorption bei 480—500 /ifi. — 2 '-M ethyl-l-äthyl-4,1'-cyaninjodid, 
C2 2H 2 1 N2J  (III), aus L epid in jodäthy lat u. 1-Jodisochinolinjodm ethylat m it (C2 H 5 )3 N, 
olivgrüne K rystalle aus M ethanol +  Essigester, F . 210° (Zers.). Zeigt breites A b
sorptionsband m it M aximum bei ca. 550 p p . —  2 ,2 '-Diäthylthia-1'-cyaninjodid, C2 1 H 21- 
N2.JS (IV), aus 1-M ethylbenzthiazoljodäthylat u . 1 -Jodisochinolinjodäthylat m it 
NaOCjHj in sd. A. rote, grünglänzende Ivrystallc, F . 246° (Zers.), sehr breite Absorption, 
Maximum ca. 500 fifi. 2-A'lhyl-2'-propylthia-1'-cyaninjodid, C2 2 H 2 3 N 2 JS , aus 1 -Methyl- 
benzthiazoljodäthylat u. 1-Jodisoohinolinjodpropylat. K rystalle aus Methanol, 
F. 237° (Zers.); breites A bsorptionsband m it Maximum bei 505 u. 480 fi/i. 2'-M ethyl-
2-äthyl-3,4-benzothia-l'-cyaninjodid, C2 4 H 2 1 N 2 JS , aus 2 -Methyl-/S-naphthothiazoljod- 
äthylat u. 1-Jodisochinolinjodm ethylat m it (C2 H 3 )3 N. D unkelrotes Pulver aus 
Methanol, F . 235° (Zers.). 2'-Melhyl-2-äthyl-5,6-benzothia-l'-cyaninjodid, C2 4 H 2 1 N 2 JS , 
aus 1-M ethyl-a-naphthothiazoljodäthylat u. 1 -Jodisochinolinjodm ethylat. D unkel
grünes K rystallpulver aus M ethanol, F . 233° (Zers.). Zeigt wie die vorige Verb. 
breites Absorptionsband, Maximum ca. 510 fifi. — 2'-M ethyl-2-äthylselena-l'-cyanin-
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jodid , C2 0 H 1 9 N 2 JS e, aus 1-M ethylbenzselenazoljodäthylat u. 1-Jodisochinolinjod- 
m ethy la t m it (C2 H 5)3N  in sd. absol. A. S tum pfrote grünglänzendo Krystallo 
aus M ethanol, F . 238° (Zers.), breites A bsorptionsband, Maximum ca. 500 yy . 
—  4,2'-Dimelhyl-J-äthylthiazolo-1' -cyaninjodid, ClTH 1 9 N2J S  (V), aus 2,4-Dimethyl- 
th iazo ljodäthy la t u . 1-Jodisocliinolinjodm ethylat m it (C2 H 3)3N in  sd. absol. A. Dunkel
ro te  K rystalle  aus M ethanol, F . 235° (Zers.), sehr hreites A bsorptionsband, Maximum 
ca. 500 /i/i. (J . ehem. Soc. London 1934. 1905—10. Dez. W ealdstone [Middlescx], 
K odak L td .) Ost e r t a g .

Am. Okäc, Herstellung von 4-Phenyl-l,4-thiazan. Man e rh itz t 14,5 g Dichlor- 
diäthylsulfid, 8,5 g Anilin, 9,5 g entw ässertes N a-A cetat u. 13 g N a 2 C 0 3  in  100 ccm 
absol. A. w ährend 4 S tdn. Gelbes Öl, K p . 1 3  203— 204°. (Chem. L isty  Vedu Prüm ysl 28. 
227. O kt. 1934.) ‘ S c h ö n f e l d .

Kurt Maurer und  Bruno Schiedt, H ie Synthese neuer Heterocyclen aus o-Diamincn 
und Zuckern. Telraoxybutylchinoxalin  (I) reag iert m it konz. H 2 S 0 4  u n te r Abspaltung 
von 3 H 20  u. R ingschluß zu einer Base C1 2 H 8 ON, (II). Die CO-Gruppe is t m it den 
gebräuchlichen CO-Reagenzien n ich t nachweisbar, g ib t aber m it Phenylm agnesium- 
brom id über die quartäre  Ammoniumbase III die Pseudobase IV, deren alkoh. OH- 
Gruppo durch  A oetylierung nachw eisbar is t. — D as Jo d m eth y la t von II g ib t m it NaOH 
zunächst einen N d., der sich im  Überschuß der Lauge wieder löst, u . dann durch 
K 3 Fe(CN ) 0  zu V oxydiert wird.

© K  ® c r

N (CHOH ) 3  N| I
C H ,O H

N

H  ( i
CSEL

xO
N-CHSn V e r s u c h e .  Verb. G12H B0 N 2 (II),

aus I m it der 3-fachen Menge konz. H 2 S0 4 

I V I f  oder m it der 6 -fachen Menge 80%ig.
L  J s . .A - H 2 S 0 4  2 S tdn . bei 100°. Aus A. hellgelbe

Kl I bis fa s t farblose K rystalle  vom  F. 104°, 
q  j j  I bei 120° u. 1 mm D ruck sublim ierbar, färbt

0  6  ^ ^  ^ O  sich beim  Stehen an  der L u ft langsam gelb;
is t op t.-inak t. u . reduziert Fehling n icht, en tfä rb t aber IvMnO.,-Lsg. rasch. LI. in organ. 
Lösungsm m., wl. in  h . W . D as Hydrochlorid k rysta llis iert aus der h . tief gelbroten Lsg. 
in konz. HCl in  grüngelben N adeln vom F . 184°; 11. in  A., w ird  von W . hydrolyt. ge
spalten . —  N eben II en ts teh t noch in  geringer Menge ein 2. P rod. C12H s0 2N 2, aus Lg. 
rotgelbe N adeln vom  F . 159°, Sublim ationstem p. 140° bei 0,6 mm, swl. in  k. W ., I. in 
Säuren u . A lkalien. —  Verb. CleH u ON2 (IV), aus II m it Phenylm agnesium brom id in 
sd. Ä. Aus Bzl. gelbe K rystalle  vom F . 149°, wl. in  PAe., sonst 11. F ä rb t sich m it Säuren 
ro t. Hydrochlorid, fa s t schwarze glänzende K rystalle  vom  F . 130°, tie fro t 1. in A. 
Pikrat, aus Bzl. dunkelcarm inrote K rystalle  vom  F . 139° (Zers.). —  Jodmethylat, F . 96“ 
(Zers.). —  Acetylderiv. von  IV, C2 0 H 1 0 O2N 2, aus vord. A. farblose rhom b. K rystalle vom 
F . 176°. —  D as Benzylanalogon von IV, ~GwH wON2, en ts teh t entsprechend aus II mit 
Benzylm agnesium chlorid. Aus Bzl. +  PAe. gelbe K rystalle  vom  F . 132°. Pikrat, 
karm inrote B lättchen  vom  F . 128° (Zers.). Acetylderiv., C2 iH i 8 0 2N 2, aus verd. A. 
farblose K rystalle  vom F . 139°. —  Jodmethylat von  II, C]3 H u ON 2 J , aus II m it CH3J 
5 S tdn . bei 100°; lange ro tb raune N adeln vom  F . 213° (Zers.). Perchlorat, gelb
braune, goldig glänzende B lättchen  vom  F . 208° (Zers.). Pikrat, ockergelbe Nadeln 
vom F . 200°. —  Verb. G13H 10O2N 2 (V), aus dem  Jo d m eth y la t von II m it alkal. 
3% ig. K 3 Fe(CN)0 -Lsg. Aus verd. A. lange hellgelbe N adeln vom  F . 181°. Daraus 
entstehen m it Phenylm agnesium brom id 2 P rodd. D as eine k rystallisiert beim An
reiben m it Ä., aus A. hellgelbe verfilzte Nüdelchen vom  F . 264°, das andere, ölige 
Prod. g ib t ein  in  ro tb raunen  Täfelchen krystallisierendes P ik ra t vom  F. 170° (Zers.). 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 67 . 1980— 85. 5/12. 1934. Jena , U niv.) O h le .

Otto Th. Schmidt und  Hans Zeiser, Die M ethylierung von Trioxyglutarsäuren 
und Weinsäure m it Diazomethan. Vff. erhalten  bei der D arst. des D imethylesters der 
T rioxyglutarsäure m itte ls D iazom ethan (aus N itrosom ethylurethan u. methylalkoh. 
K alilauge) in  absol. Ä. u . N achm ethylieren m it CH3I  +  Ag20  in  einer Ausbeute von 
60“/o der Theorie den Trimethoxyglutareäuredimethylester. F ü r  den Verlauf der Me
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thylierung wurde bewiesen, daß bei der Einw . von D iazom ethan neben der Veresterung 
der Carboxylgruppen die beiden Hydroxyle in oc- u. /3-Stellung leicht m ethyliort werden, 
während sieh dio H ydroxylgruppe der anderen a-Stellung der M ethylierung durch 
Diazomethan widersetzt. Bei der Verseilung des m it D iazom othan erhaltenen Prod. 
resultiert das k ryst. Lacton einer Oxydimdhoxyglutarsäure (III), das nur über II aus I 
entstanden sein konnte. Freie W einsäure g ib t m it D iazom othan sofort den d-Dimeth- 
oxybcmsteinsäurcdimethylester in  guter A usbeute (95%  der Theorie). Dasselbe P rod. 
gibt W einsäuredim ethylester. Verss. m it Schleimsäure ergaben, daß diese wegen 
ihrer geringen Löslichkeit n u r wenig M ethyl aufnim m t. Zuckersäuro nim m t, neben 
den zur V eresterung nötigen zwei M ethylen, noch zwei M ethyle auf, scheint aber dabei 
bisher unbekannte V eränderungen zu erleiden.

COOCIi3  COOH

h 6 o c h 8  h 6 o c h 3  i i i o c H . ,
I  CHeOillH i i  CH 8 o 6 h  i n  QHgOd)H

HCOH HCOH H t-O —
c o o c h 3  ¿ o o h  ¿ o o h

V e r s u c h e .  d-Dimethoxybernsteinsäuredimelhylester, C!8 H I4 Oc. D arst. vgl. vorst. 
Reinigung durch D est. im  V akuum . Ivp.H 131— 132°. E n ts te h t ebenso aus W ein
säuredimethylester. [a jn 0 0  =  + 83 ,04°. —  d-Dimeihoxybernsleinsäure, C6H 1 0 O„: aus 
vorst. Verb. durch Verseifen m it 1/e-n. B ary t. K rystallo, F . 153— 154° (aus Aceton 
+  Bzl.). —  Oxydimethoxyglutarsäuredimethylester, C9 H 1 6 0 7: aus (X ylo-)Trioxyglutar- 
säure (F. 149— 150°) m it D iazom ethan in  Ä. Gelbes, zähes Öl. K p .0 ,oo3  97— 99°. — 
a-Oxy-a',ß-dimethoxyglutarsäureladon (III) C7 H 1 0 O3: aus vorst. Verb. durch V er
seifung m it n-N aO H  u. W . im  D am pfbad, D est. im  H ochvakuum  bei K p .0 ,oo3  150°. 
Krystallo (aus Essigester-PAe.). F . 109.5— 110,5°. LI. in  W ., A., Essigester,’Aceton. 
—l-{Arabo-)Trimethoxyglutarsäuredimethylester, C1 0 H I8 O7: aus l-(Arabo-)Trioxyglutar- 
säure (F. 127°, [a ]n 1 8  =  — 23,3°) m it D iazom ethan in  Ä., R ohprod. m it CH3I  +  Ag20  
nachmethylieren u. im  H ochvakuum  dest. Farbloses ö l. Ivp.„ 0 0 6  74— 75°. [a ]u 1 8  =  
+32,2° (CH 3 OH). Dimethylamid, K rystallo, F . 173— 174°. [a ] D 1 8  =  + 5 9 ,4 °  (W.). 
(Ber. dtsch. ehem. Ges. 67. 2120—2127. 1934. Heidelberg, Chcm. In s t. d. U niv.) V o g e l .

Otto Th. Schmidt und  Hans Zeiser, Z ur Konfiguration der D igitahse. Zur E n t
scheidung der Frage, ob dem O xydationsprod. der Digitalosc, der a,/?-Dioxy-a'-m eth- 
oxyglutarsäure von K i l i a n i ,  Xylo- oder R ibokonfiguration zukom m t, wurdo eino 
von K i l i a n i  hergestellte kleine Menge dieser Säuro von Vff. nach ih rer neuen Methode 
(vgl. vorst. Ref.) m ethyliert. D er Vergleich m it den entsprechenden (Xylo-) bzw. 
(R ibo-)Trim ethoxyglutarsäuren ergab, daß die neue Säure m it keiner der genannten 
Glutarsäuren ident, w ar. D as D im ethylam id zeigte sich vielm ehr ident, m it l-(Arabo-)- 
Trim ethoxyglutarsäuredim ethylam id (V). Aus diesem E rgebnis geh t hervor, daß 
die Lactonregel von H u d s o n  auch in  diesem Falle gültig  ist, daß aber die Phenyl
hydrazinregel von H u d s o n  nu r dann  angew endet werden kann, wenn dio a-ständige 
Hydroxylgruppe unsubstitu ie rt ist. F ü r die K onfiguration der Digitalosc komm en die 
Formeln I bis IV in  B etrach t.

CHO CHO CHO CHO
h 6 o c h 3  h 6 o g h 3  h c o c h 3  h 6 o c h 3

HCOH I HdoH II H06h  III Ho 6h  IV
h o 6 h  h o 6 h  h o c h  h o 6 h

h 6 o h  h o 6 h  i i 6 o h  HO(!lH

¿ h 8 ¿ h 8 ¿ h 3  ¿ h 8

COOH COOH

h 6 o c h 3  h 6 o c h 8

h 6 o C H 8 ( identisch-  ̂ y  CH 8 o 6 h

c h 3 o 6 h  c h 8 o 6 h
COOH ¿O O H
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V e r s u c h e .  I-Trimethoxyglutarsäuredimethylester, CI0 H 1 8 O7: aus Monomethyl- 
trioxyglutarsäure m it D iazom ethan in  A., N achm ethylieren m it C H ,I +  A g ,0 . F arb 
loses, klares Öl. K p . 0 i 0 0 3  69— 69,5°. [o:]d18 =  + 2 9 ,6 °  (CH 3 OH). Dimcthylamiä,
Cj0 H 2 0 O6 N 2: F . 173— 174°. [a]n 1 8  =  + 5 9 ,4 °  (W.). (Ber. dtsch. ehem. Ges. 67. 2127 
bis 31. 1934. Heidelberg, Chem. In s t. d. U niv.) V og el .

F. Micheel und K. Horn, Über eine vergärbare Diketose, die 5-Ketofructose 
(5-Fructonose). Vff. stellen zunächst die K onst. der D iketodim ethyltetrose (I) (M ic h e e l ,  
C. 1932. I I .  858) sicher. D urch O zonspaltung des D imethylen-2,3,4,5-tetraoxy- 
hexadiens (II) wurde 1-Weinsäure erhalten. Die beiden CO-Gruppen in  der Diketose 
befinden sich daher an  den C-Atomen 2 u. 5. Sie w urden naehgewiesen durch Bldg. 
eines B is-p-nitrophenylhydrazons, die beiden OH-G ruppen durch  D arst. eines Di-p-nitro- 
benzoesäureesters. I  dü rfte  in  der D icarbonylform  vorhogen. Z ur D arst. der 5-Fructonose 
diente II als Ausgangsm aterial. M it Benzoepersäure w urde das 1,6-Dibenzoat der 
D im ethylenfructonose erhalten , daraus nach H ydrolyse der M ethylengruppen 1,6-Di- 
benzoylfructonose. O xydation der Doppelbindungen in  II m it B le ite traeeta t führte 
über die unbeständige 1,6-D iacetyldim ethylenfructonose nach  M ethylen -u. Acetyl- 
abspaltung  zur 5-Fructonose. Sie dü rfte  in  m ehreren tautom eren Form en vorliegen. 
Von den Enzym en der alkoh. G ärung w ird sie vergoren, wobei auf 1 Mol Fruetonose 
n u r 1 Mol CO., gebildet w ird. Die Geschwindigkeit der G ärung is t nu r y 3  so groß wie 
die der Glucose. — l,4-Dimethyl-l,4-diketotetrose, F . 77°, [a ]n le =  +  106° (W .); Bis- 
p-nitrophenylhydrazon, C1 8 H 2 OO0 N8, F . 218°, [a ]n 1 6  =  — 1101° (P yrid in); Di-p-nitro- 
benzoat, C2 0 H iBO1 0 N 2, F . 155°, [a]n 1 6  =  +137,9° (Chlf.); 1,6-Dibenzoylfructonose,
C2 0 H 1 8 O8, aus II m it Benzoepersäure u. H ydrolyse m it 5% ig. H 2 S 0 4, K rystalle  ausA.- 
Bzn. F . 155°, [a ]n 1 9  =  — 99,3° (A.); 1,6-Diacetylfruclonosedihydrat, C1 0 H 1 4 O8-2 H 2 0, 
aus II m it B leite traeeta t u . Verseifung m it W ., F . 75°, [<x]d18 =  + 79 ,4° (Essigester); nach 
A bspaltung der Acetyle nach F is c h e r -Z e m p lÜ n  Fruetonose, C8 H j 0 O6, amorph, 
[a ]n 1 8  =  — 29,7° (W .); Bisosazon, C3 0 H 3 0 0 2N 8, F . 198° (Zers.), [a]n 2 0  = + 2 0 , 8 — >• 
— 9,3° (P yrid in); Bis-p-nitrophenylhydrazon, C1 8 H 2 0 0 8 N 8, F . 220° (Zers.). (Liebigs 
Ann. Chem. 515 . 1— 10. 1934.) B r e d e r e c k .

M. Samec, Die Stärke. K urze, allgem einverständliche D arst. der Grundzüge der 
Stärkechem ie. (Z. Volksernährg. 9. 275— 77. 294— 95. 1934.) O h le .

A.-F. Damansky, Untersuchungen über die Veresterung der Stärke und ihrer Abbau
produkte. Die A cetylierungsm ethode von P e i s e r  (C. 1927. I . 716) u . P r in g s h e ij i  
(C. 1928. I . 2705) fü h rt zu A bbauprodd. der S tärke, Amylose u. Biose. Acetylierung 
m it Pyridin-E ssigsäureanhydrid ( F r i e s e ,  C. 1928. H . 2128) u . m it einem Gemisch 
von Eg.-E ssigsäureanhydrid in  Ggw. von CI oder S 0 2 ( H a w o r t i i  u . a., C. 1929. I. 
992) verw andelt S tärke in  Amylose. Säm tliche M ethoden verändern  daher das Aus
gangsm aterial. Vf. e rh ä lt m it E ssigsäureanhydrid-Pyrid in  u n te r besonderen Be
dingungen ein D iacetat, das nach  der Verseifung wohl das A usgangsm aterial zurück- 
liofert. Bei längerer A cetylierung en ts teh t ein T riacetat, das dem  der Amylose en t
spricht. Vf. acety liert natürliche Stärke, A m ylopektin ul Amylose m it Acetylchlor- 
p y rid in ; m it C innam ylcklorpyridin u . B enzoylcklorpyridin gew innt er die entsprechenden 
E ster. Die Veresterungsverss. zeigen, daß A m ylopektin u . S tärke ident, sind. Das 
w ird w eiter dadurch bestätig t, daß beide einen G olatinierungspunkt haben, Amylose 
n icht. L etztere en ts teh t aus S tärke un ter Freilegung einer d ritten  OH-G ruppe. K ar
toffelmehl en th ä lt 16— 18%  Amylose, die w ährend der A ufarbeitung aus der Stärke 
en tstanden  sein muß. D urch K ochen von S tärke oder A m ylopektin in  wss. Lsg. wird 
eine d ritte  O H -G ruppe freigelegt. In  Ggw. von H+ oder OH“  w ird  diese R k. beschleunigt. 
Die Verseifung der E ste r erfolgte m it N a-M ethylat in  M ethanol bei 0° w ährend längerer 
Zeit. Auf diese Weise w urden die A usgangssubstanzen zurückgewonnen. (Ann. Chim. 
[11] 2. 491— 565. Dez. 1934.) B r e d e r e c k .

Sutezo Oguri, Untersuchungen über photochemische Reaktionen an Cellulose. I. Über 
den E in flu ß  des Lichtes a u f die Cu-Zahl der Cellulose (Filtrierpapier). Q uantitative u. 
q ua lita tive  Filtrierpapiere werden au f ihre O xydierbarkeit un tersuch t. Die Cu-Zahl 
q u an tita tiv e r Papiere is t höher als die der qualita tiven , u. w ächst bei Einw . von u ltra
violettem  L ich t. E s zeigt sich, daß q u an tita tive  Papiere bei Liehteinw . oxydabler sind 
als qualita tive. T rotz kurzer Einw . (20 Tage) h a t  Sonnenlicht bereits oxydable Wrkg. auf 
Cellulose. (J .  Soc. ehem. Ind ., Ja p a n  [Suppl.] 37. 201 B— 02 B. 1934. Tokyo, 
W aseda U niv. [N ach engl. Ausz. ref.]) S t e n z e l .

Sutezo Oguri, Untersuchungen über photochemische Reaktionen an Cellulose. 
ü .  Über den E in flu ß  des Lichtes a u f die Cu-Zahl einiger Cellulosearten. (I. vgl. vorst. Ref.)
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Vf. bestim m t die Cu-Zahl einiger Cellulose arten , wie Seidenpapier u. V iscoseseide, um  die 
Beziehung zwischen Cu-Zahl u. der Belichtungszeit m it U ltrav io lettstrah len  fest
zustellen. W eiter geh t aus Verss.-Brgebnissen hervor, daß die A nwesenheit von N aO H  
die Bldg. des R ed.-Prod. verzögert; W. h a t dagegen keinen E influß. Die Cu-Zahl des 
Seidenpapiers ste ig t m it der Belichtungszeit in  linearer Proportion , dagegen n ich t so 
bei der Viscoseseide. Vf. fü h rt dies auf die ungleiche Belichtung der kleingeschnittenen 
Cellulosefasern gegenüber dem Seidenpapierbogen zurück. D urch die Verwendung der 
Hg-Lampo auftretende kleine Mengen Ozon können die O xydation der Cellulose beein
flussen. D urch Verwendung von Quarzglas w urde ozonfrei gearbeitet. Aus dem U n te r
schied in  den Meßergebnissen geh t hervor, daß der E influß der geringen Ozonmengen 
nicht zu vernachlässigen is t. (J .  Soc. chem. In d ., Ja p a n  [Suppl.] 37. 620 B— 21 B. 
Okt. 1934. [Nach engl. Ausz. ref.]) S t e n z e l .

Ichiro Sakurada und Takehiko Hurukawa, Über die Acetylierung der A lka li
cellulose m it Essigsäureanhydrid. In  Fortsetzung  der vorläufigen M itteilung (I. S a k u -  
RADA, C. 1929. I . 1288) w ird die A cetylierung der bei den verschiedenen Alkalikonzz. 
hergestellten Alkalicellulosen durchgeführt. Die A lkaliaufnahm e der R am iefasern u. 
der Essigsäuregeh. des Acetylierungsprod. w ird bei den verschiedenen Alkalikonzz. 
graph. verglichen. Obwohl die beiden K urven  n ich t völlig parallel gehen, wird eine 
nahe stöchiom etr. Beziehung zwischen A lkaliaufnahm e u. V eresterungsgrad verm utet. 
Bis zur Alkalikonz, von 7,9 Vol. - ° / 0  zeigt das Veresterungsprod. das R öntgendiagram m  
der natürlichen Cellulose, bei der K onz, von 15,7 Vol. - ° / 0  e rhält m an ein scharfes D ia
gramm der Hydratcellulose. Bei noch höherer Konz, w ird das D iagram m  der H y d ra t
cellulose im m er unscharfer, u . in der N ähe des D urchstoßpunktes t r i t t  Schwärzung auf. 
Bei 47,2%  is t das D iagram m  der H ydratccllulose verschwunden, u. das neue, aber 
unscharfe D iagram m  t r i t t  auf. Vff. weisen darauf hin, daß  H e s s  u. T r o g u s  (C. 1934.
I. 533) durch M ethylierung der Alkalicellulose I I  eine Halbm ethylcellulose erhalten 
haben, die ein eigenes scharfes D iagram m  liefert. E s liegt daher nahe anzunehm en, daß 
bei der Acetylierung ebenfalls ein H albaceta t zu erhalten is t. (J .  Soc. chem. In d ., Jap an  
[Suppl.] 37. 679 B—-82 B. Nov. 1934. K ioto, In s t, of Physieal and  Chemical Research. 
[Nach dtsch. Ausz. ref.]) S t e n z e l .

Max Ulmann, Untersuchungen über die Molekülgröße technischer Acetylcdlulose 
(Cellit). Osmometrische Untersuchungen an  verdünnten Lösungen polymerer Kohlen
hydrate. V II. M itt. (V I. vgl. C. 1 9 3 5 .1. 902.) Cellit (I. G .-Cellit 1930) w ird in A nlehnung 
an das von H . J .  R o c h a  angegebene Verf. (fraktionierte Fällung der Acetonlsg. m it W.) 
zu 4 F rak tionen  aufgeteilt u . der osm ot. D ruck von F rak tion  H , die dem  Ausgangs
material nahesteht, u . F rak tio n  I I I ,  das gegenüber I I  weitgehend abgebaut ist, in  hoch
gradig verd. Eg.-Lsg. gemessen. V ergleicht m an die Ergebnisse der B estst., so is t e r
sichtlich, daß sowohl die hochviscose F rak tion  I I  als auch die niedrigviscose F rak tion  I I I  
bis zu Molekülen von der Größe eines Bioseanhydrids dispergiert werden können. Alle 
Dispersionsänderungen verlaufen m it endlicher Geschwindigkeit: Im  molekularen 
Gebiet stufenweise, wobei der Molekülzerfall durch  S-förmige K urven  wiedergegeben 
werden kann. E in  U nterschied zwischen beiden F rak tionen  besteh t insofern, als die 
niedriger viscose F rak tion  I I I  leichter zu dispergieren ist. I n  K onz.-G ebieten (0,4 bis 
0)5%)> wo F rak tion  I I  noch keine Änderung der D am pfspannung des Lösungsm. hervor
ruft, weist F rak tion  I I I  schon einen deutlichen osm ot. D ruck auf. E s is t von besonderem 
Interesse, daß die bei den beiden C ellitfraktionen vorliegenden Lsg.-Verhältnisse w eit
gehend den früher untersuchten  Lsg.-Zuständen von Orenzdextrinacetat 1 u. 2 (krystalli- 
sierte Acetylcdlulose I I )  entsprechen (1. c.). Das Verh. von F rak tio n  I I  u. I I I  u. dem 
Grenzdextrinacetat 1 u. 2 in A bhängigkeit von der Konz, zeigt A ufteilungen der Molekül
größe zu geraden Vielfachen von 2 C6. C harakterist. unterscheiden sie sieh in  den Konz,- 
Intervallen, in  denen die verschiedenen Dispergierungsstufen auftreten . In  dieser H in 
sicht besteht eine gewisse Ä hnlichkeit einerseits zwischen Grenzdextrinacetat 2 u. Cellit- 
fraktion I I  u. andererseits zwischen Grenzdextrinacetat 1 u . UeWtffraktion I I I .  Die bei 
Grenzdextrinacetat 2 u . F rak tion  I I  fehlende Stufe (C6 ) 4  is t bei Grenzdextrinacetat 1 u. 
Fraktion I I I  zu beobachten. Ferner is t zu bemerken, daß  ebenso wie Lsgg. v on Grenz
dextrinacetat 1 auch Lsgg. der F rak tion  I I I  bei sehr großer Verdünnung eine K om pli
kation des Lsg.-Zustandes zu erkennen geben, indem  in  diesen Gebieten höhere als zu 
erwartende u. m it der K onz, kontinuierlich sich ändernde osmot. D rucke beobachtet 
werden. —  Von Interesse sind die U nterschiede in  V iscosität u. Filmbldg.-Vermögen 
der einzelnen P räp ara te : F rak tion  I I  zeigt techn. genügende Viscosität u. gutes F ilm 
bldg.-Vermögen, w ährend das ihm  in  seinen osmot. nachweisbaren Lsg.-Zuständen ent-
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sprechende Grenzdextrinacetat 2  von niedriger V iscosität is t u. kein Filmbldg.-Vermögen 
besitzt. H ieraus folgt, daß V iscosität u. Filmbldg.-Vermögen in  keinem direkten Zu
sam m enhang m it dem  Mol.-Gew. eines Stoffes stehen. Vf. w eist au f die Schwierigkeit 
hin, bei techn. Cellit, als Gemisch von verschieden großen Molekülaggregaten u. bei 
hochpolym eren Stoffen im  allgemeinen durch M ol.-Gew.-Best.-Methoden, wie sie all
gemein angew andt werden, einen n u r annähernd  den tatsächlichen Verhältnissen 
gerecht werdenden Überblick zu gewinnen. (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 8 . 134—45. 9/1.
1935.) St e n z e l .

Ichiro Sakurada und Tozo Kitabatake, Uber Diacetylcellulose. (Vorl. Mitt.)
2,3-Diacetylcellulose w ird auf folgendem Wege dargestellt. Feino K upferseide wird 
nach H e l f e r i c h  u. K o e s t e r  (C. 19 2 4 . I. 2104) tr ity lie rt. D ie erhaltene 6-Mono- 
tritylcellulose erg ib t ein eigenes aber linienarm es R öntgendiagram m . Die Tritylcelluloso 
wird in  P yrid in  aufgel. 3 S tdn . auf dem W asserbad oder 7 Tage bei Zimmertemp. 
acety liert. Z ur E n ttrity lie rung  der 2,3-Diacetyl-G-monotritylcellulosc w ird in  Chlf. gel., 
eine bei Z im m ertem p. gesätt. Lsg. von HCl in  Chlf. zugesetzt u . die 2,3-Diacetylcellulose 
m it PAe. vollkomm en abgeschieden. CH 3 COOH-Geh. 41,3%  (theoret. 48,8% ). Die 
Substanz zeig t gegenüber den bisher bekannten Acetylcellulosen ein eigenes Röntgen
diagram m . —  E s w ird ferner durch  T rity lierung der acetonlöslichen AcetylcelMose 
des H andels festgestellt, daß  ein D ritte l der freien H ydroxylgruppen die prim äre ist. 
Dies bedeutet, daß  bei der H erst. der sekundären Acetylcellulose aus der Triacetyl- 
cellulose A cetylgruppen von den drei verschiedenen Stellungen (2, 3, 6 ) m it gleicher 
W ahrscheinlichkeit abgespalten worden. (J .  Soc. chem. Ind ., Ja p a n  [Suppl.] 37 . 604B 
bis 605B. Okt. 1934. K ioto, In s titu te  of Physical & Chemical R esearch. [Nach dtsch. 
Ausz. ref.]) STENZEL.

T . T o m o n ari, Zur K enntnis des Nitrierungsmechanismus und der Eigenschaften 
der Nitrocellulose. V. (IV. vgl. C. 1 9 3 5 . I . 1062.) E s w ird der V erlauf der Denitrierung 
von Trinitrofasern  (13,84%  N) m it alkoh. (N H 4),S in  A bhängigkeit von der Zeit ver
folgt, wobei die Lösbarkeit sowie das R öntgendiagram m  der Denitrierungsprodd. 
e rm itte lt w urde. Zwischen 10 u. 2 ,5%  N-Geh. w urden nu r die Interferenzen von Tri- 
n it ra t  u. natürlicher Cellulose u. un terhalb  nu r die der natürlichen  Cellulose beob
ach te t. D anach s te llt die D enitrierung eine störungslos verlaufende micellar-heterogeno 
R k. m it Trinitrocellulose I  als Ausgangsm aterial u. natürlicher Cellulose a h  R k.-Prod. dar. 
D em entsprechend zeigen die D enitrierungsprodd. anom ale Löslichkeitsverhältnisse. 
Bei 13,2%  N-Geh. w urden nu r 19,6%  von Aceton gel., bei 12,3%  bereits n ich t mehr. 
Die um  die Micelle sich bildende acetonuni. Celluloseschicht schü tz t die Trinitrocellulose 
vor der Auflösung. Ä hnlich liegen die Verhältnisse bei der D enitrierung von in  Methanol 
teilweise oder vollständig 1. Nitrocellulose. —  Die D enitrierungsverss. der Trinitrofaser 
m it einer Mischsäure von 35 Vol. H N 0 3  (d =  1,52), 35 Vol. H 2 S 0 4  (d =  1,84) u. 30 Vol. 
W. (T  — 30°) zeigen, daß bis zu einer N -Abnahm e von 13,8 auf 12,9%  das scharfe 
Faserdiagram m  von Trinitrocellulose I  beobachtet w ird. U nterhalb  12,9%  is t das E nt
stehen des R k.-P rod. röntgenograph. n ich t nachw eisbar. E ine Möglichkeit zur Be
urteilung der A nordnung der reagierten  Anteile erg ib t sich aus der röntgenograph. 
U nters, der Verseifungsprodd. nach der D enitrierung m it alkoh. (N H 4 )2 S. In  den 
Verseifungsprodd. der partie ll m it Mischsäuro den itrierten  P rodd . von etw a 11,8% 
N-Geh. ab tre ten  die In terferenzen der Hydratcellulose neben denen der natürlichen 
Cellulose auf. Vf. deu te t die Bldg. der H ydratcellulose in  Zusam m enhang m it der 
Bldg. einer von Trinitrocellulose verschiedenen N itrocellulose (Umwandlung m it A. 
in  D in itra t der H ydratccllulose von 12,9%  N-Geh. ab). (Vgl. C. 19 3 4 . I I .  3501.) 
(J . Soc. chem. In d ., Ja p a n  [Suppl.] 37- 622B— 624B. O kt. 1934. K urashiki, Forsch.- 
Lab. d. K urash ik i K enshoku K . K . [Nach dtsch . Ausz. ref.]) St e n z e l .

T. Tomonari, Z u r K enntnis des Nitrierungsmechanismus und der Eigenschaften 
der Nitrocellulose. V I. Über den Reaktionsmechanismus bei der M indemitrierung. (V. vgl. 
vorst. Ref.) In  den  vorangehenden U nterss. is t gezeigt worden, daß die Nitrierungsrk. 
von Cellulosefasern m it wasserarm en H N 0 3 -H 2 S 0 4-Gemischen bevorzugt micellar- 
heterogen verläuft. Die Rk.-W eise g ründet sich auf die Annahm e, daß das Verhältnis 
zwischen chem. Rk.-G eschw indigkeit u. D iffusionsgeschwindigkeit sehr groß ist. Bei 
entsprechender Änderung dieses Verhältnisses is t der Übergang dieser Flächenrk. in 
eine Zonenrk. denkbar, die im  Grenzfall zu einer perm utoiden R k. führen kann. Da 
es offen bleibt, ob die N itrierung  m it wasserarmen H N 0 3 -H 2 S 0 4-Gemischen auch in 
ähnlicher Weise erfolgt, w ird der Vorgang der N itrierung m it verschiedener Zus. unter
sucht. Aus den Messungen geht hervor, daß bei konstantem  V erhältnis H N 0 3 -H2 S0 4
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die N itrierungsgeschwindigkeit m it zunehm ender W .-Konz. abnim m t. Bei der W .-Konz. 
von 20 V ol.-%  t r i t t  die Bldg. einer in  M ethanol 1. Zwischenverb. (Dmürocelhdose) 
gegenüber der H ochnitrierung in  den Vordergrund. Bei Verwendung einer Mischsäure 
von 30 V ol.-%  W .-Konz. erhält m an nur R k.-Prodd. unvollständigen U m satzes (8 ,0%  
N-Geh. nach 2 Stdn.), die in  M ethanol u . Aceton wenig 1. sind. Der röntgenograph. 
Nachweis der Hydratcellulose besonders bei dieser Konz, kann  d am it bedingt sein, 
daß die Cellulose m it Salpetersäure die K nechtverb, b ildet (vgl. C. T r o g u s  u . H e s s , 
C. 1934. I I .  48). D er Nachweis der Hydratcollulosc leg t die A nnahm e nahe, daß das 
Rk.-Mittel schon in  das Micellimiere eingedrungen ist, bevor die Veresterungsrk. ein- 
tritt. Zusammenfassend lä ß t sich schließen, daß die N itrierung m it wasserreichen 
Gemischen im  E xtrem fall annähernd  perm utoid ab läu ft; m it m ittelm äßig w asserhaltigen 
Gemischen ste llt sie eine Zonenrk. dar. (J . Soc. ehem. Ind ., Jap an  [Suppl.] 37 . 654B 
bis 657B. Nov. 1934. K urash ik i, Forsch.-Lab. d. K urashik i K enshoku K . K . [Nach 
dtsch. Ausz. ref.]) St e n z e l .

W. Bladergroen, Über den heutigen Stand der Digitalischcmie. Übersicht (m it 
Literaturangaben). (Chem. W eekbl. 31. 674—80. 1934.) P a n g r i t z .

Walter A. Jacobs und  Robert C. Elderfield, Die Digitalisglucoside. V III . Der 
Abbau der Lactonseitenkette von Digitoxigenin. (V II. vgl. C. 1933. I I .  3577). Aus 
y -Digitoxanoldisäure stellen Vff. die entsprechende K etosäure (m it C r0 3) dar. Der 
Dimethylester der hieraus nach C le m m e n s e n  erhaltenen D igiloxansäure liefert m it 
Phenylmagnesiumbromid ein Bisdiphenylcarbinol, das durch Einw . von C r0 3  3 C-Atomo 
von den ursprünglich vorhandenen verliert u . in eine einbas. Säure C2 0 H 3 =O2 übergeht. 
Diese Säure, wie auch ih r Methyl- u. Ä thylester zeigen die gleichen Eigg. u . F F . wie die 
Ätiocholansäure von W ie la n d ,  S c h l i c h t i n g  u. J a c o b i  (C. 1927. I . 443), so daß 
vorbehaltlich genauerer U nters, ihre Id e n titä t anzunehm en ist. (Science, New Y ork. 
[N. S.] 80 . 434. Nov. 1934. New Y ork, RoCKEFELLER-Inst. f. medizin. Forsch.) E r lb .

Walter A. Jacobs und  Robert C. Elderfield, D ie S truktur der herzwirksamen 
Aglucone. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. geben auf G rund ih rer neuesten A rbeiten u. auch der 
von T s c h e s c h e  (C. 1 9 3 5 . I . 412) S trukturform eln  fü r Strophanlidin, Periplogenin, 
Digitoxigenin u . Oitoxigenin an. E ine ausführliche A rbeit w ird angekündigt. (Science, 
New York. [N. S.] 80. 533— 34. 1934. New Y ork, RoCKEFELLER-Inst. f. medizin. 
Forsch.) E r lb a c h .

Antonio Sosa, Beitrag zur biochemischen Untersuchung von Betula alba, L . Über 
ein neues Heterosid, das Betulosid, und seine prosthetische Gruppe, das Betuligenol. Im  
wesentlichen schon nach C. R . hebd. Séances Acad. Sei. referiert (C. 1933. I I . 1193). 
Das Aglykon des Belulosids w ird Betuligenol genannt. (Rev. Acad. Sei. M adrid 31. 
81—99. 1934. Paris, Lab. de Physique Végétale. Sep.) L in d e n b a u m .

Kurt Hieke, Einiges über Saponine. A llgem einverständliche Ausführungen über 
die grundlegenden Eigg. der Saponine. (D tsch. Apotheker-Ztg. 49. N r. 100. Suppl. 125 
bis 126. 15/12. 1934. Plauen.) P a n g r i t z .

Lâszlô Zechmeister und  Géza Töth, Vergleich von tierischem und pflanzlichem  
Chitin. (M ath. n a t. Anz. ung. A kad. Wiss. 51. 260— 64. 1934. Pécs, U ngarn, Univ. 
[Orig.: ung.; A usz.: d tsch .] —  C. 1934. I. 2599.) S a i l e r .

Paul Rabe, Herbert Haeuszler und  Wilhelm Hochstätter, Über das Hydro- 
cinchonicin von H . Emde, eine Richtigstellung, und Über das Epicinchonin von J .  Suszko  
und A . Tomanek, eine Aufklärung. Stereochemische Forschungen. IV. Z u r K enntnis 
der Chinaalkaloide. XXIX. (XXVIII. vgl. C. 1933. I. 3940.) I. E m d e (C. 1932. II. 
65) verglich die A bhängigkeit des Drehungsverm ögens vom  Säuregrad bei den C hina
alkaloiden m it der bei den Chinatoxinen. Indessen is t sein Hydrocinchonicin vom 
F. 112° kein Toxin, sondern Epihydrocinchonidin  in  unreinem  Z ustand, denn das wahre 
Hydrocinchotoxin (vgl. P. R a b e , C. 1932. II. 1455 u. frühere A rbeiten; ferner A. K a u f 
m ann, Bor. dtsch. chem. Ges. 49 [1916]. 2304) is t ein ö l .  —  Ferner verhalten  sieh 
Hydrocinchonin u . Hydrocinchonidin beim  E rh itzen  m it 25% ig. HCl n ich t gleich,

\  i 1 vielm ehr g ib t ersteres das Epihydro-
N CH CH* cinchonin, letzteres das Epihydro-

CHOH  N_CfOHi cinchonidin, in beiden F ällen  is t n u r  am
j  i _  n  i C-Atom 4 (das die alkoh. Gruppe trägt)

T  3ter- Umlagerung erfolgt. —  II. Das
Epicinchonin  von J .  S u s z k o  u. A. T o- 
m a n e k  (C. 1933. II. 69) ist in  W irklich- 

N  N keit kein Epim eres des Cinchonins (I),
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sondern dam it s t r u k t u r i s o m e r  u. w ird als helero (=h-)Cincho7iin (II) be
zeichnet; es is t also kein 1,2-Hydram in, sondern ein 1,1-H ydram in. D enn S c h e e l  
(Diss. H am burg 1932) erhielt aus Hydrocinchonin m it P B r 5  als Nebenprod. ein 
„Iiydrocinchominbromid“, das aber im  U nterschied zu diesem selbst gegen Lackmus 
n e u t r a l  reagiert, was nu r so zu erklären  ist, daß das B rom atom  am  selben C-Atom 
hafte t, wie das bas. N-Atom  der „anderen H älfte“ . H ydrolyse g ib t ein isomeres Hydro
cinchonin, eben das h-Hydrocinchonin gem äß Form el II; dieses erwies sich als ident, 
m it dem  R ed.-Prod. des „Epicinchonins“ von S u s z k o  u. T o m a n e k ; daher ist ihr 
„Epicinchonin“ (F. 179— 180°) als h-Cinchonin zu bezeichnen. D a ih r „p-Toluol
sulfonsäureester des Cinchonins“ vom F . 173° gegen Lackm us sehr schwach bas. reagiert, 
so is t bereits bei der Um setzung des Cinchonins m it p-Toluolsulfoehlorid Umlagerung 
in die h-Reihe eingetreten. —

V e r s u c h e .  Epihydrocinchonidin aus Hydrocinchonidin in  10 Teilen 25%ig. 
HCl durch 4S-std. E rh itzen  in R öhren; A ufarbeitung nach E m d e; aus dem so erhaltenen 
C hlorhydrat w urde in  W. m it N H 3  u. Seignettesalz das Hydrocinchonidinmonotartml 
abgeschieden, aus dessen M utterlauge N H 3  ein ö l  fällte , das allm ählich fest wurde u. 
an  Essigester etw as Ausgangsstoff abgab. Die zweite K rysta llfrak tion  aus Aceton 
w ar fa s t reines Epihydrocinchonidin  vom F . 106— 109°, Misch-F. 104— 106°, [<x]n1 3  =  
+ 49 ,3° in 99%ig. A .; Toxinprobe negativ. —  W urde nach dem  E rh itzen  von Hydro
cinchonin m it 25%ig. HCl m it N aO H  die R ohbase ausgefällt, so zeigte sie keine Toxin
reaktion. Ä .-E xtraktion  im  Soxhlet lieferte Ausgangsbase, w eiterhin Epiliydrocinchonin 
vom  F . 126° u. [a ] D 1 7  =  + 85 ,9° in  99% ig. A. — Die Base von  S u s z k o  u . T om anek  
w urde in  3% ig. H.,SO., m it Pd-M ohr u n te r 2 a t  IL  in  1 S tde. h y d rie rt; Fällen m it NH 3 

u. U m krystallisieren aus A .; F . 202— 203°, [a]n2° =  +152 ,1° (in 99%ig. A .); Miseh-F. 
m it h-Hydrocinchonin  aus dem h-B rom id : 202— 204°. —  D er p-Toluolsulfonsäureester 
von S u s z k o  u . T o m a n e k  bildet aus A. N adeln vom F . 167° (Zers.), [a ] D 2 2  =  +50,1° 
(in 99°/0 ig. A.). D er daraus durch U m esterung m it K alium benzoat erhaltene Benzoe
säureester des h-Hydrocinchonins krystallisierte nicht. Die durch  Verseifen m it alkok. 
K O H  erhaltene Base w urde durch fraktionierte V erteilung nach JANTZEN (Dechema- 
Monographio N r. 48) H ydrocinchonin, ein gelbliches ö l u. als H aup tp rod . h-Hydro
cinchonin, CJ9 H 2 4 ON2, gewonnen; F . aus wenig A. 202—203", [a]n 2 2  =  +152,9° (in 
99% ig. A .); wl. in  Ä. (Liebigs Ann. Chem. 514. 61— 68. 1934. H am burg, Univ.) K röh .

Munio Kotake und  Tadahiro Mitsuwa, Z u r K enntnis der K onstitution des Strych
nins. II. M itt. Über die Konstitution des Strychnins und der Tafelbase. (I. vgl. C. 1933. 
I I .  2138.) Vff. haben den oxydativen A bbau der B enzalderiw . der „Tafelbase“ unter
such t u. einige neue Tatsachen gefunden.

V e r s u c h e .  M ethylstrychnin, C2 2 H 2 g0 3 N 2  +  4 H 2 0 , F . aus W. 282°. — „Tafel
base“, C2iH 300 3N 2, aus M ethylstrychnin  in  A. durch  5— 6 -std. E rw ärm en m it Na- 
A thy lat auf dem W asserbad, N adeln aus A. vom  F . 156°; daraus m it 6 -n. HCl durch 
E rw ärm en: C22II2f i 2N f i l  +  l l . f i ,  N adeln aus W. oder A ., F . 265— 268°; m it 6 -n. H N 0 3  

k., dann  V erdünnen m it W ., Zersetzen m it K O H  u. E xtrah ieren  m it CHC13: C'2 , / / 2 8 0 .,AT2, 
F . aus A. 212— 213°. —  Konz. K O H  fü h rt k . die Chlorverb, vom  F . 265—268° in eine 
Verb. C22H 3i0 3N 3 +  3 H f i  über, F . aus A. 219°; 11. in  W. m it neu tra ler R k ., nach 
E rw ärm en is t die R k. der Lsg. s ta rk  alkal. —  „Tafelbascjodmethylat“ , C2 .,H3 0 O3 N2’ 
CH 3 J ,  durch E rh itzen  im  R ohr m it JC H 3  auf 100° (4 S tdn.), F . aus W. 304°. Hieraus 
durch Behandeln m it Alkali, E xtrah ieren  m it CHC13  u. neuerliches E rh itzen  m it JCH 3  

auf 100°: Jodmetliylat C2iH 30O3N 3-CH3J  vom  F . aus W. 217°; en ts teh t auch aus dem 
E inw irkungsprod. von K O H  auf das Jodm ethy la t vom  F . 304° durch  Behandeln mit 
ä th . H J-L sg. —  „Benzaltafelbase“ C31H 3i0 3N 2 aus der „Tafelbase“ in w. A. m it Benz
aldehyd u. einigen T ropfen konz. K O H . Gelbe N adeln aus A. oder Aceton, F . 168°. — 
O x y d a t i o n  der Benzalverb. in  Aceton +  etw as Eg. m it IvM n0 4  in Aceton gibt 
durch  Em engen des Acetons eine Verb. C3lH 3f i 7N 2, weiße N adeln aus A ., F . 226°. — 
l t  e d . der „Tafelbase“ in verd. HCl m it Pd-Schw arz +  H 2  g ib t nach Alkalischmachen 
„Dihydrotafelbase“, C2lH 320 3N 2, Prism en aus A. vom  F . 156°. —  Benzaldihydrotafel- 
base, C31H 330 3N 2, gelbe Prism en aus A., F . 204°. — O x y d a t i o n  der Benzaldihydro- 
tafeibase in  wasserhaltigem  Aceton m it K M n0 4 in  A ceton g ib t aus dem  Aceton durch 
E x trah ieren  m itÄ . C3 1 H 3 8 0 5 N2, F . aus A. 219°. —  „Methyltafelbase“, C23H 230 3N 2, aus 
M ethylstrychnin m it N a-M ethylat, N adeln vom  F . 117°. —  B ehandeln m it 6 -n. HCl 
g ib t das obige Chlorid aus „Tafelbase“  vom  F . u. Misch-F. 265°. —  Benzalmethyltafel- 
base, C30H 32O3N ,  F . aus A. 210“. (Sei. Pap. In s t, physic. chem. Res. 24. 119—34. 1934. 
[O rig.: d tsch .]) K r ÖHNKE.
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Rotiert Robinson, Strychnin und Brucin. X X X . Bemerkungen zu einer Arbeit 
von M . Kotake und T . M itsuwa. Polem ik gegen die vorst. ref. Arbeit, die außer experi
mentellen Feh lem  M ißverständnisse u . N ichtbeachtung von A rbeiten des Vf. auf
weist. Die von den japan . A utoren aufgestellte Form el is t daher abzulehnen. (J .  ehem. 
Soc. London 1 9 3 4 . 1490—91. Oxford, U niv.) K r ö h n k e .

K. S. Narang und J. N. Räy, Vasicin. (Vgl. C. 1934. I I .  613.) An Stelle der 
von S p ä th  u . K u f f n e r  (C. 1934. I I .  63) fü r das von ihnen als m it Peganin iden t, 
angesehene Vasicin aufgestellten Form el I w ird m it R ücksicht darauf, daß  nach 
R e y n o ld s  u . R o b in s o n  (C. 1935. I. 1246) eine Verb. der Form el (I), F . 130°, hat, 

C H -O H  CO C H -O H
I -C H ,-C H :C H , / Xj/ X ',NH II / ' ' / N s n  III

: C H a L 1  J c - C H ,- C H : O H ,
N NH N

CH-OH
,/ V ' N'lN-CH,-CJ
M \ > h  1

CH.-CH-OH
I I CH-OH CO

/ \ / \ x / CHî |/ x ' / ' X|N-CH. V î Y^N-CH .-C O O H

[ J .  /C H  IV U \ Ä  X CH'° H  ^  kXM V1
N CH, • N

während Vasicin bei 208° schm., u. die von G h o s e  u. a. (C. 1933. I . 614) a n 
genommene Form el I I  n ich t die Bldg. von 4-Oxychinazolin-3-essigsäure erk lärt, für 
Vasicin die Form el I I I  oder weniger wahrscheinlich Form el IV  angenommen. Die Bldg. 
von 4-Oxychinazolin-3-essigsäurc (VI) w ürde aus I I I  über V erfolgen. (J . Soe. ehem. 
Ind., Chem. & In d . 53. 698— 99. 10/8. 1934. Labore, Indien , U niv.) B u s c h .

René Bousset, Über die Magnesiumverbindung des Pinenchlorhydrats. E inw irkung  
von Äthylenoxyd. W ährend M ethylform iat auf die Mg-Verb. des P inenchlorhydrats
unter Bldg. von Cam phan-2-m cthanol einw irkt (BOUSSET u. V ä UGIN, C. 1930. ü .
3400), reagiert Ä thylacetat ausschließlich u n te r Bldg. von Carnphan (H auptprod.), 
Dibornyl, etw as B om ylen  u. eines n ich t identifizierten K etons; das R k.-P rod. en th ä lt 
weder M ethylbornylcarbinol noch M ethylbornylketon. —  Ä thylenoxyd w irk t auf die 
Mg-Verb. in  Ä. zunächst n ich t ein; beim V ertreiben des Ä. erfolgt eine heftige R k .;

I nach H ydrolyse des R k.-P rod. e rhä lt m an Camphan-2-äihanol (I),
CH,-CH,.OH das ster. dem Borneol oder dem Isoborneol entspricht. Zähe

| J t F l., K p . 1 7  135— 136°; e rs ta rr t bei langem A ufbewahren u. h a t
• dann  F . 25», D . 2 1  0,952, n D 2 1  =  1,4831; [a ] 5 4 6 0  =  —35,6»,

[a ] .) 3 6 0  =  — 60,55» in  Bzl. Saures Phthalat, K rystalle  aus Bzl.-PAe., F . 155», [a ] M C 0  =  
— 16,8», [a ] 4 3 6 0  =  — 32,55° in  Bzl. —  D as verw endete P inenehlorhydrat h a tte  F . 129 
bis 130», [a].lco =  — 40», [<x] 4 3 0 0  - -  —66,7» in  Bzl. (Bull. Soc. chim. F rance [5] 1. 1305 
bis 1308. 1934.) Os t e r t a g .

Marcel Delépine, René Alquier und Frédérique Lange, Spontane Zerlegung 
des Pinennürolbenzylamins, CxaH w(NO) Aus einer bei W a l l a c h
(Liebigs Ann. Chem. 252 [1889]. 130) m itgeteilten krystaliograph. Beschreibung des 
Pinennürolbenzylamins (I) lä ß t sieh der Schluß ziehen, daß die inak t. Form  dieser Verb., 
die bei der D arst. aus Pinennitrosochlorid m eist erhalten wird, von selbst in  ihre ak t. 
Komponenten zerfällt. T atsächlich e rhä lt m an durch K rystallisation von inak t. I  aus 
schwach übersa tt, alkoh. Lsg. gu t ausgebildete K rystalle der beiden A ntipoden, die sich 
mechan. trennen lassen. [a]n  der beiden Form en be träg t +76»  u. — 91,6», w ährend nach 
L y n n  (J . Amer, chem. Soe. 41 [1919]. 363) die reinen ak t. Form en ±92» aufweisen. 
Andere Lösungsm., wie Bzl., Ä. oder A. +  Ä., geben schlechtere R esultate. (Bull. Soc. 
chim. F rance [5] 1. 1250— 52. 1934. Collège de France.) O s t e r t a g .

P. C. Räy, Synthese von Thiocampher und anderen cyclischen Thioketonen. Thio- 
campher en ts teh t in  gu ter A usbeute durch gleichzeitige Einw . von H 2S u. HCl-Gas 
auf Campher in  absol. A. bei 0». R ote K rystalle aus Bzl. oder verd. A., F . 145». R iech t 
campherartig, etw as unangenehm . Bei der Einw . von (NH4)2S oder H„S au f Campher 
oder Pernitrosocam pher oder von  S au f Bomyl-MgCl erhält m an nur geringe Mengen 
eines unreinen Prod. —  N ach dem  gleichen Verf. e rhä lt m an auch Thiocyclohexanon 
u. dessen Trim eres; F rom m  (C. 1927. I I .  2747) erh ielt bei dieser R k. nu r das Trim ere. 
(Nature, London 134. 1010. 1934. K alk u tta , U niv. College.) O s t e r t a g .

J. R. Hosking und  C. W. Brandt, Über die Dit.erpenoxyde des Karzes von 
Bacrydium Colensoi. I I .  M itt. Z ur K enntnis des M anoyloxyds. (I. vgl. C. 1934. H.

XVn. 1 . 103
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1453.) Dem M anoyloxyd  aus dem  H arz  von D acrydium  Colensoi w ird die Ivonst. I 
zugeschrieben. Als P rodd. seiner D ehydrierung m it Se nach D lELS w urden 1,2,5-Tri- 
m ethylnaphthalin  u . 1 ,2,8-Trim ethylphenanthren erhalten . D urch E inw . von Ameisen
säure au f M anoyloxyd bildete sich ein tricyol. K W -stoff, das Isomanoen (II). Das durch 
k a ta ly t. R ed. erhaltene D ihydrom anoyloxyd  ergab m it Ameisensäure das bioycl. ß-Di- 
hydromanoen. Beide R k .-P rodd. haben je zwei D oppelbindungen, von denen nur je 
eine ka ta ly t. reduzierbar is t, was m it einer W anderung der D oppelbindungen nach den 
stab ilsten  Stellen des Moleküls begründet w ird. M it HCl en ts tand  aus Manoyloxyd 
ein beständiges Trihydrochlorid C2 0 H 3 5 C13  (III); aus D ihydrom anoyloxyd wurde m it 
HCl bzw. H B r Dihydromanoendihydrochlorid bzw. das analoge Dihydrobromid er
halten . Aus I I I  konnte das Chlor n ich t m ehr vollständig en tfern t werden, wohingegen 
die D ihydrom anoendihydrohalogenide zu einem bicycl. K W -stoff C2 0H 34, dem a -Di- 
hydromanoen, enthalogeniert w urden. Dieser K W -stoff unterscheidet sich von der 
ß-Verb. in  der Lage der Doppelbindungen u . is t g la tt zu C,0 H 3 8  reduzierbar. a-Dihydro- 
m anoen g ib t m it HCl w ieder das H ydrochlorid, w ährend die ß-Vcrb. kein krystallines 
H ydrochlorid  liefert. In  den D ihydrom anoenhalogeniden konnten die Halogenatomo 
n ich t durch H ydroxylgruppen e rse tz t werden. Bei E inw . von Silberoxyd wie auch 
von sd. W. w urde im m er a-D ihydrom anoen erhalten. D ie leichte A bspaltung der Halo
genatom e, die an  den ehemaligen Verküpfungsstellen des Sauerstoffatom s sitzen, weist 
darau f hin, daß der Sauerstoff im  M anoyloxyd an  zwei te rtiä re  Kohlenstoffatome 
gebunden ist, was durch  die leichte S paltbarkeit des Sauerstoffringes durch Säuren 
bestä tig t w ird. cc-Diliydromanoen en th ä lt kein konjugiertes System . Die in der Seiten
k e tte  endständige M ethylengruppe im  M anoyloxyd is t  durch  die Bldg. der krystallinen 
Monocarbonsäure (IV) bei der O xydation m it K M n0 4  u . durch die Bldg. von
viel Form aldehyd neben etw as Ameisensäure bei der Ozonisation bewiesen. D as Kohlen
stoffskelett der Form el I  fü r M anoyloxyd stim m t m it dem  der Form eln für Sclareol 
( R t jz i c k a  u . J a n o t ,  C. 1 9 3 1 . H . 46) u. fü r Agalhendisäure ( R u z ic k a  u . H o s k in g ,
C. 1 9 3 1 .1. 1912) überein. Die aus Sclareol u . aus D ihydrosclareol dargestellten Hydro
chloride sind m it denen aus M anoyloxyd bzw. D ihydrom anoyloxyd erhaltenen ident., 

CH. CH, CH, CH, CH, CH,

> < / \  > < X  X .
L c h , L

6H' K r CcH  '  c h *ii C *  “  6 E * h  £ c h ;

C H «^C H , u . durch D ehydrierung von  D ehydroisoagathensäurem ethyl-
ester (1. c.) w urde 1,2,8-Trim ethylphenanthren erhalten (Ha- 
WORTH u. M a v in , C. 1 9 3 3 . I . 425). Im  Sclareol haften dem- 

J— CH, nach die beiden te rtiä ren  H ydroxylgruppen an  denselben
CH,j\ 0 |c o o h  K ohlenstoffatom en, die im M anoytoxyd durch Sauerstoff äther-

I v  c h , artig  verbunden sind. F ü r  die beiden anderen Diterpenoxyde
des H arzes von D acrydium  Colensoi, das Ketomanoyloxyd  u. 

das Trioxyditerpenoxyd, w ird die gleiche bzw. eine ähnliche Lagerung des Sauerstoff
ringes angenommen.

V e r s u c h e .  Isomanoen  (H), C2 0 H 32, aus M anoyloxyd (I) m it 98% ig. Ameisen
säure, K p . 0 i 2  139— 140°; d 1 5 4  =  0,9519, n o 1 5  =  1,5199. —  Dihydroisomanoen, aus II 
durch  H ydrierung m it P latinoxyd  in  Eg., en th ä lt noch eine n ichthydrierbare Doppel
b indung; d 1 8 4  =  0,9354, n n 1 8  =  1,5098. —  D ehydrierung von II  m it Se ergab 1,2,5- 
T rim ethylnaphthalin  u . 1,2,8-Trim ethylphenanthren. —  ß-Dihydromanoen, C2 0 H3J, 
aus D ihydrom anoyloxyd m it Ameisensäure. K p . 0 ) 2  123— 124°; d 10i — 0,9164, n o 1 5  — 
1,5048; n im m t bei der k a ta ly t. R ed. n u r 1 Ä quivalent H 2  au f; das R k.-Prod. (Kp.o.x 
145°) is t noch ungesätt. —  Manoentrihydrochlorid, (III), CS0 H 3 5 C13, aus I  in  absol. A. 
bei 0° m it trockner HCl, F . 118— 120°; A bspaltung von  HCl durch Anilin ergab noch 
Cl-haltiges Prod. vom  K p . 0 , 4  156— 160°. —  Dihydromanoendihydrochlorid, C2 0H 3 6 C12, 
aus D ihydrom anoyloxyd m it HCl, F . 120— 122°. —  a.-Dihydromawen, C2 0 H34, aus 
vorst. Verb. m it A nilin, K p . 0 > 3  149— 150°; d2 1 4  =  0,9206, n n 2 1  =  1,5089; nim m t bei 
ka ta ly t. H ydrierung eine zwei Doppelbindungen äquivalente Menge H , auf u. gibt bei 
E inw . von Ameisensäure D ihydroisom anoen. — Dihydromanoe7idihydrobromid,Ci0i l 36BTi, 
F . 97°; g ib t m it Silberoxyd oder sd. W . a-D ihydrom anoen. —  Ozonisierung von M anoyl
oxyd  in  CC14: es w ird Form aldehyd nachgewiesen. —  Monocarbonsäure ClaH 3 2 0 3  (IV),
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aus I  m it K M n04, F . 74— 75° (krystallograph. Messungen von F. Turner: ortho- 
rhomb. System, a : b :  c — 0,52: 1: 0,26, vorhandene Form en, Flächenw inkel u. a. 
s. Original). —  Verb. C19H 320 2C12, aus IV  m it HCl, F . 133— 134°. —  Trihydrochlorid 
O10H u Cl3, aus Sclareol (F . 105°, D arst. durch fraktion ierte  D est. von M uskateller- 
Salbeiöl) m it HCl, F . 120°; Mischprobe m it M anoentrihydrochlorid gab keine D e
pression. —  Dihydrochlorid CiaH 330 l2, aus D ihydrosclareol (F. 114— 115°; D arst. aus 
Sclareol) m it HCl, F . 121—-122°; Mischprobe m it D ihydrom anoendihydrochlorid gab 
keine Depression. (Ber. dtsek. ehem. Ges. 6 8 . 37— 45. 9/1. 1935. W ellington, Neu 
Seeland, Dominion Labor.) SCHWALBACH.

Emma M. Dietz und Tyrrell H. Werner, Studien in  der Chlorophyllreihe. X III . 
Kcrnisomerisation der Porphyrine. (X II. vgl. C. 1934. I . 1983.) E s is t gelungen, das 
Isorhodoporphyrin (C. 1933. I . 2953) in  Bhodoporphyrin, u . das Pyrochloroporphyrin 
in Phylloporphyrin  um zuw andeln, u. zwar m ittels Säuren. Diese Umwandlung w ird als 
ein Beweis der pro to trop . Isom erisation beider Porphyrin typen  angesehen. W eiter 
spricht dafür die Isolierung je zweier isomerer Zn- u. Fe-Komplexsalze dieser P o r
phyrine, aus denen die ursprünglichen Porphyrine regeneriert werden können. —  Die 
Feststellung, daß die k a ta ly t. H ydrierung zwischen Iso- u. „ wahren“ Porphyrinen 
einen U nterschied von 2 H-Atom en ergibt, w ird d isku tiert. —  Vff. nehm en an, daß das 
Grundgerüst des Chlorophylls u . der Chlorine entw eder ein Dihydroisoporpliyrin, oder 
auch ein Dihydroporphyrin  ist, beide auf der gleichen H ydrierungsstufe stehend.

V e r s u c h e .  Zn-Salz  des Isorhodoporphyrindimethylesters, C3 4 H 3 (10 4 N 4 Zn, aus 
Chlf.-CH3OH rote N adeln; Spektrum  in Ä.: I. 610,8— 586,5; I I .  565— 536; I I I .  Schatten  
bei 519. E.-A . 444; R . d. I . : I, I I ,  I I I .  -— Zn-Salz  des Rhodoporphyrindimethylesters, 
C3 4H 3 6 0 4 N 4 Z n ; S pektrum  in  A.: I . 604— 582; H . 562,5— 533; I I I .  Schatten  bei 514,7;
E.-A. 439; R . d. I . :  I, I I ,  I I I .  —  Fe-Salz des Isorhodoporphyrindimethyleslers, C^H,,.- 
0 4N4 FeCl, aus Chlf.-CH3OH um krystallisiert, Spektrum  des Hämochromogens in  Pyridin- 
Hydrazinlsg.: I . 586— 559; I I .  538— 522; R . d . i . :  I , I I .  Fe-Salz des Bhodoporphyrin- 
dimethyleslers, C3 4 H 3 6 0 4 N 4 FeCl, Spektrum  des Hämochromogens in  Pyridin-H ydrazin- 
lsg.: I. 575— 556; I I .  535— 520; R . d. I .:  I , II .-— Die Umwandlung von Isorhodoporphyrin 
in Bhodoporphyrin geschieht durch 48-std. Stehen in  50°/oig. H 2 S 0 4  in  N 2 -Atmosphäro, 
die Ausbeute an  Bhodoporphyrin  b e träg t bis zu 60°/o. D ie U m w andlung w urde außer
dem vollzogen m ittels 70% ig. H „S04, m it konz. HCl, m it HCl bzw. H B r in  CH 3 OH, 
Chlf. u. Eg. —  Die Ü berführung von Pyrochloro- in Phylloporphyrin geschah in  derselben 
Art, u. zwar in  50% ig. Ausbeute. D ie H ydricrungsverss. wurden in  der etw as a b 
geänderten WARBURG-Apparatur sowohl m it A d a m s  P t-O xydkatalysator, wie m it 
Pd-Schwarz durchgeführt. (J .  Amer. ehem. Soc. 56. 2180— 84. 1934. Cambridge, Mass., 
Harvard Univ.) SlEDEL.

J. B. Conant, B. F. Chow und  Emma M. Dietz, Studien in  der Chlorophyll
reihe. XIV. Potentiometrische Titration der basischen Gruppen von Chlorophyllderi-

 taten in  Eisessiglösung. (X III . vgl. vorst. Ref.)
* | | D ie potentiom etr. T itrationen  von Pyrrol- u.

C hlorophyllderiw . wurden nach der Methode von 
C o n a n t  u . W e r n e r  (C. 1 9 3 1 .1. 906) u . C o n a n t  

ijCHiCH-COOH u. C h o w  (C. 1933. I I .  3541) m it Perchlorsäure in  
IIcHj Eg.-Lsg. durchgeführt. Die T itrationskurven  aller

Chlorophyllderiw. zeigen drei deutlich bas.
G ruppen an. Die K urven sind  verschieden für
die verschiedenen K lassen der Chlorophyllrerbb., 
wie Porphyrine, Chlorine u. Rhodine. — Um die 

H,C;=,COOH

H O .q = = lv / ! _ | CH

CH-CHiCOOH ^ H.C, | = ' \  N /  CH,CH,COOH
— >■ >NH HX< j

CH, -<-------- H . c l = /  v a  V j 'C H ,
i / \  |x «

i d = r  \ = ' ch  
ü rH ,C ,'= C H , III

Titrationsergebnisse m it den S trukturform eln  im  Einklang zu bringen, m üßten  nach 
Vff. dem Chlorin f  Form el I, dem  Rhodin l d ie isomeren Form eln II u. III zukommen. 
(J. Amer. ehem. Soc. 56. 2185— 89. 1934. Cambridge, Mass., H arvard  Univ.) SlEDEL.
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Harry Raudnitz un d  Erwin Stein, Über das A lkannin . I I I .  (I. u. I I .  vgl. 
C. 1931. H. 1578. 1932. I. 1670.) N euere U nters, über A lkannin  (I) vgl. B e t r a b e t  
u. Ch a k r a v a r t i  (C. 1933. ü .  3136.) E s is t Vff. gelungen, I  m ittels des Ni-Salzes 
vollkomm en zu reinigen u. in  prachtvollen  K rystallen  von der konstan ten  Zus. CJ7 i I 1 8 Or> 
zu gewinnen. N achdem  I  schon au f G rund der früheren U nteres, als Naphthazarin- 

J-.T, j-, deriv. e rk an n t worden is t, erscheinen 10 C-
Atome festgelegt. D urch den Nachweis eines 

CET:C(CII )., OCH3  is t ein w eiteres C-Atom sichergestellt, 
w ährend die restlichen 6  G'-Atome einer 

_ Seitenkotte angehören müssen, welche auf
Att Ä G rund der k a ta ly t. H ydrierung eine Äthylen-

lückc en thält. I  n im m t näm lich in  Eg. in 
Ggw. von P t0 2  bei B aum tem p. 7 H» auf, entsprechend der R ed. der Chinongruppe, 
der A bsättigung einer Ä thylenlücke u. der völligen H ydrierung des Naphthalinringes. 
Auch die Bldg. von A nthracen bzw. /?-M ethylanthracen bei der Zn-Staubdest. spricht 
fü r eine Seitenkette. D urch Ozonisierung des I  in  Eg. wurde die Bldg. von 1 Mol. 
Aceton (70% gefaßt) nachgewiesen. D ie F unk tion  von 4 O-Atomen is t schon früher 
e rk an n t worden; das 5. O-Atoru liegt als OCH3  vor. Auf G rund dieser Befunde schreiben 
Vff. dem I  obige K onst.-Form el zu, in  welcher n u r noch die Stellung des OCH3  un
gewiß is t. I  wäre als ein 2-[2'-Mctliylpcnten-(2')-yl-{5')'\-3( 1)-meihoxy-5,8-dioxy-lA- 
naphthochinon u . der M ethyläther des von M a jim a  u . K u r o d a  (C. 1922. H I. 677) 
aufgefundenen Shikonins.

V e r s u c h e .  A lkannin  (I), C1 7 H 1 3 0 5. P rä p a ra t von MERCK in  h. A. gel., mit 
N i-A cctat 6  S tdn . gekocht, dunkelblauen N d. abgesaugt, nacheinander wiederholt 
m it W ., A., Bzl. ausgekocht, getrocknet, m it so viel l% ig . m etkylalkoh. HCl zerlegt, 
daß  die F arbe eben nach  R o t umschlug, ku rz  aufgekocht, im  E isschrank stehen ge
lassen, K rystalle 10-mal aus A.-Ä. (9: 1) umgeh, im  H ochvakuum  getrocknet. Kupfer- 
bronzefarbene Nüdelchen aus konz., lange, dunkelrote Spieße aus verd. Lsg., F . 109°. 
—  Telraacetyldihydroalkannin, C2 SH 2 S0 9. I m it A cetanhydrid , N a-A cetat u. Zn-Staub 
4 S tdn. gekocht, h. filtrie rt, Eg. u . W. zugesetzt. Aus A. (Kohle) oder CC14  farblose 
K rystalle, F . 133— 134°. (Ber. d tsch . ehem. Ges. 67. 1955— 59. 5/12. 1934. Prag, 
Deutsche U niv.) L in d e n b a u m .

L. Zechmeister, D ie Carotinoide, ihre Beziehungen zu  anderen Naturstoffen und 
ihre biologische Bedeutung. V ortrag über die Carotinoide, ihre Beziehungen zum 
V itam in A u. ihre Biosynthese. (Bull. Soc. Chim. biol. 16. 993— 1008. Juli/Aug. 
1934.) H il g e t a g .

Rudolf Lemberg, Oallenfarbstoffe. VI. Biliverdin, Uteroverdin und Oocyan. 
(V. vgl. C. 1933. I I . 2400.) D ehydrierung von B ilirubin liefert ein grünes Pigment, 
D ehydrobilirubin (II), das m it Oocyan (L e m b e rg , C. 1931. I I .  1146) u. Uteroverdin, 
( L e m b e r g  u . B a r c r o f t ,  C. 1932. I I .  725) ident, is t. Die Form el von II ergab sich zu 
GjgHjjOgN.,, 2 H-Atom e weniger als B ilirubin. Die durch  A utoxydation  von Bilirubin 
u. M esobilirubin in  alkal. Lsg. entstehenden grünen Farbstoffe B iliverdin u. Mesobili
verdin  erwiesen sich als Gemische, in  denen die D ehydroprodd. neben Verbb. aus sekun
dären U m setzungen en thalten  sind. D ie A usbeute an  D ehydrom esobilirubin (Claucöbilin 
von F i s c h e r  u . M itarbeitern, C. 1932. I I .  3103) aus Mesobiliverdin is t größer als die 
von  D ehydrobilirubin aus B iliverdin, weil dieses an  den ungesätt. Seitenketten Angriffs
punk te  fü r A lkali u . 0„ besitzt. Vf. schlägt den N am en B iliverdin für kristallisiertes 
D ehydrobilirubin vor. E n tsprechend is t D ehydrom esobilirubin als Mesobiliverdin zu 
bezeichnen. —  Die U nterschiede im  opt. Verli. von Oocyan- u . U tcroverdinester (vgl. 
L e m b e r g  u . B a r c r o f t ,  I .e . )  erwiesen sieh als allein durch verschiedenes Wachstum 
u. verschiedene B ildungsart der K rystalle bedingt. —  B iliverdinester existiert in zwei 
K rystallform en, die sich im  Pleochroism us u. in  der E x tink tion  unterscheiden. Die eine 
Form  w urde aus reinem  B ilirubin, die andere aus natürlichem  Biliverdin erhalten. Die 
A nnahm e, daß es sich in  diesem Falle um  struk turelle  V erschiedenheit handelt, wird 
vom Vf. auf G rund der krystallograph. U nters, verworfen.

M V M S S  M 51 V M V M S S  M 51 J
\ ___/  V  - /  \ = /  \ = /  \ = /  \ ___ /  x = = /  \ = ; /

II

HO N CH NH CH N C N OHHO
-CH=CH.; S - : —CH,-CH.-COOH
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V e r s u c h e .  Autoxydation von Mesobilirubin verläuft am . besten m it großem 
Alkaliübcrschuß. Spuren von Fe beschleunigen. D er nach V eresterung des Oxy- 
dationsprod. erhaltene Mesobiliverdindimethylester schm, bei 221° (korr.). —  B ili- 
verdindimdhylester, auf dem entsprechenden Wege aus Bilirubin, schm, bei 220— 221° 
(korr.). —  Aus den P rodd. der Gmelinrk. fü r Mesobilirubin ließ sich durch Abbreehen der 
Rk. in  der grünen Phase Mesobiliverdin erhalten. E s en tsprich t also die grüne Phase 
der Gmelinrk. dem Mesobiliverdin. —  Mesobiliverdin als Fcrrichloriddoppelsalz des D i- 
methylesters (C3 5 H 4 ,,0GN 4 • HCl • FeCl3, F . 276°) ergab die O xydation von Mesobilirubi- 
nogen m it FeCl3. —  Mesobiliverdinchlorid, C3 3 H 3 fiO„N4  • H C l: Grüne N adeln. Meso- 
bilivcrdindimethylesterclilorid: F . 175— 176°. —  Biliverdinchlorid, C3 3 H 3 4 O0 N 4 -H C l: 
Grüne N adeln. Dimethylesterchlorid: Grüne N adeln. —  Biliverdinlcomplexsalze: M it Zn: 
Aus Mesobiliverdincster u. Zn-A cetat. Absorptionsm axim um  685 mp. K eine Fluores- 
cenz. M it Cu: D arst. entsprechend dem Zn-Salz. Allgemeine A bsorption im R ot, B lau 
u. Violett. —  Biliverdindimethylesler: Form  A  aus reinem  B ilirubin durch FeCJ3  oder 0 2  

in alkal. Lsg., F . 223° (korr.). Form B  dom iniert im  U teroverdinester. K rystallograph. 
Unters, der beiden K rystallform en vgl. Original. Die E xistenz eines Monochlorids 
spricht für Form el II des Biliverdins im Gegensatz zur Form el I. (Biochemical J. 28. 
978—87. 1934. Cambridge.) H e im h o l d .

Hans Fischer und Joseph Aschenbrenner, Neue Synthese von Melhoxypyrro- 
methenen und bilirubinoiden Farbstoffen. (14. M itt. zur K enntnis der Gallenfarbstoffe.) 
(13. vgl. C. 1934. II . 2836.) E s w ird festgestellt, daß  bei 5 ,5 '-Dibrompyrromelhenen 
Ersatz des B r durch OH m it Ag- oder K -A cetat n ich t möglich is t u. daß  bei Einw. von 
methylalkoh. K O H  im m er n u r 1 Br-Atom durch  M ethoxyl substitu iert wird. Bei der 
Verseifung u. anschließenden Bromierung von 4,4'-Dimethyl-5,5 '-dicarbäthoxypyrrometlum- 
3,3'-dipropionsäure wurde neben 5,5 '-Dibrom-4,4 '-dimethylpyrromethen-3,3 '-dipropion- 
säurehydrobromid noch 5-Brom-4,4 '-dimethyl-5'-carbäthoxypyrromethen-3,3 '-dipropion- 
säurehydrobromid erhalten . M it m ethylalkoh. K O H  en ts teh t aus dem ersteren 5'-Brom- 
5-methoxy-4,4'-dimethylpyrromethen-3,3'-dipropionsäure (I). Ih r  D im ethylester u. dessen 
freie Base werden dargestellt. E s gelang nicht, das ö'-Brom atom  gegen die OH-Gruppe 
umzutauschen oder die Substanz in bilirubinoide Farbstoffe überzuführen. —  Bei der 
Veresterung von 5-Brom-4,4'-dimethyl-5'-carbäthoxypyrromethcn-3,3 '-dipropionsäure- 
hydrobromid (II) m it CH 3 OH-HCl en ts teh t 5-Oxy-4,4'-dimethylpyrromethen-5'-carbon- 
säure-3,3 '-dipropionsäuredimethylester, der beim E rhitzen auf den F . decarboxyliert. 
Mit D iazom ethan en ts teh t der 5-Methoxy-4,4'-dimethyl-5'-carbmethoxypyrromethen-3,3'- 
dipropionsäuredimethylester. I n  dem A ustausch von B r gegen OH m ittels CHjOH-HCl 
liegt eine neue Bildungsweise fü r Oxypyrromethene vor. —  W eiter wurden isoliert: 
5-Methoxy-4,4 '-dimethylpyrromethen-5'-carbonsäure-4,4'-dipropionsäuredimethylester, u. 
der 5'-Brom-5-methoxy-4,4 '-dimethylpyrromethen-3,3 '-dipropionsäuredimethylester (III). 
Die 5-Brom-4,4'-dimethylpyrromethen-5'-carbonsäure-3,3'-dipropionsäure w ird als u n 
stabil befunden. B eständig is t der m it D iazom ethan erhaltene Trimethylester. D urch 
Veresterung m it CH 3 OH-HCl werden n u r die 3,3 '-Propionsäurereste verestert. Die 
quantitative U m setzung der 5-Brom-4,4 '-dimethylpyrromethen-5'-carbonsäure-3,3 '-di
propionsäure zum entsprechenden M ethoxypyrrom ethen gelingt, wenn m an dem CH 3 0H - 
KOH %  Vol. W . zusetzt. D urch CH 3 OH-HCl wird die 5'-Carbonsäuregruppe n icht 
verestert, wohl aber m it D iazom ethan. —  M it Form aldehyd-H Cl wird aus 5-Methoxy- 
4,4'-dimethylpyrromethen-5'-carbonsäure-3,3 '-dipropionsäure ein Dimethoxykoprobilirubin 
(IV) erhalten. M ittels D iazom ethan wird der Tetramethylester erhalten . Die G m e l in - 
sehe R k. is t m it dem  W egfall der blauen Phase die fü r m ethoxylierte Bilirubinoide 
charakteristische. D ie V eresterung m it CH 3 OH-HCl fü h r t zum  Teil zur Bldg. freier Oxy- 
gruppen. Die O xydation dieses so erhaltenen m it FeCl3  P rod. ergibt ein Ferrobilin. —  Der 
5-Oxy-4,-4'-dimethylpyrromethen-3,3 '-dipropionsäuredimethylester kondensiert m it Form 
aldehyd-HCl zum  [Di-(5-oxy-4,4 '-dimethylpyrromethen-3,3 '-dipropionsäuredimelhylester)]- 
methan. D as Pyrrom ethen II g ib t m it Anilin in A. oder Ä. einen ro ten  Farbstoff, 
5-Anilino-4,4'-dimethylpyrromethen-5'-carbonsäure-3,3 '-dipropionsäure, der m it D iazo
methan einen T rim ethylester bildet. —  D as 5,5'-Dibrom-4,4'-dimethyl-3,3'-diäthyl- 
pyrromelhenhydrobromid g ib t m it CH 3 0 H -K 0 H  das 5 '-Brom-5-methoxy-4,4'-dimethyl- 
3,3'-diätliylpyrromethen. D a m it dem ersteren Pyrrom ethen m eist 5-Brom-4,4'-dimethyl- 
3,3'-diälhyl-5'-carbäthoxypyrromethenhydrobromid in  Mischung vorkom m t, bildet sieh 
bei der U m setzung m it CH 3 OH-KOH die 5-M ethoxy-4,4'-dimcthyl-3,3'-diäthylpyrro- 
methen-5'-carbonsäure; auch h ier kann  m it CH 3 OH-HCl die M ethoxy- in die O xygruppe 
umgewandelt werden. W ährend die Oxypyrrom ethencarbonsnure n ich t m it Form 
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aldehyd —  HCl zum Bilirubinoid um setzbar ist, gelingt dies m it der entsprechenden 
M ethoxyverb.; u. zw ar en tste llt der Dimethyläther eines svmm. Isoätiobilirubins. — 
Dio M ethoxyverb. konnte m it propylalkoh. K O H  u. W. bei 180— 185° in  das 5-Oxy- 
4,4 '-dimethyl-3,3'-diüthylpyrromethcn übergeführt worden, das m it Formaldehyd-HCl 
zum  symm. Isodioxyätiobilirubin  kondensiert. —  D as 5,5 '-Dibrom-3,-3'-dimethylpyrro- 
methen-4,4'-dipropionsäurehydrobromid w ird m it CH 3 OH-KOH in 5'-Brom-5-methoxy- 
3,3’-dimethylpyrromethcn-4,4'-dipropionsäure um gewandelt. —  W eiter werden dar
gestellt : 5,5'-Dianilino-4,4'-dimethyl-3,3'-diäthylpyrromethenhydrobromid  u. 5-Anttino- 
4 ,4 '-dimethyl-3,3' ■diälhylpyrromclhen-5'-carbonsäure.

H ,C p = ;P S  PS,-------|CHa H,Cp-- = - .-.PS PS„-------„CH,
1  H , C o L ;5/ = C H  \ ^ B r  11

N NH NHBr NH
PS =  —CH.CH.C'OOH III wie I, nur PS = —CH-CH.COOCH,

H ,& = = jP S  PS, CH, H,C|| ..PS PS— CH,

1V H ,C O ^ A = = = CH  CH,------ A / ------
N NH NH N

V e r s u c h e .  4 ,4 '-D imethyl - 5 - carbälhoxypyrromethan- 5 '-carbonsäure -3 ,3 '-dipro- 
p  ionsäure, F . 186— 187°. 5,5'-Dibrom-4,4'-dimethylpyrromethen-3,3'-dipropionsäuredi- 
methylester, C1 9 H 2 2 0 4 N 2 B r2, aus Chlf. u. CH 3 0 H  orange Prism en, F . 136°. 5-Oxy-4,4' -di
methylpyrromethen-5'-carbonsäure-3,3'-dipropionsäuredimethylester, C2 0 H 2 4 O 7N2, aus Py
rid in  Nadeln, F . 231°; g ib t in CH3OH m it ä tk . D iazom ethanlsg. 5-M elhoxy-4,4' -dimethyl- 
5 '-carbmethoxypyrromethen-3,3 '-dipropionsäuredimethylester, aus CH 3 0 H  gelbe Prismen, 
F . 94°. — 5 '-Brom-5-methoxy-4,4'-dimethylpyrromethen-3,3'-dipropionsäuredimethylester 
(I), CjoHjjC^NjBr, F . 93°, aus CH3OH braune Prism en. -— Trennung von 5'-Brom- 
5-methoxy-4,4'-dimethylpyrromethen-3,3'-dipropimsäuredimethylesler u . 5-Methoxy-4,4'- 
dimethylpyrromethen-5'-carhonsäure-3,3 '-dipropionsäuredimethylester. —  5-Methoxy-4,4‘- 
dimethylpyrromethen-5'-carbonsäure-3,3'-dipropionsäure, C1 9 H 2 2 0 7 N 2, aus Eg. Nadeln, 
F . 210—218°. —  5-Brom-4,4‘-dimethyl-5'-carbmethoxypyrromethen-3,3'-dipropionsäure- 
dimethylesler, C2 1 H 2 5 0„N 2 B r, aus Aceton-CH 3 OH, orange K rystalle , F . 130°. — 
5-Anilino-4,4’-dimethylpyrromethen-5'-carbonsäure-3,3'-dipropionsäure, C ^H ^C ^N j, mit 
Aceton ex trah ie rt, ro te  Prism en, F . 213°. —  5-A nilino-4,4 '-dimethyl-5'-carbmethoxy- 
pyrromethen-3,3 '-dipropionsäuredimethylester, C2 7 H 3 1 O0 N3, aus CH3OH orange Tafeln. 
F . 130°. —  5-M ethoxy-4,4 '-dimethylpyrromethen-5'-carbonsäure-3,3'-dipropionsäuredi- 
methylesler, C2 1 H 2 0 O7 N 2, aus Aceton-OH3OH gelbe N adeln, F . 167°; g ib t m it Diazomethan 
verestert das entsprechende -5'-carbmethoxy-D eriv., C2 2 H 2 S0 7 N 2, aus CH3OH in gelben 
D rusen F . 94°. —  \D i-(5-methoxy-4,4’-dimethylpyrromethen-3,3'-dipropionsäurejl-me- 
than  =  Dimethoxykoprobilirubin (IV'), C3 7 H 4 4 O1 0 N4, aus Pyridin-A . N adeln, F . 253°, 
GMELINsohe R k. n ich t eindeutig, da  Farbsto ff in Chlf. swl. —  Dimethoxykoprobili- 
rubintetramethylester, C4 1 H 5 2 0 1 0 N 4, aus Chlf.-Aceton gelbbraune K rystalle, F . 152 bis 
153°, die GMELiNsche R k. is t positiv. Bei dem Vers. einer V eresterung m it CH3 OH- 
HC1 t r i t t  teilweise Spaltung zu Dioxykoprobilirubintetramethylester ein, F . 195° un
scharf; m it diesem Estergem isch wurde das entsprechende Ferrobilin dargestellt. 
F . 160°. —  5-Oxy-4,4 '-dimethylpyrromethen-3,3'-dipropionsäuredimethylester, c 1 9 h 2a n  
aus Chlf.-Eg.-Ester gelbe Prism en, F . 172°. —  [Di-{5-oxy-4,4'-dimethylpyrromethen- 
3,3' -dipropionsäuredimethylester)]-mcthan, C3 9 H 4 8 O1 0 N4, aus Chlf.-CH 3 OH, F . 190°; F. 
des entsprechenden Ferrobilins: 160°. —  4 ,4 '-Dimethyl-3,3’-diäthylpyrromelhan-5,5'-di- 
carbonsäure, neue D arst. — 5 '-Brom-5-methoxy-4,4'-dimethyl-3,3'-diäthylpyrromethen, 
C1 9 H 2 1 ON2 Br, F . 107°. —  5-M ethoxy-4,4 '-dimethyl-3,3'-diäthylpyrromethen-5'-carbon
säure, C1 7 H 2 2 0 3 N2, aus CH3OH gelbe N adeln, F . 191°. —  5-M ethoxy-4,4 '-dimethyl- 
3,3'-diäthyl-5'-carbmethoxy pyrromethen, C1 8 H 2 4 0 3 N2, aus CHjOH gelbe N adeln, F . 93°. — 
5,5'- D ianilino - 4,4'- dim ethyl - 3,3'- diäthylpyrromethenhydrobromid, C2 7 H 3 XN 4 Br, aus 
CH 3 OH-Ä. grünblaue K rystalle, F . 265°. —  5 ,5 '-D ianilino-4,4’-dimethyl-3,3'-diäthyl
pyrromethen, C2 7 H 3 oN4, aus A. braune N adeln, F . 165°. —  5 -Anilino-4,4 '-dimethyl- 
3,3 '-diäthylpyrromethen-5'-carbonsäure, C2 2 H 2 5 0 2N 3, m it Chlf. ex trah iert, rote Nadeln, 
F . 226°. —  5-Anilino-4,4 '-dimethyl-3,3'-diäthyl-5'-carbmethoxypyrromethen, C2 3 H 2 7 0 2 N3, 
aus CH 3 OH-W ., F . 147°. —  [Di-(5-methoxy-4,4'-dimethyl-3,3'-diäthyl)-ppromethen]- 
methan — Dimethylesler des Isoätiobilirubins, [C3 3 H 4 0 O2 N 4 Cl2  (H ydrochlorid) aus Chlf.-A. 
ro te Prism en, F . 247°], C3 3 H 4 4 0 2 N4, aus CH3OH gelbe Prism en, F . 181°. —  [Di-(5-oxy- 
4,4'-dimethyl-3,3'-diäthyl)-pyrromethen\-methan, C3 1 H )(l0 2 N 4, das entsprechende Ferro- 
bilin, C3 1 H 3 8 0 2 N 4 FeCL,-HCl, F . 265°. —  5-Oxy-4,4'-dimethyl-3,3'-diäthylpyrromethen,
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CI5 H 2 0 ON2, aus E g.-E ster Prism en, E. 200°; daraus Bilirubinoid  m it Eorm aldehyd: 
C3 1 H I0O2 Ni, F . 265°. — 5-O xy-4,4'-dimethyl-3,3'-diäthylpyrromethen-5'-carbonsäure, 
C1 6 H 2 0 O3 N2, aus P yrid in  um krystallisiert, F . 234°. —  5,5 '-Dibrom-3,3'-dimethylpyrro 
methcn-4,4'-dipropionsäuredimethylester, C1 9 H 2 2 0 4 N 2 B r2, aus CH3OH um krystallisiert, 
F. 158°. — 5 '-Brom-5-methoxy-3,3'-dimethylpyrromethe n-4,4 '-dipropionsäuredimethyl
ester, C2 0 H 2 5 O5 N 2 Br, aus Aceton-CH3OH gelbe Nadeln, F . 131°. (Hoppe-Soyler’s 
Z. physiol. Ckem. 229. 71— 92. 1934. München, Techn. Hochschule.) SlEDEL.

P. Karrer und L. Loewe, Die Konstitution von Astacin. K urze W iedergabe der 
C. 1934. I I .  1308 ref. A rbeit. (N ature, London 133. 986. 30/6. 1934. Zürich, Univ.) C o r.

Fritz Kögl, Uber Wuchsstoffe der A ux in - und der Biosgruppe. Zusamm enfassender 
Vortrag (vgl. C. 1933. I I .  3302. 1935. I . 87), der neben den Eigg. u. dor K onst.-Auf- 
klärung der A uxine  auch das Btosproblem behandelt. Vf. s te llt in  Ü bereinstim m ung 
mit E a s t c o t t  (C. 1928. I I .  1675) die Id e n titä t von Bios I  m it meso-Inosit fest. Bios I I  
wurde aus E id o tte r u . chines. Trockeneigelb in  seidig glänzenden N adeln vom  F . 148° 
(unkorr.) isoliert, die eine W irksam keit von 25— 30 M illiarden S.-E . (Saccharomyces
einheiten) pro g besitzen. F ü r Bios I I  w ird die Bezeichnung B iotin  vorgeschlagen. —  
Bios I I I  is t vorläufig n u r als R ohprod. vorhanden. Verss. m it Hefe zeigen, daß die 
B io s l-  u. B ios / / / -F a k to re n  fü r sich allein unw irksam  sind, daß sie aber die W rkg. 
des Biotins beträchtlich  erhöhen. —  Vf. bezeichnet das B iotin  als das Phytohormon 
der Zellteilung. (Ber. dtsch. ehem. Ges. 68 . A bt. A. 16— 28. 9/1. 1935.) S i e d e l .

— , Über Wuchsstoffe der A u x in - und der Biosgruppe. Auszug aus dem  vorst. ref. 
Vortrag. (Chemiker-Ztg. 59. 45— 46. 12/1. 1935.) P a n g r it z .

E. Fels, K. H. Slotta und H. Ruschig, D ie Reindarstellung der Hormone aus 
dem Corpus luteum. E s werden die auch an  anderer Stelle (C. 1934. I I .  1476. 2848. 3778) 
mitgeteilten Ergebnisse derU nterss. über die Inhaltsstoffe des Corpus lu teum  zusam m en
gestellt u. ergänzt. Luteosteron A :  Zus. C2 1H 3 4 0 2. Luteosteron C : Zus. C2 1 H 3 0 O2. D ie 
Umwandlung von L uteosteron D  in  C is t um kehrbar. (K lin. W schr. 13. 1207—08. 1934. 
Breslau, F rauenklin ik  u. Chem. In s t. d . U niv.) H il d e b r a n d t .

D. M. Wrinch, Verhalten von Chromosomen im  H inblick a u f Proteinmodelle. Vf. 
versucht das Verh. von Chromosomen aus den Eigg. von P rotein  (Clupein +  Nuclein- 
säure) zu erklären. (N ature, London 134. 978— 79. 22/12. 1934.) B r e d e r e c k .

E. M. Mystkowski, Nephelometrische Untersuchungen m it Eiweißlösungen. E s wird 
der Einfluß verschiedener Fak to ren  auf die T rübung einer Gelatinelsg. bestim m t. Die 
PH-Kurve zeigt ein Maximum bei pH =  4,5. M it der Erhöhung der Temp. fä llt der 
Trübungsgrad, besonders im pH-Bereich in  dor N ähe des isoelektr. Punktes. D er Z eit
einfluß is t ebenfalls n u r in  diesem Gebiet bem erkbar. Oberhalb pn =  6,0 u. un terhalb  
Pb =  4,0 ist der T rübungsgrad unabhängig davon, ob sich das System  im  Sol- oder Gel
zustand befindet. D er Übergang vom  Sol- zum  G elzustand v erläu ft dem nach nich t 
parallel m it einer Änderung des Tyndalleffektes. E s w ird der E influß verschiedener 
Salze auf den Trübungsgrad bei wechselndem pH gezeigt. D as K urvenbild  verschiebt 
sich je nach der N a tu r des Salzes, ebenso der Übergang vom  Sol- in  den G elzustand. Im  
allgemeinen geben alle untersuchten  Salze eine bedeutende Abschwächung der T rübung 
im Gebiet des isoelektr. Punktes. Einige Salze verursachen eine G elatineausfällung, 
wobei der Übergang vom  Sol- in  den G elzustand verh indert wird. U n te r dom Einfluß 
von CaCl2  geht bei niedrigen Konzz. die Gelierung parallel m it dem  Trübungsgrad. Die 
beobachteten Änderungen des Gelatinegels u n te r dem  E influß der erw ähnten F ak to ren  
werden schem at. dargestellt. (Biochem. Z. 273. 161— 69. 1934.) B a c h .

Z. Horowicz, Untersuchungen über die B indung der Biokolloide. X IV . M itt. A d 
sorption von Stärke a u f verschiedenen Emulsionsoberflächen. (X III . vgl. C. 1 9 3 5 .1 .1400.) 
Es wurde die A dsorption von S tä rk e  auf Olivenöl (Abhängigkeit vom  pH, Schüttel
dauer u . Zusatz von HCl, N aOH , CaCl2  u . n-Propylalkohol), auf fl. Paraffin  u. A m yl
alkohol, sowie die K oagulation  von Eiweiß durch  Schütteln  bei verschiedenem pn u. 
bei HCl- u. N a ,S 0 4-Zusatz untersucht. Die Ergebnisse zeigten, daß auf der Oberfläche 
eines Fettes S tärke  angehäuft wird, wobei sich eine stabile Membran von ungel. S tärke 
bildet, die stabilisierend auf die Ölemulsion w irk t. Beim Übergang zu größeren Tropfen 
wird die M em bran zerrissen. E s zeigt sich weiter, daß die S tärke  durch A dsorption 
einer D enaturierung unterliegt u . zw ar durch  A nhäufung der Polysaccharidmicellen 
auf der Oberfläche bis zum  Ü bergang: gel. Stärke-Suspension. Dieser Prozeß kann

*) Vgl. auch S. 1574ff. 
**) Siehe n u r  S. 1579 ff.
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durch  die E ntw ässerung der S tärke  e rk lä rt werden, so daß zwei F ak to ren  (ladungs
verm indernder u. wasserentziehender) eine V erstärkung der M embranbldg. hervor
rufen . HCl u. CaCl2  u . auch Propylalkohol vergrößern die A dsorption, w ährend NaOH 
ohne E influß ist. Auch auf der Oberfläche Amylalkohol - W. w ird S tärke adsorbiert, 
w ährend beim fl. P raffin  keine A dsorption beobachtet w urde. Som it findet eine 
A dsorption n u r d a  s ta tt ,  wo die emulsionsbildendc K om ponente aus polaren Moll, 
besteht. Die A dsorption der Polysaccharide is t dem nach kein rein physikal. Prozeß, 
sondern en tsp rich t einer Chemosorption. Gleichzeitig folgt aus den Verss., daß die 
B indung zwischenPolysaccharid-Eiw eiß n ich t durch die im Eiw eiß anwesenden lipophilen 
G ruppen entstehen kann . (Biochem. Z. 257. 344— 50.1933. W arschau, Univ.) K l e v .

St. J. V. Przylecki und M. Z. Grynberg, Untersuchungen über die Bindung der 
Biokolloide. XV. M itt. E iw eiß und N uclein sowie dessen Abbauprodukte. (XIV. vgl. 
vo rst. Bef.) I n  den theoret. B etrachtungen über die B indung von Eiweißkörpern 
m it anderen Substanzen w urde den anwesenden positiven u. negativen Gruppen, 
ih rer A nzahl, ihrem  V erhältnis zueinander, ih rer S tärke u. Lagerung ein großer Einfluß 
au f die B indungsart zugeschrieben. Zur B estätigung dieser A nschauungen wurde die 
B indung von verschiedenen E .-K örpem  m itN uclcinsäuren, Nuclcotiden u. Nuclein unter
sucht. Im  einzelnen w urden un tersuch t System e m it Casein ( +  N ucleinsäure =  NS., 
G uanylsäure, A denylsäure u. Adenosin), m it Globulin ( +  Nuclein u. H efenucleinsäure= 
H N S.), m it G elatine (Nuclein, N S., Adenylsäure, G uanylsäure) u . m it Ovalbumin 
( + Nuclein, H N S., Thym usnucleinsäure == ThN S., Guanyl- u . X anthylsäure). Die 

. , 1 ,  Verbb. können nach  ihren  B indungen in  folgende Ivate-
C uanvlat gorien eingeteilt w erden: 1. M ononucleoproteide. BeipH =  3
X an th v la t '"'ur( êrl nebenstehende Verbb. nachgewiesen. Diese Verbb. 
Cvtosinat wer<ion als Mononucleoproteide bezeichnet, obwohl die 

^  A nnahm e von Proteinm ononucleotiden n ich t ausgeschlossen
is t. Im  ersteren  Falle stam m t die N H 2-G ruppe vom  E ., wobei das Mononucleotid als 
Anion fungiert, w ährend im  zweiten Falle die im  P ro te in  bindende Gruppe die COO-
G ruppe wäre. E s können auch zwischen den zwei K om ponenten auch Doppelsalz-
verbb. entstehen. Die B indung is t bei p H =  3 durch V erd., durch Lösungsm.-Zusatz 
n ich t lösbar. Dagegen bewirken Salzzusatz u . pH-Änderung in  alkal. R ichtung E nt
bindung. —  2. Nucleine. A ußer den Nucleinen aus N S. u. H istonen oder Protaminen 
konnten  solche V erbb. auch zwischen O valbumin, Gelatine, Globulin oder Casein u. 
H N S., sowie ThN S. nachgewiesen werden. Bei ph  =  3 werden B indungen zwischen diesen 
K om ponenten sowohl bei E .-Sol, wie -Gel beobachtet. Bei höherem  pu lä ß t sich eine 
A bhängigkeit zwischen der K onst. des E . u. seiner B indungsfähigkeit m it den Poly- 
nucleotiden feststellen, wobei die B indung bei um  so höherem  pn erfolgen kann, je  weniger 
COOH- u. je  m ehr N H 2-G ruppen das E . im  Micell en th ä lt. W eiter kann  die Bindung bei 
pn  >  Isoelektr. P u n k t durch Salze, die die Ladung des E . verm indern, hervorgerufen 
werden. E s werden w eiter die Möglichkeiten fü r die B indungsform en bei ph  =  7 be
sprochen.— 3. Nucleoproteide (Nuclein +  Eiweiß). Die B indung erfolgt sowohl bei pn =  3 
wie 7 m it Ovalbum in u. Gelatine. Besondere Verss. zeigten, daß  sowohl der NS.-Anteil, 
wie derjenige des bas. E . in  B indung tr i t t .  D as Globulin b indet sich n u r bei ph =  3,0 
u . 6,9, bei 7,3 erfolgt keine Bindung m ehr. (Biochem. Z. 258. 389—400. 1933.) K le v .

M avis F re e m a n , Beobachtungen über die spezifische Drehung von krystallisiertem 
Edestin. U nterss. über den E influß von D enaturierung au f die spozif. D rehung au ver
schiedenen E iw eißkörpern w urden auch auf Pflanzeneiweiß ausgedehnt. W ährend bei 
der D arst. von krystallisiertem  O valbum in nach  verschiedenen M ethoden nur geringe 
Abweichungen in  der opt. A k tiv itä t beobachtet wurden, weichen die Drehungen für 
krystallisiertes E destin , je  nach A rt der H erst., um  mehrere Grade voneinander ab. 
Bei schneller durchführbaren M ethoden lag die spezif. D rehung bei — 50— 53°. Bei 
langsam em  A rbeiten (Dialyse, Fällung m it A., langes Stehen m it W .) lagen die Werte 
bei — 56— 58°. In  w eiteren Verss. w urde der E influß von verd. HCl u. N aOH  in ver
schiedenen K onzz. u . Zeiten untersucht. In  1— 2% ig. Lsgg. schw ankten die Werte 
zwischen — 75 u. — 109°. Die U rsachen dieser V eränderungen werden diskutiert. Einzel
heiten  über die D arst. des krystallisierten E destins aus H anfsam en, sowie Tabellen mit 
den Ergebnissen der Verss. vgl. im  Original. (A ustral. J .  exp. Biol. med. Sei. 12. 187 
bis 192. 16/12. 1934. Melbourne, H all In s t.) H e y n s .

U. Lampert und P. Wels, Ergänzung zu der Arbeit „Die Entstehung eines rever
sibel oxydierbaren Körpers durch Bestrahlung von E iw eiß“. Bei der Bestrahlung von 
H ühnereiw eiß in  wss. Lsgg. bei Sauerstoffmangel m it u ltraviolettem  L icht entsteht ein

O valbum in \ 
G lobulin I 
G elatine | 
Casein J
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Stoff, der aus der L u ft 0 2  aufnim m t, oder bei Abwesenheit von L u ft M ethylenblau red u 
ziert (vgl. hierzu C. 1933. II. 3308). Die N itroprussidnatrium rk. is t nach der B e
strahlung positiv, was auf das Vorhandensein eines Sulfhydrylkörpcrs schließen läß t. 
Eine A btrennung dieser Substanz gelang weder durch U ltrafiltration , noch beim Vers., 
die Lsg. m it kolloidalem E isenhydroxyd vom  Eiweiß zu befreien. Offenbar läß t sieh 
dieser Sulfhydrylkörper n ich t vom  Eiwoißmolekül trennen, denn es konnte gezeigt 
werden, daß die angew andten Methoden bei künstlichem  Zusatz von G lutathion, 
Cystein, a-Thiom ilchsäure oder Thioglykolsäuro leicht zum  Ziele führen, u . eine gute 
Abtrennung vom Eiweiß erm öglichten. D er bei der B estrahlung gebildete Sulfhydryl- 
körpcr h a t wahrscheinlich ein sehr viel höheres Mol.-Gew. als G lutathion. (Naunyn- 
Schmiedebergs Arch. exp. Patho l. Pharm akol. 175. 554— 57. 9/7. 1934. Greifswald, 
Pharmakolog. In s t. d. U niv.) HEYNS.

Howard A. Jones, Lonclwcarpsäure, eine neue Verbindung aus einer Loncho- 
carpusart. E x trak tio n  der W urzel einer Lonchoearpusart aus Venezuela m it Aceton u , 
Fällen der eingedam pften Lsg. m it CC14  ergab K rystalle  von Lonclwcarpsäure, C2 6 H 2 6 0 6. 
einer M onocarbonsäure m it einer M ethoxylgruppe, E . 201,5° (aus Aceton), gelegentlich 
auch 220—221° (wahrscheinlich D imorphie), opt. inak t. in  Chlf. Refraktionsindices der 
K rystalle: a  =  1,510; ß — 1,718; y  bedeutend größer als 1,77. (J .  Amer. ehem. Soc. 56. 
1247—48. 1934. W ashington [D. C.], B ureau of Chem. and  Soils.) B e h r l e .

M itizo A sano  und  Z isa k u  O h ta , Z u r K enntnis der Norcaperatsäure und Agaricin- 
säure. D urch E rh itzen  von Propan-a,a,/?-tricarbonsäureester (I) m it NaOC 2H 5  u. n-Tetra- 
decyljodid (130°; 8  S tdn.), Verseifung des R k.-P rod. m it 10%ig. alkoh. K O H , E rhitzen 
der erhaltenen braunen M. auf 130— 140°, K ochen des so gewonnenen Säurcanhydrids 
mit alkoh. K O H  u. A nsäuern erhält m an  a-Mcthyl-a'-n-telradecylbemsteinsäure, C1 9 H 3 6 0 4, 
Krystalle, E. 134— 136°. E rhitzen  ihres rohen Säureanhydrids m it Anilin liefert a.-Meihyl- 
a'-n-tdradecylsuccinanil, C2 5H 3 9 0 2N  (Eormel I I I  in  C. 1933. I I .  1371).— T hom s u .V o g e l-  
SANG (Liebigs Ann. Chem. 357 [1907]. 145) gaben als therm . Zers.-Prod. C2 1 H 3 6 0 3  der 
Agaricinsäure (a-n-IIexadecylcitronensäure) das a-M etliyl-a'-n-hexadecylmaleinsäure- 
anhydrid an. Vff. erhielten beim E rh itzen  der Agaricinsäure über den F ., E rhitzen  des 
Spaltungsprod. m it H J  im  R ohr u. R ed. des erhaltenen Jod ids m it Zn u. HCl a-Mcthyl- 
a'-n-hexadecylbemsteinsäure, C2 1 H 4 0 0 4, E . 133,5— 135°, die auch von I  u . Cetyljodid aus
gehend syn thetisiert wurde. u.-Methyl-a.'-n-hexadecylsuccinanil, C2 7 H.,3 0 2N, E. 67,5—69,5°. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 67. 1842— 45. 7/11.1934. K anazaw a, Jap an , Med. Coll.) B e h r .

Emst Späth, Leopold Schmid und  Heinz Stemberg, Konstitution und Synthese 
der Kolamsäure und Synthese der 3,4-Methylendioxy-5-methoxyphthalsäure (Isokotam - 
säure). Die K onst. des K alam ins  u. dam it der Kotam säure  w ird einer Prüfung u n te r
zogen, beruhend au f  der Überlegung, daß o-Oxyaldehyde nach W EIDEL u . WENZEL 
(Mh. Chem. 21 [1900]. 62) leicht m it C-M ethylphloroglucinen nach I I I  un ter R ing
schluß reagieren. —  Dihydrolcotarnon (IV) kondensiert sieh leicht m it C-Methylphloro- 
glucin zu einer Verb., die die erw artete Zus. aufwies. Dieser R ingschluß is t nu r bei 
o-Stellung der phenol. O H-Gruppe zum Aldehyd-Carbonyl des D ihydrokotarnons 
denkbar; dam it is t die K onst. der K o tam säure  (I) in  Ü bereinstim m ung m it F r e u n d  
(Ber. dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 1521) u. P e r k i n  (J. ehem. Soc. London 95 [1909]. 
1977) gestützt. —  Ü ber die P h thalide  V u. V I w ird die K olam säure  (I) u . ih r Isomeres, 
die Isokotamsäure I I  syn thet. hergestellt.

OH OH CH O

“ . f C i  ^

H , c / r v r HJ.L J cooh

n
V e r s u c h e .  E s w ird eine brauchbare M odifikation der U msetzung von K otam in- 

anil m it CH3J  ausgearbeitet u. aus dem so erhältlichen Norkotam on, aus A., F . 8 8  

bis 89°, durch ka ta ly t. H ydrierung in  CH3OH m it 20%ig. Pd-Tierkohle +  H 2  Di- 
hydronorkotarnon, C1 0 H 1 0 O4  (IV) erhalten ; aus Ä.-PAe., F . 50,5— 51,5°. — M ethyl-
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phloroglucin, aus M ethylphloroglucincarbonsäure durch H ochvakuum dest. bei 220°; 
F . 213—215°. —  G ibt m it IV in  Eg. +  konz. HCl beim E rh itzen  Verb. C \.H u Os; aus 
CH 3 OH, F . 242° (Zers.). —  M yristicinsäure  g ib t in  Eg. +  rauch. HCl +  40°/oig. Form- 
aldehydldg. au f  dem  W .-Bade die beiden P h thalide V +  VI: Verb. C10H aOs (VI); aus 
Chlf.-Accton, F . 179— 181°. — Verb. C10H sO5 (V), aus Aceton, dann  aus Aceton-Ä., 
u . zuletzt aus Ä. allein, F . 150— 151°. —  L acton VI g ib t in  5°/0 ig. li. K O H  - f  W. -f 
l% ig . K M n0 4 -Lsg. die 3,4-Me.thylendioxy-5-methoxyphthalsäure, Isokotamsäure (II); 
das A nhydrid  CI0 H 6 O6, aus Aceton +  absol. Ä. h a t nach Hochvakuumsublimation
F . 196— 197°. Als Nebenprod. en ts teh t bei der O xydation von VI eine Verb. vom
F . 255— 257° (Zers.). —  Lacton V g ib t bei der O xydation ebenso K otam säure  (I); das 
A nhydrid  C1 0 H 6 O6  h a t nach Sublim ation im H ochvakuum , aus Aceton - f  absol. Ä.,
F . 161— 163u. (Ber. dtsch . chem. Ges. 67 . 2095— 99. 5/12. 1934. W ien, U niv.) B usch .

Zenjiro Kitasato, Über die Konstitution des Hederagenins und der Oleanolsäure. VT. 
(V. vgl. C. 1 9 3 4 .1. 2765.) Bzgl. der Frage, ob die K etonsäureester der b-, c- u . d-Gruppen 
eine Doppelbindung en thalten  oder n ich t, is t  es Vf. gelungen, folgende R kk. fest
zustellen: 1. U nterw irft m an den Ketohederageninmethylcster dem  CLEMMENSENschen 
Red.-Verf., so w ird das CO im  E -R ing zu CH 2  reduziert. —  2. W ird Hederageninmethyl- 
ester (Teilformel I)  in  Eg. m it HCl gekocht, so geh t er in  ein  Isomeres über, wahrschein
lich infolge Verschiebung der Doppelbindung (II). D enn dessen Diacetylderiv. wird 
durch  C r0 3 -Eg. zu einer K etoverb. oxydiert, welche weder m it dem  K eto-, noch mit 
dem  (p-Ketodiacetylhederageninm ethylester (diesen vgl. unten) iden t, ist. Vf. be
zeichnet das Isom ere als Epihederageninmethylester. Oleanolsäuremethylester liefert mit 
HCl in  Eg. ein Anhydroderiv. —  3. L äß t m an  au f Ketodiacetylhederageninmethylester bzw. 
Ketoacetyloleanolsäuremeihylesler H B r-Eg. einwirken u. verseift die R k.-P rodd., so erhält 
m an neue Isom ere, ■welche als qi-Ketohederagenin bzw. cp-Ketooleanolsäure bezeichnet 
w erden. H ier handelt es sich um  eine cis-trans-Isom erisierung, weil sich Keto- u. 
(p-Ketohederageninm ethylester in  dasselbe P rod . um w andeln lassen (folgende Rk.). —
4. E rh itz t m an  Keto- oder cp-Ketohederageninmethylester (III) in  A. m it Na-Amalgam, so 
w ird das CO reduziert, u . es en ts teh t ein P rod ., welches nach  der u n te r 5 beschriebenen 
R k. als Dehydrohederageninmethylester (IV) aufzufassen is t. E ntw eder w ird das CO zu 
CH - OH reduziert u. dann  H ,0  abgespalten, oder III w ird ers t in  das E nol umgewandelt 
u . dieses dann  reduziert. D anach s teh t fest, daß obige E ste r III ungesätt. K etone sind. 
Analog w ird <p-Ketooleanolsäuremethylester durch Na-Am algam zum  Dehydrooleanolsäure- 
methylesler reduziert. Dagegen is t  Kelooleanolsäuremethylester schwer reduzierbar u. 
liefert ein Gemisch von genanntem  D ehydroester u . Oleanolsäuremethylester. E r ist 
folglich auch ein ungesätt. K eton, aber das CO w ird zum  Teil d irek t zu CH 2 reduziert. 
—  5. Diacetylhederageninmethylester (I) bzw. Acetyloleanolsäuremethylester werden durch 
H B r-Eg. u n te r Verseifung der E stergruppe in  Diacetylhederageninlacton (V ; als „A-Form“ 
bezeichnet) bzw. Acetyloleanolsäurelacton übergeführt. Epidiacetylhederageninmethyl- 
ester (n )  liefert m it H B r-E g. dasselbe L acton  V, woraus sich die Lage der Doppel
bindung in  I u. n  ergibt. Dagegen liefern Dehydrodiacetylhederageninmethylester (IV) u. 
Dehydroaeelyloleanolsäuremcthylester m it H B r-E g. Brom lactone, welche durch Zn-Staub 
zu Br-freien L actonen reduziert werden. D araus folgt, daß  die D ehydroester 2 Doppel
bindungen en thalten , denn das B r kann  n ich t an  derselben Doppelbindung stehen, 
welche m it dem  C 0 2H  den L actonring b ildet, weil sonst bei der Zn-Staubred. das C02H 
zurückgebildet w erden m üßte, analog der Regenerierung von H ederagenin aus seinem 
B rom lacton (I. M itt.). D ie Br-freien Lactone sind isom er m it den obigen Lactonen u. 
dü rften  entsprechend VII (als „B -F orm “ bezeichnet) u . die Brom lactone entsprechend 
VH zu form ulieren sein.

Aus den R kk. 1— 5 erg ib t sich, daß  der E -R ing der K etoester der c-Gruppe in 
d er H ederagenin- u. Olcanolsäurereihe die S tru k tu r III u . der der K etolactone der 
a-G ruppe die S tru k tu r VHI besitzt. In  der H ederageninreihe dürfte  III aus I durch 
V erschiebung der D oppelbindung von y ',6  nach y,ö  u . O xydation des je tz t /-ständ igen  
CH 2  zu CO hervorgehen. Die III entsprechenden Säuren lactonisieren sich zu VIII. — 
W ie in  der V. M itt. gezeigt, sind die K etoester der d-G ruppe, welche aus den Brom- 
lactonen IX durch Einw . von mothylalkoh. K O H  entstehen, m it den K etoestern der 
c-Gruppe (also III) iden t. Als Zsischenstufe is t  X anzunehm en, welche durch Aut- 
oxydation u. H 2 0-V erlust in  III übergeht. —  N ach den bisherigen Ergebnissen nimmt 
Vf. fü r den E -R ing im  H ederagenin Form el XI u . in  der Oleanolsäure Form el XH an.

V e r s u c h e .  (M it C huzaburo  Sone.) R k . 1: Methylester O31H 50O4 oder C3in n,0.v 
K etodiacetylhederageninm ethylester (IV . M itt.) in  Eg. -j- HCl m it amalgamiertem Zn
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gekocht, P rod. m it (CH 3 )2 S 0 4-Alkali yerestert. Aus CH3OH N adeln, F . 250—255°. 
Mit iv. konz. H 2 S 0 4  hellrosarot. — R k. 2: Epihederageninmethylester (II), C3 1 H 6 0 O4. 
D iacetylhederageninmethylester (I. M itt.) in  Eg. m it konz. H Cl 5 S tdn. gekocht, m it 
W. gefällt, N d. m it m ethylalkoh. K O H  gekocht, in verd . HCl gegossen, N d. m it Ä. 
extrahiert, wobei Hedoragoninlacton (I. M itt.) ungel. blieb. Aus CH 3 0 H  B lättchen, 
F. 225—227°. Diacetylderiv., C^H^O,,, aus CH 3 0 H  B lättchen, F . 185°. —  Ketoverb.

Voriges D iacetylderiv. in  Eg. m it C r0 3  über N ach t stehen gelassen, m it 
CH3 0 H  erw ärm t, in  W . gegossen, ausgeäthert, P rod . nachacetyliert. Aus CH 3 0 H  
Prismen, F . 240—242°. —• Verb. 0 31H t30 2 oder C',0 / i lcO,. Aus Acetyloleanolsäure- 
methylester (I. M itt.) wie bei I I .  Aus CH3 OH, dann  A. Prism en, F . ca. 240°. M it w. 
H 2 S0 4 ro t. —  R k. 3: <p-Ketohederagenin, C30H i3O3. K etodiacetylhederageninm ethyl- 
ester m it gesätt. H B r-Eg. 1 Woche stehen gelassen, in W . gegossen, N d. m it verd . 
methylalkoh. K O H  gekocht, in  verd. HCl gegossen. Aus A.-Chlf. Prism en, F . >  300°. 
Mit w. H „S0 4  braun. —  Methylester (III), C3 1 H 4 8 0 5. Aus der M utterlauge des vorigen 
u. aus diesem m it CH 2N 2. Aus CH3OH Prism en, F . 245°. Diacetylderiv., C3 5 I I 5 2 0 7, 
aus CH3OH Prism en, F . 226°. —  (p-Ketoacetyloleanolsäuremethylester, C3 3 H 5 0 OE. Aus 
Ketoacetyloleanolsäurem ethylester (IV. M itt.) m it H B r-Eg. wie oben; durch  Gießen 
in W. erhaltenen N d. m it CH3OH verrüh rt. R ückstand bildete aus Chlf.-A., d an n  A. 
Prismen, F . 310°. —  cp-Ketoacelyloleanolsäure, C3 2 H 4 S0 5. Aus der M utterlauge des 
vorigen. Aus A. Prism en, F . 287°. —  cp-Ketooleanolsäure, C3 0 H 4 0 O4. D urch alkal. 
Verseifung der vorigen. Aus CH3OH Prism en, F . 267— 271° (Zers.). —  R k. 4: Dehydro- 
diacetylhederageninmethylester, C3 5 H 5 2 0 6. K eto- oder <p-Ketodiacetylhederageninmethyl- 
ester in 90°/oig. A. m it 5% ig. Na-Am algam gekocht, in  verd . HCl filtrie rt, N d. acetyliert. 
Aus CH3OH Prism en, F . 198°. —  Dehydrohederageninmethylester (IV), C3 1 H 4 8 0 4. Aus 
vorigem m it m ethylalkoh. K O H . Aus CH3OH Prism en, F . 219— 220°. —  Dehydro- 
acelyloleanolsäuremetkylester, C3 3 H 5 0 O4. Analog. Aus A. Prism en, F . 225°. —  Acetyl- 
oleandlsäuremethylester, C3 3 H 3 2 0 4. Ebenso aus K etoacetyloleanolsäurem ethylester. Aus 
CHjOH, dann  A. B lättchen, F . 219° (vgl. I .  M itt.). —  R k. 5: Diacetylhederagenin- 
lueton (V). Die E ste r m it gesätt. H B r-E g. 1 Woche stehen gelassen, in  W. gegossen. 
Aus A., F . 247° (vgl. I .  M itt.). —  Acetylolearwlsäurelacton, C3 2 H 5 0 O4. In  Chlf. m it 
HBr-Eg. Aus Chlf.-A. B lättchen, F . >  340°. —  Hedragonläcton, C2 0 H 4 4 O3. Aus 
Hedragonmethylester (I. M itt.) w ie vorst. Aus Chlf.-A. Prism en, F . >  300°. —  Brom- 
dm v. (im A-Ring), C2!)H 4 3 0 3 B r. In  Eg. m it B r. Aus Chlf.-A. Prism en, F . 282° (Zers.). 
— Hedragenondisäuremonomethylestermonolactoii, C3 0 H 4 6 O5. Aus H edragenondisäure- 
dimethylester (IV. M itt.) m it H B r-E g.; R k.-P rod. m it CH 3 0H-HC1 oder CH 2N 2  ver- 
estert. Aus C Ii3OH Prism en, F . 205°. —  Isomeres Bromdiacetylhederageninlacton (VI), 
CjHjjOßBr. Aus D iacetyl-IV  m it H B r-E g. wie oben. Aus CH 3 OH, dann A.-Chlf. 
Prismen, F . 236° (Zers.). —  Isomeres Diacetylhederageninlacton (VH), C 3 4 H 5 2 0 6. Aus 
vorigem m it Z n-S taub in  sd. Eg. Aus CH3O H  Prism en, F . 245°. —  Isomeres Hedera- 
geninlacton, C3 0 H 4 sO4. Voriges m it alkoh. K O H  gekocht, in  verd. HCl filtrie rt. Aus 
CH3OH Prism en, F . 308— 310°. —  Isomeres Bromacetyloleanolsäurelacton, C3 2 H 4 9 0 4 B r,
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aus Chlf.-A. Prism en, F . 228° (Zers.). —  Isomeres Acetyloleanolsäurelacton, C3 2 H-0 O4, 
aus Chlf.-A. Prism en, F . 315°. —  Isomeres Bromhedragenondisäuremonomethyiestcr- 
monolacton, C3 0 H 4 5 O5 B r. K etohedragenondisäurem ethylestcr (V. M itt.) in  90°/oig. A. — 
etw as Eg. m it Na-Am algam 3 S tdn. gekocht, in  verd. HCl filtrie rt, N d. m it CH 3 0H-HC1 
verestert, gebildeten D ehydrohedragenondisäurem ethylester m it H B r-Eg. wie oben 
behandelt, P rod. m it CH 2N 2 verestert. Aus CH3OH Prism en, F . 218— 220° (Zers.). — 
Isomeres Hedragenondisäuremonomethykstcrmonolacton, aus CH 3 0 H  Prism en, F . 198 bis 
200°. (Acta phytochim . 8 . 1— 18. 1934.) L in d e n b a u m .

Zenjiro Kitasato, Bemerkungen zu  einer Arbeit von S . Kuwada über Oleanolsäure. 
N ach K u w a d a  u . M a t s u k a w a  (C. 1 9 3 4 . H . 952) soll durch Einw. von alkoh. KOH 
au f Acetyloleanolsäurechlorid ein „A cetyloleanolsäurcisolacton“ u . durch dessen Ver
seifung ein „O leanolsäureisolacton“ entstehen. Vf. h a t  jedoch festgestellt, daß die nach 
V orschrift genannter A utoren bereiteten Verbb. n ichts anderes sind als Acetyloleanol- 
säure- u. Oleanolsäureäthylesler, welche auch durch V eresterung der Oleanolsäure usw. 
dargestellt wurden. Obiges Chlorid se tz t sich dem nach m it dem A. in  n . Weise zum 
E ste r um . Obige N am en sind zu streichen. —  Olcanolsäureäthylcster, C3 2 H 5 2 0 3. Oleanol
säure m it verd. alkoh. K O H  neutralisiert, (C2 H 5 )2 S 0 4  zugefügt, m it alkoh. K O H  alkali
siert, 30 Min. gekocht u . in  verd. HCl gegossen. Aus A. N adeln, F . 180— 181°. — 
Acetyloleanolsäureäthylester, C3 1 H 5 1 0 4. D urch A cetylierung des vorigen. Aus A. 
Prism en, F . 223°. (A cta phytochim . 8 . 19—21. 1934. Tokyo, K iTASATO-Inst.) L b .

E. Biologische Chemie. Physiologie. Medizin.
E j. A llg e m e in e  B io log ie  u n d  B io ch em ie .

E. S. Bauer, Allgemeine Theorie der lebenden Materie. Das Problem des „lebenden 
Eiweißes''''. Allgemeine theoret. B etrachtungen. (Arch. Sei. biol. [russ.: Archiv bio- 
logitscheskich N auk] Ser. A. 35 . 1— 36. 1934.) K l e v e r .

E. S. Bauer, Der Gegensatz der „äußeren“ und „inneren“ Arbeit in  den lebenden 
Systemen. (Vgl. auch vorst. Bef.) (Arch. Sei. biol. [russ.: Archiv biologitschesldch 
N au k ] Ser. A. 35. 37— 52. 1934.) K l e v e r .

G. S- Kalendarow, Ultrakurze Wellen in  der Biologie und M edizin. Zusammen
fassende Ü bersicht. (Arch. Sei. biol. [ru ss .: A rchiv biologitscheskich N auk] Ser. A. 35. 
113— 22. 1934.) K l e v e r .

J. Jäny und  C. Seilei, Über die W irkung einiger giftiger Gase a u f den Stoffwechsel 
der Zelle. Alle untersuchten  Stoffe: H C N , B rC N , Acrolein, Äthylarsindichlorid (unter 
dem  N am en „Dick“ e in  w ichtiger K am pfstoff der Blaukreuzgruppe), Diphenylarsin- 
cyanid  (B laukreuzkam pfstoff m it „Clark I I “ bezeichnet) u . Dichlordiäthylsulfid (zur 
Gelbkreuzgmppe gehörend) üben sta rken  E influß sowohl auf die Atm ung, wie auf die 
Glykolyse aus. D ie W rkg. au f den Stoffwechsel der Zelle scheint in  keinem Zusammen
h ang  m it der äußeren physiol. W rkg. zu stehen; so üben H C N  u . B rC N  ähnliche, die 
beiden Tränengase „D ick“ u . „Clark I I “ entgegengesetzte W rkgg. aus, Substitutionen 
u. h inzutretende A tom gruppen können die W rkg. eines R adikals s ta rk  verändern: so 
w ird die W rkg. der CN-Gruppe, die bei HCN am  stä rk sten  h e rvo rtritt, durch Sub
s titu tio n  des H -Atom s durch  B r nu r abgeschw ächt, durch K upplung an  das organ. 
A rsenradikal im „C lark  H “ bereits grundsätzlich verändert. Als allgemein gültige Regel 
konnte festgestellt werden, daß  in  Ggw. atm ungshem m ender Stoffe die aerobe Glykolyse 
s tä rk e r beschleunigt bzw. weniger s ta rk  verm indert w ird als die anaerobe Glykolyse; 
es k an n  daraus gefolgert w erden, daß  die PASTEURsche R k. durch keinen dieser Stoffe 
aufgehoben w ird u. überall zur Geltung kom m t. (Biochem. Z. 275. 234—41. 5/1. 1935. 
B udapest, L ab . d. H I . medizin. K lin ik  d. Kgl. ungar. P äzmAn y  P e t e r  Univ.) K o b e l .

E. G. Schenck, Untersuchungen über die Beeinflussungen des Baues der Gewebe
eiweißstoffe durch krankhafte Vorgänge im  Organismus (Tum or und  Kachexie; Bestrahlung 
m it Röntgenslrahlen). In  der Fortsetzung von A rbeiten über die Zus. von Gewebeeiweiß
körpern an  A m inosäuren (vgl. C. 1 9 3 4 .1. 1829. 3616) w urde festgestellt, daß wuchernde 
Tumorgowebe au f die Zus. der Eiw eißkörper von Organen von E influß sein können. 
M it A usnahme der N iere liegen die V eränderungen z. B. bei den Hcxonbasen darin, daß 
eine größere Angleichung in der Verteilung erfolgt. W eitero U nterss. u . größeres Material 
is t erforderlich. R öntgenstrahlen  bewirken bei den Gewebeproteinen eine Zertrümmerung 
d er hochm olekularen kom plexen Gebilde, wobei niedriger komplexe Eiweißstoffe auf- 
tre ten ; der Vorgang is t reversibel. Jensensarkom  bei R a tte n  reag iert auf Bestrahlung 
ganz andersartig  als die sonstigen Gewebe; der erw ähnte A bbau setzt n ich t ein. Bei
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gesunden u. kachektisehen Tieren is t das Ausmaß der Zerstörung von Geweben bei B e
strahlung gleichartig. Verschiebungen in  der Verteilung von Aminosäuren, die bereits 
bei Kachexie allein auftra ten , waren auch nach B estrahlung noch erkennbar u . um 
gekehrt; außerdem  tre ten  jedoch auch noch andere V eränderungen auf. (N aunyn- 
Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 175. 401—05. 9/7. 1934. Heidelberg, 
Kaiser-W ilhelm-Inst. f. m edizin. Forschung.) HEYNS.

E 2. E n z y m o lo g ie .  G ä ru n g .
Jujiro Matsui, Konstitution der Polypeptide und proteolytische Fermente. E in 

fache A minosäureanhydride werden von Ferm enten n ich t angegriffen. D urch U nteres, 
des Vf. u . von ISHIYAMA is t gezeigt worden, daß Spaltung durch Ferm ente möglich 
ist, wenn eine Seitenkette m it einer freien Carboxylgruppe vorhanden ist, wie bei Glycyl- 
malonsäure-, Asparagylasparaginsäure- u . anderen ähnlich gebauten Anhydriden. N ach 
Ab d e r h a l d e n  u . S c h w a b  t r i t t  gleichfalls Spaltung ein, wenn eine d ritte  Amino
säure als Seitenkette vorhanden is t, wie bei Leucyl-[glycylleucinanhydrid] u. ä. Das

vom  Vf. nunm ehr als C arbonat dargestellte
O C />H .C H ,.K H .C O .C H ..K H ,.V .H ,C O , ^  {  [^y ld ia m vw p ro p io n sä u rea n h yd r^]  

I I  (Formel nebenstehend) w urde von Pepsin oder
I \ y C0 Erepsin n ich t abgebaut. Dagegen t r a t  H ydro-

YH lyse bei Zusatz von Trypsin u. von Trypsin-
Enterokinase ein, wobei allerdings n ich t feststellbar war, ob die Zunahme des titr ie r
fähigen Carboxyls durch Ringsprengung oder durch A bspaltung der Glycylgruppe der 
Seitenkette verursacht wurde. Zwischen ehem. K onst. u . ferm entativer Spaltbarkeit 
ist folgender Zusamm enhang erkenntlich: Monoglyeyldiaminopropionsäure w ird nur 
von Erepsin gespalten, a,/3-I)iglycyldiaminopropionsäure w ird von Erepsin u. Trypsin 
zugleich abgebaut, w ährend das A nhydrid des letzteren Tripeptides nu r durch Trypsin 
hydrolysiert werden kann.

V e r s u c h e .  a.,ß-Dichloracetyldiaminopropionsäure, C9 H 1 4 0 4 N 2 C12, aus oc,/?-Di- 
chloraeetyldiam inopropionsäurehydrobromid u . Chloracetylchlorid in  alkal. Lsg. u. 
Verestern der freien Säure (F . 127°) in  bekann te r Weise m it A. u. HCl, F . 88— 89“. 
Glycyl-[glycyldiaminopropio?isäureanhydrid]-carbonat, C7 H 1 2 N,i03, aus dem  vorigen in 
A. gesätt. bei 0° m it N H 3  nach 8 -tägigem Stehen, Verdampfen des Lösungsm. u . B e
freien von Halogen nach der S ilbersulfat-B arytm ethodo. D as klare F il tra t wurde 
mit C0 2  gesätt. u. die Substanz m it A. gefällt. Amorphe, hygroskop. Substanz, F . 144 
bis 145“, P ikrinsäurerk. positiv. D ie Ferm entlsgg. w urden nach bekannten Methoden 
erhalten, u. in  üblicher Weise m it Phosphatpuffer angesetzt. Die Verfolgung der 
Spaltung geschah m it H ilfe der T itra tion  nach  W il l s t a t t e r -W a l d s c h m id t -L e i t z . 
W ährend das A nhydrid beim Erepsin  keinen Zuwachs an  COOH-Gruppen zeigte, 
war das S ubstra t m it Trypsin nach 24 S tdn. zu 6,7% , u. m it Trypsin +  K inase zu 
10,4% hydrolysiert. (J . Biochem istry 20. 141— 46. Ju li 1934. Chiba, Med.-chem. In s t, 
der Med. Akademie.) H e y n s .

Fritz Lieben und Herta Lieber, über die Abspaltung von A rginin  aus dem E iw eiß
verband durch Fermente. Vff. studieren die ferm entative A bspaltung von Arginin aus 
Proteinen. Arginin wurde bestim m t als F lav ian a t oder nach der Arginasemethode, 
bei der der entstehende H arnstoff durch U rease als Am m oniak oder als D ixanthyl- 
ham stoff bestim m t w ird. F erner w urde eine colorimetr. Methode (L a n g , C. 1932.
II. 902) herangezogen. D as in  Verdauungsgemischen von P roteinen enthaltene, teils 
freie, teils gebundene A rginin w urde durch Fällung m it Sulfosalicylsäure in  eine hoch
molekulare ausfällbare u . eine n ich t fällbare F rak tion  der niederen Peptide, die auch 
das freie Arginin enthielt, getrennt. I n  le tzterer w urde nach H ydrolyse m it 20%ig. 
HCl Arginin bestim m t. Bei Verwendung von Pepsin wurden in  der niederen P ep tid 
fraktion bei Casein bis 57% , bei G elatine bis 79%  des Gesam targinins gefunden. M it 
Trypsin wurden entsprechend bei Casein 32— 55% , bei G elatine 70—80%  gefunden. 
Bei längerer D auer der V erdauung im alkal. Milieu wurden geringe W erte gefunden. 
Mit Papainblausäure w urden beim Casein 74% , bei Gelatine 72%, bei Serum album in 
74% des G esam targinins gefunden, an  freiem Arginin (ohne Hydrolyse) beim Casein 
bis 38% , bei Gelatine bis 48%  u. beim Serum album in bis 52% . (Biochem. Z. 275. 
38_48 . 1934.) B r e d e r e c k .

Léon Velluz, Einige Tatsachen über die Synthese von Estern durch die L ipase des 
Ricinus. (Vgl. C. 1928. I I .  1445.) Zu Verss. über die synthet. W rkg. der Ricinus- 
lipase "wurde dieses Enzym  nach dem  Verf. von ARMSTRONG u. GOSNEY (Proc. R oy.
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Soc., London. Ser. B. 8 8  [1915]. 176) in  Form  eines Pulvers hergestellt. Zu den Vcrss. 
ließ m an  10— 20%  dieses E nzym präparates au f ein Gemisch gleichm olekularer Mengen 
von  F ettsäu re  u. A. bei 37° un ter R ühren  (in m anchen Fällen  auch  n u r un ter Stehen- 
lassen bei Zim mertemp.) einwirken. D er V erlauf der E sterbldg. w urde titr im etr. ver
folgt. Bei Verwendung von prim ären  homologen Alkoholen konnte keine S truk tur
spezifitä t der Lipase beobachtet werden. D as Ausmaß der E sterbldg. erhöht sich 
regelmäßig m it dem M olekulargewicht des Alkohols, wie folgende Z ahlen fü r die Ester 
der Ölsäure zeigen: M ethylester 23,7% ; Ä thylester 47,3% ; n-Propylester 71,4%; 
n-B utylester 84,9% ; n-A m ylester 84,7% ; Isoam ylester 85,6% ; n-H eptylester 85,2%. 
—  Benzylester 53% ; Phenyläthy lester 82% ; Phenylpropylester 83% . Auffallend ist, 
daß  die A usbeuten bei den  ersten  3 E ste rn  annähernd ganze Vielfache von 23,7 dar
stellen. Bei sekundären A lkoholen haben  im  Gleichgewicht die A usbeuten für die 
Ö lsäureester folgende W erte: Isopropylester 32 ,5% ; Isobutylestor 28,2% ; E ster des 
sek. Octylalkohol 11,4% ; Cyclohexanol 63% . F ü r die Homologen des Cyclohexanols 
w urden folgende A usbeuten an  Ölsäureester gefunden: 1,3-M ethylcyclohexanol 33%;
1,4-M etkylcyclohcxanol 24,5% ; 1,2-M othylcyclohexanol 13,5% ; 1,3,4-Dimethyleyclo- 
hexanol 3,3% - —  M it tertiä rem  B utylalkohol u. tertiärem  Amylalkohol wurde keine 
Synthese beobachtet. —  U ntersucht m an die E sterbldg. eines Alkohols m it Fettsäuren 
von verschieden langer C-K ette, so finde t m an, daß  Säuren m it C6 u. weniger C-Atoinen 
n ich t verestert werden. D aß tatsäch lich  eine bestim m te M indestlänge der C-Kette 
u . n ich t etw a ein bestim m tes Mol.-Gew. fü r die Synthese erforderlich sind, ergibt sich 
daraus, daß  n ich t nu r Capronsäure u. a-Ä thylbu ttersäure (beide Mol.-Gew. 116), sondern 
auch cc-Äthylcapronsiiuro (Mol.-Gew. 144), a-Plienylcapronsäure (Mol.-Gow. 192) u. 
a-Phenylbu ttersäure (Mol.-Gew. 164) m it R icinuslipase u. B utylalkohol keine Synthese 
zeigen. Dio A usbeuten an  Ester des Butylalkohols betrugen : bei Palm itinsäure 85,6%, 
bei Nonylsäuro 84,7% , bei Caprylsäure 85,2% , bei H eptylsäure 36,3% . Die Synthese 
erfo lg t auch in  Benzollsg., was am  Beispiel des Palm itinsäureestors (Ausbeute 65%) 
gezeigt w ird. (Bull. Soc. Chim. biol. 16. 909— 16. Ju n i 1934. V al de Grâce.) H e s s e .

R. Geoffroy und  G. Labour, W irkung der proteolytischen Enzym e a u f die Proteine 
der Weizenmehle. Die W rkg. der pro teolyt. Enzym e w ährend der Teiggärung is t sehr 
geringfügig. D abei w irken die Proteasen der H efe w esentlich kräftiger als die des 
Mehles. S e tz t m an  andere proteolyt. Ferm ente (Papain, Trypsin, Pepsin) zu, findet man 
besonders m it P apa in  u. T rypsin eine deutliche Einw. auf die M ehlproteine (gemessen 
an  der Zunahm e von 1. P roteinen u. Am inosäuren). M alzmehl bew irk t nu r eine gering
fügige analy t. nachw eisbare Ä nderung; jedoch is t ein deutliches W eicherwerden der 
Teige festzustellen. (Bull. Soc. Chim. biol. 16. 1625— 30. Dez. 1934.) H e s s e .

R. H. Ramachandra und V. Subrabmanyan, E in fluß  des Belüftens au f die 
diastatische W irksam keit von Gerste während des Weicliens. D as W eichen von Gerste 
u. die dabei zu beobachtende Änderung der d ias ta t. W rkg. w urden un tersuch t in Ggw. 
sowie in  A bwesenheit von L u ft, sowie in  ström endem  W . In  allen Fällen  fand man 
am  ersten  Tag eine A bnahm e der d ia s ta t. W rkg., die am  stä rk sten  bei Ausschluß von 
L uft, kaum  m erklich bei D urchsaugen von L u ft w ar. An den folgenden 3 Tagen zeigten 
alle Proben Zunahm e der d ias ta t. W rkg., auch  die ohne L u ft; d am it is t gezeigt, daß 
die Ggw. von L u ft fü r das A uftreten  der d ia s ta t. W rkg. n ich t unbedingt erforderlich 
ist. Vff. glauben, daß  die E ntw . der d ias ta t. W rkg. vom K eim vorgang unabhängig 
is t. [Es fehlen jedoch Angaben, wieweit die E ntw . des Keimlings w ährend der vier
tägigen Weiche vorgeschritten is t.] D ie Verss. zeigen, daß  durch  B elüften w ährend der 
viertägigen W eiche die Menge der oxtrah ierbaren  Amylase gegenüber der nicht be
lüfte ten  Probe gesteigert is t. (Proc. In d ian  Acad. Sei. 1. Sect. B. 1— 9. Ju li 1934. 
Bangalore, In d ian  In s t, of Science.) H e s s e .

M. Sreenivasaya, H. B. Sreerangachar und N. Keshava Iyengar, Dilato- 
melrische Studien an der enzymatischen Hydrolyse von Polysacchariden. Teil I . Hydro
lyse von In u lin . Im  A nschluß an  dio früheren B eobachtungen über die Änderung des 
Vol. bei enzym at. H ydrolysen (vgl. C. 1934. I I .  955) w ird die Spaltung von Inulin  
durch  Inu lase  aus Pénicillium  bei 30° u. pn  =  3,8 d ilatom ctr., sowie durch Best. 
d er gebildeten F ructose un tersucht. Bezogen auf die gleiche K onz, des Substrates ist 
die Verringerung des Vol. bei Inulinspaltung größer als bei S tärkespaltung. J e  Millimol 
freigesetzter F ructose b e träg t die d ilatom etr. Depression 7,9 emm, u. zwar unabhängig 
von der K onz, an  Inulin . (Proc. In d ian  Acad. Sei. 1. Sect. B. 43—47. Ju li 1934. Banga
lore, Ind ian  In s t, of Science.) H e s s e .
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Ryoyu Hotta, Über die Spezifität der Phosphatase. A n  einer größeren Anzahl 
von Phosphorsäureestern w ird gezeigt, daß die Spezifität der Phosphatase n ich t nu r 
durch die Bindungsweise der Phosphorsäure, sondern auch die ehem. N atu r der A lkohol
reste bedingt ist. U n tersucht w urden: Propylphosphorsäure, Isopropylphosphorsäure, 
a-Glycerophosphorsäure, ß-Glycerophosphorsäure, a,ß-Dichlorpropylphosphorsäure, ot.,a'-Di- 
chlorpropylphosphorsäure, sek.-Butylphosphorsäure, Cyclohexanolphosphorsäure, 1,2-Me- 
thylcydohexanolphosphorsäure, 1,3-Methylcyclohexanolphosphorsäure, Borneolphosphor- 
säure, Mentholphosphorsäure, ferner er.-Methylpropylphosphor säur eph eny lester, Cyclo- 
hcxanolphosphorsäurephenylesler, Bis-sek.-Butylphosphorsäure, Bis-Cyclohexanolphos- 
phorsäure, prim . n.-Bulylphosphorsäurephenylester, Äthylphosphorsäurephenylester. Die 
zahlreichen Einzelheiten siehe im Original. ( J . Biochcm istry 20. 343—60. Sept. 1934. 
Chiba, Mediz. A kad.) H e s s e .

Aaron Bodansky und Henry L. Jaffe, Phosphatasestudien. V. Serumphosphatase 
als Kriterium fü r  Schwere, sowie A usm aß der Heilung von Rachitis. (Vgl. C. 1934. I I .  
259.2402.) D as Ca des Serum s kann  n ich t als K riterium  fü r R achitis verw endet werden.
— Der Geh. des Serum s an  anorgan. P  is t bei unbehandelter R achitis niedrig u. ste ig t 
mit wirksamer B ehandlung; er ste llt jedoch ebenfalls kein brauchbares K riterium  dar.
— Dagegen kann Serum phosphatase a lsK riterium  gelten; bei n. K indern sind 5— 15Ein- 
heiten je 100 ccm, bei leichter R achitis 20—30, bei schweren Fällen 60 u. m ehr E inheiten 
vorhanden. Bei B ehandlung kann  der Erfolg am  Phosphatasegeh. des Serum s e rkann t 
werden. Auch kann  m an die W rkg. an tirach it. M ittel am  Geh. an  Serum phosphatase 
prüfen. (Amer. J .  Diseases Children 48. 1268— 78. Dez. 1934. New Y ork, H osp. for

Paul Fleury und Charles Campora, Untersuchungen über die Lacease. V I. Ihre 
Reinigung m it H ilfe  von Salzen (Natriumcarbonat; Am m onium sulfat). (V. vgl. C. 1926.
I. 414.) Zusatz von 1 Teil n . Sodalsg. zu 1 Teil S aft des Lackbaum es bew irkt eine Aus- 
fällung, durch welche erhebliche Mengen von inak t. organ. Substanz, sowie un ter den 
anorgan. Bestandteilen etw a 85°/0 des vorhandenen Mn en tfern t werden, wobei die 
oxydat. W rkg. der Lsg. n u r geringfügig geändert wird. S etz t m an zu einer so gereinigten 
Lsg. die 10-fache Menge einer gesätt. Lsg. von (N H 4 )2 S 0 4, so worden ungefähr 60%  
des Ferm entes ausgefällt. —  Als E inheit der Laccasewrkg. g ilt diejenige Menge, welche 
in 10 Min. (p ¿  =  6,7; 30°) aus 10 ccm l% ig . Lsg. von Guajacol 1 mg Tetraguajaco- 
ehinon zu bilden verm ag. Als Maß der enzym at. Konz, der Lacease d ien t die A nzahl 
Einheiten in 100 ccm L sg.; die enzym at. A k tiv itä t w ird in  E inheiten pro g Trocken
substanz gemessen. (Bull. Soc. Chim. biol. 16. 1589— 1602. Dez. 1934.) H e s s e .

Paul Fleury und Charles Campora, Untersuchungen über Lacease. V II. Ihre  
Reinigung durch D ialyse und durch Adsorption und Elution. (VI. vgl. vorst. Ref.) 
Aus Lsgg. der Lacease, die durch B ehandlung m it Soda u. anschließende Dialyse ge
reinigt sind, kann  das E nzym  an  A lum inium hydroxyd B oder C bei saurer R k . (pn =
4,4—4,9) adsorbiert w erden; E lu tion  gelingt m it Puffer von pn =  9,5. D urch diese 
Maßnahmen wird die A k tiv itä t sehr gesteigert u. gleichzeitig der schon durch die Be
handlung m it Soda verringerte Geh. an Mn noch w eiter verringert. (Bull. Soc. Chim. 
biol. 16. 1603—07. Dez. 1934.) H e s s e .

Paul Fleury und  Charles Campora, Untersuchungen über Lacease. V III . Ihre  
Reinigung durch UUrafillration. (V II. vgl. vorst. Ref.) D urch U ltrafiltra tion  (bei 
etwa pu =  4,8) w ird eine erhebliche Reinigung der Lacease erzielt. D abei b leib t das 
Enzym bei dem nicht-u ltrafiltrierbaren  R est, w ährend die V erunreinigungen (u. a. 
größere Mengen F e u. Mn) die M em branen passieren. (Bull. Soc. Chim. biol. 16. 1608 
bis 1616. Dez. 1934.) H e s s e .

Paul Fleury und Charles Campora, Untersuchungen über Lacease. IX . Reinigungs
versuche m it gemischten Methoden. Allgemeine Schlußfolgerungen. (V III. vgl. vorst. Ref.) 
Bei Vereinigung der in  den vorangehenden A rbeiten beschriebenen Arbeitsweisen erhält 
man die besten Ergebnisse, wenn m an eine Lsg. des m it (N H 4 )2 S 0 4  aus einem m it Soda 
vorbehandelten S aft erhaltenen N d. der U ltrafiltra tion  unterw irft. Man kann so aus 
einem Saft m it 305 E inheiten pro g Trockensubstanz, 10,7%  Asche u. 2,1% 0 Mn ein 
gereinigtes Prod. erhalten , das 10 260 E inheiten  pro  g bei 1 ,2%  Asche u. 0,066% o Mn 
enthält. (Bull. Soc. Chim. biol. 16. 1617— 24. Dez. 1934. Paris, Facultó de Phar- 
macie.) H e s s e .

M. Andreitcheva, Beitrag zur Biochemie des Zinkes, ü . Die Wirkung von Z in k 
salzen a u f die Hydrolyse von Triacetin durch Pankreaslipase. (Vgl. C. 1931. I . 3250.) 
Zinksalze [Z nS04; Z n(N 03)2] w irken auf die H ydrolyse von T riacetin durch Pankreas-

Joint Diseases.) H e s s e .
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lipase hindernd. D urch V5 -n. Lsgg. w ird die W rkg. sofort vollkomm en unterbunden. 
Bei Lsgg. geringerer Konz, findet m an verschiedenartige W rkgg.: 1 / i 0 -n. Z nS 0 4  hemmt 
nach 3 S tdn. vollkommen, w ährend eine gleichstarke Lsg. von Z n(N 0 3 ) 2 die Wrkg. nur 
verlangsam t. D urch Ca-Salze, die fü r sich fordernd  w irken, k an n  die schädigende Wrkg. 
d er Zn-Salze n ich t aufgehoben werden. —  Die W rkg. der L ipase v erläu ft auch in Ggw. 
von Ca- bzw. Zn-Salzen nach  dem Gesetz der m onom olekularen R k. Lipase ist gegen 
Zn-Salze weniger em pfindlich als Pepsin u. Trypsin. (Bull. Soc. Chim. biol. 16. 1730 
bis 1755. Doz. 1934.) H e s s e .

M. Andreitcheva, Beitrag zur Biochemie des Zinkes. I I I .  E in fluß  von Zink- 
salzen a u f die W irkung der Speicheldiastase. (I I . vgl. vorst. Ref.) Die W rkg. der Zn-Salze 
auf Speicheldiastase h än g t von der K onz, des Salzes u. vom  pn ab. Konz. Lsgg. (Vio-n-; 
V2 0 -n.), welche die W rkg. der D iastase bei pn  =  4,8— 7,2 hemm en, m achen hiervon 
eine A usnahm e. In  der N ähe des N eu tralpunk tes (pH =  7,2— 6 ,8 ) wirken Zn-Salze 
selbst in  sehr kleinen Konzz. hem m end. Bei sau rer R k . zeigen kleine Konzz. der Zn- 
Salze sogar eine günstige W rkg. V erringert m an  die [H ‘], so n im m t die schädigende 
W rkg. zu; so bew irkt eine 1/10 0 0 o-n - Lsg. bei pH =  7,2 bereits eine sehr starke Schädi
gung. (Bull. Soc. Chim. biol. 16. 1756— 60. Dez. 1934. Sofia, U niv.) H e s s e .

E s. B a k te r io lo g ie .  I m m u n o lo g ie .
Arao Itano, Untersuchungen über den E in flu ß  des Luft-Erdestromkreises au f bio

logische Vorgänge. I . E in fluß  a u f Azotobakter chroococcum. Das W achstum  von Azoto
bakter chroococcum is t im  geschlossenen Strom kreis (E rde-Luft) intensiver als in  den 
K ontrollen, auch die N -B indung is t intensiver. D er E influß der E rdung allein ist 
ähnlicher A rt, jedoch schwächer. Die A ntenne allein zeigte keinen merklichen Einfluß. 
(Bull, agric. ehem. Soc. Ja p a n  9. 31. 1933. [Orig.: engl.]) L in s e r .

Arao Itano, Untersuchungen über den E in flu ß  des Luft-Erdestromkreises au f bio
logische Vorgänge. I I .  Der Mechanismus der E inw irkung a u f Azotobakter chroococcum 
in  H inblick a u f dessen Potential. (Vgl. vorst. Ref.) D er L uft-Erdekreis verändert das 
Po ten tia l von Azotobakter chroococcum. (Bull, agric. ehem. Soc. Jap an  9. 132—36.
1933. [Orig.: engl.]) LlNSER.

Arao Itano, Untei'suchungen über den E in flu ß  des Duft-Erdestromkreises au f bio
logische Vorgänge. I I I .  Mechanismus der E inw irkung a u f die Elektrophorese von 
Azotobacter chroococcum. (I I . vgl. vorst. Ref.) Azotobacter chroococcum trä g t negative 
Ladung u. w andert im  elektr. Feld zur Anode. Calciumsalze verm indern die Wande
rungsgeschwindigkeit. Im  geschlossenen Strom kreis verm indert sich die Wanderungs
geschwindigkeit m it u. ohne CaC03. (Ber. O hara-Inst. landw irtseh. Forschg. 6 . 255 
bis 257. 1934. [Orig.: engl.]) L in s e k .

G. D. Belonowski, Über Immunitätsquellen. D aß die Im m unisierung nicht der 
Zelle, sondern den Micellen zuzuschreiben is t, beweist Vf. dadurch , daß er eine zellose 
aber lebende Fl. wie rohe Jlilch  (Verss. m it gekochter Milch w aren erfolglos) gegen 
L abferm ent „ im m unisiert“ h a t. E s w ird w eiter erwogen, oh das Immunitätsvermögen 
kein v ita list., sondern ein physikal.-chem . u. kolloidchem. Phänom en darstellt. Zu 
diesem Zweck w urden verschiedene Farbstofflsgg. in der V erdünnung 1: 200, 1: 500, 
1 : 1000, 1: 10 000 bis 1: 1 000 000 von G entianaviolett, N eu tralro t, Malachitgrün. 
Carmin, T rypanblau u. Tripoflavin in einer Menge von 5 ccm m it 0,1 g carbo hgnis 
geschüttelt. N ach dem  A bsetzen der K ohle (ca. 3 S tdn.) w urden die Farbstofflsgg.. 
die n ich t ganz en tfä rb t w aren, m it den entsprechenden Standardlsgg. verglichen u. 
die E n tfärbung  in %  ausgedrückt. D anach wurden dieselben von der abgesetzten 
K ohle abdekan tiert u. durch  frische, aber konzentriertere Farbstofflsgg. ersetzt. Es 
konnte dabei eine Steigerung der A dsorptionskraft der K ohle beobachtet werden, 
die au f die vorherige Sensibilisierung der K ohle durch  verdünntere Farbstofflsgg. 
zurückzuführen ist. Diese Erscheinung w ird als „Im m unisierung“ in rein physikal.- 
chcm. Sinne b etrach te t, wobei die Kohle als „ im m unisierter“ K örper u. die Farbstoffe 
als „T oxine“ dargestellt sind. (Bull. Acad. Sei. U. R . S. S. [russ.: Isw estija Akademii 
N auk S. S. S. R .] [7] 1934. 291—300.) K o r o tk y j .

E 5. T ie r c h e m ie  u n d  -Physiologie
Karl Meyer und John W. Palmer, Das Polysaccharid des Glaskörpers. Vff. er

halten  durch  milde H ydrolyse der G laskörper des R indes eine Polysaccharidsäure 
von hohem Mol.-Gew. Sie h a t das scheinbare Äquivalentgew ieht ca. 450. Als Kompo
nenten  sind eine Uronsäure, ein Aminozucker u. möglicherweise eine Pentose e r k a n n t
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worden. Die D issoziationskonstante bei 32° wurde zu 4 ,58-10-3 bestim m t. Eine U n ter
suchung über die Beziehungen der erhaltenen „ Hyaluronsäure“  zum Problem  des 
Glaucoms is t geplant. ( J .  biol. Chem istry 1 0 7 . 629—34. Dez. 1934.) B r e d e p .e c k .

H e rb e rt M ie lle r, Über die Eigenschaften der Feite wirbelloser Tiere. Analyse der 
Fette (JL-Extrakte) aus der K lasse der W ürmer, K rebse, Insek ten  u. W eich
tiere. Die F e tte  zeigen verschiedene Farbe, m eist strengen u. unangenehm en Geruch. —  
W ü r m e r :  Schlammröhrenicurm (T ubifex tubifex), ro tbraun , F . 3— 8 °, n D i 3  =  1,4845, 
SZ. 78,8, VZ. 204,7, JZ . (des n ich t entsäuerten  Ä .-E xtraktes) 85,9, U nverseifbares (I) 
10,48%. Tauregenwurm (Lumbricus terrestris), hellbraun, scharfer Geruch; F . 27— 45°, 
na 3 0  =  1,4986, SZ. 32,3, VZ. 114,8, -JZ. 70,8, I  36,68% . —  Laubregenwurm (Lumbricus
rubellus), braun, scharfer G eruch; F . 23—-37°, n a 1 0  =  1(4893, SZ. 41,6, VZ. 149,3,
JZ. 76,4, I  21,30. Blutegel (Hirudo medicinalis), tiefrot, süßlicher Geruch, fl.; F . 21 
bis 32°; n D2s =  1,4855, SZ. 19,0, VZ. 156,5, JZ . 127,6, I  18,21. —  K r e b s t i e r 
f e t t e :  Wasserfloh (Daphnia magra), gelblichgriin, würziger Geruch, fl.; F . 18— 26°, 
n e '' =  1,4762, SZ. 86,3, VZ. 173,8, JZ . 111,2, I  13,5% . Glaskrebs (Leplodora K indtii),
gelb, strenger Geruch, salbenartig ; F . 24—29°, na 2 3  =  1,4892, SZ. 86,9, VZ. 185,5,
JZ. 124,4, I  16,67% . Flohkrebs (Carinogammarus Roes.), tiefgelbe F l.; F . 13— 19°, 
na“  =  1,4871, SZ. 75,8, VZ. 203,7, JZ . 83,5, I  11,49%. Edelkrebs (Pola mobius fluvia- 
lilis), orange, fl.; F . 17—22°, n D“  =  1,4863, SZ. 16,8, VZ. 217,7, JZ . 97,8, I  12,25%. 
Amerikan.Flußkrebs (Cambarus a ffin is), orange, streng riechendes Öl; F . 9-—16°, na 2 3  — 
1,4849, SZ. 21,0, VZ. 204,3, JZ . 9 8 ,3 ,1 14,03%. Chines. Wollhandkrabbe (Eriocheir sin.), 
oranges Öl; F . 19— 21°, na 2 3  =  1,4774, SZ. 9,3, VZ. 212,0, JZ . 106,3, I  5,92% . Nordsee- 
garnede (Crangon crangon), orange, streng  riechend; F . 24—37°, na 2 3  =  1,4981, SZ. 
34,9, VZ. 179,9, JZ . 106,4, I  13,64% . Oslseegamede (Leander adspersus), diekfL, orange;
F. 24— 36°, n D«  =  1,4917, SZ. 31,6, VZ. 177,5, JZ . 108,1, I  15,15% . —  I n s e k t e n :  
Libellenlarve (Libellula quadrimac.), grüngelbes, streng riechendes Öl; F . 17— 28°, 
na2 3  =  1,4750, SZ. 51,4, VZ. 203,4, JZ . 97,2, I  10,43% . Eintagsfliegenlarve (Ephemera 
vulg.), gelbes Öl; F . 20— 23°, na 2 3  =  1,4802, SZ. 60,9, VZ. 211,1, .JZ. 108,0, I  5,99% . 
Stechmückenlarve (Culex pipiens), tiefbraunes ö l;  F . 19— 27°, na 2 3  =  1,4724, SZ. 35,2, 
VZ. 190,2, JZ . 79,0, I  8,28% . Büschelmückenlarve (Corethra plumic.), gelbes ö l;  F . 10 
bis 17°, na 2 3  =  1,4829, SZ. 32,3, VZ. 213,0, JZ . 95,5, I  5,12% . Zuckmückenlarve (Chiro- 
nomus gregar.), rötlichbraunes, widerlich riechendes Öl; F . 18— 23°, na 2 5  =  1,4759, 
SZ. 18,8, VZ. 217,7, JZ . 82,0, I  3,50% . Gelbbrandkäfer (D ytiscus marginalis), arom at. 
riechendes Öl; F . 18—22°, n D«  =  1,4761, SZ. 30,1, VZ. 209,5, JZ . 83,1, I  4,75% . 
Marienkäfer (Coccindla septempunctaia). S treng riechendes Öl, F . 9— 11°, na 2 3  =  1,4668, 
SZ. 45,9, VZ. 215,4, JZ . 83,6, I  5 ,0% . Ameisenpuppen (Formica rufa), nach HCOjH 
riechendes dickfl. Öl; F . 19— 25°, na 2 3  =  1,4778, SZ. 69,4, VZ. 195,4, JZ . 7 1 ,1 ,1 9,62% . 
Rückenschwimmer (Notonecta glauca), würzig riechendes Öl; F . 19-—26°, na 2 3  =  1,4740, 
SZ. 65,8, VZ. 244,3, JZ . 85,5, I  9,32% . — W e i c h t i e r f e t t e :  Spilzhomschnecke 
(Limnaea stagnalis), grünes, widerlich riechendes Öl; F . 18— 26°, na 2 3  =  1,4912, SZ. 64,4, 
VZ. 152,2, JZ . 80,5, I  29,79% . Große Tellerschnecke (Planorbis comeus), unangenehm  
riechendes tiefbraunes Öl; F . 20— 23°, na 2 3  =  1,4933, SZ. 63,1, VZ. 171,4, JZ . 77,1, 
I  24,09%. M ittlere Tellerschnecke (Planorbis plan.), grün, streng riechendes Öl; F . 19 
bis 23°, na 2 3  =  1,4831, SZ. 39,7, VZ. 172,9, JZ . 80,5, I  17,39%. Sumpfdeckelschnecke 
(Paludina vivipara), tiefgrun, w iderlicher G eruch; F . 18— 24°, na 2 3  =  1,4979, SZ. 58,2, 
VZ. 156,5, JZ . 64,9, I  35,15% . Flußmuschel (U nio sp.), ro tb raun , F . 15— 26°, na 2 3  =  
1,4954, SZ. 28,8, VZ. 183,0, JZ . 9 1 ,6 ,1 20,77% . Teichmuschel (Anodonta sp.), ro tb raun , 
strenger G eruch; F . 17— 29°; n a 2 3  =  1,4959, SZ. 33,0, VZ. 152,0, JZ . 93,4, I  24,12% . 
Schafklaumuschd (Dreissensia polym .), tie fgrün; F . 17— 23°, na 2 3  =  1,4917, SZ. 49,5, 
VZ. 191,0, JZ . 94,0, I . 14,02% . K ugdm uschd (Sphaerium  sp.) gelbgrün, F . 15— 21°, 
na2 3  =  1,4750, SZ. 59,0, VZ. 143,8, JZ . 77,5, I  24,22% . —  Wasserblüte, tiefgrün, F . 39 
bis 42°, na 3 0  =  1,4895, SZ. 137,9, VZ. 272,2, JZ . 37,3, I  6,63% . —  F arb rkk . nach 
He y d e x p ,e ic h  u . L i e BEP.MAXX-Vogt n ich t charak terist. (Fettchem . U m schau 41 . 
221—24. Nov. 1934. Berlin, P reuß . Landesanst. f. Fischerei.) SCHÖNFELD.

H . A . S ch n e tte , T h e im a  M . G arv in  und E . J .  Schw oegler, Das Fett der Bauch
höhle des westamerikanischen Wildpferdes. Vf. finden in  diesem  F e tt  Glyceride der P a l
mitin-, Stearin-, Olein-, L inol- u. Linolensäure. H eptadecylsäure war n icht nach
weisbar. (J . biol. Chem istry 1 0 7 . 635—39. D ez. 1934.) B p. edep.ECK.

W . C. A u lt  und  J .  B . B ro w n , D ie Fettsäuren in  den Phosphatvien der Nebennieren 
des Rindes. E ine Probe von Phosphatiden  aus Nebennieren des Rindes ist un tersucht 
worden. Sie bestand  fast ausschließlich au s Phospbolipoiden. Die M ethylester der

XVH. 1. 104
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d arin  en thaltenen F e ttsäu ren  w urden dargestellt. Säm tliche 14 erhaltenen Fraktionen 
w urden analysiert. Reine P alm itin -, Stearin- u. Arachidonsäure w urden isoliert. Eine 
g esä tt. Säure niederen Mol.-Gew., vielleicht M yristinsäure, w urde festgestellt. Das 
V orhandensein höherer ungesätt. Säuren als die A rachidonsäure in  bestimmbaren 
Mengen is t zweifelhaft. Die w ichtigsten ungesätt. Säuren der Nebennierenphosphatide 
sind Olein- u . A rachidonsäure. L etztere is t zu ca. 22%  in den Nebennierenphospkatiden 
en thalten , die bis heute die w ichtigste Quelle fü r diese Säure darstellen. Die ungefähre 
Zus. des Fettsäuregem isches xvird angegeben. (J . biol. Chem istry 1G7. 007— 14. Dez. 
1934.) B k e d e r e c k .

W. C. Ault und J. B. Brown, Einige Beobachtungen über die Chemie der Arachidon
säure und ihre quantitative Bestimmung. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. beschreiben Darst. 
des Methylesters der Arachidonsäure nach 3 M ethoden. Die jeweils erhaltenen Präparate 
zeigen keine w esentlichen U nterschiede bzgl. ih rer Brom zahlen. Vff. zeigen, daß die 
von B ro w n  vorgeschlagcne Bestim m ungsm ethode der A rachidonsäure genau ist, 
u . glauben, daß  sie allgemein zur B est. s ta rk  ungesätt. Säuren b rauchbar ist. Kon
s tan ten  fü r hoch gereinigte A rachidonsäure u. deren M ethylester w erden angegeben. 
Die Lithium seifon-Acetonmethode ste llt ein befriedigendes Verf. zur direkten Iso
lierung der A rachidonsäure dar. (J .  biol. Chem istry 1 0 7 . 615— 22. Dez. 1934.) B rkd .

Hans v. Euler und Gerhard Schmidt, Über Nudeoproteide der Fisch-Tcstikd. 
Zwischen der ehem. Zus. der Sperm atozoenköpfe u. derjenigen der Chromosomen 
müssen, wie schon früher e rkann t worden ist, Beziehungen bestehen. Als Vorarbeit 
fü r spätere mikrochem. Unteres, an Chromosomen untersuchen Vff. Fisch-Testikcln. 
Phosphoproteide sind n u r in  einer gegenüber dem  N ucleinsäure-P vollkommen zu ver
nachlässigenden Menge anwesend [H echt-Testikel] (ca. 15 m g-%  gegenüber 1500 mg-% 
N ucleinphosphorsäurc. Vff. bestim m en außerdem  die Phosplioproteidgchh. ver
schiedener Gewebo u. finden sehr niedrigen Geh. (5,9 m g-% ) bei einer Lebercarcinom- 
m etastase). Reife Testikel des Ostseeherings enthielten gar keine Phosphoproteide. — 
Aus reifen Ostseeherings-Testikeln u. unreifen H echttestikeln stellten Vff. durch 
E x trak tio n  m it sehr verd . N H 3  u. fraktion ierte  Fällung m it 10%  Essigsäure (bei pn =  
7,2, 6,0 u. 5,5) Nucleoproteide dar, die sich im  physikal.-chem. Verb. u. der ehem. Zus. 
unterscheiden. —  Vff. bestätigen m it analy t. Methodik die A uffassung von MlESCHER 
u . K o SSEL, daß in F ischtcstikeln n u r e i n e  Nueleinsäure vorkom m t. —  Die quanti
ta tiv en  Beziehungen zwischen N ueleinsäure- u . N ichtnucleinsäure-N  deuten  darauf 
hin, daß die ehem. V eränderungen bei der Sperm areifung sieh vor allem an der Eiweiß
kom ponente der N ucleinproteide abspielen. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 225. 
92— 102. 8 / 6 . 1934. Stockholm, Uniin) W il l s t a e d t .
*  Hans Eng, Z ur K enntnis des Wechsdspieles zwischen Keimdrüsen und anderen 
endokrinen Organen, über die Ausscheidung von Sexualhormon bei einer Frau m it Nebev- 
niereninsuffizienz. Die Sexualhormonausscheidung bei einer F rau  m it Nebennieren
insuffizienz entsprach etw a der Norm. (K lin. W sclir. 14 . 6 — 7. 5/1. 1935. Oslo, Städt. 
K rankenhaus.) ' W a d e h n .

Erhard Glaser und Oskar Haempel, Lassen sich durch die Ausscheidungen von 
Corpus luteumhormon im  Harne die Thesen von Knaus-Ogino von der periodischen Frucht
barkeit bzw. Unfruchtbarkeit des Weibes bestätigen? Aus Corpus lu teum  hergestelltes 
H orm on is t, am  F isch test der Vff. geprüft, physiolog. wie das m ännliche Hormon 
wirksam . E s w inde H arn  von F rauen  elektrodialysiert, das D ialysat eingeengt u. 
Bitterlingsweibchen injiziert. Die Längenzunahm e der Legeröhre is t ein Maß für das 
im  H arn  vorhandene Corpus-luteum -H orm on. Die Ausscheidung is t am stärksten 
w ährend der M enstruation m it 3000 E inheiten  pro Tag u. s ink t zur Zeit der Sekretions- 
phasc auf 300— 800 E inheiten  herab. N ach der A nschauung von K n a u s  müßte es 
im  mensuellen Cyclus ein In te rva ll ohne Corpus-luteum -Hormonbldg., also auch ohne 
Corpus-luteum -H orm on A usscheidung geben. Dies is t nach diesen Unterss. nicht 
der Fall. (K lin. W sclir. 1 3 . 1711— 14. 1/12. 1934. W ien, In s t. f. allg. u . exp. Pathol. 
der U niv. u. In s t. f. Hydrobiologie der Hochschule fü r B odenkultur.) W a d e h n .

E. Moller-Christensen, Über den Synergism us zwischen Östrin und Pituitrin. 
In fan tilen  Meerschweinchen wurde ein U terushorn  en tfern t. E s wurde die geringste 
Dosis P itu itrin  erm itte lt, die noch eine sichtbare K on trak tion  am  U terus hervorruft. 
Das T ier erhält dann  3000 E inheiten  Östrin. N ach 24 S tdn . xvird die Empfindlichkeit 
des zweiten U terushorns gegen P itu itrin  bestim m t. E s genügt m eist der 3. bis 10. Teil 
des vorher benötigten P itu itrins, um  eine U teruskontrak tion  auszulösen. (Lancet 227. 
1388— 89. 22/12. 1934. London, N ational In s t, for Med. Res.) W a d e h n .
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R. M. Bohnstedt, Untersuchungen Über Ausscheidung von Prolan A  und Folli- 
kulin im  H arn von Hautkranken. Bei Acne rosacea fand  sich häufig eine gesteigerte 
Prolan- u. gelegentlich auch eine gesteigerte Follikulinausscheidung. (K lin. W schr. 13 . 
1675— 77. 24/11. 1934. München, K lin. u. Poliklin. fü r H au t- u . Geschlechtsleiden.) W a d .

C. Clauberg und w. Breipohl, Z u r Regulierung der H ypophyse durch das Ovarium. 
Werden kastrierte  R atton  m it etw a 640 M.-E. Follikelhorm on im Laufe von 19 Tagen 
behandelt, so verschwinden im V orderlappen der H ypophyse die K astrationszellen, 
das histolog.Bild w ird das wie beim n .T ier. Bei der Fortsetzung derFollikulinbehandlung 
bleibt dieses B ild n ich t erhalten, sondern es kom m t zu V eränderungen, die besonders 
den K ern betreffen. Diese bestehen in  einer enorm en K ernvergrößerung, w ährend das 
färberisch sich g u t darstellende Protoplasm a sich nur wenig ausdehnt. D ie Zellen e r
scheinen dich t gepackt. —  H ypophysen kastrierter Tiere sind deutlich größer als n . ; nach 
Zuführung m äßig großer Dosen Follikulin n im m t die H ypophyse ihren  n . U m fang an, 
um bei verlängerter Follikulinzuführung wieder über die Norm an Größe zuzunehm en. —  
Auch nach Zuführung von Corpus-luteum -Hormon (7,5 E inheiten in  35 Tagen) n im m t 
der Vorderlappen des kastrierten  Tieres w ieder n . histolog. u . morpholog. G estalt an. 
Bei Zuführung kleiner Dosen tre ten  Zellbilder auf, dio noch n ich t restlos deu tbar sind. 
(Arch. Gynäkol. 1 5 8 . 567— 81. 19/12. 1934. Königsberg, U niv.-Frauenklin .) W a d .

Alexander Simon und Zolt&n Kardos, Über den Gehalt der Hypophysenhintcr- 
lappen normaler und durstender Tiere an blutdruck- und uteruswirksamen Stoffen. (Vgl. 
C. 1934 . I. 3608.) Bei K aninchen u. Meerschweinchen ru ft eine wasserarme K ost 
eine bedeutende V erm inderung des Gehaltes des H ypophysenhinterlappens an uterus- 
u. blutdruckw irksam er Substanz hervor. Bei K atzen is t dies n ich t der Fall. —  H unger 
hat beim K aninchen keinen E influß auf den Geh. der Hypophyse an den genannten 
Wirkstoffen. (Naunyn-Schm iedebergs Arch. exp. P athol. Pharm akol. 176 . 238— 42. 
30/8. 1934. B udapest, U niv., Pharm akol. In s t.)  W a d e h n .

Alexander Simon und Franz Nagy, Über den Gehalt menschlicher Hypophysen- 
hinlerlappen an blutdruck- und uteruswirksamen Stoffen. (Vgl. vorst. Ref.) Im  A lter 
von 18—50 Jah ren  en th ä lt die H ypophyse des Menschen durchschnittlich  am  meisten 
blutdruck- u. uterusw irksam e Stoffe. Eigenartigerweise findet sich in  den H ypophysen 
von Säuglingen häufig eine höhere K onz, an  diesen H ormonen als im späteren  Alter. 
(Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. P atho l. Pharm akol. 176. 243—47. 30/8. 1934. 
Budapest, U niv., Pharm akol. Inst.) W a d e h n .

Evelyn M. Anderson und J. B. Collip, Untersuchungen über die physiologischen 
Eigenschaften des thyreolropen Hormons des Hypophysenvorderlappens. Bei Meer
schweinchen fü h rt die In jek tion  von thyreotropem  H orm on zu einem A nstieg des G rund
umsatzes, dessen einer Gipfel in  den 4 ersten Tagen der H orm onapplikation u . dessen 
zweiter Gipfel 1 Woche später liegt. D er erste Anstieg dürfte  der A usstoßung des in  der 
Schilddrüse bereits gestapelten Horm ons zuzuschreiben sein. —  B eiR atten  w ird dieEinw . 
des thyreotropen H orm ons durch gleichzeitige Verabfolgung von Vaccine aus Staphylo- 
coccus aureus-K ulturen  erheblich vers tä rk t. —  W ird  die Zuführung des thyreotropen 
Hormons über längere Zeit fortgesetzt, so folgt dem  in den ersten  10 Tagen erreichten 
Anstieg ein Absinken des Grundstoffwechsels, so daß er in  3— 4 W ochen etw a zur Norm 
zurückgekehrt is t, W eitere Z uführung h a t ein weiteres A bsinken des Grundstoffweehsels 
zur Folgerung, bis etw a die H öhe des Grundstoffwechsels hypophysektom ierter R a tten  
erreicht ist, der etw a 70— 75%  der Norm  beträg t. H ypophysektom ierte R a tten  geben 
eine ähnliche K urve des Grundstoffwechsels, wenn sie anhaltend  m it thyreotropem  
Hormon behandelt werden. E s kom m t also auch hier zur Bldg. der an tithyreotropen 
Substanz, so daß deren E n tstehung  n ich t an  die A nwesenheit der H ypophyse gebunden 
ist. — R a tten  m it K röpfen erwiesen sich gegenüber thyreotropem  Horm on als außer
ordentlich empfindlich. E s kam  zu schweren hyperthyreot. Erscheinungen u. Steige
rungen des Stoffwechsels, die 200%  u. m ehr ausm achten. —  Zur D arst. gereinigter 
Präparate des thyreotropen H orm ons w ird der vom  W achstum shorm on durch Ca3 (P 0 4 ) 2 

befreite E x tra k t auf die H älfte  des VoL-der zum  A nsatz verw endeten Drüsen un ter ver
mindertem D ruck eingeengt u . m it A m m onsulfat ausgesalzen. Den N d. abfiltrieren, in 
W. lösen, Ungel. verwerfen. A usfällung m it Am m onsulfat wiederholen, N d. in W . lösen 
u. zur Lsg. 2,5 Vol. absol. A. geben. N d. in  W. lösen u. A .-Fällung wiederholen. E ine 
weitere Reinigung erfolgt durch wiederholte Fällung aus 60%ig. A., wobei das thyreo- 
trope Hormon zum eist in  das F il tr a t  geh t u. durch isoelektr. Fällung von dem es be
gleitenden adrenotropen H orm on befreit werden kann. (J .  Physiology 82. 11—24. 24/8. 
1934. Montreal, Mc G il l  U niv., Dep. of Biochem.) W a d e h n .

104*
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Hermann Eitel und Arnold Loeser, D ie Verstärkung der antithyreoidalen Schutz
kraft des B lutes durch das thyreotrope Hormon der Hypophyse. W erden Meerschweinchen 
einige Tago h indurch m it täglich 2 ccm H am m elserum  injiziert, so bleibt die dann er
folgende Z uführung von thyreotropem  H orm on ohne W rkg. auf die Schilddrüse der 
Meerschweinchen. E s heb t 1  ccm Ham m elserum  (Serum anderer T iere u . des Menschen 
sind  weniger wirksam) die W rkg. von 1 M eerschweincheneinheit thyreotropes Hormon 
auf. W ird der H am m el mehrere W ochen m it täglich 1000 E inheiten  thyreotropes 
H orm on behandelt, so ste ig t die an tithyreo idale  Schutzkraft des Serum s dieses Tieres 
au f das 6 -fache an . (IClin. W schr. 13- 1677— 78. 24/11. 1934. E reiburg  i. B r., Univ., 
Pharm akol. In s t. u . C hirurg. K lin .) WADEHN.

Arnold Loeser, Die schilddrüsenwirksame Substanz des Hypophysenvorderlappens. I. 
E s w erden zuerst die über das thyreotrope H orm on bisher gesam m elten Erkenntnisse 
dargolegt. -r- Im  B lute n . H unde ließ sich thyreotropes H orm on n ich t sicher nack- 
weison, dagegen brachte E x tra k t aus 900 ccm B lu t eines thyreopriven H undes eine 
kräftige E inw . an der Schilddrüse des Meerschweinchens. N ach E ntfernung  der Hypo
physe verschw indet das H orm on w ieder aus dem  B lu t des thyreopriven Tieres. Wird 
einem  n . K aninchen eine größere Menge des H orm ones in travenös zugeführt, so ver
schw indet das H orm on rasch aus der B lu tbahn ; in  1 Stde. is t bereits der weitaus größte 
Teil verschwunden. Beim schilddrüsenlosen T ier e rh ä lt sich das H orm on erheblich 
länger im  B lut. In  v itro  w irk t B lu t auf das H orm on n ich t zerstörend. Die Ausscheidung 
des H orm ons erfolgt durch  den H arn , u . zwar is t beim n. T ier die Ausscheidung eine 
rasche. Beim schilddrüsenlosen T ier erfolgt sie, wohl entsprechend der geringeren 
W asseraussoheidung, außerordentlich langsam. — Die Horm onw rkg. is t abhängig vom 
Z ustand des Erfolgsorganes, der Schilddrüse. W ird die Schilddrüse ruhig  gestellt, 
Avas durch In jek tion  von D ijodtyrosin, 3 ,5-D ijodthyronin u. T hyroxin  geschieht, 
so is t die Einw . des thyreotropen H orm ons auf die Schilddrüse deutlich vermindert. 
Ebenso däm pfend w irken kleine Jodgaben. D er hem m ende E influß der drei genannten 
organ. Jodverbb. is t ebenfalls eine Jodw rkg. u. geh t über den Hypophysenvorderlappen. 
Ebenso wie kleine Jodgaben hem m end auf die P roduktion  des thyreotropen Hor
mons u. große Dosen fördernd wirken, gelingt es auch durch Zuführung sehr 
großer Dosen, z. B. des D ijodthyronins, die T ätigkeit des Vorderlappens in  bezug 
au f seine P roduktion  des thyreotropen H orm ones zu steigern. (Naunyn-Schmiede
bergs Arch. exp. Patliol. Pharm akol. 176. 697— 728. 1/11. 1934. Freiburg i. Br., 
U niv., Pharm akol. In s t.)  WADEHN.

Arnold Loeser, D ie schilddrüsenwirksame Substanz des Hypophysenvorderlappens.
I I .  M itt. Wechselbeziehungen zwischen der schilddrüsenwirksamen Substanz des Vorder
lappens und anderen innersekretorischen Organen. (I. vgl. vorst. Ref.) N ach Entfernung 
d er O varien kom m t es bei jungen Meerschweinchen zu einer histolog. feststellbaren 
Steigerung der Schilddrüsentätigkeit. Diese R ückwrkg. is t keine direkte, sondern es 
w ird  durch den Ausfall der O varien die H ypophyse zu einer gesteigerten Hormon
produktion, u. zw ar auch einer gesteigerten P roduktion  des thyreotropen Hormons ver
an laß t. —  Die In jek tion  des thyreotropen Horm ons fü h r t zu einer Steigerung des 
Gewichts der Nebenniere, die besonders die N ebennierenrinde betrifft. Histolog. sind 
Anzeichen einer gesteigerten T ätigkeit dieses O rganteiles sichtbar. D er Adrenalingell, 
des Markes is t n ich t verm ehrt. Diese V eränderungen in der N ebenniere dürften durch 
die gesteigerte T ätigkeit der Schilddrüse zustande komm en. (N a u n y n -Schmiedeberg.- 
A rch. exp. Pathol. Pharm akol. 176. 729— 39. 1/11. 1934. F reiburg  i. B r., U niv., Pharma- 
kol. In s t.)  WADEHN.

Rosario Scalabrino, über die Beziehungen von K ro p f und Hypophyse. Es wurden 
in  52 Fällen  von Gemrgskropf die H ypophysen histolog. untersucht. W eder in der 
Zus. von V orderlappen u. M ittellappen noch in  der H äufigkeit u . A rt der Zelleinwande
ru n g  in  den H interlappen ließen sich gesetzmäßige Beziehungen zur endem. Struma- 
bldg. verschiedener A rt auffinden. (Endokrinologie 15. 25— 41. Dez. 1935. Freiburg i.Br., 
U niv., P atho l. In s t.)  W a d e h n .

Roy D. Mc Clure, Über die W irkung einer allgemeinen Amvendung von jodiertem 
Salz in  einem Gebiet m it endemischem K ro p f a u f die Schilddrüsenchirurgie. — Vor
beugende Chirurgie. W ährend der ersten  beiden Ja h re  der Jodsalzanw endung (0,01% 
N a J )  stieg die Zahl der Schilddrüsenoperationen (A ktivierung von ruhenden Adenomata), 
worauf ein schnelles u. stetiges A bsinken e in tra t. Zunahm e von Hyperthyreoidismus 
t r a t  nu r in der G ruppe des K notenkropfes oder des Adenoms ein. Die Sterblichkeit 
verlief in  gleicher Weise wie die Zahl der chirurg. Eingriffe. D er endem. Kropf ver-
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schwand fas t vollständig, wobei keine Schädigungen au ftra ten . A uf G rund der Be
funde is t anzunehm en, daß  tox . K notenkropf u . tox. diffuser K ropf seltener auftre ten , 
wenn keine Vergrößerung der Schilddrüse vorliegt. (Ann. Surgery 100. 924—32. 
Nov. 1934. D etro it, Ford  Hosp.) S c h w a i b o ld .

Johann Straub, Vergleichende Untersuchung der Aschenzusammensetzung von 
Schilddrüsen und Kröpfen. D er Ca-Geh. der Asche von n. u. kropfigen Schilddrüsen 
der ungar. Tiefebene is t erheblich niedriger als der Ca-Geh. der Schweizer Kröpfe u. 
Schilddrüsen. E s is t also n ich t anzunehm en, daß das Calcium hier ein kropf
verursachender F ak to r ist. D er K -G eh. is t bei K röpfen der ungar. Tiefebene, auch solchen 
geringen Grades, erheblich erhöht. Das K alium  is t n ich t als ein kropfverursachender 
Faktor zu betrachten , sondern als ein F ak to r, der die F unktion  der gegen den J o d 
mangel käm pfenden Schilddrüse un terstü tzen  soll. In  der ungar. Tiefebene dürfte  
als einziger anorgan. kropfverursachender F ak to r der Jodm angel zu betrachten  sein. 
(Endokrinologie 15. 15— 25. Dez. 1934. Debrecen, U niv. Mediz. ehem. In s t.) W a d e h n .

G. Tanaka, Über den E in flu ß  der Extrakte der m it A lkohol m ul Aceton behandelten 
Schilddrüse a u f die Jodausscheidung im  H a m . E s w ird der E influß untersucht, den 
die In jektion wechselnder Dosen von m it A. oder Aceton ex trah ierter Schilddrüse auf 
die Jodausscheidung im  H am  bei m it Jo d  behandelten Tieren ausübt. (Folia endo- 
crinol. japon. 10. 71— 72. 20/11. 1934. K yoto, U niv . I .  Med. K lin. [Nach dtsch . Ausz. 
ref.]) W a d e h n .

K. Shinkai, über die Giftwirkung der Schilddrüsensubstanz a u f die Arterien. I. Über 
die Entstehung der experimentell durch Thyroxin  erzeugten Arterionekrose. N ach F ü tte 
rung m it Schilddrüsenpulver kom m t es beim K aninchen zu A rterionekrose. Dies is t 
auch nach T hyroxininjektion der Fall, besonders wenn kleine Dosen in  kurzen In te r 
vallen in jiziert werden. (Folia endocrinol. japon. 10. 76— 77. 20/12. 1934. K yoto, 
Univ. I . Med. K lin . [Nach dtsch . Ausz. ref.]) • W a d e h n .

K. Shinkai, Über die G iftwirkung der Schilddrüsensubstanz a u f die Arterien.
H. Über den Prozentsatz der Entstehung der durch Einverleibung einiger Schilddrüsen
präparate experimentell beabsichtigten Arterionekrose. (Vgl. vorst. Ref.) Verschieden 
behandelte Schilddrüsenpräparate u . T hyroxin  w urden auf ihre W rkg., beim K an in 
chen Arterionekrose zu erregen, geprüft. T hyroxin  verh ielt sich dabei wie unbehan
deltes Schilddrüsenpulver. (Folia endocrinol. japon. 10. 77—78. 20/12. 1934. Kyoto,. 
Univ. I .  Med. K lin . [Nach dtsch . Ausz. ref.]) W a d e h n .

K. Shinkai, über die Giftwirkung der Schilddrüsensubstanz a u f die Arterien. 
H I. Über den E in flu ß  der Epithelzdlen- und Kolloidsubstanz der Schilddrüse a u f die 
Arterien. (Vgl. vorst. Ref.) E s w urde isolierte Epithelzellen- u . K olloidsubstanz K an in 
chen injiziert. D ie In jek tion  der isolierten Epithelzellensubstanz füh rte  starke Ge
wichtsabnahme der Tiere u . häufig hochgradige Arterionekrose herbei. N ach In jek 
tion der K olloidsubstanz w ar der G ewichtsabfali geringer, artcrionekrot. V eränderungen 
fanden sich kaum . (Folia endocrinol. japon. 10. 78— 79. 20/12. 1934. K yoto, U niv .
I. Med. K lin . [Nach dtsch . Ausz. ref.]) W a d e h n .

I. Abelin, Nichtschilddrüsenstoffe m it Schilddrüsenwirkung. H . M itt. E in fluß  der 
Abbauprodukte des künstlich jodierten Eiweißes (Homothyroxine) a u f das Vogdgefieder 
und a u f die Körpertemperatur des Meerschweinchens. (I. vgl. C. 1933. H . 2416.) E s 
wurde H om othyroxin (täglich 20— 30 mg) schwarzen H ühnern  injiziert. B ereits 
5 Tage nach Beginn der In jek tionen  waren erste Zeichen einer M auserung zu beobachten. 
Besonders an der Flügelgegend u . oberhalb der E x trem itä t tra ten  im m er m ehr weiße 
Federn auf, die bedeutend schm äler als die a lten  w aren. —  N ach Novocaininjektion 
setzt bei Meerschweinchen ein s ta rk e r T em peratursturz  ein. N ach B ehandlung m it 
Homothyroxin is t diese Tem peratursenkung sta rk  verm indert. Die beiden m itgeteilten 
biol. E ffekte sind  weitgehend typ . fü r T hyroxin, d a  Jo d  u . D ijodtyrosin derartige 
Wrkgg. n ich t auslösen. Die biol. W rkg. des H om othyroxins schließt sich also auch  
in diesen R ichtungen eng dem T hyroxin  an . (Naunyn-Schm iedebergs Arch. exp . 
Pathol. Pharm akol. 175- 14&—50. 8/5. 1934. B ern, U niv ., Physiol. In s t.) W a d e h n .

I. Abelin, Nichtschilddrüsenstoffe m it Schilddrüsenwirkung. I I I .  M itt. Gewinnung 
physiologisch aktiver Jodsubstanzen aus künstlich jodiertem Eiweiß. (H . vgl. vorst. 
Ref., vgl. auch C. 1934. I I .  1479.) E s w erden m ehrere Methoden beschrieben, d ie  
aus jodiertem  Eiw eiß zu den biol. ak t. Spaltprodd. führen. Die jodierten  E iw eiß
präparate selbst sind  biol. unw irksam . Ebenso sind die durch pep t.-tryp t. V erdauung 
hervörgerufenen Spaltstücke n ich t w irksam . D ie Unmöglichkeit, durch enzvm at
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Einw . aus dem  Jodeiweiß zu biol. ak t. Spaltstücken zu gelangen, e rk lä rt die U n
w irksam keit des ungespaltenen Jodeiweißes selbst, da  dieses im  V erdauungstraktus 
n ick t genügend abgebaut w ird. Spaltstücke aus Jodeiweiß, die den in  den vorher
gehenden M itteilungen beschriebenen biol. W irkungsbereich besitzen, w urden mittels 
A lkalihydrolyse erhalten ; z .B . 250g Jodcasein (5,2°/„ J )  +  21 40% ig. Barytlsg. 18 Stdn. 
im  KCNS-Schmelzbad u n te r R ückfluß erhitzen, heiß filtrieren, R ückstand  m it h. W. 
waschen. Aus vereintem  F iltra t k rystallisiert über N ach t B ary t, verw erfen. Mit HCl 
schwach kongosauer machen, feinflockige Fällung nach 12 S tdn. abfiltrieren, waschen, 
in  wenig n. N aO H  u n ter Zusatz von W. lösen u. e rneu t m it HCl fällen. Das braune 
Pulver e n th ä lt 15,94% J  u. 3,78%  N, merklich 1. in  A., in  salzsäurehaltigem  A. 11., in 
A. u . CHC1S swl. D as P rä p a ra t g ib t positive R k. m it d iazo tierter Sulfanilsäure u. 
schwache, aber deutliche Färbung  m it salpetriger Säure u. Am m oniak (nach K e n d a l l ) ,  
eine R k., die Vcrbb. geben, die ebenso wie T hyroxin  J  in  O rthostellung zum Hydroxyl 
en thalten . —  Besonders ak t. P räpara te  —  allerdings in  geringer A usbeute —  wurden 
erhalten , wenn das säureuni. E ndprod. einer nochmaligen H ydrolyse u. zwar mit 
N atronlauge unterzogen wurde. Das jodreichste bisher hergestellte Homothyroxin 
enk ielt 45,4%  Jo d . —  Als w eitere G ewinnungsm ethode ak t. P räpara te  w ird dio Butyl- 
alkoholextraktion des H ydrolysates beschrieben. 100 g Jodcasein +  2 1 2-n. NaOH 
18 S tdn . am  R ückfluß hydrolysieren. Abgekühlto Lsg. zweimal m it dem gleichen 
Vol. Butylalkohol aussehütteln  u . die Butylalkokolauszüge m it gleichem Vol. n. NaOH. 
Die alkal. Schicht m it halbem  Vol. B utylalkohol ausziehen. Butylalkokolauszüge im 
V akuum  zur Trockne, in  W . 1., m it N a2S 0 4-Lsg. B ary t beseitigen. H ierbei tre ten  Ver
luste  an Jodsubstanz auf. Aus der nun  hellgelben Lsg. scheidet HCl eine gelbliche 
M. ab, die m it viel W . gewaschen w ird. A usbeute 0,6 g. Jodgeh. 22,74% , N  =  3,92%. 
(N aunyn-Schm iedebergs Arch. exp. P atho l. Pharm akol. 175- 151— 55. 8/5. 1934. 
Bern, U niv., Physiol. In s t.) W a d e h n .

Rudolf Engel, Insulinrefraktärer Diabetes bei schwerem Leberschaden. Beschrei
bung eines Falles von D iabetes m it Lebercirrhose, der allm ählich auch gegen sehr große 
Insulindosen unem pfindlich w urde. (K lin. W schr. 13 . 1682— 84. 24/11. 1934. Berlin, 
C harite, I .  Med. K lin .) WADEHN.

Rudolf Jürgens und Fritz Gebhardt, Untersuchungen über die H erkunft der 
Bluteiweißkörper. E s w urden U nterss. über die B ildungsstätten  der Plasmaeiweißkörpcr 
an  Gänsen angestellt, denen die Leber exstirp iert u . zugleich Pyrifer zur Verhinderung 
einer dabei sonst ein tretenden  Fibrinolyse eingespritzt worden vrar. Pyriferinjektion 
ru f t  bei n . T ieren F ibrinogen- u . G lobulinverm ehrung hervor. Bei E ntfernung  der Leber 
t r i t t  ein A bsinken von F ibrinogen u. G lobulin im  B lu t ein. D a es gelingt, durch  Pyrifer- 
injektionen im  letzteren Falle die F ibrinolyse zu verm eiden, u . einen A nstieg von Fibri
nogen u. Globulin dabei zu beobachten, w ird  angenomm en, daß  die Bldg. beider Proteine 
außerhalb  der Leber w ahrscheinlich in  den b lutbildenden O rganen (Knochenmark) 
geschieht. (N aunyn-Schm iedebergs Arch. exp. P atho l. Pharm akol. 175. 558— 71. 9/7. 
1934. Leipzig, Medizin. Poliklinik d. U niv.) H e y n s .

E sk il K y lin , Über das Farbbindungsvermögen verschiedener Albuminfraktionen. 
B lutsera w urden durch K atapkorese in  verschiedene F rak tionen  m it entsprechender 
W anderungsgeschwindigkeit im  clektr. Felde getrennt. D as Farbbindungsvermögen 
gegenüber N aphtholgelb S u. Eosin w ar bei der verschieden schnell w andernden Albumin
frak tion  s ta rk  abweichend. Schnell w undernde A nteile verm ochten doppelt so viel 
Farbstoff zu binden als langsam  w andernde. E ntsprechend dieser Feststellung haben 
auch  verschiedene Sera verschiedenes G esam tfarbstoff bindungsvermögen. Aus den 
U nterss. w ird abgeleitet, daß  die Serum eiweißkörper n ich t als eindeutig  umschriebene 
differenzierte Substanzen nach der A nsicht von SvEDBERG u . M itarbeitern (C. 1 9 2 9 .1. 
661) anzusehen sind, sondern daß „fließende Übergänge zwischen allen Schattierungen 
u. doch in w eiter voneinander en tfern t liegenden G ruppen große physikal.-chem. Unter
schiede“ ( B e n n h o ld ;  vgl. C. 1 9 2 8 . I .  661. 1 9 3 3 . I . 2377) vorhanden  sind. (Naunyn- 
Schmiedebergs A rch. exp. P athol. Pharm akol. 1 7 5 . 711— 18. 9/7. 1934. Sönköping, 
Innere A bt. d. allgem. K rankenhauses.) H e y n s .

Hugh Davson, Studien über die Permeabilität von Erythrocyten. D ie Kationen
aufnahm e u. -abgabe von E ry th rocy ten  aus O chsenblut in  verschiedenen Lsgg. wurde 
q u an tita tiv  un tersuch t. I n  0 ,9%  NaCl verloren die E ry th rocy ten  K +, dieser Ver
lu s t w ar unabhängig  von der Ggw. von Ca++ u. unabhängig  von der Ggw. der n. Serum
bestandteile. I n  1 ,5%  KCl verloren sie in  5 Min. 25— 30%  ihres N a+-Geh. u. darnach 
kein w eiteres N a+ m ehr; ih r K+-Geh. nahm  gleichzeitig um  100— 200% zu u. blieb
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darnach ebenfalls konstan t. In  1,5%  NaCl nahm  ih r Na+-Geh. beträchtlich  zu, e r
reichte aber n ich t 1,5%- In  Glucoselsgg. verloren sie wenig K + u. viel Na+, u. zwar 
ebensoviel N a+ wie in  KCl-Lsgg. oder in  Mischungen von Glucose u. KCl. I n  verd . 
Serum wurden Na+- u. K +-Verluste beobachtet. D er K+-Geh. der E ry throcy ten  
wurde bestim m t in  A bhängigkeit von der K+-Konz. (0,04— 0,6% ) der umgebenden 
EL Die erhaltene K urve ließ sich n ich t erk lären  u n te r der A nnahm e einer raschen 
Durchdringung, sondern näherte  sich einer A dsorptionskurve. —  Diese Ergebnisse 
stehen im Gegensatz zu denen von K ehr  (C. 19 3 0 . I . 3802) u. H a m b u r g e r  (Arch. 
int. Physiol. 1 0  [1910]. 1). Einige Erklärungsm öglichkeiten w erden besprochen. (Bio- 
chemical J .  28. 676— 83. 1934. London, Univ. College, D epartm ent of Physiology and 
Biochemistry.) _ E r b e .

Henning Lindholm, Der Citronensäuregehalt im  Serum  von Kaninchen unter 
spezieller Berücksichtigung verschiedener Diäten. Die U nterss. wurden nach  einer Modi
fikation der enzym-ckem. M ethode von THUNBERG ausgeführt, die beschrieben w ird. 
Bei E rnährung m it Gras, R üben, H afer u . G erste w urden bei 10 Tieren etw a 100 mg 
Citronensäure pro  L iter Serum  festgestellt, nach 24 S tdn . F asten  63 mg, nach W eg
lassen von Gras 60—80 mg, bei anschließender G rünkohlfütterung ein Ansteigen über 
die Ausgangswertc hinaus u. nach  24 S tdn. F asten  wieder ein entsprechender Abfall. 
(Skand. Arch. Physiol. 70. 295—302. N ov. 1934. Lund, U niv. Physiol. In s t.) S c h w a ib .

Jözsef Marek, Oszkär Wellmann und Läszlo Urbanek, E in fluß  der mineralischen 
Zusammensetzung der Nahrung a u f den Calcium-, Phosphor- und Kohlendioxydgehalt des 
Blutserums. Gekürzte W iedergabe der C. 1933- I I .  2845 ref. A rbeit. (M ath. na t. Anz. 
ung. Akad. Wiss. 50 . 115— 16. 1934. [Orig.: ung.; Ausz.: d tsch .]) S a i l e r .

William C. Lee und Howard B. Lewis, Der E in fluß  des H ungem s, der erneuten 
Nahrungsaufnahme und des verschieden hohen Cystingehalts der N ahrung a u f die Z u 
sammensetzung des Oewebeeiweißes der weißen Ratte. Vff. analysieren frisches Muskel-, 
Leber- u . Nierengewebe u. daraus isoliertes Eiweiß von einer Reihe junger u . aus
gewachsener R a tten , die u n te r verschiedenen Bedingungen e rn äh rt worden waren. 
Sie können im  G egensatz zu SCHENCK u. WOLLSCHITT (C. 1 9 3 4 - 1. 1829) keinen E influß 
von E m ährungsfak toren  auf die Zus. des Gewebeeiweißes feststellen. (J . biol. Che-

Robert Saxelby Alcock, Die unwesentliche Rolle des Tyrosins. Das W achstum  
von R atten  w ar das gleiche bei tyrosinfreier oder tyrosinhaltiger N ahrung. Tyrosin 
scheint also zur E rha ltung  unwesentlich zu sein. E ine pkenylalanin- u . tyrosinfreie 
Nahrung wurde durch  H ydrolyse von G änsefedorkeratin erhalten . Diese konnte bei 
Zusatz von Tyrosin, T ryp tophan  u, Phenylalanin  die R a tten  n ich t erhalten . (Bio- 
chemical J .  2 8 . 1174— 77. 1934.) B r e d e r e c k .
* M. Maxim Steinbach und Milton B. Rosenblatt, Vitamintherapie bei intestinaler 
Tuberkulosis. Anwendung s ta rk  v itam inhaltiger N ahrung (L ebertran  u. T om aten
saft) h a tte  keinen Erfolg, auch nach  langdauem der B ehandlung ergab der Sektions
befund keine Heilungserscheinungen. (Amer. B ev. Tubercul. 31 . 35—43. Ja n . 1935, 
New York, M ontefiore Hosp.) S c h w a ib o ld .

Marion B. Richards, D ie Rolle des V itam in A  in  der Ernährung. Junge R a tten  
zeigten schon vor Beginn der W achstum seinstellung nach A-freier E rnährung  von
3—4 W ochen verschiedenartige, m akroskop. feststellbare, k rankhafte  V eränderungen 
vor allem am  M agendarm kanal. E s w ird angenommen, daß m ikroskop. U nterss. noch 
früher derartige Befunde ermöglichen w ürden. Bei länger dauerndem  A-Mangel ver
stärkten sich die E rscheinungen u. w eitere an  Zunge, Niere u . a. tra te n  hinzu. Aus
gewachsene T iere zeigten nach entsprechender Mangelzeit ähnliche Erscheinungen, 
doch m it starken  Verschiedenheiten in  der H äufigkeit des A uftretens der einzelnen 
Erkrankungserscheinungen. E s w ird gezeigt, daß  diese je nach  D auer des A-Entzuges 
noch lange nach  w ieder aufgenom m ener A-Zufuhr bestehen bleiben, was entsprechenden 
Einfluß auf die W achstum skurve h a t. Auf die Übereinstim m ung dieser Befunde m it 
Beobachtungen am  Menschen w ird hingewiesen, woraus sich das Gebot einer rech t
zeitigen Versorgung des K indes m it V itam in A ergibt. (B rit. med. J .  1 9 3 5 . I- 99— 102. 
19/1. Aberdeen, R ow ett R es. In s t.)  S c h w a ib o l d .

Henriette Ypsilanti, Über den E in fluß  des Vitamins A  a u f die weiße M aus. Bei 
kleinen regelmäßigen Dosen w urde bei n . T ieren eine deutliche H ebung des Allgemein
befindens beobachtet, bei größeren Dosen ein als H ypervitam inose gedeutetes K ran k 
heitsbild. Zufolge der histolog. Feststellungen scheint die eigentliche Todesursache 
derartiger Tiere weniger bei den organ. Schädigungen, als in  der W rkg. auf den Stoff-

mistry 1 0 7 . 649— 59. Dez. 1934.) B r e d e r e c k .
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w echselablauf zu suchen sein. (K lin. W schr. 14. 90— 91. 19/1. 1935. A then, Univ., 
F rauenklin ik  Louros.) SCHWAIBOLD.

H á k a n  R y d in , Untersuchungen der Gcwebsoxydation bei experimenteller B-Avila- 
minose und bei Inanition  von Taufen . (Vorl. M itt.) U nterss. m itte ls der T h u n b e r c -  
AHLGRENschen colorim etr. M cthylenblaum othode u. der gasanaly t. Mikrorcspirations- 
m ethode H a ld a n e - B a r c R O F T - W a r b u r g .  Die M uskelzelloxydation bei B-Avita- 
minose w ar niedriger als u n te r n . V erhältnissen. Muskelzellen von Beriberitieren mit 
K ochsaft als Suspensionsfl. ergaben bei B eriberikocbsaft niedrigere Oxydationswerte 
als bei n . K oehsaft als O xydationsmilieu. Bei gleichartigen Verss. m it n. M uskulatur 
ergaben sieh keine solchen U nterschiede. E ine M ethode w urde ausgearbeitet, um 
am  gleichen T ier zu verschiedenen Z eitpunkten die Gewebsoxydation durch partielle 
E xstirpationen am  M. p e c t o r a l i s  u . an  L ebersubstanz untersuchen zu können. 
Inanation , durch partiellen  H unger bis zu G ewichtsverm inderung wie bei B-Avitami- 
nosetieren, bew irkte eine gewisse H erabsetzung der M uskelzelloxydation. Nach Ver- 
fü tten in g  von B-reichem F u tte r  an  Beriberi- oder Inanationstiere  stieg die Gewebs
oxydation rasch an , bei V erftttterung von geschältem  R eis aber nu r wenig. Zu n. Gewebs
oxydation sind also B rennstoff u. V itam in-B-Kom plex nötig. Muskel- u . Leberzell
atm ung  gehen bei B-Avitam inose u . Inan a tio n  n ich t parallel. Die Entfärbungszeiten 
der M ethylenblaum ethode verhalten  sich zu der m ittels der M ikrorespirationsm ethode ge
messenen Größe der O xydationsw erte n ich t um gekehrt proportional. (Skand. Arch. Pliy- 
siol. 69. 300— 02. Sept. 1934. U ppsala, U niv., P harm akol. u . physiol. In s t.)  S chw A ib .

E rw in  B ü n n in g , Wachstum und Stickstoffassimilation bei Aspergillus niger unter 
dem E in flu ß  von Wachstumsregulatoren und von Vitam in B . (Vgl. C. 1934. II . 3776.) 
Die Angabe von BOYSEN-JENSEN, daß  der ätherlösliche W uchsstoff (A-Wuchsstoff) 
von  A spergillus niger auf die Trockensubstanzproduktion dieses Pilzes keinen fördernden 
E influß  ausübt, w ird b e s tä tig t; nu r gelegentlich t r i t t  eine geringe Wachstumsbeschleuni
gung ein, sp ä te r aber regelmäßig eine im Vergleich zu den K ontrollen schnellere Degene
ra tion  des Mycels. Aspergillus niger b ildet auch (ähnlich wie nach NIELSEN u. H a r t e -  
L iu s  R hizopus suiiius) einen B-W uchsstoff, der in  den ersten Tagen der K u ltu r eine 
orhebliche Zunahm e des Mycelwachstums, später eine beschleunigte Degeneration be
ding t. Beide W uchsstoffe fördern die R esorption des N itra t-N  u. hemmen die des 
A m m on-N . Infolgedessen t r i t t  in  einer N H 4N 0 3-Nährlsg. bei Wuchsstoffzusatz 
schnellere Zunahm e des pH-Wertes, u . infolge dieser verringerten A cid itä t schnellere 
K onidienbldg. ein als bei den K ontrollen. V itam in B x w irk t in der Regel n ich t wachs- 
tum sfördem d auf A spergillus niger; n u r bei neu traler Ausgangsrk. der Nährlsg. konnte 
eine geringe Zunahm e der T rockensubstanzproduktion erm itte lt werden. Durch Vita
m in  B 2 (Lactoflavin) w ird eine Zunahm e der Trockensubstanzproduktion um 30—40%  
bedingt. Beide V itam ine w irken ähnlich wie die W uchsstoffe auf die N-Assimilation, 
u. d am it auf die ph-Ä nderungen in  der N ährlsg., sowie auf die Konidienbldg. — Mehrere 
T atsachen, die noch genauer un tersuch t werden sollen, sprechen dafür, daß die ge
steigerte N itratresorp tion  u n te r dem E influß der W uchsstoffe u . der V itam ine auf einer 
erleichterten Sauerstoffübertragung u. dadurch  bedingten A tm ungssteigerung beruht. 
(Ber. d tsch . bot. Ges. 52 . 423—44, 29/11. 1934.) K o b e l .

J .  v . G agyi, Störungen der Corpus luteum-Bildung bei C-Avitaminose und Diph- 
therieintoxikation. Bei C-Avitaminosen u. bei leichter verlaufenden D iphtherieintoxi
kationen besteh t hinsichtlich der V eränderungen der O varien (H ypertrophie des 
C o r p u s  l u t e u m  u. Follikelentartungen) u. der N ebennierenrinde (Hyper
trophie u . a.) große Ä hnlichkeit. E s w ird daher angenomm en, daß  ein physiolog. Zu
sam m enhang zwischen diesen beiden O rganen besteh t, der w enigstens zum Teil mit 
C -H aushalt in  Verb. steh t. Bei Skorbut besteh t alim entäre, bei D iphtherie tox. 
C-Avitaminose. Die bei C-Avitaminose beobachtete Follikeldegeneration u. Corpus 
lu teum -H ypertrophie kann  in  ursächlichem  Zusam m enhang m it dem Mangel der 
Follikelreife stehen. (V irchow V  Arch. pathol. A nat. Physiol. 293 . 674— 81. 23/11. 
1934.- Szeged, U niv ., In s t. f. allg. P atho l. u . T herapie.) S c h w a i b o ld .

H a n s  K re itm a ir , Beiträge zur Pharmakologie der Ascorbinsäure ( Vitamin C). 
Ascorbinsäure is t  p rak t. ungiftig ; so w ar die V erfütterung von 50 mg an  R atten  über 
14 Tage ohne schädliche E inw ., ebenso vertrugen K aninchen eine intravenöse In 
jek tion  von 100 m g ohne andere W rkg. als V erstärkung der A tm ung, die wohl durch 
reine Säurewrkg. zustande kam . —  Bei narkotisierten K atzen  senk t die intravenöse 
In jek tion  von 1— 50 mg Ascorbinsäure pro kg T ier den  B lu tdruck  sofort, aber nur 
fü r die D auer einer M inute. Die In ten s itä t betrug m axim al 30% . Diese Blutdruck-
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Senkung is t keine Säurewrkg. Bei Dosen, die den B lu tdruck  deutlich beeinflussen; 
ist ein Einfluß auf die A tm ung noch n ich t festzustellen. Bei Zuführung noch höherer 
Dosen s ink t die Frequenz der Atemzüge. —  Am H erz-L ungenpräparat fü h rt orst die 
Zuführung von 100 mg eine leicht hemmende W rkg. herbei. —  Auf glattm uskelige 
Organe is t eine Einw. (außer der Säurewrkg.) n ich t zu beobachten; ebenso wird d e r 
Gasstoffwechsel bei B a tten  n ich t beeinflußt. W erden K atzen durch tägliche in tra-' 
peritoneale In jek tion  von 0,4 mg Saponin pro kg T ier anäm . gem acht, so h a tte  in tra 
muskuläre In jek tion  von 5— 10 mg Ascorbinsäure eine deutliche regenerierende E inw . 
auf das B lutbild. Ascorbinsäure u. L eberfaktor addieren sich hierbei in  ih rer W rkg. —1 
Bei der dekapitierten  K atze verm ag die Zuführung von 1 mg neutralisierte A scorbin
säure die Adrenalinwrkg. beträchtlich  zu steigern; ebenso w ird die Adrenalimvrkg. 
am isolierten U terus durch Ascorbinsäure verstärk t. Anscheinend hem m t Ascorbin
säure die Zers, des Adrenalins. Jedenfalls gelingt cs, eine Adrenalinlsg. durch Zugabe 
von Ascorbinsäure vor der nach Zusatz von Tliyroxinlsg. sonst rasch eintretenden 
Zers, fü r einige Zeit zu bew ahren. —  Die W rkg. von Carbaminoylcholinchlorid (Lentin) 
wird am isolierten D ünndarm  durch  A scorbinsäurezusatz beträchtlich verstärk t. —  
Bei B a tten  w irkten  kleine Dosen Ascorbinsäure verstärkend auf die Stoffwechsclwrkg. 
des Thyroxins, größere Dosen Ascorbinsäure h a tten  den entgegengesetzten Effekt. —  
Auf die W rkg. von Insulin , D ijodtyrosin u. Follikulin w ar die Ascorbinsäure ohne 
Einfluß. (Naunyn-Selimiedebergs Arch. exp. Patliol. Pharm akol. 176. 326— 39. 30/8.
1934. D arm stad t, Pharm akol. L ab. der Chem. F abrik  E . M e r c k .)  W a d e h n .

G. Török und L. Neufeld, Ascorbinsäure und Blutkatalase. H . Die E rm üdung  
des C-Vitamindefizils. (I. vgl. C. 1934. I I .  3398.) Bei m ehreren G ruppen von E r
krankungen is t nach intravenöser Z uführung von Ascorbinsäure der Geh. des B lutes 
an K atalase erhöht. E s is t anzunehm en, daß bei diesen Fällen ein laten tes D efizit ah 
Vitamin C besteht. (K lin. W schr. 13. 1816. 22/12. 1934. Szeged, G ref-K inderspital,’. 
K inderabt. d. S täd t. K rankenhauses.) WADEHN.

Jitsuichi Shimada, Untersuchungen über experimentellen Skorbut. X IX . B e
obachtungen über die Milchsäureausscheidung im  H a m  von skorbutischen Meerschweinchen 
und über den Milchsäuregehalt des Blutes. (X V III. vgl. C. 1934. I I .  3140.) E ine Zunahm e 
des °/0-Geh. der Milchsäure im  H arn  skorbut. Tiere t r a t  n ich t ein, ebensowenig Polyurie; 
Bei n. Tieren schw ankte der Milchsäuregell, des B lutes zwischen 30 u. 76 m g-% , im 
Mittel war er 49,8; eine Abnahm e tr a t  bei skorbut. T ieren n ich t ein, außer wenn teil - 
weiser H ungerzustand vorlag. ( J .  B iochem istry 20. 147— 59. Ju li 1934. Tokyo, Jikei- 
Kwai Med. Coll.) S c h w a i b o ld .

Jitsuichi Shimada, Untersuchungen über experimentellen Skorbut. X X . Über 
Miüow-Leukocyten im  Blute von Meerschweinchen bei Vitamin-C-freier Fütterung. 
(XIX. vgl. vorst. Bef.) Bei experim entellem  S korbut w ar die L eukoeytenzahl m erklich 
vermindert, was hauptsächlich  auf eine V erm inderung der pseudoeosinophilen (Zahl 
u. % -Geh.) zurückzuführen w ar. Die Zahl der L ym phocyten (% ) w ar erhöht, die absoh 
Menge ebenfalls verm indert. Bei T ieren im  teilweisen H ungerzustand tr a t  eine Ä nderung 
etwa im um gekehrten Sinne ein. Bei Skorbuttieren , bei denen dies ebenfalls e in trat,' 
lag ebenfalls ein derartiger H ungerzustand vor. (Sei-i-kwai med. J .  53. N r. 6. 3— 4. 
Juni 1934. (Nach engl. Ausz. ref.]) S c h w a i b o l d .  •;

H. D. Branion, T. G. H. Drake und F. F. Tisdall, Der Vitamin-D-Qehalt vcm 
Eigelb. D urch V itam in-D-Zulagen (L ebertran  oder Viosterol) zum F u tte r  der H ühner' 
kann der D-Geh. des Eigelbs der E ie r  erhöh t w erden, u . zw ar von 4 auf 30 (geringste 
Lebertrandosis, 1%  2,5 D im F u tte r) bis 18000 E inheiten  (höchste Viosteroldosis, 
1% 25000 D). Belichtung der H ühner . (Sonne, U ltrav io lettlich t) h a t  wenig Einfluß. 
Der D-Geh. von M arkteiem  schw ankte w ährend des Jah res  wenig (7,5— 10 Einheiten). 
Das Eigelb von 5 derselben en tsp rich t also einem Teelöffel S tandard lebertran . D urch 
Kaltlagerung w ährend 10 M onaten t r i t t  kein D -V erlust im  E i ein. (Canad. med. Ass. J ;  
32. 9—12. Ja n . 1935. Toronto, U niv., D ep. Pad .) S c h w a ib o ld .

David H. Shelling und Hugh W. Josephs, Calcium- und Phosphoruntersuchungen. 
X. Die Wirkung von Veränderungen des Calcium-, Phosphor- und Vitamin-D-Gehaltes der 
Sakrung a u f die Eisenretention bei der Batte. (V II. vgl. C. 1 9 3 4 .1. 3224; vgl. auch 1933.
1.2133.) Bei hohem  Ca- u . niedrigem  P-G eh. der N ahrung w ar der Hämoglobingeh. 
des, Blutes wesentlich niedriger als bei sonstiger E rnährung . Bei hoher Ca-Zufuhr is t 
die Fe-B etention erheblich geringer als bei sonstiger E rnährung , selbst bei geringem 
Fe-Geh. Möglicherweise w ird Fe m it  einem C a-Phosphatnd. vor E in tr it t der Besorption 
durch den V erdam pfungskanal abgeführt. V iosterolzulagen schienen in  dieser Beziehung
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keinen E influß zu haben. (Bull. Johns H opkins Hosp. 55 . 309— 13. Nov. 1934. Balti
more, U niv., Dep. Ped.) S c h w a i b o ld .

David H. Shelling und  Deborah A. Jackson, Calcium- und Phosphorunter
suchungen. X I. Die W irkung von prophylaktischen und heilenden Dosen von standardi
siertem Viosterol a u f menschliche Gewebe: Sektionsbefunde von 13 Fällen ohne nachweis
bare Gewebeschädigung. (X . vgl. vorst. Bef.) Bei 13 K indern  m it Dosen von 5 bis 
50 Tropfen Viosterol täg lich  w ährend 23 Tagen bis zu 13V2 M onaten konnte keinerlei 
Schädigung an  den weichen Geweben u. den K nochen festgestellt werden. Histolog. 
U nterss. der K nochen ergaben, daß  die bei K öntgenaufnahm en beobachteten dichten 
Enden auf s tärkere  u. n ich t auf anorm ale V erkalkung zurückzuführen waren. In 
einem F all konnte festgestellt werden, daß  5 Tropfen täglich  vom  1. bis 13. Lebensmonat 
fü r vollständigen Schutz gegen B achitis genügten. (Bull. Johns H opkins Hosp. 55. 
314— 34. Nov. 1934.) S c h w a ib o ld .

W. C. D. Maile und K. J. L. Scott, Die Bestimm ung der „ Verdaulichkeit“ ge
wöhnlicher Lebensmittel durch Röntgenuntersuchungen. E ine gewöhnliche M ahlzeit ver
lä ß t den Magen in  etw a 4 S tdn ., eine reichliche in  einer Z eit bis 5 S td n .; eine mäßige 
M ahlzeit m it viel F e t t  w ird länger im  Magen zurückgehalten. K onzentrierte Kohle
hydra te  (Zucker) verlassen den Magen viel schneller als natürliche (Banane, Kartoffel). 
K ochen verkürz t die Zeit der M agenverdauung bei m anchen P rodd ., bei ändern ver
längert sie sie. Die D auer der M agenverdauung kann  n ich t als M aß der Verdaulichkeit 
angesehen werden. Ü berm äßiger F ettgeh . verlängert die Entleerungszeit sehr stark. 
D as H ungergefühl erscheint n ich t von k räftiger P erista ltik  abhängig. (Lancet 228. 
21— 23. 5/1. 1935. London, W oking V ictoria Hosp.) S c h w a i b o l d .

Martin E. Rehfuss, Proteine und Kohlehydrat. E ine Untersuchung über ihre 
Verdauung im  Magen. U nterss. an  verschiedenen Gesunden u. K ranken  über den 
gegenseitigen E influß der beiden N ahrungsstoffe auf die Verdauungsvorgänge im Magen. 
U. a. w urde festgestellt, daß  100 g Fleisch in  etw a 3 S tdn . 51 Min. verdau t waren, 
100 g Fleisch m it 100 g K artoffeln  in  3 S tdn . 54 Min., 100 g Fleisch m it 100 g K ar
toffeln u. 40 g B u tte r in  4 S tdn. 2 Min. bei einer jeweiligen Menge an  freiem HCl von 
28 bzw. 33 bzwr. 32,4 (ccm VlO -n. A lkali zur N eutralisierung von 100 ccm Mageninhalt). 
Die individuelle V erdauung zeigte große K onstanz. Die U nterss. ergaben vor allem, 
daß Proteine u. K ohlehydrate im  Magen n ich t unverträglich  sind. (J .  Arner. med. Ass. 
1 0 3 . 1600—1605. 24/11. 1934. Ph iladelphia, Jefferson Med. Coll.) S c h w a ib o ld .

H. Häusler und  H. Schnetz, D ie H emm ung der Adrenalinglykogenolyse an der 
Froschleber durch Metalle. D ie von den Vff. un tersuch ten  M etallsalze (Cu, Cd, Zn, Mn, 
N i, Co, Pb, H g, F e11, F e111) beeinflussen bis zu der stä rk sten  geprüften Konz, von 
10_” Millimol p ro  L ite r die Zuckerabgabe aus der Froschleber entw eder gar n icht oder 
(Cu, Zn, Hg) n u r bei bestim m ten K onzz. im  steigernden Sinne. Die durch Adrenalin 
hervorgerufene Steigerung der Glykogenolyse an  der Froschlobcr w ird nur durch die 
Salze von Cu  u . Cd (in Konzz. von 1: 10 Millionen Cd bzw. Cd) u . von Zn vollständig 
gehem m t; das le tz tere  zeigt diese H em m ung außer bei 1: 1 Million Zn auch noch bei 
einer V erdünnung von 1 :1  bis 10 M illiarden. D ie anderen M etallsalze (Mn, Ni, Co, 
P b , Hg, Fe) weisen diese Beeinflussung der A drenalinw rkg. n ich t auf, F e als Salz (u. 
in  kolloidaler Form ) steigert sogar die n. Adrenalinglykogenolyse. Cu zeigt die be
schriebene W rkg. auch als K olloid im  Gegensatz zu anderen M etallkolloiden oder zu 
Tusche. E s w ird in  diesem Zusam m enhang au f die gleichartige W rkg. der genannten 
Kolloide auf einem ganz anderen G ebiet hingewiesen, näm lich auf die Spezifität der 
Beeinflussung des B etikuloendothels durch kolloidales Cu. (Biochem. Z. 275. 204—15. 
5/1. 1935. Graz, Pharm akolog. In s t. d . U niv .) Iv o b e l .

A. L. Tchijevsky und T. S. Tchijevskaya, Die Bolle des A lum inium s bei der 
Entstehung und  der Entw icklung verschiedener pathologischer Prozesse im  Organismus. 
In  A luminium geschirr gekochte Speisen zeigen V eränderungen ih rer Farbe, die auf 
den  E influß gel. Al-Verbb. hinweisen. D er pH-W ert solcher Speisen liegt weiter nach 
der alkal. Seite als derjenige von Speisen, die in  Em aille- oder Glasgefäßen zubereitet 
w aren. W ., das in  A l-G efäßen gekocht w urde, e n th ä lt Spektroskop, nachweisbare 
Spuren von Al. Colit. Beschwerden finden sich häufiger bei Personen, die in Al-Gesehirr 
gekochte Speisen essen. Auf G rund von Verss. an  M äusen wird die Vermutung aus
gesprochen, daß  die K rebszunahm e der le tz ten  Jah rzeh n te  m it dem Gebrauch von 
A lum inium kochgeschirr zusam m enhängt. (A cta med. scand. 83. 501—04. 17/10. 1934. 
Moskau, Z entra llaborat. fü r U nters, der biolog. W rkg. der Ionisation.) H . WOLJT.
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H. Delaunay ot M. Polonowski, Le mötabolisme de lämmonique. Paris: G. Doin et Cie.
1935. (128 S.) 18 fr.

[rUSS.] Jelena Jossifowna Freiield, Hämatologie. 3. verb. u. erg. Aufl. Moskau-Leningrad:
' Biomedgis 1934. (332 S.) 8 Rbl.

E 6. P h a r m a k o lo g ie .  T o x ik o lo g ie .  H y g ie n e .
John Fleming Brock und ' F. H. Laskey Taylor, Die D iffusion von löslichen 

Eisenverbindungen in  vitro. Der E in flu ß  von Säuren, Basen und Salzen. Z ur K enntnis 
der Resorptionsbedingungen von als M edikam ente eingegebenen Eisensalzen aus dom 
Magen-Darmkanal werden Diffusionsverss. m it 1. Eisensalzen unternom m en. Die 
leinen oder m it anderen E lek tro ly ten  gem ischten Ee-Salzlsgg. diffundieren durch eine 
Cellophaumembran un ter einem konstan ten  Ü berdruck von 20 mm H g in ein um 
gebendes Diffusionsmedium (dest. W ., n . Pferdeserum  u. synthot. proteinfreies Serum .) 
Ergebnisse: Die D ialysiergesehwindigkeit von Ferriam m onium citrat is t seiner Konz, 
direkt proportional; sie w ird etw-as vergrößert durch  die Ggw. von 0,1-n. HCl, etw as 
verringert durch 0,1-n. N aOH , m äßig verringert durch NaCl, N aH C 03, N H 4C1 u. Na- 
H2PO.„ u . sehr beträch tlich  verringert durch N a2H P 0 4 u. N a3P0.1( ohne daß Ndd. 
entstehen. FeCl3, F eS 0 4, FeN H 4(S 04)2 u. Fe(N H 4)2(S 0 4)2 diffundieren rascher als 
Ferriam m onium citrat. —  Zum Vergleich m it diesen Ergebnissen w erden einige in  der 
L iteratur berichtete Beobachtungen über die verschiedene W irksam keit verschiedener 
Formen der E isentherapie an  Mensch u. T ier herangezogen. (Biochemical J .  28. 447 
bis 455. 1934. B oston, Mass., Boston City H ospital, T hom dike Memorial Lab. u. H ar
vard Medical School, D epartm . of Medicine.) E r b e .

Harry Gold und Janet Travell, Äthylalkohol- und Strychninantagonismus. Bei 
Hunden, K atzen  u. K aninchen is t A .  ein w irksam es A ntido t gegen Strychninvergiitung. 
Ein besondors w irksam er Antagonism us besteh t beim Frosch. K atzen  können so m it 
wenig Schwierigkeit gegen die 5-faclie m . 1. Strychnindosis u. bei sorgfältiger A.- 
Dosierung sogar gegen die 9-fache m . 1. Dosis geschützt werden. F ü r  H unde existieren 
die gleichen Verhältnisse. N ach A .-Gabe is t die vertragbaro  subcutane S trychnin
dosis nur wenig höher als die entsprechende intravenöse Gabe. D er w irksam ste Schutz 
tr it t  auf, wenn zunächst große orale A.-Mengen u. dann  kleine intravenöse A.-Dosen 
im Laufe der Strychninvergiftung gereicht werden. Sehr große A.-Dosen, die w ährend 
der S tiychninvergiftung gegeben werden, steigern die Em pfindlichkeit der A tm ung 
so, daß sie schon durch  kleine intravenöse A.-Dosen unterbrochen werden kann. D as 
Überstehen der Strychninvergiftung nach  A .-Behandlung b eru h t auf der schützenden 
Wrkg. des A. auf die A tm ung gegen die paralysierende W rkg. des S trychnins. Mit 
einer n icht tödlichen A.-Dosis is t es unmöglich, die Reflexüberem pfindlichkcit nach 
größten S trychningaben, die ein Tier überlebt, aufzuheben. (J . P liarniacol. exp. 
Therapeutics 52. 30— 53. Sept. 1934. New Y ork, Dep. P harm ac. Cornell Univ. 
Med. Coll.) M a h n .

E. Siedek, Z u r  Frage nach dem A ngriffspunkt des a-Dinitrophenols. D ie G rund
umsatzsteigerung durch Dinitrophenol w ird bestätig t. Bei cerebral E rk rank ten , bei 
dem der Sitz der S törung vorwiegend im  M ittelhirn lag, blieb die grundum satzsteigem de 
Wrkg. des D initrophenols in  geringen Dosen (3 mg/kg) aus. D urch M orphin kann die 
gnm dum satzsteigernde W rkg. des M ittels in  kleinen Dosen auch bei n . Menschen ge
hemmt werden. Paraldehyd  u. Medinal w aren einflußlos. N ach diesen Ergebnissen 
wird neben dem peripheren A ngriffspunkt des D initrophenols noch ein zentraler (M ittel- 
him ) angenommen. (K lin. W schr. 1 3 . 1462—64.13/10.1934. W ien, I.M ed. K lin.) Ma h n .

F. Th. Brücke, Über die W ir h in g  von Acetylcholin a u f die Pilomotoren. S ub
cutane In jektionen von A cetylcholin wirken m eist lähm end auf die sym path. Endigungen 
der Pilomotoren. Diese reagieren dann n ich t m ehr auf G renzstrangreizung, wohl aber 
auf subcutane A drenalingaben. (K lin. W schr. 14 . 7— 9. 1935. Innsbruck, Physiol. 
In s t.; W ien, Pharm akol. In s t.)  W a d e h n .

L. Jacchia und G. Truffi, D ie therapeutische W irkung der m it dehydrocholsaurem 
Natrium assoziierten Arsenobenzole. Aus den Ergebnissen klin. u. experimenteller, Verss. 
war eindeutig zu erkennen, daß  der Zusatz eines Na-Salzes einer Gallensäure (z. B. Dacho
lin) die V erträglichkeit der A rsenobenzolpräparate steigerte, wobei die therapout. W irk
samkeit der Arsenobenzole anscheinend n ich t verringert wurde. H insichtlich des W rkg.- 
Mechanismus konnte noch keine sichere E rk lärung  gegeben werden. Auf G rund von 
Reagensglas- u . biol. E xperim enten w urde festgestellt, daß wahrscheinlich Gewebs- u. 
ehem. F aktoren im  Organismus fü r die spirillicide W rkg. dor Arsenobenzolpräparate
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verantw ortlich  sind. Bei dieser spirilliciden A ktivierung zeigte die Leber eine direkte 
Vorzugsstellung. (Arch. Dermatologie Syphilis 1 7 0 . 550— 71. 10/11. 1934. Padova, 
Is tit . Clin. Med. R . U niv. u. Is tit . Clin. Dermosifilo patica.) Ma h n .

B. B. Dey, P. Lakshmi Kantam, J. C. David und N. Rajamanikam, Dar- 
Stellung, Eigenschaften und pharmakologische W irkung des Anhydrocotamincarbamids. 
Anhydrocotamincarbamid besitz t eine schwache antisep t. W rkg. ( Rideal-Walker■ 
Methode, Phenolkoeff. 4), w irk t beim Erosch narko t., hgm m t die A tm ung (Frosch, 
K atze), w irk t auf die peripheren N erven ein. Die Verb. w irk t auf den K reislauf depressiv 
(K atze). D as H erz w ird wenig beeinflußt. Die g la tten  Muskeln (Darm , Bronchien, 
U terus von K atzen) w erden m erklich stim uliert. Subcutane In jektionen zeigen keine 
an tipy re t. W rkg. (K aninchen). V erabreicht m it A drenalin, w irk t es au f den Blutdruck 
Synergist. —  A nhydrocotam incarbam id, C13H 170 4N 3, alkoh. Lsgg. von Cotarnin u. 
H arnstoff x/3 S tde., auf 45° erw ärm t. Beim A bkühlen scheidet sich Verb. in  farblosen 
prism at. K rystallen  aus (F. 182°). U ni. in  k . W ., Ä., Bzn., 11. in  w. W. u. w. A. In  w. A, 
u. ebenso in  w. W . zers. sich die Verb. Aus Lsg. in  k . verd. HCl m it A lkali wieder aus- 
fällbar. Die wss. Lsgg. zeigen ein pH von 7,6— 7,8. (Ind ian  J .  med. Res. 22. 165—70. 
J u l i  1934. M adras, Dop. Chem., Presidency Coll., Dep. Pharm ac., Med. Coll.) Ma h n .

Kakuji Goto und  Toraichi Takebe, Über die physiologische W irkung von (—)- 
und  ( + )  -Derivaten von Morphinalkaloiden. D ie rechtsdrehenden D erivv. von Sinomenin 
w irken hauptsächlich  konvulsiv., zeigen weder eine Schwanz-, noch analget. Wrkg., 
die zwei H aup tcharak teristica  der M orp liinderiw . D em nach is t der U nterschied in den 
physiol. Eigg. zwischen d- u . 1-Verbb. rech t beträchtlich , so daß die charakterist. physiol. 
W rkg. der M orphinverbb. n ich t n u r durch die K onst., sondern auch durch die Konfi
guration  bedingt w ird. (Proc. Im p. Acad. Tokyo 9. 390— 93. 1933. K itasa to  Inst. [Orig.: 
engl.]) Ma h n .

Bemard M. Jacobson, D ie Reaktion von normalen Meerschweinchen au f die 
Verabreichung von Leberextrakten. Verss. w urden durchgeführt, die häm atopoiet. Rk. 
n . Meerschweinchen naeli V erabreichung von Leberextrakten aufzuklären. Die hämato
poiet. R k. is t geeignet, sowohl die therapeu t. W irksam keit käuflicher Leberextrakto 
q u an tita tiv  zu bestim m en, wio die Physiologie der H äm atopoiesis u . Pathogenese der 
pernieiösen Anäm ie zu studieren. (Science, New York. [N. S.] 80 . 211— 12. 31/8. 1931.' 
Boston, Biochem . Lab. H arvard  Med. School, Med. Clin., M assachusetts General 
H osp.) Ma h n .

H. Schlossberger und R. Schüffner, Festigungsversuche an Trypanosomen mit 
Arsenpyridinderivaten. D er durch  das M ono-Na-Salz der 2-Pyridon-5-arsinsäure (BR 1) 
gefestigte N aganastam m  w ird durch das D i-Na-Salz der 2-Aminopyridin-5-arsinsäure 
(B R  20), das M ono-Na-Salz der 2-Pyridon-3-am ino-5-arsinsäure (B R  23), Tryparsamid, 
T rypaflavin  u . E uadin  kaum  oder gar n ich t beeinflußt. Dagegen w irken das Präparat 
B R  1 u . besonders B B  23 u. E uadin  au f den tryparsam idfesten  Stam m  ein. Präparat 
B R  20, das D i-N a-Salz der N ,N '-Essigsäure-5,5 '-arseno-2,2 '-pyridon (B R  120) u. das 
D i-N a-Salz der 2-Pyridon-N-essigsäure-5-arsinsäure (B R  121) sind hei beiden ge
festigten S täm m en unw irksam . Arsenophenylglycin u. Brechw einstein zeigen bei 
beiden gefestigten S täm m en gegenüber der W rkg. au f den Ausgangsstamm eine etwas 
verringerte Heilwrkg. E ine Arsenostibiobenzolverb. (SdT 355) is t bei allen 3 Stämmen 
gleich w irksam . Gegen G erm anin zeigen die 2 gefestigten Stäm m e eine etwas höhere 
E m pfindlichkeit als der A usgangsstam m . N ach diesen Ergebnissen stim m en also die 
A ffin itäten  der A rsenpyridinverbb. B B  1 u . B R  23 zum  Trypanosomenprotoplasniä 
m it denen des T ryparsam ides u. de r D erivv. der Phenylarsinsäure u. des Arsenophenyl- 
glycins n u r zum  Teil überein. (Angew. Chem. 47 . 768— 71. 17/11. 1934. Berlin-Dahlem, 
L ab. Im m unitätsforsch, u . exp. T herapie, A bt. Biolog. Reichsgesundheitsam t.) Ma h n .

Jeanne L6vy, Über die experimentelle Gewöhnung an einige Gifte. Zusammen
fassende k rit. D arst. d er bisherigen K enntnisse über die experim entelle Gewöhnung 
an  verschiedene Gifte (Arsenik, Coffein, N itrite , U ran n itra t, A tropin, N icotin, Strychnin, 
Cocain, H ypnotica, Cannabis indica, A., M orphin). (Bull. Soe. Chim. biol. 16 . 631—709.

Gabriel Bertrand und P. Serbeseu, Abhängigkeit der T oxizitä t des Aluminiums 
von der Verabreichungsart. Gleiche A rbeit wie C. 1 9 3 4 . I I .  91. (Bull. Soe. Chim. biol. 16.

Louis Lyon-Caen und André Jude, Die chronische Vergiftung m it Mangan- 
verbindungen. M angan-Parkinsonism us. Ü b ers ich ts re fe ra t. D ie  in  F ra n k re ic h  selten 
b e o b ac h te te  E rkrankung  b e fä llt  in  erster L in ie  A rb e ite r  in  BRAUNSTEIN-Miihlen.

1934.) Ma h n .

732— 35. 1934.) Ma h n .
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Außer Leberveränderungen finden sich typ . Schädigungen der grauen K erne im Nucleus 
caudatus u . N ucleus lentiformis des Zwischenhirns, welche den nervösen Sym ptom en 
(Störungen des Gangs, der Mimik, der Sprache) zugrunde liegen. D er Nachweis kann  
im Urin oder im S tuhl erfolgen, wozu die M ethode v o n  BERTRAND empfohlen w ird: 
Behandlung der m it H ,S 0 4 versetzten Asche m it HNO.,, Zusatz von A g N 0 3 u . K alium 
persulfat. D ie Menge des gebildeten K M n04 kann colorimetr. bestim m t werden. (Presse 
méd. 43. 60— 63. 12/1. 1935.) H . W o l f f .

C. Allan Birch, Methylchloridvergiftung. M itteilung eines Falles. L ite ra tu r
übersicht. D er berichtete P all be trifft einen A rbeiter in einer K ühlanlage, der bei 
einer R epara tu rarbeit das Gas in ziemlich beträchtlicher Konz. 45 Min. lang einatm ete. 
Ausgang in H eilung. (Lancet 128. 259— 60. 2/2. 1935. London, Middlesex County 
Hospital.) H . W o i.f f .

J. Vellard, Veränderungen der Reaktion der Spinnengifte. N ach U nterss. an  ver
schiedenen südam erikan. Spinnenarten beeinflußt die H öhe der Temp. die R k. des 
Spinnengiftes, so is t die R k. des G iftsekretes in  der warmen Jah reszeit alkal., in  der 
kalten Jah reszeit sauer. Diese Beobachtungen ließen sieh sowohl an brasilian. wie 
paraguay. Spinnenarten feststellen. In  L ändern  m it niedrigeren Tempp. (Europa, 
Argentinien) is t die R k. des Spinnengiftes im  allgemeinen sauer. Die alkal. G iftsekrete 
sind tox. als die sauren Sekrete. Spinnenart, A lter, Geschlecht oder geschlechtliche 
W irksamkeit w aren ohne E influß auf die R k. des Spinnengiftes. (C. R . heb. Séances 
Acad. Sei. 1 9 8 . 2123— 24. 11/6. 1934.) Ma h n .

G. F. Walker, The Status of enzymes and hormones in therapy. London: Simkin 1935.
(48 S.) 2 s.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Walther Zimmermann, Tropfglasformen und Sicherheit der Arzneigabung. K rit. 

Unters. (D tsch. A potheker-Ztg. 49. 1604— 07. 8/12. 1934. Illenau, B ad. Heil- u . Pflege
anstalt.) D e g n e r .

Hans Barsch, Der Heber m it vorgeschaltetem Filter, ein neues Glasgerät. B e
schreibung u. Abbildung des A pp. (H ersteller: Jen aer G laswerk SCHOTT & Ge n ., 
Jena). (Pharm az. Z entralhalle D eutschland 76. 20—21. 10/1. 1935. F ran k fu rt 
[Oder].) D e g n e r .

Hans Barsch, Das Filtrierreagensglas, ein neues Glasgerät. Beschreibung u. A b
bildung einer du rch  G ummiring gedichteten K om bination von G lasfiltertiegel u. Saug
stutzenreagensglas (H orsteller: Jen aer G laswerk S c h o t t  & G e n .,  Jena). (Pharm az. 
Zentrallialle D eutschland 76. 21. 10/1. 1935. F ran k fu rt [Oder].) DEGNER.

E. Deîrance, Kästchen fü r  Ovula. Ovula sollten in  K ästchen aus paraffiniertem
K arton oder B akelit, n ich t B lechkästchen, aufbew ahrt werden, da  die Feuchtigkeit 
der Ovula durch das umhüllende Paraffinpapier das M etall angreift u. die so en t
stehenden Fe-V erbb. von den O vula absorbiert werden, H ärtung  u. Schrum pfung der 
Gelatine u  A u stritt von Glycerin verursachen (J . Pharm ac. Belgique 1 7 . 24— 25. 
13/1. 1935.) ” D e g n e r .

Friedrich W. Freise, Beiträge zur K enntnis des Tüpfelfarns {Engelsüß) und einiger 
seiner Verwandten als Drogenpflanzen. Vergleichende morpholog. Beschreibung u. 
chem. U nters, der Rhizom e, W urzeln u. W edel der Polypodium arten vulgare L ., lepi- 
dopteris Kunze, incanum  Schw., squalidum  Vel. u. percussum  Cav. — E i g g .  d e s  
ä t  h.  Ö l e s  der Rhizom e u. W urzeln obiger A rten : gelbrötliche F l. D .204 0,8385 bis 
0,8412, n jr °  =  1,4855, [a ] ir°  — — 8° 45' bis — 2° 50', G eruch ranzig, Geschmack 
kratzend, dann  brechenerregend, k la r  1. in  5 u. m ehr Voll. 80°/oig- A., Zus.: m indestens 
40% freie B utter- Capron-, L aurin- u . (Spuren) B em steinsäure, CH3-Salicylat, E ster 
der B utter-, Isovalerian- u. CH3-C,H5-Essigsäure. —  E i g g .  d e s  f e t t e n  Ö l e s :  
grüne F l., D .204 0,9355—0,9385, V iscosität ähnlich der des Ricinusöles, Geschmack 
nach K ürbiskem öl, n u r unangenehm er, Geruch nach Hühnereiweiß, 1. in Ä , 96%ig

'A., Chlf. \u . ‘ BznV, in it konz. H 2S 0 4 g e lb  >- kastanienbraun  — >- scharlachrot, es
trocknet n ich t, E . —7°, K p. 2 4 Î—248° u. Zers., bei 2° feste Ausscheidungen, Un- 
verseifbares 1,10— 1,37%, keine Eilixsäure, 0,125 g  w irk t beim Erw achsenen als energ. 
Purgans, 0,5 g  je  kg H und tödlich durch Atem lähm ung, keine w urm tötende W rkg. —  
E i g g .  d e r  2 sicher nachzuweisenden H a r z e :  1. %  des Gesamtharzes, weich,
E. 74—86°, D .204 1,126—-1,155, gelbbraun, unbleichbar, 11. in  A., auch in  bis auf 60%  
verd., in  Amylalkohol, A., Aceton, Chlf. n . CS2, SZ. 22— 26, VZ. 55— 65; —  2. ro tbraun ,
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bleiehbar, B ruch muschelig, D. 1,15— 1,22, bei 90° noch fest, n u r zu  ca. 80%  1. in obigen 
Lösungsm m., SZ. 110— 145, VZ. 155—210, e n th ä lt freie Benzoesäure u. deren Ester 
u . is t em inent w irksam  auf Spul-, Maden- u. B andw ürm er. — D er glucosid. Bitterstoff, 
vom Vf. Sam ambain  genannt, braunes, am orphes Pulver, enzym at. spa ltbar in Glucose, 
Rhamnoso, Benzoesäure u. ein dunkelbraunes, am orphes H arz. —  Saponine  in der 
frischen Stengelrinde u. in  den frischen Rhizom schuppen. Ü bersieht der Anwendung 
der Drogenteile u . ih rer Zubereitungen in der brasilian. Medizin. (Sei. pharm aceutica 5.
129—31. 1934; Beil. zu Pharm az, Presse. R io de Janeiro.) D e g n e r .

Elizabeth Dobie, A m m i visnaga. Als arzneiliche Zubereitung der genannten 
Droge (vgl. S a m a a n ,  C. 19 3 0 . I I . 1571) bew ährten sich das D ekokt 1: 40 u. die Tinktur 
1 - f  9 m it 90% 'ß- A. E in  Vers. zur H erst. einer fettfreien  T ink tu r nach dem B.-P.-1914- 
Verf. für S trophan tus füh rte  zu einem pharm akolog. fa s t völlig unw irksam en Prod., 
Ü bersieht über Inhaltsstoffe, deren Zus. u . W rkg. Hinweis auf Verwechslung der Droge 
m it Ammi m ajus, aus deren F rüch ten  keine krystallin . V erbb. erhalten  werden konnten. 
(Pharm ac. J .  1 3 3  ([4] 79). 645. 8/12. 1934.)” D e g n e r .

H. Patzsch, Die Chemikalien nach den Entwürfen zu Verordnungen über Lebens
mittel und Bedarfsgegenstände und nach dem D . A .-B . V I. Gleiche A rbeit wie C. 1935.
I . 272. (D tseh. N ahrungsm ittel-R dsch. 1934. 170— 71. 15/11. H annover, Tierarzt!. 
Hochschule.) . D e g n e r .

— , Arzneimittelversorgung Deutschlands aus heimischen Rohstoffen. (Chemiker-Ztg. 
59. 16— 17. 28. 1935.) ' P a n g r it z .

H. Alpers, Volumverhältnisse bei Magnesia usia. D as Vol. von MgO verändert sich 
bei seiner V erarbeitung zu gemischten Pulvern  in  verschiedenem Maße je  nach dem 
Mischverf. (K arten b la tt I, Kugelmischdose II, Eeibschalc III). E in  abgestricheuer 
Teelöffel voll einer Mischung aus 0,1 g Morphin-HCl u. 15 g MgO wog bei I 0,56, II 0,73, 
m  1,78 g u. en th ielt dem nach bei I 0,0037, II 0,0048, III 0,0113 g Morphin-HCl. (Dtsck. 
Apotheker-Ztg. 4 9 . 1643— 44. 1934.) D e g n e r .

Alb. J.-J. van de Velde, Die quantitative Bestimmung des biologischen Werks 
medizinischer Hefen. Frische Hefe u. H ofepräparate (in Pulver-, K örnchen- u. Tablettcn- 
form , sowie K ultu ren  in Ampullen) w urden un tersuch t. Die biolog. U nterss. ergaben, 
daß  die von den H erstellern  behaupte te  G leichwertigkeit der Trockenhefepräparate 
m it frischer Hefe zw eifelhaft ist. A ufstellung von Forderungen fü r Trockenhefe
p räpara te . (J . Pharm ac. Bclgiquo 17. 1— 6. 21— 24. 13/1. 1935.) D e g n e r .

F. G. Hobart, Husten, Erkaltungen und  Halsschmerzen. V orschriften zu Arzneien
gegen die genannten Leiden. (M anufactur. Chemist pharm ac. Cosmetic Perfum . Trado J. 
5. 333— 45. 377— 78. 382. 1934. W estm inster H ospital.) D e g n e r .

F. G. Hobart, Frostbeulen. V orschriften zur innerlichen Allgemeinbehandlung u. 
zur örtlichen B ehandlung von offenem u. geschlossenem F rost. (M anufactur. Chemist 
pharm ac. Cosmetic Perfum . T rade  J .  5. 397— 98. 1934. W estm inster, Hospital.) D e g n .

— , Neue Arzneimittel und Spezialitäten. Mucidan-Hustentropfen  ( „ R h e n a n ia “ , 
Pharm . A bt. d. Kali-Chemie A.-G., Berlin N W  7): Am m onium rhodanid, Prim ula-, Thy
mus- u. Polygala-Saponine u. Ca-Salz. (Pharm az. Ztg. 79. 1249— 50. 1934.) H a rm s .

A. L. Lepigre, Beitrag zur Frage der Desinfektion von Vegetabilien unter teilweisem 
Vakuum  oder bei Atmosphärendruck. Beifügung von Kohlensäure zu Äthylcnoxyd zur 
Herstellung einer nichtbrennbaren M ischung. Die in  der Regel verw andte Gaskonz, 
von 75 1 Ä thylenoxyd je 1 cbm L uftraum  kann  u n te r U m ständen zu Explosionen 
führen, -weshalb Vf. eine Beigabe von C 0 2 em pfiehlt, w odurch die Entflam m barkeit 

-- p rak t. =  0 w ird. F ü r  Schnelldesinfektionen h a t  sich eine Mischung von 75 1 C2HiO 
u. 540 1 C 02 in  1 cbm bew ährt. S tehen fü r die D esinfektion längere Zeitabschnitte 
7.ur Verfügung, kann m an m it der C2H 40-K onz. bedeutend herabgehen. U n ter geeigneten 
U m ständen em pfiehlt sich auch die Verwendung von festen C0 2 -C2H 40 -Mischungen. 
N äheres im  Original. D ortselbst auch N achprüfung der JoNESschen Regel (vgl-
C. 1 9 3 3 . I . 2227) zur H erst. n ich t entflam m barer Gasgemische. (Bull. Soc. Encour. 
In d . nari 133 . 509— 25. Chim. e t Ind . 32 . 1263— 77. 1934.) G rim m e.

Daniel Bovet, Bemerkungen über die antiseptischen Eigenschaften einer Reihe von 
Estern des Rhodamin C. Rolle der Oberflächenspannung und der Photosensibilisalions- 
erscheinungen. D ie W rkg. der M ethyl-, Ä thyl-, n-Propyl-, n -B utyl-, n-A m yl-, n-Hexyl- 
n-Heptyl- u. n-Octylester des Rhodamin O auf die O berflächenspannung in  Lsgg. 1 :10  , 
1 : 105 u. 1; 10° verläuft parallel der an tisep t. W rkg. (geringe W rkg. bei den niedrigen 
Gliedern, A nstieg bis zum  H eptylester u . w ieder eine sehr geringfügige Wrkg. beim 
O ctylester). — Bei den niedrigen Gliedern is t die antisep t. W rkg. im  L icht wesentlich
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höher als im D unkeln. Diese Photosensibilisation t r i t t  bei den höheren Gliedern tro tz  
weitgehender Übereinstim m ung der A bsorptionsspektren n ich t auf. —  Im  Original 
Angaben über die A bsorptionsspektren des Rhodamin OP-Chlorids, des Rhodamin 0 , 
des Rhodamin B , sowie der Methyl-, Ä thyl-, n-Propyl- bis n-Oclyl-, Isopropyl-, Iso- 
butyl-, Benzyl- u. Cyclohexylesler der drei Farbstoffe. (Holv. chim. A cta 17. 1460 
bis 1465. 1/12. 1934. Paris, In s t. Pasteur. Lab. de Chimie therapeutique.) L e s z .

E.V. Romaine, Kienöl-Desihfektionsmiltel. Die keim tötende W rkg. der Kienöl- 
zubereitungen is t abhängig, wie an einigen Beispielen gezeigt w ird; 1. vom Geh. des 
Öles an te r t. Alkoholen, 2. von dem Emulsionsvermögen des Öles u. der emulgierenden 
Wrkg. der zugesetzten Base. (M anufactur. Chemist pharm ac. Cosmetic Perfum . Trade J .  
5. 225—28. 1934.) S c h ö n f e l d .

A. F. Krawzow und  P. M. Tschebotarew, Über die. Möglichkeit der Herstellung 
von Desinfektionsmitteln aus einer M ischung von Chinolin und Acridin. N aphthalin  
u. die R ückstände der R ektifikation  der schweren Rohpyridinbasen sind in  Lsgg. von 
Teerölfraktionen oder in fester Form  im  Gemisch m it K alk  u. dgl. als D esinfektions
m ittelverw endbar. (Koks u. Chem. [russ.: K oks i Chimija] 3. N r. 8. 60— 63.) SCHÖNF.

K. Siegfried, Die Bellicrsche Reaktion der Ph. //. V. Bleichung von Sam en
ölen m it Bolus, Bleicherde, Fullererden oder Entfärbungskohlen bei bis 120° läß t 
Be l l ie r s  (R esorcin-B zl.-H N 03-) R k. n ich t verschwinden, wohl aber c h e m .  Bleichung. 
Der Träger der R k. u n te r den  Inhaltsstoffen  der Öle is t noch unbekannt. (Pharm ac. 
Acta H elvetiae 9. 211— 16. 1934.) D e g n e r .

J . J. L. Zwikker, D as analytisch-chemische Verhalten des Penlamcthylenlelrazols 
(Cardiazol). Cardiazol is t flüchtig, bei m ehrstd . w iederholtem Eindam pfen m it W. 
unter A uftreten von B enzaldchydgeruch bis zu 50% . Som it verb ie te t sich das E in 
dampfen der Lsg. bei der Analyse. An seine Stelle t r i t t  das A usschütteln, welches am 
besten m it Chlf. erfolgt u . durch Aussalzen m it (NH4)2S 0 4 wesentlich u n te rs tü tz t w ird. 
Cardiazol b ildet aus ä th . Lsg. salzartige N dd. m it H 2S 0 4, H 2C r04 u. Sulfosalicylsäure, 
aus wss. Lsg. m it H 2C r04. Schön krystallisierte, m ikrochem . brauchbare N dd. e n t
stehen m it den salzsauren Lsgg. von IC4Fe(CN)6 oder K 3Fe(CN)0. P erch rom atrk .: 
der Cardiazollsg. einige Tropfen verd. H 2S 0 4, dann  Cr20 ," -  u. H 20 2-Lsg. zusetzen, 
mit Chlf. kurz ausschütteln , dieses w ird intensiv, noch bei 1 mg Cardiazol in  5 ccm W. 
deutlich, blau. Von den sonst noch beschriebenen R kk. is t folgende die geeignetste: 
0,2 g CuCL in einigen ccm w. W . lösen, h . Lsg. von 0,25 g N aH S 0 3 in  5 ccm W . zu 
setzen, N d. (CuCl), verschlossen halb abkülilcn lassen, 2 ccm 4-n. HCl u. W. ad 10 ccm 
zusetzen, N d. löst sich; m it dieser Lsg. geben 4 Voll. Cardiazollsg., noch bis zu 1: 40 000 
verd. w ahrnehm bar, N d., doppelbrechendo K rystalle , verm utlich CeH ]0N 4* 2 CuCl. — 
(CHj)6N 4 g ib t so ebenfalls N d., aber von anderer K rystallform  u. n ich t doppelbrechend, 
Chinaalkaloide, E phedrin , M orphin, A tropin, Novocain, P ilocarpin, A ntipyrin  u. 
Pyramidon geben so keine R k. Z ur Best. w ird dieser N d. m it wenig W ., N H 3-Überschuß 
u .-der zur Sättigung genügenden Menge (N H 4)2S 0 4 geschüttelt, das freigewordene 
Cardiazol m it CC14 ausgesehüttelt u . zur W ägung gebracht. (Pharm ac. W eekbl. 71. 
1170—82. 20/10. 1934. R o tterdam , Gemeindeapothcke.) D e g n e r .

Juan A. Sánchez, Neue Methode zur Bestimm ung des Pilocarpins und  seiner 
Salze. (Sem ana méd. 41. 897— 98. 1934. Buenos-Aires, Med. F ak . —  C. 1934. II . 
3535.) WlLLSTAEDT.

A. Petzetakis, Schnellmethode zur Bestimm ung von C hinin in  Dragées, Tabletten 
und Ampullen und zur Bestimmung von Chininsalzen. Analyse von Dragees u. T abletten  : 
Man behandelt 25 Dragees 3-mal je 10 Min. bei 30° m it PAe., zwecks Lsg. des Paraffins. 
Der R ückstand w ird m it 200 ccm W . von 50° u. einigen Tropfen konz. HCl gel.; m an 
füllt nach E rkalten  auf 250 auf, g ib t noch 2,4 ccm W . hinzu, filtriert, d rück t m it einer 
Pipette 18 ccm Lsg. in den GOTTLIEB-RÖSE-App., füg t einige Tropfen Phenolphthalein 
hinzu, neutralisiert m it N aOH , g ib t noch 0,3 ccm 20%ig- N aO H  u. 52 ccm Ä. Schütte lt 
während 10 Min., Absitzenlassen, Messen der Ä.-Scliicht. 25 ccm Ä.-Lsg. werden ver
dampft, der R ückstand  bei 100— 102° getrocknet u . gewogen. —  Chininbest, in  A m 
pullen: Man verm ischt den In h a lt von 5 Ampullen, g ib t 2 ccm in den GoTTLIEB- 
RÖSE-App. u .fü g t 16 ccm W . hinzu. W eitere Analyse wie oben. —  Chininsalze: 2,5 g. 
Chininsalze werden m it 125 ccm W . bei 50° bis zur Lsg. geschüttelt (Sulfat w ird in 
Bisulfat übergeführt, C hininvalerianat m uß bei 65° m it W. behandelt werden). W eitere 
Analyse wie oben. Die G enauigkeit der Best. in  T abletten  von 0,2 g schw ankte um 
0,0001—0,001 g; in  Am pullen m it 0,25— 0,5 g Chininsalz um  0,0001— 0,0008 g. (P rak 
tika 9. 172— 77. Mai 1934. [Orig.: griech.; A usz.: franz.]) SCHÖNFELD.
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Paul Roru, D ie M dhoxylzahl der Fenchdöle. (Fortsetzung zu C. 1930. I I . 423.) Für 
das Verf. zur B est. der CH30-Z ah l des Fenchelöles werden einige Verbesserungen vor
geschlagen (Einzelheiten im Original). D as w ichtigste bei der Fenchelölunters. in der 
P rax is is t die E .-B est. N ich terstarren  in  Salz-Eis-K ältem ischung w eist auf Vorfraktion, 

■ w enn n ich t lange Belichtung ,,P ho toanctho l“ -Bldg. bew irkt h a tte . E . >  12° weist 
a u f  R estfraktion . Sicherung dieser Hinweise durch CH30-B est. G ut dargestelltes, 
n . Fenchelöl e n th ä lt 63,6— 76,8%  A nethol (A gJ-Z ahl nach  W il l s t ä t t e r -St o ll . 
Liebigs Ann. Chem. 378 [1910]. 32, 100— 120), V orfraktionen 18— 24%  (AgJ-Zahl 
28,54—-37,99), R estfrak tionen  u. techn. Anethole bis > 8 3 %  (A gJ-Zahl bis >130). 
(P harm az. Mh. 15. 287—S8. Dez. 1934. B udapest, H eilpflanzen-Vers.-Station.) D eg n .

A. Kuhn und G. Schäfer, Z u r K enntnis homöopathischer Zubereitungen. I I I .  Senf
öle und  Senfölglucoside führende Tinkturen. (II. vgl. C. 1934. I I .  2110.) F ü r folgende 
liom öopath., lauch- u. senfölführende T ink turen  w urden R k k ., ein Best.-Verf. u. 
H erst.-V erbesserungen ausgearbeitet: Allium sa tivum , A rm oracia, Asa foetida, 
Brassica oleracea, Carica P ap ay a , Cochlearia, Cepa, Iberis am ara , Nasturtiuni 
aq u a ticu m , R aphanistrum  arvense, R aphanus sa tivus, var. n iger, Sinapis alba, 
Sinapis n igra u . T hlaspi B ursa Pastoris. (Pharm az. Ztg. 79. 1065— 67. 1934. Rade
beul, Dr. Ma d a u s  & Co.) D e g n e r .

H. Will, Tragantpulver und Lebertranemulsion. D ie B eständigkeit der Lebertran
em ulsion S t. D . A. hän g t hauptsächlich  von der Beschaffenheit des verwendeten 
T ragan tes ab . Als K riterium  fü r dessen B rauchbarkeit eignet sich die PEYERsche 
Viscosezahl. B e s t.: 1 g  m it 2 ccm 90%ig. A. anschütte ln , 97 g W. zusetzen. 
24 S tdn . u n te r häufigem  U m schütteln  stehen lassen, Schleim durch Sieb 
schlagen, im Viscosimeter im  M ittel von 2—3 Verss. Zahl der in  2 M inuten durch
fließenden Tropfen erm itteln . Diese sei n ich t >  30, am  besten 0—5. Es wurden 
m inderw ertige, ind. T ragantsorten  m it Viscosezahlen bis 110 beobachtet, die als
D . A.-B.-VI-W are angeboten worden w aren. (D tsch. A potheker-Ztg. 49. 1443. 
7/11. 1934. Berlin, H ageda A.-G.) D e g n e r .

Haus Hellwig, Stockholm, Herstdlung eines homogenen Emanation-Ozongemisches 
f ü r  therapeutische Zwecke, dad. gek., daß 1. die E m anation aus der Lsg. eines radioakt. 
Stoffes de ra rt entbunden wird, daß zur Beschleunigung der E ntbindung ein in einem 
Ozonisator gewonnenes Gemisch von 0 3 u . 0 2 in  die Lsg. eingeleitet w ird; 2. das aus 
dem  Em anationsgefäß kom m ende Gasgemisch in  einem M ischturm m it L uft, 0 2 u. 
0 3 homogen verm ischt w ird. —  Die Lsg. w ird schneller u. vollständiger entgast, als 
wenn die Entgasung m it L u ft oder 0 2 allein oder ohne jede D urchführung eines Gases 
du rch  die Lsg. vorgenom men wird. (D. R. P. 602 335 K l. 21g vom. 22/6. 1930, ausg. 
6/9. 1934.) ' R o e d e r .

Sophia Grunzig, S tu ttg a r t, Weiterverarbeitung radioaktiver Kunstseidemasse 
( Viscose), der vor der Erhärtung oder Trocknung radioaktive Stoffe einverleibt werden, 
dad . gek., daß eine neu trale  Lsg. von vorzugsweise kurzlebigen radioaktiven Stoffen 
der Viscose vor deren A u stritt aus den Spinndüsen einverleibt w ird u. die aus den 
Spinndüsen austretenden  F äden  zu radioakt. K unststeide w eiterverarbeitet werden. 
Als kurzlebiger Stoff kann  T h verw endet werden. (D. R. P. 603 706 Kl. 21g vom 
20/11. 1931, ausg. 6/10. 1934.) R o e d e r .

August Karreth, D eutschland, Herstellung von cdlulose- und hemicellvlose- 
spaltenden Enzym en, dad . gek., daß  m an Schimmelpilze, wie Aspergillaceen auf einem 
N ährboden über das M ycelstadium hinaus bis zu r Sporenbldg. züchtet. An Stelle von 
A spergillusarten können andere Schimmelpilze, wie B otrytis , Fusarium  u. Oidium, 
gezüchtet werden. M an züch te t die Pilze über das Amylaseoptim um  hinaus. Hierbei 
w ird die Menge u. W irksam keit der Cellulosen u. der Hemicellulosen bei weiterer 
Z üchtung gesteigert u. erreich t schließlich den doppelten W ert. D ie gewonnenen Enzym- 
Gemische en thalten  neben Cellulose u. Hemicelluloso Amylase, Cellobiase, Proteasen 
u. Phosphatasen. E ine Trennung derselben kann  durch A dsorption u. nachfolgende 
E lu tion  vorgenommon werden. Die Enzym e finden als pharm azeut. Prodd. Ver
wendung. (F. P. 767 627 vom  24/1. 1934, ausg. 21/7. 1934. D. Prior. 26/1. u . 23/12.
1933.) Se iz .

G. Analyse. Laboratorium.
W. Goedeeke, Über die dektrische Temperaturmessung bis 550° unter besonderer 

Berücksichtigung des Platin-Hartglasthermomders. F ü r  Tem pp. bis 550° werden die
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Vorteile der Temp.-M essung m it W iderstandstherm om etern gegenüber der Verwendung 
von Therm oelem enten dargelegt. Als Ausführungsform on fü r W ideretandstherm om eter 
bespricht Vf. in  H artg las eingesehmolzene D rahtw icklungen aus physikal. reinem  P t, 
die entweder einfach oder zur K ontrolle als doppelte getrennte Therm om eter ausgeführt 
werden. Die Abgleichgenauigkeit is t bei den D oppeltherm om etem  m it ± 0 ,0 5 %  vom  
Sollwert bei 0° kleiner als bei den E infachtherm om etern (± 0 ,1 5 % )- D er Temp.-Koeff. 
beträgt in  beiden Fällen 3 ,88-10-3 pro 0 m it einer Toleranz von ± 0 ,3 % . (E lektrow ärm e 
4. 278— 81. Dez. 1934. H anau  a. M., G. S i e b e r t  G. M. B. H ., Phys. Lab.) R . K . M ü.

Ralph E. Dunbar, Zweckmäßiges billiges B ad fü r  konstajiie Temperatur. A n
leitungen fü r die billige H erst. eines Therm ostaten, der aus zwei zylindr. Bechern 
(galvanisiertes Fe) m it Zwischenschicht aus K ork besteht u. R ührer, Therm oregulator 
u. H eizlam pe en thält. ( J . ehem. E ducat. 11. 627— 28. Nov. 1934. M itchell, S. Da., 
Univ.) R . k .  M ü l l e r .

Otto Werner, E ine einfache Vorrichtung zur automatischen stetigen Veränderung 
der Temperatur von elektrischen Öfen. E s w ird eine Schaltung beschrieben, in  der als 
Vorschaltwiderstand fü r einen elektr. Ofen ein durch einen M otor bewegter Spindel
widerstand dient. Die V orr. kann  w ährend längerer Zeit unbeaufsichtigt in  Betrieb 
bleiben. (Chem. F ab rik  7. 405— 06. 14/11. 1934. Berlin-Dahlem , K aiser-W illi.-Inst, 
für- Chemie.) RONGE.

— , Ablaufregler. Derselbe besteh t aus einem  schwim menden H eber, dessen Steig
rohr zum Gewichtsausgleich in  W indungen um  das Fallrohr geführt is t. D adurch erfolgt 
die F l.-E ntnahm e ste ts in  gleichem A bstand von deren Oberfläche u. is t infolgedessen 
je Zeiteinheit im m er die gleiche. Die Ablauföffnung is t fü r die fü r jeden Vorgang e r
forderliche Fl.-Menge entsprechend geeicht (Abbildung). (Chemiker-Ztg. 58. 932. 1 7 /il. 
1934.) M e c k e .

O. Cossmann, M essung der Wärmeausdehnung fester Körper. V ortrag. F ü r die 
Messung der A usdehnung relativ  weicher K örper w urde der GOERZschc App. nach 
B r a u n  (C. 1926. I I .  3102) m odifiziert: die Kegel w urden bis auf ihre G rundflächen 
abgeschliffcn, die opt. E inrichtung durch eine M eßuhr m it großer Teilung ersetzt, 
die am Ofen selbst angebracht is t u. fü r den ganzen Meßbereich geeicht w erden muß. 
Die Ausführung der Messung wird eingehend beschrieben. Als Beispiele werden 
Messungen an  M agnesitstein u. an  einem K aolin gegeben, die zeigen, daß das Meß- 
verf. m it der U hr bis zum  Erw eichungspunkte hohen A nforderungen genügt, auch 
läß t sich der Erw eichungspunkt in  A bhängigkeit von D ruck u. Temp. u . die E las tiz itä t 
einiger Stoffe in  A bhängigkeit von der Temp. bestim men. (Chem. F abrik  7. 445— 48. 
12/12. 1934. Berlin-Dahlem , K aiser W ilhelm -Institu t f. Silieatforschung.) R . K . M ü.

J. A. Coss, Viktor M ay er-Apparat. E in  App. für die Mol.-Gew.-Best. nach 
V. M e y e r  kann  aus einem K jeldahlkolben, einem in  diesen eingesetzten un ten  ge
schlossenen H em pelrohr u. einem darin  befindlichen S tück G lasrohr m it oben a n 
gesetztem seitlichem R ohr hergestellt werden. W enn eine höher als W. sd. F l. v er
wendet wird, w ird an  den K olbenhals ein Luftkühler angeschmolzen. (J .  chem. E ducat.
11. 628. Nov. 1934. Sioux City, Ia ., Morningside Coll.) R . K . M ü l l e r .

A. J. Currier und J. s. Buser, Billiger Leitfähigkeitsapparat. E in  aus gewöhn
lichen Laboratorium sm aterialien zusam m engestellter App. m it einer G lühbirne als 
Indicator genügt, um  U nterschiede in  der Leitfähigkeit verschiedener F ll. (Leitungs
wasser, Essigsäure, NH.,OH, N aOH , HCl) erkennen zu lassen. (J . chem. E ducat. 11. 
629. Nov. 1934. S ta te  College, Pennsylvania.) R . K . M ü l l e r .

R. Büll und J. H. MOC, Dielektrische Untersuchungsmethoden im  chemischen Labora
torium. Das Dielkometer. (Vgl. C. 1934. ü .  2253. 3989.) Allgemeines u. Zahlenwerte 
von D EE . P rinzip  u. W irkungsweise des D ielkom eters. Anwendungen: Unterss. von 
Fll. auf R einheit, Q ualitä t, A lterung etc. D ielektr. T itra tion , Schnellbest, von W :-Gehh., 
W .-Bindevermögen, Abbindeverm ögen, Quellfähigkeit, M ahlfeinheit: das Exluanverf. 
(Österr. Chemiker-Ztg. [N. F .] 37. 183— 85. 15/11. 1934. B erlin u . W ien.) E t z r o d t .

S. B. Stoker, E in  sdbstregistrierendes Koagulometer, dem ein neuer konstanter 
Drehanlasser eingebaut ist. Vf. beschreibt ein Instrum en t, das den Gebrauch des B lut- 
koagulometers von CANNON u . MENDENHALL (vgl. J .  Amer. med. Ass. 34 [1914]. 
2259) ermöglicht. E in  Schlagwerkm otor d reh t eine m it Campher geräucherte 
Trommel, auf welcher die R egistrierung erfolgt, u . zeitlich gekoppelt d am it tau ch t ein 
Saugstift in In tervallen  von 30 Sekunden in  das Gefäß m it dem frisch entnom m enen

XVII. 1. 105
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B lut. D ie exak te  K oagulationszeit, von dem Augenblick, von dem  das B lu t der B lut
bahn entzogen wurde, bis zu seiner K oagulation wird durch die synchrone Koppe
lung genau registriert. Letzteres gelingt besonders gu t, durch E inbau einer geeigneten 
V erzahnung zwischen dem Saugstift u . der Tromm el. D as In s tru m en t zeichnet sieh 
durch H andlichkeit u. leichte T ransportierbarkeit aus nach den Angaben von Vf. 
(J . sei. In strum ents 11. 315— 19. Okt. 1934. D urham , U niv., Medizin. F aku ltä t, Abt. 
f. Physiologie.) E . HOFFMANN.

J. A. Bearden, Eine Wilson-Nebelkammer m it zunehmender Empfindlichkeitsdauer. 
Vf. beschreibt eine Expansionskam m er, die m it einer Welle betrieben wird. Das Gas 
in  der K am m er w ird über A tm osphärendruck kom prim iert u . dann expandiert. Die 
Expansion w urde durch eino D äm pfungsanordnung verlangsam t, so daß etw a 0,02 Sek. 
erforderlich waren, um  die E xpansion durchzuführen. W ährend einer einzigen Ex
pansion konnte  eine große A nzahl von photograph. A ufnahm en hergestellt werden. 
Diese A ufnahm en zeigen, daß  neue /1-Strahlcnbahnen nach  m ehr als 1 Sek. nach der 
E xpansion in  der K am m er au ftre ten  können. Die nach  der Expansion gebildeten 
B ahnen blieben p rak t. ungestört fü r 1— 11/2 Sek. (Bull. Amer. physic. Soc. 9. Nr. 2. 
26. 1934. The J o h n s  H o p k in s  Univ.) " G. S c h m id t .

Felix Jentzsch und Hans Funk, Apparate und Meßmethoden der Optik. 1. H aupt
sächlichste Entw .-L inien. Lichtquellen u. F ilte r; Photom etrie u. Farbm essung; Spektro
skopie; O pt. Eigg. der K örper; Äbbildendo Instrum en te ; Verff. u n te r gleichzeitiger An
wendung clektr. u. opt. M ethoden. (Physik regelmäßig. Ber. 3. 31— 56. 1935. 
Jena .) L e s z y n s k i .

F. K. Richtmyer und S. W. Barnes, E in  Zwcikrystallröntgenspektrometer mit 
direkter Ablesung. Vff. beschreiben ein R öntgenspektrom eter, bei dem die Wellen
längen bis zu 0,01 X E . d irek t an  der Trom m el einer M ikrom eterschraube abgelesen 
w erden können. Justierungsm ethoden w erden angegeben u. die Ergebnisse einiger An
wendungen des App. m itgeteilt. So erg ib t sieh fü r den „ F u ß “ der Linie L cq  von Au 
(m it den Begleitern) die In te n s itä t zu 0,060, verglichen m it der In ten s itä t des H aupt
teils dieser Linie. (Rev. sei. In strum en ts [N. S.] 5. 351— 55. O kt. 1934. Cornell Univ., 
D ep. of Physics.) Z e ise .

P . Fuchs, Die indirekte M aßanalyse in  der organisch-technischen Chemie. Beispiele 
fü r die A nw endbarkeit der indirekten  M aßanalyse in  1. der organ. Farbstoffindustrie 
(Analyse von Rotanilin), 2. der Industrie  der F e tte  u. Öle (Gemische von Palmitin- 
u . Stearinsäure, ungesätt. Fettsäure, Acetingemische, K -N a-Seifen), 3. der Industrie des 
Gärungs-A. (Methanol +  A.) u. 4. aus der Naccftarmfabrikation. Einzelheiten im 
Original. (Chem. F ab rik  7. 430— 32. 28/11. 1934. B ölitz-Ehrenberg b. Leipzig.) E c k s t .

Max Möller, Über die Verwendbarkeit von Bromcyan als universelle Urtitersubstanz. 
Die V erw endbarkeit des BrCN als U rsubstanz b eru h t auf den R k k .:
BrCN +  2 J '  +  2 H ' =  B r ' +  H ’ +  HCN +  J 2 u. BrCN +  2 OH/ =  B r ' +  OCN' +  H„0.

Z ur Verwendung gelangt durch D est. über N a gereinigtes BrCN, das in zugeschm. 
Ampullen jahrelang ha ltb a r ist. Ausführliche Beschreibung der E instellung von 0,1- 
u. 0,01-n. N a2S20 3-Lsgg., Säuren u. Laugen, sowie von A gN 03-Lsgg. (Z. analy t. Chem. 
99 . 351— 54. 1934. Kopenhagen, Kgl. Polytechn. H ochschule.) E c k s t e i n .

Samuel E. Q. Ashley und George A. Hulett, Cadmiumsulfat als Urtitersubstanz 
fü r  die Acidimelrie. Sehr reine, wasserklare C dS04-8 H 20-K rystalle , deren H erst. die 
Vff. eingehend beschreiben, w erden m it einem Strom  von 12 V (bei 100 Ohm Wider
stand) über einer H g-K athode in  wss. Lsg. elektrolysiert. Die entstehende H 2S 04 ist 
sehr rein u. k an n  nach  V erdünnen sofort zu acidim etr. B estst. verw andt werden. Die 
K urve der S trom stärke steig t langsam  an, zeigt aber einen K nick, sobald die IL S 0 4 
selbst zersetzt wird u. die H ,E n tw . beginnt. H ier is t die E lektrolyse zu unterbrechen. 
—  Die V erwendung von C u S 0 .,-5H 20  is t weniger zu em pfehlen. (J . Amer. chem. 
Soc. 56. 1275— 78. 1934. Princeton, N . J . ,  Univ.) E c k s t e i n .

Shizo Hirano, Die Bestimmung des Säuregehaltes gefärbter Lösungen durch photo- 
, metrische Titration. Vf. bestim m te durch  photom etr. T itra tion  (Cu20-Zelle) den Säure
geh. von Rohmelasse, Sulfitlauge u. Sojabohnenextrakt, die bei der T itra tion  m it Alkali 
Farbänderungen erleiden. Die beiden Becher w erden m it der gleichen Menge Probelsg. 
versetzt. D ann g ib t m an zu der eigentlichen Prüflsg. etw as Phenolphthalein u. titriert 
beide m it 0,1-n. NaOH-Lsg., bis der Farbum schlag in der Probelsg. durch  das Galvano
m eter angezeigt wird. (J .  Soc. chem. In d ., Jap an  [Suppl.] 37. 454 B— 55 B. Aug. 1934. 
Tokyo, Im perial U niv. [Nach engl. Ausz. ref.]) • E c k s t e i n .
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a) E le m e n te  u n d  a n o r g a n is c h e  V e r b in d u n g e n .
E. B. Sandeil und I. M. Koltlioif, Mikrobestimmung von Jod  durch Zeitmessung 

des Eintrittes einer katalytischen Reaktion. V ersetzt m an ein Lösungsgemisch von 
2 com 0,1-n. As20 3, 1 ccm 0,1-n. Ce2(S 04)3 u. 1 cem 6-n. H 2S 0 4 m it 1 ccm K J , in dem 
5 y  J  en thalten  is t, so t r i t t  die R k . zwischen Ce (3) u. As (3) bei 25° in  0,9— 1 Min. ein; 
mit 2 ,5y  J  in 1,8 u. m it l y  J in 4,5 Min. I n  Abwesenheit von J  d au e rt die R k . 36 u. 
mehr Tage. Aus der Best. d er Zeitdauer bis zum E in tr it t  der Gelbfärbung is t daher 
der J-G eh. einer Lsg. —  wenn m an ste ts  un ter gleichen Bedingungen arbeite t —  leicht 
zu erm itteln. D er E nd p u n k t der R k . is t sehr genau m it o-Phenanthrolin-FeSOt als 
Indicator zu erkennen. Die Lsg. fä rb t sich dann  nach beendigter Red. des Ce (3) rosa
rot. Erfassungsgrenze 0,01 y  J ;  Grenzkonz. 1: 107 in  Ggw. der 100 000-fachen Menge 
CI oder Br. N ur Os u. R u  reagieren in g leicherw eise. (J . Amer. chem. Soc. 56. 1426: 
1934. Minneapolis, Univ. of Minnesota.) E c k s t e i n .

A. Sikora, Z ur Frage der Bezeichnung der Alkalien in  chemischen Analysen von 
Silicaten. Vf. w eist darauf hin, daß bei S ilicatanalysen die Angabe der Alkalien als 
Summe von K ,0  -|- N a20  zu erheblichen Differenzen führen kann, wenn die Alkalien 
einen wesentlichen Teil des betreffenden Silicates ausm achen u. m an  die A nalysen
werte z. B. bei Berechnung der SEGER-Formel m it dem M ittelw ert der Mol.-Gewichte 
der K om ponenten in  R echnung setzt. Besonders groß w ird der Fehler bei Feldspäten. 
Es sollte daher ste ts angegeben werden, ob sich die Analyse auf einen K ali- oder 
N atronfeldspat bezieht. (Ceramics and  Glass. [russ.: K erain ika i Steklo] 10. N r. 4. 
20—21. 1934.) RÖLL.

Theodor Heczko, Die Fällung des A lum in ium s m it o-Oxychinolin bei Gegenwart von 
Eisen, N ickel, Kobalt, K upfer, Chrom und  Molybdän. D ie Legierung, die z. B. 25%  
Ni u. 15%  Al en thalten  kann , w ird in  K önigswasser gel., m it W einsäure versetzt u. 
ammoniakal. gem acht. D ann fü h rt m an  die Schwermetalle durch B ehandeln m it ICCN 
in komplexe, 1. Cyanide über. D a diese durch o-Oxychinolin (vgl. B e r g ,  C. 1928.
I. 946) n ich t gefällt werden, is t die Best. des Al auf diese Weise möglich. In  Ggw. von 
Fe is t nach dem Zusatz von KCN noch H 2S einzuleiten. —  Cr-Legierungen werden in 
HaSOi gel., m it (NH4)2S20 8 u. A gN 03 oxydiert, m it verd. HCl aufgekocht u. nach 
Zusatz von W einsäure u. N H 3 w eiter wie oben behandelt. —  Zur A l-Fällung w ird 
eine 10%ig- Lsg. von o-Oxychinolin in  A. verw andt u . es is t etw a 16 m al so viel Oxy- 
chinolin zuzusetzen, als Al vorhanden is t. —  Beleganalysen. (Chemiker-Ztg. 58. 1032 
bis 1033. 22/12. 1934. Bochum, H ochfrequenz-Tiegelstahl G. m . b. H .) E c k s t e i n .

Hobart H. Willard und Philena Young, Die Bestimmung des dreiwertigen Chroms 
in Chromsäure und Verchromungsbädern. D as Verf. b eru h t auf der O xydation des 
Cr (3) m it überschüssiger, eingestellter Ce2(S 04)3-Lsg. u . R ück titra tion  des Überschusses 
mit eingestellter N aN 0 2-Lsg. bei 50— 55° in  Ggw. der großen Menge im m er vorhandener 
C r03. D er E n d p u n k t der T itra tion  w ird potentiom etr. bestim m t. Geringe Mengen 
Fe oder Mn stören  n ich t (vgl. C. 1929. I .  1717). Die A uslaufspitze der N aN 0 2-B ürette 
muß unm itte lbar über der O berfläche der T iterfl. liegen. Gegen E nde der T itra tion  
ist langsam zu titrieren . Als Indicatorelektrode d ien t eine AgCl-Pt-Elektrode. E inzel
heiten über den A nalysengang u. die E instellung der Ce2(S 04)3-Lsg. im  Original. (Trans, 
electrochem. Soc. 67. P rep rin t 7. 10 Seiten. 1935. A nn A rbor, Mich., U niv. u . A urora, 
N. Y ., Wells College. Sep.) E c k s t e i n .

K. A. Craig und G. C. Chandlee, p-n-Butylphenylarsonsäure als Reagens zur 
Eisenbestimmung. Die Probe, die n ich t über 70 mg F e en tha lten  soll, w ird in  H N 0 3 
oder Königswasser gel., auf 200 ccm verd ., m it N H 3 neu tra lisiert u . m it HCl, H N 0 3 
oder H 2S 0 4 bis zu 0,4-n. angesäuert. D ann  fä llt m an  das F e bei etw a 90° m it dem 
h. Reagens (0,75 g/100 ccm W .). N ach einigen S tdn . w ird filtrie rt, der Nd. m it w., 
0,02-n. HCl u. h. W . chloridfrei ausgewaschen u. geglüht. Cr, TI, V, Cu, Ni, Mn u. Zn 
stören n ich t; in  Ggw. von Cr is t die Fällung zu wiederholen, in  Ggw. von TI is t als 
Waschfl. eine Lsg. des Reagens in  l° /0ig. HCl zu verwenden. —  Zr, Sn, Ti, Th, U  u. 
Ce, sowie F ',  P 0 4" ',  T a rtra te  u. C itrate dürfen n ich t anwesend sein. (J . Amer. chem. 
Soc. 56. 1278— 79. 1934. S ta te  College, P a .) E c k s t e i n .

Wilhelm Kraemer, Beiträge zur Spektralanalyse m it H ilfe in  der Glasoptik zugäng
lichem Gebiet liegender empfindlicher L inien: Messungen im  Funkenspektrum einer hoch
prozentigen Molybdän-Eisenlegierung. I n  Fortsetzung früherer A rbeiten (C. 1934. II . 
2420) te ilt Vf. in  Tabellenform die Linien der B estandteile eines Ferrom olybdäns m it 
etwa 80%  Mo, 18%  Fe, 1 %  C u. 1%  sonstigen Verunreinigungen m it. E s w erden die

105*
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L in ien  des Mo, Fe, P b , AI, Mg, W , As, V, Cu, T i, Si, Ca, C, Z r, S, P , Mn u. Cr an 
gegeben. (Z. analy t. Chem. 98. 240— 45. 1934. Gießen.) E c k s t e in .

W. R. Schoeller und H. W. Webb, Untersuchungen über die analytische Chemie 
des Tantals, Niobs und  ihrer mineralischen Begleiter. 27. M itt. Beobachtungen an 
M angan und die A nalyse des Tantalits. (26. vgl. C. 19 3 4 . I I .  2865.) Aus reinen, NHr  
ta r tra th a ltig en  Mn (2)-Lsgg. w ird Mn durch (NH4)2S q u an tita tiv  ausgefällt. Mn(2)- 
Lsgg., die m an  durch  Aufschluß eines M angan tan ta lits  e rhä lt, lassen Mn u n te r diesen 
U m ständen  n u r sehr unvollständig Ausfallen, höchstens nach Eindam pfen auf sehr 
kleines Vol. e rh ä lt m an  q u an tita tive  Fällungen. Zur Mn-Best. in  T an ta lit oder Colorabit 
w ird  Mn in  Ggw. eines N H 3-Überschusses m it T ann in  gefällt. Ausführliche Beschrei
bung des Analysenganges eines T an talits. (A nalyst 5 9 . 667—71. O kt. 1934. London, 
S ir Jo h n  Cass Techn. In s t.) E c k s t e in .

Shizo Hirano, Goldbestimmung durch 'photometrische Titration. D as Verf. be
ru h t auf der Red. von AuC13 durch SnCl,-Lsg. in Ggw. von Cl-W. (CASSIUS-Rk.). 
Die P urpurfärbung  wird photom etr. m itte ls einer Cs-Zelle u. G alvanom eter gemessen. 
Cu, P b  u. kleine Mengen Fe stören  nicht. D er Säuregeh. der Au-Lsg. darf 0,05-n. nicht 
übersteigen. (J . Soc. chem. In d ., Ja p a n  [Suppl.] 37. 178 B— 79 B. 1934. [Nach engl. 
Ausz. ref.]) E c k s t e in .

b) O rg an isch e  V e rb in d u n g e n .
K. H. Slotta und Joh. Müller, Halbmikroverbrennung nach dem Kontaktverfahren. 

Ausführliche Beschreibung u. Abbildung einer U niversalapparatur, m it der sowohl 
F ll., als auch sehr schwer verbrennliche, N -haltige Substanzen m it großer Genauigkeit 
analysiert w erden können. E tw a  30 mg der Substanz w erden im 0 2-Strom  m it Pt- 
A sbcst als K a ta ly sa to r verb rann t. Bei N -haltigen Substanzen w erden 2 auf 320° er
h itz te  Schiffchen m it P b 0 ,-P b 30., vorgelegt. W ichtig is t  die richtige E instellung der 
beiden 0 2-Zuführungen, bzgl. deren Einzelheiten auf das Original verwiesen werden 
m uß. Als K ontrolle fü r vollständige V erbrennung is t ein  R ohr m it NaOH-CaO u. 
CaCU, sowie ein 15 ccm-Kolben m it 5 ccm 0,1% 'g- PdCl2-Lsg. vorzulegen. Einzel
heiten  des A rbeitsganges im  Original. Besondere V orschrift zur titr im e tr. J-B est. bei 
der V erbrennung J-ha ltiger organ. Substanzen. (Chem. F abrik  7. 380— 83. 31/10.
1934. Breslau, Univ.) E c k s t e in .

J. M. Korenman, Bestimmung geringer Acetonmengen in  Gegenwart von anderen 
Stoffen. (Arch. H yg. B akteriol. 1 1 2 . 235—44. Aug. 1934. —  C. 1 9 3 5 . I . 276.) B e r s in .

Leslie Alderman Elson und Walter Thomas James Morgan, E ine colorimetrische 
Methode zur Bestimmung von Glucosamin und  Chondrosamin. (Vgl. C. 1934- I I .  3996.) 
D ie M ethode von Z u c k e r k a n d l  u. M e s s in e r - K le b e r m a s s  zur eolorimetr. Best. 
von Glucosamin is t zu ungenau. Vff. haben eine neue M ethode ausgearbeitet, die 
darau f beruht, daß  Glucosamin m it Acetessigester oder Aceton in  alkal. Lsg. zunächst 
zu P y rro ld e riw . (I bzw. II) in alkal. Lsg. kondensiert u. e rs t dann  in  saurer Lsg. m it 

HCn—rC-CO*OC;Hs HCp—nC-CO-CH,
HO • CHi* CHOH • CHOH • CHOH • C'l^^j C* CHj I H O -CH .-CH O H -C H O H -CH O H -C^Jc-C H ,

NH NH II
p-D im ethylam inobenzaldehyd zu einem  beständigen ro ten  F arbstoff kondensiert 
werden. Acetylaceton is t besser geeignet als Acetessigester. R eagenzien: Acetylaceton- 
lsg .: 1 ccm des D iketons in  50 ccm 0,5-n. N a2C 03-Lsg. Im  E issehrank aufbewahren; 
n u r 4— 5 Tage haltbar. —  p-D im ethylam inobenzaldehyd R eagens: 0,8 g  in  30 ccm A. +  
30 ccm konz. HCl. —  S tandardlsg. von Glucosam inhydrochlorid 10 mg pro ccm; im 
E isschrank aufbew ahren .—  Die Analysenlsgg. sollen zwischen 0,5 u. 3 mg Glucosamin- 
liydrochlorid en thalten . —  A usführung: D ie Analysenlsg. m it 1 ccm Acetyl-Acetonlsg. 
versetzen, m it 1 ccm W. nachspülen, 15 Min. auf 100° erhitzen, abkühlen, m it A. auf 
etw a 8 ccm auffüllen, m it 1 ccm EHRLICHS-Reagens versetzen, m it A. auf 10 ccm auf
füllen. Die volle F arb in tensitä t is t bereits nach 15— 20 Min. erreicht. Vergleich mit 
einer ebenso behandelten S tandardlsg. im Colorimeter. Fehler <5°/o- —  Zucker u. 
A m inosäuren stören n icht, auch n ich t T ryptophan , dagegen andere Pyrrol- u. Indol- 
d e r iw ., ferner N-Acetylglucosam in u. N-Acetylchondrosam in. Auch 1-Aminoglucose 
g ib t die gleiche Farbenrk . (Biochemical J .  2 7 . 1824— 28. 1933. Elstree, Lister- 
In s t.)  Oh l e .

c) M ed iz in isch e  lin d  to x ik o lo g isc h e  A n a ly se .
A. Weissberger, J. Z . Young und  H. M. Carleton, Die Verwendung von D i

oxan zur Übertragung von Geweben unmittelbar von Wasser in  Paraffinwachs. Die Tat-
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sache, daß D ioxan  (D iütliylendioxyd) leicht sowohl m it W ., A., als auch  m it ge
schmolzenem Paraffinw aehs m ischbar ist, g es ta tte t seine Verwendung bei der A n
fertigung histolog. Gewebschnitte, indem  die zu untersuchenden Gewebe nach  der 
Fixation u. der E ntw ässerung durch B ehandlung m it D ioxan  u n te r Zusatz von CaCL, 
ohne vorherige A lkoholbehandlung in P araffin  eingebettet w erden können. Die 
Giftigkeit der D ioxandäm pie  verlangt, daß  die B ehandlung der Gewebeteile in  ge
schlossenen Gefäßen vorgenom men w ird. (Lancet 227. 1279—80. 8/12. 1934. Oxford, 
Departm . of Organ. Chem., Zoology and  Physiol.) H . WOLFF.

F. H. Laskey Taylor und John Fleming Brock, E ine Makromethode zur B e
stimmung von E isen in  biologischem M aterial durch eine modifizierte Permanganat
titration. E s w ird eine Methode vorgeschlagen, die zur B est. von F e  in  Ggw. von Phos
phaten u. organ. Stoffen besonders geeignet is t. Die Proben, die m ehr als 2 mg Fe 
enthalten, werden durch E rw ärm en m it konz. H 2S 0 4 u. HC104 in  Lsg. gebrach t u. 
das entstandene F e+++ nach V erdünnen m it W. u n te r Aufsetzen eines Bunsenventils 
mit granuliertem  Zn reduziert. D ann w ird filtrie r t u. das gebildete Fe++ m it 7io-n. 
oder Vioo-n. K M n04 aus einer M ikrobüretto titr ie r t . Die genaue Arbeitsweise u. Beleg
analysen w erden angegeben. Die M ethode h a t  sich bei ca. 400 A nalysen m eist an  
biol. M aterial bew ährt. Die Fehlergrenze w ar 0,03— 0,3 mg F e bei einer Gesamtmenge 
von 1—90 mg. D er Fe-G eh. von H äm oglobin ließ sich sehr genau bestim m en (0,349 dz 
0,01%). (Biochemical J .  28. 442— 46. 1934. Boston, Mass., B oston City H ospital, 
Thorndike Memorial L ab. u . H arv a rd  Medical School, D epartm . of Medicine.) E r b e .

Arthur D. Hirschfelder und Earl R. Serles, E ine einfache Anwendung von 
KoUhoffs colorimetrischer Methode zur Bestimmung von M agnesium in  biologischen 
Flüssigkeiten. N ach der Ausfällung des Ca als O xalat nach K r a m e r - T i s d a l l  (J .  biol. 
Chemistry 4 7  [1921]. 475) w ird das Mg im  Plasm a colorim etr., im  Vergleich m it S tan- 
dardlsgg., m it T itan- oder Claytongelb, zwei Acridin-]3ulfo-Farbstoffen, u n te r Zugabe 
eines kolloid-dispersen Agens (1. S tärke oder D extrin) in  alkal. Lsg. bestim m t. D ie 
Methode kom m t also ohne Mg-Fällung aus. E s w ird noch eine M ikrobest.-M ethode 
von Mg u. Ca in  0,1 ccm Plasm a beschrieben. N ach vorhergehender Ausfällung der 
Phosphate kann  die colorim etr. Methode auch zur Best. von Mg im  U rin  benu tz t w erden. 
(J . biol. Chemistry 1 0 4 . 635— 45. 1934.) D a h l m a n n .

Leslie Young, Volumetrische Bestimm ung von Inosit. Vf. beschreibt als Modi
fikation der M ethode von F le ü R Y  u . M a r q u e  (C. 1 9 3 0 . I .  667) eine volum etr. Best.- 
Methode fü r Inosit, die fü r Inositm engen von 1— 5 m g genauer is t als die Original
methode. Die B est. von Inosit in Glucose-Inositgemischen wird un tersuch t. E s w ird 
ein Verf. zum schnellen A bbau der Glucose m it H efe angegeben, das in  Inosit-Glucosc- 
gemischen bis zum  V erhältn is 1: 2 den Geh. an  Inosit genau zu bestim m en g esta tte t. 
(Biochemical J .  28 .1428— 34.1934.) B r e d e r e c k .

Leslie Young, Die Bestimm ung von Inosit in  tierischen Geweben. Die m odifizierte 
FLEURY-MARQUE-Methode zur B est. von Inosit (vgl. vorst. Ref.) w urde verw endet, 
um das V erh. von Inosit gegen verschiedene Fällungsreagenzien, wie Phosphorw olfram 
säure, B leiacetat, Quecksilberchlorid, Q uecksilbersulfat, zu untersuchen. Auf den 
erhaltenen R esu lta ten  b a u t Vf. eine neue M ethode zur B est. des Inositgeh. von tier. 
Geweben auf u . un te rsuch t ihre V erw endbarkeit speziell fü r G ehirn u. Herzm uskel 
eingehend. (Biochemical J .  28. 1435— 43. 1934.) B r e d e r e c k .

M. G. Sevag, E ine neue physikalische Enteiweißungsmethode zur Darstellung 
biologisch wirksamer Substanzen. Isolierung von Kohlenhydraten aus Hühnereiweiß und  
Pneumokokken. D a die Anwendung der üblichen chem. M ethoden zu r E ntfernung 
von Eiweiß bei der Isolierung n ich t eiw eißartiger Substanzen aus pflanzlichem u. tier. 
Material zu deren teilweisen A bbau führen kann , h a t  Vf. ein physikal. Verf. zur A b
trennung von Eiweiß ausgearbeitet. E s besteh t darin , daß  das zu enteiweißendo M ate
rial (Bakterien, H ühnereiklar) m ehrm als m it fl. L u ft behandelt, im m er wieder au f
getaut, danach  in  einer M ischung von W ., Chlf. u . Am ylalkohol (I) (15: 3 : 1) suspen
diert, mehrere S tdn. geschütte lt u. zentrifugiert wird. Dabei setzen sich fa s t 90%  
des Eiweiß in  dicker Schicht m it Chlf. u. I  ab. Die überstehende, noch wenig Eiweiß
stoffe enthaltende F l. w ird w eiter m it Chlf. u . I  geschüttelt, bis die Eiweißrk. negativ 
wird. Das eiweißhaltige Sedim ent is t nach Trocknen an der L u ft in  W. uni. Vf. h a t  
50 g getrocknetes Eiereiweiß  (SCHERING-KAHLBAUM) nach dieser M ethode enteiw eißt 
u. aus der eiweißfreien durch ein SE IT Z -F ilter f i ltr ie r te n  Lsg., die nach  Einengen im  
F a u s t -H e im  noch einm al m it Chlf. u. I  geschüttelt, zentrifugiert u . durch ein Se it z - 
Filter filtrie rt wurde, nach Einengen zur Trockne 8 g, also 16%  proteinfreie Substanz
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erhalten , die zur H älfte  alkoholuni., zu r H älfte  alkohollöslich ist. Die alkoholuni. 
Substanz is t geschmacklos u. reduziert FEHLlNGsche Lsg. ers t nach Hydrolyse mit 
Säure; sie is t linksdrehend, nach  der Säurehydrolyse rechtsdrehend. —  Ohne Vor
behandlung m it fl. L u ft w urden nur 7,35%  proteinfreie Stoffe erhalten . —  Aus frischem 
imFAUST-HEIM  ge trockneten /iä ii 7ifirei/Jar wurde durch gleiche Behandlung ein iwiTnunoZof/. 
wirksames Kohlenhydrat neben anderen immunolog. unw irksam en F rak tionen  isoliert. 
[oc] dS4 d irek t =  — 6,29 bis — 6,46, nach  H ydrolyse + 2 5 ,3 . —  Aus getrockneten viru
lenten Pneumokokken T y p  I  (S tam m  75) w urden nach demselben Verf. 5 ,5%  Kohlen
hydrat erhalten , das durch A .-Fällung in  3 F rak tionen  zerlegt w urde. Alle 3 Fraktionen 
w erden durch typenspezif. K aninchenantisera in  hohen Verdünnungen präzipitiert 
u . bew irken bei Mäusen nach i. p .-E inspritzung Im m u n itä t gegen Pneumokokken 
T yp I .  F rak tio n  A x w urde durch Lösen in  W. u. nochmalige A .-Fällung in  2 Kompo
nenten  zerlegt; die durch  A. niedergeschlagene F rak tio n  (A la +  A u ) en th ä lt 7,70 
bzw. 7,97%  CH3C 0, h a t  [a]n21 =  + 21 ,87 , nach  H ydrolyse + 5 4 ,1 . 0,0001 mg dieser 
Substanz schü tz t M äuse gegen die 1000-faeh tödliche Dosis von v iru lenten  Pneumo
kokken Typ I . —  D as P rä p a ra t  is t n ich t ident, m it dem von A v e r y  u. GOEBEL aus 
Pneum okokken T yp I  erhaltenen K ohlenhydrat, das vielleicht bereits ein Abbau- 
prod. des ursprünglichen K om plexes darste llt. (Bioehem. Z. 273. 419— 29. 3/10. 1934. 
B erlin , In s t. ROBERT KOCH.) .  KOBEL.

— , D ie M isch- und Verdünnungspipette zur quantitativen Bestimmung von Harn
eiweiß nach der Schichtmethode. Inhaltlich  im w esentlichen m it der A rbeit von 
S c h w e n k e ,  C. 1 9 3 5 .1. 603 ident. (Pharm az. Ztg. 79. 1248— 49. 8/12. 1934.) D eg n .

3. E. Beicher and 3. C. Colbert, Identification and properties of the common metals and 
non-metals. 2 nd ed. London: Appleton-Ccntury 1935. 7 s. 6 d.

Organic reagents for metals. 2 n d  ed. London: Hopkin & W. 1935. (108 S.) 8°. 1 s. 3d.

E  Angewandte Chemie.
I. A llgem eine chem ische Technologie.

J. O. Cooke, Industrielle Norm ung in  Anwendung a u f das Chemieingenieurwesen. 
Überblick über neuere b rit. Vorschläge zur N orm ung von M aterial, Konstruktion, 
Energie-, Maschinen- u. A usrüstungs-, Dampfkessel-, Druckgefäß-, Rohrleitungs
anlagen, Sicherheitseinrichtungen. Lagerung u. T ransport. (Incl. Chem ist chem. Manu
fac tu rer 10. 410— 12. N ov. 1934.) R . K . M ü l l e r .

Charles H. Butcher, Einige Bemerkungen fü r  Benutzer chemischer Anlagen. Her
stellung und Erhallmig einiger wichtiger Einrichtungsstücke. R atschläge fü r die zweck
m äßige .G estaltung u. E rha ltung  in  gebrauchsfähigem  Z ustande von Eiltertüchem , 
Filterpressen, A utoldaven, H ochdruckventilen, D ruck- u. V akuum filtern, Heizschlangen, 
D am pffängern, Troekenschleudern, Z cntrifugalpum pen u. chem. Steinzeug. (Ind. 
Chem ist ehem. M anufacturer 10. 430— 32. Nov. 1934.) R . K . M ü l l e r .

J. Spangier, Wärmeübertragende Flüssigkeiten im  chemischen Apparatebau. Nach 
einem  Überblick über die M öglichkeiten der V erwendung w ärm eübortragender Fll. 
werden die Verhältnisse bei natürlicher u . erzw ungener K onvektion  e rö rte rt u . Wärme
übergangszahlen m it Paraffinöl, T rikresylphosphat u. eu tck t. Gemisch von 73%  ÜF 
phenyloxyd u. 27%  D iphenyl u n te r verschiedenen B edingungen m itgeteilt. Zum 
Vergleich worden Verss. m it kondensierendem  Sattdam pf an  Kesseln verschiedener 
B au art herangezogen. Die neueren organ. F ll. können fü r Tem pp. von 250—400° 
drucklos m it p rak t. den gleichen W ärm edurchgangszahlcn u. Heizflächenbelastungen 
verw endet werden, wie H ochdruckheißw asser; die N otw endigkeit, letzteres zu ver
wenden, is t also auf Tem pp. über 400° beschränkt. (Chem. F ab rik  7. 421— 29. 28/11. 
1934. F ran k fu rt a . M.) R . K . MÜLLER.

D. ß. Mc Nair, Das P um pen korrodierender Flüssigkeiten. Beschreibung einiger 
Pum penkonstruktionen m it K autschuk- oder Ebonitauskleidung u. aus keram . Material. 
(Ind . Chem ist chem. M anufacturer 10. 442—46. N ov. 1934.) R . K . M ü l l e r .

Gustave T. Reich, Philadelphia, P a ., V. S t. A., Festes Kohlendioxyd. C02-Gas 
w ird kom prim iert, dann  gereinigt, dann verflüssigt u . schließlich in  eine Kammer 
expandiert zur Bldg. von Schnee, der hierauf zu Blöcken gepreß t wird. Das bei der 
Expansion u. der Pressung entstehende Gas w ird nun  in einer 1. Stufe komprimiert,
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dann gereinigt, dann  in einer 2. Stufe kom prim iert u. nach Reinigung m it H 2S 0 4 m it 
dem gereinigten u. kom prim ierten Ausgangsgas kurz vor der Verflüssigung gemischt. 
(A. P. 1978 508 vom  22/4. 1932, ausg. 30/10. 1934.) H o l z a m e r .

Seiden Co., P ittsburgh , übert. von: Alphons 0. Jaeger, M ount Lebanon, Pa., 
V. St. A., Durchführung katalytischer Reaktionen. Exotherm e ka ta ly t. R kk., die m ehr 
Wärme abgeben, als zur Aufheizung der in R k . zu bringenden Gase notw endig ist, werden 
in der Weise durchgeführt, daß ein Gas m it dom K ata lysa to r in  W ärm eaustausch ge
bracht wird, u. daß nur ein Teil der W ärm e dieses Gases auf die Ausgangsgase über
tragen wird, w orauf diese in  den K atalysator geführt werden. D er andere Teil der 
Wärme des Gases kann  zur Dampferzeugung benu tz t werden. D as Verf. d ien t z. B. zur 
Oxydation von SO ,, sowie von organ. Verbb., wie Bzl., Toluol, Phenol. (A. P. 1 972 937 
vom 5/3.1930, ausg. 11/9.1934.) H o r n .

Canadian Industries Ltd., Montreal, Canada, übert. von: Fred C. Zeisberg, 
Wilmington, Del., V. S t. A ., Katalytische Gasreaktionen. Zur Regelung u. A ufrecht
erhaltung der Temp. k a ta ly t. Gasrkk. werden mehrere R kk. m it verschiedenem therm . 
Verlauf in  d irek ter Berührung m iteinander durchgeführt. (Can. P. 329 446 vom 18/10. 
1930, ausg. 17/1. 1933.) H o r n .

Fred B. Seeley, Resistance of materials. 2 nd ed. London: Chapman & H. 1935. (436 S.) 8°.
18 s. 6 d.

Chemische Ingenieur-Technik. Hrsg. von Ernst Berl. [3 Bde.] Bd. 1. Berlin: J . Springer
1935. 4r. 8». 1. (XXIV, 874 S.) Lw. Subskr.-Pr. M. 96.— .

m .  E lektrotechnik.
E. Openshaw Taylor, Elektrisches Erhitzen. Gegenüberstellung der A usbeute bei 

E lektrizität, Gas, Öl u. festem Brennstoff als W ärm equellen; E lek triz itä t am  teuersten. 
— K raftbedarf u. A pparaturen  beim W ärm ebehandeln, Schmelzen u. Schweißen von 
Metallen m ittels E lek triz itä t. ( J . Soc.' ehem. In d ., Chem. & Ind . 53. 945— 48. 9/11. 
1934.) G o l d b a c h .

H. Friedrich, Höchstbelastung von Silitheizstäben. Die Tem pp. an  einem Silitheiz
stab bei verschiedenen R aum tem pp. u . O berflächenbelastungen (W att/qcm ) werden 
grapli. dargestellt. In  einem weiteren D iagram m  werden fü r verschiedene Ü bertem pp. 
(50—300°) von S ilitstäben die W erte der O berflächenbelastung in Abhängigkeit von der 
Betriebstemp. dargestellt. Aus der Oberflächenbelastung u. der O fenraum tem p. kann 
auf die Lebensdauer der S täbe geschlossen werden. (E lektrow ärm e 4. 274— 75. Dez. 
1934. Berlin.) R . K . M ü l l e r .  •

R. Holm, Die Elektrodenzerstävbung in  Abhebekontakten. K urzer B ericht über 
Unteres, m it F. Güldenpfennig u. R. Stürmer. —- Verss. an  zahlreichen K o n tak t
materialien haben folgendes ergeben: Bei der Z erstäubung in  A bhebekontakten ist, 
wenn der Bogen zündet, eine dem Metall charak terist. Spannung m aßgebend u. die 
zerstäubte Menge w ird der durch  den Bogen geflossenen E lektrizitätsm enge q p ro 
portional. Die P roportionalitätsfaktoren  w erden bestim m t u. q is t berechenbar. Auch 
für den kom plizierteren Fall, daß der K ontak tfunke sich n ich t zu einem Bogen en t
wickeln kann, gelingt es, die Z erstäubung im  voraus zu berechnen. (Z. techn. Physik 
15. 483—87. 1934. Berlin-Siem ensstadt, Forsch.-Labor. d. Siemens-Konzerns.) SKAL.

H. W. Lee, Abscheidung von Metallen a u f Glas im  Vakuum. D ie K athoden- 
zeratäuhung u . das Aufdam pfen von M etallen im  V akuum  werden geschildert. N ach 
diesem Verf. hergestellte Al-Spiegel reflektieren im  U ltrav io letten  5— 10-mal so stark  
als Ag. F ü r das äußerste U ltrav io le tt eignen sich Si-Spiegel, fü r In fra ro t Cr-Spiegel. 
(Glass Ind . 15. 271— 72. Dez. 1934.) K u t z e l n i g g .

Siemens & Halske Akt.-Ges. (E rfinder: Heinz Weinnold und Franz Noll),
Berlin, Fernmddekabel m it einer als Induktionsschutz dienenden Bewehrung. Diese 
besteht aus F e von hohem  R einheitsgrad, das außer einer G lühbehandlung bei einer 
Temp. von 400—800° noch einer G lühung bei über 750° u . einer darauf folgenden, 
langsamen, vorzugsweise sich über m ehr als 4 S tdn . erstreckenden, A bkühlung u n te r
worfen wurde. Vor dieser Glühung, die zweckmäßig bei einer Temp. von 830° u. in  
einer C-armen A tm osphäre u n te r L uftabschluß erfolgt, kann  das Fe einer G lühbehand
lung bei einer Temp. von ca. 600° ausgesetzt werden. Gegenüber den bekannten B e
wehrungen aus Si-haltigem  Fe besitz t die neue Bewehrung größere Perm eabilität,
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K orrosionsbeständigkeit u. B iegsam keit. (Oe. P. 139 032 vom 4/8. 1932, ausg. 10/10. 
1934. D . Prior. 29/8. 1931.) H . W e s t p h a l .

Robert Bosch A.-G., S tu ttg a rt, Unterbrecherkontakt. E r  besteh t aus einem Ge
menge oder aus aufeinandergeschichteten Lagen von W  u. C, die zusam mengesintert 
werden. D urch den C w ird  eine O xydation des W  verhindert. D er K o n tak t oxydiert 
daher n ich t u . besitz t große mechan. Festigkeit sowie einen sehr hohen F . (Schwz. P. 
169 804 vom  30/6. 1933, ausg. 1/9. 1934. D . Prior. 18/7. 1932.) W e s t p h a l .

Co. des Lampes, Frankreich, bzw. British Thomson-Houston Co. Ltd., London, 
übert. von: William P. Zabel, Cleveland H eights, Oh., V. St. A., Glühlampe. Um 
den o ft eintretenden B ruch der Z uführungsdrähte in  der N ähe des Glühfadens zu ver
meiden, werden diese Teile der Z uführungsdrähte in  einer nichtoxydierenden, z. B. Ha- 
A tm osphäre bei etw a 700— 1100° ca. 2 Min. lang ausgeglüht. (F. P. 766 488 vom 
4/1. 1934, ausg. 28/6. 1934. E. P. 417553 vom  5/1. 1934, ausg. 1/11. 1934. F ü r beide 
A. P rior. 5/1. 1933.) R o e d e r .

Westinghouse Lamp Co., Pa., übert. von: Frank H. Driggs, Bloomfield, N. J ., 
V. S t. A., Herstellung von Wolframpulver, insbesondere fü r G lühlam penfäden. In  W. 
gel. K 2WO., w ird in einem T ank  m it HCl behandelt, nach der R k .:

KjWO., +  2 HCl =  H 2W0,, +  2 KCl.
N achdem  sich der N d. gesetzt h a t, w ird die F l. abgegossen. E s  w ird dann der 

Satz ca. 5—10 m al m it W. gewaschen, bis er p rak t. frei von KCl ist. D ann  wird eine 
bestim m te Menge A lkalisilicat, z. B. N a- oder K -Silicat, oder A lkaliborat zugesetzt u. 
die Mischung gefiltert u. getrocknet. Das K 2W 0 4 soll ca. 0,3— 0,8%  KCl enthalten. 
W ird diese Menge nach der W aschung un terschritten , so m uß K Cl nachträglich zu
gesetzt werden. Die getrocknete M. w ird schließlich in  bekannter Weise in H 2 reduziert. 
(A. P . 1 9 6 5  222 vom  1/11. 1933, ausg. 3/7. 1934.) R o e d e r .

Egyesült Izzôlâmpa és Villamossägi R. T., U jp est,Glühfadenlampe mitEdelgas- 
fiUlung, en thaltend  außer der Gasfüllung noch J  u . P . (Ung. P. 108830 vom 10/8.
1931, ausg. 16/3. 1934. Zus. zu Ung. P. 105 765; C. 1933. II. 3603.) K ö n ig .

Reuben Foster und  Sigmund K. Waldorï, Baltim ore, Md., V. S t. A., Leucht
röhre. Die Gasfüllung besteh t aus CO oder C 02 u. He, etw a im  V erhältnis von 1: 1, 
A n Stelle von Ho kann Ne m it einem A nteil von  etw a 15%  tre ten . Konstruktive 
Angaben. —  Die R öhre a rbe ite t bei einem D ruck von ca. 15— 20 m m  H g m it wenigen 
100 V olt. (A. P. 1969 642 vom  22/11. 1933, ausg. 7/8. 1934.) R o e d e r !

Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen m. b. H., Berlin, 
Leuchtröhre m it Alkalim etalldam pffüllung. Zu Ung. P . 105 559; C. 1933. I I .  3740 ist 
nachzutragen, daß das Glas 25—80%  Bor- u . 50— 8 %  Kieselsäure en thält. (Holl. P. 
34 001 vom  7/8. 1931, ausg. 15/11. 9134. D. Prior. 18/2. 1931.) R o e d e r .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, übert. von: Johannes Gijsbertus Wil
helm Mulder, Eindhoven, H olland, Entladungsröhre. D ie Gasfüllung besteht aus 
einer Mischung von H g u. He, gegebenenfalls m it einem Uberschuß an  H e in  fl. Form 
m it einem  D am pfdruck von über 1 mm. (Can. P. 324 372 vom  6/8. 1930, ausg. 19/7.
1932.) R o e d e r .

Claude-Lumière Soc. An. pour les Applications des Gaz rares à la Lumière,
Procédés Georges Claude, Paris, F rankreich , Elektrische Entladungsrohre m it posi
tiver Säule un d  einer aus wenigstens einem  Edelgas bestehenden Füllung. Jede  Elek
trode is t an  den Stellen, an  denen sie der Z erstäubung ausgesetzt is t, insbesondere an 
den K an ten , m it einem  isolierenden Belag versehen. Dieser besteht aus geschmolzenem 
B orax, E m ail oder dergl. u. w ird durch E in tauchen  aufgebracht. D er Anfangsdruck 
der H e-Füllung soll u n te r 5 mm, z. B. 2 mm oder weniger, betragen. Soll die Kathode 
auch als Anode verw endet werden, so w ird sie m it einer Schicht versehen, die einen 
kathod . Spannungsabfall auf weniger als 20 V olt bew irkt. D ie Schicht besteht z. B. aus 
A lkali- oder E rdalkalim etallen  oder aus einem Oxyd dieser Metalle m it hohem Elek
tronenem issionsverm ögen. (N. P. 54 402 vom  30/12. 1931, ausg. 8/10. 1934. F . Priorr. 
19/2. u . 19/12. 1931.) D r e w s .

Allgemeine Elektricitäts-Ges., Berlin, Elektrodeneinführung fü r  Entladungs
rohren, insbesondere Anodeneinführung fü r  Quecksilberdampfgleichrichter m it Metall
wandungen. Die m it der B ehälterw andung zu verbindende Hülse w ird m it einem 
m it W .-Zusatz versehenen Gemisch von gemahlenem Glimmer (50% ) u. Pb-B orat (50%) 
gefüllt. D urch E rh itzen  w ird die M. in  p last. Z ustand  übergeführt u . sodann in einem 
zweiten Ofen au f eine ca. 200° höhere Temp. gebracht. D er fü r die spätere Befestigung 
des E lektrodenschaftes bestim m te K ern  w ird ca. 50° über die Tem p. des ersten Ofens
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erhitzt, in  die M. eingedrückt u. u n te r D ruck abkühlen gelassen. (N. P. 54 554 vom 
27/12. 1930, ausg. 29/10. 1934. A. Prior. 28/12. 1929.) D r e w s .

Kernet Laboratories Co. Inc., New Y ork, übert. von: Hugh Spencer Cooper, 
Clevoland, 0 .,  V. S t. A., Magnesiumlegierung, bestehend aus m indestens je 50%  Mg, 
10% Ba u - 5 %  Sr. Dio Legierung d ien t besonders als Eangstoff in  Entladungsrohren. 
Vor den bisher fü r diesen Zweck verw endeten Mg-Ba-Legierungen besitzen sie den 
Vorteil, daß  sie luftbeständig  sind. (E. P. 404220 vom  6/7. 1933, ausg. 1/2. 1934. 
A. Prior. 25/3. 1933. F. P. 760 342 vom  21/7. 1933, ausg. 20/2. 1934. A. Prior. 
25/3. 1933.) G e i s z l e r .

Arcturus Radio Tube Co., N ewark, übert. von: Henry Langdon Haltermann, 
Elizabeth, N . J . ,  V. St. A., Photolytische Zelle, en thaltend  eine Lsg. von Essigsäure 
mit einem Überschuß von H -Ionen über H ydroxylionen, der auch w ährend des B e
triebes aufrecht erhalten  wird. (Can. P. 322 640 vom 10/4. 1931, ausg. 24/5. 
1932.) B o e d e r .

Canadian Westinghouse Co. Ltd., H am ilton, Canada, übert. von: Harvey 
Clayton Rentschler, E a s t Orange, N . J . ,  V. S t. A., Photozelle. Die H ülle is t fü r UV- 
Licht unterhalb  3200 Ä durchlässig. Die K athode besteht aus Zr, wenigstens an  ihrer 
Oberfläche. D as Zr soll frei von Oxyden u. anderen Verunreinigungen sein. (Can. P. 
323896 vom  11/5. 1931, ausg. 5/7. 1932.) R o e d e r .

Telephon-Apparat-Fabrik E. Zwietusch & Co. G. m. b. H., Berlin, Elektro
lytischer Kondensator m it pastenförmigem Elektrolyten, dad. gek., daß dem z. B. aus 
B(OH)a u. B oraten  in  W. oder einem A. (z. B. Glycerin) oder A.-Gemischen odor A.- 
W.-Gemischen bestehenden E lek tro ly t ein kolloidaler Ton, wie z. B. Bentonit, zugesotzt 
ist. Der E lek tro ly t is t in  seiner V iscosität fas t tem peraturunabhängig. —  D er Ben
tonit w ird z. B. m it einem Teil des Lösungsm. (Glycerin, Glykol, andere Alkohole 
oder W.) zu einer dicken Paste  angerührt u. dio Paste  dann dem bereits angesetzten 
Elektrolyten zugesetzt. N ach einiger Zeit t r i t t  eine Verdickung infolge der Solvati
sierung des B entonits ein. (D. R. P. 602 333 K l. 21g vom  23/3. 1933, ausg. 6/9. 
1934.) R o e d e r .

Lignes Tel6graphiques et Telephoniques (Soc. An.), F rankreich , Induktions
spulen mit magnetischem Kern, insbesondere fü r Hochfrequenz. Die isolierte W icklung 
wird m it einer M. umgeben, die aus einem isolierenden Stoff m it fein verteilten magnet. 
Teilchen besteht. D ie M., die im  w. Z ustand fl. oder p last. ist, w ird durch  E intauchen 
der Wicklung oder durch Umpressen aufgebracht. D as E intauchen m it nachfolgendem 
Erstarren der M. kann  m ehrm als bis zur gewünschten S tärke  w iederholt werden. Die 
magnet. Teilchen können aus P ulver aus Fe, Fe-Carbonyl oder einer Ni-Fo-Legiorung 
bestehen. F ü r dio Isoliermasso komm en in B etrach t: pflanzliche, tier., m ineral, oder 
synthet. Wachse, z. B . Carnauba-, Bienen- oder Paraffinw achs, Ceresin u. chloriertes 
Naphthalin; Substanzen, wie A sphalt, natürliches oder künstliches B itum en, pflanz
liche u. tier. Peche, z. B. Stearinpech, ferner pflanzliche, tier. u. syn thet. H arze, z. B. 
Colophan. (F. P. 769 427 vom  28/2. 1934, ausg. 25/8. 1934.) R o e d e r .

Edward M. Davidson, New Y ork, Herstellung einer magnetischen Masse. E s 
wird zusammengerieben: S i0 2, A120 3, K alk  u. Magnesia, die Mischung m it H 2S 0 4 be
handelt u. eine Paste  gem acht. E ine zweite P aste  w ird aus F e30 4 u. H 2S 0 4 angerührt 
u. beide Pasten  u n te r Beigabe von P , weißem As u. W . verm ischt, geschmolzen u. ab 
gekühlt. Dio M. h a t die E ig., ihre m agnet. C harakteristik  im  m agnet. Feld zu ändern 
(A. P. 1962 733 vom  3/4. 1925, ausg. 12/6. 1934.) R o e d e r .

General Electric Co. Ltd., London, und  Clive Gordon Smith, W embley, Eng 
land, M assekem  fü r  Hochfrequenzinduktionsspülen, insbesondere fü r R undfunk
frequenzen. Dio m agnet. Teilchen aus Fe odor Fe-Legierungen von 0,03 mm u. weniger 
Durchmesser werden zu r Iso lation  m it kochender H 2C r04 behandelt, gewaschen u. ge 
trocknet; dann m it einem künstlichen H arz in  der Menge von ca. 10%  ihres Gew. vor 
mischt u. bei ca. 200° u n te r leichtem  D ruck gepreßt. (E. P. 412667 vom 3/2. 1933 
ausg. 26/7. 1934.) R o e d e r .

International Standard Electric Corp., New York, Wärmebehandlung von Masse 
kernen, vorzugsweise aus Fe-Ni-Legierungen, insbesondere m it W asserglas-Talkum 
H2Cr04-Isolation, dad. gek., daß die W ärm ebehandlung der gepreßten K erne in  einer 
Gasatmosphäre, z. B. aus I I2 oder N2, durch  die die Zerstörung der Isolation verhindert- 
wird u. bei einer derartigen Tem p., vorzugsweise ca. 660°, durchgeführt w ird, bei der 
in Luft die Isolation bereits geschädigt würde. —  So hergestellto K erne zeigten nach 
%  std. Glühbehandlung eine um  ca. 25—35%  höhere Perm eabilität u . um  40—50%
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geringere H ystereseverluste, gerechnet fü r die P erm eabilitä t 1, gegenüber KemeD, die 
% Stde. in  L u ft geglüht waren. (D. R. P. 6 0 5 1 8 1  K l. 21g vom  19/1. 1932, ausg. 
0/11. 1934. A. P rior. 22/1. 1931.) B o e d e r .

Hans Klammroth, Chemische Untersuchungen an Siliciumcarbid-Heizstäben. Düsseldorf: 
Industrie-Verl. 1935. (48 S.) S°. =  Schriftenfolge Elektrowärme. Schrift 6 =  Mit
teilungen d. Forsehungsinst. f. Elcktrowärmetechmk an d. Teehn. Hochschule Hannover
H . 15. M. 1.90.

[russ.) L. A. Tumerman, Das Photoelement und seine Anwendung. Moskau-Leningrad: 
Gos. techn.-theoret. isd. 1934. (II, 84 S.) 90 Kop.

IV. W asser. Abwasser.
L. L. Hedgepeth, Flockungsmittel fü r  Wasserreinigung. Inhaltsgleioh m it der im 

C. 1935- I .  1101 ref. A rbeit. (J . Amer. W ater W orks Ass. 26 . 1222— 33. Sept. 1934. 
Philadelphia, Pa.) Manz.

J. E. Lyles, Herstellung, Verwendung und Kontrolle der Säure im  Wasserwerk in 
Tam pa. Dio zur E ntfärbung  des W. neben einer M indestmenge A laun verwendete 
schweflige Säure w ird im  W .-W erk durch  V erbrennung von S, Reinigen der S02 u. 
A bsorption in  einem K oksturm  m it 90%  A usbeute gewonnen. (J . Amer. W ater Works 
Ass. 26. 1214— 18. Sept. 1934. T am pa, F la .) Manz.

Joseph P. Schwada, D as Problem der Wasserreinigung in  M ilwaukee. Überblick 
über die V orarbeiten zur E rrich tung  einer K lär- u. E ilteranlage an  Stelle der seit 1915 
eingeführten ausschließlichen Chlorung des Michigansecwassers. (J . Amer. Water 
W orks Ass. 26. 1450— 91. O kt. 1934. Milwaukee, W is.) Manz.

O. Vollmar, Das Überschußkalkreinigungsverfahren. D as in  seiner Beschaffenheit 
verschlechterte uferfiltrierte Elbgrundw asser im  W asserwerk Tolkewitz w ird belüftet 
m it Zusatz von 80 g/cbm CaO 1 Stde. gek lärt u . m it 12— 13 m /li gefiltert, dabei von 
32 auf 6 mg/1 P t  en tfä rb t. Z ur Geschmacksverbesserung is t ein Zusatz von 2 mg/1 
ak tiv ie rte r K ohle erforderlich. (Gas- u. W asserfach 77. 773— 79. 10/11. 1934. 
D resden.) Manz.

R. A. Irwin, Beseitigung des Geschmacks bei der Wasserversorgung. (Vgl. C. 1934.
I I .  817.) (J . Amer. W ater W orks Ass. 26. 1202— 13. Sept. 1934. O ntario, Canada, 
D ept. of H ealth .) Manz.

Frank E. Haie, Rohrkorrosionsversuche m it der Catskillversorgung der Stadt New 
York. Die B indung der freien C 02 durch allcal. Zusätze zum sehr weichen W. der 
Catskill-Lcitung v e rh ü te t in  K altw asserleitungen zw ar rosttrübes W ., aber nicht 
O-Schwund, der n u r durch  N a-Silicat, aber auf K osten sta rk er In k rusta tion  vermindert 
w ird. N ur in  galvanisierten Leitungen nim m t O-Schwund rasch ab. (J . Amer. Water 
W orks Ass. 26 .1315— 47. O kt. 1934. New Y ork, N . Y ., D ept. of W ater Supply.) Manz.

Franz X. Mayer, Wiener Hochquellwasser und Bleirohre (Weichblei und Leichtblei). 
D as W iener H ochquellw asser s te llt m it einerseits 8° H ärte , pH =  7,9, geringem Cl-
u. S 0 4-Geli. andererseits 1,8 mg/1 überschüssiger freier C 02 u. voller O-Sättigung 
einen Grenzfall hinsichtlich Pb-Lsg. d a r, wobei die Pb-Mengo bei neuen R ohren rasch 
von ca. 1,0 mg/1 auf 0,3 mg/1 sink t, ab er auch in  sehr a lten  R ohren noch merklich 
bleibt. R ohre m it geringer Zulegierung von Sb, Cd, Sn  u. N a zeigten hinsichtlich Bleilsg. 
gleiche B eständigkeit wie W eichbleirohre; Sb ging n ich t, Cd bei ungesehwefelten Rohren 
n u r anfangs in  Lsg. Schwefeln der R ohre erhöh t u . verlängert Cd-Löslichkeit. Erdung 
von R undfunkgeräten  an  Bleiwasserleitungen erzeugte keine v e rs tä rk te  Innenkorrosion. 
(Abh. Gesaratgebiete H yg. H eft 16. 1— 39. 1934. W ien, U niv.) Manz.

Konrad Weiss, Das Reinigen von Kondensaiorcnrohrcn. Die Beseitigung des Steins 
aus den K ondensatorrohren m it HCl 1 ,19 ,1 : 4 m it W. verd ., ergab niedrigere Reinigungs
kosten u. kürzere R einigungsdauer u . m etall. reinen K ondensator m it 1—2° Temp.- 
D iffcrenz zwischen K ondensat u. K ühlw asser-A ustrittstem p. gegenüber 5— 7° bei 
m echan. Reinigung. (W ärme 58. 9—11. 5/1. 1935. E rfu rt.)  Manz.

George S. Irving, Probleme der Kesselspeisewasserreinigung m it besonderer Berück
sichtigung der Kolloidbehandlung. D urch Verwendung von salzreichem, hartem  Gruben
wasser w erden bei Kesselwasserdichten über 3,4° Be u. D rucken von 4— 6 a t Kessel
steine von polyhalitähnlieher Zus. gebildet, die zu 55— 62%  in  h. W. 1. sind. Bei Kesseln, 
die zum Schäum en neigen, soll die N atronzahl n ich t über 800 gesteigert werden. Die 
Verwendung von Kolloiden im  Kessel b e ru h t auf Sehutzkolloidwrkg. oder auf der 
Bldg. kolloider w asserhaltiger Gelverbb. m it K alksalzen; sie is t nu r un ter Berück-
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siehtigung aller V erhältnisse durchführbar. (J . Soc. ehem. In d ., Chem. & Ind . 53. 
633—38. 652—56. 27/7. 1934.) Ma n z .

Hugo Hermann, Die JLösungen der Gase in  Wasser. Berechnungen über E n t
gasungsvorgänge lassen sich m it Tafeln über Gewichtsmengen übersichtlicher durch
führen als m it A bsorptionszahlen, was an  Beispielen e rläu te rt wird. (W ärme 57. 
615—-17. 22/9. 1934. Aussig.) M anz.

Freitag, Entölung von Kondenswasser m it Aktivkohlen. Inhaltsgleich m it der im 
C. 1934. I I .  993. 19 3 5 . I . 1101 ref. A rbeit. (Melliands Textilber. 15 . 583—84. Dez.
1934.) _ Ma n z .

M. C. Schwartz, Colorimelrische Bestimmung der Kieselsäure im  Kesselwasser. Die 
Silicomolybdatfärbung erreich t hei einer HCl-Konz. entsprechend p K =  1,1 u. bei 
einer M olybdatkonz. entsprechend 4 g/1 Am m onm olybdat größte In ten s itä t, die 30 Min. 
bestehen bleibt. Phosphorsäure w ird bei p a  =  9,5— 10,5 vollständig gefällt ohne 
Verlust an  S i0 2; F e '"  s tö r t durch Abschwächung der Färbung , A lum inat durch A us
fällung von S i0 2. V erf.-V orschrift: M an se tz t zu 110 ccm Kesselwasser 50 ccm Puffer- 
lsg. ( 6  Vol. Teile einer Lsg. von 12,40 g B orsäure u. 100 ccm 1-n. N aOH  auf 11 u. 
4 Vol. Teile 0,1-n. NaOH), 2 ccm molare CaCl2 -Lsg., rü h r t kräftig  durch, filtrie rt nach 
1  besser 2 Ś tdn ., se tz t zu 50 ccm F iltra t 2 com 10%ig- Ammonmolybdatlsg., 1 ccm 
HCl-Lsg. (3 +  2) u. vergleicht nach rlö  Min. Färbung  m it Vergleiehslsgg. (Ind. Engng. 
Chem., A nalyt. E d it. 6. 364— 67. 15/9. 1934. B aton Rouge, La.) M anz.

A. Engelhardt, Z u r Phenolbestimmung in  Wasser und Abwasser. Hinweis auf das
für die K ontrolle von Entphenolungsanlagen fü r Gaswasser verwendete Untors.-Verf. 
von K r e s  (C. 1 9 3 0 . II . 3674) in Ergänzung der D arlegungen von M e in c k  u . H o r n  
(vgl. C. 19 3 4 . I I .  3293) über die Beurteilung phenolhaltiger Abwässer im allgemeinen. 
Entgegnung von Meinck u. Horn. (Angew. Chem. 47. 763. 10/11. 1934. F ran k fu rt 
a. M.) M anz.

Graham Fisher, Notwendigkeit ständiger Übcncachung der Wasserreinigung fü r  
Appreturanstalten. Bis zu 2,8° hartes W. is t nach K lärung  m it Tonerdesalzen u. nach
träglicher pH-Korrektion m it Soda, N atrium silicat oder -phosphat für Appreturzwecke 
geeignet. (Text. W ld. 84 . 2020—21. O kt. 1934.) M anz.

V. A norganische Industrie.
Emst Berl, Drucksynthese als Möglichkeit der Schwefelsäurefabrikation. (Vgl.

C. 1934. I. 746 u. früher.) D urch dio früheren U nterss. w ar festgestellt worden, daß 
die Bldg. der violetten Säure beim K am m ervcrf. durch  D ruck begünstigt w ird. Die 
wesentlichste Rolle bei der Pf2 S 0 4 -D arst. nach dem K am m erverf. schreibt Vf. der 
Nitrosylschwefelsäure zu, die aus der violetten Säure sehr leicht gebildet w ird u., in 
57,5%ig. HjSO., gel., einen wertvollen K a ta ly sa to r fü r die O xydation techn. R ö st
gase darstellt. Dagegen w irk t H N 0 3  n ich t als K ata lysa to r. Die N-Verluste bei E in 
führung hochoxydierter Gase in  den Gay-Lussac lassen sich auf unvollständige U m 
wandlung in SOjNH +  HNOs zurückführen. D urch D ruckanw endung w ird die Bldg. 
des relativ langsam  wieder zu oxydierenden NO zurückgedrängt. Verss. bestätigen, 
daß die H 2 S 0 4-Ausheute in  der Vol.- u. Zeiteinheit dem Q uad ra t des D ruckes p ro 
portional ist. Schwierig is t dabei nu r die A bführung u. A usnutzung der hohen Rk.- 
Wärme, dio nach  Lsg. gewisser K onstruktionsproblem e evcntl. zur Konz, der Säure 
verwendet werden kann. Die Kompressionsenergie kann  bei der E n tspannung  der aus 
dem Gay-Lussac austretenden  Gase zu 40%  wiedergewonnen werden. Bei Verwendung 
von E lek tro ly t-0 2  erscheint eine K om bination von H 2 S 0 4- u. N H 3-Fabrikation  zweck
mäßig. Vf. n im m t an , daß in  Z ukunft dem  letzten  T urm  des Oleumabsorptionssystem s 
der K ontak t-H 2 S 0 4-Fabrikation  billige K am m er-H 2 S 0 4  aus dem  D ruckverf. zugegeben 
werden wird. (Chem. m etallurg. Engng. 41 . 571—75. Nov. 1934. P ittsburgh , Pa., 
Carnegie-Inst. of Technology.) R . K . Mü l l e r .

Paul D. V. Manning, Amerikanische Jodindustrie. Überblick über die J 2 -Gewin- 
nung in Californien, ih r Verf. u . ihre w irtschaftliche E ntw . (Chem. m etallurg. Engng. 41. 
568—70. Nov. 1934.) R . K . M ü l l e r .

Antoni Likiemik, Neuere Methoden zum  Aufschließen von Phosphoriten mittels 
Säuren. Ü bersicht. (Przem ysł Chem. 1 8 . 146— 51. 1934.) S c h ö n f e l d .

A. V. Petar und  C. N. Gerry, Arsenik. Gewinnung in  U. S. A ., Verwendung in 
der Schädlingsbekämpfung. W irtschaftsbericht, (ü . S. Dep. In terio r. Bur. Mines. 
Minerals Y earbook 19 3 4 . 487— 93.) P a n g r i t z .
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Joh. Harden, „Silicagel“. E in  neues hochwertiges Adsorptionsmaterial. Beispiele 
fü r die A nwendungsm öglichkeiten von SiOo-Gel. (Tekn. T idskr. 64. Kem i. 89—91. 
8 / 1 2 . 1934.) " R . K . M ü l l e r .

K. I. Ssyskow, Z u r Frage der Aktivierung von M oskauer Rußkohlen. Dio bei 
850° durch  Einw. von W .-Dam pf (3— 4 Stdn.) u. C 0 2  (1— 2 S tdn. un ter Abkühlung) 
erhaltenen A ktivkohlen m it ca. 60%  Asche wurden auf ihre Adsorptionsfähigkeit 
gegenüber Jodlsgg., Bzl. in  Leuchtgas u. Cl2  bzw. CC13 N 0 2  in  L u ft untersucht. Der 
Koeff. der Schutzw rkg. in  M in./cm K  =  (a S /V  C0) (a =  s ta t. A k tiv itä t, S  =  Quer
schn itt der Schicht in  qcm, C„ ,=  Konz, der Gaskampfstoffe in  mg/1) w ar fü r CI ziemlich 
hoch. (Kriegschem. [russ.: W ojennaja Chim ija] 1934. N r. 4. 4— 5. Juli/A ug.) B e rs in .

A. G. Baitschikow, Über die Regenerierung von aktivierten Kohlen in  der Jod
industrie. E s werden die Möglichkeiten der Regenerierung von m it J  beladener akt. 
K ohle m it Lsgg. von Fe-Salzen, N a 2 S 0 3, N aO H  u. Soda besprochen. Die beiden 
letzteren  M ethoden w erden besonders empfohlen u. näher besehrieben. Z ur Neuakti- 
vierung der verbrauchten  ak t. K ohle m it W .-D am pf w ird die Temp. von 700° u. Nach
behandlung m it HCl +  W. em pfohlen; die dabei sta ttfindenden  R kk. w erden erörtert. 
Skizze des Regenerationsofens is t beigefügt. (J .  chem. Ind . [ru ss.: Shurnal chimitseheskoi 
Prom yschlennosti] 10 (1934). N r. 7. 52— 59. Ju li. B aku, Zentr. E xperim . Lab. 
„A sjod“ .) -  B a y e r .

Rinnosuke Yoshimura, Untersuchungen über den Katalysator fü r  die Darstellung 
von Wasserstoff m it H ilfe  der Wassergasreaktion. X V I. Über die Aktivatorwirkung von 
Cr„03 in  Fe„03-Cr„03-Katalysatoren. (XV. vgl. C. 1934. I I .  2726.) A uf Grund der 
bisherigen U ntcrss. e rk lä rt Vf. die aktivierende W rkg. von Cr2 0 3  auf den F e 2 0 3 -Kata- 
ly sa to r dam it, daß  Cr2 0 3  zwischen feinen Teilchen des im  Verlaufe der Wassergasrk. 
gebildeten Fe 3 0 4  gleichförmig verte ilt w ird, nachdem  dio zur M ischkrystallbldg. be
fähigten Oxyde Cr2 0 3  u . Ee2 0 3  zunächst eine feste Lsg. gebildet h a tten . W ährend bei 
reinem Fe 3 0 4  die A k tiv itä t oberhalb 700° durch A ustausch der Lagen zwischen den 
k a ta ly t. w irksam en ungesätt. A tom en an  den E cken  u.W inkeln der K rystalle  abnimmt, 
w ird dieser A ustausch durch  Cr2 0 3, das eine unm itte lbare  B erührung der feinen Ee3 0 4- 
K rystallo  verhindert, unmöglich gem acht. A ußerdem  w ird festgestellt, daß  die aus 
F e 2 0 3 -Cr2 0 3-Gemisch erhaltenen Fe 3 0 4-K rystalle feiner sind als die aus reinem l<’e2 0 3  

erhaltenen. (J . Soe. chem. Ind ., J a p a n  [Suppl.] 37. 350 B . Ju li 1934. [Nach engl.
Ausz. ref.]) R . K . MÜLLER.

Emst Rothelius, Über die Kaliproduktion in  den Vereinigten Staaten. Überblick. 
(Tekn. T idskr. 64. K em i. 91— 93. 8/12. 1934.) R . K . M ü lle r .

A. A. Wesselowski, Beitrag zum  Problem der Gewinnung von K alisulfa t durch die 
Einwirkung von Schwefelsäure a u f Chlorkali. D urch B ehandeln von Solikamsker 
C arnallit m it H 2 S 0 4  w ird ein Gemisch von 26,45%  K ,S 0 4, 36,00%  M gS0 4 u . 37,55% 
N a 2 S 0 4  erhalten. Bei der B ehandlung m it der zur Lsg. des N a 2 S 0 4 erforderlichen 
W.-Menge (Diagramm ) verbleib t ein R ückstand  von 83%  K 2 S 0 4, 17%  MgSO,,, der 
6 8 %  des ursprünglichen K 2 S 0 4  en th ä lt. D urch die bekannte U m setzung m it KCl kann 
hoeh-% ig. K 2 S 0 4  erzeugt werden. Bei A bkühlung der Löselauge auf + 1 0 —11° wird 
ein niedrig-% ig. Sulfat e rha lten , das fü r die G lasindustrie brauchbar sein soll. Die 
Lauge w ird nach entsprechender V erdünnung zum  Lösen m it verw endet, wodurch die 
K^SO,,-Ausbringung auf 78,7%  steigt. (K ali [ru ss .: Ivalii] 3. N r. 6 . 39—40. Aug.
1934.) B a y e r .

— , Calciumnilral. B ericht über erprobte techn . H erst.-V erff. (G. Chimici 28. 
295— 99. 1934.) Grim m e .

C. E. Julihn, B a u x it und A lum in ium . W irtschaftliche Zusamm enstellung über 
Gewinnung, V erarbeitung, V erbrauch u. a. in  den U . S. A. (U. S. Dep. In terior. Bur. 
Mines. M inerals Yearbook 1934. 367— 84.) P a n g r it z .

— , D ie B auxite von Französisch-Westafrika. Beschreibung der Vorkk. u. Ana
lysen (68,5— 75,9%  A12 0 3, 1— 9,6%  S i0 2). Die V orkk. sind an  sich abbauwürdig, 
aber schwer zugänglich. (Ind . chimique 21. 810— 11. Nov. 1934.) R . K . MÜLLER.

Läszlö Putnoky und Bela Bobest, Angaben zur Aufschließung cisenreicher 
([ungarischer) B auxite  m ittels K alk. Eisenreioher ungar. B au x it (59,0% A120 3, 
21,6%  F e 2 0 3) w urde m it möglichst wenig K alk  bei höheren Tem pp. (bis zu 200°) 
bzw. D rucken (bis zu ca. 20 a t) aufgeschlossen, m it Sodalsg. ex trah ie rt u. g la tt filtriert. 
Säm tliche Verss. bestätigen  S e a i l l e s  Ergebnisse (C. 1930. I .  1988), wonach der 
K alkaufschluß ausschließlich u n te r Bldg. von T ricalcium alum inat vor sich geht u. 
so au f  je 1 Mol. T onerde im  B aux it m indestens 3 Moll. CaO zum  Aufschluß angewendet
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werden müssen. Demzufolge en th ä lt der nach F iltra tio n  gewonnene R ückstand  so 
viel CaC03, daß  seine hü ttenm änn . V erwertung zur Eisengewinnung selbst nach 
Mischen m it reicheren Eisenerzen als aussichtslos scheint. (M ath. n a t. Anz. ung. Akad. 
Wiss. 50. 497— 506.1934. B udapest, Techn. Hochsch. [O rig.: u n g .; A usz.: dtsch.]) S a il .

VI. Silieatchem ie. Baustoffe.
H. Lang, Das Naßemaillieren von Gußeisen. Beschreibung der Verff. zur E m ail

lierung von Gußeisen auf nassem Wege. E s w erden angegeben dio Vorff. m it F r i tte 
grund, Schmelzgrund, W assergrund u. das ohne G rundem ail. (G lashütte 65 . 8 — 11. 
5/1.1935.) L ö f f l e r .

N. H. Oakley-Evans, Emaillieren von Eisen. Em ailfehler, wie Kupferköpfe, 
Fischschuppen, Aufkochblasen w erden besprochen. Die typ . Zus. eines g u t emailUer- 
fähigen Eisens w ird angegeben u . die m echan. D aten , wie S treckfähigkeit etc. (H eat 
Treat. Forg. 2 0 . 600— 604. Dez. 1934.) L ö f f l e r .

Richard Aldinger, Über das Abspringen der Emailränder. D as Abspringen des 
Emails an den R ändern  t r i t t  m eist auf, wenn der U nterschied in  der Ausdehnung 
zwischen E m ail u . E isen zu groß is t. A uch einige A rbeitsfehler können bei richtigem 
A usdehnungsverhältnis diese Erscheinung beeinflussen. (K eram . R dsch. K u n st
keramik, Feinkeram ik, Glas, E m ail 43. 25— 28. 17/1. 1935.) L ö f f l e r .

Vielhaber, E m ail aus E m ail. Beim V erschrotten von em ailliertem  E isen a b 
fallendes E m ail kann  fü r farbiges E m ail w ieder verw endet werden, um  die Borsäure 
u. die H aftoxyde nu tzb a r zu m achen. Die A usdehnung m uß korrig iert werden, wofür 
Beispiele gegeben werden. (Em ailw aren-Ind. 1 1 . 419— 20. 19/12. 1934.) L ö f f l e r .

Zschacke, D ie Boraxfrage bei der Herstellung von E m ails und Glasuren. B 2 0 3  d ien t 
dazu, die A usdehnung der Em aillen u. G lasuren herabzusetzen u. die Schm elzbarkeit 
zu erhöhen, ohne die hydro ly t. A ngreifbarkeit zu verschlechtern. Diese drei Eigg. 
gemeinsam kann  kein  anderes O xyd m it sich bringen, so daß es n u r schwer möglich 
ist, B.,03  restlos aus den V ersätzen zu entfernen. (K eram . R dsch. K unstkeram ik, 
Feinkoramik, Glas, E m ail 42. 644— 45. 27/12. 1934.) L ö f f l e r .

Richard Aldinger, Ersatz der Borsäure im  E m ail. B orsäure is t vorwiegend als 
Flußmittel im  E m ail en thalten . Theoret. könnte m an daher an  ih rer Stelle Alkalien, 
Bariumoxyd, F lußspat, K ryolith , N a 2 SiFc, PbO, ZnO, N atrium phosphat u . niedrig 
schm. Glasmehl anwenden. D as Ausdchnungsverh. d arf u n te r diesen V eränderungen 
nicht leiden. E s werden einige Beispiele gegeben, wie der B oraxante il am  Gemenge 
verringert werden kann . (G lashütte  6 5 . 31— 32. 35. 19/1. 1935.) L ö f f l e r .

Vielhaber, Vergleichende Versuche m it Z inkoxyd . Z inkoxyd d ien t als F lußm itte l 
mit geringer A usdehnungszahl. An zwei verschiedenen Em aillen w urden 4 Proben 
ZnO darauf un tersuch t, ob sie den G ranalien oder der Decke eine besondere N uance 
erteilen. Die G üte von ZnO kann  nu r an  H an d  eines kleinen B etriebsvers. beurteilt 
werden. (Em ailw aren-Ind. 1 1 . 409— 10. 13/12. 1934.) L ö f f l e r .

Vielhaber, Farboxyde. E s w erden H erst.- u . Verwendungsvorschriften fü r die 
gebräuchlichsten Em ailfarben, wie sie bei Geschirr- u . M ajolikaem aillierung angew andt 
werden, gegeben u. ihre W rkg. erk lä rt. (Em ailw aren-Ind. 1 2 . 19— 22. 17/1.
1935.) L ö f f l e r .

W. H. Keesom und  Dobieslaw W. Doborzynski, M essungen der thermischen 
Ausdehnung von Jenaer Thermometerglas 2954m  m it H ilfe  eines Vertikalkomparators. 
Mit G astherm om etem  aus Jen aer Glas 16m  u. 591 1 1  h a tte  m an in  Leiden u. C harlo tten
burg verschiedene Druckkoeff. von H e gefunden. An die Stelle von 59in t r i t t  2954m . 
Vff. messen zwischen + 1 0 0  u. — 253° nach A g t  u. K am . O n n es  m it dem V ertikal
komparator. D ie auf 500° erh itz te  dünne, 1 m  lango Glasröhre w ird langsam  gekühlt. 
Zwischen 0 u. 100° is t der m ittlere lineare Ausdehnungskoeff. p ro  G rad 61,58-10-7. 
Für das In tervall + 1 0 0  bis — 253° w ird eine fünfgliedrige Exponentialform el gegeben. 
Vgl. auch nächst. Ref. (Physiea 1. 1085— 88. O kt./N ov. 1934. Leiden, K am erling 
Onnes Lab. Comm.-No. 234 a.) W. A. R o th .

W. H. Keesom und  Dobieslaw W. Doborzyüski, Messungen der thermischen 
Ausdehnung von Jenaer Glas 2954m  bis hinunter zu  4° K  nach der interferometrischen 
Methode. (Vgl. vorst. Ref.) M it F iz e a u -A b b e s  Interferom eterm ethode kann  m an bis 
zu den tiefsten Tem pp. messen u. entscheiden, ob die Ausdehnung nach allen Richtungen 
gleich ist. E s w ird absol. u . gegen Quarzglas gemessen. Die techn. Einzelheiten müssen 
im Original eingesehen werden. Gemessen w ird m it zwei He- u. zwei H g-L inien in
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R ot, Gelb u . G rün (Fehlergrenze 5-10_6 mm). Zwischen — 183 u. — 253° verhalten 
sich getem pertes u . n ich t getem pertes Glas etw as verschieden, ebenso dünn- u. dick
w andiges Glas zwischen 0 u. 100° [für dickwandiges w ird der therm . Ausdohnungs- 
koeff. zu (59,2 ± 0 ,3 ) -  IO- 7  pro G rad gefunden]. Vgl. vorst. Ref. F ü r  die absol. Mes
sungen wird ein getem perter Glasring benu tz t [zwischen 0 u. 100° (60,53 ±  0,2)-10- 7  

pro G rad], E ine viergliedrige Form el w'ird aufgestellt, die gegen die im  vorst. Ref. 
erw ähnte um  2— 5 ° / 0  kleinere W erte g ib t. Die therm. Ausdehnung von Quarzglas wird 
berechnet. T rotz der anom alen A usdehnung bei ca. — 80° u. verhältnism äßig großen 
un terhalb  — 200° scheint sie bei noch tieferen Tem pp. w ieder kleiner zu werden, ent
sprechend N er n sts  Theorem. —  Die kleinen U nterschiede in  verschiedenen u. ver
schieden behandelten Stücken 2954!II-Glas scheinen real zu  sein. (Physica 1. 1089 bis 
1102. O kt./N ov. 1934. Leiden, K am erling Onncs Lab. Comm.-No. 234 b.) W. A. R oth .

P. P. Budnikoff und M. P. Jukoff, Portlandzement und Schwefelsäure aus Gips 
und Ton. D ie W ärm ebilanz einer Anlage fü r die gleichzeitige F abrikation  von Portland
zem ent u . H ,S 0 4  aus Gips u. Ton w ird aufgestellt. D er B rennstoffbedarf wurde für 
eine K ohle m it einem H eizw ert (trocken) von 7156 zu 26,0%  errechnet, bezogen auf 
das Gewicht des K linkers. In  dem angeführten  Beispiel en tha lten  die Abgase 7,11 Vol.- 
%  SO,. (Tonind.-Ztg. 5 9 . 65— 67. 17/1. 1935.) E l s n e r  v. G ron ow .

Shoichiro Nagai und  Toyotaro Yoshiura, Untersuchungen über den Einfluß 
der Fluoride a u f die thermische Synthese der Calciumaluminate. I .  D urch Zusatz von 
1%  CaF 2  w ird die B ildungstem p. des 3 CaO • A L 0 3  um  etw a 150— 200° herabgesetzt. 
D as C aF, verdam pfte bei hohen Tem pp. leichter, als wenn es zur Erleichterung der 
Bldg. der K alksilicate zugesetzt wurde. (J .  Soc. ehem. In d ., Ja p a n  [Suppl.] 37. 693B 
bis 695B. Nov. 1934. [Nach engl. Ausz. ref.]) E l s n e r  v . G ro n o w .

W. W. Duecker, Säurebeständige Zemente. Neue Untersuchung über Schwefel- 
Sandmischungen. A us dem  ersten säurefesten Schw efclkitt von B a c o n  u. D a v is  
(T rans. In s t. Amcr. Chem. Eng. 1920— 21) m it 60 G ew .-%  Sandgeh. sind im Laufe 
der Ja h re  neue M ischungen m it ca. 54%  S u . Zusätzen, z. B. gemahlenes Porzellan, 
B itum en, Metallsulfid, N H 4 C1 u. Eisenfeile, entw ickelt worden, deren Festigkeit bei 
ca. 80 kg/qcm  u . Ausdehnungskoeff. bei 4 -10- 5  liegt. D ie K örnung des Zuschlag
stoffes (Sand) soll ähnlich wie beim B eton zu einem H ohlraum m inim um  führen. Zur 
Verbesserung der V erarbeitbarkeit w ird der S-Geh. bis auf 70%  gesteigert u. bis zu 
5 %  C hinzugefügt, w odurch die Festigkeit bis um  ca. 60%  gesteigert werden kann. 
D urch Lösen von Arsen- u . Phosphorsulfiden, sowie organ. Sulfide kann die Raum
beständ igkeit der Schwefelkitte erhöh t u . die V erarbeitbarkeit verbessert werden. 
D ie S-haltigen Zemente sind bis zu 94° verw endbar. (Chem. T rade J .  chem. Engr. 95. 
407-—08. 7/12. 1934. P ittsburgh , Mellon In s t, of In d . Res.) E l s n e r  v . G ro n o w .

Werner W. Duecker, Beimengungen veredeln Schwefelzemente. Reiner, ge- 
geschmolzener Schwefel w ird gelegentlich als M örtel verw endet, auch gelegentlich in 
Mischung m it Sand. Am günstigsten is t ein M ischungsverhältnis Schwefel : Sand =  
2 : 3. V erarbeitbarkeit u. F estigkeit der Schwefelzemente steigen bei Zusatz von bis 
5%  R uß, besonders wenn schwefelreiche M örtel vorliegen. Infolge der Abhängigkeit 
der Eigg. des S von W ärm evorgeschichte u . W ärm ebehandlung zeigt sich häufig ein 
starkes N achlassen der Festigkeit m it der Zeit, das durch ein Thiokol genanntes Mittel 
verhindert werden soll. Phosphor- u . Arsensulfide bewirken eine Stabilisierung der 
M olekülaggregationen im  Schwefel, durch organ. Sulfide k an n  m an außerdem die 
P las tiz itä t verändern. Schwefelzemente sind infolge ih rer chem. W iderstandsfähigkeit 
fü r viele Zwecke unentbehrlich. (Chem. m etallurg. Engng. 4 1 . 583— 86. Okt. 1934. 
P ittsburgh , Pa ., Mellon In s titu t fü r Industrieforsch.) ELSNER V. G ro n o w .

Wilhelm Stoy, Normenfestigkeit und Betonfestigkeit. F ü r  35 Zemente, darunter 
auch Schmelzzemente u . schlackenhaltige Zemente, ward die Normendruekfestigkeit 
nach  7 bzw. 27 Tagen m it B etonfestigkeiten an  M örteln m it verschiedenem Wasser
zem entfaktor verglichen. In  vielen Fällen  sind die B etonfestigkeiten n ich t aus den 
N orm enfestigkeiten erkennbar. U n ter langem Lagern des Zem ents l i t t  die Beton
festigkeit s tä rk e r als die Norm enfestigkeit. D ie zu erw artende Betondruckfestigkeit 
in  P rozenten  der N orm enfestigkeit w ird um  so höher ausfallen, je  höher die Nomien- 
festigkeit an  sich ist. (Beton u. Eisen 34. 31— 34. 20/1. 1935.) E l s n e r  v . G ron ow .

H. F. Clemmer, Zusätzlicher Gebrauch von Calciumchlorid steigert d ie  F rühfestigkeit. 
Die bekannte  B indezeitverkürzung u. E rhöhung der F rühfestigkeit durch Zusatz von 
CaCl2  w ird erneut zahlenm äßig belegt u. V orschriften fü r die B aupraxis werden mit
geteilt. (Concrete, Cement Mill E d it. 4 2 . N r. 12. 10— 12. 28— 29. Dez. 1934.) v. G ron .
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C. R. Platzmann, M örtddichtungsmittd. F ü r die M örteldichtung kom m en neben 
reinen Schmierseifen, die die Festigkeit s ta rk  herabsetzen, Zusätze von Alkalisilicaten, 
Kalktonerdeseifen u. A bbauprodd. von Eiweißstoffen in  Frage. (Tonind.-Ztg. 59. 
53—54. 14/1. 1935.) E l s n e r  v . G r o n o w .

K. H. Borchard, Z ur Frage der Flaschenprüfung. Beschreibung des vom  Vf. 
konstruierten App. zur Prüfung von Flaschen auf D ruckfestigkeit. E r  besteht im 
Prinzip aus einer Schraubenspindel, die in  dio m it W. gefüllte Flasche ein taucht u . bei 
weiterem Baneindrehen die D rucksteigerung bew irkt. Ih re  Verb. m it der Flasche 
wird durch eine U niversaleinspannvorr. bew irkt, dio auf alle gangbaren Flaschen paß t. 
Der D ruck w ird m ittels eines M anom eters abgelescn. M it dem App. sind Kurz- u. 
Dauerprüfungen möglich. F ü r  D auerprüfungen em pfiehlt sieh eine P rüfzeit von nicht 
unter 10 M in.; andererseits b rauch t sie n ich t über 60 Min. ausgedehnt zu werden, da 
die W ahrscheinlichkeit eines Bruches nach  60 Min. nu r noch 4 ° / 0 be träg t. (Sprech
saal K eram ik, Glas, E m ail 67. 576— 77. 20/9. 1934. P o rta  W estfalica.) R ö l l .

P. W. Danckwortt und E. Jürgens, D ie Durchlässigkeit von Gläsern fü r  ultra
violettes Licht gemessen am  Fluorescenzschirm. Die D urchlässigkeit von Gläsern fü r UV 
läßt sich bequem bestim men, indem  m an ein L inienspektrum  im UV auf einem Fluores
cenzschirm en tw irft u . diesen photographiert. Als Lichtquelle d ien t am  besten eine 
Hg-Dampflampe; einen n ich t nachleuchtenden Fluorescenzschirm ste llt m an sich her 
durch Tränken eines saugfähigen K artons m it einer Lsg. von 2,5 g Fluorescein in 
250 ccm Glycerin +  250 ccm Vio-m N aOH . Die zu prüfenden Gläser w erden einfach 
in den Strahlengang der Hg-Dam pflam pe gebracht. (Arch. Pharm az. Ber. dtsch. 
pharmaz. Ges. 272. 713— 15. Ju n i 1934. H annover, T ierärztl. Hochsch.) R ö l l .

Vieri Sevieri, Die P rüfung der Zemente an normalen Mischungen. Vf. t r i t t  dafür 
ein, dio D ruckfestigkeitsproben am  n. Gemisch auszuführen u. bespricht dio Vorteile 
dieses Verf. (Cemento arm ato . In d . Cemento 31. Teil I I .  113— 14. Nov. 1934.) R . K . Mü.

— , Betonkontrolle bei einem Wasserwerk. K urzer B ericht über eine B austoff
kontrolle. (Engng. C ontract Rec. 4 8 . 1038—39. 12/12. 1934.) E . v . Gr o n o w .

Mühlig-Hnion Glasindustrie A.-G., Teplitz-Schönau, Tschechoslowakische 
Republik, Verhinderung des Blindwerdens oder des Abstehens von Flachglas jeder A rt, 
dad. gek., daß ein m it alkalibindenden M itteln behandelter T räger bei n. Temp. um  
das zu schützende Glas oder zwischen die zu schützenden P la tten  gelegt w ird. Als 
Träger dienen z. B. Asbest, Textilien, Papier, Sägespäne oder andere pulverartige 
Massen. Zur H erst. der Lsg. n im m t m an z. B. 100 g FcSO., au f 1 1 W. Andere ge
eignete Stoffe sind CuSO.,, Citronen- oder Borsäure. Vgl. Schwed. P . 80 607; C. 1934. 
II. 3423. (D. R. P. 605 436 K l. 32b vom  9/4. 1932, ausg. 10/11. 1934.) M. F . Mü.

J. Pipis und St. Lang, U ngarn, Herstellung widerstandsfähiger Gegenstände aus 
Ton. Dem Ton m ischt m an 15— 25%  A sbest zu. Die G egenstände können nach e r
folgtem B rennen auch  m it einer Porzellanm asse überzogen werden. (Ung. P. 108 896 
vom 18/3. 1933, ausg. 16/3. 1934.) K ö n ig .

Ceramie Products Co., übert. von: Stuart M. Phelps, P ittsbu rgh , P a ., V. S t. A., 
Herstellung keramischer Formlinge von geringer Wärmeausdehnung. 60 (Teile) gepulverter 
Cordierit werden m it 15 SiC-Pulver u . 25 einer Tonmischung, welche noch organ. Faser
stoffe enthält, verm engt, w orauf die M. geform t u. geb rann t w ird. D er poröse Form ling 
wird dann m it Pech oder A sphalt im prägniert. (A. P. 1 978 691 vom  4/2. 1933, ausg. 
30/10.1934.) H o ffm a n n .

S. C. G. Ekelund, G uldsm edshyttan, Schweden, Gewinnung von Tonerdezement 
und Generatorgas m it niedrigem Schwefelgehalt und einer Temperatur von wenigstens 900°. 
Gebrannter K alk  u. calc. B aux it w erden nach Mischen m it feinkörnigem Brennstoff 
u. Überführung in  B rikettform  in  einem m it Abzapfung der fl. Schlacke arbeitenden 
Gasgenerator, dessen Gebläseluft eine Temp. von wenigstens 400° aufweist, geschmolzen. 
Der in den B riketten  enthaltene Brennstoff wird auf diese Weise vergast, w ährend 
die Bauxit, K alk  u. B rennstof fasche enthaltende Schlacke nach dem Mahlen den 
fertigen Zem ent bildet. (Schwed. P. 81 694 vom  8 / 8 . 1931, ausg. 9/10. 1934.) D r e w s .

American Cyanamid Co., New York, N . Y ., übert. von: Waldemar C. Hansen, 
Westfield, N. J . ,  V. St. A., Herstellung von leicht gefärbtem „Keenes Zement“  aus eisen
haltigem Rohgips. D as F e w ird nach dem  E ntw ässern des Rohgipses in  farblose Fe- 
Verbb. übergeführt. Dies gelingt durch E rh itzen  der Fe-haltigen M. in  Ggw. geringer 
Mengen ( 1 —3% ) von (NH,).,SO.,, (N H 4 ).,As04, (N H 4 )3 P 0 4, H 3 P 0 4  oder H 2 S 0 4. (A. P. 
1972888 vom 19/1. 1932, ausg. 11/9. 1934.) H o ffm a n n .
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Vitrefrax Corp., übert. von: Thomas S. Curtis, H unting ton  P ark , Cal., V. St. A.,
Herstellung von amorphem M ullit. M ullit w ird geschmolzen u. plötzlich abgekühlt. 
(A. P. 1973 408 vom  30/7. 1928, ausg. 11/9. 1934.) H o ffm a n n .

Lewis F. Harding, übert. von: Chester S. Hathaway, M iddleboro, Mass., 
V. S t. A ., Wasserabweisende Überzugsmasse, bestehend aus 376 (Teilen) Portlandzem ent, 
55 „d rip  oil“  (d. i. ein bei der L euchtgasherst. anfallendes Abfallprod.) u. 10 eines 
Trockenm ittels, wie M anganresinat. (A. P. 1956 442 vom  5/11. 1930, ausg. 24/4. 
1934.) H o ffm a n n .

Lakka ja Eristysteollisuus Osakeyhtiö, Helsingfors, F innland, Isolierstoffe 
fü r  Bauzwecke. B itum enpeeh u. Bzn., Petroleum , N aph tha  o. dgl. werden m it Füll
stoffen, wie Sägespäne, Lederstaub, K ieselgur oder Asbest verm ischt. Vor dem Zu
mischen dieser Stoffe w ird das B itum enpech 100— 400° über seinen F . erh itz t. (Finn. P.
16 016  vom  1/2. 1933, ausg. 25/10. 1934.) D r e w s .

H. Wanner, B udapest, übert. von: Helene J. Berendt, Brem en, Isoliermasse, 
bestehend aus Asbest, weichem kohlensauren K alk  u. einem hydraul. Bindemittel. 
Dio M. is t schneidbar, W ärm e u. Schall isolierend. (Ung. P. 108 733 vom  5/9. 1932, 
ausg. 1/3. 1934. D. P rior. 5/9. 1931.) K ö n ig .

Richard Kraft, Gustav Hertel und Josef Tomschik, W ien, Herstellung einer 
unsichtbaren Imprägnierung zum  Wasserabweisendmachen von Kunststeinmassen, Ver
putz, Stuck, Holz o. dgl. m it H ilfe von in  Ä ther, Aceton, A m ylacetat o. dgl. gel. Nitro
cellulose oder Celluloid, dad. gek., daß die F lächen oder Gegenstände zur Erzielung 
einer lediglich die Saugfähigkeit aufhebenden Porenverengung u . Vermeidung eines 
zusam m enhängenden Überzuges m it solchen Lsgg. durch Streichen, Spritzen oder 
T auchen k. behandelt werden, die n ich t m ehr als 0,5—5 %  N itrocellulose oder Celluloid 
ohne weitere Zusätze als etw a Farbstoffe enthalten . (Oe. P. 138 570 vom  3/8. 1931, 
ausg. 25/8. 1934.) H o ffm a n n .

Hans Metzker, W ien, Verputzmasse fü r  M auern u. dgl., bestehend aus Sand, 
gequetschtem  Glas, g lasharten B ruchstücken aus Porzellan, S teingut o. dgl. u. einem 
B indem ittel, wie K alk. (Oe. P. 138 977 vom  15/3. 1933, ausg. 10/10. 1934.) H offm .

Canadian Gypsurn Co., Ltd., Toronto, O ntario, Canada, übert. von: George
D. King, Chicago, IU., V. S t. A., Wandbelagsmasse, bestehend aus Gips, einem Schaum
m ittel, K arayagum m i u. W. (Can. P. 328825 vom  5/12. 1931, ausg. 27/12.
1932.) H o ffm a n n .

George Witty, Long Island  City, und  Otto J. Kalt, New Y ork, N . Y ., V. St. A., 
K unststein, hergestellt aus einer Mischung aus 30 (Teilen) MgO, 20 calciniertem Bauxit, 
50 Sägespänen, 10 Sand u. der zum Abbinden erforderlichen Menge von gel. MgCl2 

u. CaCl2. Z ur Beschleunigung des E rhärtens kann  die verform te M. in  eine Lsg. ge
tau ch t werden, welche zu gleichen Teilen MgSiF„ u. K 2 S 0 4  en thält. (A. P. 1974227 
vom  28/9. 1933, ausg. 18/9. 1934.) “ ' H o ffm a n n .

Herman F. Hoevel, New Y ork, N . Y ., V. S t. A., Herstellung schalldämpfender 
Wandverkleidungsplatten durch Verform en eines Gemisches von K orkschrot u . einem 
leim artigen B indem ittel, wie Casein- oder H autleim . Die Form linge werden unter 
Anwendung von W ärm e getrocknet. (A. P. 1960 440 vom  19/8. 1931, ausg. 29/5. 
1934.) H o ffm a n n .

Leopold Aschner, B erlin-Charlottenburg, Herstellung von Isolierformlingen aus 
Strohhäcksel u. anorgan. B indem itteln , dad. gek., daß a) H äcksel vor der Verformung 
m it einer Mg-Salzlsg. bis zur Erw eichung du rch trän k t u . h ierauf m it Magnesitpulver 
verm engt w ird, —  b) dem  H äcksel vor dem  Vermischen m it dem  B indem ittel Getreide
grannen  u. -spelzen zugesetzt werden. (D. R. PP. 579 535 K l. 80b vom 18/10. 1931, 
ausg. 21/9.1934 u. 580 691 K l. 80b [Zus.-Pat.] vom  17/11.1931, ausg. 22/9.1934.) H o ff .

Albin Vitalis Carlson, Stockholm, Herstellung von porösen Bau- und Füllstoffen 
durch  A ufblähen von  gasentwickelnde Stoffe en thaltenden  M ineralien durch Erhitzen 
au f die Erw eichungstem p. bis zur Gasentw., dad . gek., daß  1. m an Gesteine sedimen
tä re r  H erkun ft m it einem  in  der Regel etw a 50 G ew ichts-%  übersteigenden Geh. an 
K ieselsäure, die zu einem erheblichen Teil aus w irksam er, d. h. gebundener oder hydrati- 
sierter K ieselsäure besteht, sowie einen Geh. an  Salzen, z. B. Sulfaten, Carbonaten, 
Ferriten , u . an  die Zähfl. regelnden Basen, insbesondere Sesquioxyden, bis zum E in
setzen der stoßweisen Gasbldg. erh itz t, —  2. m an an  sich ungeeigneten oder schlecht 
geeigneten sedim entären Gesteinen durch Zusatz natürlicher oder künstlicher Mineral- 
stoffc den erforderlichen Geh. an  w irksam er K ieselsäure u ./oder Salzen u./oder Basen 
verleiht, —  Verf. nach 1. in  A nwendung auf Alaunschiefer, dad. gek., daß die Erhitzung
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in zwei Stufen durchgeführt w ird, wobei in  der ersten Stufe durch E rh itzen  auf etw a 
1000° Sulfate gebildet werden, die in  der zweiten Stufe durch E rh itzen  auf etw a 1300° 
mit der K ieselsäure u n te r Gasbldg. zur R k. gebrach t w erden. (D. R. P. 603 542 
Kl. 80b vom 2/12. 1932, ausg. 3/10. 1934. Schwed. P rior. 19/12. 1931.) H o ffm a n n .

„Straba“ Straßenbaubedarfs-Akt.-Ges., Zürich, Herstellung eines pulverigen, 
bitumenartige Bestandteile enthaltenden hydraulischen Bindemittels nach D. R . P . 600 184, 
dad. gek., daß  1. a n s ta tt  echter bitum inöser B estandteile Öle, E ette , KW -stoffe, sowie 
im allgemeinen neu trale  benzollösliehe oder schm elzbare organ. K örper verw endet 
werden, —  2. die zur V erwendung gelangenden Stoffe weniger als 6 % , gerechnet auf 
das Gewicht des zur Verwendung kom m enden hydraul. B indem ittels, betragen. (D. R. P. 
604340 Kl. 80b vom 1/6. 1932, ausg. 19/10. 1934. Zus. zu D. R. P. 600 184; C. 
1934. II. 4496.) H o ffm a n n .

Giovanni Rodio, M ailand, Gleichmäßige Verfestigung und Dichtung von Erdschichten. 
Man verw endet eine Silicat-, z. B. W asserglaslsg. u. tre ib t spätestens gleichzeitig m it 
ihr noch eine zweite, eine m it dem Silicat langsam reagierende M etallverb, enthaltende 
wss. El., z. B . K alkm ilch, oder CaC03-Aufschlämmung u. darauf u n te r gesteigerten^ 
Druck eine m it dem überschüssigen S ilicat rasch reagierende wss. E l., z. B. Lsgg. von 
Säuren, sauren Salzen, E rdalkali- wie Mg-Salzen ein, die Summe der Stoffe in solchen 
Mengen anwendend, daß zur Ausfüllung der H ohlräum e ausreichende Nd.-Mengen 
entstehen. D arauf kann  m an u n te r jeweils w eiter gesteigertem  D ruck noch eine Zem ent
suspension oder, bzw. u . noch, eine, gegebenenfalls E lek tro ly te  enthaltende u. nach 
geregelter Zeit ausflockende, Tonemulsion nachpressen. Diese M ittel sollen innerhalb 
der noch nicht e rs tarrten , vorher eingeführten Rk.-M . A dern bilden bzw. ausflocken. 
Das Silicat u. dio dam it langsam reagierende M etallverb, können auch in  gemeinsamer, 
gegebenenfalls nach der Vermischung filtrierter, durch  geeignete Zusätze oder Konz.- 
Wahl auf bestim m te Gelbildungszeit eingestellter Lsg. verw endet werden. Die Lsgg. 
können durch dasselbe R ohr oder durch m ehrere R ohre eingeführt werden. (Schwz. P. 
169 989 vom  22/6. 1933, ausg. 1/9. 1934. D. Priorr. 18/7. u. 8/11. 1933.) M a a s. '

VII. A grikulturchem ie. Schädlingsbekäm pfung.
Brian Lessware, Fischguano. Seine Herstellung, Verwendung und Wert. B ericht 

über H erst. von F ischguano u. seine Verwendung als organ. D ünger m it gu ter Nach- 
wrkg. (Fertiliser, Feed. S tuffs F arm  Suppl. J .  19. 681— 82. 1934.) G kim m e.

J. W. Peiwe und  K. A. Januschkowskaja, Die Reaktion von Leinsorten reiner 
Linie a u f die M ineraldüngung und  Kalkung. D ie W rkg. der D üngung w ar von der 
Flachssorte abhängig. D er Fasergeh. nim mt, u n te r dem  E influß höherer D üngem ittel
gaben ab. D er Ölgeh. der Leinsam en än d ert sich dagegen nur wenig u n te r dem Einfluß 
der Düngung. (Chemisât, socialist. Agric. [russ. : Chimisazija ssozialistitscheskogo 
Semledelija] 1934. 25— 32. Jun i.) S c h ö n f e l d .

H. F. A. North und  T. E. Ödland, Saatausbeule bei Straußgras (Agrostis tenuis 
Sibth), beeinflußt durch die Düngungsart. Die Saatausbeute w ird vor allem durch die 
N-Gabe beeinflußt, K „0  u. P .,0 5  zeigten n u r geringen Einfluß. (J . Amer. Soc. Agron. 
26. 939—45. 1934. K ingston“[R , I.] .)  G rim m e.

Vincent, Herviaux und Sarazin, Untersuchung über die Entw icklung einer Futter
rübe m it großem Ertrag. Dio F u tte rrübenern te  is t in  hohem M aße abhängig von déni 
Grade der K 2 0-D iingung (200—400 kg R ein-K 20  je  ha je  nach  dem  K 2 0-Z ustandc 
des Bodens) bei p a  =  6,2— 8,0. Beidüngung von N itra t u . Superphosphat. (Ann. 
agronom. [N. S.] 4 . 793— 809. 1934.) G rim m e.

D. S. Fink, Bodenfaktoren, welche die Giftigkeit von Galciumcyanamid verhindern. 
Als Gegenmittel gegen die Giftwrkg. kom m en vor allem A bsorptionsm ittel in Frage, 
z. B. organ. Substanz, auch Holzkohle w irkte sehr gu t. (J . Amer. Soc. Agron. 26. 
929—39. 1934. Madison [W isc.].) G rim m e.

H. Puchner, Untersuchungen über Bodenausblühungen. I I I .  M itt. (I I. vgl. C. 1931.
I. 1810.) A ustrocknende 3 %  N a 2 C 0 3  en thaltende Schwarzerden zeigen weiße Aus
blühungen von Soda. B ei A ustrocknung w ieder angefeuchteter Proben aber w andert 
durch die Einw. der Soda en tstandenes H um ussol ebenfalls an  die Oberfläche u. fä rb t 
die sich zum zweiten Male ausscheidenden Sodakrystallo braun. Dieses W andern der 
Humuslsg. zeigt sich auch darin , daß  beim A ustrocknen von N a 2 C 03-haltigem  Boden
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brei sich oben eine hum usreichere K ruste  abseheidot. (Kolloid-Z. 67. 327— 30. Juni 
1934. W eihenstephan, Labor, f. B odenkunde d. Techn. Hochschule M ünchen.) Le c k e .

A. W. Sokolow, Horizontale Verteilung der Dünger im  Boden und ihre Bedeutung 
f ü r  den Ertrag der überirdischen M asse und der Wurzeln der Pflanze. (Phosphorsäure 4. 
600—08. 1934. Moskau, W iss. In s t. f. D üngerforsckung.) L u th e r .

Walther Trappmann, Schädlingsbekämpfung und Wirtschaftslage. I .  I I . Über die 
N otw endigkeit der B ereitstellung quecksilberhaltiger G etreidebeizm ittel zur Sicherung 
des Brotgetreides, die zu r B ekäm pfung der w ichtigsten P ilzkrankheiten  unentbehr
lichen C u-Präparate usw . (Chemiker-Ztg. 59. 14— 15. 29— 30. 1935. Berlin-
D ahlem .) P a n g r itz .

M.-J. Duhaquié, Wirkungsweise der Kupferbrühen. K rit. A uswertung der ver
schiedenen Ansichten u n te r Berücksichtigung der E rkenntnisse der Kolloidchemie. 
(Progrès agric. viticole 102. (51). 563— 65. 1934.) Grimme.

Hubert Martin, D ie Verwendung von Petroleicmprodukten als Qärlnereispritzmiüd. 
(Vgl. C. 1935. I . 1111.) B erichte über Geeignetheit verschiedener Petroleumfraktionen 
zu Sommer- u . W interspritzungen. Bei U nterss. über die G eeignetheit gewisser Prodd. 
als Seifenersatzm ittel erwiesen sieh die N aphthensäuren  als unbrauchbar. Bessere 
R esu lta te  ergaben die bei der H jS 0 4-R affination anfallenden y- u . ^-Sulfonsäuren. 
N äheres im  Original. ( J . In s tn . Petro l. Technologists 20. 1070— 79; Petrol. Times 32. 
631— 33. 1934. B ristol.) Grimme.

H. Martin, Insékticide Sprilzm ittd  fü r  Obstbäume. Petroleumprodukte als Misch
zusätze. (Vgl. vorst. Ref.) (Fertiliser, Eeed. S tuffs F arm  Suppl. J .  19. 674—75.
1934.) Grim m e .

Ralph H. Smith, Henry U. Meyer und Charles O. Persing, Nicotindam pf bei 
der Bekäm pfung der Kaltmotte. Die Verss. ergaben, daß N icotin in Dam pfform  äußerst 
s ta rk  tox. w irk t, so daß sich N icotinbegasungen empfehlen. Im  Original die Beschrei
bung  eines p rak t., fahrbaren  Begasungsapp. (J . econ. E ntom ol. 27. 1192—95. 1934. 
R iverside [Cal.].) Grimme.

R. Fowler, Die Verwendung von chemisch behanddten Wellpappebändem als Zusatz
bekämpfung der Apfelmotte. M it einer Lsg. von ß-N aphthol in  Schmieröl werden im 
D ezember Baum ringe angebracht. N äheres im  Original. ( J .  Dep. Agric. South  Australia 
3 8 . 453— 56. 1934.) Grimme.

H. Luckmann, Rührwerk zur Phosphorsäurebestimmung in  Düngemittdn. Be
schreibung eines leicht herzustellenden R ührw erkes. (K unstdünger u . Leim 31. 160 
bis 161. 1934.) L u th e r .

Josue Gollan, Volumenometer zur Bestimm ung der Bodenkontraktion. Vf. be
schreib t einen aus drei kom m unizierenden senkrechten R öhren bestehenden App., 
m it dem die bei der V ol.-Best. an  getrockneten Böden au ftretenden  Schwierigkeiten 
verm ieden w erden sollen. N ach E infüllen von H g bis zu einer bestim m ten Marke im 
d ritten  R ohr T  w ird der zur E inführung der Bodenprobe dienende, nu r m it einer 
schrägen Öffnung versehene Löffel in  die erw eiterte obere Öffnung des ersten Rohres A
leer eingebracht, das überschüssige H g abgelassen, das m ittlere graduierte Rohr B
m it einem un teren  H ahn  R  abgeschlossen u. bis zur N ullm arke entleert, dann wird 
in  A  der Löffel m it der Bodenprobe eingeführt, H ahn  R  geöffnet u . soviel Hg in B  
eingefüllt, daß  dio Marke in  T  w ieder erreich t w ird. Die Ablesung in  B  ergibt das Vol. 
des trockenen Bodens. (An. Soc. cient. S an ta  Ee 5. 9— 13. 1933. S an ta  Ee.) R . K. MÜ.

Alîredo Quartaroli, Uber die Bestimm ung von löslichem K a lk  und löslicher Magnesia 
im  Ackerboden. Vf. h a t die von  ihm  früher m itgeteilte  Methodö der Mikrobest, von 
Ca u. Mg (C. 1935. I .  1277) an  21 Böden m it besten Erfolge ausprob iert u. te ilt die 
erhaltenen R esu lta te  m it. Tabellen im  Original. Die W ichtigkeit des L O E W s c h e n  
Co/Mg-Verhältnisses für das Pflanzenw achstum  fo rdert unbed ing t die Best. von 1. 
CaO u. MgO bei der Bodenanalyse. (Ann. Chim. applicata 24. 458—64.1934. Rom.) G ri.

G. W. Leeper, Zusammenhänge zwischen Boden und Manganmangel der Pflanzen. 
Vf. w eist da rau f hin, daß Böden m it höherem  Säuregeh. als pH =  6,7 in  der Regel 
kein ausnutzbares Mn en thalten , dagegen neutrale  u . alkal. Böden in genügender Menge. 
Z ur Erfassung des ausnutzbaren  h in  w ird der Boden zunächst m it n. N H 4 -Acetatlsg. 
von pn =  7 ausgelaugt. H ierdurch geh t in Lsg. der M n-Anteil, welcher basonaustausch- 
b a r is t. E s folgt eine 2. A uslaugung m it dem gleichen R eagens un ter Zusatz von 0,2% 
Chinol, w odurch „ a k t. MnO„“  e rfaß t w ird. (N ature, London 134. 972—73. 1934. 
Melbourne.) Grimme.
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v m .  M etallurgie. M etallographie. M etallverarbeitung.
T. H. Miller, Erzanreicherung. Allgemeine Ü bersicht über Förderung, A rt der 

Verarbeitung, R eagenzienverbrauch im  besonderen hei Cu-, Pb-, Zn-, Au- u. Ag-Erzen. 
Amerikan. S ta tis tik . (U .S . Dep. In terio r. B ur. Mines. M inerals Yearbook 1 9 3 4 . 551 
bis 553.) _ P a n g r i t z .

0. E. Kiessling und H. W. Davis, Eisenerze, Gußeisen, Eisenlegierungen und  
Stahl. Über Gewinnung, V erarbeitung usw. im  besonderen in  U. S. A. (U. S. Dop. 
Interior. B ur. Mines. M inerals Yearbook 1 9 3 4 . 317— 66.) P a n g r i t z .

Robert S. Archer, Qualitätssteigerung bei Eisen und Stahl. Ü bersicht über die 
letzte E ntw . bei Gußeisen (niedriggekohltes Gußeisen, m it N i u . Cr legiertes Gußeisen, 
Niresist u . austen it. Gußeisen), bei Tem perguß, Spezialguß, S tahlguß, sowie hei der 
Herst. von B andstah l u . Blechen, besonders fü r Emaillierzwecke. H ärtesteigerung 
bei S tah l durch H ä rten  u. durch  Zugabe von carbidbildenden E lem enten. Verhinderung 
des K ornw aehstum s durch  Legieren von Al, V u . durch  W ärm ebehandlung, E ntw . 
des Cr-, Ni-Cr-, Cr-V- u. Si-M n-Stahls, sowie des korrosions- u . hitzebeständigen Stahls, 
unter besonderer B erücksichtigung des 18-8-Stahls. E rsa tz  von S tah l durch  L eich t
metalle bzw. V erwendung von S tah l in  Verb. m it Leichtm etallen. (M etal Progr. 27. 
Nr. 1. 22— 26. 64. Ja n . 1935. Chicago.) F r a n k e .

Franz Pohl, Beiträge zur K enntnis des Schalenhartgusses. Auszug aus der A rbeit 
von P o h l  u. S c h ü z  (C. 1 9 3 3 . I . 3774). (Gießerei 22  (N . F . 8). 27— 31. 18/1. 1935. 
Königsbronn, W ürttem berg .) F r a n k e .

Er. Scharifenberg, Über das Legieren von Hart- und Walzenguß. Systom at. Verss. 
über den E influß von Cr, N i u . Mo auf die Verschleißfestigkeit von W alzenguß ergab, 
daß Mo allein verschleißfester m acht, als Cr u . Mo zusam m en. Im  V erhältn is von Mo 
zu Gr-Ni bzgl. der Einw. auf den V erschleißw iderstand zeigten sich einige U nklarheiten, 
doch schien Mo in seiner verschleißm ildem den W rkg. Cr-Ni noch zu übertreffen. Verss. 
zeigten ferner die Möglichkeit, H artgußkaltw alzen  m it den  erforderlichen Eigg. u. 
einer O berflächenhärte von 600 Brinelleinheiten durch  Zusätze von Cr, N i bzw. Mo 
mit Sicherheit herzustellen, wobei der G rad des Legierens m it den Legierungselementen 
unterschiedlich is t, d a  sie den zur Erreichung des H öchstw ertes an  H ärte  erforderlichen 
Zerfall der M ischkrystalle zu M artensit herbeiführen müssen. (Gießerei 22 (N. F , 8 ). 
31—35. 18/1. 1935. Duisburg.) F r a n k e .

Wilh. Herrmann, Z u r Wärmebehandlung von Stahlwerkzeugen in  Öl- und Metall- 
bädem. N ach E rörterungen  über dio Verwendungsmöglichkeiten, Vor- u. N achteile 
der Ölbäder w erden Pb-B äder besprochen; diese müssen frei von Sn u. S sein; ihre O xy
dation kann durch Abdecken, vorzugsweise m it Holzkohle, erfolgen; durchD eckschichten 
ans gemahlenem K oks kann  S in  das P b  getragen werden. Verschm utzte Pb-B äder 
werden durch E inrühren  von trockenen N aCN -Stücken gereinigt. W enn bei B adtem pp. 
unter 450° (Zündungstem p. der Holzkohle) die S tahlstücke verschm utzt aus dem  Pb-B ad 
kommen, erzielt m an reine Stahloberflächen durch E intauchen der h. Stücko in  B äder 
aus N aH C 0 3  oder N aN 0 3  u . A bschrecken in  W. Bei V erwendung von Deckschichten 
aus geschmolzenen Salzmischungen, bestehend aus NaCl, KCl, N a 2 C 0 3  u. K 2 C 03, wird 
ein dichter Abschluß erzielt, jedoch bleiben Salzteilo an  der Stahloberfläche haften, 
die aber in  W. 1. sind. A nhaften  des P b  an  dio S tahlteile w ird durch  vorheriges kurzes 
Eintauchen der Teile in  ein NaCl-Bad verhindert. Bei sehr niedrigen Behandlungs- 
tempp. können W eißm etallbäder verw endet werden, deren E. leicht un terhalb  100° 
gebracht werden kann. E s w erden Mischungen aus B i +  P b  +  Sn angegeben, deren E. 
zwischen 94 u. 180° liegt. Zum Schluß wird auf verschiedene Temp.-M eßgeräte fü r ver
schiedene Tempp. hingewiesen. (M etallbörse 24. 890— 91. 14/7. 1934.) H a b b e l .

Erich Scheil, Entstehung von Rissen in  Stahl bei der Wärmebehandlung. Aus der 
Lage eines Risses in  einer w ärm ebehandelten S tahlprobe k an n  auf das Temp.-Gebiet 
seiner E ntstehung  geschlossen werden. In  der Regel bilden sich die Risse ers t nach 
der letzten Eigonspannungsum kehr in  der N ähe der R aum tem p.; dies gilt auch für 
die Flocken im  S tah l. Die Rißbldg. erfolgt bereits bei Spannungen, die wesentlich 
unter der s ta t.  e rm itte lten  Trennfestigkeit liegen, sio is t besser m it den dynam . E r 
scheinungen bei wechselnder D auerbeanspruchung vergleichbar. Die Risse entstehen 
aus mkr. kleinen A nrissen, den M ikrorissen, von denen sich im allgemeinen nur einer 
bis zu einem M akroriß ausbildet, die aber häufig auch unsich tbar bleiben können. In  
dem Sonderfall der Flocken wachsen m ehrere Mikrorisse zu Makrorissen an. Zur U nters, 
der Mikrorisso is t die V ielhärteprobo geeignet. Die Risse entstehen im  allgemeinen
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n ich t so fo rt nach  dem Abkühlen, sondern ers t einige Zeit später. Sofortiges schwaches 
A nlassen verm indert die Zahl der Mikrorisse u . d am it die Schädigung des Stahles. 
(Areh. E isenhüttenw es. 8 . 309— 14. Ja n . 1935. S tu ttg a r t, Forschungsinst. Ver. Stahl
werke, A .-G ., D ortm und.) F r a n k e .

C. R. Austin, Übersicht über die Warmbehandlung und Fertigbearbeitung von 
Stählen. Vf. behandelt allgemein das Blankglühen, Zementieren in gasförmigen, festen 
u. fl. E insatzm itteln , N itrieren, die W arm behandlung von W erkzeugstählen, Abschreek- 
verff., Reinigen u. R ostverhinderung. (Metal Progr. 26. N r. 4. 99— 105. O kt. 1934. 
S ta te  College, P a ., V. St. A.) H a b b e l .

Wilhelm Bischof, Beitrag zur Frage der Anlaßsprödigkeit. W ie U nterss. an  un
legierten sowie an  Cr-, Mn-, Ni- u . C r-N i-Stählen zeigten, konnte die Anlaßsprödigkeit 
außer durch  die K erbzähigkeit noch deutlich an  Dauerschlag- u. Biegeproben nach
gewiesen werden. Physikal. Messungen w aren n icht oder nu r sehr eingeschränkt 
brauchbar. —  Verss. über den E influß der A bschreckhärtetem p., der Anlaßzeit u. 
d e r A nlaßtem p. sowie über Aussoheidungsvorgänge ließen Sondercarbide m it Mn u. 
Cr als T räger der A nlaßsprödigkeit erkennen. Die A nlaßsprödigkeit konnte n icht durch 
Ausscheidungsvorgänge e rk lä rt w erden; dagegen ließen sich alle Vers.-Ergebnisse 
einheitlich deuten , wenn zwei C arbide vorausgesetzt werden, ein Mn- oder Cr-reiches 
u. ein Mn- oder Cr-armes. Bei rascher A bkühlung bleibt das Mn- oder Cr-reichere 
C arbid bis zu tieferen Tem pp. erhalten , bei denen es u n te r Mn- oder Cr-Abscheidung 
in  d a s  entsprechende ärm ere C arbid zerfällt. D er spröde Z ustand  t r i t t  d ann  ein, wenn 
die Zerfallsgeschwindigkeit der Carbide größer is t als die Auflösungsgeschwindigkeit 
d er abgeschiedenen Cr- oder Mn-Mengen in  der G rundm asse. D urch Verzögerung 
d er Auflösung oder des Zerfalls erk lären  sieh auch die Einflüsse anderer Legierungs
bestandteile u. des H erst.-V erf.. (Areh. E isenhüttenw es. 8 . 293—301. Jan . 1935. 
Ereiberg, E isenhüttenm . In s t, der Sachs. Bergakadem ie.) F r a n k e .

Richard Mailänder, Kerbempfindlichkeit bei Wechselbeanspruchung von legierten 
und unlegierten Stahlen. W ie die Auswertung von ca. 380 Biegewechselversuchsreihen 
an  polierten u. gekerbten Proben aus unlegierten, niedriglegierten Mn-, Si-, Ni-, Cr-, 
Ni-Cr- u. austen it. S tählen zeigte, hän g t die K erbem pfindlichkeit im  wesentlichen 
von der Zugfestigkeit ab . Bei gleicher Streckgrenze haben die unlegierten Stähle etwa 
dieselbe K erbem pfindlichkeit wie die legierten Stähle, wovon —  wie auch in  anderen 
Fällen —  nu r au sten it. S tähle ausgenom men sind. V ergleicht m an die Stähle mit 
derselben W echselfestigkeit am  polierten S tab , so zeigen die unlegierten Stähle eine 
etw as höhere K erbem pfindlichkeit als dio legierten; auf der G rundlage gleicher Zug
festigkeit t r i t t  die höhere K erbem pfindlichkeit ebenfalls hervor. Die Unterschiede 
in  der K erbem pfindlichkeit der unlegierten u . legierten S tähle sind aber, wenn man 
dio S treuung berücksichtigt, n ich t so groß, daß n ich t im Einzelfall ein unlegierter Stahl 
weniger kerbem pfindlich als ein legierter S tah l sein könnte. W esentlich is t aber, daß 
bei gleicher Zugfestigkeit die W echselfestigkeit selbst, sowohl fü r polierte als auch für 
gekerbte Proben, fü r die legierten S tähle durchschnittlich  höher is t als für die nicht
legierten. (S tah l u . E isen 55 . 39— 41. 10/1. 1935. Essen.) F r a n k e .

J. B. Johnson und  T. T. Oberg, D ie W irkung von Kerben a u f nitrierten Stahl. 
An Proben eines Stahles m it 0,35%  C, 1,5%  Cr, 0,2%  Mo, 0,5%  Mn, 1,25%  Al, die 
gehärtet, bei zwei verschiedenen Tem pp. angelassen u. im  n itrie rten  u. nichtnitrierten 
Z ustand nach  E inkerbung au f Zug- u . Erm üdungsfestigkeit sowie H ärte  geprüft wurden, 
stellten  Vff. fest, daß bei den ungekerbten Proben die Erm üdungsfestigkeit durch die 
N itrierung ste ig t u . das n itrie rte r S tah l gegen K erben unem pfindlicher ist. (Metals 
and  Alloys 5. 129— 30. 1934.) WENTRUI’.

T. G. Grey-Davies, Das Auftreten von Blasen a u f Stahlblechen m it besonderer 
Berücksichtigung der ursprünglichen Struktur des Gußblockes. D ie G üte der Blechober
fläche h än g t m it dem  Gefüge des Gußbloekcs insofern zusam m en, als Guß m it sehr 
d icker G ußhau t m eist blasenfreie Bleche ergibt. D ie Dicke der Gußschale is t eine 
F unk tion  der Gießgeschwindigkeit; m it sinkender G eschwindigkeit n im m t sie zu. 
W eitere M öglichkeiten zur Steigerung dieser Schalendicke durch  geeignete Gießführung 
w erden besprochen. — Die ungünstigen Folgen geringer Sehalendicke fü r die Blech- 
herst. w erden durch  nachlässige B ehandlung des Blockes bei der W eiterverarbeitung 
o ft erheblich v ers tä rk t. E s w erden Anweisungen gegeben, wie auch  hier Fehler zu 
verm eiden sind. (Sheet M etal In d . 8 . 507— 09. 514. Sept. 1934.) G o ld b a c h .

D. Hanson, Legierter Stahl von heute. Inhaltlich  iden t, m it dem C. 1934. II. 
1678 referierten A ufsatz. (Chem. Age 31. M etallurg. Sect. 17— 18.1/9.1934.) W e n tr u p .
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George F. Comstock, Neue Bedeutung des T itans fü r  S tahl und Legierungen. N ach 
Hinweis auf die s ta rk  oxydierende W rkg. des T i u. den teilweisen E rsa tz  dos Al durch 
Ti zur Erzielung eines feineren Gefüges w ird an  H and  der einschlägigen L ite ra tu r dio 
„Konel“ -Legierungcn (73%  Ni, 17%  Co, 7 ,5%  Fe, 2,5%  Ti) als Beispiel der H ä r te 
steigerung durch  A usscheidungshärtung m ittels T i, wobei diese Erscheinung w ah r
scheinlich der Bldg. von Ee3Ti zuzuschreiben ist, angeführt. D er Vorgang der Aus
scheidungshärtung beim E isen u. austen it. S tah l w ird auf G rund des Ee-Ti-Diagramm s 
beschrieben u. dio A nsichten von WÄSMUHT u. K r o l l  (C. 1 9 3 1 . II . 2925) u. S e l -  
j e s a t e r  u . R o g e r s  (C. 1 9 3 2 . I I .  597) d isku tiert. W ertvoll is t die große- A ffin itä t 
des Ti zum C, w odurch S tah l m it niedrigem C-Geh. durch Zugabe von Ti die Eigg. 
von fast C-freien Legierungen annehm en kann. Beim Schweißen von rost- u. korrosions
sicherem C r-N i-Stahl, dessen W irksam keit durch Ti noch erhöh t w erden kann, v e r
hindern geringe Ti-Zusätze, grobe K ornbldg., V ersprödung u. vor allem interkrystallino 
Korrosion. F erner w ird durch Zugabe von Ti zu C r-S tählen (4%  Cr; 0,2%  C) eine 
ferrit. G rundm asse u. eine bedeutend bessere B earbeitbarkeit erzielt. Legieren von 
Ti (unter 1% ) zu Cu-Guß, bew irkt bei entsprechender W ärm ebehandlung eine be
deutende E rhöhung der eloktr.. Leitfähigkeit, die 40— 50%  der des reinen Cu erreicht. 
Dem Gußeisen zulegiert, bew irkt T i eine G raphitisierung des Gußeisens, ähnlich wie 
Si, u. eine Verfeinerung des G raphits, wobei die Biegefestigkeit um  15% , Zerreiß
festigkeit um  12% , sowie die H ä rte  erhöh t u. die B earbeitbarkeit verbessert wird. 
Die W rkg des Ti auf Al is t bem erkensw ert: D urch die Bldg. von NiAl3  bei der A b
kühlung aus verhältn ism äßig  hohen Tem pp. in  der Form  von feinen Nadeln, die als 
K rystallisationskeim e wirken, w ird eine bedeutend feinere K rystallisation , besonders 
bei Legierungen m it 92%  Al, 8 %  Cu u 0,15—0,20%  Ti, erreicht, was zu einer 
Steigerung der Zerreißfestigkeit um  25%  fü h rt. (M etal Progr 2 7 . N r. 1. 36—41. Jan .
1935. N iagara Falls, N . Y .) F r a n k e .

M. Vialle und A. van den Bosch, Kenntlichmachung der Carbidausscheidungen 
in nichtrostenden 18-8-Stählen. Vff. beschreiben m ehrere M ethoden, die zum Nachweis 
von Carbidausscheidungen dienen können: Best. der V eränderung der physikal. Eigg. 
durch Messung des M agnetism us u. des Poten tia ls, ferner Nachweis der in terkrystallinen  
Korrosion durch akust. Unteres, nach M o n n y p e n n y  u. durch Best. des elek tr. 
Widerstandes u. schließlich durch  m etallograph. Unteres. H ierfür w erden eine 
Anzahl von Ä tzm itte ln  m itgeteilt u. besondere die A nwendung des P erch lo ra t
reagens (50 ccm HC104  konz., 50 ccm H 20  u. 10 g C uS 04) an  H an d  von  p rak t. 
Beispielen u. Schliffbildern ausführlich erläu tert. (Rev. M etallurgie 31 . 116— 21. 
1934.) _ _ F r a n k e .

Wenjamin S. Messkin und Boris E. Somin, Eigenschaften von N ickel-A lum inium - 
Magnetstahl. U nteres., die an  Proben aus S tah l m it 0,05%  C; 0,2%  Si; 0,015%  P ; 
Spuren S u. m it wechselnden Al- u. N i-Gehh. zwecks Feststellung der erforderlichen 
M agnetisierungsfeldstärke durchgeführt wurden, ergaben, daß  selbst bei W erkstoffen 
mit ziemlich hoher K oerz itivk raft bei einer F eldstärke  von etw a 4000 O ersted p rak t. 
u. bei etw a 10 000 O ersted vollkomm ene Sättigung  erreich t w ird. Säm tliche m agnet. 
Eigg. h a tte n  bei einer bestim m ten Probendicke, dio der günstigsten A bkühlungs
geschwindigkeit en tsp rach , einen H öchstw ert. Die Lage dieses H öchstw ertes fü r die 
Koerzitivkraft w urde m it zunehm endem  Al-Geh. nach  rechts, d. h . zu größeren Proben
dicken verschoben. D er E influß von N i u. Al auf die K oerz itivk raft w irkte sich dahin  
aus, daß Ni bei allen Probendicken die K oerzitivkraft, wenn auch  verschieden stark , 
erhöht, w ährend Al bei geringer u . großer Probendicke in  verschiedener R ichtung 
wirkte. Vff. e rk lären  diesen grundsätzlichen U nterschied in  der W rkg. von N i u. Al 
an H and des D reistoffschauhildes Fe-Ni-Al von K ö s t e r  (C. 1934. II . 2276). Der 
Höchstwert der R em anenz u. der M axim alinduktion bleibt vom Al-Geh. fa s t unbeein
flußt. — U nteres, über den E influß einer nach träg lichen  W ärm ebehandlung auf die 
magnet. Eigg. der N i-A l-Stähle zeigten, daß  durch richtige W ahl der Abkühlungs- 
geschwindigkeit beim  A bschrecken die günstigste Teilchengröße der ausgeschiedenen 
Phase erreicht u. d am it die m agnet. Eigg. dickw andiger Gußstücke s ta rk  verbessert 
werden können. E in  A bschrecken m it darauffolgendem  A nlassen is t n u r dann  zu 
empfehlen, wenn au f eine m öglichst hohe R em anenz W ert gelegt w ird. Sonst is t aber 
der G ußzustand am  günstigsten, w ährend durch W ärm ebehandlung K oerzitivkraft 
u. Remanenz niem als höher werden können als im G ußzustand bei günstiger W and
stärke. (Areh. E isenhüttenw es. 8 . 315— 18. Jan . 1935. Leningrad, In s t, fü r Metall- 
forsch.) F r a n k e .
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A. Grunert, W. Hessenbruch und K. Schichtei, Über hochhitzebeständige Chrom- 
Aluminium-Eisenlegierungen. Vff. untersuchen an  Cr-Al-Fe-Legierungen den Einfluß 
der Legierungselem ente (20— 60%  Cr bei 5 %  A l; 1— 12%  Al bei 30%  Cr) auf die 
H itzebeständigkeit. Aus ih ren  Verss. u . B etriebserfahrungen geh t hervor, daß die 
Eigg. der Cr-Al-Ee-Legierungen von denen der Cr-Ni-Legierungen zum Teil erheblich 
abweichen, wofür der Feinaufbau der beiden Legierungen verantw ortlich  gemacht 
werden kann : die Cr-Ni-Legiorungen sind austen it. u. haben infolgedessen ein flächen
zentriertes kub. G itter, w ährend dio Cr-Al-Fe-Legierungen ein raum zentriertes kub. 
G itter besitzen. Die Cr-Ni-Legierungen sind ausgesprochen korngrenzenempfindlich 
u. der K orrosionsangriff geh t in  erster L inie auf den K om grenzen vor sich. Die Cr-Al- 
Fe-Legierungen sind gar n ich t korngrenzenem pfindlieh, seihst w enn auf den Korn- 
gronzen vereinzelt Ausscheidungen sitzen. Die O xydation geh t über das ganze Korn 
gleichmäßig vor sich. Die H itzebeständigkeit der Cr-Al-Fe-Legierungen übersteigt 
die der Cr-Ni-Legierungen besonders im  Tem p.-G ebiet oberhalb 1200°, w ährend bei 
Tem pp. un terhalb  1200° jeweils entschieden w erden muß, ob hochwertiges Chrom- 
nickel oder Cr-Al-Fe vorteilhafter ist, wobei die K onstruk tionen  unbeding t dem Material 
angejpaßt werden müssen. In  besonderen Fällen, wo oxydierende, C- u. S-haltige 
A tm osphäre vorliegt, siud die Cr-Al-Fe-Legierungen dem  Chromnickel unbedingt 
überlegen. (Elektrow ärm e 5. 2— 11. Ja n . 1935. H anau  a. M.) F r a n k e .

Otto Lucas und Hanns Wentrup, Die Kohlenstofflöslichkeit von Eisen-Chrom- 
Siliciumlegierungen. D ie U nteres, h a tte n  den Zweck, die A bhängigkeit der Lösungs
fähigkeit des bei der H erst. von Eerrochrom  anfallenden V grprod. fü r C in  Abhängigkeit 
vom  Si-Gcli. festzustcllen. H ierzu w urden Fe-Cr-Si-haltige Schmelzen hei Tempp. von 
1550°, 1625°, 1700° u. 1800° im  K ohletiegel u n te r einer Decke von Petrolkoks bis zur 
S ättigung  an  C fl. gehalten. Die Cr-Gehh. der Legierungen w urden von 40—80%, 
die Si-Gehh. von 0— 40%  verändert. E s zeigte sich, daß  der C-Geh. m it steigendem 
Gr-Geh. ste ig t u . m it steigendem Si-Geh. fällt. Die Tem p.-A bhängigkeit der C-Löslich: 
ke it is t n u r gering. D ie höchsten C-Gehh. lagen bei 10%  G (0%  Si, 80%  Cr, 1700°), 
die niedrigsten  bei 1%  C (44%  Cr, 41%  Si, 1800°). (Z. anorg. allg. Chem. 220. 329—33. 
17/11. 1934. Berlin, E isenhüttenm . In s t. T. H .) W e n tr u p .

Everett Chapman, Vergleich zwischen Gußeisen und  Stahl hinsichtlich ihrer Ver
wendbarkeit als Konstruktionsmaterial. Auf G rund seiner B esprechung der Eigg. von 
Gußeisen u. S tahl kom m t Vf. zum Ergebnis, daß  die Festigkeit des g e s c h w e i ß t e n  
S tahles dem  theoret. aus der la ten ten  V erdam pfungswärm o errechneten W ert am 
nächsten kom m t, d a  es möglich ist, einen S tahl (0 ,08%  C) m it einer Zerreißfestigkeit 
von 45,70 kg/qm m  bei einer D ehnung von 35%  (Meßlänge 2") im  Lichtbogen unter 
Schw eißbedingungen horzustellen. Vf. w eist auf die Vorteile geschweißter Kon
struktionsteile  hin. (W eid. E ngr. 19 . N r. 12. 20— 24. Dez. 1934.) F r a n k e .

Block, E in flu ß  der Entwicklung der Werkstoffe und  Bearbeitungsarten a u f dm  
Dampfkesselbau. Überblick über die Steigerung der B eanspruchung von Dampfkesseln 
du rch  dio E ntw . der W erkstoffe vom  Gußeisen zum  Schweißeisen, unlegierten u. 
legierten F lußstah l u. die Verbesserung der W erkstoffbearbeitung. (W ärme 57. 674 
bis 679. 13/10. 1934. Essen.) R . K . M ü l le r .

R. K. Hopkins, Experimentelle Untersuchungen an Tieftemperaturanlagen fü r  den 
Entparaffinierungsprozeß. In  F ortsetzung  seiner früheren U nteres, (vgl. C. 1935. I- 
780) w urde zwecks p rak t. N achprüfung der erhaltenen Ergebnisse ein Vers.-Kessel 
gebaut, um  die E ignung von S tählen m it niedrigem  Ni-Geh. fü r Tieftemp.-Einrichtungen 
festzustellen. E s w urden dabei die geeignetsten Sehweißmethoden u. Elektroden 
bestim m t u. eine ohne Schwierigkeit durchzuführende Schweißung von Stahl mit 
2,25%  N i nachgewiesen. Die bei R aum tem p. u . bei — 45,5° erm itte lte  Kerbzähigkeit 
der Schweiße ergab in  allen Fällen zufriedenstellende W erte. E ine Erhöhung des 
N i-G eh. zwecks w eiterer Steigerung der K erbzähigkeitsw erte is t  unnötig . W ichtig ist 
jedoch die V ermeidung von W erkstoffen m it dendrit. Gefügeausbildung. Verss., die 
m it einem Spezialluftham m er durchgeführt w urden, bewiesen gleichfalls die besondere 
E ignung des 2,25%  N i-haltigen Stahles fü r B eanspruchungen bei tiefen Tempp. — 
Verss., die m it M n-Stählen (1— 2%  Mn) unternom m en w urden, lieferten für Be
anspruchungen bei tieferen Tem pp. keine genügenden Ergebnisse. (N at. Petrol. News 26. 
N r. 49. 21— 22. 24. 26. 28. 30. 5/12. 1934.) F r a n k e .

— , Kohlenstoffstähle fü r  Bohschienen, Stäbe, Bleche und Bandeisen. H erst., Weiter
verarbeitung u. Eigg. der S täh le; Bessem erstähle; D esoxydation m it Al; Alterungsr 
Sicherheit. (M etal Progr. 26. N r. 4. 33— 36. O kt. 1934.) H a b b e l .
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A. M. Kossogowski, Versuch zur Verbesserung der Oberfläche von weichen Stahl-, 
blocken, die fü r  Platierung verwendet werden. Vers. zur H erst. weicher Stahlblöcko 
(0,07—0,1%  Cu, bis zu 0 ,4%  hin) m it gesunder Oberfläche ohne Risse, V erunreinigungen 
u. R auheiten. (M etallurg [russ.: M etallurg] 9. N r. 2. 43—45. 1934. Alapajewisk- 
werk.) _ H o c h s t e in .

0. Jessin und A. Balabai, Über elektrolytisches Beizen des Transformatorenstahls. 
Es wurden die verschiedenen olektrochem. Beizverff. auf ihre V erw endbarkeit fü r die 
Entfernung des Zunders bei T ransform atorenstahl untersucht. G alvan. Beizen, d . h. 
Beizen im  kurz geschlossenen E lem ent Fe(H 2 S 0 4)Cu zeigte keinerlei Vorzüge gegenüber 
einfachem chem. Beizen in gleichen Bedingungen. Auch kathod . Beizen durch eine 
äußere Gleichstromquelle verlief sowohl in H 2 S 0 4 wio in  Sodalsg. unbefriedigend. 
Bessere Ergebnisse w urden beim anod. Beizen des Stahls in  30% ig. H 2 S 0 4 orzielt. 
Es beginnt bei einer K lem m enspannung von 0,2— 0,6 V, dio der E ntladung  der H -Ionen 
an der K athode u. Auflsg. des Fe an  der Anode entspricht. N ach kurzer Zeit (von
1—30 Min. entsprechend Strom dichte von  7,5— 1 A /qdm ) zeigt dio K lem m enspannung 
einen Sprung bis auf 3— 4 V u. an  der Anode beginnt die 0 2 -Entw ., welche mcchan. dio 
Reste des Zunders en tfern t. D er E nergieverbrauch is t hei 1 A m p/qdm  gleich 0,23 kW h/. 
2 qm bei einer Boizdauer von 20— 30 Min. Beizen m it W echselstrom in H 2 S 0 4 -Lsg. 
ergibt schlechte Oberflächen, w ährend in HCl (16,5% ig.) befriedigende Stahloberflächen 
erhalten werden. Die Massonbeizung von S tah lp la tten  w urde in  einer A rt H a y d e n - 
Bädern durchgefülirt. D er Energieverbrauch betrug bei oiner Strom dichte von 
5A m p./qdm  fü r G leichstrom  0,16, fü r W echselstrom 0,13 kW h/2 qm. (Chem. J .  Ser.
B. J . angew. Chem. [russ.: Chim itscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prik ladnoiC him ii]
6. 638—52. 1933.) S c h ö n f e l d .

W. A. Cheifetz, Entfernen einer farbigen Schicht (Tombak) von plattiertem A bfall
eisen. U nterss. über einen geeigneten E lektro ly ten  fü r die E lektrolyse von m it Tom bak 
plattiertem  E isen. U n ter der E inw . des Strom es in  einer neutralen  C u(N 0 3 )2 -Lsg. 
überzieht sich das E isen m it einer am orphen O xydsehicht, welche das Fe passiviert 
u. sein Po ten tia l bis auf 2,12 V erhöht. Die passivierende W rkg. des Überzugs is t von 
der Strom dichte unabhängig; sie s in k t m it steigender Tem p.; bei 65° w ird der Überzug 
unstabil. B eiS trom dichten  oberhalb 4A m p./qdm  is t die JoU LEscheW ärm esoerheblich, 
daß die Lsg. sieh schnell zu erhitzen beginnt. D er W iderstand der Lsg. zeigt ein M ini
mum bei einer Konz, von 1,0 Mol C u(N 03)2. D er Energieverbrauch pro Tonne K athoden - 
Cu ist d irek t proportional der S trom dichte. D er Proportionalitätskoeff. is t kleiner als 1. 
Der W iderstand der Lsg. is t vom  K ation  unabhängig; die A bnahm e dos Cu u. A n
reicherung der Lsg. an  Zn h a t keine Ä nderung des K lomm enspannungsahfalls zur Folge. 
Der K athodenprozeß is t n u r vom  hinreichenden Cu-Geh. der Lsg. (M indestgeh. 35 
bis 45 g/1) abhängig. Bei einer Anfangskonz. 160 g Cu/1 können pro L ite r 1 kg K athoden - 
Cu abgeschieden werden. D er abgearbeitete E lek tro ly t w ird wie folgt regeneriert. 
Bei Verd. w ird durch H ydrolyse das Ee ausgeschieden. D as Cu w ird m itte ls Zn als 
Cu(OH ) 2  ausgefällt. (Chem. J .  Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chim itscheski Shurnal. 
Sser. B. Shurnal prikladnoi Chim ii] 6. 653— 64. 1933.) S c h ö n f e l d .

J. P. Dunlop, A u s  Abfällen gewonnene Metalle. Über die Gewinnung von K upfer, 
Blei, Zink, Z inn, A lum inium , A ntim on u. Nickel aus A ltm etallen u. -legierungen, 
Schlacken usw. in  den V ereinigten S taaten . W irtschaftliche M itteilungen. (U. S. 
Dep. In terior. B ur. Mines. Minerals Y earbook 1934. 303— 15.) P a n g r i t z .

C. E. Pearson, D ie viscosen Eigenschaften von stranggepreßten eutektischen Blei- 
Zinn- und Wismut-Zinnlegierungen. S tranggepreßte eu tek t. Legierungen von Pb-Sn 
(37% Pb) u. B i-Sn (44%  Sn), die aus sehr reinen Ausgangsm aterialien dargestellt 
worden waren, w erden durch  D auerzugverss. u . norm ale Zugverss. gep rü ft; die E r 
gebnisse werden m it solchen an  ebenso geprüften G ußstücken, sowie stranggepreßten 
u. hierauf gealterten  u . ferner angelassenen Legierungen derselben Zus. verglichen. 
Mit Hilfe einer besonderen Vorr., die es g esta tte t, die auf die Q uerschnittseinheit des 
Zerreißstabes w irkende B elastung w ährend des D ehnungsvorgangs ko n stan t zu halten, 
wird festgestellt, daß  der D eform ationsbetrag hei frisch stranggepreßten S täben am 
größten is t u . beim  A ltern oder A nlassen abnim m t. Die V iscosität der Legierungen 
unterscheidet sich von der V iscosität der gewöhnlichen EH.; sie gleicht jener von 
dispersen Systemen, in  welchen der V iscositätskoeff. eine F unktion  der das Fließen 
bewirkenden K ra ft is t. D er D eform ationsm echanism us wird m kr. un tersuch t; der 
Ort des viscosen Fließens w ird in  den K orngrenzen gefunden. N ach den Messungen 
hängt die Abnahme der viscosen Eigg. beim  A ltern  oder Anlassen m it dem Anwachsen
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der K orngröße zusammen. (J . In s t. M etals 54 . 111— 23. 1934. A rm strong, Newcastle- 
upon-Tyne.) G l a u n e r .

H. Dürr, Mikroskopische Untersuchung einer Schlacke der staatlichen Hütte Firiza. 
In  Dünnschliffen von Bleiofenschlacken wurden Olivin, M ellilit, Magnetit, Hedenbergit 
u . Zinkblende opt. festgestellt. Die Schlacke is t also als mincralog. zusammengefügtes 
Gemenge, n ich t als homogenes Glas anzusehen. (Miniera 9. N r. 9/10. 5— 9. Sept./Okt. 
1934. Freiberg i. Sa. [Orig.: rum än. u. d tsch .]) J . S c h m id t.

F. K. Ziegler und  D. W. Bowland, Röntgenuntersuchungen an hochlegierlen Guß
stücken. An 9 A ufnahm en von Cr-Ni-Gußteilcn w ird erläu tert, wie sieh die verschiedenen 
Gußfehler auf R öntgenaufnahm en erkennen lassen. (Metal Progr. 26. N r. 6 . 22—26. 
D ez. 1934. E lyria , Ohio, The Electro-A lloys Company.) G o l d b a c h .

Dunlap J. McAdam jr. und Roheit W. Clyne, E in flu ß  von chemisch und 
mechanisch hergestellten Kerben a u f die Erm üdung von Metallen. In  der Annahme, 
daß  die zerstörende W rkg. der K orrosion n ich t allein der Querschnittsschwächung, 
sondern vor allem der Spannungsanhäufung durch au ftretenden  Lochfraß zu- 
zusehreiben is t, unterw erfen Vff. eine große A nzahl von unlegierten u. legierten 
S tählen  sowie von M etallen u . Legierungen einer K orrosion ohne gleichzeitige Be
anspruchung u. untersuchen danach den E influß  dieser auf chem. Wege erzeugter 
K erben auf die E rm üdung . E s werden die Beziehungen zwischen Zerreißfestigkeit 
u. prozentualer A bnahm e der E rm üdungsgrenze bei S tählen  u. Al-Legicrungen, sowie 
zwischen Korrosionszeit, prozentualer A bnahm e u. Zerreißfestigkeit in  K urven wieder
gegeben u. d isku tiert. Diese K urven, die hei Anwendung von Proben m it mechan. 
hergestellten K erben erhalten  worden waren, w erden w eiter m it denen anderer Forscher 
verglichen, u . aus der Ü bereinstim m ung der Ergebnisse geschlossen, daß die graph. 
D arst. der K orrosion ohne gleichzeitige B eanspruchung den E influß eines Kerbes von 
annähernd  konstan ter effektiver K erb wrkg. w iedergibt. Abweichungen untereinander 
werden ausführlich erk lärt. Vff. untersuchen ferner dio Beziehung zwischen Kerb
em pfindlichkeit (gemessen in  prozentualer Abnahm e) zu anderen physikal. Eigg.: 
D äm pfung, D ehnung u. Verfestigung. D as Streuen der W erte w ird auf Unterschiede 
in  der V erfestigungsfähigkeit bei Zerreißverss. zurückgeführt. Auffallend is t die starke 
A bhängigkeit der K erbem pfindlichkeit von der Verfestigungsfähigkeit. Ausführliche 
L iteratu rangabe. (J . Res. n a t. Bur. S tandards 13 . 527— 72. Okt. 1934.) F r a n k e .

Erich Gerold, M essung von Eigenspannungen nach dem Verfahren von F . Stäblein. 
Z ur K lärung der Frage, wie w eit m it dem  Verf. von S t ä b l e i n  (K ruppsche Mh. 12 
[1931]. 93) die genaue Erfassung der R andspannungen möglich ist, w urden Verss. an 
Proben aus einer gezogenen R undstango durchgeführt, wobei der V erlauf der Krümmung 
in  A bhängigkeit von der nach dem Abhoheln jeweils verbleibenden Streifenbreite 
festgestellt w urde. Verss. ergaben, daß  der H öchstw ert der D ruckspannungen nicht 
am  R and , sondern in  einiger E ntfernung  davon liegt. Obgleich die Spannungen gleich
m äßig verte ilt sein müssen, da  der Streifen aus einer gleichmäßig behandelten Rund
stange herausgeschnitten war, gab die R echnung diesen V erlauf an  der rechten Seite 
n ich t wieder, wofür Vf. mehrere G ründe an füh rt. Unteres, über den grundsätzlichen 
Zusam m enhang zwischen K rüm m ungsverlauf u. Spannungsverteilung zeigten, daß 
die Spannungsberechnung nach K r e i t z  nu r einen A nhalt fü r den U nterschied der 
Spannungen an  der Oberfläche u. an dem O rt der Trennfläche g ib t. (S tah l u. Eisen 54. 
1336—37. 27/12. 1934.) F r a n k e .

Paul D. Merica, Ausscheidungshärtung, ihr Zweck und ihre Anwendungsmöglich
keiten. N ach Begriffshest. der Ausscheidungs-, Dispersions- u. A lterungshärtung wird 
an  H an d  des Ag-Cu-Schaubildes der Vorgang der A usseheidungshärtung sowie die 
A lterung u. „Ü beralterung“ erk lä rt. Die Theorien von JEFFRIES u. ROSENHAIN 
über die H ärtesteigerung durch Ausscheidungen w erden ausführlich diskutiert u. 
einzelne Typen der A lterungshärtung e rläu te rt: 8 %  Cu-Ag-, 11,9%  Al-Cu- Cu-Be- 
Legierungen u. D uralum inium , ferner die fü r zahnärztliche Zwecke -nichtigen Le
gierungen aus Pt-C u, Au-Cu u. Pd-Cu. E s w ird die W rkg. der A lterung auf die mechan. 
u . physikal. Eigg. durch  Zugabe von Mg u. Si zu Al, von 4%  Al zum Monelmetall, 
P t  oder P d  zu Au-Cu u. Ca zu Sb-Pb beschrieben u. au f die B edeutung der Alterung 
fü r die N ichteisenm etalle, besonders hinsichtlich ih re r V erwendung fü r den Flug
m aschinenbau, hingewiesen. (M etal Progr. 27. N r. 1. 31— 35. 60. Ja n . 1935.) F r a n k e .

H. Holler und R. Schneider, N euerungen  a u f  dem  Gebiete d es Autogenschneidens. 
(Autogene M etallbearbeitg. 28. 1— 6 . 17—23.15/1 . 1935. F ran k fu rt a. M.) F r a n k e .
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C. M. Alter und F. C. Mathers, Die Verminderung der Badnebelbildung bei Chrom
bädern durch feile Öle, wie z. B . Fischtran. D er Sprühverlust kann durch Anwendung von 
fetten ölen, die auf der B adoberfläche eine Schaum schicht bilden, auf N ull oder nahezu 
Null horabgedrückt werden. Die notwendige Menge des F ettsto ffes is t so gering, daß 
die Farbe des Cr-Nd. n ich t beein träch tig t wird. Am besten geeignet sind: F isch tran  
(vom Maifisch), W alfischtran, W alratöl, Sesamöl, Olivenöl, D orschlebertran u. Lanolin. 
— Fischtran wird, als am  wohlfeilsten, zur Verwendung empfohlen (1 Tropfen je Q uadrat- 
zoll Badoberfläehe). Die B adentlüftung wird n icht überflüssig, aber sehr en tlaste t. Die 
fetten Öle werden im  Gegensatz zu anderen Schaum bildnern von der C r0 3  n ich t besonders 
angegriffen. (M onthly Kcv. Amer. E lectro-P laters’ Soc. 20. N r. 9. 11— 16. 1934. 
Bloomington, Chem. Lab. d. Ind iana  Univ.) IvuTZELN IG G .

P. R . Pines, Saure Zinnplattierung. E in  B ad der H a rsh a w  C hem ical Comp, 
wird besprochen u. wie folgt charak terisiert: 1. Die Strom ausbeute b e träg t etw a 98% .
2. A rbeitstem p.: 24— 29°. 3. S trom dichte: 5— 50 A m p./Q uadratfuß, bei gu ter D urch
rührung 70 Amp. 4. Spannung 0,3— 1,5 V bei 4 Zoll E lektrodenabstand. 5, D as 
Zusatzagens erfordert n ich t viel A ufm erksam keit. G. D er Stanno- u . S tannisulfatgeh. 
soll nicht m ehr als 6  U nzen je Gallone betragen. 7. Streuverm ögen nach P a n :  200% . 
8 . Gutes H aften . 9. Silberweiße Earbe des N d. —  Abschließend wird über E rfahrungen 
aus der P raxis berichtet. (M onthly Rev. Amer. E lectro-P laters’ Soc. 20. N r. 10. 49—52. 
Juni 1934. Cloveland, Ohio, HARSHAW Chem. Co.) K u t z e l n i g g .

Karl Halfmann, Plattierte Bleche und ihre Verarbeitung. Die H erst., V erarbeitung 
u. Anwendung der nach dem  Schweiß- u. Iieißw alzverf. p la ttie rten  Bleche w ird be
schrieben. P lattierungsm etall is t entw eder Rein-Ni, Ni-Cu, Cu, Tom bak oder Messing. 
Die Flußstahlbleche erhalten  gewöhnlich einen Überzug von 20, 10 oder 5 %  der G esam t
stärke (dünnere P la ttie rungen  n u r aus Rein-Ni). D ie P la ttie rung  läß t sich mechan. 
vom M etallkem  n ich t m ehr trennen. D a sie porenfrei ist, b ie te t sic guten  Schutz 
vor Korrosion. Aus N i-p lattiertem  Stahlblech werden z. B. B ehälterw agen fü r A lkali
laugen hergestellt. (Z. Ver. dtsch. Ing. 78. 1421— 22. 8/12. 1934. Schwerte, 
Ruhr.) K u t z e l n i g g .

F. J. Bullen, Korrosionserscheinungen an Bohren. Beschreibung von verschiedenen 
in der P rax is beobachteten  m erkwürdigen Korrosionserseheinungen: In  den beiden 
ersten Fällen w ird eine an  K ühlrohren festgestellte Öl/W .-Korrosion geschildert, deren 
Ursache in einer teilweisen B elüftung zu suchen is t, w ährend in  dem  anderen m it
geteilten Falle, der das A uftreten  von Korrosionserscheinungen in  Stopfbüchsen an  
Rohrleitungen, die an  M otorbooten un terhalb  der W asserlinie angebracht, waren, 
behandelt, die K orrosion durch  die H ydrolysierung des in der Packung befindlichen 
Leinöls durch das Seewasser hervorgerufen worden w ar. Vf. w eist auf die Gefahr 
einer Korrosion durch  ÖI/W. hin, gegen die kein Metall oder Legierung beständig ist. 
(Metallurgist 1 9 3 4 . 183— 86; Beil. zu Engineer.) F r a n k e .

L. W. Haase, Z u r Frage der Korrosion von K upfer. Ü bersicht über die eine 
Korrosion von Cu, bei dessen Verwendung als B austoff fü r K alt- u . W arm w asser
leitungen, W arm w asserbereiter, -Speicher u. dgl., beeinflussenden F ak to ren : D urch 
Verzinnung, u n te r gleichzeitiger Anwendung von Pb , t r i t t  an  der W erkstoffseite in 
härteren u. zugleich O ,-haltigen W ässern Lochfraß am  Cu auf, w ährend an  Lötstellen 
häufig Zerstörungen durch Bldg. von Zinnbronzen infolge Ü berhitzungen beobachtet 
werden. An der W asserseite werden Lochfraßerscheinungen, hervorgerufen durch 
oxydierte Fe-V erbb., die m it dem Cu ein K orrosionselem ent bilden, u . durch, event. 
vorhandene M öglichkeiten zur Bldg. eines Belüftungselem entes .festgestellt. Vf. 
empfiehlt durch techn. M aßnahm en oder chem. Zusätze die schädliche W rkg. des 0 3  

in den R ohrleitungen zu verm indern u. durch Zwischenschaltung eines einfachen, 
rückspülbaren F ilte rs aus P e rm u tit oder Magnomasse derartige Schäden zu verhüten. 
(Metallwirtsch., M etallwiss., M etalltechn. 1 4 . 32— 33. 11/1. 1935.) F r a n k e .

Robert De Wilde, Die Korrosion von A lum in ium  in  Brauereien. Im  ersten Teil 
seiner A rbeit füh rte  Vf. die Messung des K orrosionspotentials von Al-Proben in  einem 
Elektrolyten aus einer 2%ig- KCl- bzw. NaCl-Lsg. durch B est. des Potentialabfalles 
jeder Elektrode fü r sich gegenüber einer K alom elelektrode durch u. stellte dabei fest, 
daß eine genaue Best. des P o ten tia ls fü r eine gegebene Al-Probo unmöglich ist, d a  
das Al infolge seiner A ktiv itätszunahm o im V erlauf der Korrosion unedler w ird u. 
daher die W erte steigen. —  D er zweite Teil des Aufsatzes behandelt die U nters, der 
Potential- u. In tensitä tsvcränderung  von Al w ährend der Gärung. Die Gegenüber
stellung n ich t isolierter geheizter A l-E lektroden derselben Beschaffenheit ergab eine.



1614 HVIII. M e t a l l u r g i e .  M e t a l l o g r a t h i k .  M e t a l l v e r a r b e i t u n g .  1935. J.

unregelm äßige Änderung des Potentialunterschiedes, besonders w ährend der ersten 
S tunden  der G ärung, im  Gegensatz zu den ungobeizten E lektroden, bei denen die 
K orrosion ers t bei genügendem Säuregeh. des E lek tro ly ten  lebhafter wurde, u. ver
ringerte sich dann  allm ählich, um  nach 75 S tdn . einen konstan ten  W ert zu en-eichen, 
der w eit un terhalb  des Anfangsw ertes lag. Bei Anwendung n ich t gebeizter Elektroden 
lagen die Potentialdifferenzen noch u n te r diesen W erten. Diese Erscheinung war am 
deutlichsten bei vorher kaltverform tem  A l zu beobachten, das sich äußerst ak t., be
sonders bei Beginn der Korrosion, zeigte. —  Als U rsache der lokalen Korrosion wurde 
die B erührung der heterogenen Oberfläche m it der leitenden F l. u . die Lokalelement- 
bldg. zwischen der anod. O berfläche u. der ka thod ., wie Si u. Fe, e rkann t. H inzu kommt 
noch, daß der sich am  Anfang der G ärung bildende Schutzfilm  des Al im  Verlauf der 
G ärung angegriffen w ird. Dio In tensitä tsveränderung , bei Beginn der G ärung schwach 
u. gegen Endo stärker, häng t sehr vom G rad der vorangegangenen Kaltverformung 
ab u. erreich t bei s ta rk  kaltverform tem  Al den 5-fachen W ert des geglühten Al. — 
Bei Anwendung von n ich t isolierten geglühten Al verform ten A l-Elektroden ließ sich 
keine fühlbare V eränderung des Potentialunterschiedes feststellen, d a  er sieh während 
des ganzen Gärungsprozesses fa s t ko n stan t hielt, w ährend die In te n s itä t von hohen 
A nfangsw erten schnell auf einen M ittelw ert von 10,5 M ikroamp. zurückfiel. —  Kurven 
von K orrosionsverss. m it n ich t isolierten A l/C u-Elektroden zeigten nach einer 
G ärungsdauer von  20 S tdn . einen ausgeprägten W endepunkt: plötzliche Vergrößerung 
des Potentialuntersohiedes, der ein langsam es A bfallen folgt. Auch die In tensitäts
kurven  zeigten denselben W endepunkt: die Steigerung der In te n s itä t nach  20 Stdn. 
w eist auf einen Angriff des Metalls hin, der durch  die Zunahm e des Säuregeh. der 
Maische begünstigt w ird, d a  deren pn-W ert sich in  den ersten  S tunden  des Gärungs
prozesses stab ilisiert u. dieser Vorgang fä llt m it dem A uftreten  des Wendepunktes 
zusam m en. D ie bei A nwendung der A l/Cu-Elektroden beobachteten Intensitäten 
erreichen den 2000-fachen B etrag  der bei zwei A l-E lektroden gleicher Beschaffenheit 
festgestellten W orte. —  Aus den Verss. geh t hervor, daß  besonders das vorher kalt
verform te A l eine große E m pfindlichkeit gegen elektrochem . K orrosion zeigt u. dessen 
Verwendung in  der P rax is folglich zu verm eiden u. durch ausgeglühtes Al zu ersetzen 
is t. Auch örtliche V erform ungen sind aus dem  gleichen G runde zu unterlassen. Die 
Anwendung von Al g rößten  R einheitsgrades (99,6%  Al) is t eine unbedingte Not
w endigkeit. Vf. zieht zum  Schluß die sieh aus seinen Verss. fü r die Beschaffenheit u. 
A ufstellung von G ärbottichen  ergebenden Folgerungen. (Ann. Zymol. [Bruxelles] [2] 1. 
365— 87. Dez. 1934.) F r a n k e .

W. Wiederholt, Über die Bedeutung und den derzeitigen S tand der Korrosions
forschung. Ü bersicht über den heutigen S tan d  der K enntnisse auf dem Gebiete der 
Korrosionsforschung. (Chemiker - Ztg. 59. 25 —  28. 5/1. 1935. Berlin - Charlotten
burg.) '    F r a n k e .

Igor Soubbotin, Frankreich , Aufarbeitung von Erzen , die bei E rhitzung oder 
O xydation flüchtige Stoffe abgeben, besonders von sulfid. E rzen  m it Gehh. an As, 
Sb, Pb, Cu u .-E delm etallen. Die fe inst gem ahlenen E rze werden in  Gasen suspendiert 
in  einen Ofenraum eingeblasen, wo sie m it genau bemessenen 0 2-Mengen in  Berührung 
komm en. U m  die Bldg. von nichtflüchtigen Oxyden m it hohen G ehh. an  0 2, z. B. von 
Sb-Oxyden, zu verhüten , b läs t m an  am  E nde des Ofenraumes einen reduzierenden 
Stoff, z. B. ein KW -stofföl oder K ohlenstaub, ein. D ie flüchtigen V erbh. werden in 
N iederschlagsapp. durch frak tion ierte  K ondensation  getrennt. (F. P. 763496 vom 
6/11. 1933, ausg. 1/5. 1934.) ' Ge is z l e r .

Cass L. Kennicott, Flossmoor, Hl., V. S t. A., Erzbehandlung. D urch ein Bad, 
welches geschmolzene Sulfide en thä lt, w ird SOa geblasen; es werden Oxyde gebildet, 
S w ird frei. Zweckmäßig w ird zunächst durch ein Sulfide enthaltendes B ad  0 2  ge
blasen, um  m etail, Oxydo u. S 0 2  zu bilden; das erhaltene S 0 2 w ird dann durch ein 
ebensolches anderes B ad  geblasen, w odurch hier m etail. Oxyde gebildet werden u. 
elem entarer S frei w ird. D ie Oxyde werden durch  E inführen von H  zers. u. so das 
B ad  durch  Bldg. von W .-D am pf gereinigt. (A. P. 1 958 581 vom  18/4. 1932, ausg. 
15/5. 1934.) H a b b e l .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Friedrich-Alfred-Hütte (E rfinder: Max Brackels- 
berg), R heinhausen, Vorbehandlung von Feinerzen zwecks Herstellung von Kugelgeröll, 
dad . gek., daß Feinerze, die infolge ih rer Beschaffenheit an  sieh zu r Bldg. von Geröll 
n ich t oder n u r wenig geeignet sind, hierzu durch mehlfeine Zusätze geeignet gemacht
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werden, die weder backfähig sind, noch chem. einwirken, noch hydraul. b inden u. 
den Schmelzvorgang im  Hochofen n ich t ungünstig  beeinflussen, wie z. B. andere Erze, 
Kiesabbrände, G ichtstaub, Schlacken, Phosphate, K alksteine oder fü r kalkreiche F e in 
erze auch saure Zuschläge, wie Sand oder Schiefer. —  D urch diese feinst körnigen 
Zusätze überziehen sich bei W .-Zusatz die im V erhältnis zu den Zusätzen gröberen 
Feinerzkörner (z. B. Grängesberg- oder Gellivara-Mulm) in  der zur Geröllbldg. ge
eigneten Vorr. m it einem schleimigen Uborzug, der das Abgleiten der Feinerzkörner 
aneinander verh indert u . die Hohlräum ö zwischen den Feinerzköm ern ausfüllt u . dad. 
das Zusammenrollen zu Geröllkugeln erm öglicht. (D. R. P. 595 860 K l. 18a vom 
19/11. 1932, ausg. 10/7. 1934.) H a b b e l .

Chas. W. Guttzeit, New Y ork, N . Y ., übert. von: William H. Keen, Albany, 
N. Y., V. St. A., Korrosionssichere Legierungen. D er S tah l en th ä lt 3— 20%  Cr, 0,25 bis 
10% Ni, 0,10—3%  Mg, R est Fe. Bei 0,2— 0,5%  C-Geh. sollen vorhanden sein 15 bis 
20% Cr, 3 %  N i u. 0,1— 1%  Mg, bei 0,1— 0,2%  C sollen vorhanden sein 10— 20%  Cr, 
6 —10% N i u. 0,1— 3%  Mg. —  Gegenüber den C r-Stählen besitz t der neue S tahl größere 
Härte u. Zähigkeit, sowie leichtere Sehmied- u . L u fthärtbarke it. (A. P. 1962 599 
vom 11/6. 1932, ausg. 12/6. 1934.) H a b b e l .

Percy A. E. Armstrong, B everly H ills, Calif., V. S t. A., Korrosionsbeständige 
Eisenlegierung m it Chrom, N ickel, M angan und K up fer  u. zw ar m it 12— 30%  Cr, 8  bis 
30% Ni, 1— 3%  Cu u. 2— 12%  Mn; der Mn-Geh. soll höher als der Cu-Geh. sein, aber 
nicht m ehr als 5-mal soviel betragen; der Si-Geh. soll u n te r 3%  liegen. E ine gegen 
H2 SOj oder H N 0 3  beständige Legierung e n th ä lt 18%  Cr, 8 %  Ni, 1,5—2,5%  Cu, 2 bis 
4% Mn, M n >  Cu, bis 0,15%  C, u n te r 1%  Si. —  Die Legierungen sind stabil-austenit., 
leicht be- u . verarbeitbar u. korrosionsbeständig, insbesondere auch gegen inter- 
krystalline Korrosion. (A. P. 1962 702 vom  14/12. 1933, ausg. 12/6. 1934.) H a b b e l .

Chas. W. Guttzeit, New Y ork, übert. von: William H. Keen, A lbany, N. Y., 
V. St. A., Stahllegierung^ m it 18%  W , 4 %  Cr, 1%  V u. 3 %  B, die durch  Zusam m en
fritten von S tahl u. B im elektr. Lichtbogen erhalten  is t. —  D er S tah l w ird im Guß
zustand verw endet, entw eder ohne jede W ärm ebehandlung oder nach langsam er A b
kühlung zur Vermeidung von Spannungen, u. eignet sich als Schnelldrehstahl, z. B. 
als aufgelötetes Schneidplättchen. (A. P. 1962 598 vom 3/6. 1930, ausg. 12/6. 
1934.) _ „  H a b b e l .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen, Homogene Panzerplatte aus Stahllegierungen m it 
ea. 0,12—0,42%  C, ca. 2—3,75%  Cr, ca. 0,2— 1%  Mo u. gegebenenfalls bis ca. 3 %  Ni, 
wobei der Mo-Geh. durch den 1,5— 3-fachen W-Geli. erse tz t sein kann, dad . gek., daß 
dem angegebenen C -Intervall entsprechend die Summe des Cr- u . Ni-Geh. u n te r den 
aus einer beigefügten K urve  entnehm baren W erten zwischen 6,2 u. 5 ,5%  liegt. M it 
zunehmender S tärke der P la tte  steig t der Summengeh. an Cr u . Ni. Als Beispiel sind 
angegeben: P anzerp la tte  von 120 mm S tärke  m it 0,39%  C, 2 ,5%  Cr, 1,8%  Ni, 0,45%  
Mo. Panzerplatte  von 100 mm S tärke  m it ca. 0,19%  C, 2 ,3%  Cr, 0 ,4%  Mo u. 1 ,5%  Ni. 
Panzerplatte von 80 mm S tärke  m it 0,32%  C, 2,6%  Cr, 0 ,6%  Ni, 0,38%  Mo. Panzer
platte von 70 mm S tärke  m it 0 ,2%  C, 2,4%  Cr, 0 ,4%  Mo, ohne Ni. W armbehandlung-: 
einfaches Glühen hei Tem pp. bis ca. 750° oder H ärten  u. bei Tem pp. bis ea. 700° an- 
lassen. — Die durch W alzen oder Gießen hergestellte P anzerp la tte  besitz t hohe Zähig
keit u. W iderstandsfähigkeit gegen auftreffende Geschosse, vor allem beim Schräg-; 
beschuß, sowie große Sicherheit gegen den D urchschlag von Sprenggranaten. (Oe. P. 
139422 vom 4/11. 1932, ausg. 10/11. 1934. D . P rior. 15/12. 1931. F. P. 745115 
vom 4/11. 1932, ausg. 5/5. 1933. D. P rior. 15/12. 1931.) H a b b e l .

Kinzoku Zairyo Kenkyusho, Jap an  (E rfinder: Kotaro Honda), Stahllegierung 
fü r  Dauermagnete m it 3— 50%  Ni, 1— 50%  Ti u. als R est F e sowie sehr kleine V er
unreinigungen, insbesondere m it 10,1— 40%  Ni, 8,1— 40%  Ti. F erner kann der S tahl 
noch 0,01-—50%  Co oder bis 20%  Cu, Mo, W , Cr, Al, As, V u. Mn enthalten. Die D auer
magnete, insbesondere m it einem kleinen A bm essungsverhältnis, zeigen bei Temp.- 
Schwankungen u. mechan. E rschütterungen  gleichbleibende' m agnet. Eigg. u. besitzen 
eine besondere hohe K oerzitivkraft. (F. P. 764375 vom 25/11. 1933, ausg. 19/5. 1934. 
Japan. Prior. 1/5. 1933.) H a b b e l .  -'

Douglas G. Anderson, E lm ira, N. Y ., V. S t. A., Stahl fü r  Konus ringe m it 0,8 bis 
1,1% C, 0,6—0,9%  Mn u. 0,15—0,25%  V ; die H ärtung  erfolgt in ö l. —  D er Stahl 
besitzt große H ä rte  u. E la stiz itä t u. is t geeignet fü r Spannfu tter u. Vorschubdaum en 
an autom at. D rehbänken oder Schraubenm aschinen. (A. P. 1952 575 vom 11/12.
1931, ausg. 27/3. 1934.) - - H a b b e l .



1616 Hni[. M e t a l l u r g i e .  M e t a l l o g r a p h i e .  M e t a l l v e r a r b e i t u n g .  1 9 3 5 .  I ,

United Verde Copper Co., übert. von: Oliver C. Ralston, Clarkdale, Arizona, 
V. St. A., Aufbereitung von pyritischen Kupferkies und Eisenzinkblende enthaltenden 
Erzen. E ine aus den E rzen  horgestellte T rübe w ird m it CaO u. einem  C yanid behandelt, 
w orauf die in  Lsg. gegangenen Teile von dem  Ungel. g e trenn t werden. D ann flotiert 
m an  den R ückstand  u n te r A bscheidung eines an  Cu-reichen K onzentrates. Nach Zu
sa tz  eines A lkalim etallsalzes w ird die Trübe nochm als flo tiert, wobei ein an  Zn reicher 
Schaum  anfällt. (Can. P. 327 698 vom  24/9. 1930, ausg. 15/11. 1932.) G e is z le r .

General Manganese Corp., übert. v o n : John D. Mac-Carthy, D etroit, und 
Andrew T. Sweet, H oughton, Mich., V. S t. A., Auslaugen von carbonatischen Mangan
erzen, besonders solchen m it geringen Gehh. an  Mn. Die E rfindung  beruh t auf der 
E rkenntn is, daß  in  den E rzen vor dem  F e u. anderen V erunreinigungen zuerst das 
Mn in Lsg. übergeführt w ird. U m  daher eine möglichst reine Mn-Lsg. zu erhalten, 
w ird m it einer genau bemessenen Menge Lösungsm ., z. B. einer Lsg. von Cl2 oder einem 
Chlorid oder Sulfat oder HCl, zweckmäßig u n te r Laugung nach  dem  Gegenstrom
p rinzip  gearbeitet. B ei V erwendung von H Cl soll die Säure in  den vorhergehenden 
Stufen so w eit abgestum pft sein, daß  die au f das frische E rz  zur Einw . kommende 
E l. nu r noch höchstens 1%  an  freier Säure en thä lt. Die abfließende M n-haltige Lsg., 
die neben Mn in  der H auptsache nu r noch Ca en thä lt, k ann  elektrolyt. auf JIn ver
a rb e ite t werden. M an kann  das Mn aber auch m itte ls MgO als H ydroxyd  ausfällen 
u . durch Glühen in  Mn3 0 4  überführen. (A. P. 1962 160 vom  29/4. 1929, ausg. 12/6. 
1934.) G e is z le r .

American Smelting and Refining Co., New York, V. St. A., Elektrolytische 
Abscheidung von Cadmium, z. B. aus m it H 2 S 0 4  angesäuerten C dS0 4 -Lsgg., unter 
V erwendung von uni. Anoden, z. B. aus Ferrosilicium . Z ur E rzielung g la tte r Kathoden 
aus Cd se tz t m an dem  E lek tro ly ten  eine M. zu, die durch E rh itzen  eines Getreide
erzeugnisses erhalten  w urde oder einen Auszug aus einem solchen Erzeugnis. E in ge
eignetes Z usatzm itte l -wurde z. B. durch  E rh itzen  einer Mischung aus gleichen Teilen 
W eizenmehl u. Kleie, sowie einer kleinen Menge Melasse au f 190° erhalten. Nach 
Feinm ahlen is t dio M. gebrauchsfertig. M an kann  dem  E lek tro ly ten  auch einen wss. 
Auszug von ih r zusetzen. Der Zusatz h a t noch den V orteil, daß  au f der Badoberfläche 
ein Schaum  erzeugt w ird, der die Bldg. von die U m gebung störenden Säurenebeln 
verh indert. (E. P. 417 419 vom 18/10. 1933, ausg. 1/11. 1934.) G e is z le r .

Klipstein Processes, Inc., N ewark, N . J . ,  übert. von: Bernard H. Jacobson, 
C harleston, W . Va., V. St. A., Schmelzen von Metallen, besonders A l, sowie Zn, Sn, 
Sb u. Fe. Auf das in  Form  von Spänen oder anderen kleinstückigen oder feinkörnigen 
Abfällen vorliegende Metall läß t m an Cl2  einwirken. D ie dabei frei werdende Rk.- 
W ärm e d ien t zum  Schmelzen des n ich t chlorierten Metalls. D urch E inführung von Br2, 
das schon in  k. Z ustand  m it dem  Metall reagiert, w ird das Verf. eingeleitet. Dadurch, 
daß  die Schmelzwärme im  In n e rn  des Ofenraumes erzeugt w ird, findet kein Angriff 
der Seitenwände s ta tt .  D as gebildete A1C13  dest. schon bei niedriger Temp. ab, so 
daß  n u r geringe W ärm em engen aus dem  Schm elzraum  abgeführt werden. (A. P. 
1 9 5 3  936 vom 17/1.1931, ausg. 10/4. 1934.) G e is z le r .

Murex Welding Processes Ltd., London (E rfinder: Aubrey Thomas Roberts), 
Flußmitlelüberzug a u f Schweißelektroden. D er Überzug e n th ä lt neben S102  oder Silicaten 
u . C arbonaten oder O xyden von Ca, Ba, Al, V, Mn, Fe, Zr, U  das zu schweißende Metall 
in  Pulverform , sowie einen Zus. von T i0 2, z. B. besteh t der Überzug aus 15%  T i02, 
25 Fe-Pulver, 50 Silicat, 10 CaC03. Die h ierm it überzogenen E lektroden erzeugen poren
freie Schw eißnähte. (Aust. P. 16 973/1934 vom  29/3. 1934, ausg. 11/10. 1934.
E . P rior. 31/3. 1933.) Ma r k h o f f .

International Latex Processes Ltd., St. P e te r’s P o rt, Guernsey. Kanalinseln, 
übert. von: Naugatuck Chemical Co., Connecticut, Frank Leo Mc Laughlin, 
Michigan, V. S t. A., Zeitlicher Schutz von hochglanzpolierten Oberflächen, z. B . Metallen, 
dad. gek., daß  die F lächen m it Papier, Gewebe o. dgl. u n te r Zuhilfenahm e von nach 
dem  Trocknen unklebrigem  K autschuk , aus L a tex  gewonnen, überzogen werden. — 
Dem L atex  können zweckmäßig W eichmacher, wie H arzöl, H arz, Pech in  wss. Dispersion 
u . Schutzkolloide beigegeben sein; auch vulkanisierende u. vor A lterung schützende 
Zusatzstoffe können Verwendung finden. (Aust. P. 13 699/1933 vom  29/7. 1933, 
ausg. 30/8. 1934. A. Prior. 30/7." 1932.) S c h r e ib e r .

[russ.] Iwan Filippowitsch Afonski u. A. A. Krosehkin, Salzbäder zur therm. Behandlung. 
Leningrad-Moskau-Swerdlowsk: Gosmetallurgisdat. 1934. (II, 66 S.) Rbl. 1.75.
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[russ.] Nikolai Alexojewitscli Bartels, Die Metalle, ihre Eigg. u. Anwendungen (Metallkunde).
Leningrad-Moskau-Swerdlowsk: Metallurgisdat 1934. (217 S.) Rbl. 2.80.

[rUSS.] P. J. Baschurow, Die Zinkdestillation. Moskau-Leningrad-Swerdlowsk: Metallurgisdat 
1934. (42 S.) 50 Kop.

[russ.] Georgi Antonowitsch Kaschtsehenko, Lehrbuch der allgemeinen Metallographie. 
Teil 1. Grundlagen der Metallographie. Theorie der Krystallisation der Metalle und 
Legierungen u. über die metallograph. Methoden ihrer Untersuchung. Leningrad- 
Moskau-Swerdlowsk: Metallurgisdat 1934. (236 S.) 3 Rbl.

[russ.] J. M. Lachtin, Metalle für den Flugzeugbau u. ihro thermische Bearbeitung. Moskau- 
Leningrad: Gosmaschmetisdat 1934. (319 S.) Rbl. 3.40.

E. W. Reid, Technisch verwendete Alkohole. V ortrag über die E ntw . der Gewinnung 
von Alkoholen, ih r Lösungsvermögen, ihre Giftigkeitseigg. u. ihre Verwendung in der 
Technik; besonders in  der T extilindustrie is t m it einem steigenden V erbrauch an  
Alkoholen zu rechnen. (Chem. m etallurg. Engng. 41. 576— 78. Nov. 1934. P ittsburgh , 
Pa., Melloninst. f. industr. Forsch.) R . K . M ü l le r .

A. L. Ruschtschinski, Die Möglichkeiten der Synthese wertvoller aromatischer 
Aldehyde aus neuen Ausgangsstoffen. Vf. erö rtert zunächst die M öglichkeiten zur 
Herst. von Aldehyden, wie V anillin, B urbonal u . H eliotropin, durch K ondensation 
von KW -stoffen, Phenolen oder Phenoläthern  m it M esoxalester über das Carbinol 
u. die a-K etosäure, doch kom m t ein  derartiges Verf. — infolge der verschiedenen 
bestehenden Schwierigkeiten zur D arst. des Mesoxalesters — beim derzeitigen S tande 
der russ. ehem. Ind u strie  n ich t in  Frage. E ine bessere G rundlage b ie te t die bekannte 
Red. des Phthalsäureanhydrids über die A ldehydcarbonsäure zum  Benzaldehyd, die 
bei Anwendung geeignet substitu ierter Ph thalsäu ren  die gew ünschten A ldehyde 
liefern würde. Vf. beschreibt sodann die Chlorierung des ph thalsauren  N a zur 4-Chlor- 
■phthalsäure, d ie m it N aO H  bei 165— 175° die bekannte  4-Oxyphthalsäure in theoret. 
Ausbeute lieferte; beide Säuren w ürden als geeignete Zwisclienprodd. zur H erst. von 
Dioxypktlmlsäuren dienen können. Zum S tudium  der reduzierenden Pyrolyse stellen 
z.B. H ydrastsäure, M etahem ipinsäure, H cm ipinsäure, O piansäure u .a .  geeignete 
Objekte dar. (C. R . Acad. Sei., U. R . S. S. Ser. A. [russ.: D oklady A kadem ii N auk 
S. S. S. R . Sser. A .] [N. S.] 1933. 118— 21. W issenschaftl. F orschungsinstitu t 
Omzk.) S c h ic k e .

Eugène Cattelain, E ine bemerkenswerte Errungenschaft der modernen Chemie: 
der synthetische Campher. (Rev. gén. Sei. pures appl. 45. 681— 87. 31/12. 1934.) P a n g .

— , Synthetischer Campher. Schrifttum sübersicht. (G. Chimici 28. 336—39. 
3 9 0 -9 3 . 1934.) Gr im m e .

Jon Gaathaug, Oslo, Norwegen, Herstellung von Trihalogenacetaldehydnitral, 
z. B. Chloralnitrat. Man lä ß t T rihalogenacetaldehyd bei so niedriger Tem p., z. B. 
unterhalb von 20°, m it H N 0 3  reagieren, daß sich eine V erb. beider Stoffe ergibt. Eine 
Ausführungsform des Verf. besteh t darin , daß m an in  bekann te r Weise A. m it CI un ter 
Bldg. von Chloral behandelt u . u n te r A bkühlung H N 0 3  zuleitet. Die bei der R k . e r
haltene HCl kann clektrolyt. gespalten w erden; das erhaltene CI k eh rt in  den Prozeß 
zurück. F ü r die D urchführung des Verf. eignet sich insbesondere eine 20—35%ig. 
HN03. (N.P. 54575 vom  29/6. 1933, ausg. 5/11. 1934.) D r e w s .

Alterum Kredit-Akt.-Ges., Berlin, D urchführung der Cyanisierung von N atrium 
carbonat-Kohlegemischen m it Stickstoff, deren Alkalianteil aus NaCl oder N a 2 S 0 4  durch 
geeignete U m setzung gewonnen ist, dad. gek., daß 1 . m an N 2  verw endet, der aus Abfall
gasen, die 5— 20%  C 0 2 neben N 2  en thalten , durch B ehandlung m it dem bei der V er
seifung von Cyaniden anfallenden, N a 2 C 0 3  u . verunreinigtes N aO H  enthaltenden 
Prod. gewonnen w ird. —  2. m an entw eder das gesam te A lkali des Cyanidverseifungs- 
prod. durch B ehandlung m it den C 0 2  u . N» enthaltenden  Abgasen in B icarbonat oder 
aber nur das als H ydroxyd  vorhandene A lkali in  C arbonat überführt. (D. R. P. 
606347 K l. 12 k  vom  24/3. 1932, ausg. 30/11. 1934.) M a a s.

E. A. Tzofin und K. Tschchikwadze, U . S. S. R ., Darstellung der M ethyl- und  
Äthylester der Amidosalicylessigsäure. Salicylsäuream id w ird in  Ggw. von N a-A thylat 
oder -M ethylat m it M onochloressigestern kondensiert. (Russ. P. 31432 vom  13/2.

IX. Organische Industrie.

1933, ausg. 31/8: 1933.) R ic h t e r .
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Consolidirte Alkaliwerke, W cstcrogeln (E rfinder: Paul Schächterle), Her
stellung ölartiger chlorierter Naphlhaline, dad. gek., daß C1 0 H 8  ohne Zusatz von K ata
lysatoren bei Tem pp. unterhalb  100° u n te r Belichtung chloriert w ird, bis es etwa 50% 
oder m ehr Cl2  gebunden ha t, u . das erhaltene Prod. einer geeigneten Reinigung unter
worfen w ird. (D. R. P. 605 780 K l. 12 o vom  11/8. 1931, ausg. 26/11. 1934.) K ö n ig .

General Aniline Works Inc., New Y ork, N. Y ., V. S t. A., übert. von: Max Albert 
Kunz, Mannheim, und  Karl Köberle, Ludwigshafen a. R h ., Herstellung von Halogen- 
benzanthronen. Die H alogenierung w ird in Ggw. von H 2 S 0 4  oder HC1S0 3  u. S, So, J, 

Fe, As, Sb, Bi, H g oder deren Verbb. bei einer 100° nicht 
überschreitenden Temp. durchgeführt. D er Ausgangsstoff 
h a t die nebensteh, allgemeine Form el, worin ein X =  H, 
Halogen oder M ethylgruppo u. die anderen X  =  H  sind. 
Man ste llt h iernach z. B. das Dibrombenzanthron m it F. 240 
bis 248° her als gelbes, krystallines Pulver, indem man 
23 (Teile) B enzanthron in  200 HC1S03  löst u . nach Hinzu
fügen von 2 S u. 17 B r auf 40—50° erw ärm t. Schließlich 
werden noch 200 H 2 SO., zugesetzt u . die F l. in  W. gegossen. 

N ach dem  Aufkochen des W ., U m krystallisieren u. F iltrieren  e rh ä lt m an das Dibrom
benzanthron , das w ahrscheinlich ein Gemisch aus 1,6- u. 1,7-Dibrombenzanthron ist. 
—- Bei Verwendung von nur 8 , 8  B r en ts teh t das Monobrombenzanthron. —  Aus 26,8 
6 -Chlorbenzanthron, 20 B r, 1 J ,  1 S u. 260 HC1S03  bei 0°, nach langsamem Erwärmen 
auf 40° w ährend 2 S tdn. u . schließlich auf 65° en ts teh t das 6-Clilordibrombenzanthron.
F . 280°. (Vgl. auch D. R . P . 563 997; C. 1933. I. 851.) (A. P. 1955135 vom 20/8. 
1932, ausg. 17/4. 1934. D. P rio r. 13/3. 1928.) S c h in d le r .

X . Färberei. Organische Farbstoffe.
P. Bellecour, Dies -und das über Färberei und Appretur von Seidenwaren. (Anfang 

vgl. C. 1935- I . 476.) Allgemeine Ü bersicht. (Ind. tex tile  51. 605—06. Nov. 
1934.) F b ie d e m a n n .

Justin-Mueller, Anilinschwarz m it Nitrobenzol. (Rev. g6 n. Teinture, Impress., 
B lanchim ent, A ppret 12. 827— 29. N ov. 1934. —  C. 1935.1. 633.) SÜVERN..

H. Metzl, Schnell fixierbare Farbstoffe a u f Naturseide. Auf erschw erter u. un- 
erschw erter Seide durch  10 M inuten langes D äm pfen fixierbare saure, Küpen- u. 
Indanthrenfarbstoffe  sind  genannt, D ruckvorschrift. (M elliands Textilber. 15. 561 
bis 562. 1934.) Sü v e r n .

— , Halbwollfärberei. V erschlechterung der W eichheit u . R eißfestigkeit einbadig 
gefärb ter Halbivolle k ann  folgende U rsachen haben: ungenügendes Auswaschen des 
Allcalis nach  der W äsche, zu hoher Salzgeh. im  Färbebade, hartes W. u. falsche Appretur. 
(D tsch. Färber-Z tg . 70. 570. 30/12. 1934.) F r ie d e m a n n .

G. Simonin, D ie Verwendung von Weich- und H artgum m i in  der Industrie der 
Seidefärberei. (Vgl. C. 1934. I I .  1380.) E s is t geschildert, wo beim Abkochen, Bleichen, 
Erschw eren, F ärben  u . A ppretieren von Seide Weich- u . H artgum m i vorteilhaft zum 
Auskleiden oder Überziehen von A pparatenteilen  verw endet w erden kann. (Rev. 
g5n. T einture, Im press., B lanchim ent, A ppret 12. 702— 07. 773— 75. 849— 53. Nov. 
1934.) SÜv e e n .

Harold L. Jones und Edward Smith, Bemerkungen über die colorimetrische Bestim
mung des pH  von oberflächenaktiven Lösungen von Textilhilfsm itteln . Vff. haben in  Über
einstim m ung mitM osHER (C.1930.1.3100), B u r t o n  u .R o b e r t s h a w  (C.1934.1 . 1756) 
u. H a r t l e y  (C. 1934. H . 1166) festgestellt, daß  bei A nwesenheit von Seife oder Textil
h ilfsm itteln  die colorimotr. pn-M essungen Abweichungen aufweisen. Vff. zogen zu ihren 
Veras, heran : als V ertreter der Fettalkoholsulfato Qardinol W A  conc. u . -GA, Brillant- 
avirol L-142  u. Lanaclarin L M ; als sulfonierten Oleylalkohol das Brillantavirol L-144; 
als alkyliertes N aplithalin-N a-Sulfonat das Alkanol B ;  als ö lsäu red e riw . m it Taurin- 
resp. Ä thionsäure die Igepone T  u. A P ;  als hochsulfoniertes ö l  das Praestabitöl. Durch 
Vergleich von m it W. bzw. m it Prüflsg. verdünn ter Pufferlsg. nach  C la r k  konnten 
Vff. zeigen, daß  sich je nach A rt u . Konz, des Textilhilfsm ittels u . des Indicators Ab
w eichungen vom richtigen W ert ergeben, die bei 0 ,5%  T extilh ilfsm ittel schon 0,2—1,0 
betragen; m it alleiniger A usnahm e des L a  Motte-Gelb-Indicators erfolgt die Verschiebung 
ste ts nach der sauren Seite. D ialysiert m an die m it T extilhilfsm itteln  versetzten Lsgg.
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durch eine Cellophamnembran, so e rhä lt m an  hei p» =  5—7 nach  1 S tde., bei pn =  9 
nach 3 S tdn . D ialyse gu te  W erte. (Amer. D yestuff R eporter 23. 423— 27.1934.) F r i e d e .

R. Haller und L. Wyszewianski, Spektrographische A ufnahm en an  gefärbten 
Cellophanfolien. Cellophanfolien von 0,03 mm Dicke sind überraschend . g u t du rch 
lässig auch fü r U V .-S trahlung. Spektrograph.^ A ufnahm en von Farbstoffen lassen 
sich in  der Weise ausführen, daß  m an vor die Öffnung des Spektrographen s ta t t  der 
Cuvette m it der Farbstofflsg. eine gefärbte Cellophanfolie hä lt, die spezif. A bsorption 
des Lösungsm. im U ltrav io le tt fä llt fort, m an h a t in  einer fertigen Färbung  die gleichen 
Verhältnisse wie in  einer Baumwoll- oder Viscosefaser. M it H ilfe von gefärbten Cello
phanfolien lassen sich alle V eränderungen, die ein Farbstoff auf der Faser durcbm acht, 
spektrograph. verfolgen. Seifung der Färbungen m it K üpenfarbstoffen verursach t im 
allgemeinen eine bedeutende V erm inderung der A bsorption im  kurzwelligen Teil des 
Spektrums. (Melliands Textilber. 16. 41— 42. Jan . 1936. Basel.) SÜVERN.

E. I. du Pont de Nemours & Co., übert. von: Ivan Gubelmann, W ilmington, 
Del., V. S t. A., Küpenfarbstoffpasten, gek. durch  einen Geh. an  dem  wasserlöslichen 
Rk.-Prod., das durch Ü berleiten von A m m oniakgas über eine alkoh. Lsg. von lHchlor- 
hydrin (I) bei m äßig erhöh ter Temp. u. gewöhnlichem D ruck u. darauffolgende B ehand
lung m it Ä tzalkalien erhältlich  is t. —  M an erw ärm t eine Lsg. von 400 g I in  3200 g A. 
95%ig in  einem Gefäß auf etw a 65° u. le ite t gasförmige N H 3  über die O berfläche der 
durch R ühren  in  Bewegung gehaltenen F l. bis zur A bsorption von 200 g N H 3  (D auer 
etwa 2 Tage). D ann w erden 840 g einer 10°/0 ig- alkoh. NaOH-Lsg. hinzugefügt. Die 
Mischung w ird noch 1 Stde. gerührt, abgekühlt u . filtrie rt. D as F il tr a t w ird bis auf 
1000 g eingedam pft, abgekühlt u. nochm als filtrie rt. Dieses F il tr a t  w ird zur E ntfernung 
von W. zweckmäßig u n te r V akuum  eingedam pft. E s h in terb leib t ein in  der W ärm e 
zähfl., beim Abkühlen salbenartig  festwerdendes, in  W. u. A. 1., n ich t ohne Zers. dest. 
Prod. m it einem Geh. an  15,4°/0 N  u. 2,9%  CI. E s is t w ahrscheinlich ein Gemisch von

R 'Epiam inohydrinverbb. von der Zus. H ,C  CH—CH»,N < T>„ ,  worin R ’ u . R ”  die

Gruppe —CH2-—CH CH 2  oder H  darste llt. —  D urch Vermischen dieses P rod . m it

Küpenfarbstoffen e rh ä lt m an  P asten , die den gebräuchlichen D ruckverdickungen für 
Zeugdruck zugesetzt werden. (A. P. 1977272 vom 13/8. 1931, ausg. 16/10. 
1934.) S c h m a lz .

E. I. du Pont de Nemours & Co., W ilm ington, Del., übert. von: Otto Stallmann, 
South Milwaukee, W is., V. S t. A., Küpenfarbsloffdruckpasten, gek. durch einen Geh. 
an in  W. 1. R k .-P rodd . aus Epichlorhydrin  (I) u. N H 3, die kein organ. gebundenes CI 
enthalten. —  92 g I werden, gel. in  736 g S p rit oder M ethanol, auf 60— 70° erh itz t. Über 
die durch R ühren  in  Bewegung gehaltene Fl. w ird w ährend 20— 30 S tdn . ein schwacher 
Strom von trockenem  N H 3  geleitet. D ann  w ird vom ausgeschiedenen NH,C1 filtrie rt. 
Das F il tr a t w ird bei 65— 75° m it einer 10% ig. alkoh. NaOH -Lsg. bis zur alkal. 
Rk. versetzt. N ach F iltrieren  w ird, zu letzt im  V akuum  bei 100“, zur Trockne v e r
dampft. D as zähfl. P rod. besteh t w ahrscheinlich aus D iepihydrinam in von der Zus. 
(CHj— CH—CH2)2— N H  (II) oder einem Polym eren dieser Verb. —  Zu der oben ge

nannten Lsg. von I  in A. w erden bei 60— 65° u n te r R ühren  w ährend 2—3 S tdn . 43 g 
NaNH 2  zugesetzt. D ann  w ird am  R ückflußkühler %  Stde. zum Sieden e rh itz t, ab 
gekühlt, filtrie rt u. wie oben aufgearbeitet. D as E ndprod . is t ident, m it II  u. kann  durch 
Zusatz von HCl, H 3 P 0 4, A nthrachinon-2-sulfonsäure in  die entsprechenden Salze über
geführt werden. —  Die K üpenfarbstoffe, insbesondere solche der Indanthrenreihe, 
werden m it diesen V erbb. in  geeignetem V erhältn is verm ischt, u . die Gemische werden 
den gebräuchlichen D ruckverdickungen fü r Zeugdruck zugesetzt. (A. P. 1 977 250 
vom 12/5. 1933, ausg. 16/10. 1934.) S c h m a lz .

E. I. du Pont de Nemours & Co., W ilm ington, D el., übert. von: Otto Stall - 
mann, South  Milwaukee, W is., V. S t. A ., Küpenfarbstoffdruckpasten, gek. durch einen 
Geh. an in  W. 1. R k .-P rodd. aus Epichlorhydrin  (1) u. wasserlöslichen prim ären Aminen. 
— 92 g I  w erden in  736 g S p rit bei 65—70° gel. U ber die durch  R ühren  in  Bewegung 
gehaltene F l. wird w ährend 14 S tdn . ein schw acher S trom  von Monomethylamin  ge
leitet. D ann w erden etw a 400 g einer 10%ig. alkoh. NaOH-Lsg. hinzugesetzt, worauf 
man die Temp. absinken läß t. N ach F iltrieren  u. E indam pfen, zu letzt im V akuum  bei
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100°, e rh ä lt m an  ein zähfl. P rod. von der Zus. CH 2 —CH—CH 2—N H —C H ,. Aus dieser

Base k an n  durch Zusatz von HCl, H 3 PO,, oder A nthrachinonsulfonsäuren das ent
sprechende Salz hergestellt w erden. —  D urch Um setzen von I  m it Monoälhanolamin, 
Ä thylendiam in , Qlucamin oder l-Aminobenzol-2-carbonsäure e rh ä lt m an  entsprechende 
E pihydrinam ine. — Die K üpenfarbstoffe, insbesondere solche der Indanthrenreihe, 
werden m it diesen V erbb. verm ischt, u . die Gemische werden den gebräuchlichen Druck- 
verdiekungen fü r Zeugdruck zugesetzt. (A. P. 1977252 vom 12/5. 1933, ausg. 16/10. 
1934.) _ S ch m a lz .

Durand & Huguenin Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Färben und  Drucken von Textil- 
stoffen m it Beizenfarbstoffen unter Verwendung von Chrombeize, dad . gek., daß man dem 
F ärbebad  oder der D ruckpaste noch M ilchsäure (I) oder deren Salze, insbesondere 
Cliromlactat, oder Milchsäureester (II) zusetzt. — Die Färbungen  u. D rucke werden bei 
M itverwendung von I, deren Salzen oder I I  lebhafter u. gleichm äßiger, u. die gefärbte 
F aser behält ihren  weichen Griff. G ute Ergebnisse w erden im  Baumwolldruek von 
H and  m it G um m i arabicum -V erdickung erhalten . Auch N aturseide, Kunstseide aus 
regenerieiter Cellulose u . Wolle sowie Mischgewebe aus den verschiedenen Fasern  können 
m it gu tem  Erfolge nach  dem  Vbrf. bed ruck t w erden. D ie D ruckpasten  en thalten  zweck
m äßig H arnstoff. (F. P. 770 437 vom 20/3. 1934, ausg. 13/9. 1934. D . Prior. 20/3.
1933.) S chmalz.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Färben und 
Drucken von pflanzlichen Faserstoffen, gek. durch die M itverwendung von Konden- 
sationsprodd. aus H arnstoff (I) oder H am sto ffd e riw . u. F orm aldehyd (II) in  Ggw. von 
organ. Säuren oder organ. Basen. Zweckm äßig w ird die Faser, die aus Baumwolle, 
Kunstseide, L einen, Jute, Ramie, Papier bestehen kann , m it den die Säuren, z. B. Oxal-, 
W ein-, C itronen-, Malon-, Milch-, Benzoe-, P h th a l- oder Salicylsäure, bzw. die Basen, 
z. B . Ä thylendiam in, T riäthanolam in, Ä thylam in, M ethylam inacetat, Hexamethylen- 
tc traä th y l- oder -tetram ethy lam in , Anilin u. seine D erivv., enthaltenden  Lsgg. der 
Verbb., die z. B. durch  K ondensation von I, Thioharnstoff, D icyandiam id, Cyanursäure, 
Biuret, Ghmnylharnstoff, Guanidin  oder des durch  E rh itzen  von I auf 160° während 
12—48 S tdn . erhältlichen Gemisches m it I I  hergestellt worden können, vor dem Färben 
oder D rucken im prägniert u. dann  einer W ärm ebehandlung zwischen 100 u . 160° unter
worfen, wobei H ärtung  erfolgt. E s zeigt sich dann, daß  die in  Ggw. der Basen be
handelten  F asern  gesteigerte A ffin itä t fü r saure Farbstoffe u . die in  Ggw. der Säuren 
behandelten  Fasern  gesteigerte A ffin itä t fü r bas. Farbstoffe besitzen. M an kann aber 
auch  H ärtungs- u. Färbevorgang in  einem Arbeitsgange durchführen, indem man 
z. B. D ruckpasten  die K ondensationsprodd. u . die Säuren oder Basen zusetzt, druckt 
u. du rch  W ärm ebehandlung fix iert, am  besten auf dam pfgeheizten Zylindern. Die 
H ärtu n g  w ird bei A nwesenheit m ehrerer Basen beschleunigt. Einige Ausführungs
beispiele erläu tern  das Verf. (F. P. 769 307 vom 9/2. 1934, ausg. 24/8. 1934. A. Prior. 
9/2. 1933.) S c h m a lz .

Heberlein & Co., Akt.-Ges., W attw il, Schweiz, Herstellung von Musterungen auf 
Kreppgeweben, dad. gek., daß  m an  Gewebe, in  welchen sich überdreh te  Garne im  latenten 
Spannungszustand befinden, örtlich m it pergam entierend w irkenden Quellungsmitteln 
behandelt u . nachher den üblichen Veredlungsbehandlungen unterzieht. N ach einer 
besonderen Ausführungsform  w ird das Kreppgewebe zunächst einer oder mehreren 
N aßbehandlungen unterw orfen, dann  u n te r Spannung in  einer oder beiden Gewebe
richtungen getrocknet u. hierauf örtlich pergam entiert. —  E in  Baumwollschrumpf- 
kreppgewebe, das in  beiden R ichtungen überdrehte Garne e n th ä lt (Rechts- u. Links
d rah t), w ird in üblicher W eise gebleicht, w odurch es u n te r Bldg. des K repps eine starke 
Schrum pfung e rfäh rt. Beim T rocknen w ird das Gewebe sowohl in  der Breiten-, als auch 
in  der L ängsrichtung bis beinahe auf das ursprüngliche M aß gespannt u. hierauf mit 
einer klebenden R eserve bedruckt. D ann wird m it H 2 S 0 4  von 53° Bé bei einer Ein
w irkungszeit von etw a 10 Sek. pergam entiert, nach  dem Auswaschen der Säure durch 
ein m it verd . h. N aO H  versetztes K reppungsbad hindurchgezogen u. fertiggestellt. 
(D. R. P. 605 914 K l. 8 n vom  23/5. 1933, ausg. 20/11.1934.) S ch m a lz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M. (E rfinder: Paul Wolff, Frank
fu r t a . M .-H öchst, un d  Wilhelm Werner, F ran k fu rt a . M.-Eschersheim), Her
stellung saurer Triphenylmethanfarbstoffe gemäß D . R . P . 604 429 dad. gek., daß man 
4,4'-D ihalogenbenzophenone oder 4,4'-D ialkoxybenzophenone m it arom at. sek. oder 
te r t. Aminen m it A usnahm e von a-substitu ierten  Indolen  kondensiert, dann die in
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4,4'-Stellung befindlichen H alogenatom e oder A lkoxygruppen m it prim ären arom at. 
Aminen, die in  p-Stellung zur N H 2 eine A lkoxygruppe enthalten , um setzt u . h ierauf 
sulfoniert. — 4,4'-Dichlorbenzophenon (I) koeht m an m it Äthylbutyl-m-toluidin  u . 
P0C13  in  Toluol, dest. Toluol u. das vorhandene P0C13  ab  u. verschm ilzt das Prod. 
mit p-Phenetidin (II); durch V errühren m it verd. HCl en tfern t m an das überschüssige II, 
trocknet den  en tstandenen  blauen bas. Farbstoff u. sulfoniert; der erhaltene Farbstoff 
färbt Wolle u. Seide lich tech t blau. Das in  analoger Weise aus 4,4'-Dimethoxybenzo- 
plienon(III) u. Diäthyl-m-chloranilin hergestellte Prod. g ib t m it I I  einen in  W . uni. 
blauen bas. Farbstoff, der nach dem Sulfonieren einen blauen F arbstoff liefert. — 
I gibt D i-n-butyl-m -xylidin  u. darauffolgendes Verschmelzen m it I I  einen bas. F a rb 
stoff, dessen Sulfonsäure Wolle u. Seide grünstichigblau färb t. Die P rodd. aus I  u. 
Äthylbenzyl-m-toluidin, aus I u. Äthyldiphenylam in, aus I u. Benzyldiphenylam in  
geben m it I I  bas. Farbstoffe, deren Sulfonsäuren blau färben. Das Prod. aus I I I  u. 
Formyldiphenylamin  g ib t m it I I  einen bas. Farbstoff, dessen Sulfonsäure blau fä rb t. 
Das Prod. aus I u. M ethyldiphenylam in  g ib t m it I I  einen bas. Farbstoff, dessen Sul
fonsäure blau fä rb t. Das Prod. aus I  u . Benzyl-o-toluidin  g ib t m it p -A n isid in  einen 
bas. Farbstoff, dessen Sulfonsäure rotstichigblau färb t. Das Prod. aus I I I  u. D iphenyl
amin g ib t m it p-A n isid in  einen bas. Farbstoff, dessen Sulfonsäure grünstichigblau 
färbt. (D. R. P. 606 462 K l. 22 b vom  16/6. 1933, ausg. 3/12. 1934. Zus. zu D. R. P. 
604 429. C. 1935. I. 801.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a.M., Herstellung von Farbstoffen 
und Zwischenprodukten. D iarylam inochinone der nebensteh. Form el: X  — H, Halogen, 

X oder CH3, R  =  Aryl, R i =  Alkyl, Aryl, oder Aralkyl,
0 ^  1  ^NH-R-O-Ri die G ruppen R— 0 —R j stim m en überein, 0 —R x 

|  j s itz t in  R  in  o-Stellung zur N H-G ruppe, e rh itz t m an
I I  in An- oder Abwesenheit von Lösungs- oder Ver-

ii 'O 'S .H S  Y  v  dünnungsm ittein  in  Ggw. von arom at. Säurechloriden.
x  Die erhaltenen s ta rk  gefärbten Verbb. geben nach

dem Sulfonieren in  W. 1. Farbstoffe, die Baumwolle in  sehr reinen Tönen 
färben; ihre Ba-, Ca- usw. Salze können als P igm ente verw endet werden. Die 
Verb. aus 1 Mol. Chloranil (I) u . 2 Moll. l-Amino-2-methoxybenzol e rh itz t m an 
mit Benzoylchlorid (II) in  N itrobenzol (III). Das entstandene ro te k rystallin . 
Oxazin g ib t m it 20°/oig. Oleum nach 2 S tdn . bei gewöhnlicher Tem p. eine Sul
fonsäure, deren B a-Salz ein lebhaft rotes Pigm ent ist. E inen ähnlichen Farbstoff 
erhält m an aus der Verb. aus 1 Mol. Trichlortoluchinon u . 2 Moll. l-Am ino-2-m ethoxy- 
benzol. Die Verb. aus 1 Mol. I  u . 2 Moll. 4-Benzoylamino-2-amino-l-mcthpxybmzol g ib t 
beim E rhitzen in  I I I  m it I I  ein Pi;od., das m it 20% ig. Oleum einen Baumwolle rub in ro t 
färbenden Farbstoff liefert. Die Verb. aus 1 Mol. I  u . 2 Moll. l-Amino-4-benzoylamino- 
S-methyl-6-methoxybenzol liefert beim E rh itzen  in  I I I  m it I I  ein m etall. glänzendes 
krystallin. P rod., das m it 20%ig- Oleum einen Baumwolle blau färbenden Farbstoff 
gibt. Die Verb. aus 1 Mol. I  u . 2 Moll. 3-Amino-4-methoxydiphenylmethan  g ib t beim 
Erhitzen in  I I I  m it I I  ein glänzende dunkle K rystalle  bildendes Prod., das m it Mono
hydrat einen Baumwolle ro t färbenden Farbstoff liefert. Die Verb. aus 1 Mol. I  u . 2 Moll.
1-Amino-2,5-dimetlioxybenzol g ib t in analoger Weise ein grünlich glänzende K rystalle 
bildendes Prod., das m it 20%ig- Oleum einen Baumwolle v io lettrosa färbenden F a rb 
stoff liefert. D ie Verb. aus 1  Mol. I  u . 2 Moll. '¿ß-Dime.lhoxy-4-aminodiphenyl g ib t 
beim E rhitzen in  i n  m it I I  ein m etall. glänzendes Prod., das m it 20% ig. Oleum einen 
Baumwolle v io le tt färbenden Farbstoff liefert. Die Verb. aus 1 Mol. I  u. 2 Moll. 4-Nitro-
2-amino-l-methoxybenzol liefert beim E rh itzen  in  I I I  m it I I  ein krystallin . kupfer- 
glänzendes Prod., das sulfoniert werden kann . Die Verb. aus 1 Mol. I  u . 2 Moll. 4,4'-Di- 
amino-3,3'-dimethoxydiphenyl liefert beim E rh itzen  in  I I I  m it H  ein metall. glänzende 
grünliche N adeln bildendes P rod., das m it M onohydrat einen Baumwolle v io lett 
färbenden Farbstoff liefert. (E. P. 416 887 vom  1 / 1 . 1934, ausg. 18/10. 1934. D. Priorr.
31/12. 1932 u. 15/8. 1933. F. P. 766 667 vom  2/1. 1934, ausg. 2/7. 1934. D. P riorr.
31/12.1932 u. 15/8. 1933.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M. (E rfinder: Ottmar Wahl, 
Leverkusen-I. G.-W erk, Ernst Teupel, Leverkusen-W iesdorf, und  Karl Schmidt, 
Köln-Mülheim), Herstellung von Farbstoffen der Triarylmethanreihe, dad. gek., daß
man auf Farbstoffe dieser Reihe, die in  p-Stellung zum  Carbinolkohlenstoffatom aus
tauschbare G ruppen en thalten , 0 - oder p-A rylendiam ine oder ihre K ernsubstitu tions- 
prodd. oder ihre einseitig in der NH., aevlierten Derivv. einwirken läß t. Die Farbstoffe
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liefern lichtechte Färbungen, die sich rein weiß ätzen  lassen. —  D er Farbstoff I gibt 
m it o-Phenylendiamin  oder l,2-I)iamino-4-äthoxybenzol bei 100° einon Wolle u. Seide 
blau färbenden Farbstoff; m it p-Phenylendiam in oder M onoacetyl-p-phenylendiamin 
e rhä lt m an etw as grünsticher blau färbende Farbstoffe. D er Farbstoff II gibt mit 
p-Phenylendiam in einen blau färbenden, der Farbstoff I I I  m it o-Phenylendiam in einen 
vio lett, der Farbstoff IV m it o-Phenylendiam in einen ro tv io lo tt färbenden Farbstoff. 
(D. R. P. 607 487 K l. 22 b vom  4/6. 1933, ausg. 28/12. 1934.) F ra n z .

I. G. Farbeniiidustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a . M. (E rfinder: Ottmar Wahl, 
Leverkusen-I. G.-Work, Werner Müller, K öln a. R h., und Rudolf Fingado, Lever- 
kusen-W iesdorf), Herstellung von Triarylmethanfarbstoffen nach D . R . P . 574 021 u. 
der Z us.-P att. 597 078 u. 590 748 dad. gek., daß m an zu deren A ufbau arom at. Amino- 
alkylsulfonsäuren verw endet, die die G ruppe —N —alk— S 0 3H  enthalten , worin alk

R
substitu iertes Alkyl u. R  H , Alkyl, A ralkyl oder A ryl bedeuten. —  D as Na-Salz der 
1-n. Butylphenylam ino-2-oxypropan-3-sulfonsäure(l) löst m an in  h . W ., versetzt mit 
HCl u. kondensiert m it o-Chlorbenzaldehyd bei 95— 100°; nach dem  Entfernen des 
überschüssigen Aldehyds durch W asserdam pfdest. oxydiert m an die Leukoverb. mit 
C r0 3  in saurer Lsg. zum  Farbstoff, rötlich bronzierendes H arz, der die tie r. Faser gelb
stichiggrün färb t. Aus dem N a-Salz der l-o-Tolylamino-2-oxypropan-3-sulfonsäure u. 
p-Chlorbenzaldchyd erhält m an in  analoger Weise einen blaugrünen Farbstoff, der 
beim  E rh itzen  m it p-Phenctid in  auf 100— 110° einen v io le tt färbenden Farbstoff 
liefert. D er F arbstoff aus dem  N a-Salz der l-n.-Butyl-m-tolylamino-2-oxypropan- 
3-sulfonsciure u. p-Diäthylaminobenzaldehyd erhältliche Farbstoff fä rb t Wolle blau; 
Tetramethyldiaminobenzhydrol g ib t m it I  eine Leukoverb.. die m it N a 2 S 0 3  einen 
Schwefelsäureester liefert, der sich zu einem die tier. Faser v io le tt färbenden Farbstoff 
oxydieren läß t. (D. R. P. 606 248 Kl. 22 b vom  23/12. 1932, ausg. 28/11. 1934. 
Zus. zu D. R. P. 574 021; C. 1933. 1. 3796.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a.‘M., Herstellung von Küpenfarb
stoffen. Man läß t auf Dibenzanthron (I), Isodibenzantliron (II) oder ihre D eriw . in 
Ggw. von Halogensulfonsäuren u. Schwefel Halogen oder Halogen liefernde Mittel 
einwirken. Die Schwefelmcnge soll m indestens 2 ° / 0  der Mischung des I usw. u. der 
Halogensulfonsäurc betragen. D ie erhaltenen Farbstoffe en thalten  neben Halogen 
noch }L— 2 Atome Schwefel. —  Zu einer Lsg. von reinem  I  in  HC1S0 3  g ib t man 
Schwefel u. Br, erw ärm t die Lsg. langsam  au f 50°, nach dem  Verschwinden des Br 
g ießt m an die k. Lsg. auf E is, f iltrie rt u . w äscht neu tral. D er vom  Schwefel durch 
Auskochen m it CS2  befreite Farbsto ff e n th ä lt etw a 22%  Br, 3 %  CI u. 8 %  Schwefel; 
er fä rb t Baumwolle m arineblau. D urch Ä nderung der M engenverhältnisse erhält man 
Farbstoffe m it anderem  Halogen- oder Schwefelgehalt. Zu einer Lsg. von II  in  HC1S03  

g ib t m an Schwefel u. Br, der erhaltene Farbstoff en th ä lt 4 %  Schwefel, 22%  Br u. 
1 %  CI, er fä rb t Baumwolle aus der K üpe blauviolett. (F. P. 769 197 vom  24/2. 1934, 
ausg. 21/8. 1934. D. P rior. 18/3. 1933.) F r a n z .

XI. Farben. A nstriche. Lacke. Harze. P lastische Massen.
A. Foulon, Technische Fortschritte der Buntfarbeninduslrie. Angaben hauptsäch

lich aus der P a ten tlite ra tu r über neue H erst.-V erff. fü r Eisenoxydfarben, Zinkfarben, 
B leichrom atfarben, B leifarben,.lichtechte Lithopone. (Farbe u. L ack 1934- 590. 602. 
614. Dez.) SCHEIFELE.

G. Zerr, Schwarzpigmente. Beobachtungen aus der P raxis. P rak t. Angaben über 
H erst. u . Anwendung von K nochenschwarz, Koks- oder Grudeschwarz, Lampenruß 
u. ö lruß . (Farbe u. L ack 1934. 567. 579. Dez.) SCHEIFELE.
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Fritz Ohl, LeinölslandCl und Kochtemperaturen. W esentliche Fak to ren  fü r die 
Standölbldg. sind Temp. u. E rhitzungsdauer. Stahdölkochung erfolgt m eist bei Tempp. 
von 270—290°. D abei w ird die V iscosität anfänglich n u r wenig, die JZ . jedoch s ta rk  
verändert. Schleimstoffe im Leinöl sind vor der Kochung zu entfernen, um  Ausflockung 
zu vermeiden. (Farbe u. L ack 1934. 554— 55. 20/11.) S c h e i f e l e .

Georg Zerr, Betrachtungen über Maschinenanstriche. Allgemeine Angaben. (Farbe 
u. Lack 1935. 16. 29. 16/1.) S c h e i f e l e .

H. Oettinger, Über vorkommende Mängel an Wandanstrichen. F ortsetzung  der 
C. 1 9 3 5 .1. 966 ref. A rbeit. (Farbe u. L ack 1934. 549. 561. 568. 582. 5/12.) S c h e i f e l e .

Arthur Jones, Schiffsbodenfarben. Als G rundierung h a t sich Bleimennige bew ährt. 
In direkter B erührung m it Seewasser w ird die Mennige u n te r Bldg. von PbCl, zers., 
so daß ein schützender D eckanstrich erforderlich ist. F ü r  D eckanstriche w erden Phenol
harze, Cumaronliarze usw. verw endet. Als B oottopfarben benu tz t m an m eist K u n st
harzöllacke m it Zinkoxyd. (P ain t V arnish L acquer E nam el Colour Manuf. 4. 363— 65. 
Dez. 1934.) _ S c h e i f e l e .

P. H. Prior, Druckereiversuche. Verss. m it einer handbetriebenen Vers.-Druck- 
maschine, durch  die die Aufnahmo der Schwärze durch verschiedene Papiere un ter 
verschiedenen G esichtspunkten geprüft w erden konnte, näm lich im  H inblick auf die 
Oberfläche der Typen, den Farbfilm , die Papieroberfläche u. den angew andten D ruck. 
Mikrophotogramme des D rucks (im Origm al 5 Mikrobilder) zeigen erhebliche U n 
regelmäßigkeiten u. Lücken in  dem Farbauftrag . Vf. findet, daß  dies m ehr an der 
Oberfläche der Typen u. des Papiers liegt, als an  der B enetzbarkeit des Papiers u. an 
Fragen der O berflächenspannung. (W kl. P aper T rade R ev. 102. 1874— 82. 1918. 1944 
bis 1954. 103. 60— 62. 4/1. 1935.) F r ie d e s ia n n .

L. E. King, Das Kreiden von Weißfarben. Umfangreiche Bew itterungsverss. m it 
verschiedenen W eißfarbenanstrichen, die auf sorgfältig m it Bleiweiß grundierten 
Kiefernholztafeln m it 45° Neigung gegen Süden bew ittert wurden. D as K reiden setzte 
meist e rst bei w. W ette r u . Eimv. der Sonnenstrahlung ein. D as K reiden nahm  in der 
Reihenfolge T itandioxyd, Zinksulfid, Lithopone, Carbonatbleiweiß, Antimonweiß u. 
Zinkweiß ab. D as B indem ittel soll feuchtigkeitsbeständig sein u. das Pigm ent gu t be
netzen. (Oil Colour T rades J .  87. 24— 29. 4/1. 1935.) S c h e i f e l e .

Karl Buser, Beitrag zur Verwendung einheimischer Rohstoffe in  der Lackindustrie. 
Besondere Berücksichtigung der Bindemittelfrage. Angaben über die Ersatzm öglichkeit 
von chines. H olzöl durch Leinöl, Nitrocellulose, C hlorkautschuk, G lyptalharze u. 
durch ehem. veränderte  einheim. fe tte  öle. N iehttrocknende oder halbtrocknende 
öle können in  trocknende P rodd. um gew andelt w erden durch K om bination der u n 
veränderten oder der durch ehem. V eränderung höher ungesätt. F e ttsäu ren  m it reinen 
Glyptalen oder m it Phenolharzen u. G lyptalen. E rhöhung der T rockenfähigkeit durch 
Veresterung der F e ttsäu ren  m it einem höherw ertigen Alkohol an  Stelle von Glycerin. 
(Farben-Ztg. 39. 1240— 41. 1263—65. 1934.) S c h e i f e l e .

W. 0. Gebhart, Plastische M assen und  plastisches Formen. Überblick über die 
plast. Massen m it besonderer Berücksichtigung der Bakelite. (M onthly R ev. Amer. 
Electro-Platers’ Soc. 2 0 . N r. 11. 24— 28. Ju li 1934.) K u t z e l n i g g .

Hermann Stroms, Berlin, Anbringen von Leimfarbenanstrichen a u f altem Ölfarben- 
grund, gek. durch die Verwendung eines Farbenbindem ittels aus Casein, Leinölfirnis
u. W. m it einem Zusatz größerer Mengen N H 3, z. B. einem Gemisch von 100 (Teilen)
Casein, 300 W ., 100 Leinölfirnis u . 150 konz. N H 3. —  D as P rä p a ra t is t n icht lagerfähig 
u. muß innerhalb 10 S tdn. nach H erst. verb rauch t werden. (D. R. P. 605 484 K l. 75c 
vom 6/7.1933, ausg. 12/11. 1934.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Herstellung von Trockenstoffen 
guter Löslichkeit u. H altbarkeit. E s w erden zu diesem Zwecke den Trockenstoffen 
bis zu 10% feste gesä tt. F e ttsäu ren  oder freie Carbonsäuren der niedrigen Glieder der 
Olefino der arom at. Reihe bzw. deren D e riw . zugesetzt, z. B. Stearin-, Croton-, Benzoe-, 
Hippur-, Mandel-, Salicyl-, Phenylacryl-, P h thalsäu re  u. a. Beispiel: 200 kg N aphthen- 
säure werden entsprechend der SZ. m it 20— 21 kg N aO H  behandelt u. m it einer Lsg. 
von 63— 65 kg CoS0 4  (krystallin.) q u an tita tiv  ausgefällt. Gegen Endo der Fällung 
werden 6  kg S tearinsäure zugesetzt u. das P rod. bei 130° entw ässert. (Holl. P. 34061 
vom 11/6. 1932, ausg. 15/11. 1934. D. P rior. 17/7. 1931.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Herstellung von naphthen- 
sauren Sahen der Erdalkalimetalle und seltenen Erden, geeignet zum Verdicken von ölen
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zwecks H erst. von G rundierm ittein, sowie geeignet als Zusatz zu Trockenstoffen. Dio 
E rfindung  liegt in dem Zusatz an  sich bekannter W eichm achungsm ittel, z. B. Dialkyl- 
ph tha la t, T riarylphosphat, T riacetin, salicylsaurer A lkylester, Cyclohexanon, Benzyl
benzoat. Beispiel: 1000 kg N aphthensäure werden m it 200— 210 kg N aO H  verseift 
u. dann m it 320— 330 kg V anadylsulfat, (VO)S04-2 H ,0 , q u an tita tiv  ausgefällt. Nach 
dem Auswaschen w erden 50 kg Benzylbenzoat zugesetzt u. auf 130— 140° erhitzt, bis 
das W . aus der Schmelze verdam pft ist. (Holl. P. 34 036 vom  12/2. 1932, ausg. 15/11. 
1934. D . P rior. 2/3. 1931.) B r a u n s .

William Bryan Wiegand, New York, V. St. A., Herstellung von Farben, Lacken
o. dgl., dad . gek., daß  die zu dispergierenden P igm ente zunächst m it dem Bindemittel 
verrieben werden, worauf die M. in  liochviscosem, p last. bis lederartigem  Zustande einer 
kräftigen mechan. B ehandlung, z. B. einem M ahlprozeß auf enggestellten, m it ver
schiedener G eschwindigkeit um laufenden W alzen oder einer Pressung durch Siebe 
unterw orfen w ird. —  Das Verf. finde t Anwendung fü r Mischungen fe tte r Öle, Nitro
cellulose, natürlicher u. künstlicher H arze, C hlorkautschuk oder kautschukartiger 
Substanzen m it Carbon Black, ZnO, F e 2 0 3, T i0 2, organ. Farbstoffen  o. dgl. (E. P. 
4 1 8  0 8 0  vom  13/9. 1933, ausg. 15/11. 1934. A. P rior. 23/9. 1932.) S c h r e ib e r .

Ellis-Foster Co., iibert. von: Carleton Ellis, M ontclair, N . J . ,  V. S t. A., Harz
artige Kondensationsprodukte aus mehrbasischen Säuren und  mehrwertigen Alkoholen. 
Bei der bekannten H erst. von harzartigen  Ivondensationsprodd. aus im  wesentlichen 
m ehrbas. Säuren m it m ehrwertigen Alkoholen u. deren hydroxylhaltigen Substitutions- 
p rodd., z. B. Chlorhydrinen u. Ä theralkoholen, die gegebenenfalls in Anwesenheit von 
H arnsäuren  oder F etten , fe tten  Ölen oder deren F ettsäu ren  sta ttfin d e t, dienen anorgan. 
Säuren, z. B. H 3B 0 s , H 3POx, ILSO.t oder Siliciumwolframsäure sowie ihre Anhydride 
u. Chloride, z. B. S 0 2, PC l3 u . POOL, ferner auch saure Salze, z. B. Bisulfate, als Kon
tak tm itte l. D urch den Zusatz derselben w ird die R k.-Tem p. herabgesetzt u. rascher 
das E ndstad ium  der K ondensation erreicht. (A. P. 1 970 510 vom  1/10. 1927, ausg. 
14/8. 1934.) E b en .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. Main, Verfahren zum  Vorbereiten 
von Formkörpern aus härtbaren Kunstharzen. M an m ischt in einem  Mischer 320 Gewichts
teile Si, 260 Teile poröser K ohle u . 420 Teile Phenolform olliarz zu 6 8 %  u. behandelt 
die M. eine Zeit lang u n te r Vakuum . M an verd ich te t die Mischung in einer hydraul. 
Presse zu T ab le tten ; der D ruck b e träg t ca. 500 kg/qcm . (B ig . P . 3 7 5  5 8 3  vom 8/12.

Compagnie Nationale de Matières Colorantes et Manufactures de Produits 
Chimiques Du Nord Réunies Établissements Kuhlmann, Paris, Herstellen von 
Platten oder Blättern aus ^Kunstharz. Man schneidet von einem K unstharzblock im 
halbpolym erisierten Z ustand  m it Schneidwerkzeugen u n te r großer Schnelligkeit Blätter 
ab, die noch im  gelatinösen Z ustand  danach der endgültigen Polym erisation unterworfen 
werden. (Big. P. 378 885 vom  8/4.1931, ausg. 30/5.1931. F . P rio r. 7/1.1931.) S c h l it t .

Alexander Tsehirch und Erich Stock, Die Harze. Die botan. u. ehem. Grundlagen unserer 
Kenntnisse über d. Bildg. d. Entwicklg. u. d. Zssetzg. d. pflanzl. Exkrete. 3., umgearb. 
Aufl. von A. T s c h ib c ii .  Die Harze und die Harzbehälter. Bd. 2, Hälfte 1. Berlin: 
Borntraeger 1935. (X II, 471 S.) 4°. M. 48.— ; geb. M. 52.— .

Deutsches Jahrbuch für die Industrie der plastischen Massen. (Verantw.: Christian Stark.) 
Bd. 1. 1935. Berlin: Pansegrau 1935. (232 S.) gr. 8°. Lw. M. 12.— .

H. S. Holder, Moderne Methoden der Planlagenenlwicklung und Unterhaltung. 
(Ind ia  R ubber J .  50. Annivers. No. Suppl. 2— 6 . 1934.) H . M ü lle r .

A. R. Westrop, D ie Verwendung von Dünger a u f malayischen Gummiplantagen. 
Angabo geeigneter anorgan., organ. u. pflanzlicher D üngerarten  fü r Gummiplantagen. 
E ine Reihe von Abbildungen zeigen den Erfolg, den eine gute D üngung bewirkt. (India 
R ubber J .  50. Annivers. N o. Suppl. 7— 14. 1934.) H . MÜLLER.

— , Kautschukmilch. B ericht über H erst. u . Verwendung einfacher u. konz. 
K autschukm ilch. (G. Chimici 28. 367— 73. 1934.) Grimme.

S. Chwostowskaja und B. Margantow, Elastizitätshysterese und Verstärkung 
bei tiefen Temperaturen. D ie V erstärkung u. die E lastizitätshysteresis werden durch 
O berflächenprozesse an der Grenze K autschuk-F üllm itte l verursacht. Beim Gefrieren

1930, ausg. 31/1. 1931.) S c h l it t .

X II. Kautschuk. Guttapercha. Balata,
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findet eine Verschiebung des V erstärkungsoptim um s s ta tt ' in  R ichtung Volum verm inde
rung der Füllung. Infolge der großen V iscositätserliöhung des Mediums nehm en dio 
Reibungskräfte beim Gefrieren de ra rt zu, daß die üblichen Gesetzm äßigkeiten zwischen 
der Dehnung, K ürzung u. E lastizitätshysteresis fü r säm tliche B estandteile m askiert 
werden. (J . R ubber In d . [russ.: Shurnal resinowoi Prom yschlennosti] 1 0 . 28— 33. 
1934.) ' S c h ö n f e l d .

Georg Goll, D ie Verwendung von Leim  in  Kautschulcmischungen. I . I I .  W rkg. 
von verschiedenen Mengen Leim auf K autschukm ischungen. Von den tie r. Leimen 
eignet sich besonders Knochenleim, weniger geeignet sind H autleim , Lederleim  u. 
Gelatine. Sie bew irken gegenüber der leimfreien Mischung zw ar m eist noch ein härteres 
Vulkanisat, fallen aber im  A bnutzungsw iderstand, vor allem aber auch in  der E lasti
zität oder D ehnung gegenüber K nochenleim  ab. Die meisten anderen Industriezweige 
legen W ert auf hohe Klebefähigkeit, fü r die K autschukindustrie dagegen is t dies be
langlos u. kann  u n te r U m ständen nachteilig sein in bezug auf dio V erarbeitungsfähig
keit. — D a Leim normalerweise h a r t ist, beim  Quellen oder E rw ärm en aber weich wird, 
so m acht er beim Einm ischen die Mischung weich, erleichtert die M ischbarkeit u. ergibt 
ein stram m es V ulkanisat. Zugleich erhöh t Leim die Fließ- u. Spritzfähigkeit un ter 
Vermeidung von Form änderung beim Ablagern bis zum V ulkanisationsbeginn u. d a 
mit ergibt sich eine weitgehende Verbesserung der Profilierung u. som it Vermeidung 
von Ausschußware. F ü r  die H erst. von Schläuchen is t Leim besonders geeignet. Leim 
mischungen besitzen erhöhte Benzin- u. Ölfestigkeit. Die G asdurchlässigkeit von 
Schläuchen w ird durch  Leimzugabe verm indert. Bei der H erst. von Tauchgumm i- 
waren e rh ä lt m an bei Leim zusatz s tärkere  Filme u . som it schneller die gewünschte 
Dicke. —  Angabe über H erst. von Leim batches usw. (K autschuk 1 0 . 174—76. 195 
bis 98. 1934.) H . M ü l le r .

B. L. Davies, Beschleuniger in  Hartgummi. K leine Mengen organ. V ulkanisations
beschleuniger w irken im w ahren Sinne beschleunigend. G rößere Mengen erhöhen dio 
Geschwindigkeit des E rh ä rten s  bei 150° bis zu einem bestim m ten M aximum, das boi 
vielen Beschleunigern das gleiche zu sein scheint. (Trans. In s tn . R ubber In d . 10 . 
176—88. Aug. 1934.) H . M ü l l e r .

P. Kaplin. Walzen und  Mischen von S K B .  Technologie des W alzens u. Mischens 
von synthet. K autschuk . (J . R ubber Ind . [russ.: Shurnal resinowoi Prom yschlennosti]
11. 139— 41. 1934.) S c h ö n f e l d .

W. M. Sawalkow, Fragen der Polymerisationstechnologie. Beschreibung der be
triebsmäßigen Polym erisation von D ivinyl (Butadien) durch N a. —  72 Eisenstangen 
mit ,,kam m “ -artigen Seitenstäben (je 6  u. 12) werden in einem B ad von fl. N a  m it 
dem K ata lysa to r (0 ,5%  N a auf 1600 1 D ivinylrektifikat), dann m it 2 dünnen Paraffin- 
schichten (0,7%  des Divinyls) bedeckt u. in  den Autoklaveneinsatz gebracht. D er 
mit p räparierter Pappe gedichtete A utoklav (Zeichnung) w ird auf D ichtigkeit geprüft, 
mit D ivinyl (70—80%  Butadien, ca. 20%  Pseudohutylen, 0 ,05%  Aldehyd, 1%  Rest- 
KW-stoffe) gefüllt u . in  höchstens 6  S tdn. bis auf 30° erw ärm t. Die dann  beginnende 
exotherme Polym erisationsrk. (349 kal/1 K ° K autschuk) w ird bis auf ein Optim um 
von 65° u. 8  a t  gedrosselt (Kühlsole). N ach 90— 120 S tdn . is t die H aup trk . beendet, 
worauf noch 3— 8  Tage auf 40° gehalten w ird. W enn der Divinylgeh. des Gases n icht 
mehr sinkt, w ird der nichtpolym erisierte A nteil {Pseudobutylen m it 20—35%  Butadien) 
abgelassen, der R est abgesaugt u. der E insatz  en tfern t. Zwecks leichter Ablösung 
des K autschukblocks werden die E insätze m it einem Glycerin-Talkgemisch (1 :1 )  
eingeschmiert. Die Eisenstangen werden durch Säurebehandlung gereinigt. —  E s 
werden die auf G rund der P lastiz itä tsbest, (m axim al 0,7) an  H and  der KARRERschen 
Formel erm itte lten  Einflüsse des Geh. des A usgangsm aterials an Butadien, Aldehyd  
u. W., sowie gewisse Mängel des Arbeitsganges m itgeteilt. W eitere Einzelheiten im 
Original. (Synthet. K autschuk  [russ.: Ssintetitscheski K autschuk] 3. Nr. 2. 15— 29. 
1934. Jaroslaw l., F abrik  „S yn the t. K autschuk  1“ .) B e r s in .

P. W. Shaworonkow, A. P. Alechina und R. S. Ster, Divinylacetylen und  
seine Derivate. D as bei der D arst. von Vinylacetylen  (I, zur Chloroprengewinnung) 
durch „heiße“  (50— 65°) K ontaktpolym erisation  von Acetylen  in  ca. 10%ig. Ausbeute 
abfallende Divinylacetylen  (II), K p . 2 0 0  46— 47°, D . 2 0 4  0,7857, nn 2 0  =  1,50 45, bildet beim 
Eintrocknen un ter A utoxydation peroxydhaitige harte , gegen konz. HCl u. HNOa 
sehr w iderstandsfähige Filme, die jedoch durch  geringfügige meehan. Einw. explosions
artig un ter Qualmbldg. zerplatzen. N ach einigen Vorverss. konnte durch Einleiten 
von Cl2  in fl. II (Erw ärm ung) eine viscose Fl. erhalten werden, die beim Eintrocknen



beständige durchsichtige Film e, z. B. auf Eisen, lieferte. Bei längerem  Stehen bildet 
die F l. ein nichtentzündliches Gel. —  D urch Anlagerung von W. an  I I  nach K utsc h er o w  
konnte ein Keton  (III) erhalten  w erden:
CH 2 = C H —C = C — C H = C H 2  (II) +  H 20  — >- CH 2 = C H —C (O H )=C H —C H = C H , — y

0  .

CH 2 = C H 2— C— CH;,— C H = C H 2 ( I I I ) .
Dieses ste llt eine ölige F l. von scharfem Geruch dar, K p . 2 0  85—86°, D . 2 0 4  0,0220 (?}, 
nn 2 0  =  1,4469; Semicarlazon, F . 161— 162°. — Bei der D arst. von I  wurde neben II 
ein Isomeres, verm utlich CH 2 = C H —C H = C H —C = C H , K p .20() 56—57°, D . 1 6 4 0,7880, 
nn 2 0  =  1,5058, erhalten, welches in  seinen Eigg. I I  sehr ähnelt. (Synthet. Kautschuk 
[russ.: Ssintetitscheski K autschuk] 3. N r. 2. 12— 14. 1934. Moskau, S taatsuniv., Lab. 
f. syn thet. K autschuk.) B e r s in .

M. I. Uschakow und S. S. Liwschitz, Gewinnung von n-Butylallcohol aus den 
A l f  allen der D ivinylsynthese nach dem Verfahren von S . IV. Lebcdcw. D urch Hydrierung 
in  fl. Phase u n te r D ruck (5 a t) bei 90— 120° in  Ggw. von 3 Gew.-%  N i auf Infusorien
erde ließen sich im  V erlauf von 5 S tdn. die ungesätt. Alkohole der erw ähnten Abfall
frak tion  in  gesätt. überführen. D as anfallende n-Butanol w urde fü r die D arst. eines 
durch  K ondensation von B utyraldehyd  m it Anilin erhältlichen Beschleunigers ver
w andt. (S ynthet. K autschuk  [russ.: Ssintetitscheski K au tschuk] 3. N r. 2. 7—9. 
1934.) * B e r s in .

P. I. Fedorow, L. E. Smolenskaja und I. A. Lewitin, Über die Vermischung 
von N ainum divinylkaulschuk verschiedener Plastizität. U nters, der P lastiz itä t von 
Gemischen aus N a-B utadicnkautschuk verschiedenen Polym erisationsgrades. Durch 
mechan. B earbeitung lassen sich homogene Massen erhalten. Die Mischung wird nach 
folgender Form el ausgeführt: A  — 100 (P 2  — I \ / P 2  —  P j) , wo A  =  Gew.-%  der 
K om ponente m it hoher P las tiz itä t, P 2 =  die P las tiz itä t der höher p la s t. Komponente, 
P x =  die der niedriger p last. u . P x =  die zwischen P 4 u. P 2  liegende verlangte Plastizität 
darstellen. (Synthet. K autschuk  [russ.: Ssintetitscheski K au tschuk] 3. N r. 2. 32—37. 
1934.) ‘ B e r s in .

B. Fainberg und N. Trankowskaja, Bestimm ung der flüchtigen Beimengungin 
in N ainum divinylkaulschuk. Die bis 150° flüchtigen gasförmigen u. nichtgasförmigen 
Beimengungen (Pseudohutylen u. D ivinyl, Feuchtigkeit u. a.) in  syn the t Kautschuk 
verschiedener V erarbeitung lassen sich durch  Zurückw ägen der im  trockenen N 2- oder 
C 0 2-Strom  3 Stdn . lang erh itz ten  Proben bestim m en. (Synthet. K autschuk  [russ.: 
Ssintetitscheski K au tschuk] 3. N r. 2. 9— 11. 1934.) B e r s in .

A. B. Dolgoplosk, Quantitative Bestimm ung von Butadien durch Kondensation mit 
Chinonen. Die B est. des Geh. an  1,3-Butadicn  in D ivinylrektifikaten sowie Scrubber- 
gasen w urde im  App. von K o r o t k o w  (Synthet. K autschuk  [russ.: Ssintetitscheski 
K au tschuk ] 2  [1933]. N r. 4. 23) durch  30— 50 M inuten lange K ondensation m it Chinon 
in Phcnollsg. (16: 1) bei 120° ausgeführt. E in  Vergleich m it den durch Bromierung 
bzw. K ondensation m it M aleinsäureanhydrid  erhaltenen W erten  zeigte die Überlegenheit 
der letzteren  M ethode. —  In  Ggw. von wasserfreiem A1C13  w erden alle ungesätt. KW- 
stoffe des D ivinylrektifikats durch Bzl., Toluol, X ylol, N aphthalin  u. Phenol schnell 
u . q u an tita tiv  u n te r K ondensation absorbiert. (Synthet. K autschuk  [russ.: Ssin
tetitscheski K au tschuk] 3. N r. 2. 29— 31. 1934. Jaroslaw l.) B e r s in .

Continental Gummi-Werke Akt.-Ges. (Erfinder: Willy Overbeck), Hannover, 
Gewinnung von Kautschuk und  Kautschukgegenständen, dad. gek., daß 1. zur Koagulation 
von natürlichen oder künstlichen Dispersionen von K autschuk  u. dgl., gegebenenfalls 
in Ggw. der üblichen Füllstoffe, durch Zusatz von G ärungserregem , wie Hefe, in Ggw. 
vergärbarer Substanzen eine G ärung erzeugt w ird, die abgebrochen werden kann, sobald 
K oagulation  erfolgt is t, oder nach ein tretender K oagulation w eitergeführt werden 
kann , bis die M. porös geworden is t. —  2. die G ärungskom ponenten im Innern  eines 
vorgebildeten K autschukhohlkörpcrs zur W irksam keit gebracht werden, um Ver
färbungen der Lackierung der fertigen K örper u. Beeinflussung der Vulkanisation zu 
verm eiden. —  M an a rbe ite t bei dem Tauchverf. z. B. so, daß m an entw eder die Form 
m it einer Zuckerlsg. überzieht u. in  die K autschukm ilch Hefe bring t oder umgekehrt, 
oder so, daß m an die F orm  e rs t m it Zucker u. dann m it H efe oder um gekehrt überzieht 
oder m it einem Gemisch von Zucker u. Hefe. (D. R. P. 605150 K l. 39b vom 2/4. 
1932, ausg. 5/11. 1934.) P a n k o w .
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Wingfoot Corp., V. St. A., Herstellung und Verwendung von Kautschukhydro
halogenid sowie Stabilisieren von Kautschukhydrohalogenid, -halogenid und halogeniertem 
Kautschukhydrohalogenid. K autschuk  w ird nur zu 80— 90%  m it HCl, H B r oder H J  
gesätt., so daß der Cl-Geh. 29—30,5%  beträg t. —  In  907 (g) plastizierten Pale Crepe 
in 14200 Bzl. w ird bei 10° HCl oingeleitet, bis die Gewichtszunahme ca. 525 beträg t 
{ 6  Stdn.). Man lä ß t noch ca. 20 S tdn. stehen en tfe rn t zweckmäßig vorhandene HCl, 
dampft ein, löst das Deriv. im  Lösungsm. u. verarbeite t z. B. durch Ausgießen auf 
Nitrocelluloseunterlagen oder solchen aus gleichen Teilen von Celluloseacetat u. dem 
Kondensationsprod. von Äthylenglykol u. Phthalsäureanhydrid  auf Filme. Man kann 
die M. auch, d a  sie über 110° erweicht, durch Therm oplastizierung verarbeiten, ver- 
walzen, verkleben. — Wss. HCl-Lsgg. können zu der Um setzung n ich t verw endet 
werden. M an kann  das Deriv. in  Folienform zum  Verpacken von B rot, Zigarren, 
Süßigkeiten verwenden, ferner zum  Im prägnieren u. Überziehen von Papier u . Gewebe, 
um sie für Öl undurchlässig zu m achen oder als V erschlußm aterial z. B. fü r Milch
flaschen zu verwenden. Die Folien können gefärbt, bedruckt, geprägt oder sonstwie 
gemustert werden. Sie können auch zur H erst. von Sicherheitsglas dienen. W achs, 
Harze, Paraffin  verbessern die Schmiegsamkeit. —  Die L ichtbeständigkeit dieser 
Folien sowie solcher aus Chlorkautschuk u. ähnlichen K au tschukderiw . w ird durch 
den Zusatz von Aminen verbessert. G enannt sind: H exam ethylentetram in, D iphenyl- 
guanidin, Tetram ethyltliiuram disulfid , Cyclohexylaminoacetonitril, M cthylenamino- 
acetonitril, o-Tolylphenylglycin, gesä tt. aliphat. u. cycl., auch sek. u. te rtiä re  aliphat.,

OTTalicycl. u. heterocycl. Amine, insbesondere solche m it der Gruppe —N < % j j /> N — ,

sowie A ldehydam ine wie das K ondensationsprod. von Cyclohoxylamin u. HCHO, 
Dicyclohexylamin, D itetrahydrofurfurylam in, sowie das D ioxydiphenylpropan. (F. P.
767 328 vom 19/1. 1934, ausg. 16/7. 1934. A. P rio rr. 20/1. u. 22/12. 1933.) P a n k o w .

A/S Askim Gummivarefabrik, Askim, Norwegen, Herstellung eines vulkanisierten
Gummimateriales. Faserstoff, kürzere oder längere F asern  bzw. eine Faserm asse werden 
mit K autschukteig  oder einem ähnlichen p last. Teig, der zum  Schluß vulkanisiert 
wird, innig verm ischt. Die F asern  oder F äden  werden vor dem  E inarbeiten  in  dio M. 
mit Stoffen im prägniert, die w ährend der Vulkanisierung Gase entwickeln, welche 
aus den Fasern  austre ten  u. längs diesen Capillarröhren durch das M aterial hindurch 
entstehen lassen, so daß das E ndprod. zwar fü r L uft, aber n ich t fü r W. durchdringlich 
wird. — Als geeigneter gasentwickelnder Stoff w ird (NH 4 )2 C 0 3  genannt. (N. P. 54651 
vom 21/2. 1933, ausg. 19/11. 1934.) D r e w s .

Robert Pickles, B urnley, und John Pickles, Fence, Lancashire, Herstellung von 
Kautschukfäden. Man sp ritz t eine Mischung aus 40%ig. K autschukm ilch, die bezogen 
auf den K autschukgeh. 10%  Viscoselsg. en thä lt, in  bekannter Weise in  ein K oagulier
bad. D er Faden w ird m it G arn umsponnen. (E. P. 419 021 vom  9/3. 1934, ausg. 
29/11. 1934.) P a n k o w .

Fabriche Riunite Industria Gomma, Ita lien , Herstellung von Schwammkauischuk. 
Die Vulkanisierform w ird m it schlecht W ärm e leitendem  M aterial (Infusorienerde, 
Talkum, MgO, Holzmehl, Ligninpulver, Cu-Pulver, Sulfitzellstoff, K ork, Baumwoll-, 
Leinen-, Wolle-, Seide-, A sbestfasem , Papierm ache, deren Abfälle, eventl. in  Mischung) 
bis zu dem  gew ünschten R aum  fü r den Schw am m kautschuk ausgefüllt. D as schlecht 
leitende M aterial kann  auch m it einem B indem ittel vennisch t werden. Man kam i 
ihm auch Farbstoffe zusetzen, die bei der V ulkanisation in  den K autschuk  eindiffun
dieren, oder es oberflächlich m it einer gefärbten  K autschuklsg. überziehen, die nach 
der V ulkanisation einen Schutzüberzug auf dem  Schw am m kautschuk bildet. (F. P.
768 995 vom  23/2. 1934, ausg. 17/8. 1934. I t .  Prior. 21/3. 1933.) P a n k o w .

Peter Spence & Sons Ltd., M anchester, Benjamin Dawson Porritt, Harold
Ashley Daynes, Croydon, und  Howard Spence, M anchester, Harlkautschukmischmigen, 
die auch bei höheren Tem pp. zu r elektr. Isolierung verw endet werden könnon, en t
haltend fein verteilte , gefällte, am orphe Kieselsäure, die z. B . nach den E . P P . 294681; 
C. 1929. I . 936, 299483; C. 1928. I I .  2181 oder 357993; C. 1932. I . 116R ergostellt 
sind. Zweckmäßig e rh itz t m an die S i0 2  vor dem  Einm ischen auf 400—950°. (E. P. 
417046 vom  25/1. 1933, ausg. 25/10. 1934.) P a n k o w .

Peter Spence & Sons Ltd., Alfred Louis Hock, Alfred Kirkham, Howard 
Spence, M anchester, Kieselsäure als F üllsto ff in  Kautschukmischungen. Man verw endet 
eine fein verte ilte  S i0 2 in  leichter Form  m it geringem Geh. an Alkali (Na2 C 03, K 2 C 0 3) 
u. geringer A dsorptionskraft, die event. auch etw as MgO enthalten kann. Man w äscht
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z .B .  nach E . P P . 357993; C. 1932. I . 116, 294681; C. 1928. H . 2181 oder 299483;
C. 1929. I . 936 hergestellte S i0 2  m it W. oder saurem  W ., bis die S i0 2  ca. 2— 6 %  Na20 
en th ä lt, worauf langsam  getrocknet w ird. Man kann  auch h. S i0 2 -Lsgg. in Alkali, 
insbesondere in  M onocarbonat, wie m an sie nach den genannten P P . e rh ä lt, m it wss. 
MgO-Aufschlämmung (1 MgO auf 4 S i0 2) w ährend des Abkühlens versetzen. Der 
N d. w ird  wie oben gewaschen. (E. P. 418 201 vom  12/1. 1933, ausg. 15/11. 1934.
F. P. 766 882 vom  1 1 / 1 . 1934, ausg. 5/7. 1934. E . P rior. 12/1. 1933.) P a n k o w .

Goodyear Tire & Rubber Co., Akron, 0 . ,  V. S t. A ., Alterungsschutzmittel für  
Kautschuk, bestehend aus einem oder m ehreren sek. Aminen, von denen wenigstens 
eines eine hydrierte  N aphthy lgruppe en thält, z. B. alicycl. oder ar. Telrahydroplienyl- 
ß-naphthylam in  oder deren Mischungen, Xylyl-ar.-telrahydro-a- oder -ß-naphthylamin 
die entsprechende alicycl. hydrierte Verb., die entsprechenden Cumidyl-, o-Tolyl-, 
p-Tolyl-, a-N aphthyl-, /?-N aphthylderiw ., Di-ar.-letrahydro-a- oder -ß-naphthylamin, 
Di-ac.-lelrahydro-a- oder -ß-naphthylamin, ar.-Tetrahydronaphthyl-ac.-telrahydro-u- oder 
-ß-naphthylamin, N-Butyl-ar.-tetrahydro-a- oder -ß-naphthylamin. (E. P. 418374 vom 
22/4. 1933, ausg. 22/11. 1934. A. P rior. 2/7. 1932.) P a n k o w .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Alterungsschutzmittel fü r  kalt 
vulkanisierten Kautschuk. Man g ib t vor der V ulkanisation zu K autschuk  ein Di-(oxy- 
phenyl)-m ethan, das an  m indestens 2 o-Stellungen zur O H -G ruppe vorzugsweise durch 
M ethyl substitu iert is t u. in dem eines oder beide H -Atom e im  M ethylen, z. B. durch 
gerade K W -stoffketten  erse tz t sein können. G enannt sind 4,4 '-Dioxy-3,3'-dimethyl- 
diphenylmelhan, 4 ,4 '-D ioxy-3,3',5,5'-tetramethyldiphenylmethan, ß,ß-Bis-{4-oxy-3-methyl- 
phenyl)-propan, ß,ß-Bis-(4-oxy-3,5-dimcthylphenyl)-propan. Die A lterungsschutzmittel 
können vorteilhaft solchen Mischungen, die zum Gewebestreichen verw endet werden, 
zugesetzt werden. (F. P. 766 918 vom  12/1. 1934, ausg. 6/7. 1934. E . Prior. 12/1.
1933.) P a n k o w .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, 0 .,  übert. von: Robert L. Sibley, 
N itro , W . Va., Alterungsschutzmittel fü r  Kautschuk, bestehend aus den R k.-Prodd. von 
Schwefclhalogeniden m it te rtiä ren  Aminen, z. B. die R k.-P rodd . von SCI, m it Di
m ethylanilin, -a-naphthylam in, -o-toluidin, D iäthyl-/?-naphthylam in, Acridin, Phenyl
acridin, N itrosophenyl-/?-naphthylam in, von S,C1, m it D iäthylanilin , Phenonaphth- 
acridin, D im ethylanilin, A ldolnaphthylam in. —  61 (Teile) D im ethylanilin in 240 CC14 

werden bei 0— 10° langsam m it 28 SC12  in  etw as CC14  verm ischt, das Lösungsm. ab- 
dest., der neutralisierte R ückstand  m it W .-D am pf dest. u. das zurückbleibende Thio- 
dim ethylanilin  um krystallisiert (F . P . 119— 121°). (A. P. 1966 650 vom  7/11. 1932, 
ausg. 17/7. 1934.) P a n k o w .

Union Oil Co. of California, übert. von: Marcellus T. Flaxman, Los Angeles, 
Calif., Weichmachen und Regenerieren von K autschuk. M an verw endet hierzu ver
schiedene Petro leum rückstände u. D estillate, wie m an sie beim Cracken von Roh
petroleum  u. Gasöl zur H erst. von Crackbenzin erhä lt. Die K W -stoffe sollen möglichst 
n icht m it Säure behandelt werden, da h ierdurch ein Teil der weichmachenden u. zur 
Regenerierung wichtigen Stoffe en tfe rn t w ird. Man kann  sie der Kautschukmilch 
zusetzen, so daß sie bei der K oagulation in  den R ohkautschuk übergehen. (A. P. 
1971746 vom  22/1. 1932, ausg. 28/8. 1934.) P a n k o w .

Rohm & Haas Akt.-Ges., D arm stad t, Herstellung hohler biegsamer Gegenstände 
aus ganz oder teilweise polymerisierten Acrylsäure- und/oder Methacrylsäureestern u./oder 
N itrilen  oder deren H alogensubstitutionsprodd. M an verw endet z. B . die Methyl-, 
Äthyl-, Propyl-, Amyl-, Phenyl-, Benzylester oder den Chloracrylsäuremethylester zur 
H erst. von Schläuchen, F ingerlingen, A mpullen, Saugern, K ugeln. Man setzt den 
Polyacrylsäureestern andere ungesätt. Verbb. wie Vinylacetat, -propionat, -chloracetat, 
-benzoat, -chlorid, Chlor-, M cthylstyrol, M ethyl-, Ä thyl-, B u tyl-, Chloräthyl-, Vinyläther 
oder M ethylvinylketon  zu, ferner P h thal-, W ein-, S tearin- u. Phosphorsäureester, Di- 
äthylenglykoläthyläther, A cetin, Lein-, R icinusöl, K opal, Kolophonium , N atur- u. 
syn thet. Kautschuk  in  geringen Mengen, H arnstoff- u. HCHO-Harze, p-Toluolsulfon- 
am idharze, H arze von m ehrwertigen Alkoholen u. m ehrbas. Säuren, Nitro-,-Acetyl-, 
Methyd-, Ä thyl-, Benzylcellulose, H arnstoff, G uanidin, Talkum , K aolin, Antkrachinon- 
farbstoffe, A ntiseptika. M an kann  diese Stoffe auch vor oder w ährend der Polymerisation 
den A crylverbb. zusetzen. Polym erisate wie die Polym ethacrylsäureester von Alkoholen 
m it bis zu 4 C-Atomen, die zu h a r t sind, können auch durch Zusatz von anderen Poly
acrylsäureestern oder Polym ethacrylsäureester genügend erw eicht werden. Mischungen 
m it gu ter Festigkeit gegen Brennstoffe u. organ. Lösungsmm. erhält m an m it Poly-
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merisaten aus A crylsäureäthy]estern m it 30%  A crylsäurenitril. Auch Polyacrylsäure
amid kann verw endet werden. D urch E rh itzen  au f 100— 200° kann  m an die U nlöslich
keit der Polym erisate noch verbessern. Dio Verform ung kann  vor, bei oder nach  der 
Polymerisation erfolgen. M an kann  die Massen pressen, ziehen, wie Celluloid verarbeiten. 
Formen aus Glas, Porzellan, H artkau tschuk , K unstharz , verzinntem  K upfer, n ich t 
rostendem S tah l werden zum  Tauchen verw endet; m an  kann  nacheinander in  ver
schiedene Lsgg. tauchen, auch zwischen den Tauchungen m it einem hoch sd. Lösungsm ., 
einer niedrig-% ig. Lsg. des Polym erisats oder Mineralöl benetzen. D ie E nden können 
in bekannter Weise angerollt werden, wobei m an R inge aus P lexigum  oder K autschuk  
einrollen kann. Dio fertige W are w ird gepudert u . das K leben des P uders durch A n
feuchten m it einem Lösungsm. oder durch  E rh itzen  gefördert. Lsgg. der Polym erisate 
können z. B. m it w. L u ft in  Form en gesprüht werden, w orauf die Form  einige Z eit in 
W. gelegt u. der K örper darau f aus ih r  en tfern t w ird. D ie fertigen G egenstände können 
auf Form en gezogen u. bei erhöhter Temp. gestreck t werden. Man sp r itz t z. B. eine 
Mischung von 30— 70%  Polyacrylsäureäthylester m it Talkum  in der Schlauchm aschine 
u. erhält gegen 0 3, Öl u . W ärm e w iderstandsfähige Schläuche. (E. P. 411 860 vom  13/9. 
1932, ausg. 12/7. 1934.) P a n k o w .

XV. Gärungsindustrie.
V. Bolcato, Pufferw irkungen a u f die A ktivitä t eines Aspergillus. Puffergehall, 

Eisen und S ticksto ff des M edium s. Dio schädigende W rkg. von Fe u. N  auf die Bldg. 
von C itronensäure durch  Aspergillus kann  nach  Vorss. des Vf. durch eine Pufferung 
mit N a-C itrat (1,5% ) aufgehoben werden. N äheres im Original. (G. Chim. ind. appl. 16. 
552—55. 1934. Pontelagoscuro.) G rim m e.

F. Wendel, D ie Verarbeitung von Roggen und  von M ais unter Auswertung neuer 
Forschungsergebnisse. Angabe von R ichtlinien u. A rbeitsvorschriften. (Brenneroi-Ztg. 
51. 201— 02. 1934. Berlin.) G r o s z f e l d .

W. V. Cruess und L. M. Montgoinery, E ine Untersuchung über A pfelw ein
gärung. Aus californ. Apfelwein w urde eine A nzahl Hefen iso liert u . auf ihre allgemeinen 
u. Gärungseigg. geprüft. E in  Teil bestand  aus erw ünschten Typen, ein anderer aus 
für Apfelwein- oder Essigherst. durchaus ungeeigneten wilden Hefen. S 0 2 erwies sich 
als wirksam zur G ärführung durch U nterdrückung  der W rkg. der w ilden Hefen. R ein 
hefe u. S 0 2  bew ährten  sich auch im  G roßbetriebe. (F ru it P rod . J .  Amer. Vinegar 
Ind. 14. 107— 08. 123. 1934. Berkeley, U niv. of California.) G r o s z f e ld .

W. V. Cruess und  L. Quaccia, Beobachtungen über Verderben von M ost durch 
Hefen. Bei V ergärung von M uskatellertrauben tra te n  in  den ersten  4 Tagen große 
Mengen flüchtiger Säuren auf, als deren U rsache m indestens 2 A rten von wilden Hefen 
erm ittelt w urden. D er Fehler ließ sich durch  75'ing/l S 0 2  w irksam  bekäm pfen. (F ru it 
Prod. J. Amer. V inegar Ind . 14. 109. 1934. U niv. of California.) G r o s z f e ld .

Eduard Jacobsen, W ie kann der Schwefelgeschmack bei der Herstellung von Rlaschen- 
süßmosten endgültig behoben werden ? Hinweis auf den Flaschenentschw efler der S e itz -  
Werke. (D estillateur u. L ikörfabrikan t 47. 581. 1934. Berlin SW  61.) G r o s z f e ld .

Heinrich Kreipe, Berechnung von Weinessigmaischen. A bleitung von B erech
nungsformeln in E rgänzung der Form eln  von S t e in m e t z  (vgl. C. 1933. I. 3639) für 
Spritessig. (D tsch. Essigind. 38. 428— 30. 1934. Berlin, In s t. f. Gärungsgewerbe.) G d.

Wilhelm Berwerth, Die Schleimbildung bei der . Weinessigherstellung und  ihre 
Verhütung. Schleimbldg. t r i t t  dann auf, wenn die N ährfl. den Essigbakterien un 
zuträgliche B estandteile (K onservierungsm ittel, Zucker, S tärke , D extrin , W einsäure 
u. a.) en thält. N ach A usfällung der W einsäure m it C aC0 3  kom m t es auch bei W einen 
mit unter 7 Vol.-%  A. in  Schnellessigbildnern zu keiner Schleimbldg. (D tsch. Essigind. 
38. 411— 12. 1934.) G r o s z f e ld .

Curt Luckow, Über die Begutachtung von R um , A rrak  und Kirschwasser m it H ilfe  
der Ausgiebigkeitsprobe. (D estillateur u . L ikörfab rikan t 47. 606— 09. 1934. Berlin, In s t,
f. Gärungsgewerbe. — C. 1933. I I .  1269.) G r o s z f e ld .

Frigyes Koiiek und  Ervin Wettstein, Verfahren zur quantitativen Trennung und  
Bestimmung der im  W ein enthaltenen organischen Säuren. D as Verf. be ruh t au f  der 
Trennung der Säuren durch  Benzoylchlorid in  2 G ruppen, näm lich in  Oxysäurcn 
(Apfel-, W einsäure usw.) u . Paraffinsäuren  (Essig-, B ernsteinsäure usw.). E rh itz t 
man ein Gemisch der genannten v ier Säuren m it etw as überschüssigem Benzoylchlorid 
auf ca. 150°, so finde t Benzoylierung der Oxysäuren u n te r gleichzeitiger A nhydrid-
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bldg. säm tlicher R k.-P rodd. s ta t t  (Bernsteinsäure w ird gleichfalls in  Suecinanhydrid 
übergeführt!). D urch Digerieren des festen R k.-P rod. m it h . W . w erden sämtliche 
A nhydride hydratisiert, wobei sich die in k. W. uni. Benzoyläpfel- u. Dibenzoylwein- 
säuro m itsam t der aus überschüssigen Benzoylchlorid stam m enden Benzoesäure 
q u an tita tiv  abscheiden. N ach F iltra tion  werden die im  F il tr a t  verbliebenen nicht 
benzoylierten Essig- u . B ernsteinsäure nach  bekannten M ethoden getrennt u. be
stim m t. D er krystallin . N d. w ird m it K O H  verseift u . d ie Lsg. angesäuert, wobei 
Benzoesäure so g u t wie q u an tita tiv  ausfä llt (der ovent. in  Lsg. verbliebene R est kann 
durch  ein entsprechendes E x trak tionsm itte l en tfern t werden). D ie in  Lsg. verbliebenen 
Apfel- u. W einsäure w erden n ach  bekannten Verff. g e trenn t u . bestim m t. (Math, 
n a t. Anz. ung. A kad. W iss. 51. 305— 22. 1934. [O rig.: u n g .; A usz.: d tsch .]) S a il e r .

D. W. Steuart, Bestimm ung von Weinsäure in  Apfelwein. Bei dem Verf. der 
deutschen am tliehen W einvorschrift m uß die L öslichkeitskorrektur (1,5 ccm 0,1-n. 
N aOH ) beach te t werden. Bei W einsäurem engen u n te r 0 ,1%  em pfiehlt sich Zusatz 
u. späterer Abzug von 0,2 g W einstein. Bei 0,2—0,3%  W einsäure scheidet sich 
W einstein bereits vor dem A .-Zusatz ab ; 0,5 ccm K -A cetatlsg. sind dann  ungenügend 
u. auf 2 ccm zu erhöhen. A .-Geh. des Apfelweins is t von geringem Einfluß. Koll., 
besonders P ektin , bedingen zu niedrige Ergebnisse, unabhängig vom Weinsäuregeh. 
(A nalyst 59 . 532— 33. 1934. A ttleborough, Messrs. G aym er & Co.) G r o s z f e ld .

David Raffaeli, Über d m  Nachweis von Sorbit in  Wein. K rit. Nachprüfung der 
WERNERschen M ethode m it dem  Schlüsse, daß  zur E rreichung des Dibenzalsorbits 
bei genügender K onz, gearbeite t w erden m uß, d a  sieh sonst Gemische verschieden 
zusam m engesetzter K ondensationsprodd. bilden. D ie halbstündige Abkühlung darf 
15— 20° n ich t unter- bzw. überschreiten. Benzaldehy.dzusatz in  geringem Überschuß, 
H 3 SOj n ich t konz., sondern verd. 1: 1. (Ind . chim ica 9. 1631— 34. 1934. Fermo.) G ri.

Frédéric Levi, Frankreich , Alkoholreinigung. D as Verf. be trifft die Reinigung 
von sowohl auf syn thet. Wege als auch auf gärungstechn. Wege jeder A rt gewonnenem 
A. m ittels akt. Kohle, Tierkohle oder Silicaten. Die Adsorbontien können jeder für sich 
oder in  K om bination m iteinander je  nach den Erfordernissen in  der W ärm e oder in der 
K älto  angew endet werden. (F. P. 44142 vom  30/11. 1933, ausg. 17/10. 1934. Zus. 
zu F. P. 753 152; C. 1934. I. 2209.) S c h in d le r .

Heinrich van de Sandt, D ortm und, Herstellung einer Spezialwürze und eines 
Spezialbieres, dad . gek., daß H efe in  W ürze über 65° (K oagulationstem p. des Hefe
eiweißes), gegebenenfalls bis zum  K p ., e rh itz t wird, so daß die H efevitam ine in  die Fl. 
übergehen. E s kann  hierzu gewaschene, hopfenharzfreie oder hopfenharzarm e Bottich
hefe verw endet werden. A ußerdem  wird die Hefe oder die in  W ürze suspendierte Hefe 
oder die schon vitam inisierte W ürze m it kurzwelligen S trahlen  behandelt. Die erhitzte 
hefehaltige W ürze w ird schnell abgekühlt, filtrie rt u. m it A bsorptionsm itteln (Kieselgur) 
oder m it W ärm e u n te r verm indertem  D ruck behandelt. Die vitam inreiche F l. kann mit 
unbehandelter W ürze oder B ier verschnitten  werden. F erner kann  die W ürze vor dem 
Verschneiden m it B ier durch Zugabe lebender Hefe vergoren werden. —  Zur H erst. des 
Spezialbieres w ird n. W ürze der G ärung unterw orfen u. e rs t in  der vergorenen W ürze die 
H itzebehandlung der Hefe durchgeführt. Die H itzebehandlung kann  bereits in  der 
angegorenen W ürze erfolgen, zu der dann noch H efe zugesetzt w ird. D er Hefezusatz 
kann  auch zur fertig  vergorenen F l. erfolgen. (D. R. PP. 575 546 K l. 6 b vom 7/7. 
1931, ausg. 1/11. 1934 u. 577 622 K l. 6 b [Zus.-Pat.] vom  8/7. 1931, ausg. 14/11. 
1934.) S c h in d le r .

Franz Hoîbauer, Eggenburg, N iederösterreich, Herstellung von Gärungsessig, dad. 
gek., daß  die zur Essigerzeugung notwendige L u ft n ich t dem  R aum e entnom m en wird, 
in  dem sieh die betreffenden Essigbildner bofinden, sondern daß den Bildnern reine Luft 
in die Zuglöcher durch  R ohre aus einem anderen R aum e oder auch aus dem Freien zu
geführt w ird, so daß  in  den Essigbildner n u r solche L u ft gelangen kann, die m it dem 
Essigbildner noch in  keiner B erührung war. Die Zuleitungsrohre können erw ärm t oder 
abgekühlt werden. A uch kann  in  dein R aum , aus dem reine L u ft entnom m en werden 
soll, 0 2  vergast werden. Vgl. hierzu C. 1930. I I .  3 093 .1932. H . 1709. (Oe. P. 139 445 
vom  15/3. 1934, ausg. 10/11. 1934.) SCHINDLER.

Karl Woidieh, W ien, Herstellung von Weinschlempeessig, dad. gek., daß Wein
schlempe m it Molke m it oder ohne W ärm eanw endung behandelt wird, wodurch der 
Z ustand, insbesondere der Geruch, der Geschmack u. die H a ltbarke it des daraus her
gestellten Speiseessigs günstig beeinflußt wird. Die Verbesserung der F arbe kann durch
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Farbzusätze oder K ohlebehandlung erzielt werden. (Oe. P. 139 309 vom  25/7. 1930, 
ausg. 10/11. 1934.) _ __________________ SCHINDLER.

[russ.] W. W. Schtriter, Dio Technologie der Branntweinbrennerei und dio Herst. von alko
holischen Getränken. Leningrad: Isd. Leningr. oblispolkoma 1934. (175 S.) 4 Rbl.

XVI. Nahrungs-, Genuß- und Futterm ittel.
Michael S. Resnitschenko und Katharin A. Alakrinskaja, Z ur Frage, der B il

dung des Weizcnmehlklebers als eines kolloid-chemischen Komplexes. Gewinnung k ü n st
lichen K lebers durch Vermischen von G lutenin- u . G liadinpräparaten  u. N etzen m it W. 
gelingt n icht. Ebensowenig e rh ä lt m an K leber aus 1 / ]0 0 -n. HCl-Lsgg. von G liadin u. 
Glutenin, dio m it N aO H  bis p H =  6  n eu tra lisiert w urden, d .h .  bis zum  isoelektr. 
Punkt. Der entstehende flockige N d. h a tte  keinerlei Ä hnlichkeit m it K leber. A us
trocknung natü rlich  gewonnenen K lebers ru f t keine merkliche V eränderung seiner 
kolloid-chem. Eigg. hervor, wogegen A .-B ehandlung den K leber verschlechtert bzw. 
ganz zerstört, weshalb Gewinnung künstlichen K lebers aus G lutenin u. G liadin u n 
möglich ist. D a die H auptvorbedingung zur K loberbldg. die E rhaltung  seiner kolloid- 
chem. Eigg. ist, erscheint die F rage nach einer etw aigen Beteiligung irgendwelcher E r 
gänzungsstoffe an  diesem Prozeß als unw esentlich. (Mühle 72. M ühlenlabor. 5. 7— 10. 
4/1.1935.) H a e v e c k e r .

Hugo Kühl, Der Stärkeabbau im  gedörrten Weizen. Aus wss. M ehlauszügen ver
schieden sta rk  gedörrter Weizen werden durch  A. verschiedener K onz, nacheinander 
Amylodextrin, E ry th rodex trin  u. A chroodextrin  ausgeflockt u. im  F il tr a t die Maltose 
bestimmt. I n  s ta rk  erh itztem  W eizen sind die D extrine vorwiegend als E ry th rodex trine 
vorhanden, A m ylodextrine fehlen vollständig u. A chroodextrine sind n u r in  gering
fügiger Menge zu beobachten, dagegen is t die Maltose angereichert. In  heller gerösteten 
Weizen sind A m ylodextrin u . A chroodextrin vorwiegend, E ry th rodex trin  u . Zucker 
treten erst in  zw eiter L inie auf. (Chemiker-Ztg. 58. 1011. 15/12. 1934. Berlin-Zehlen
dorf.) H a e v e c k e r .

L. J. Bohn, Einige Faktoren, die die Qualität von Pulverkuchenmelden beeinflussen. 
Unterss. an  Ontarioweichwoizenmehlen zeigten, daß m it feinerer S ichtung u. B e
handlung m it 1 %  NOCI2 die Q ualitä t als K uchenm ehl steigt. Ebenso eigneten sich 
besser die E rn ten  m it niedrigem  N-Geh. als m it hohem  N-Geli. (Gereal Chem. 11. 
698—614. N ov. 1934. O ntario A gricultural College, Guelph, O ntario, Canada.) H a e v .

Angelo Mangini, Über den Gehalt an A lkohol und  Zucker im  Fnichlwasser der 
Olive. IV. (I II . vgl. C. 1934. I . 966.) Die in  den Jah ren  1933/34 ausgeführten Verss. 
ergaben im M ittel 2,67%  Zucker u. 0,48%  A. A ußerdem  w urde das Vork. von M annit 
bestätigt. (Ann. Chirn. app lica ta  24. 587— 94. 1934. B ari.) G rim m e.

G. Krauß, Untersuchungen über den Gehalt an  V itam in C in  Fruchtsäften und  
Äpfeln. Apfel- u . T raubensäfte des H andels enthielten, auch k. hergestellt, kein 
Vitamin C, O rangeaden nennensw erte Mengen. Äpfel h a tte n  ihren  V itam ingeh., so
lange sie genießbar w aren, behalten. F risch  gepreßter, noch n ich t du rch  L u ft ge
bräunter (oxydierter) A pfelsaft, e n th ä lt V itam in C, ebenso frischo A pfeltrester. (Z. 
Unters. Lebensm ittel 6 8 . 377— 89. 1934. Vaihingen a . F .) G roszEELI).

Albert Lütje, Essenzen und  Grundstoffe fü r  die Brauselimonaden. Besprechung 
im Zusammenhänge. (M ineralw asser-Fabrikant u . B runnen-H ändler 38. 906—07. 1934. 
Bremen.) GroSZFELD.

Adolf Wenusch, Erschöpfend destillierte Tabake spalten kein N icotin mehr ab. 
Die Erscheinung, daß  R ückstände von der W .-D am pfdest. alkalisierter T abake nach 
längerem Stehen bei neuerlicher D est. auch dann  w ieder N icotin  an  das D estilla t a b 
geben, wenn bei der früheren  D est. kein N icotin  m ehr im  D estilla t naohzuweisen war, 
wird auf G rund der beschriebenen Verss. durch  Ggw. sehr schwer w asserdam pfflüch
tiger Alkaloide u. durch  die T atsache erk lä rt, daß  auch im  feinstgepulverten T abak 
noch Alkaloide in  zunächst unverseh rt gebliebenen Zellen eingeschlossen sind u. e rs t 
nach längerer M aceration der Zellwand durch  das Alkali befreit werden. Die von 
P y r ik i  (C. 1934. I . 2367) angenomm ene Ggw. eines n icotinabspaltenden Glucosids 
im Tabak wird durch  die Befunde des Vf. zw ar n ich t eindeutig w iderlegt, doch scheinen 
die Annahmen des Vf. die fraglichen Erscheinungen einfacher zu erk lären . (Pharm az. 
Zentralhalle D eutschland 76. 1?— 20. 10 /j. 1935. W ien.) D e g n e r .
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F. W. F. Amaud, Verluste beim Kochen von Fleisch. N ach Kochverss. (Tabelle 
im  Original) w ar der K ochverlust bei engl. R indfleisch u. argentin. Kühlfleisch nahezu 
derselbe, ebenso stim m ten V erdaulichkeit, M ineralstoffgeh. u. N ettokochverlust prakt. 
überein. (A nalyst 59. 536— 38. 1934. M aidstone, K en t, Sessions House.) G r o s z f e ld .

Egidio Caserio, Analytische Untersuchungen und kritische Erwägungen über die 
nahrungsmittelchemische Zusammensetzung und  den physiologischen Wert von Hefeexlrakten 
in  Vergleich zu Fleischextrakten. Vollständige nahrungsm ittelchem . u. Aschenanalyse 
von 2 H efenextrak ten  u. 6  F leischextrak ten , welche wiederum den höheren physiolog. 
W ert der letzteren  beweisen. Reichhaltiges T abellenm aterial im Original. (Ind. ital. 
Conserve alim ent. 10. 296—300. 1934. Pavia.) Grim m e.
*  A. Scheunert und  M. Schieblich, über den Vitamin-A-Gehalt des Herings. Ge
schlechtsreife H eringe en thalten  nach Verss. V itam in A in ihren Gesehlechtsprodd. 
Die weiblichen P rodd. (Rogen) sind reicher an V itam in A als die männlichen. Durch 
R äuchern  w ird der Vitam in-Ä-Geh. n ich t geschädigt. (Z. U nters. Lebensm ittel 6 8 . 
409— 11. 1934. Leipzig, V ct.-Physiolog. In s t, d er Univ.) G r o s z f e ld .

J. M. Brannon und M. J. Prucha, Gefahren schlechter M ilch. N ach Fütterungs- 
verss. an R a tten  bew irkte m angelhafte Rohm ilch deutliche W achstum s- u . Ernährungs
störungen durch M ilchbakterien, die nach pasteurisierter Milch ausblieben. (Milk Plant 
M onthly 23. N r. 12. 30—31. 1934. U niv. of Illinois.) G r o s z f e ld .

Leontine Briart, Die Bestimm ung der löslichen Saccharide in  den Nahrungsmitteln. 
Ü bersicht über Verff. der genannten A rt u. k rit. Besprechung. 107 Z itate. — Verf. 
zur Best. von Glucose (¡7 ), F ructose {/), Lactose (i), Maltose (m), Saceharose (s) u. 
D ex trin  (d ) nebeneinander: 1. G esam tsaecharide nach v o n  F e l l e n b e r g  oder densi- 
m etr. (WiNDiSCH-Tafeln) W  — g +  /  l +  m  +  s +  d ; 2. G esam t-[a] A  — 52,5- 
7/100 +  131,4 m/100 +  53 £7 / 1 0 0  +  66,5 s/100 +  93.5 //100  +  ö d/100; 3. Gesamt-
Red.-Vermögen nach B e r t r a n d , bezogen auf Glucose R  — g +  f  +  0 ,681 +  0,55 m;
4. G esam t-Red.-V erm ögen jodom etr. R s =  g +  0,5 l +  0,5 m  +  k d ;  s durch Best, 
des Red.-Verm ögens nach Inversion (Rf ) ,  s — 0,95 (R 1 — R ); 6 . D extrin , gewogen 
nach D ialyse =  d; h ierin  B est. von d u  . k .  g — 0,412 A  —  2,122 W  +  1,839 s +  
2,498 R  +  0,379 R , +  (— 0,397 k —  0,412 +  2,113) d. f  =  0,412 A  —  1,113 W  +  
0,839 s +  2,498 R  —  1,603 J i, +  (1,603 k  — 0,412 6 +  1,113) d. I =  — 2,848 A  +  
6,934 W  — 5,04 s  —  9,596 R  +  4,171 R„ +  (— 4,171 k  +  2,848 6 —  6,934) d. m  =  
2,025 A  —  2,709 W  +  1,362 s  +  4,601 R '—  2,965 1?, +  (2,965 k  —  2,025 ö +  2,709) d. 
( J . Pharm ac. Belgique 16. 841— 47. 869— 76. 896— 903. 919— 24. 937—44. 961—67. 
987— 91. 1011— 18. 16/12. 1934.) D e g n e r .

Josef Kulman, Methode zur Bestimm ung der Bromate in  Melden. In  einem 
Z entrifugenrohr von besonderer Form  (Zeichnung im  Original) wird das Mehl mit 
Chlf. durchgeschütte lt u . zentrifugiert. D as auf dem Boden sich ansam m elnde Bromat 
w ird m it H  in  s ta tu  naseendi zu B rom id reduziert u. m it Fluoresceinlsg. nach B e in e s  
(1928) identifiziert, wobei das freiwerdende B r2  m it Fluorescein Tetrabromfluorescein 
b ildet u. R otfärbung  en ts teh t. D urch wiederholtes Ausschleudern können Spuren von 
B rom aten  angereichert werden. Z ur B est. der B rom ate w erden in einem anderen 
Z entrifugenrohr aus Bronze von besonderer Form  40 g des Mehles eingewogen, mit 
75 ccm CC1., 5 Min. bei 2000— 2500 U m drehungen in  der Min. zentrifugiert. Der Boden
satz w ird  auf einem Goochtiegel gesam m elt, m it 30— 50 ccm CC14  en tfe tte t, in  30 ccm 
gel. u. nach Zusatz von K J  +  HCl jodom etr. t i tr ie r t . (Z. U nters. Lebensm ittel 6 8 - 
375— 77; Chem. L isty  Vedu P rüm ysl 28. 241— 42.1934. P rag , K arls-U niv.) G r o s z f e ld .

Otto Haltmeier, Aschetafeln. Nom ogram m e zur E rm ittlung  der Trockensubstanz 
von 4— 6  g Mehl bei W .-G ehh. von 9— 21% , u. zur E rm ittlung  des Aschegeh. von 3,2 bis
5,5 g Trockensubstanz bei einem A scherückstand von 28— 61 mg. (Mühle 71. 1473—76. 
21/12. 1934.) " H aevecker .

Alfred Köster, D ie Bestimm ung der künstlichen Asche im  M ehl. Nachweis von 
Sand geschieht am -besten durch  Veraschen des Mehles bei niederer Tem p., etw a 550°, 
bei der die Asche n ich t schm . u. die M ineralsubstanzen sich nachher leichter in HC! 
lösen. CaO u. C aS 0 4  bleiben als loses P u lver in  der Asche zurück. B a” u. Ca" sind 
spektroskopisch in  salzsauren Mehllsgg. leicht nachw eisbar. (Mühle 72. Mühlenlabor. 5-
3— 8 . 4/1. 1935. D uisburg, In s t. f. M ehlphysik.) H a e v e c k e r .

E. Jung, D ie Umrechnung der Meldasche a u f Trockensubstanz bei einem Wasser
gehalt des Mehles von 10—77% . Tabellen. (Z. ges. G etreide-, Mühlen- u. Bäckereiwes. 
21. 257— 62. Dez. 1934. Berlin, In s t. f. Müllerei.) H a e v e c k e r .
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F. Provvedi, Über die Bestimmung eines Glucosezusatzes in  Sprudelwässern u. 
Sirupen. Bei vergleichenden Besfcst. nach den verschiedensten M ethoden erwies sich 
das jodom etr. Verf. nach  A u e r b a c h  als das beste. (Ind. ita l. Conserve alim ent. 10. 
271—74. 1934. R ieti.) G rim m e.

A. Lendner, Über eine häufige Fälschung des Pfeffers. Angabe zweier M ethoden 
zum Nachweis der Verfälschung m it feingemahlenen Paradieskörnern (Sam en von 
Amomum m elegueta R o s c o e  =  Afram omum melegueta S ch u m a n n , „Sem en 
Paradisi“ ). (Pliarm ac. A cta H elvetiae 9. 224— 29. 1934.) D e g n e r .

C. Massatsch, Die colorimetrische Bestimm ung der Chlorogen- und  Kaffeesäure im  
gerösteten Kaffee. E ntgegnung an P l ü c k e r  u. K e i l h o l z  (vgl. C. 1934. II. 2766). 
(Z. U nters. L ebensm ittel 68 . 437— 38. 1934. Berlin.) G r o s z f e ld .

Jean Mayor, Zürich, Nahrungsmittel. M an tren n t von den G etreidekörnern dio 
Keime ab, rö s te t diese u. behandelt sie m it u ltravioletten  S trah len  u. m ischt das so 
erhaltene Prod. m it einem Milcherzeugnis, z. B. M ilchpulver, oder einem Milchmehl
präparat. D as R östen  findet zweckmäßig bei 100° s ta tt .  V orteilhaft se tz t m an den 
Keimen etw as NaCl zu. (Schwz. P. 168 613 vom  27/4. 1933, ausg. 2/7. 1934. Zus. 
zu Schwz. P. 163 529; C. (934. II. 4540.) B i e b e r s t e i n .

Harold George Lee, W est Bromwich, Staffordshire, England, Kartoffelkonser
vierung. Die geschälten K artoffeln w erden zunächst der Einw. von S 0 2  unterw orfen 
u. dann kurz in einer wss. Lsg. von Essigsäure u ./oder K N 0 3  gekocht. F ü r  die Vor
behandlung eignen sich folgende Lsgg.: 1. 100 (Teile) W . u. 1 H 2 S 0 3  (5% ); 2. 100 W ., 
2 Eg., 5 K N 0 3  u. 1 H 2 S 0 3  (5% ); 3. 100 W ., 2 Eg. u . 1 H 2 S 0 3  (5% ); 4. 100 W ., 5 K N 0 3  

u. 1 H 2 S 0 3  (5% ). Die so behandelten K artoffeln  halten  sich wie frische ohne V er
färbung. (E. P. 417 506 vom  2/3. 1933, ausg. 1/11. 1934.) S c h i n d l e r .

Charles Everett Breizy, Pittsfield , Mass., V. S t. A., Pökelsalz. 1,5 (Teile) N aN 0 2  

werden m it 1 N aN 0 3  im  Al-Kessel u n te r ständigem  R ühren  bei 225—230° geschmolzen. 
Unter Innehalten  der Temp. w ird 0,5 NaCl liinzugefügt u. so lange erh itz t, bis auch 
dieses m it verschmolzen ist. Sodann w ird die M. in  dünnen Schichten abgekühlt, 
wobei schnelle E rstarrung  e in tritt. Zum Pökeln w erden 1/t ounce der M. zu 3 (pounds) 
NaCl auf 100 Fleisch verw endet. (A. P. 1976 831 vom  1/5.1934, ausg. 16/10. 
1934.) S c h i n d l e r .

X V n. Fette. Seifen. W asch- u. R einigungsm ittel. 
W achse. Bohnerm assen usw.

Sei-ichi Ueno, Über die negativen Katalysatoren der Hydrierung von Ölen. X . Über 
den hemmenden E in flu ß  von Farbstoffen bei niedriger Temperatur. (V III. vgl. C. 1930-
I. 916.) Vf. h a t Sojabohnenöl m it 2 %  N i-K ata lysa to r u n te r Zusatz von 1 %  der v e r
schiedensten F arbstoffe hy d rie rt u. folgendes festgestcllt: 1. D irekte Farbstoffe wirken 
schwach hem m end; niedrige H ydrierungstem p. verm indert diesen E influß. 2. Saure 
Farbstoffe haben im  allgemeinen geringen E influß. 3. B as. Farbstoffe w irken merklich 
hemmend. 4. Schwefelfarbstoffe w irken als G ifte. 5. E isfarbstoffe, welche N 0 2  e n t
halten, wirken ausgesprochen verzögernd. 6 . Im  allgemeinen w irken dio R adikale 
OH, S 0 3N a u. C 02N a schwach verzögernd, dagegen NH» u. NO» m erklich a n tik a ta ly t.; 
kommen aber NH» u. OH oder NO» u. N H 2  zusam m en im Farbstoffm ol. vor, so scheint 
die hemmende W rkg. verringert zu werden. (J . Soc. ehem. In d ., Ja p a n  [Suppl.] 37. 
497 B—505 B. 1934. O saka, U niv. [N ach engl. Ausz. ref.]) Lin d e n b a u m .

H. Schmalfuß, H. Werner, A. Gehrke und  R. Minkowski, Ketonigwerden ge
reinigter Fette. V III . Der wirksame Lichtbereich. I I I .  (V II. vgl. C. 1934. I . 970.) 
Durch Lieht un terhalb  der W ellenlänge 410 m/« w ird  Sojaöl schnell ketonig, m ehrmals 
schneller als Laurinsäuremethylester, auf den  n u r L ich t un terhalb  der W ellenlänge 
330 m p  wesentlich einw irkt. D er W irkungsabfall im  längerwelligen Teil is t bei Sojaöl 
flacher als bei L aurinsäureester. H artes u . weiches R öntgenlicht sowie elektrom agnet. 
Kurzwellen ließen Sojaöl n ich t ketonig  w erden. (M argarine-Ind. 27. 93— 95. 1934. 
Hamburg, U niv.) S c h ö n f e l d .

H. Schmalfuß, H. Werner, A. Gehrke und R. Minkowski, Ketonigwerden ge
reinigter Fette. IX . (V III. vgl. vorst. Ref.) D urch sichtbares L ich t der W ellenlängen 
450—650 m /i w ird Sojaöl weder ketonig  noch aldehydig. E in  schwaches Gelbfilter 
genügt, um  das Öl vor dieser A rt des Verderbens zu schützen. (M argarine-Ind. 27 .167 . 
1934. Ham burg, U niv.) S c h ö n f e l d
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Walter Obst, Deutsches Walnußöl. Angaben über E rtrag  u. Zus. (Allg. öl- u. 
F ett-Z tg . 3 1 . 482. 1934.) SCHÖNFELi).

Alpb. Steger und J. van Loon, Studien über die Polymerisation von fetten ölen.
IV . Untersuchungen über die Zusammensetzung von Leinöl- und Perilla-Standölen. 
Vorl. M itt. ( I I I .  vgl. C. 1 9 3 4 . I . 1901.) U nters, der aus den Standölen hergestellten 
Fettsäu reä thy lester. E in  Leinölstandöl der nD2 0  =  1,4895, JZ . (W u s )  118 (nach 
2 S tdn.), SZ. 10— 11 lieferte Ä thylester der VZ. 183,5 u. Mol.-Gew. (berechnet) 305, 
JZ . 108, n n 2 0  =  1,47 03. (Der in  Aceton 1. Teil des S tandöles en th ie lt 10,8% , der uni. 
9 ,4%  gesätt. F e ttsäu ren ; von einer T rennung des Standöles in  polym erisierte u. nicht- 
polym erisierto B estandteile kann  also n ich t dio Rede sein). Bei der Hochvakuumdest. 
lieferten die F e ttsäu ren  26%  K p. bis 96° (JZ . 91,7, R hZ. 61,4, n D 2 0  =  1,4593, 
VZ. 189, M ittleres Mol.-Gew. 297); 31% , K p. 96— 105° (JZ . 103,8, R hZ. 70,8, n D 2 0  =  
1,4614, VZ. 182, M ittleres Mol.-Gew. 308); 20% , K p. 105° (vorwiegend über 140°) 
— 200° (JZ . 120,5, R hZ. 60,9, n D°° 1,4803, VZ. 17S, M ittleres Mol.-Gew. 314); 
23%  R ückstand  (JZ . 123,0, R hZ. 52,1, n n 2 0  =  1,49 07, VZ. 175, M ittleres Mol.-Gew. 
320). Dio E ster aus dem  norm aldicken S tandöl bestehen also aus 2 verschiedenen 
Teilen: einem  bis 105° sd., aus E stern  der gesätt., der ungesätt.-nieht-polym erisierten 
u . der schwach polym erisierten F e ttsäu ren  bestehenden Teil, u. einem  über 105° sd. 
Teil. Die beiden le tz ten  F rak tionen  en thalten  nach dem  n n  die s ta rk  polymerisierten 
A nteile. D ie unerw arte t niedrige VZ. der 3. F rak tio n  u. des R ückstandes deuten 
auf eine Ä nderung in  der Zus. des S tandöles beim Verkochen h in  u. Bldg. von Verbb., 
welche auf 1 COOH m ehr als 17 C en thalten . Ähnliche Ergebnisse lieferte die Unters, 
eines bei 285° zur G elatinierung verkochten techn. Standöles. W as die Zus. der Ge
sam tfe ttsäu ren  betrifft, scheint zwischen einem gelatin ierten  u. nichtgelatinierten 
Leinölstandöl nur ein U nterschied in  den Mengen der vorhandenen hoch-, niedrig- 
u. nichtpolym orisierten Anteile zu bestehen. Bei der Verkochung von Leinölen (oder 
Holzölen) findet eino allm ähliche A nreicherung an  hoehpolym erisierten kolloiden Be
stand teilen  s ta tt ,  welche im R est des Öles n u r bei einer gewissen Grenze 1. bleiben, 
aber bei Ü berschreitung dieser Grenze sich gelartig ausscheiden u. dio M. zur Erstarrung 
bringen. Viel freie F ettsäu ren  usw. können dieso Löslichkeitsgrenze verschieben (vgl. 
C. 1 9 3 2 . I I .  466). Analoge R esu lta te  der U nters, der Ä thylester bei 300° in  C 0 2 ver
kochten L a-Plata-L einölstandöles. —  Die U nters, der bei H ochvakuum dest. erhaltenen 
Ä thylesterfraktionen von Perillaölstandölen ergab analoge R esu lta te , wie die Leinöl
standölanalyse. Die ersten  D estillate der Perillastandölester (bis 96°) zeigen bei längerer 
E inw . der W iJS-Lsg. zunehm ende H alogenaddition, zum  Beweis, daß auch die niedrigsd. 
Anteile der E ste r polym erisierte B estandteile en th a lten ; aus den E ndw erten der JZZ. 
folgt, daß die ersten  F rak tionen  noch Linolen- u. L inolsäureester enthalten , ferner, 
daß an  der Polym erisation auch die L inolsäure beteilig t is t. D er D est.-Rüekstand 
der E ste r aus bei 300° verkochtem  Perillaöl änderte  bei w eiterer E rh itzung  auf 300° 
n ich t m ehr die nn , JZ . u . R hZ. Aus den JZ Z . u. übrigen Eigg. der ersten  Fraktionen 
folgt, daß  darin  viel Linolsäure- u . wenig L inolensäureester vorhanden sein können; 
der R ückstand  m uß m ehr polym erisierte Linolen- als L inolsäure enthalten . (Recueil 
T rav . chim . Pays-B as 5 3  ([4] 15). 769—78. 1934. Delft, Techn. Hochsch.) S c h ö n f .

Yoslliomi Yendo, Studien über das hydrierende Spalten von Fischölen. U nter Anwen
dung eines besonderen K atalysators gelang es, aus Fischölen 60— 70%  Leiehtöle, D. 0,7, 
zu erhalten . Die Spaltung erfolgte durch 3-std. E rh itzen  auf 450° bei einem Anfangs
d ruck  von 150 a t  H 2. Die O-Verbb. der ö le  verw andeln sieh hierbei in  H 2 0 , C0 2 u. 
CO; dio Spaltöle w aren m eist gesätt. KW -stoffo. Die Temp. s in k t nach Erreichen von 
440° plötzlich um  20—30° u . ste ig t dann  ers t auf 450°; der D ruck s ink t bei 150— 200°, 
verm utlich  infolge Bldg. der hydrierten  Fettsäu ren . (Sei. P ap . In s t, physio. ehem. 
Res. 2 4 . N r. 509/11. Bull. In s t, physic. ehem. Res. [A bstr.], Tokyo 1 3 . 51. 1934. [Nach 
engl. Ausz ref.]) ' S c h ö n f e l d .

Leo Ivanovszky, Die Grundlagen der Wachssynthese. Zusamm enfassender Bericht 
über die Gewinnung hochm olekularer F ettsäu ren  (aus M ontanwachs, W ollfett, durch 
O xydation von K W -stoffen usw.) u . Alkohole, die E stersynthese u. die Herstellung 
w achsart. C hlom aphthaline. (Seifensieder-Ztg. 61 . 523— 25. 543— 45. 563— 66. 583 
bis 584. 603— 05. 1934.) S c h ö n f e l d .

A. Grün, D ie Grundlagen der Wachssynthese. (Vgl. IVANOVSZKY, vorst. Ref.) 
R ichtigstellung. (Seifensieder-Ztg. 61. 558. 1934.) S c h ö n f e l d .

— , Das Sieden von Grundseifen im  Kleinbetrieb. D er vorteilhafteste Ansatz besteht
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auB 65%  Talg, 25%  Schweinefett, 10%  Cocosöl m it teilweiso kleinen V eränderungen. 
(Seifensieder-Ztg. 61. 273— 74. 1934.) Sc h ö n f e l d .

M. S. Fischbein, Synthetisches Glycerin und die Gewinnung von Glycerin durch 
Gärung. Ü bersichtsreferat. (Kriegschem. [russ.: W ojennaja Chim ija] 1 9 3 4 . N r. 2.
12—15.) B e r s i n .

L. Szegö, Über die Waschkraft sulfonierler Seifen. I I .  (I. vgl. S z e g Ö u . B e r e t t a
C. 1934. I I .  3331.) Im  Vergleich m it gewöhnlichen Seifen bew irkt bei gleicher C-Atom- 
anzahl die E inführung von Sulfogruppen eine bedeutende Steigerung der Capillar- 
aktivität. Die angew andten Sulfoseifen entsprachen der Form el R 0 - S 0 3 N a. A ußer
dem ergab sich, daß  bei Ansteigen der C-Atomzahl in  der K ette  dio W aschkraft p ro 
gressiv w ächst. Im  Original kolloid ehem. D eutungen der W aschwrkg. (G. Chim. ind. 
appl. 16. 533—37. 1934. M ailand.) Gr im m e .

A. G. Areild, Herstellung von Shampoonpräparaten. A bhandlung über G rund
stoffe u. Technik der H erst. (Perfum . ossent. Oil Rec. 25 . 298— 300. 1934.) E l lm e r .

[russ.] M. Elzufen, Handbuch der Fettindustrie. Moskau: Gislegprom 1934. (551 S.)
R b l. 10.50.

XVIII. Faser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
K unstseide. L inoleum  usw.

Herman Boxser, Textilfasern fü r  Wänneisolation. Vergleichende Besprechung 
der wichtigsten Tier- u. Pflanzenfasern im H inblick auf ihre Wärmeleitfähigkeit. Die 
tier. Fasern besitzen besonders gu te  wärmeisolierende E igg .; sie werden in  dieser H in 
sicht nur von K apok  übertroffen. Die tie r. Fasern  sind den m ineral., vor allem dem 
Asbest, n ich t n u r in  der W ärmeisolierung, sondern auch  in  der E las tiz itä t überlegen. 
(Amer. D yestuff R eporter 23. 442— 44. 30/7. 1934.) F r ie d e m a n n .

0. M. Morgan und B. J. Kenalty, Der E in flu ß  atmosphärischen Schwefeldioxyds 
auf Baumivolltextilien. W äsche, die naß von den W äschereien abgeliefert u . in der 
Luft von Industriegegenden getrocknet w ird, soll, nam entlich im  W inter, durch Einw. 
von S 0 2, erhebliche Festigkeitseinbußen zeigen. Vff. haben  u n te r genauer, analy t. 
Kontrolle der S 0 2 -Konz. Baumwollstoff 1. m it verschiedenen Lsgg. g e trän k t, in  einer 
S02-Atmosphäre von 2/1 Million getrocknet, bei 400° F . gebügelt 3 S tdn . gelagert u. 
dann gewaschen oder 2. ebenso, aber ohne S 0 2 behandelt u . 3. wio 1., aber ohne W äsche 
behandelt. E s ergab sich, daß die S 0 2-B ehandlung keinen erkennbaren E influß h a tte , 
obgleich die von Vff. gew ählte Konz, von 2/1 Million viel höher als in  der P rax is war. 
Die beobachteten Schädigungen sind vielleicht auf S 0 3  in der Industrie lu ft zurück
zuführen. —  Die oben erw ähnten  Tränklsgg. w aren : 0,025%  FeCl3  +  0 ,1%  N a 2 C 03; 
0,005% Seife, 0,005%  Chlorlsg.; Oxal- oder Essigsäure, um  ein pn =  5,5 zu erreichen; 
(NH4 )2 C0 3  als mildes A lkali u . Sucrose als R eduktionsm ittel. Diese Chemikalien w urden 
allein oder in  K om bination angew andt. (Canad. J .  Res. 11. 53— 61. 1934.) F r i e d e .

Margaret H. Preston und J. A. Matthew, Absorption von Wasser durch Leinen.
II. Geivebe. (I. vgl. C. 1935. I . 496.) Verschiedene Gewebe, frisch vom  W ebstuhl 
kommend oder ap p re tie rt oder gewaschen w urden nach  verschiedenen M ethoden ge
prüft. Die „M ethode der nassen Oberfläche“ is t n u r bei genauer Innehaltung  der Vers.- 
Bedingungon brauchbar, die U ntersinkm ethode gar n ich t. Vff. w ählten, wie bei den 
Garnen, die Tauchm ethode u. fanden, daß  die Zwirnung des G arns im  E ndeffekt 
keinen E influß auf die. W .-A ufnahm e des Gewebes ha t, ferner, daß  die W .-Aufnahmo 
bei Stoffen aus W erg größer is t als die bei Leinengeweben. Die B enetzung is t von 
der D ichte des Gewebes unabhängig, doch n im m t die Menge des zurüokgehaltenen W. 
mit zunehm ender Gewebedichte, nam entlich  bei gewaschenem Stoff, s ta rk  ab. Die 
Benetzung häng t s ta rk  von der R einheit der Faseroberfläche ab  u. is t n u r bei voll
gebleichter W are vollständig. F einheit des G am s u. W ebart m achen in  B enetzung 
u. W .-Aufnahme wenig aus. (J . T ex t. In s t. 25. T rans. 371— 90. Dez. 1934.) F r i e d e .

— , Reinigen und  Bleichen von Rohleinen. Sengen, Entschlichten , Bäuchen u. 
Bleichen der W are; m an  bleicht m eist m it Chlorkalk. H»0» oder N a 2 0 2  stellen sich 
zu teuer. (D tsch. Färber-Z tg . 71. 13. 13/1. 1935.) " “ F r ie d e m a n n .

J. Wassermann, Der A nbau von Ram ie in  Transkaukasien. Geschichtliches, 
Anbau, Düngung, Schädlinge u. ihre Bekäm pfung. (M onthly Bull, agric. Sei. P rac t. 25. 
390—93. Sept. 1934.) i ' : ' F r ie d e m a n n .
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R. Burgess, Natürliche und erworbene Widerstandsfähigkeit von tierischen Haaren 
gegen mikrobiologische Agenlien. Vf. h a t  natürliche H aar- u . H ornprodd., sowie in 
verschiedener Weise behandelte Textilprodd. m it standard is ierter Trypsinlsg. behandelt 
(vgl. C. 1 9 3 4 . H . 3459). S tärkere  H aare, wie Menschen-, K uh-, Roß- u. Schafhaare, 
w erden weniger angegriffen als z. B. Ziegen- oder K am elhaare. B iehrom at, wie beim 
F ärben  angew andt, g ib t sehr guten  Schutz, der durch E ulan  N , das allein schwächer 
w irkt, bedeutend v e rs tä rk t w ird ; die W rkg. beruh t auf ehem. V eränderung der Faser, 
n ich t auf bakteric ider W rkg. Catechu m it Cr oder C uS0 4 w irk t s ta rk  bakterienfeindlich. 
E in  Schutz gegen bakterielle  Zerstörung em pfiehlt sich bei B adeanzügen (Chrom
färbung), B abywindeln (reduzierte Cr-Verbb.), Papierm asehinenfilze (Cr u. Eulan N) 
u. bei wollbezogenen Rollen fü r W ollwaschmaschinen. (J . T ext. In s t. 25. Trans. 391 
bis 400. 1934.) F r ie d e m a n n .

Albrecht Hase, Erfahrungen m it Eulanen. Allgemeines über die in  W. 1. Eulane 
(Eulan neu, W  extra, N K )  u. die nu r in  organ. Lösungsmm. 1. Eulane A L  u. B L . (Um
schau W iss. Techn. 38 . 920— 21. 11/11. 1934.) F r ie d e m a n n .

P. Krais, Chemisch-physikalische Betriebskonirolle in  Zellstoff- und Papierfabriken. 
(Wbl. P ap ierfab rikat. Sond.-Nr. 1 9 3 4 . 11— 12.) F r ie d e m a n n .

— , Unvollkommen gelöste Probleme bei der Fabrikation des Papiers und der Cellulose. 
Bei Papierlum pen is t die Anwesenheit von m ercerisierten Geweben zu beachten, 
d a  diese Löschpapiero höchster Q ualitä t liefern können, ebenso von Kapok, der sieh 
sehr fü r weiche u. füllige Papiere eignet. H olzschliff könnte durch W aschen m it ehem. 
Lsgg. verbessert w erden; der Chemismus bei der H erst. des B raunschliffs is t noch 
ungek lärt; die Bleiche von Braunschliff is t z. Z t. unmöglich. Bei dem Sulfitvcrf. ist 
der Gang der K ochung noch n ich t genügend lenkbar; A bbrechen der K ochung zu einem 
bestim m ten Z eitpunkt w ürde Zwischenprodd. zwischen Schliff u. Zellstoff liefern, die 
z. B. fü r Zeitungspapier w ertvoll sein w ürden. W eitere Problem e ste llt die Ablaugen
verw ertung u. die Gewinnung der darin  en thaltenen  w ertvollen P rodd. dar, dann die 
K ochung von H olzabfällen, von L aubhölzern u. G räsern, die M ahlung (schmierig u. 
rösch), die Bleiche, die Leim ung u. ih r E influß au f die Q ualitä t des Papiers, die Färberei 
u. die Abwasserreinigung. (Papeterie 56 . 1026— 29. 1077— 81. 25/10. 1934.) F r ie d e .

Robert Karlberg, Schleimabsctzungen in  den Zellstoff- und Papierfabriken, sowie 
deren Bekäm pfung m it Chlor oder Chloramin u. a. Ü bersicht über die bisher verwandten 
M ethoden u. über die Schwierigkeiten bei deren B eurteilung. K eine der versuchten 
M ethoden erw eist sieh als ganz zufriedenstellend, weshalb Vf. a u f  die Problem e hinweist, 
d ie noch der Lsg. harren . (Svensk Pappers-T idn. 37. 539— 43. 15/9. 1934. Hall- 
stav ik .) E . Ma y e r .

S. R. H. Edge, D ie Erforschung von Harzfragen im  Laboratorium. (Paper-Maker 
B rit. P aper T rade J .  8 8 . Techn. Suppl. 207— 08. 214— 15. P aper Mill Wood Pulp 
News 57 . N r. 50. 4. 10— 12. 15/12. 1934. —  C. 19 3 5 . I .  331.) F r ie d e m a n n .

George F. Kennedy, Vereinfachtes Leimungsverfahren. Besprechung des Bewoid- 
verfahrens nach  D r. B r u n o  W ie g e r .  (Paper Mill W ood P ulp  Nows 57. N r. 50. 8 . 
15/12. 1934.) F r ie d e m a n n .

E. L. Puffer, Farbe in  der Papiermacherei. Allgemeine B etrachtungen über die 
gesam te Papierfärberei. Verwendung bas., d irek ter u. P igm entfarben. E influß des W. u. 
Rückwassers u. des p«. E ch the it der Papierfarben. (Paper-M aker B rit. Paper Trade J . 8 8 . 
A nnual N r. 35— 38. P aper Mill W ood P u lp  News 57. N r. 44. 6 . 8 . 10.12. 1934.) F r ie d e .

A. H. Whitaker, Pigmente fü r  die Papiermacherei. Ihre Herstellung und A n 
wendung. Vf. beschreibt drei Serien von organ. Farbstoffpigmenten, die durch gute 
L ich tech theit u. gute färber. Eigg. ausgezeichnet sind. 1. in  W . uni., 100°/oig. Farbstoffe, 
m eist Monoazofarbstoffe. Sie komm en in  Pulverform , wie z. B. Indanthrenblau GGSL, 
in  den Hande.l oder besser als W .-Paste. Als Beispiele nen n t Vf. Permanentgelb G, 
G R  u. 5 G, M onoazofarbstoffe vom  T yp der deutschen Hansa gelb M arken . 2. Kon
zen trierte  Lacke der bas. Farbstoffe, wie Malachitgrün, Rhodamin, Methylviolett usw. 
m it kom plexen Säuren, wie Phosphor-Wolframsäure. Diese brillanten, ausgiebigen 
u. lichtechten  P rodd. sind  denen m it Gerbsäure, Brechw einstein, K atanol usw. weit 
überlegen. 3. Lösliche oder teilweise 1. Monoazofarbstoffe, m it BaCl2  oder CaCl2 gefällt; 
sie sind  färber. am  wenigsten befriedigend. D ispergierm ittel, wie Türkischrotöl oder 
die m odernen Naphthalinsulfosäurederivv. geben unbefriedigende R esultate. Die An
w endung der P igm ente im  H olländer erfolgt vo rte ilhaft so: Zusatz des Pigments, 
des A launs u. zu le tz t des Leims. Vf. beschreibt eine Reihe Probefärbungen m it organ. 
P igm enten, die z. B. in G elbtönen an  Brillanz das Auram in O übertreffen u. in  Echtheit
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gegen A lkali u . A tm osphärilien die Chromgelbs. Beispiele: Irgalile Red R N  extra, 
-Yellow 5 0 , -Yellow SO R , alles Monoazofarbstoffe, u . Irgalite Green E B , -Brilliant 
Red R  u. -Blue R R , P rodd. aus bas. Farbstoffen. D a der A laun, n ich t der Leim, die 
Fixierung der Pigm ente bew irkt, so können auch Löschpapiere ohne Schaden dam it 
gefärbt werden. Von Papierhalbstoffen werden Sulfitzellsloffe g u t gefärbt, schlechter 
Holzschliff, am  schlechtesten Esparto-, Chromgelbs verhielten sich ebenso. Volle F ä r 
bungen wurden in  rund  einer Stde. erreich t; Zweiseitigkeit w ar selten. Indanthrenblau 
i. Plv. übertrifft an  L ich tech theit das Preußischblau u. das Ultramarin, das erstere 
auch in A lkaliechtheit, das letztere in Säurcechtheit. Im  allgemeinen verbieten sich 
die Indanthrenpulver durch ihren  Preis. W eniger b rillan t als die P igm ente sind die 
Färbungen, die im  H olländer aus Naphtholen der A S-Serie  u. Basen oder Färbesalzen 
erzeugt werden können. (Paper-M aker B rit. P aper T rade J .  8 8 . Techn. Suppl. 217— 20. 
Wld. Paper T rade Rev. 102. 1727— 28. 1730. 1732. 1844. 1846. 1848—49. 14/12. 
1934.) _ _ F r ie d e m a n n .

Frederick W. Binns, Entfärbung von Farbstoffen. Dio W iederverw ertung von 
farbigem Altpapier verlang t dessen E ntfärbung. Am w irksam sten sind dabei redu 
zierende P rodd., wie SO» oder B isulfit. W ird z. B. die wichtige Chromophore Gruppe 
—CO— m it diesen Verbb. behandelt, so en ts teh t die unstabile, farblose Gruppe 

SO HC < Q jj , die sich leicht zu CO zurückverw andelt. M it energ. R eduktionsm itteln  
OHentsteht C < ^  , das m eist n ich t w ieder oxydabel is t, aber bei K üpenfarbstoffen wieder

zu CO oxydiert werden kann. Azofarbstoffe w erden von m ilden R eduktionsm itteln  
nur vorübergehend en tfä rb t; starke M ittel, wie Zn-H ydrosulfit ( Vasilc der V ir g in ia  
Sm eltin g  COMPANY) spalten  sie an  der N -D oppelbindung auf. D auernd von Vasile 
entfärbt werden Nitro-, Nitroso-, Azo- u . Triplienylmethanfarbstoffe, sowie die roten 
Pyrone. D ureli L u ft usw. worden rcoxydiert die Azine, Oxazine u . Thiazine, die 
indißoiden Farbstoffe, die vio letten  u. blauen Pyrone u. die Acridine. Chinoline u. 
Thiazole werden n u r langsam  oxydiert, die Anthracenfarbstoffe nu r in dem Ton ver
ändert. Die H erst. des Vasite geschieht durch  Einleiton von S 0 2  in  W . m it Z n-Staub 
entsprechend der Gleichung: Zn +  2 SO, =  ZnS 2 0 4. Der Zusatz von Aldehyden 
oder Ketonen stabilisiert dio Lsg., g ib t aber leicht gelbliche W eißen. Im  Original Auf
zählung einer großen Zahl von Farbstoffklassen nach E n tfärbung  oder N ichtentfärbung. 
(Paper Mill W ood P ulp  News 57. N r. 49. 3. 6 . 8/12. 1934.) E r ie d e m a n n .

W. Schmid, Trocknung von Papierstoff und  Trockenanlagen. Allgemeines über 
Zellstofftrocknung. K rit. Besprechung des Verf. nach G. K ie n z l e ,  Oe. P . 137 585. 
(Suomen Paperi-ja  P uu tavara leh ti 1 9 3 4 . 1008— 11. 31/12. [Orig.: dtsch.]) F r i e d e .

— , Zigarettenpapier. Die Zigareltcnpapiere werden aus reinen H anf- u . L einen
abfällen gem acht u. haben Zusätze von CaC03, MgC03, Salpeter, C hloraten usw. 
(Papier-Ztg. 59. 1756. 22/12. 1934.) F r ie d e m a n n .

Haas Wrede, Sicherung von Tintenschriften a u f Papier gegen unlautere Änderungen. 
Wert- u. G eschäftspapiere aller A rt, sowie Ausweispapiero sollten durch Zusatz u n 
auswaschbarer Chemikalien so „gesichert“  sein, daß  bei Versuch der E ntfernung  der 
Tintenschrift kräftige ehem. F arb rkk . au ftreten  u. bei B ehandlung dieser Färbungen 
mit E ntfärbungsm itteln  w ieder neue Färbungen entstehen. Sehr wesentlich is t die 
Art der verw endeten T in te ; es sind heu te  schon sehr w iderstandsfähige T inten  auf dem 
Markt. Zu starke  Leim ung der Papiere is t der ehem. Sicherung hinderlich u. daher zu 
vermeiden. Vf. h a t aus 12 Chemikalien alle gebräuchlichen T intencntfernungsm ittel 
zusammenstellen können u. benu tz t diese Mischungen zur Prüfung  der gesicherten 
Papiere. (Wbl. Papierfabrikat. Sond.-Nr. 1 9 3 4 . 37— 40.) F r ie d e m a n n .

Max Lüdtke, Über das Verhalten von Zell- und Faserstoffen in  Salzlösungen. Vf. 
ergänzt seine früheren A usführungen (vgl. C. 1 9 3 4 . I I .  3868) u. s te llt nochmals das 
Vorhandensein von Carboxylgruppen in norm al gewonnenen Zellwandm aterialien 
fest. E r findet, daß K ationenadsorption im  neutralen  u. sauren Gebiet n ich t s ta t t 
findet, wohl aber im bas., weshalb eine Best. der SZ. m it H ilfe von N aOH  n ich t möglich 
ist. Säuremoll, oder A nionen werden nie adsorbiert. D ie W echselwrkg. zwischen 
Zell- u. Faserstoffen u. Salzlsgg. is t m ith in  im  sauren oder neutralen Gebiet keine 
Adsorption, sondern eine echte ehem. R k . m it einer in  W ., schwachen Säuren oder 
Salzlsgg. uni. „Fasersäure“ . A bschließend t r i t t  Vf. den A nsichten von KANAMURA 
(C. 1934. I. 2909) über A dsorption von H -Ionen an  Cellulose entgegen. Auch bei 
nativen Pflanzenm em branen besteh t nach Vf. die Möglichkeit, daß in  den M embranen
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fest verankerte Säuren m it Salzen organ. oder anorgan. N a tu r U msetzungen geben. 
(P apierfabrikan t 32. Vor. Zellstoff- u . Pap.-C bem iker u . -Ing. 509— 12. 528—34.

H. Schmidt, Nitrierbedingungen zur Herstellung von Nitrocellulose. (Gummi-Ztg. 
48. 1087— 88. 1135— 36. 16/11. 1934.) S t e n z e l .

R. G. Friedländer, Zerkleinerung von Nitrocellulose. Verbesscrungsvorsehläge für 
den B etrieb von H olländern an  H and  von B estst. des Zerkleinerungsgrades der Nitro
cellulose. (Kriegschem. [russ.: W ojennaja Chim ija] 1934. N r. 2. 3— 8 .) B e r s in .

Fritz Ohl, Beitrag zur Frage der Nitratkunstseidenherstellung. E s w ird ei örtert, 
inwiefern A.-A. durch A., Aceton oder Ä thylace tat erse tz t werden kann. Zur Prüfung 
einer N itrocellulose auf E ignung zur K unstscideherst. sp ritz t m an die Spinnlsg. durch 
eine Düse m it m indestens 20 Löchern in z. B. 12% ig. wss. CaCl2 -Lsg. Je  länger sich 
das aus der Düse austretende Fasergebilde in  der F l. h ä lt ohne zu zerteilen, wobei auch 
dio Höhe des Aufstiegs des Fasergebildes zu berücksichtigen ist, desto besser eignet 
sieh dio N itrocellulose zur K unstscideherst. (Nitrocellulose 5. 119— 21. Ju li 1934. 
Berlin-Friedenau.) SÜVERN.

R. Focke, Untersuchungen über die D urch flvßziffcm  hochviscoser Lösungen durch 
rechteckige Kanäle von kleinsten Querschnitten. E ine G esetzm äßigkeit is t nachgewiesen 
zwischen der D urchflußm enge einerseits u. der absol. Zähigkeit, dem Quotienten aus 
Ü berdruck u. K anallänge sowie dem hydraul. R adius andererseits. Die gleiche Gesetz
m äßigkeit h a t so lange G ültigkeit, wie das V erhältnis Q uerschnitt : hydraul. Radius 
unverändert bleibt. Ä ndert sich dies V erhältnis, so n im m t sie.bezüglich des Hauptkoeff. 
u . des E xponenten des hydraul. R adius der aufgestellten Gleichung für die Gesetz
m äßigkeit eine andere Form  an. Die Koeff. fü r die neue G esetzm äßigkeit lassen sich 
aus D urchflußverss. m it einem einzigen K analquerschnitt, der dem  veränderten Ver
hältn is von K analquerschnitt zu hydraul. R adius entspricht, m it H ilfe der Kennlinie 
der W iderstandsziffern berechnen. F ü r  die P rax is genügt es, fü r eine bestim m te Kanal
form  u. die vorgesohriebono, gleichm äßig zu haltende D urchflußm enge die Beziehungen 
zwischen Ü berdruck u. K anallänge durch ein Schaubild darzustellen. D ann kann 
jederzeit die fü r die Grenzwerte der D ruckschw ankungen erforderliche Verschiebung 
der K anallänge abgelesen werden. (K unstseide 16. 260— 63. 297— 303. Sept. 1934. 
H annover.) SÜVERN.

— , Die erste Entwicklung der Verwertung der Kunstseidenabfälle in  der Textil
industrie. Die V erarbeitung der Abfälle durch Zerschneiden, die Verwendung der 
zerschnittenen Faser zu Effekten, das Verspinnen u. die Erzeugung eines Fasergewirrs, 
das dann zur Stapelfaserherst. geführt h a t, is t u n te r A nführung der einschlägigen 
P a ten te  beschrieben. (D tsch. Färber-Z tg. 70. 561-—62. 23/12. 1934.) SÜVERN.

— , Welche einfachen textilen Prüfungen lassen sich ohne M ikroskop und ohne be
sondere Apparaturen leicht ausführen 1 Dio E ignung der B rennprobe zur Easererkennung 
u. die U nterscheidung von Baumwolle u . Flachs, der einzelnen s ta rk  glänzenden Fasern, 
von echter Mako u. m akoartig  gefärb ter Baumwolle, echter Seide von Wolle, von 
K am m garn von Streichgarn, Neuwolle von K unstseide, der w ichtigsten Bastfasern 
u. der verschiedenen K unstseiden is t beschrieben, w eiter die B eurteilung von Griff, 
D ichte, Gewicht, Reißfestigkeit, Scheuerfestigkeit, Fadenbeschaffenheit, Appretur, 
K rum pffrei heit, E ch th e it der Färbung  u. W asserdichtigkeit. (D tsch. Färber-Ztg. 70.

Gustav Durst, Z ur Bestimm ung kleiner Kupfermengen in  Geweben. D as Titrieren 
m it N itrosochrom otropsäure is t fü r größere Cu-Mengen n ich t zu empfehlen. Ge
eigneter is t die jodom etr. M ikrotitration  m it Viooo'n - Thiosulfat. Arbeitsvorschrift. 
(Melliands Textilber.- 15. 568. 1934.) SÜVERN.

Carl G. Schwalbe und  Gertraud Just, Die Bestimm ung von Fett im  Ätherextrakt 
der Nadelhölzer. D er Ä.-E xtrakt von Nadelhölzern en th ä lt neben H arz auch F ett, das 
nach ScnWALBE möglicherweise an  den H arzschw ierigkeiten der Papierindustrie 
m it Schuld träg t. E ine annähernd  q u an tita tiv e  Trennung des F e ttes  u. Harzes ist 
möglich, wenn m an den Ä .-E x trak t auf gewogenen U hrgläsern verdunsten  läßt, wobei 
sieh das H arz a ls  k larer, äußerer R ing absetzt u. das F e t t  als trübe  Masse im Innern 
s itz t. E n tfe rn t m an nach vorheriger W ägung das F e t t  m it einem äthergetränklen 
Lappen u. w iegt zurück, so e rhä lt m an als D ifferenz das Fettgew icht. (Wbl. Papier
fab rikat. Sond.-N r. 1934. 10— 11.) Friedemann.

John G. Strange, Fortschritte in  der Klassierung der Papiere. (Paper Mill Wood 
P u lp  News 57. N r. 48. 6 — 8 . 1/12. 1934.) F r ie d e m a n n .

1934.) F r ie d e m a n n .

541—42. 551— 52. 1934.) SÜVERN.
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John B. Calkin, Mikroskopische Papierprüfung. Mio-. A usrüstung, ehem. 
Reagenzien fü r die Papierprüfung, Technik der Papierm ikroskopie, U nterscheidung 
der einzelnen F aserarten . — Im  Original 12 M ikrobilder von  Papierfasern. (Paper 
Trade J .  99. N r. 22. 27—36. 29/11. 1934.) F r ie d e m a n n .

Julius Grant, D ie Verwendung ultravioletten Lichts als empfindliche Methode zur 
Messung des Grades der Wasserfestigkeit von Papier. K rit. Besprechung der üblichon 
Methoden zur Prüfung der W .-D urchlässigkeit von Papier. D er gewöhnliche T in ten 
test is t fü r w issenschaftliche Zwecke zu ungenau; auch die R k . verschiedener F ll., z. B. 
der Lsgg. von FeCl3  u. Gerbsäure, is t m it Fehlerm öglichkciten von 10— 15°/0 behaftet. 
Die elelctr. Leitfähigkeit b ie te t keinen genügenden A nhalt. Die M ethode Papier auf 
W. schwimmen zu lassen u. die Oberseite des Papiers m it Zucker u. einem F arb ind icator 
zu bestreuen, leidet u n te r der zu langsamen D urchfeuchtung u. A nfärbung des trockenen 
Farbstoffpulvers. Vf. schlägt vor, als Farbstoff Rhodamin 6 G zu benutzen u. dio R k. 
im u ltravioletten  L iebte zu betrach ten ; das Feuehtw erden des Farbstoffs zeigt sich 
sofort durch in tensiv  goldgelbe Fluorescenz an . (J . Soe. ehem. In d ., Chem. & Ind . 53.
Trans. 349— 50. 2/11. 1934.) F r ie d e m a n n .

R. Korn und  Ch. Boerner, Einige Versuche m it dem Schopperschen Torsionsprüfer 
zur Bestimmung der Verdrehungszahl von Kabelpapieren. Beschreibung des Geräts] 
techn , m athem at. u . graph. A bleitung der Vorgänge u. Beziehungen beim V erdrehen 
von K abelpapieren. (Papier-Z tg. 59. 1642— 44. W bl. P ap ierfabrikat. 65. 897— 99. 
Papierfabrikant 33- Ver. Zellstoff- u . Pap.-C hem iker u. -Ing. 2— 5. 6/1. 1935.) F r i e d e .

— , Einheitsmethoden fü r  die Bestimmung der a-Cdlulosc, des Gesamtalkalilöslichen, 
sowie der ß- und  y-Cellulose. (Pap ierfab rikan t 32. Ver. Zellstoff- u. Pap.-Chem iker 
u. -Ing. 521— 23. 30/12. 1934.) F r ie d e m a n n .

— , Einheitsmethoden fü r  die Bestimmung der Kupferzahl von Zellstoffen. (Papier
fabrikant 33. Ver. Zellstoff- u. Pap.-C hem iker u. -Ing. 1 . 6/1. 1935.) F r ie d e m a n n .

Swami Research, Inc., übert. von: Charles F. Booth, A nniston, A la., V. St. A.,
Wasserabstoßende und schwerentflarnmbare Werkstoffe. Faserstoffgui w ird m it Gemischen 
in der H auptsache aus nichtkrystallisierendem chloriertem Diphenylharz m it 65°/0 CI (I), 
zweckmäßig verm ischt m it chloriertem D iphenyl m it 68 '/„ CI (II), Wachsen bzw. wachs
ähnlichen K W -stoffen  u. A l-Seife, wie Al-Slearat (H I), beladen. U n ter D iphenylharz 
sind hierbei die höher als D iphenyl sd. Anteile, die bei der therm . Synthese von D i
phenyl aus Bzl. sieh bilden, zu verstehen. Die W erkstoffe werden m it diesen P räp a ra ten  
in geschmolzenem oder gel. Z ustande behandelt. E ine geeignete Mischung setzt sich 
z. B. aus 40 (Teilen) I, 40 II , 10 eines W achses u . 10 I I I  zusam m en. (A. P . 1 975 072

Deutsche Bekleidungsindustrie G. m. b. H., P otsdam , Verfahren zur Behandlung 
von Papiermaschinenfilzen, Filzwalzen oder Filzschläuchen nach P a ten t 604 449, dad . 
gek., daß 1. die N eutralisa tion  m it dam pf- oder gasförmigen Stoffen, z. B. N H ,, e r
folgt, die infolge ih rer eigenen D am pfspannung zur Einw. gelangen oder von einem 
bewegten, an  sieh chem. unw irksam en Gas- oder D am pfstrom , z. B. der T rockenluft 
oder dem Trockendam pf, gefördert werden. Dieses Verf. kann  auch m it einem Verf. 
kombiniert werden, bei dem  die F ilze m it w. L u ft oder überhitztem  W .-D am pf ge
trocknet w erden; —  2. die N eutralisa tionsm itte l der gebildeten P ap ierbahn  zugeführt 
werden. Z. B. w ird auf die noch feuchte P ap ierbahn  vor dem  ersten  Trockenzylinder 
ein Luftstrom  geleitet, der etw as A cetam id oder auch N H 3  en thä lt. D a A cetam id u. 
NH3  in W. äußerst 11. sind, w erden sie von der feuchten P ap ierbahn  begierig au f
genommen. Gegebenenfalls m ischt m an dem  Siebwasser im m er so viel von dom 
N eutralisationsm ittel, z. B. N H 3, zu, daß  das vom  Sieb abfließende W. neu tra l oder 
Bchwach alkal. ist. (D. R. PP. 6C5 219 K l. 55 d vom  21/6. 1932, ausg. 7/11. 1934 u. 
615220 K l. 55 d vom  13/12. 1932, ausg. 7/11. 1934. Zuss. zu D. R. P. 604 499; C. 
1925. I. 499.) M. F . M ü l le r .

Western Electric Co., Inc., New Y ork, übert. von: Alfred W. Laird, Chicago,
111., V. St. A., Auslaugen von Chlorzink aus pergamentiertem oder vulkanisiertem Papier
stoffmaterial in  einer B atterie  von Auslaugcgefäßen abfallender K onz. Das m it F risch
wasser gefüllte Gefäß kom m t m it dem  am  m eisten ZnCl2-haltigen M aterial in  Be
rührung. E s w ird auf eine ZnCI2 -Auslaugefl. m it D. 1,3 hingearbeitet, die auf ZnCl3  

verarbeitet w ird. —  Zeichnung. (A. P. 1929 927 vom  8/1. 1930, ausg. 10/10.

vom 1/7. 1931, ausg. 2/10. 1934.) R . H e r b s t .

1933.) M. F . Mü l l e r . 
108*
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Brown Co., übert. von: Milton 0 . Schur, Berlin, N- H ., V. St. A., Waschen von 
Nitrocellulose. U m  eine gleichmäßig n itrie rte  Cellulose zu erhalten, werden vollständig 
poröse P la tten  aus gepreßten Cellulosefasern, die. d ich t aneinander gelagert sind, in 
senkrechter Lage in  die N itriersäure gebracht. N ach der N itrierung w ird die Säure 
allm ählich abgezogen, w ährend auf die Oberfläche der M. W . gegeben wird. Die W.- 
Zugabe w ird fortgesetzt, bis n u r W . m it der n itrie rten  M. in  B erührung ist. Die Stabili
sierung geschieht durch Erhitzen, worauf das W. durch A. erse tz t wird. (A. P. 1978 962 
vom  14/5. 1930, ausg. 30/10. 1934.) H o lz a m e r .

„Chätillon“ Soc. An. Italiana per le Fibre Tessili Artificiali, Ita lien , Her
stellung vonKunstseide nach dem  Spinnspulenverf. D er koagulierte F aden  läu ft vertikal 
au f einem  2—3 mal so langem Weg als üblich über eine je  nach  dem T iter m it ver
schiedener G eschwindigkeit angetriebene Bolle, bevor er auf die Aufnahmespule ge
langt. Die letztere d reh t sich in  der Regel langsam er als dio Rolle, w odurch ein gleich
mäßiges, spannungsloses Aufwickelri der w ährend des ganzen Weges m it Fällmitteln 
beladenen Seide erm öglicht w ird. (F. P. 760 898 vom 15/9. 1933, ausg. 5/3. 1934. 
I t .  Prior. 14/11. 1932.) S a lz m a n n .

Henry Dreyfus, E ngland, Herstellung von Garn aus endlosen Kunstseidefasem 
durch  mechan. V erspinnen. E in  Bündel fortlaufender A cetatseidefäden wird nach 
dem  A nfeuchten zwischen zwei W alzen bei etw a — 5° zum  Gefrieren gebracht n . zwischen 
w eiteren W alzonpaaren in  S tapel geschnitten. Die unm itte lbar darnach  wieder auf 
R aum tem p. erw ärm ten Fasern laufen als gelockertes B and auf eine Ringzwirnspindel, 
wo sie zu einem  einheitlichen F aden  gedreh t werden. (F. P. 763 319 vom  3/11. 1933, 
ausg. 27/4. 1934. E . Prior. 12/11. 1932.) S a lzm a n n .

Henry Dreyfus, E ngland, Textilfäden  bzw. G arn vom Aussehen mechan. ge
sponnener F asern  e rhä lt m an  aus S tapelfascrbündeln, die durch  D ehnen von endlosen 
K unstseidefäden bis zur Reißgrenze erhalten  worden sind u. daran  anschließend wieder 
durch  eine B ehandlung m it W ., Dam pf, Seifenlauge, organ. Säuren, Aceton u. dgl. 
zum  Schrum pfen gebrach t worden sind. A lsdann werden die Faserbündel versponnen. 
(F. P. 763193 vom  30/10. 1933, ausg. 25/4. 1934. E . Priorr: 10/11. 1932. u. 8/3.
1933.) Sa lzm a nn .

Camille Dreyfus, New York, N . Y ., übert. von: William Whiteheaü, Cumber-
land, Md., V. St. A., Konditionieren von Textilstoffen, insbesondere solchen, die aus 
organ. C ellulosederiw . bestehen, darin  bestehend, daß  m an die Stoffe in  beschränktem 
Maße den D äm pfen einer organ. F l. aussetzt, die kein wesentliches Lösungsvermögen 
gegenüber dem  Cellulosederiv. besitzt. (Can. P. 328 542 vom  21/1. 1931, ausg. 13/12.
1932.) Sa lzm a nn .

Kalle & Co. Akt.-Ges., W iesbaden-Biebrich, Herstellung von breiten Cellulose
hydratbahnen und -filmen  aus Viscose, wobei die durch Spinnen oder Gießen geformte 
F ilm bahn  zunächst nu r unvollständig  fix ie rt [m it (N H 4 )2 S 0 4] u. dann  erst, während 
-sio über eine oder m ehrere drehbare, aus den B ehandlungsbädem  herausragende Walzen 
von großem  D urchm esser läuft, auf denen sie von oben her m it ihrem  Eigengewicht 
aufliegt, ein- oder beiderseitig m it Fällfl. (H,SO.,) fertig  fix ie rt w ird. Dio betreffenden 
W alzen sind m it rauher bzw. perforierter Oberfläche versehen. (Oe. P. 139 098 vom 
-19/1.1933, ausg. 25/10. 1934. A. Prior. 22/1. 1932.) S a lz m a n n .

British Celanese Ltd., London, William Alexander Dickie, Spondon, und 
Henry Dreyfus, London, Herstellung von Film en aus Cellulosederivaten. Als Fällbad 
b en u tz t m an dasselbe Lösungsm. bzw. Lösergemisch oder Gemisch von Lösungsmm., 
wie es fü r die n ich t höher als 15% ig. Gießlsg. V erwendung gefunden h a t u . zwar zweck
m äßig ein Gemisch, dessen Lösungsm ., angew endet in  Mengen von 5— 15%, etwas 
höher sd. als das N ichtlösungsm ., um  zu erreichen, daß  w ährend des Trocknens die 
Gebilde noch einen Teil des Lösers zurückhalten . E ine 15% ig. Celluloseacetatlsg. in 
Aceton w ird in  ein F ällbad  aus 10%  D iaeetonalkohol u . 90%  A. (oder 10%ig. wss. 
D ioxan) vergossen u. der F ilm  getrocknet. (E. P. 405 676 vom  6 / 8 . 1932, ausg. 8/3.
1934.) Salzm a nn .

Henry Dreyfus, London, Herstellung von Folien und F ilm en aus Celluloseestern
und  -äthem, darin  bestehend, daß als F ällbad  verd. (15— 35% ig.) wss. oder alkoh. Lsgg. 
m ehrw ertiger Alkohole (auch Zucker) bzw. deren E ste r (A cetate oder Benzoate) oder 
Ä ther verw endet werden. W ährend der Fällung können die Gebilde gestreckt werden. 
Restliche Lösungsmm. w erden notfalls m it W ., Salz- oder Zuckerlsgg. ausgewaschen. 
—  20 (Teile) Acetylcellulose m it 3 T riacetin  gel. in  einem Gemisch von 65 Aceton u. 
12 Ä thy lace ta t w erden au f einer Walze zu einer 0,10 m m  dicken Folie ausgezogen,



1 9 3 5 . I . H x ,x . B r e n n s t o f f e . E r d ö l . M in e r a l ö l e . 1 6 4 1

die in ein B ad  aus 50%  wss. Glycerins tauch t. N ach Verlassen des Bades w ird die 
Folie m it einer verd. Salzlsg. u. W. ausgewaschen. (E. P. 406 985 vom 23/8. 1932, 
ausg. 5/4. 1934.) SALZMANN.

Tadashi Gohda, B anda, H okotatem ura, Ivoshimagun, O kayam aken, Jap an , F ilm  
aus Meerespflanzen. M an löst reife braune Algen in  alknl. Lsgg., filtrie rt, fü g t Säure bis 
zur N eutralisation des A lkalis hinzu, trocknet ein u . löst das trockene Prod. in  wss. N H n 
auf. Die entstandene Gallerte w ird m it E ssigsäureanhydrid, Eisessig, ZnCI2 u . Furfurol 
bis zur Acetylierung behandelt. Dieses nun  in  Aceton 1. Prod. w ird in  W. gewaschen, 
gegebenenfalls in  RMnCt, u. Oxalsäure gebleicht, getrocknet u. dann in  einer Mischung 
aus Ketonen, A., Ä. u . Bzl. gel. u . einige Tage gereift. D arauf kann die Lsg. zu Film en 
vergossen werden, die w asserfest u. schwer verbrennlich sind. (E. P. 416 826 vom 22/1. 
1934, ausg. 18/10.1934.) F u c h s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, Herstellung von Trägern fü r  
photographische Schichten aus Cellulosederivv., gek. durch die Verwendung von D e riw . 
oder Umw andlungsprodd. von aus pflanzlichen F e tten  (Cocos- oder Palm kernöl) ge
wonnenen Fettsäuregemischen, die geruchlos sind u. F ettsäu ren  m it 8— 14 C-Atomen 
enthalten als Weichmachungsmittel. In  B etrach t kom m en vornehm lich E ste r einbas. 
(Amyl-) Alkohole, das Alkoholgemisch, das durch  Red. des Fottsäuregem isches er
halten wird, dessen E ste r u . Ä ther u . die Halogenide von KW -stoffen, die durch U m 
setzen von bei der O xydation von Paraffin  gewonnenen Fettalkoholen m it Halogen 
erhalten werden. (F. P. 769 485 vom  1/3. 1934, ausg. 27/8. 1934. D. Prior. 4/3.
1933.) Sa l z m a n n .

X IX . Brennstoffe. Erdöl. M ineralöle.
H. 0. Rogers und  F. G. Tryon, Kohle. (Vgl. hierzu Y o u n g , M a n n  u. T r y o n  

und B e r q u i s t ,  B e n n i t  u. T r y o n ,  C. 1 9 3 4 . I I .  3571.) N euer B ericht. (U. S. Dep. 
Interior. Bur. Mines. M inerals Yearbook 19 3 4 . 555—86.) P a n g r i t z .

P. Nicholls, Unterschubverbrennung, W irkung von Vorwärmung und Verteilung der 
Asche im  Brennstoffbett. E s w ird unterschieden zwischen „overfeed“ - (B rennstoff
zugabe von oben) u. ,,underfeed“ -Feuerungen (B rennstoffzufuhr von unten , Schub
feuerung, insbesondere alle Stokerfeuerungen). I . D ie V orwärmung der V erbrennungs
luft bei ,,overfeed“ -Feuerung fü h rt zu schnellerem 0 2-Verbrauch u. höheren CO-W erten 
im Abgas; es w ird pro E inheit zugeführter L u ft m ehr B rennstoff vergast. D er ver
mehrte W ärm einhalt der V erbrennungsluft w ird etw a zur H älfte  fü r die R ed. von 
C02  zu CO u. zur E rhöhung der A bgastem p. verbraucht. I I .  Die Verss. an  „underfeed“ 
Feuerungen w urden in  einem Vers.-Ofen m it verschiedenen K oksarten  u. K ohlen m it 
verschiedenem B ackverm ögen durchgeführt. U n tersucht w urden die Beziehungen 
von Zündgeschwindigkeit u . Verbrennungsgeschwindigkeit zur Geschwindigkeit u. 
Vorwärmung der V erbrennungsluft. Die verschiedenen Kohlen u. K okse verhielten 
sich gleichartig, nu r w ar bei backenden K ohlen bei geringer Luftgeschwindigkeit keine 
gleichförmige V erbrennung zu erzielen. Bei geringen Luftgeschwindigkeiten erfolgt 
die Zündung schneller als die V erbrennung. W enn „Gleichgewicht“  herrsch t (Zünd
geschwindigkeit =  Verbrennungsgesehwindigkeit) bleibt die S tä rk e  der verbrennenden 
Schicht gleich stark , doch is t sie von der Luftgeschwindigkeit abhängig. Die Zünd
geschwindigkeit n im m t m it der Luftgeschwindigkeit zu, erreicht aber ein M aximum. 
Bei weiterer Steigerung der L uftzufuhr fä llt sie bei H ochtem peraturkoksen u. An- 
thaciten stark , bei anderen K ohlen langsam  ab. E in  M aximum der Verbrennungs
geschwindigkeit w urde n ich t beobachtet. Die Zündgeschwindigkeit n im m t m it wach
sender Korngröße s ta rk  ab, ste ig t aber bei Vorwärm ung der L u ft von 30 auf 150° aufs 
doppelte. W eiter w erden die Verteilung der Asche im  B rennstoffbett einschließlich 
einer im A nhang gegebenen m athem at. B ehandlung u. die Anwendung der E rkenn t
nisse aus obigen Verss. auf techn . Stokerfeuerungen behandelt. (U. S. Dep. In terio r. 
Bur. Mines. Bull. 378. 76 Seiten. 1934. U. S. B ureau of Mines P ittsburgh  E xperim ent 
Station.) j .  S c h m id t .

G. E. Foxwell, Belriebsvergleich von Verkokungsanlagen. Hinweis auf die Schwierig
keit einwandfreien Vergleichs infolge der V erschiedenartigkeit der K ohlen, des U nter- 
feuerungsverbräuchs, des Einflusses des Eeuehtigkeitsgeh. u. der fühlbaren W ärm e. 
(Gas J . 208 (860. 750— 51. 1934.) S c h u s t e r .

W. H. Young und H. L. Bennit, K oks und Nebenprodukte. (Vgl. T r y o n  u.
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B e n n i t , C. 1934. I I .  3338.) N euer B ericht. (U. S. D ep. In terio r. B ur. Mines. Minerals

B. K. Klimow, W. A. Lanin und  S. T. Tichonowa, Die Methanbildung bei der 
Wassergasgewinnung aus Torfkoks. Vff. untersuchen die U rsache der Bldg. boträcht- 

.licher CH4-Mengen (1,45—3,10% ) bei der Vergasung von Torfkoks. Es w ird festgestellt, 
daß  der CH,-Geh. n ich t vom  Geh. des Kokses an  flüchtigen Substanzen herrührt, auch 
n ich t durch Synthese aus den E lem enten en tsteh t, sondern durch Ked. von CO gebildet 
w ird. (J . ehem. Ind . [russ.: Shurnal chim itscheskoi Prom yschlonnosti] 10 (1934). Nr. 7. 
50— 52. Juli.) B a y e r .

B. L. Lorman, Z u r Frage der Entschwefelung des Kokses. K rit. Ü bersicht der vor
geschlagenen M ethoden. (K oks u. Chem. [russ.: K oks i Chim ija] 4 . N r. 1 . 6 8 —73.

Jözsef Varga, Druckhydrierung einiger Teer- und Ölprodukte. Vf. untersuchte die 
ka ta ly t. H ydrierung (K atalysator: M olybdänsäure) verschiedener Koh- u . Nebenprodd, 
der ungar. K ohlenverarbeitungs- u. M ineralölindustrie: T a taer Eozenkohle, Prodd. 
aus derselben K ohle teils durch H ydrierung (M ittelöl), teils durch  D cst. im  GEISSEN- 
sehen Ofen (Gasolin, M ittelöl, Teer) gewonnen, paraffinreiehen Grosny-M asut, Stein- 
kohlentecröl der Leuchtgasfabrikation, Teer u. Teeröl vom  Braunkohlengenerator. — 
E s w urde bewiesen, daß  als erste die dunkelfärbenden B estandteile (Kre'sole u . Krcsol- 
abkömm linge) hydriert werden, w odurch der dunkle Teer allm ählich heller wird; 
nachdem  schon alle Phenole in  K W -stoffe um gew andelt sind, w urde noch ein großer 
Teil des festen Paraffins n ich t verflüssigt. M it dem  geringsten H 2-Verbraueh war das 
an  ungesätt. u . S-Verbb. reiche Gasbenzin liydrierbar, w ährend der größte ^ -V e r 
brauch sich bei der d irekten  H ydrierung von K ohle zeigte; bei letzterer entstand 
auch das m inderw ertigste R ohprod. D ie bis 180° sd. B zn.-F raktion  der Hydriorungs- 
prodd. en th ie lt in  jedem  Falle weniger als 0,03%  S, obwohl in  m anchen Rohstoffen 
der Schwefelgeh. über 4%  w ar. W eitere A nalysenangaben im Original. (Math. nat. 
Anz. ung. A kad. W iss. 50. 386— 406. 1934. B udapest, Techn. Hochsch. [Orig.: ung.; 
A usz.: dtsch.]) S a i l e r .

Jözsef Varga, Die Hochdruckhydrierung des Naphthalins. E s w urden die katalyt. 
W rkgg. des E isenjodids u . der Mo- u. W -Verbb. (Oxyde u . Sulfide) untersucht. Eisen
jod id  fö rdert die H ydrierung des N aphthalins w eit m ehr, als die Chloride des Al, Ee 
u . der E rdalkalim etalle u . w idersteht bei 475° dem  aus techn. N aphthalin  entbundenen 
H 2S rech t gu t. E ine ak tiv itä tsverm indem de W rkg. des H 2S kom m t wohl erst bei 
solchen Tem pp. u. Konzz. in Frage, bei welchen das E isenjodid  in  Schwefeleisen um
gew andelt werden könnte. —  In  bezug au f  die die N aphthalinhydrierung  fördernde 
Fäh igkeit besteh t ein großer U nterschied zwischen den O xyden u. Sulfiden des Mo 
u . W  zugunsten der O xyde; u n te r den 4, als K atalysatoren  angew andten Verbb. wurde 
die H ydrierung am  w irksam sten von M olybdänsäure u. am  geringsten durch Wolfram- 
sulfid  gefördert (bei 520° w urde durch  erstere nahezu dreim al soviel N aphthalin  um
gew andelt, wie durch  letztere). —  D ie plötzliche Temp.-Abnahm o von 45— 60° während 
der H ydrierung im Tem p.-Bereich von 430— 510° h än g t n ich t n u r von den k rit. Daten 
der Verbb. ab, sondern is t auch das E rgebnis anderer U m w andlungen. A uf die Temp.- 
A bnahm e folgt eine rasche Tcm p.-Zunahm o infolge w ärm centwickclnder Rkk. (Bldg. 
von Bzl., Bzl.-Homologen, CH, usw .); je  rascher die K ata lysa to ren  wirken, desto 
näher liegen die G ipfelpunkte der Tem p.-K urven beieinander. —  Säm tliche fl. Rk.- 
P rodd ., die sowohl m it E isenjodid, wie auch m it Mo- u. W -Säurc gewonnen wurden, 
w aren in  konz. H 2 SO., 1., en th ielten  also kein oder n u r sehr wenig D ekahydronaphthalin. 
(M ath. n a t. Anz. ung. A kad. W iss. 50. 408—26. 1934. B udapest, Techn. Hochsch. 
[O rig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) S a i l e r .

1.1. jeru, Destruktive Hydrierung des Naphthalins. I .  M itt. U n ter einem Anfangs- 
H 2-D ruck von 100 a t  u. oberhalb 500° gelingt es, u n te r  Anwendung von 2%  MoS3  u. 
2,5—3 %  S oder W 0 3  +  S, N aphthalin  in fl. KW -stoffe m it einer Ausbeute von 70 
bis 75%  um zuw andeln. Je  nach der H ydrierungstem p. kann die Ausbeute an bis 100° 
oder zwischen 100— 180° sd. F rak tionen  gesteigert w erden; beide F raktionen  bestehen 
in  der H auptsache aus m onosubstituierten niederen Bzl.-KW -stoffen. Leichter ver
läu ft die destruktive H ydrierung von Tetralin. (Chem. J .  Ser. B. J . angew. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chim ii] 7 .,145—-58. 1934. 
Charkow, Kohlechem. In s t.)  S c h ö n f e l d .

E. I. Prokopetz, Z u r Frage über den M echanismus der Hydrierung des Naph
thalins bei hohen Temperaturen und Drucken. (Vgl. C. 1934. I . 1590 u. vorst. Ref.)

Y earbook 1934. 587—626.) P a n g r it z .

1934.) S c h ö n f e l d .
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Die U nters, der R k .-P rodd. der N aphthalinliydrierung ergab R esultate, die im  w esent
lichen denjenigen von H a l l  (Euel Sei. P rac t. 12 [1933]. 76) entsprechen. D as N aph
thalin vermag sich bei hohen Tem pp. (bis 400°) u. hohem H 2-D ruck (200 a t) in  Ggw. 
von MoS3  über Tetralin  zu Dekalin  zu hydrieren. Besonders leicht geh t diese R k. 
unterhalb der optim alen Temp. der H ydrierung zu T etralin  u. größerer K atalysator- 
jnenge vor sich. D as bei Tem pp. von ca. 350° gebildete D ekalin ste llt die irans-Form  
dar, w ährend das durch N i-H ydricrung bei ca. 175° hergestellte D ekalin in  der H a u p t
sache aus dem  cts-Isomeren besteht. U nter den Bedingungen der H ydrierung bei 360 
bis 370° gelingt es übrigens, D ekalin in  das iraras-Isomere um zuw andeln; die Isomcri- 
sation is t vollständig in  Ggw. von MoS3, ohne K ata lysa to r fin d e t keine Isom erisation 
statt. Oberhalb 400° beginnt bereits die Spaltung des Dekalins. Bei 450° verw andelt 
sich bereits die H älfto  dos D ekalins in  un ter 165° sd. P rodd., w ährend T etralin  bei 
dieser Temp. nur zu 25%  gespalten wird. D ekalin is t also weniger therm ostabil als 
Tetralin. Bei der H ydrierung von N aphthalin  zu D ekalin spielen sich offenbar dieselben 
Vorgänge ab  u. in  derselben Folge wie bei der Bldg. von T etra lin  aus N aphthalin  u n te r 
den Bedingungen der destruktiven H ydrierung. E in  U nterschied besteht nur in  den 
Temp.-Grenzen der Spaltung der beiden hydrierten  KW -stoffe. (Chem. J .  Ser. B. 
J. angew. Chem. [ru ss.: Chim itscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 7. 
159—69. 1934. Charkow, Kohleohem. In s t.)  S c h ö n f e l d .

W. P. Zybassow und w. P. Jefremow, Thermische Zersetzung von kaschpirischen 
Schiefem unter Wasserstoff druck. (Vgl. C. 1934. I .  2657.) Infolge des geringen H-Geh. 
in der organ. M. des Schiefers u . des hohen Geh. an  S-Verbb. is t die Teorausbeute 
niedrig. Bei hydrierender Zers, w ird der Übergang der organ. M. in  Teer u. B itum en 
begünstigt. Die H„-Anlagorung h a t selbst bei niederen Tem pp. (320°, 360°) eine Zer
störung der S-Verbb. u. Abscheidung von EPS zur Folge. Bei der D est. des H ydrierungs- 
prod. entstehen ste ts  größere V erluste infolge Koks- u . Gasbldg. H öchste Bitum en- 
ausbeuto e rh ä lt m an  bei 3-std. H ydrierung un ter H öchstdruck bei 360°; beste Tcer- 
ausbouten bei 420° u. höchstem  H 2 -D ruck. Die therm . Zers, g e s ta tte t die Gewinnung 
von bis zu 20%  Teer m it 1,54%  S-Geh. Bei gewöhnlicher Schieferdest, in  der F is c h e r -  
Retorte erzielt m an nur 10— 11%  Teer m it 6 ,5%  S. Die A usbeute an  B itum en b e träg t 
27% oder 95,63%  der organ. Schiefersubstanz; u n te r gewöhnlichen Bedingungen n u r 
11,54%- (Brennschiefer [russ.: G orjutschic Slanzy] 4. N r. 2. 56—60. 1934.) SchÖNF.

J. J. Chissin und  W. F. Wassiltschikowa, Der Sticksto ff in  den flüssigen P ro
dukten der Halbverkokung von kaschpirischen Schiefem . M it steigender Temp. der H alb 
verkokung nim m t der N-Geh. des Kokses ab, derjenige von Teer u. Teerwasser zu. 
Der N-Geh. der Teerölfraktionen n im m t zu m it dem  K p. Die N-Verbb. sind m eist 
nichtbas. N a tu r. Bei therm . Behandlung des Teers unterliegt ein Teil der N-Verbb. 
der Polym erisation u n te r Bldg. eines pechartigen R ückstandes, w ährend ein anderer 
Teil zers. w ird. (Brennschiefer [russ.: G orjutschie Slanzy] 4. N r. 2. 52— 55. 
1934.) S c h ö n f e l d .

G. R. Hopkins, Erdöl und Erdölprodukte. (Vgl. hierzu C. 1934. I I .  3339.) Neuer 
Bericht. (U. S. Dep. In terio r. B ur. Mines. M inerals Yearbook 1934. 653—90.) P a n g .

H. P. Rue und H. M. Smith, Chemie und Raffination  des Erdöls. Ü bersicht über 
die neueste L ite ra tu r (1933/34) der Erdölchem ie (Rohöl, N aturgas, Gasolin, Schm ier
öle usw.). (U. S. Dep. In terio r. B ur. Mines. M inerals Y earbook 1934. 691— 706.) P a n g .

N. W. Tagejewa, Z ur Frage der Entstehung der Erdölwässer. U nters, einiger 
Erdölwässer u. E rk lärung  ihres U rsprunges auf G rund ih rer geochem. Eigg. (Petrol.-Ind. 
[russ.: N eftjanoo Chosjaistwo] 26. N r. 7. 63— 65. Ju li  1934.) S c h ö n f e l d .

W. A. Ssulin und  A. A. Warow, Z u r Frage der Untersuchung der Wässer der 
Erdöllagerstätten. D iskussion der A nschauungen von T a g e j e w a  (vorst. Ref.). (Petrol.- 
Ind. [russ.: N eftjanoe Chosjaistwo] 26. N r. 7. 65— 66. J u l i 1934.) S c h ö n f e l d .

S. von Bubnoff, Z ur Erdölhöffigkeit Nordostdeutschlands. Bei einem Vergleich 
der Erdölhöffigkoit von N ordost- u. N ordw estdeutschland kom m t Vf. an  H and geolog. 
Tatsachen zu dem  Ergebnis, daß  die V erhältnisse in  O stdeutschland ungünstiger liegen, 
u. daß nur kleine Gebiete e rn s th a ft in  F rage kom m en. (K ali, verw andte Salze, E rdöl 28. 
305—08. 15/12. 1934.) K . O. M ü l l e r .

W. L. Nelson, Grundbegriffe der angewandten Erdölverarbeitung. X I. (X . vgl.
C. 1934. I I .  4045.) Berechnungen fü r die O ctanzahl, das spezif. Gewicht, D am pf
druck u. Siodeverh. von Gemischen aus D est.-N aturgas- u. Spaltbenzin sowie Viscositäts- 
berechnungon für Schmierölgemischo werden an  H and  p rak t. Beispiele durchgeführt. 
(Petrol. Engr. 5. N r. 13. 37— 42. Sept. 1934.) K . O. MÜLLER.
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W . L. Nelson, Grundbegriffe der angewandten Erdölverarbeitung. X II . (X I. vgl. 
vorst. Ref.) D ie kontinuierlichen u. diskontinuierlichen Raffinationsm ethoden mit 
H 2 S 0 4  u. P lum bit, u n te r Berücksichtigung des Einflusses der Zeit, Temp. für alle 
E rdölfraktionen werden an  H and schem at. Betriebszeichnungen u. L iteraturangaben 
besprochen. (Petrol. E ngr. 6 . N r. 1. 43— 47. Okt. 1934.) K . 0 .  Mü l l e r .

Carlston Ellis, Überblick über die chemische Industrie a u f Erdölgrundlage. (Vgl.
C. 1934. I I .  2632.) K urzer Überblick über die Möglichkeit der Gewinnung von Alkoholen, 
Aceton u. anderen K etonen, Ä thylendichlorid, Polym erisations- u . Kondensations- 
prodd., H arzen, Lösungsm m., A nstrich- u . Schädlingsbekäm pfungsm itteln, Desodo
rierungsm itteln , Sulfonsäuren usw. un ter Verwendung von E rdöl u. seinen Zwischen- 
prodd., wie Spaltgase usw. (Refiner na tu r. Gasoline M anufacturer 13 . 337—39. Sept.
1934.) K . O. Mü l l e r .

Gustav Egloff und Edwin F. Nelson, Drei verschiedene Ausgangsöle wurden in 
einer Dubbs-Spaltanlage in  ununterbrochenem Betrieb gehalten. Vff. beschreiben an 
H and  von Abbildungen u. schem at. Betriebszeichnungen die Arbeitsweise der neuen 
bei der Qu a k e r  St a t e  R e f i n i n g  Co r p . in F arm er’s Valley Pa. errichteten  Dubbs- 
Spaltanlage, die ein großes Anpassungsvermögen fü r die verschiedensten Ausgangsöle 
besitzt. (N at. Petrol. News 26. N r. 52. 22— 25. 26/12. 1934.) K . 0 .  Mü l l e r .

— , E ine m it dem Zwei-Lösungsmittelverfahren arbeitende Anlage. Die erste der 
4 geplanten R affinationsanlagen, die m it dem Zwei-Lösungsm.-Verf. arbeiten, is t von der 
S o c o n y  V a c u u m  O i l  Co . in  Paulsbom  in B etrieb gesetzt worden. Die Arbeitsweise 
w ird an  H and  einer schem at. Skizze u. von A bbildungen beschrieben. Das erhaltene 
Schmieröl zeichnet sich durch eine flache V iscositätskurve, geringen C-Rückstand u. 
große A lterungsbeständigkeit aus. Die Zerlegung in  paraffin . u . naphthen . Bestand
teile erfolgt in 9 Mischern, wobei u n te r Verwendung von P ropan  die paraffin. Öle 
herausgel. u. m it H ilfe eines zweiten n ich t genannten Lösungsm. die naphthen . Bestand
teile isoliert werden. Aus den Trennstücken werden die selektiven Lösungsmm. wieder 
gewonnen. D ie befreiten ö le  erhalten  n u r noch eine Bleicherdebchandlung u. die 
paraffinbas. Öle werden m ittels Sharpleszentrifugen en tparaffin iert. Tabellar. sind 
die physikal. u. ehem. K onstan ten  einer R eihe raffin ierter Öle wiedergegeben. (Refiner 
na tu r. Gasoline M anufacturer 13. 369— 74. O kt. 1934.) K . 0 .  M ü l l e r .

I. G. Antypka und G. 0. Mamtschitz, Normierung des Verbrauches an Reagenzien 
bei der Raffination der Benzolkohlenwasserstoffe. (Koks u. Chem. [russ.: K oks i Chimija]
з .  Nr. 8. 57— 60.) S c h ö n f e l d .

— , Auswechseln des Waschöls sichert höhere Ausbeuten. Bei der W e s t o a k  Ga SO- 
LINE Co. w urde bei der Gewinnung von Bzn. aus N aturgas gefunden, daß  bei Verwendung 
eines schwereren u. dem entsprechend höher sd. W aschöles (chem. u. physikal. Kon
stan ten  im  Original) die A usbeute an  Bzn. wesentlich gesteigert werden konnte. Das 
neue W aschöl wies ebenfalls eine längere Lebensdauer auf. (Refiner na tu r. Gasoline 
M anufacturer 13 . 350— 52. Sept. 1934.) K . 0 .  Mü l l e r .

John C. Albright, Leistungsfähigkeit der Fraktionierung in  der Benzingewinnungs
anlage. An H an d  von A bbildungen w ird die Anlage der G e n e r a l  P e t r o l e u m  Co r p . 
OF Ca l if o r n ia  beschrieben, in  der aus den N aturgasen des S an ta  F e Ölfeldes durch 
T iefkühlung u. A bsorption Bzn. u . R einbu tan  gewonnen w ird. In  einer besonders 
hohen Fraktionierkolonne w ird das beladene W aschöl von dem absorbierten Bzn.
и. B u tan  befreit. (N at. P etro l. News 26. N r. 41. 32— 34. 10/10. 1934.) K . 0 . MÜ.

— , Benzingewinnungsanlage m it Entbutanisierung. Beschreibung der Arbeits
weise der T e x m a n  R e f in in g  Co . in  W ichita Falls  (Tex.) bei der Spaltbenzine bei der 
R edest, en tbu tan is iert wurden. (Refiner n a tu r . Gasoline M anufacturer 13. 386—89. 
O kt. 1934.) K . 0 . Mü l l e r .

J. C. Albright, Verflüssigte Gase, Ausführung einer Benzingewinnungsanlage. Be
schreibung an  H and von A bbildungen der Anlage der 0 .  C. F lE LD  GASOLINE CORP., in 
der die bei der N iederbringung von 60 Erdölbohrungen un terhalb  des Ozeans in der 
H un ting ton  B uch t erbohrten  Gase aufgearbeitet werden. (Refiner na tu r. Gasoline 
M anufacturer 13 . 441— 47. Dez. 1934.) K . 0 .  Mü l l e r .

E. Vellinger und G. Radulesco, Physilco-chemische Untersuchungen über die 
O xydation von Spaltbenzinen. I n  F ortführung  ih rer Verss. (vgl. C. 1 9 3 3 . I I .  1952) 
verw enden Vff. das L ich t als O xydationskatalysator bei der künstlichen Alterung 
von Spaltbenzinen. E ine sehr einfache A usführung der Photolyse, die nach Ansicht 
der Vff. die A lterung in  der Bombe ersetzen kann , w ird beschrieben (s. Original). Aus 
den Verss. schließen Vff., daß  sowohl 0 2  zur H arzbldg. w ährend der Photolyse als auch
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in der D unkelheit notw endig ist. Die Geschwindigkeit der 0 2-A bsorption kann  als 
K riterium der A lterung von Spaltbcnzinen angesehen werden. Die Menge des absor
bierten 0 2 g e s ta tte t keine genaue Voraussage der Menge des gebildeten H arzes. F ü r 
das gleiche Vol. absorbierten 0 2  is t die Harzm enge um  so größer, je höher das Mol.-Gew. 
der alterungsfähigen B estandteile des Spaltbenzins is t. Die Pliotolyse g es ta tte t in  
einfacher Weise die W rkg. der die H arzbldg. verhindernden M ittel zu prüfen, voraus
gesetzt, daß diese M ittel n ich t die Rolle eines in ternen F ilters spielen, indem  sie die 
akt. S trahlen  absorbieren. Die M onoäthylen-KW -stoffe nehm en an der H arzbldg. 
teil. U nter diesen U m ständen is t die Best. des vorgebildoten H arzes p rak t. unmöglich, 
da ja  sonst die Gesamtmenge der ungesätt. K W -stoffe in  H arz  übergeführt werden 
müßte. Demgegenüber is t es aber nach A nsicht der Vff. wichtig, die Geschwindigkeit 
der Harzbldg. nach der Induktionsperiode zu kennen. Diese Geschwindigkeit is t um  
so größer, je höher das V erhältn is der ungesätt. KW -stoffe ist. Um diese KW -stoffo 
wegen ihrer A ntiklopfwrkg. zu erhalten , m uß m an sie nach A nsicht der Vff. durch die 
Harzbldg. verhindernde M ittel schützen. Die Photolyse ste llt ein sehr einfaches M ittel 
dar, um über die A ltcrungsfähigkeit von Spaltbenzinen Aufschluß zu bekommen, da 
die Verss. zeigten, daß fü r die gleiche Menge absorbierten 0 2  die Menge des gebildeten 
Harzes in der D unkelheit dieselbe ist, wie un ter dem E influß der B estrahlung. Vff. 
schlagen vor, die In te n s itä t der B estrahlung zu norm alisieren, d am it in  verschiedenen 
Laboratorien Vergleichswerte erhalten  w erden können. (Ann. Office n a t. Combustibles 
liquides 9. 901— 24. Sept./O kt. 1934.) K . 0 . M ü l l e r .

K. Traenckner, D ie neueste Entwicklung in  der Verwendung gasförmiger Treib
stoffe beim Fahrzeugbelrieb. Techn. E inrichtungen der m it Treibgas betriebenen K ra ft
fahrzeuge usw. W ährend die bei der K ohlenhydrierung u. Erdölcrackung gewonnenen 
Butane u. Propane sich am  günstigsten verhalten , is t die Verwendung von verdichtetem  
Methan, Koksofengas u. S tad tgas auf m ittlere u . schwere Lastkraftw agen m it begrenztem 
täglichem Fahrbereich beschränkt. (G lückauf 70.1194— 1202.1934. Essen.) S c h u s t e r .

Freitag, Treibgas statt Treibstoff zum  Automobilantrieb. D ie Gasanstalt als T a n k
stelle. Techn. Quellen fü r Treibgase. Anwendungsmöglichkeiten. (W ärme 57. 855— 56. 
1934. Leipzig.) S c h u s t e r .

E. Gevers-Orban, Beitrag zur Untersuchung des Reduktionsvermögens von Kohlen 
fü r  leichte Generatoren (Kraftwagengeneraloren). K ohlen fü r den G eneratorbetrieb u. 
besonders fü r K raftw agengeneratoren müssen h a r t  sein, dürfen n ich t stauben, im Feuer 
weder schmelzen noch backen, keinen Teer entw ickeln, müssen ein an  CO, H 2  u. CH 4 

reiches Gas liefern u. eine niedrige E ntzündungstem p. haben. Von diesen Gesichts
punkten aus werden die einzelnen, bisher verw endeten G eneratorenkohlen (Holzkohle, 
Grudekoks, H albkoks aus Fettkohlen , Aktivkohle) untersucht. E ine A nthrazitkohle 
aus den Gruben von Monteguüe-Liüge, die 10°/o flüchtige Anteile u. eine K orngröße von 
5—10 mm besaß, zeichnete sich durch besonders gutes Red.-Vermögen aus, u . diese u. 
andere A nthrazitkohlen lagen daher auch allen w eiteren U nterss. zugrunde. E s w urde 
von den K ohlen geprüft: die Red.-Tem p., d. h . die beste R k.-Tem p., dio K on tak tze it 
zwischen Gas u. K ohle im  G enerator, der D ruck in  der Red.-Zone, die K orngröße der 
Kohle (Abhängigkeit der O berfläche von dem  K o n tak t zwischen Gas u. Kohle, die 
Porosität der Kohle, das Adsorptionsvermögen, d . h . U ltraporositä t, die A nwesenheit 
flüchtiger Anteile, die M olekularkonst. (G raphit oder am orphe Kohle), der °/0 -Geh. an  
Asche, die die R k. abschw ächt, die R k.-D auer, die im allgemeinen nach läß t, u . der 
Einfluß von Alkali (Soda) au f  dio R k .-F äh igkeit der Kohle. In  einem besonderen Ver
kokungsofen w urden die verschiedensten Proben hergestellt (Abb. u. Arbeitsweise im 
Original). D as Red.-Vermögen der einzelnen Proben zu bestim m en, w urden 20— 25 g 
Kohle m it einer K orngröße von 0,3— 0,9 mm in  ein 20 mm weites Q uarzrohr gefüllt, 
das m it Hilfe eines elektr. Ofens au f  1000° gehalten wurde. D urch die K oksschieht wurde 
während 4 oder 7 S tdn . 27 ccm C 0 2  pro Min. geleitet, was einer K on tak tze it von 2,7 Sek. 
entspricht. Aus der Differenz der eingeleiteten C 0 2  u . der w ieder erhaltenen C 0 2  kann 
dann das Red.-Vermögen m it H ilfe einer Gleichung (Ableitung im Original) berechnet 
werden. Aus den Verss. geh t hervor, daß  fü r alle un tersuchten  K ohlen ein Anstieg des 
Red.-Vermögens in  der Reihenfolge erfolgt: natürlicher K oks, ak tiv ierter Koks, alkali
sierter Koks, alkalisierter ak tiv ie rte r Koks. Von F ettkohlen  w irken die Halbkokso (575°) 
viel stärker reduzierend als die bei 850° gewonnenen gewöhnlichen Kokse, bei M ager
kohlen hingegen besitzen die H albkokse kein größeres Red.-Vermögen als die gewöhn
lichen Kokse. D er H 2  der flüchtigen Anteile (besonders im  A nthrazit) w irk t s ta rk  
fördernd au f das Red.-Vermögen. Besonders asche- u. S-arme K ohlen können durch



1646 H X1X. B r e n n s t o f f e . E r d ö l . M i n e r a l ö l e . 1 9 3 5 .  I .

angepaßte Verkokung zu brauchbaren G eneratorenkolilen um gew andelt werden. Ein 
gutes Red.-Vermögen der K ohle se tz t die A rbeitstem p. im  G enerator um  100° herab. 
(Rev. univ. Mines, M étallurgie, T rav. publ. [8] 10 (77). 313— 20. 347— 52. 376— 86. 
15/7. 1934.) K . O. Mü l l e r .

— , Suspensionen von Kohle und Teer in  Öl; Untersuchungen des Fuel Research 
Station. S tabile kohlenhaltige Heizöle werden erhalten , wenn das Öl in ein verd. Gel, 
durch  Dispergierung geringer Mengen N a-S teara t, übergeführt , w ird. Demgegenüber 
w urde von der Cu n a r d  S t e a m s h ip  Co. gefunden (vgl. E . P . 396 432; C. 1933. H. 
2927), daß gespaltene Heizöle, ohne Zusatz eines Stabilisators, feingemahlene Kohle 
in  der Schwebe halten, ohne daß die K ohle sich absetzt. E s w urde nun  die Struktur 
von gespaltenen Heizölen m it der von verd. Gelen verglichen, doch konnten  keine Be
ziehungen zwischen der S tab ilitä t der Gemische u. den bekannten Eigg. der Öle ge
funden werden. (Petrol. Times 32 . 702. 29/12. 1934.) Iv. O. Mü l l e r .

N. Calantar, Eddeanusierte Transformatorenöle aus den russischen Schweröl- 
dcslillaten. Vf. beschreibt die Arbeitsweise, nach der aus russ. Schweröldestillatcn 
durch  SO ,-B ehandlung Transform atorenöle hergcstollt werden können, die den der
zeitigen Anforderungen entsprechen. D as Spindelöldestillat aus dem leichten Bala- 
chanyrohöl bedarf keiner E deleanuraffination. E s liefert schon bei gewöhnlicher 11,80,,- 
L augobehandlung hochwertige Isolieröle. Gleiche R esultate  w erden m it leichterem 
Bibi-Eybat-Ö l erhalten . A lterungsverss. nach der deutschen Verteerungsmethode, 
nach dem B. B. C.-Verf., A. E . J.-V erf. u. nach B a a d e r  sind angegeben. (Erdöl u.

W. K. Lewis und Lombard Squires, Der M echanismus der Viscosität von Ölen, 
bezogen a u f den Strukturaufbau von Flüssigkeiten. Auf G rund der 'neuen physikal. 
E rkenntnisse über den m olekularen S truk tu raufbau , dio das V orhandensein von starken 
A nziehungskräften in  der unm ittelbaren  N achbarschaft der M olekularoberflächc an- 
nohmen, geben Vff. eine E rk lärung  über den E influß des Mol.-Gew. u. der M ol.-Struktur 
au f die V erdam pfbarkeit, den K p., das spezif. G ewicht u. die V iscosität. Auf diese 
Erkonntnisso führen Vff. auch das verschiedene Verh. der V iscositäten zwischen FU. 
u. Gasen, besonders hinsichtlieh des Einflusses von Tem p. u . D ruck zurück. Der Temp.- 
Koeff. der V iscosität von reinen F ll. is t vo rerst durch die V iscosität selbst bestimmt. 
Neuerliche E rkenntnisse über die Eigg. von nichthom ogonen F ll., die aus Gemischen 
von großen, kottenförm igon Molekülen bestehen, m achen es nach A nsicht der Vff. 
möglich, F ll. m it ungew öhnlich niedrigem  Viscositäts-Tem p.-Koeff., bezogen auf ihre 
V iscosität, herzustellen. Solche Gemische w erden nach A nsicht der Vff. auf dem Gebiet 
der Schm ierung m it K W -stoffölen in  der Z ukun ft eine große Rolle spielen. (Oil Gas J.
33. N r. 26. 92— 96. 15/11. 1934.) K . O. M ü l le r .

W. K. Lewis und  Lombard Squires, Flüssigkeitsstruktur und  Viscositätsmecha- 
nism us. Inhaltlich  iden t, m it der vorst. ref. A rbeit. (Refiner na tu r. Gasoline 
M anufacturer 13. 448— 54. Dez. 1934.) K . O. M ü l le r .

— , Gewinnung von Schmieröl aus Osagerohöl. An H an d  von Abbildungen wird 
dio Arbeitsweise der B a r n s d a l l  C o., O klahoma, beschrieben, die aus dem  paraffinbas. 
Osage-Rohöl hochwertige Schmieröle herstollt. (Refiner na tu r. Gasoline M anufacturer 
13. 395— 99. O kt. 1934.) K . O. M ü l le r .

G. Roberti, Verfahren der Regeneration von Schmierölen. K rit. Überblick über die 
R egenerationsverff. m it alkal. F ll., m it H 2 S 0 4, m it A1C13  u . m it ZnCl, u. die für die 
W ahl des Verf. m aßgebenden w irtschaftlichen G esichtspunkte. (Rio. sei. Progresso 
tecn . Econ. naz. 2 (5). 273— 79. 31/10. 1934.) R . K . M ü l le r .

A. van der Werth, Bitumendispersionen, m it besonderer Berücksichtigung der im 
Straßenbau verwendeten, in  der neueren deutschen Patentliteratur. Ü berblick über den 
S tand  der Technik u n te r besonderer B erücksichtigung der H erst. der Dispersionen, 
Stabilisierung u. besondere Anwendungsvorff. im  S traßenbau. (A sphalt u. Teer. 
S traßenbautechn . 34. 1016— 19. 1037— 39. 19/12. 1934. B erlin.) CöNSOLATl.

Felix Weckwerth, D ie Verwendung bituminöser Stoffe zur Rohrisolation nach den 
neuesten Verfahren. E s w erden M ittel u. Wege gezeigt, die un te r sparsam ster Verwendung 
hochwertig verarbeite ter B itum ina geeigneten Schütz den Verbindungsstellen wie 
Schweißmuffe, Bleimuffe, Schraubm uffe oder F lansch bieten. (A sphalt u . Teer. 
S traßenbautechn . 34. 1011— 14. 1033— 37. 1053— 55. 26/12. 1934.) C o n s o la t i .

Th. Temme, Bitum en in  Verbindung m it Zement. A usw ertung der Berichte zum 
V II. in ternationalen  Straßenkongreß in  M ünchen. (A sphalt u. Teer. Straßenbautechn.

Teer 10. 447— 50. 15/12. 1934.) K . O. Mü l l e r .

34. 1055— 57. 26/12. 1934. Berlin.) Co n s o l a t i.
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British Coal Products Co. Ltd., London, England, und  George Wightman 
Wallace, E ast S t. Louis, Hl., V. S t. A., Brennstoff. M an m ischt Anthrazitstaub  m it 
bituminösen R ückständen, se tz t faserige Stoffe, wie Torf, Oellulosefasem, Stärke- 
abfälle u . dgl., ferner W. u. ein B indem ittel, wie Sulfitcelluloseablauge oder Melasse, 
zu u. form t dio M. zu Strängen, die in  entsprechende L ängen abgeteilt werden. Die 
Stücke werden zuerst bei etw a 100° getrocknet u. dann allm ählich auf 245° e rh itz t u. 
gehärtet. (E. P. 417126 vom 24/3. 1933, ausg. 25/10. 1934.) D e r s i n .

Thomas Richard Holden, M anchester, England, Feueranzünder. Blöcke aus 
porösem, brennbarem  Stoff w erden m it brennbaren Ölen g e trän k t u. darauf m it einer 
Säure, wie H N 0 3, HCl, Ih S O A oder Essigsäure, oder einem Alkali, wie Soda, bedeckt, 
um die Bronn- oder Im prägnierstoffe zu schützen. (E. P. 416 054 vom  7/3. 1933 u. 
2/3.1934, ausg. 4/10. 1934.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, Hl., übert. von: Alfred Fisher, Chicago, 
Bl., V. S t. A., Verkokung von Ölrückständen,. Rückstandsöle, Teere oder Peche worden 
durch ein zentrales, durchlöchertes B ohr in eine rotierende, von außen beheizte B etö rte  
aus Cr-Ni-Stahl ehigeführt u . hier verkokt. N achdem  sich auf den W änden der B etö rte  
eine genügend dicke Schicht K oks abgesetzt h a t, w ird durch  das zentrale R ohr W. oder 
W.-Dampf eingeblasen. D adurch löst sich der K oks von der W andung u. zerspringt 
in Stücke, da sich der K oks schneller zusam m enzieht als die R etorte . Die K oksstücke 
werden am  E nde der R eto rte  durch  eine Öffnung ausgetragen. (A. P. 1971 906 vom 
2/10. 1931, ausg. 28/8. 1934.) D e r s i n .

United Gas Improvement Co., Philadelphia, P a ., übert. von: Joseph A. Perry, 
Swarthmoro, P a ., V. S t. A., Gaserzeugung. Zur Umwandlung von Ölraffinorieabgas in 
ein heizärmeres Gebrauchsgas le ite t m an  das Gas in ein R ohr, in dessen Achse durch 
eine Düse ein S trom  von 0 2  eingeführt wird, so daß eine teilweise V erbrennung eines 
Teiles des Gases erfolgt. Gleichzeitig w ird durch die R k.-W ärm e eine Spaltung der 
KW -stoffe des ülgases bew irkt. (A. P. 1971728 vom  27/2. 1929, ausg. 28/8.
1934.) D e r s i n .

Herbert A. Hickey, M inneapolis. Minn., V. S t. A., Herstellung von Olgas. Man 
leitet Heizöl in  D am pfform  über einen K ata lysa to r, der aus M n 0 2 auf feuerfesten 
Trägern besteht, bei Tem pp. von  1400— 2000°. (A. P. 1 987 669 vom 13/1. 1933, 
ausg. 24/7. 1934.) D e r s i n .

Rodolphe Spatz und Roger Sennac, Frankreich , Herstellung von Holzkohlen- 
briketten. Das Holz w ird in  geeigneten R eto rten  bei Tem pp. bis 600° verkok t, wobei 
dio D est.-Prodd. gemeinsam kondensiert werden. Die Holzkohle w ird darau f gemahlen, 
mit dem fl. K ondensat angepastet u . b rike ttie rt. Die B rikette  werden darauf bei L u ft
abschluß auf 1000° bis zur vollständigen V erkokung erh itz t, wobei die Teerdäm pfe, 
Essigsäuredämpfe, M ethanol u . dgl. kondensiert werden. M an e rhä lt ha rte  Holz- 
kohlebrikette m it 99%  C, die sich zur Vergasung fü r V erbrennungsm otoren eignen. 
(F. P. 770 660 vom  18/5. 1933, ausg. 18/9. 1934.) D e r s i n .

Carbon Products Inc., Los Angeles, Cal., übert. von: Charles Burnet Wood, 
Los Angeles, Cal., V. S t. A., Herstellung von Holzkohlebrikelten. M an m ischt 50 Teile 
zerkleinerte Holzkohle, 25 Teile Sand u. 25 Teile Zuckersirup, bis die festen P artike l 
von dem Sirup gleichmäßig um hüllt sind, fü llt die M. in  B rikettform en ohne Anwendung 
von Druck u. e rh itz t sie auf 700° F , bis nach  etw a 2 S tdn. eine wasserfreie poröse M. 
erhalten wird. Die B rikette  w erden dann  noch m it einem brennbaren Stoff, z. B. Teeröl, 
Paraffin oder einer Lsg. von Harzen  in Methanol g e trän k t. (A. P. 1 977 332 vom 
30/3. 1932, ausg. 16/10. 1934.) D e r s i n .

Léon Georges François Auguste Maurin, Frankreich , Spalten von ölen. Pflanz- 
licho oder tier. Öle u . F e tte  w erden zu niedrig sd. K W -stoffölen m it 5— 25%  eines 
K atalysatorengemisches gespalten, das aus 6  Teilen hydrierenden, 3 Teilen oxydierenden 
u. 1 Teil deshydratisierenden B estandteilen besteht. Als K atalysatoren  sind genannt: 
Motalle oder deren Oxyde, sowie Chloride von TI, Te, R h , Os, Pd , W, Tu, Th, V, Cr, 
Zu, Sn, Co, Al u . Ga. In  E rdnußpl w ird ein K atalysatorengem isch kolloidal verteilt, 
von dem das CoCl, hydrierend, das Ga2 0 3  oxydierend u. das T hulium oxyd dehydrati- 
sierend w irken soll. Die Spalttem p. soll langsam  von 30 auf 150° ansteigen, die a n 
fallenden sauren Öle w erden m it N a 2C 0 3  n eu tra l gewaschen. (F. P. 770 706 vom  
16/6. 1933, ausg. 20/9. 1934.) " K . O. Mü l l e r .

Union Oil Co. of California, Los Angeles, Cal., übert. von: Earle W. Gard, Los 
Angeles, u. Blair G. Aldridge, Long Beach, Cal., V. S t. A., Spalten von Kohlenwasser
stoffölen. Öle werden u n te r D rucken von 70— 105 a t  auf 370—425° so schnell durch
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Heizschlangen gepum pt, daß höchstens 20%  gespalten werden. D ie Spaltprodd. werden 
dann  in  einen V erdam pfer en tspannt, in  dem D rucke oberhalb 21,1 a t  u. Tempp. über 
315° herrschen. Die trockenen Dämpfe werden dann  zwischen 540 u. 590° un ter dem 
in  der E ntspannungskam m er herrschenden D ruck gespalten u. anschließend ab- 
gesehreckt. (A. P. 1 964 686 vom 19/4. 1929, ausg. 26/6. 1934.) K . O. Mü l l e r .

Gulf Refining Co., P ittsburgh , P a ., übert. von: Almee Mc Duffie Mc Afee, Port 
A rthur, Tex., V. S t. A ., Spalten von KoMenwasserstoffölen. Zu spaltende Öle werden unter 
D ruck bis nahe an  die Spalttem p. erh itz t, u . w erden dann  m it etw as m ehr als 1%  A1CI3  

versetzt. D as Gemisch wird in  fl. Phase in  eine u n te r D ruck stehende Rk.-Kammer, 
in  der sieh ebenfalls ein Gemisch aus ö l u . A1C13  befindet, eingeleitet. In  dieser Rk.- 
K am m cr finde t ohne w eitere W ärm ezufuhr eine Spaltung bis auf K oks s ta tt .  Die Zu
fuh r von frischem, m it A1C13  versetztem , erh itztem  Öl finde t in dem Maße s ta tt , daß 
in der R k.-K am m er ein gleichbleibendes N iveau erhalten  bleibt. N achdem  die Kammer 
m it K oks gefüllt ist, wird die K am m er zuerst m it k. Öl gekühlt u . dann  w ird  m it Hilfe 
von W . das restliche A1C13  zersetzt, wobei auch der K oks aus der K am m er herausge
schleudert w ird. (A. P. 1976 507 vom  15/1. 1932, ausg. 9/10. 1934.) K . O. Mü.

John C. Black, B everly Hills, Cal., V. St. A., Spalten von KoMenwasserstoffölen. 
Die Spaltung vollzieht sich in  einer auf beiden Seiten verjüngten Spaltkam m er, in der 
zur V erhinderung der Korrosion innen Streifen aus korrosionsfestem Material auf- 
u . aneinandergeschw eißt sind. Die kon. Verjüngungsstücke der K am m er sind mit 
korrosionsfesten D rahtspiralen  ausgelegt, die ebenfalls anschw eißt u . verschweißt sind. 
(A. P. 1975 071 vom  22/5. 1933, ausg. 2/10. 1934.) K . O. Mü l l e r .

Jenkins Petroleum Process Co., übert. von: Ulysses S. Jenkins, Chicago, 
Hl., V. S t. A., Spalten von KoMenwasserstoffölen. Bei einem Verf., bei dem Öle unter 
D ruck bei Spalttem pp. durch Spaltrohre (Siederohre) u . V erdam pfungskam m er un
unterbrochen gepum pt werden u. bei dem in die V erdam pfungskam m er in  bestimmten 
Z eitabständen in  dem  Maße frisches Ausgangsöl zugegeben w ird, wie Spaltdämpfe 
angezogen worden, w ird  ebenfalls in  regelbaren Z eitabständen ein Teil des Rückstands
öles aus der V erdäm pfungskam m er d e ra r t abgezogen, daß  eine Saugwrkg. eintritt, 
wodurch der abgeschiedene C m it herausgerissen w ird. Das m it C versetzte Rück- 
etandsöl w ird einem V erdam pfer zugeleitet. (A. P. 1 975 549 vom  9/6. 1930, ausg. 
2/10. 1934.) K . 0 .  Mü l l e r .

Texas Co., New York, N . Y ., übert. von: Otto Behimer, P o rt A rthur, Tex.,
V. S t. A., Spalten von KoMenwasserstoffölen. Erisches Ausgangsöl w ird in  Heizrohren
bis beinahe auf Spalttem p. e rh itz t u . dann  m it einem im  Verf. anfallenden h. Rücklauf 
gemischt. Dieses Gemisch durchfließt dann  die H auptspaltzone u. w ird in mehreren 
h in tereinandergeschalteten Spaltkam m em  gespalten. (A. P. 1978 072 vom 6/8. 
1920, ausg. 23/10. 1934.) K . O. MÜLLER.

Russell Carter, W ashington, V. S t. A., Spalten von KoMenwasserstoffölen. Öle 
werden in H eizrohren gespalten u. die gesam ten Spaltprodd. in  einen u n te r Vakuum 
stehenden Kessel en tspann t, in  dem  sieh bitum inöse K ohle befindet, die dabei verkohlt 
w ird. Die Spalt- u. Schweldämpfc gelangen in  einen ebenfalls u n te r V akuum  stehenden 
D ephlegm ator. D er DephlegmatorrüekTauf sowie die n ich t verdam pften  Spalt- u. 
Schwelrückstär.de w erden zusam men m it Erischöl w ieder durch die Heizrohre ge
pum pt. (A. P. 1978 984 vom 15/4. 1930, ausg. 30/10. 1934.) K . O. MÜLLER.

Oranienburger Chemische Fabrik Akt.-Ges., B crlin-C harlottenburg, Ver
fahren zur R affination von Erdöl, Schieferöl, Braunkolilenteor, T ieftem peraturteer u. 
deren D est.-P rodd., sowie bitum inösen K örpern, wie Erdw achs od. dgl. m it Ausnahme 
von T eerfraktionen u. von m ittleren  F rak tionen  des Erdöles m ittels Chlorsulfonsäure 
nach  D. R . P . 594 555, dad. gek., daß  die genannten  P rodd . m it Chlorsulfonsäure vor
behandelt u . m it rauchender bzw. konz. H 2 S 0 4 nachbehandelt u . nach Abtrennung 
von der zu letzt en tstandenen  Sulfonsäure in üblicher W eise gewaschen, getrocknet 
u. e n tfä rb t werden. (D. R . P . 605 802 K l 23b vom  17/11. 1929, ausg. 19/11. 1934. 
Zus. zu D. R. P. 594 555; G. 1930. II. 4379.) # K . O. MÜLLER.

Shell Development Co., übert! von: Ludwig*Rosenstein, San Francisco, Cal., 
V. St. A ., Raffination  von Kohlenwasserstoffölen. Als selektives Lösungsm. bei der 
E x trak tio n  von Phenolen u. S-Verbb. aus M ineralölprodd. d ien t wasserfreies fl. NH3. 
D as Verf. w ird in  der fl. Phase durchgeführt. U m  Disulfide, die in  N H 3  n u r beschränkt
1. sind, in  M ercaptane u. S um zuwandeln, w erden die ö le  vor der E x trak tion  mit 
(N H 4 )2 S, N a 2 S, K 2S oder Cyaniden, H ydroxylam in oder H ydrazin  usw. behandelt. 
Auch in  N H 3  1. Substanzen, wie Na- oder K N H 2  oder N a-, K - oder N H 4CN erleichtern
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die S-Abscheidung oder U m w andlung in  Thiocyanate, die in  N H 3  völlig 1. sind. 
(A. PP. 1974 724 u. 1974 725 vom  23/3. 1931, ausg. 25/9. 1934.) K . 0. M ü.

Standard Oil Development Co., übert. von: Gustav A. Beiswenger, Elizabeth , 
N. J ., V. St. A., R affina tion  von Destillationsrückstand. D est.-R ückstand w ird durch 
Dest. u n te r V akuum  in 3 F rak tionen  zerlegt u . zw ar in  eine leichte Schm ierölfraktion, 
eine das P araffin  en thaltende F rak tion  u. in die asphalthaltige R ückstandsfraktion . 
Diese R ückstandsfraktion  w ird u n te r D ruck zusam men m it P en tan  u. leichteren KW - 
stoffölen durch eine Entasphaltierungszone gepum pt. D as verd. en tasphaltiertc  öl 
wird dann m it der P araffin  en thaltenden F rak tion  gemischt, das Gemisch tief gekühlt 
u. von dem abgeschiedenen P araffin  abgetrennt. D as Öl w ird von dem Lösungsm . 
befreit, es verbleib t eine sehr gu te  Schm ierölfraktion. (A. P. 1978 361 vom  3/5. 
1932, ausg. 23/10._ 1934.) K . 0 .  M ü l l e r .

Standard Oil Co. of California, San Francisco, Cal., übert. von: Harry
W. Thompson, R ichm ond, und  John T. Rutherford, Berkeley, Cal., V. St. A., 
Aufarbeilen von Säureschlamm. In  einer auf hohe Temp. erh itz te  R eto rte  w ird ein 
Gemisch aus Säureschlam m  u. W. so hoch erh itz t, daß  der Säureteer un ter Bldg. einer 
Säure- u. einer Teerschicht hydrolysiert u . aus dem  abgeschiedenen Teer K oks ge
bildet w ird. Die einzelnen Schichten werden getrenn t abgezogen, der K oks geht zu
sammen m it Teer aus der zwischen Säure- u. Teerschicht gebildeten Zwischenschicht 
ab. (A. P. 1975131 vom 27/5. 1930, ausg. 2/10. 1934.) K . O. Mü l l e r .

Standard Oil Co., Chicago, 111., übert. von: Perry O. Vandeveer, W hiting, 
Ind., V. S t. A., A u f  arbeiten von Säureteer. D er bei der Säurewäsche von ölen  anfallende, 
ölunl. Schlam m w ird zerstäub t u . m it ebenfalls zerstäubtem  Heizöl u n te r Kesseln ver
feuert. (A. P. 1976 528 vom 1/11. 1929, ausg. 9/10. 1934.) K . O. Mü l l e r .

Standard Oil Development Co., Linden, N. J . ,  V. St. A ., Herstellung wertvoller 
Kohlenwasserstoffe aus Rohölen, Schiefer- oder Teerölen, dad. gek., daß  m an diese 
m it Ho u n te r D ruck u. bei erhöh ter Tem p., zweckmäßig in  Ggw. von K atalysatoren , 
zunächst einer unvollständigen raffinierenden D ruckhydrierung un terw irft u. dann 
in an sich bekannter Weise das erhaltene ö l, gegebenenfalls nach einer Alkaliwäsche, 
m it einem Lösungsm. ex trah iert, das vorzugsweise die arom at. u. bzw. oder die olefin. 
IiW -stoffe löst. Die nach diesem Verf. erhaltenen Schmieröle besitzen eine bessero 
Temp.-Viscositätskurve. Als selektives Lösungsm. d ien t im Gegenstrom 100% ig. 
Phenol, das bei Tem pp. von etw a 50° angew andt w ird. Bei intensiverer D urchführung 
der Phenolextraktion kann auf K osten der A usbeute die Güto des Schmieröls gesteigert 
werden. (D. R. P. 605 677 K l. 23b vom  24/8. 1930, ausg. 16/11. 1934. A. P rior. 
24/8. 1929.) K . O. Mü l l e r .

Standard Oil Co., Chicago, 111., übert. von: William J. Mc Gill, Alton, 111., 
und Chester E. Adams, H am m ond, Ind ., Entparaffinieren von Ölen. Bei einem Verf., 
bei dem zum E ntparaffin ieren  m ittels P ropan m ehrere K ühlzonen angew endet werden, 
wird vor E infüllung eines neuen Öl-Propangemisches in eine auf tiefe Temp. befindliche 
Kühlzone diese durch  fl. P ropan so w eit angew ärm t, daß eine S toßkühlung des ein
tretenden Öl-Propangemisches n ich t sta ttfin d e t. D urch teilweises A bdam pfen des 
Propans w ird dann gekühlt u. das ausgefällte P araffin  abgeschieden. (A. P. 1 977 055 
vom 23/1. 1933, ausg. 16/10. 1934.) K . O. Mü l l e r .

Standard Oil Co., Cmcago, 111., übert. von: Harold V. Atwell, Bayside, N . Y .,
V. St. A., Entparaffinieren von Ölen. In  den zu entparaffinierenden ölen  wird bei 
Drucken von 14— 28 a t  so viel gasförmiges P ropan gel., bis auf 1 Teil ö l  21/» Teile 
Propan kommen. D as Gemisch wird d e ra r t gekühlt, gegebenenfalls durch Abdam pfen 
nicht absorbierten Propans, daß  die Temp. nur ungefähr 3° in  der M inute sinkt. Das 
ausgefällte P araffin  w ird en tfe rn t u. das dann aus dem  Öl abgedam pfte P ropan dient 
zur E ntparaffin ierung w eiterer Mengen ö l. (A. P. 1976 535 vom 7/3. 1932, ausg. 
9/10. 1934.) K . O. Mü l l e r .

E. I. du Pont de Nemours and Co., übert. von: Paul Johnson Carlisle, 
Niagara Falls, N. Y ., V. S t. A., Entparaffinierung von Ölen. Die zu entparaffinierenden 
öle werden m it 1 — 4 Teilen CH 2 C12  verd. D as Gemisch w ird au f — 37° gekühlt u. 
das abgeschiedene P araffin  w’ird  ab filtriert. D as Verf. kann auch dazu dienen, ö l- 
reste aus P araffin  herauszulösen. (A. P. 1978 010 vom  15/9. 1931, ausg. 23/10.
1934.) K . O. Mü l l e r .

Standard Oil Co., Chicago, 111., übert. von: Roy N. Giles Casper, W yo., V. S t. A., 
Entparaffinieren von Schmierölen. Bei einem Verf., bei dem  die E ntparaffin ierung 
mittels Propan in  m ehreren S tufen erfolgt, w ird bei dem  Übergang des Ö lparaffin-
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gemisches von einer K ühlstufe in  dio nächste, durch aus der ersten  in  die nächste 
K ühlstufe streichende P ropandäm pfe dafü r gesorgt, daß sich ein D ruck- u . Temp.- 
Gleichgewicht einstellt, dam it keine „S toßkühlung“ erfolgt. (A. P. 1 977 054 vom

Associated Oil Co., San Francisco, Cal., übert. von: Arthur Lazar, Associated, 
Cal., V. S t. A ., Raffination  von Schmieröl. Z ur E rhöhung der Oxydationsfestigkeit 
werden rohe Schm ierölfraktionen (E deleanuraffinate) m it Bleicherde gemischt u. in 
einer Heizschlange in Ggw. von 0 2  au f Tem pp. von 175—425°, jedoch unterhalb der 
Selbstzündungstem p., erh itz t, wobei die unerw ünschten B estandteile verdampfen. 
D ann wird m it W .-D am pf in  Ggw. von Bleicherde konz., u. die Bleicherde dann ab
filtrie rt. (A. P. 1 9 7 6 1 7 7  vom  9/5. 1931, ausg. 9/10. 1934.) K . 0 . M ü l le r .

George Randall Pierce und  Leslie Burke Denning sr., A m erika, Regeneration 
gebrauchter Öle. Die öle werden in  der H itze m it Bleicherde u n te r Durchblasen 
von W .-D am pf so lange behandelt, bis alle niedrigsd. B estandteile abdest. sind. 
D ann wird das Öl u n te r D ruck filtrie rt u. gekühlt. (F. P. 769 519 vom  2/3. 1934, 
ausg. 28/8. 1934.) K . 0 .  M ü l le r .
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K. W. Mischin und E. W. Klinskich, D ie Vorgänge der Schimosation und Kry- 
stallisalion von Trotyl beim Vergießen von Geschossen. D er geeignete Z eitpunkt der 
Füllung von Geschossen m it dem  bei der Schim osation durch  R ühren  von abkühlenden 
Trotylschm elzen erhaltenen Gemisch von F l. u . festen K rystallen  w urde m eist empir. 
erm itte lt. Vff. schlagen als objektive M ethode die B est. der D. m ittels eines Aräometers 
vor. D as V erhältnis fes t: fl. w ird fü r verschiedene D ichten bei der Erstarrungstem p. 
angegeben. E s gelang, die m ittlere  D . der T rotylfüllungen auf 1,60— 1,62 zu erhöhen. 
Die Bldg. von H ohlräum en in  den Geschoßfüllungen konnte n ich t ganz vermieden 
werden. (Kriegschem. [russ.: W c-jennaja Chim ija] 1934. N r. 3. 6 — 11.) B e r s in .

A. W. Kurdjumow und K. W. Mischin, Über die Widerstandsfähigkeit von nicht
rostendem Stahl gegenüber der W irkung von Trotyl und  P ikrinsäure. Vergleichende 
U nterss. der Einw. von TVoZyZschmelzen, von Schmelzen der sogen, französ. Mischung 
(P ikrinsäure  -f- D initronaphthalin) u. von konz. wss, Pikrinsäurelsgg. auf Bleche aus 
nichtrostendem  S tah l russ. H erkunft, Al u . Cu ergaben die Überlegenheit des nicht
rostenden Stahles. Zwecks D evisenersparnis w ird ein E rsa tz  der verzinnten Kupfer
kessel durch solche aus S tah l vorgeschlagen. (Kriegschem. [russ.: W ojennaja Chimija]
1934. N r. 3. 19— 21.) B e r s in .

I. Blinow, Über Chloratsprengstoffe. Besprechung der Vorzüge der Chloratspreng- 
stoffe als E rsa tz  für D ynam it u. Vorschläge zur Fabrikation  in  R ußland. (Kriegschem. 
[russ.: W ojennaja Chim ija] 1934. N r. 4. 10— 14. Juli/A ug.) B e r s in .

N. N. Melnikow, Die Polymerem des Phosgens. Ü bersicht über die Eigg. des D i
phosgens u. anderer A lkyl-  u . AlphyltricMormethylcarbonate. (Kriegschem. [russ.: 
W cjennaja  Chim ija] 1934. N r. 2. 9— 12.) B e r s in .

N. N. Melnikow, Chlorpikrin. Übersichtsref. (Kriegschem. [russ.: Wojennaja 
Chim ija] 1934. N r. 5. 7— 11. Sept./O kt.) B e r s in .

N. ifl. Werishnikow, Beschleunigte Trocknung von P yroxilin  fü r  die Bergmann- 
Jungprobe. Verss. zur V erkürzung der Trocknungszeit durch Verwendung eines w. 
L uftstrom es bei 70— 75°. (Kriegschem. [russ.: W ojennaja Chimija] 1934. N r. 4. 2—3. 
Juli/A ug.) B e r s in .

N. N. Melnikow, Fragen der Qasbestimmung. Ü bersicht über Nachweis- u. Best.- 
M ethoden von G askam pfstoffen. (Kriegschem. [russ.: W ojennaja Chimija] 1934.

27/12. 1932, ausg. 16/10. 1934.) K . O. Mü l l e r .

X X . Sprengstoffe. Zündwaren. Gasschutz.

N r. 3. 16— 19.) B e r s i n .
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E. I. du Pont de Nemours & Co. Inc., W ilmington, Del., übert. von: Charles 
Roberts Harris, N iagara Falls, N . Y ., Y. S t. A., Bleirhodanid von rein weißer bis 
schwach gelblicher Färbung , das in  der M unitionsindustrie verw endbar ist, .ist aus 
unreinen in großen Mengen anfallenden Alkali oder N H j-R hodaniden durch  Fällung 
mit Pb-Salzlsgg. erhältlich, wenn m an vorhandene Ferrocyanide, C arbonate u. Sulfide 
zunächst ausfällt. M an gibt z. B. zur Rhodanidlsg. zunächst kleine Mengen Pb-Salzlsg., 
bis dunkel gefärbte N dd. n icht m ehr auftrcten , fä llt darauf C arbonate u. Ferrocyanide 
mittels Ca(N 03)2- u. Z n(N 0 3 )-Lsgg. Vom N d. w ird nach m ohrstd. Stehen abfiltriert, 
darauf m it H N 0 3  schwach angesäuert u . m it filtrierter 20— 30% ig. P b (N 0 3 )2 -Lsg. 
gefällt. Der N d. w ird n itra tfre i gewaschen u. bei 04— 05° getrocknet. Cu- u. Fe-G eräte 
sollen dabei n ich t verw endet werden, sondern eisenfreies keram . M aterial. A ußer Zn- 
Salzen sind Ferrisalze, außer Ca-Salzen auch Ba-Salze, s ta t t  Pb-Salzlsgg. sind zur 
Beseitigung der Sulfide auch Pb(CNS)., oder P bC 0 3  bei der Reinigung der Rhodanidlsg. 
verwendbar. (A. P. 1 977 440 vom  Î7/2. 1933, ausg. 16/10. 1934.) M a a s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und  James Sinton Bruce Fleming,
Ardrossan, Schottland, Herstellung von Sprengpatronenhülsen. Gebleichte Sulfiteellulose
7,5 (Teile) w ird nach dem Anfeuchten m it 30 W. m it 350 einer gesä tt. N aH C 0 3 -Lsg. ver
setzt u. nach Hinzufügen von 94,9 N aH C 0 3  (fest) w ährend 3 Min. k rä ftig  gerührt. An
schließend w ird die M. auf bekam ito Weise zu Faserschieht verarbeitet. Als weitere 
Zusätze komm en D extrin , MgCl2 u. NaCl in  B etrach t. G etrocknet wird 16 Stdn. bei 
40°. (E. P. 416 586 vom  14/3. 1933, ausg. 18/10. 1934.) S c h in d l e r .

Les Petits Fils de François de Wendel & Cie., Frankreich , Verwendung fester 
Kohlensäure beim Sprengen in  Bergwerken. U m  die E ntzündung schlagender W etter 
oder von K ohlenstaub durch die Explosion einer Sprengpatrone zu verm eiden, soll 
in das Sprengloch vor die P atrone ein S tück feste C 0 2 eingebracht werden, das COr  
Gas entwickelt u. etw a in  dem  Loch angesam m elte brennbare Gase verd räng t. (F. P. 
767343 vom 8/4. 1933, ausg. 16/7. 1934.) D e r s i n .

Soc. An. des Hauts-Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson, Pont- 
à-Mousson, Frankreich, Erzeugung von künstlichem Bauch. E ine saure F l., z. B . konz. 
H 2 SO., oder Oleum, w ird m it einem W ärm e entw ickelnden Stoff, wie CaO, W. o. dgl., 
unter Nebelbldg. zur R k . gebracht u. in  diesen Nebel zur N eutralisation  N H 3-Gas 
eingeleitet. D er H 2 S 0 4  w ird zur V erhinderung des Gefrierens S2 C12  im  V erhältnis 
60:30 zugegeben. Die Vorr. is t ausführlich beschrieben. (Oe. P. 139 458 vom  18/8. 
1933, ausg. 26/11. 1934.) H o l z a m e r .

[russ.] P. F. Bubnow, Initiierende Sprengstoffe. Leningrad: Artil. akad. RKKA 1934.
(III, 196 S.) Rbl. 6.50.

[russ.] Wladimir Petrowitsch V/nubow, Die Physik und die Landesverteidigung. Teil 1.
2. umgearb. u. erg. Aufl. Moskau-Leningrad: Gos. techn.-theoret. isd. 1934. (171 S.)
Rbl. 1.50.

X X I. Leder. Gerbstoffe.
Wm. Roddy und Fred O’Flaherty, Stephanofilariasis, eine kürzlich entdeckte 

Nematodenerkrankung, und die Histologie ihrer Verletzungen an Häuten und Leder. 
Diese Nem atode is t seit 1933 in  N ordam erika in  ziemlichem Umfange aufgetreten. 
Sie zerstört hauptsächlich den N arben, dabei bilden sich W ucherungen. Jedoch d ring t 
sie auch in das Innere der H au t. Infolge dieser Einw w. sind  aus solchen befallenen 
Häuten hergestellte Leder von geringerer Q ualitä t. (H ide and  L eather 88. N r. 19. 
21—25. 1934.) Me c k e .

Louis Houben, Die Schnellgerbung, m it Formalinvorgerbung. (Vgl. hierzu C. 1934. 
n . 3889.) (Cuir techn. 23- (27.) 350— 51. 1934.) Me c k e .

A. Küntzel und C. Ries, Uber die Zusammensetzung der an die Hautfaser gebundenen 
Chromverbindungen im  Chromleder. Z uerst bringen Vff. einige ergänzende D aten zu 
ihrer früheren A rbeit (C. 1934. I I .  1566) u. anschließend zeigen sie, daß m it einem 
H N 0 3 -Na-Pickel vorbehandelte K albsblößenstücke, die m it 33 u. 50%  bas. Chrom
nitratbrühe nachbehandelt wurden, Leder ergeben. D er L edercharakter dieser so 
behandelten Blößenstücke erg ib t sich auch dann, wenn die gegerbten S tücke über
haupt nicht oder n u r m it pH-gleichem Pickel ausgewaschen \* orden sind. D urch diese 
Verss. wird die Anschauung bestätig t, daß die bas. Chromsalzlsgg. wirklich „G erbstoffe“ 
(nämlich in  Form  von bas. Chromsalzen u. ihren  K ondensationsprodd.) en thalten  u.
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deswegen nach wie vor m it R ech t als Gerbstofflsgg. bezeichnet w erden müssen. (Col
legium 1934. 640— 43. D arm stad t, Techn. Hochsch.) M e c k e .

John Arthur Wilson, Verbesserungen in  der Herstellung chromgegerbter Kalbfelle. 
(vgl. C. 1934. ü .  3706.) Vf. g ib t eine genaue A nleitung über Pickel, Chromgerbung, 
Färben , F etten , Trocknen u. Zurichtung, sowie eine ausführliche Analyse eines fertigen 
Leders, welches nach dem Schem a des Vf. ausgegerbt w urde. (H ide and Leather 8 8 . 
N r. 19. 26— 29. Cuir techn. 23. (27.) 360— 61. 1934.) M ecke.

•— , A u s der P raxis der Rauchwarenzurichtung. N ach ausführlichen Angaben über 
den histolog. Aufbau der Pelzfelle beschreibt Vf. eingehend Weiche, Entfleischen, 
Leipziger Zurichtung, A launzurichtung, Läuterungsprozeß, F e tt-  oder Sämisch
gerbung, vegetabil, u . Chromgerbung, Rauchw arenfärberei u. speziell bei der Färberei 
Tötung, Beize u. ganz ausführlich die Eigg. u. H andhabung der Ursolfarhstoffe. An
schließend e rläu te rt Vf. das Färben  m it Bleifarben u. H olzfarbstoffen, Heißfärben, 
Bleiehverf. m it IL O , oder B isulfit, Schwefelbleichverf., maschinelle Veredlung, Im
prägnieren, Fehlerm öglichkeiten beim F ärben  u. ih r Ausgleich, Krummspitzigwerden 
u. seine Bekämpfung, Ausgleich zu schwacher oder zu sta rker Tötung, Bcizfehler — 
insbesondere die Gefahr des t)berbeizens — , Umschlagen der F arbe u. sein Ausgleich, 
Fehler beim Abziehverf., sowie Flcckcnbldg. u . ihre Ursachen. (D tsch. Färber-Ztg. 
70. 471. 19 Seiten bis 524. 1934.) Me c k e .

Joseph Caspe,' Die chemischen Probleme der Pelzherstellung. Vf. bespricht 
zuerst die verschiedene Zus. des Haarpelzes w ährend der einzehien Jahreszeiten 
u. e rläu te r t dann ganz ausführlich die Konservierung, Gerbung, Färbung  u. Zu
richtung der verschiedenen Pelzarten. (J . Amer. L eather Chemists Ass. 29. 685—99. 
Dez. 1934.) Me c k e .

Albert J. Hanglin, Schweinsleder. Genaue Angaben über die E n tfettung  der 
.R ohhäute, Äscher, E n tkalkung , Pickel, Gerbung (m it B ichrom at u. Red. des Bi- 
chrom ats m it N a-Thiosulfat). L icker u . Zurichtung. (L eather M anufacturer 45. 209 
bis 210. Cuir techn. 23 (27). 381. Nov. 1934.) Me c k e .

Gerhard Otto, Über den E in fluß  des Entsäuerungsgrades von Chromleder a u f dessen 
färberisches Verhalten. Vf. h a t dio N eutralisationskurven (d. h . die Veränderung der 
H -Ionenkonz. im  Laufe der N eutralisation) von Soda, B orax, Na- u . Ammoniumbi- 
carbonat, sowie einen Soda-Amm onsalzpuffer bei der E n tsäuerung  von Cr-Leder auf
genommen. Die spezif. U nterschiede in der entsäuernden W rkg. dieser Alkalien lassen 
sich auf G rund ihrer verschieden verlaufenden N eutralisationskurven erklären. Bei 
verschieden gegerbten Chromledern is t die Entsäuerungsgeschw indigkeit unterschied- 
iieh . Ih re  Best. kann  durch eine in  schnell aufeinanderfolgenden gleichmäßigen Ab
ständen  wiederholte potentiom etr. T itra tion  (auf pn =  6,0) des zerteilten Chrom
leders in tvss. Aufschlemmung erfolgen. Bei gleicher E ntsäuerung  zeigen Leder ver
schiedener Entsäuerungsgeschw indigkeit unterschiedliches färber. Verh. Diese Unter
schiede verschwinden bei der Anwendung von milden, durchgreifenden Entsäuerungs
m itteln , wie z. B. Na- oder besonders A m m onium bicarbonat. Die sauer ziehenden 
Farbstoffe, wozu auch substantive ' Farbstoffe  zu rechnen sind, werden durch den 
unterschiedlichen E ntsäuerungsgrad von Chromleder in  sehr verschiedener Weise in 
ihrem  färber. Verh. beeinflußt. D as D urchfärbeverm ögen is t besonders in hohem 
Maß von dem  E ntsäuerungsgrad des Leders abhängig. F erner wird das Durchiärbe- 
verm ögen größer, je  s tä rk e r an  einem F arbstoff saure G ruppen zur Geltung kommen. 
Zwischen dieser Eig. u . dem  G renz-pn-W ert (d. h. derjenige pn-W ert, welcher in einer 
Lsg. der freien F arbsäuren  noch gerade zur m axim alen A bsättigung von H autsubstanz 
füh rt) besteh t eine einfache Beziehung. J e  niedriger diese Grenz-pH-Werte liegen, 
desto besser fä rb t der F arbstoff durch  u. desto weniger w ird sein färber. Verh. durch 
den unterschiedlichen E ntsäuerungsgrad des Leders beeinflußt. Diese Parallelität 
d eu te t darau f hin, daß die Ggw. des Chroms ohne wesentlichen E influß auf das Durch- ■ 
färbeverm ögen der Farbstoffe ist. Gemische von Farbstoffen  m it gleichen Grenz- 
PH-Werten verhalten  sich färber. wie einheitliehe Farbstoffe. (Collegium 1934. 597 
bis 608. I .  G. Ludwigshafen.) M e c k e .

International Society of Leather Trades’ Chemists, Technical aspects of emulsions: a sym
posium. London: Harvey 1935. (152 S.) 8 °. 6  s.

V eran tw ortlich  D r. M . P flü ck e , B er lin . — V erlag  C hem ie, G .m .b .H . ,  Berlin  W 35 
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