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A. Allgemeine und physikaliscłie Clieniie.
Heinrich Herbst, Neue Vorstellungen uber die chemischen Elemente und die Wechsel- 

wirkung zwischm Lagermetdllen und Schmiermitteln. Vf. macht dio Annahme, daB der 
ganze Weltraum von einer feinen, sohnell bewegten „strahlenden Materie'* erfiillt ist. 
Dieso Vorstellung erraóglicht nach Ansieht des Vf. eine Erklarung fiir die Bewegung 
der Himmelskorper, fiir die Katalyse, den radioakt. Zerfall, die Solimiermit tel wrkg. u. a. 
(Chemiker-Ztg. 5 9 . 777—78. 21/9. 1935. Berlin-Tempelhof.) S k a l i k s .

F. Oberhauser, Die Spannungsreihe der Metalle im Chemieunterricht. Es wird 
gezeigt, wie die Eigg. der Metalle bzw. dereń Verbb. aus ilirer Stellung in der Spannungs
reihe abgeleitet werden konnen u. welche Zusammenhange zwischen dem Verh. der 
verschiedenen Metalle auf Grund der Spannungsreihe im chem. Unterricht erklart 
werden konnen, um zu SchluBfolgerungen fiir die techn. Chemie zu gelangen. {An. 
Fac. Filos. Edueae. Univ. Chile. Secc. Quim. 1934. 5—27.) R. K. M u lle r .

M. Diersche, Die Unvollstdndigkeit des Systems der chemischen Elemente. tJber- 
sicht. — Im System der 92 Elemente sind immer noeh 3 Liicken vorbanden: Element 
61, 85 u. 87. Ein sicherer Nachweis dieser Elemente ist bisher nicht gelungen. Fe mer 
haben die Verss. der Bestrahlung mit Neutronen gezeigt, daB Elemente mit gróBerer 
Ordmmgszalil ais 92 existenzfahig sind; das jetzige System ist also aucb nach oben hin 
unyollstandig. — Die Zukunftsaufgabe der Atomforschung diirfte die Auffindung 
eines neuen natiirlichen Systems sein, das alle Einzelelemente (Isotopen) umfaBt u. 
von den Bausteinen der Materie (Protonen, Neutronen, Elektronen) ausgekt. (Chemiker- 
Ztg. 59. 833—34. 12/10. 1935. Hamburg-Othmarschen.) S k a l i k s .

Walker Bleakney, Einige durch den Massenspelctrograplien entdeckte Eigenschaften 
des Wassersłoffs. Ein spezieller Massenspektrograpb fiir Gase von niedrigen Drueken 
ist konstruiert worden, der nicht nur die relative Hiiufigkeit der Isotopen in einer 
Ł-Probe, sondern auch die Verteilung der Isotopen auf die verschiedenen Mol.-Arten 
zu bestimmen gestattet. Hiermit findet Vf., daB in einer Nichtgleichgewicktsmischung 
bei Anwesenheit yon W., Hg, weichem Glas, Pyrexglas oder Hahnfett kein Austausch 
u. keine Gleiehgewiebtseinstellung erfolgt, wahrend gewisse Katalysatoren wie Ni 
u. Cr20 3 das Gleiohgewioht bei Zimmertemp. u. bei der Temp. der fl. Luft einstellen. 
Die theoret. Kurve von UllEY u . RlTTENBERG (BoSE-ElNSTEIN-Statistik u. Kern- 
spin 1 fur D) wird bestatigt. (Buli. Amer. physie. Soc. 9 . Nr. 2. 30. 1934.'Princeton- 
U“iv.) Z eise .

P. W. Selwood, H. S. Taylor, W. W. Lozier und Walker Bleakney, An- 
nkherung von Tritium (TP). Durch Fortsetzung der von L o z ie r , S m it h  u . B l e a k n e y  
(C. 1934. II. 2785) begonnenen elektrolyt. Anreieherung des Isotops H 3 (auch durch T 
bezeichnet) wahrend des Jahres 1934 wird die Ausgangslsg. im Verhaltnis 150 000 000: 1 
«mgeengt u. dadurch die T-Konz. auf 1 • 10_1 erhoht (mit dom Massenspektrographen 
bestimint). Im Massenspektrogramm sind die Verbb. DDD+, DT+, DD+ u. Spuren 
von DDH+ zu erkennen. Das Entladungsverhaltnis von D u. T wird durch graph. 
Integration des wahrend der vollstandigen Elektrolyse entwiokelten T zu a y  =  2,0 
ermittelt, im Einldange mit dem von E y r i n s  (C. 1 9 3 5 . I. 189. 3243) theoret. voraus- 
gesagten Werte. Da ccy =  ay  ajj ist u. a j  fiir die elektrolyt. Anlage in P r i n c e t o n  
im Mittel den Wert 6 hat, ergibt sich fiir ap der ungefahre Wert 12. Die Hiiufigkeit 
des sehwersten H-Isotops im gewóhnlichen W. laBt sich grob auf 7 in 1010 Teilen ab- 
sohatzen. Die Anreieherung jenes Isotops durch Elektrolyse von H-freiem D20  kann 
ohne erhcbliehen Verlust an D2 durchgefiihrt werden. (J. Amer. chem. Soc. 5 7 . 780. 
Apnl I93g_ Princeton, N. J., Univ. Frick Chem. u. Palmer Phys. Labor.) Z e i s e .
^ «• S. Filippova, Das IsotopenverMltnis im Petroleum. Vf. vermeidet die von 

°LE (C. 1 9 3 4 . II. 2162) festgestellte Feblerąuelle (fraktionierte Kondensation des 
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W.-Dampfes) bei der Unters. des Motorpetroleums von Machach-Kala dureli Ver- 
brennung in der calorimctr. Bombę. Die interferometr. Analyse des entstandenen 
W. ergab fur die Konz. des Deutcriums im Petroleum 1,5 D auf 5000 H, wenn das ent- 
sprechende Verhaltnis im gewohnlichen W. 1: 5000 gesetzt wird. Fur den Fali, daB 
der zur Verbrennung yerwendete 0 2 eine erhóhte Konz. an schweren O-Isotopen gehabt 
haben sollte (vgl. Smith, C. 1934. II. 1254), wiirde gemaB L u ten  (C. 1934- I. 2542) 
das gefundene Verhaltni3 1,5: 5000 ldeiner werden. (J. ohem. Physics 3. 316. 1935. 
Dniepropetrovsk, Inst. f. Chem. Technologie.) G ehlen.

Kenzo Okabe und Toshizo Titani, Die Konzentration der schweren Isotope in 
Cellulosen. Vff. bestimmen die Anreicherung an schweren Isotopen in Cellulosen u. 
finden D.-Zunalimen von 4,4—6,3 y. (Buli. ehem. Soc. Japan 10. 465—66. Sept. 1935. 
Osaka, Physik.-Cliem. Lab. d. Kaiserl. Univ. u. Sehiomi Inst. f. physikal. u. chem. 
Forsch. [Orig.: dtsch.]) S a lzer.

W. H. Keesom und J. Haantjes, Weitere Ergebnisse bei der Trennung von Nem 
durch Bektifikation in seine isotopischen Komponenten. (Ygl. C. 1935. II. 794.) 14 Rekti- 
fikationen, die jo 4 Tago dauerten, werden ausgefiihrt. Mehrmals werden Probcn 
von 4 1 entnommen, dereń D. nach der Reinigung bestimmt wird. Die Extremwerte 
fiir das At.-Oew. sind 20,043 u. 21,157. (Vgl. auch nachst. Ref.) (Kon. Akad. Wetensch. 
Amsterdam, Proc. 38. 809. 1935. Leiden, Kamerlingli Onnes Lab. Commun. 239b.)ROTH.

W. H. Keesom und J. Haantjes, Dampfdrucke ton Neon ton verschiedener iso- 
łopischer Zummmenselzung. (Vgl. vorst. Ref.) Fiinf verschiedene fl. Neongemische 
werden bei 27° K auf Dampfdruck untersucht. Innerhalb 3°/00 ist der Dampfdruck 
eine lineare Funktion des At.-Gew. log (p20/P22) wird ais Funktion der Temp. berechnet. 
Fiir den festen Zustand liegen die Verhaltnisse nieht so einfach. Die spezif. Warme 
von fl. Ne"10 ist gróCer ais die von fl. Ne-2. Der Tripelpunkt von Ne22 liegt 0,134° hoher 
ais der von Ne20. Die Schmelzwarme von Ne12 ist um 1,18 eal/Mol hoher ais bei Ne20. 
(Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 38. 810. 1935. Leiden, Kamerlingh Onnes 
Lab. Commun. Nr. 239 c.) W. A. ROTH.

R. D’E. Atkinson, Beweise gegen Hes. Vf. fuhrt Argument® gegen die Annahnie 
an, daC Hes stabil ist. Die Beweise griinden sich auf Beobachtungen uber die Massen- 
ubersehiisse leichter Kerne, iibcr den MassenuberschuB von He4 +  n u. iiber die obere 
u. untere Grenze fur dio M. von He5. (Physic. Rev. [2] 48. 382. 15/8. 1935. Rutgers 
Univcrsity.) G. S c h m id t .

K. Zuber, Versvche zur Trennung der Queeksilberisolope. Vf. untersucht die 
Frage, wie weit es moglich ist, die Trennung der Hg-Isotopen nach einer photoehem. 
Methode vorzunehmen. Bestrahlt man ein H g-02-Gemisch mit einer einzelnen Kom
ponentę der Linie 2537 A (z. B. der Komponenta III, so wird nur das Isotop 200 an- 
geregt, bei der Komponentę XV das Isotop 202), dann werden nur die Isotope 200 
bzw. 202 oxydiert, die anderen werden ais Dampf zuruckbleiben. Die Yerss. zeigen, 
daB eine Anreicherung der angeregten Isotopensorten moglich ist. (Helv. physica 
Acta 8 . 488—90. 1935. Zurich, Univ.) G ó s s l e k -

J. D. Bernal und H. D. Megaw, Die Funktion des Wasserstoffes bei den inter- 
molebularen Bindungen. Ausgehcnd von den bekannten Strukturen einer Reihe voti 
Metallhydroxyden wird gezeigt, daB die Krafte zwisclien den Hydroxylgruppen ais 
eine Funktion derLadung u. GroBe desKations anzusehen sind, mit denen sie yerknupft 
sind. Ist das łon klein u. besitzt es eine groBe Ladung, so hat diese Kraft den Charakter 
einer sekundaren Yalenz, die nur wenig starker ais die Wasserstoffvalenzbindung in 
Sauren. Diese Bindung, die Hydroxylvalenzbindung genannt -nird, ist etwa 2,7—2,8 A 
lang. Unter Wasserstoffmlendńndung ist eine Bindung zu verstehen, in der das Wasser- 
stoffatom in Resonanz mit zwei O -G ruppen steht; eine definierte OH-Gruppe e s is tie r t  
nicht. Eine Hydroxylvalenzbindung entsteht, wenn die Wellenfunktion der OH-Gruppe 
im Feld der sie umgebenden Atonie eine tetraedr. Ladungsyerteilung ergibt : die typ. 
Hydrosylbindung wird gebildet durch elektrostat. Anziehung zwischen den negativen  
u. positiyen Teilen verschiedener Hydroxylgruppen oder Wassermoll. Beispiele fur 
Hydroxylvalenzbindung sind dio Gitter von Eis, den Alkoholen, Alanne, CuS04-5 H20, 
Natrolith u. Zeolithe, Li„S04- 4 H20 , Diaspor, Goethit, Lepidocroeit, B(OH)3, Oxalsaure- 
dihydrat; Beispiele fiir Wasserstoffbindung KH2P 0 4, NaHC03, Ameisensaure u. andere 
Sauren. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 151. 384—420. 2/9. 1935.) G ottfrieD -

H. Brintzinger und H. Osswald, Eine neue Gruppe von Komplexverbindungen- 
Verbindungen mii kompletem Anicn, dereń ZetUralion ein kcmplezes Kation ist. L Mitt. 

Kompleze Sulfato- und Omlatoanionen mit komplezen Kobalt-Kationen ais Zentralionen.
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Mit Hilfo der Dialysemethode wird gefunden, daB komplexe Anionen, dereń Zentralteil 
ein komplexes Kation ist, in Lsg. existieren. Die Untors. von 0,1-mol. oder wenn die 
Salze wl. sind, von gesatt. Lsgg. von Nitraten, Cliloriden oder Sulfaten (das Anion 
ist bedeutungslos) der komplexen Amminionen [Co(NH3)6]3+, [Co(NH3)6(H„0)]3+,
[Co(NH3)5C1]-+, [Co(NH3)4(H ,0)2] 3+, [Co(NH3)4S 04]1+, [Co(NH3)4C03]1+ (vgl. C. 1 9 3 5 .  
II. 2505) in 4-n. (NH4)2S04- bzw. 3-n. K2C20 4-Lsg. — Bezugsion S20 3' in 0,1-mol. Lsg. 
unter den gleichen Bedingungen — ergab das Vorhandensein von: [{Co(NH3)6}(S04)4]5_, 
[{Co(NH3)5(H20)}(S04)4]»- [{Co(NH3)6C1}(S04)4] 6~, [{Co(NH3)4(H20)2}(S04)4]5“,
[{Co(NH3)4S 0 4}(S04)4] 7 _ , [{Co(NN3)4C03}(S04)4]7“ u . [{Co(NH3)6(H20)}(C20 4)4] ^ ,  
[{Co(NH3)4(H20)2}(C20 4)4]5“, [{Co(NH3)4S 0 4}(C20 4)4]7-  u . [Co(NH3)4(C03)(C20 4)]^ . 
Das letzte, sich neu mit der Koordinationszahl 6 bildende łon wird durch mehrfache 
Bestst., bei denen entwedcr von [Co(NH3)4C03]2S 0 4 oder von [Co(NH3)4C03]N 03 aus- 
gegangen wurde, nachgewiesen. (Z. anorg. allg. Chem. 2 2 3 . 253—56. 1935. Jena, 
Univ.) E l s t n e r .

H. Brintzinger und H. Osswald, Eine neue Gruppa von Komplexverbindungen. 
Komplexverbindungen, dereń Zentralion ein komplesces Kation ist. II. Mitt. Kompleze 
Sulfało- und Oxalato-Verbindungen mit komplezen Kobalt-Kationen ais Zentral-Ionm. 
(I. ygl. vorst. Ref.) Unterss. iiber den Wanderungssinn kompleser Kobaltkationen 
dio in Teil I naeh der Dialysenmethodo untersucht wurden, bestatigen die aus diesen 
Verss. zu schlieBenden Folgerungen. Dio komplexen Kobaltkationen wandern sowohl 
in wss. ais auch in Nitrat enthaltender Lsg. zur Kathode, in 3- bzw. 4-n. (NH4)2S 04- 
u. in 3-n. K2C20 4-Lsg. jedoeh zur Anodę. Neu untersucht werden Verbb. der komp!exen 
Kationen [Co{C2H4(NH2)2}3]3+, [Co(NH3)6N 03?+, [Co(NH3)4F2]1+, [Co(NH3)4S03]1+, 
[Co(NH3)4S20 3]1+, [(NH3)6Co—O—O—Co(NH3)5]4+ u. [(NH3)6C o -0 - 0 - C o (N H 3)5]‘+ 
(0,1-n. Lsgg. ihres Nitrats, Chlorids oder Sulfats). In Lsgg., welche die leioht komples- 
biidenden Anionen SO," u. C20 4" (3- bzw. 4-n. Lsgg.) enthalten, werden sie, wie es 
sich naeli den aus den Dialysenkoeff. ergebenden Ionengewichten (bezogen auf S20 3") 
u. aus dem elektrolyt. Wanderungssinn ergibt, zum Zentralteil eines komplexen Anions. 
Es entsteken in den Lsgg. naeh den Versucksergebnissen: <[Co{C„H4(i\!H„)„}3]2(S04)4>2~, 
<[Co(NH3)5(N03)](S04)4>6~, <[Co(NH3)4F2](S04)4>7- ,  <fCo(NH3)4’Sb3](S04)4>7“
<[Co(3ra3)4(S20 3)](S04)4>7-, <[Co2(NH3)10O2](SO4)4>4_, <[Co2(NH3)10O2(H2O)i8j(S04)4> 3~, 
<[Co{C2H4(NH2)2}3]2- (C20 4)4>2”, <[Co(NH3)5N 0 3]{C20 4)4>°~, <[Co(NH3)4F2](C20 4)4>7“, 
<[Co(NH3)4S 0 3]-(C A )4>7- ,  <[Co(NH3)4(S20 3)](C20 4)4>7- ,  <[Co2(NH3)100 2](C20 4)4>“- ,  
<[Co2(NH3)10-0 2(H20 )18](C20 4)4>3-. Die Anionen liegen, da naeh verschieden langen 
Dialysen gleiche Dialysenkoeff. gefunden werden, ais einheitliche Verbb. vor. Beim 
Sulfitotetraminkobaltisulfat u. beim Dekamminperoxokobaltinitrat zeigt sich dio 
Komplexbldg. auch dadurch an, daB diese Salzo in Sulfat bzw. Oxalat enthaltenden 
Lsgg. stabilisiert werden. Fur alle untersuchten Verbb. wird in (NH4)2S 0 4 u. K2C20 4 
enthaltenden Lsgg. die Lósliehkeit erhoht. (Z. anorg. allg. Chem. 2 2 4 . 283—88. 4/10. 
1935. Jena, Univ.) E l s t n e r .

H. Brintzinger und H. Osswald, Komplexe Ammine dreiwertiger Metalle. (Vgl. 
C. 1 9 3 5 . II. 2505 u. vorst. Ref.) Die Verfolgung der Dialyse von Lsgg., welche komplexe 
Ammine mit den Kationen [Co(NH3)4(H20 )2]3+, [Co<NH3)4(S20 3)]1+, [Co(NH3)4F2]l+, 
[Cr(NH3)6]3+, [Cr(NH3)4(H20)Cl]2+ u. [Cr{C.,H4(NH3)2}3]3+ (0,05-mol. oder gesatt.) 
enthielten, ergaben bei Ggw. von 2-n. NaNÓ3-Lsg. in der Dialysen- u. AuBenfl. u. bei 
Bezugnahme auf das S20 3-Ion, daB in den ersten 5 Fallen in der Lsg. die angefiihrten 
Ionen yorliegen. Die Lsg. der komplexen Athylendiaminverb. enthalt aber naeh dem 
gefundenen Dialysenkoeff. u. dem daraus berechneten Ionengewicht das dimere łon 
[Co2{C2H4(NH2)2}6]«+. (Z. anorg. allg. Chem. 2 2 4 . 280—82. 4/10. 1935. Jena,
Univ.) E l s t n e r .

H. Brintzinger und W. Eckardt, Oxalatoverbindungen. Die Unters. der Dialyse 
Jon komplexen Oxalatosalzen einer Reihe von Metallen u. des TiO", VO" u. IJ02" 
in Lsgg., die 2-n. an (NH4)2C20 4 u. 0,1—0,05-n. in bezug auf das Komplexsalz waren, 
u. bei Anwendung von S20 3" ais Bezugsion, das in 0,05-n. Lsg. unter genau denselben 
B ed ingungen  untersucht wurde, ergab bei 1/2-, 1- u . l 1/2-std. Dialysieren Dialysenkoeff., 
die das Vorhandensein einheitlicher Ionen anzeigten, namlich: [Fe2(C20 4)4]4“, 
[Co2(C20 4)4]1_, [Ni2(Cj04)4]4“, [Mn2(C20 4)4]4- ,  [Cu2(C20 4)4]4'-, [Cd2(C20 4)4]4",
g n2(C20 4)4]4- ,  [Ti0(C20 4),]2_, [V0(C20 4)2]--, [U02(C20 4)2]2- ,  [Fe(C20 4)3]3“,
tCo(CĄ)3]3- ,  [Mn(C20 4)3]3- ,  [Cr(C20 4)3]3- ,  [Th2(C20 4)8]3~, [Zr4(C20 4)16]16- .
v\ie bei den Sulfatosalzen (vgl. C. 1 9 3 5 . I. 3118) ist auch hier, wenn das zentralo 
Metallatom zweiwertig ist, das aus der einfachsten Formel, die sich auf Grund der

32*
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analyt. Unters, der Salzo ergibt, abzuleitende Ionengewicht genau zu verdoppoln, 
wahrend boi dreiwertigeń Zentralionen u. bei den zentralen Gruppen T i02", VO“ u. 
U 0 2" sich die einfachste Formel gilt. (Z. anorg. allg. Chem. 224. 93—96. 3/9. 1935. 
Jena, Univ.) E l s t n e r .

Harry Seltz, Ternare ideale feste Losungen. (Vgl. C. 1934. I. 3326.) Es werden 
Gleichungen fiir die Bercchnung der Liąuidus- u. Solidusflachen ternarer Systeme 
mit vollstandigcr Loslichkcit angegeben, unter der Voraussetzung, daB sowohl die 
fl. wie die festen Lsgg. sich ideał yerhalten. Die Formen der Liąuidus- u. Solidus- 
Isothermen werden an einem hypothet. Beispiel diskutiert. Es wird gezeigt, daB das 
ternare System Au-Cu-Ni bei geringen Molverhaltnissen yon Au merklicli vom idealen 
Verh. abweicht, obwohl das binare System Cu-Ni sich prakt. ideał verhalt. (J. chem. 
Physics 3. 503—05. Aug. 1935. CARNEGIE-Inst. of Technology, Dept. of Che- 
mistry.) S k a l ik s .

Robert jagitsch, Thermische Untersuchung an Aluminiumhydrozyd/Aluminium- 
oxyd nach der Emaniermethode. Aus 1/10-n. AlCl3-Lsgg. wurde Al(OH)3 mit verd. NH3- aq 
gefallt, teilweise in Ggw. von RdTh, teilweise wurde łetzteres erst nach erfolgter 
Fallung zugesetzt. Die Fallungstemp. wurde yariiert. Nach dem Auswaschen wurden 
die Praparate luftfeucht aufbewahrt, bis sich ThX nachgebildet hatte. Das Emanier- 
yormogen (EV.) wurde mit einem jff-Strahlenelektroskop gemessen. Das EV. stieg an 
mit der zeitliehen Differenz zwischen der Fallung u. dem RdTh-Zusatz. Das ist ein Be- 
weis fur die rasch erfolgende Veranderung des zuerst gebildeten Al(OH)3. Eine Er- 
lióhung der Fallungstemp. wirkt im gleichen Sinne. Vf. untersuchte weiter den Ver- 
łauf des EV. beim Erhitzen der Probcn. Aus der EV.-Kurve ist folgendes ersichtlich: 
Anfangliches Absinken des EV. wegen Schrumpfung des Al-Nd. infolge H20-Abgabe, 
ab 150° Ansteigen des EV. wegen Neubldg. von AlOOH, ab 300° langsames Absinken 
des EV. wegen der langsam erfolgenden KornvergroBerung des sich bei 300° bildenden 
y-Al20 3> zwischen 1080 u. 1200° ein sehr rasches Ansteigen u. Abfallen des EV. infolge 
Umwandlung in a-Al20 3, anschlieBend wieder ein Ansteigen des EV. wegen der zu- 
nehmenden Molekularbewegung. Die Strukturanderung zwischen 10S0 u. 1200° wurde 
auch an Rontgendiagrammen verfolgt. Beim Aufbewahren im Exsiecator fiel das EV. 
infolge Schrumpfung der Praparate. (Z. physik. Chem. Abt. A. 174. 49—59. Sept. 
1935. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Institutf. Chemie, Chem.-radioakt. Abtlg.) WlNKL.

H. J. Schumacher, Die thermische Zersetzung von Ozon-. Einige Bemerkungen zu 
der Arbeit von M. Ritchie iiber dcnselben Gegensland. Es wird gezeigt, daB der von 
RlTCHIE (C. 1935. I. 8) angenommene Mechanismus fur die therm. Zcrs. nicht richtig 
sein kann, so daB auch die darauf gegrundeten Folgerungen u. Berechnungen hinfallig 
werden. AuBerdem deutet der Umstand, daB die von RlTCHIE gefundenen Zersetzungs- 
geschwindigkeiten viel groBer ais die von GLISSMANN iu. S c h u m a c h e r  (C. 1933. II. 
1964) unter vergleichbaren Bedingungen erhaltenen Werte sind, darauf hin, daB RlTCHIE 
nicht die homogene, sondern die katalyt. Zers. von 0 3 gemessen hat. Dies wiirde alle 
Abwcichungen erkliiren. (Proc. Roy. Soe., London. Ser. A. 150. 220—22. 1935. 
Berlin, Univ., Phys.-chem. Inst.) ZEISE.

T. M. Łowry und J. T. Lemon, Eine blaue Flamme in dem System iV20 5-03. 
Beim Leiten eines Gemisches von N20 5 u. ozonisiertem 0 2 durch ein Glasrohr, das 
an einer Stelle durch eine ldeine Flamme erhitzt wird, tritt kurz vor der Flamme durch 
N 0 2-Bldg. Braunfarbung auf, der eine schmale blaue Flammenzone yorausgeht, die 
von Zeit zu Zeit mit einer Gesehwindigkeit von etwa 10 cm pro Sek. nach der Ein- 
trittsstelle der Gase zuriickschlagt, wobei sich das ganze Rohr mit braunen Dampfen 
fiillt. Bei geringer N20 5-Konz. tritt kein Zuriickschlagen ein. Vff. yermuten, daB 
die Bldg. u. das Verschwinden der blauen Zone auf die Bldg. u. Zers. eines hóhcren 
Stickstoffoxydes zuruckzufiihren ist z. B. nach: N ,0 5 +  0 3 =  2 N 0 3 (blau) +  0 2; 
2 N 0 3 =  2 NO., +  0 2. Die Temp. an der Stelle des Auftretens der Flamme liegt wahr- 
seheinlich unter 100°. (Naturę, London 135. 433. 1935. Cambridge, Univ. Chem- 
Lab.) G e h l e n .

H. Reinhold und Heinz Seidel, Die Kinetik der Bildung von Schwefelsilber ans 
Silber und Schwefd bzw. Schwefehoasserstoff. Die Rk.-Gesehwindigkeit der Anlauf- 
rkk. I—VIII wurde nach der Draht- (vgl. REINHOLD u. MÓHRING, C. 1935. II- 1128) 
u. Wagemethode (vgl. T u b a n d t , R e i n h o l d , N e u m a n n , C. 1933. I . 3422) bei ver- 
sehiedenen Tempp. bestimmt. Fiir die Rkk. I, II, III, VII ist die Diffusion der Kompo- 
nenten in der Anlaufschieht geschwindigkeitsbestimmcnd. Die Anlaufkonstante (vgj- 
REINHOLD u . M o h r in g , 1. c.) von I u. III laBt sich darstellen ais k — 1 7 -e—10500 >



1 9 3 6 .  I . A . A l l g e m e in e  u n d  p h y s ik a l is c iie  C h e m ie . 4 9 7

die Berechnung nach der Diffusionstheorie von WAGNER (C. 1 9 3 3 . I .  368G) crgibt 
k =  17-e- 10700/21 u. entsprechend fur II k —  10~5- e ~ 970/T u. fiłr VII k —  4 -1 0 - 9 - 
e—000/21. Fur die Rkk. V u. YI ist die Teilrk. an der Phasengrenze Ag2S/H2S bestimmend 
fiir die Geschwindigkeit. Diese ist annahernd proportional dem Partialdruck des S 
im H2S-Gleichgewicht. Die Resultate fur Rk. IY lassen sich befriedigend darstellen, 
wenn man annimmt, dafi bei hohen Tempp. die Diffusion, bei niedrigen Tempp. die 
Teilrk. an der Phasengrenze Ag2S/S die Geschwindigkeit bestimmt. Bei mittleren 
Tempp. sind die Geschwindigkeiten beider Rkk. von gleicher Grofienordnung.

I 2 Ag +  Sn. =  /?-Ag2S n  2 Ag +  Sfi. =  a-Ag2S
m  2 Ag +  Sg =  /J-Ag„S IY 2 Ag +  Sg =  a-Ag„S

V 2 Ag +  H2S =  |S-Ag2S +  H2 VI 2 Ag +  H2S =  a-Ag2S +  H2
YII Ag +  */2 J2 =  a-AgJ V in  2 Ag +  Tc =  a-Ag2Te.

(fl =  fliissig, g =  gasformig.) (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 4 1 . 499 bis 
507. Aug. 1935. Halle.) H uth.

Gabriel Valensi, Kinetik der Oxydation von Melallfaden. In Fortsetzung seiner 
Unterss. iiber die Oxydationsfahigkeit des Ni (C. 1 9 3 5 . II. 3491) behandelt der Vf. 
theoret. die Geschwindigkeit der Oxydation von Faden zweiwertiger Metalle, u. zwar 
fur die Falle, wo das Oxyd ein grofleres VoI. einnimmt ais das Ausgangsmetall. Es ergibt 
sich, daC im Verlauf der Oxydation der Oxydationsgrad sich proportional mit der Zeit 
iindert. Tragt man die Zeit graph. gegen den Oxydationsgrad auf, so kann die Neigung
der Geraden ausgedruekt werden durch C — 0,2514 (a/r02), wo r0 den Durchmesser
des Metallfadens im Ausgangsstadium bedeutet u. cc fiir Ni ll,462-e~22 l20/r  ist. Die 
Ubercinstimmung zwischen den theoret. u. experimentell gefundenen Werten von O 
fur verschiedene Tempp. ist gut. Ais letzter Satz ergibt sich, dafi alle Faden des gleichen 
Metalls dem gleichen Oxydationagesetz m =  f  (z) folgen, wo z =  t/r02 bedeutet. (C. R. 
hebd. Sśances Acad. Sci. 2 0 1 . 602—604. 7/10. 1935.) G o ttfr ie d .

Horacio Damianovich, Traghe.it und chemische Aktivitdł der Edelgase. VI. Ab- 
gabe von Helium durch die Platin-Heliumverbindung und durch Radiumsalze bei ver- 
schiedenen Temperaluren. (An. Inst. Investigac. cient. tecnol. 3 /4 . 5—19. 1934. — 
C. 1 9 3 5 . II. 1847.) R. K. Mu l l e r .

Horacio Damianovich, Trdgheit und chemische Akthitat der Edelgase. VII. Die 
Einwirkung von Helium auf Wismut unter dem Einflu/3 elektrischer Entladungen bei 
niedrigem Druck. (VI. vgl. vorst. Ref.) Bei einem Druck von der Grofienordnung 
1—2 mm Hg wird Ho von Bi unter dem EinfluB elektr. Entladungen teilweise gebunden. 
Die Unters. des erhaltenen Prod. ergibt einen He-Geh. von 4,5 ecm pro g Bi. (An. 
Inst. Investigac. cient. tecnol. 3 /4 . 20—22. 1934.) R. K. Mu l l e r .

Horacio Damianovicłl, Beitrag zur Kenntnis der kathodischen Zersłaubung. (Vgl. 
C. 1 9 3 5 . I. 1027. 1028.) Die in den schon referierten Arbeiten enthaltenen Unterss. 
werden besprochen u. erganzt. Das Verhaltnis von Pt u. He in den beobachteten grob- 
kornigen Ausbliihungen lafit darauf schliefien, dafi der Pt-tlberschuB in Krystallen ent- 
halten ist, dereń Oberflache mit einer monomolekularen Schicht eincr Pt-He-Verb. be- 
deckt ist. Die fur eine Verb. PtsHe berechnete D. (18,06) stimmt mit der experimentell 
gefundenen (17,0) befriedigend uberein. Wird einer Pb-Kathode gegeniiber ein Blech- 
streifen senkrecht angeordnet, dann finden sich auf diesem nach elektr. Entladung unter 
niedrigem Druck in He-Atmosphare zerstaubte Pb-Teilchen. Fiir diese Erscheinung 
sind yerschiedene Erklarungen moglich, die noch einer experimentellen Nachpriifung 
bedurfen. (An. Inst. Investigac. cient. tecnol. 3 /4 .  23—31. 1934.) R. K . M u l l e r .

Josś Piazza und Horacio Damianovich, Themmche Zersetzung reversibler und 
irreversibler Systeme, die eine Gasphase bilden. I. Kathodisches Platinozyd und auf 
chemischem Wege erhaltenes Platinoxydhydrat. (Vgl. C. 1 9 3 4 . I. 2544. 1 9 3 5 . I. 1028.) 
Das bei der kathod. Zerstaubung in 0 2-Atmosphare erhaltene Pt-Oxyd ist im Verh. 
bei der therm. Zers. u. nach Rontgenunters. ident. mit dem aus H2p?t(OH)6] erhaltenen 
Pt02. Die Zers.-Kurven des kathod. erhaltenen Pt-Oxyds zeigen analoge Haltepunkte 
u. Autokatalysccrscheinungen wie die in elektr. Entladungen erhaltenen Pt-N- u. 
Pt-He-Verbb. (An. Inst. Investigac. cient. tecnol. 3 /4 .  32—45. 1934.) R. K. M u l l e r .

Josś Piazza und Horacio Damianovich, Thermische Zersetzung reversibler und 
irręversibler Systeme, die eine Gasphase bilden. II. Die Platin-Helium- und Platin- 
Sticlcstoffverbindungen und die Systeme reduziertes Platin, elektrolytischcs Platin und 
Kohlenstoff. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Systeme Pt-He u. Pt-N (durch elektr. Entladung 
m He- bzw. N2-Atmosphare zerstaubtes Pt) verhalten sich boi der therm. Zers. unter 
Gasentw. analog; beide zers. sich irreversibel, die Zers.-Geschwindigkeit steigt bei etwa
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100° u. sodann wieder bei einer Temp. iiber 200° plótzlicli an; geringe Unterschiede sind 
auf Verschiedenheiten der Bindung des Gases an das Metali zuriickzufuhren. Analogien 
in der therm. Zers. zeigen ebenso auch die Systeme Pt-O, elektrolyt. Pt-O, u. durch 
chem. Red. erhalfcenes Pt-O. Dagegcn ist die therm. Zers. von luftbeladener Cocoskohle 
boi niedrigen Tempp. reyersibel, zwischen 124 u. 139° ist hier Absorption bzw. Akti- 
yierung festzustellen. Vff. fiihren diese Unterschiede im Yerh. bei der therm. Zers. auf 
die Existenz yon chem. (oder Adsorptions-) Verbb. im oinen Falle u. dereń Fehlen im 
Falle der Kohle zuriick. (An. Inst. Invcstigac. ciont. teenol. 3 /4 .  46—56.1934.) R. K. Mu.

H. Damianovicłi und G. Berraz, Die BiMungswarme des Stickstoffmolekuls aus 
den durch łhermische Zersetzung des kathodisch gebildeien Pt-N in Freiheit gesetzten Atomen. 
(Vgl. C. 1 9 3 3 . II. 848.) Das durch kathod. Zerstaubung von Pt in Ns-Atmosphare 
erhaltcne Prod. gliiht bei raschem Erhitzen an  der Luft odor im Vakuum p lotz lich  
auf; Yff. nehmen an, daC diese Erscheinung auf die stark exotherme Bldg. yon N2 
aus den Atomen zuriickzufuhren ist u. unt-ersuchen den Vorgang im BU N SEN schen  
Eiscalorimeter unter Berucksiehtigung der durch einen Pt-Draht zugefuhrten Warme 
u. Mcssung der entwickelten Gasmenge, lim die Bldg.-Warmo yon N2 zu bestimmen. 
Es ergeben sich pro Mol N2 Werte von der GróBenordnung 150 000 cal (Mittelwerte 
zweier Vers.-Reihen: 191 000 u. 130 000 cal), die der zugrunde gelegten Annahme 
en tsp rech en . (An. Inst. Inyestigac. cient. tecnol. 3,/4. 61—71. 1934.) R. K. MULLER.

H. Damian cwich und C. Christen, In Wa&sersioffatmosphdre erhalłenes katho- 
disches Platin. Wahrend bei elektr. Entladungen in 0 2-, He- u. N2-Atmosphare 
Verbb. des Pt mit den Gasen erhalten wurden, ist dies in IL-Atmosphare noch 
nicht gelungen. Vff. untersuchen das Verli. des Pt bei elektr. Entladung in H„ yon
0,65—-5 mm Hg-Druok u. stellen fest, daB das Pt nach D., Loslichkeit in Konigs- 
wasser u. Rontgenspektrogramm yollig unyerandert geblieben ist. (An. Inst. In- 
yestigac. cient. tecnol. 3 /4 . 72—75. 1934.) R. K . M u l l e r .

A. Balloul, Cours de chimio. Paris: Libr. de 1’Enseignement technique 1935. (432 S.) 45 fr. 
Alexander Findlay, Practical physical ehemistry. 6th ed., rov. and enl. London: Longmans

1935. (330 S.) 8 s C d.
W. Mund, L’action chimique des rayons alpha en phase gazeuse. Paris: Hermann et Cie.

1935. (54 S.) 15 fr.
[russ.] Anna Borissowna Schechter, Chemisehe Rcaktionen in elektrischen Entladungen.

Leningrad-Moskau: Onti (152 S.) Rbl. 1.90.

A,. Aufbau der Materie.
N. S. Japolsky, Eine Tkeorie der Elemeniarteilćhen. I. Vf. leitet die mathemat. 

Ausdrucke fur ein System elektromagnet. Wellen, die kurz elektromagnet. Wirbel 
genannt werden, ab. Es wird gezeigt, daB auf der Grundlage der klass. E lektrodynam ik  
die Wirbel den Forderungen der Relativitatstheorie, der Quantenmechanik u. der 
DE BROGLIEschen Beziehung genugen miissen, um stabil zu sein. Die Wirbel besitzen 
elektromagnet. Tragheitsmomente u. die Beziehung zwischen ihren Massen u. ihren 
Energien folgt der ElNSTEINschen Formel. Sie besitzen also demnach Winkelmomente. 
Die Quantenbeziehung in jeder Form der Bewegung der Wirbel folgt aus den Gesetzen 
der Erhaltung der Energie u. des Winkelmomentes. Unter den Wirbeln miissen 2 yer- 
sehiedene Arten unterschieden werden, die von der Beziehung des elektr. u. des magnet. 
Vektors in ihrem elektromagnet. Feld abhangen. Diese Wirbel befinden sich also im 
Polarisationszustand. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 20. 417—68. Sept. 1935. Leningrad, 
Technological Institute.) G. SCHMIDT.

E. J. Williams, Die Wechselbeziehung einiger Zusammensto(lproblemc mit der 
Strahlungstheorie. Vf. betraehtet die Bedingungen fur den Ersatz des Feldes eines 
elektr. Teilehens b ei ZusammenstoBprozessen durch ein Strahlungsfeld. Es wird eine 
allgemeine Formel fiir das Spektrum der aquivalenten Strahlung aufgestellt. U nter 
Verwendung der angenaherten Formel fiir das Spektrum werden yerschiedene Effekte, 
d ie  durch elektr. Teilchen hervorgerufen werden, bereits aus den E rgeb n issen  der 
Strahlungstheorie abgeleitet. Die in dieser Richtung betraehteten Erscheinungen 
erfassen die Ionisation von Atomen durch elektr. Teilchen, die K e rn z e r tr i im m e ru n g  
durch schnelle Elektronen, StrahlungszusammenstoJ3e, Erzeugung yon Elektronen- 
paaren im Felde eines Atomkerns durch hochenerget. Quanten u. Elektronen u. die 
Spaltung eines Quants in einem Kernfeld. Die Behandlungsmethode zeigt in einigen

Photochem. Unters. organ. Verbb. vgl. S. 533.



1 9 3 6 .  I . A j. A u f r a u  d e r  Ma t e r i e . 4 9 9

Fallen, daC die theoret. Grundlage der bestehenden Formeln sehr elemcntar ist. (Kong. 
dansk. Vidensk. Selsk., mat.-fysiske Medd. 13. Nr. 4. 48 Seiten. 1935. Kopenhagen, 
Inst. fur theoret. Physik.) G. S c h m i d t .

J. C. McLennan, E. F. Burton und A. Pitt, Die Verlangsamung der Neutronen 
durch Protonen. Wird eine Neutronenąuelle mit H2-haltigem Materiał umgeben, so 
yerlieren die Neutronen beim ZusammenstoB Energie an die Protonen. Nach etwa 
20 StoBen ist ilire Energie auf die GroBe der durch therm. Bewegung heryorgerufenen 
herabgemindert. Zur Beobachtung des Effektes, ob die Temp. auf die D. eines Neu- 
tronengases einwirkt, wird die Aktiyitat gemessen, die in einem Ag-Zylinder, der eine 
Neutronenąuelle umgibt, heryorgerufen wird, wenn beide 1. durch Luft, 2. durch W. 
bei Zimmertemp. u. 3. durch fl. H2 (—253°) eingeschlossen werden. Das Ag wird 
bis zu seinem Gleichgewiehtswert aktiriert u. seine Radioaktiyitat mit einer Ionisations- 
kammer u. einem Elektrometer gemessen. Es werden die Aktm taten bei der Ent- 
fernung des Ag von der Neutronenąuelle fur die obigen 3 Fiille angegeben. Im Ver- 
gleich zum ersten Fali nimmt die Aktiritat im zweiten Falle um das 2 ,2-fache zu. 
(Naturę, London 135. 903. 1935. Radium Beaeh Therapy Research London, Uni- 
yersity of Toronto.) G. S c h m id t .

P. B. Moon und J. R. Tillman, Nachweis iiber die Geschwindigkeiten langsamer 
Neutronen. Zum experimentellen Nachweis von Neutronen mit therm. Energie werden 
die schnełlen Neutronen einer RaEm-Be-Quelle an H2-haltigem Materiał gestreut. 
Folgende Versuchsanordnung ermoglichte nach erfolglosen Verss. die Ggw. sehr lang- 
samer Neutronen festzustellen. Proben aus Ag, Rh u. J wurden nacheinander innerhalb 
eines langen hohlen Paraffin-Waehszylinders, dessen innerer bzw. auBerer Radius 2,1 
bzw. 3,7 cm war, angeordnet. Die Strahlenąuelle befand sich in einer Ausbuchtung 
des auBeren Wachses. Es wird die /3-Aktiyitat, die in jeder Probe angeregt worden ist, 
beobachtet, wenn die ganze Anordnung Zimmertemp. besaB. Daraufhin wurdo der 
innere Waehszylinder u. die Proben auf die Temp. des fl. 0 2 (90° K) gebracht u. die 
Beobachtungen wiederholt. Die Verhaltnisse der induzierten Radioaktiyitat mit dem 
k. Waclis u. dem Wachs bei Zimmertemp. betrugen: 1,26 ±  0,04 fiir Ag (Halbwerts- 
zeit: 25 Sek.); 1,29 ±  0,04 fur Ag (150 Sek.); 1,23 ±  0,07 fur Rh (44 Sek.); dagegen 
nur 0,84 ±  0,06 fur J (25 Min.). Aus den Ergebnissen wird gesehlossen, daB cin merk- 
licher Anteil der Neutronen Energien besitzt, die mit denen der therm. Bewegung ver- 
gleichbar sind, u. therm. Gleichgewicht mit dem Medium erreiclien kann, durch welches 
die Neutronen gehen. (Naturę, London 135. 904. 1935. London, Imperial College 
of Science and Technology.) G. SCHMIDT.

J. R. Tillman und P. B. Moon, Selektive Absorption langsamer Neutronen. Die 
Verss. der Vff. bestatigen die bei J gefundene selektive Absorption der langsamen 
Neutronen. Die Messungen werden auf Ag- u. Cu-Absorber ausgedehnt, wo ahnlicho 
obgleich etwas geringere Seloktivitat beobachtet wird. Die A ktm tat wird bei Ver- 
wendung von Hohlzylindern aus Ag, Cu u. J in Form einer Tabelle angegeben. Aus 
den Ergebnissen geht hervor, daB yerschiedene Kerne Neutronen mit verschiedenen 
Geschwindigkeiten vorziehen. In Verb. mit dem Temp.-Effekt auf die Eigg. der Neu
tronen kann gezeigt werden, daB die numer. Werte des Verhaltnisses der Aktivitaten, 
die durch Neutronen mit yersehiedenen Tempp. angeregt worden sind, nur in bczug 
auf die geometr. Bedingungen des in Frago kommenden Vers. von Bedeutung sind. 
Ein wichtiger Faktor ist die Dicke der H2-haltigen Schicht, dereń Temp. geandert 
wird. Messungen des Verhaltnisses der Aktmtat bei 90° EL zu der bei 290° K liefem  
folgendes Ergebnis: Cu (5 Min. Halbwertszeit) 1,25 ±  0,05; Ag (25 Sek.) 1,17 ±  0,04; 
J (25 Min.) 1,10 i  0,03. (Naturę, London 136. 66—67. 13/7. 1935. London, Imperial 
College of Science and Technology.) G. S c h m id t .

Louis N. Ridenour und Don M. Yost, Absorption langsamer Neutronen in Silber. 
Bei der Messung der Absorption langsamer Neutronen in yersehiedenen Elementen 
wird ais Neutronennachweis gewohnlich Rh, zuweilen auch Ag benutzt. Bei den ver- 
schiedenen untersuchten Elementen werden groBe Differenzen in der Absorption ge- 
funden. Die Entfernung von Neutronen aus dem Biindel durch absorbierende Sehiohten 
riihrt yom EinfangprozeB u. yon der elast. Streuung her. Es wird angenommen, daB 
der erste ProzeB wegen der groBen Wirkungsąuersehnitte fiir langsame Neutronen 
in den untersuchten Elementen yorherrschend ist. Vff. bestimmen die Absorption 
der Neutronen in Ag unter Benutzung von Ag, Cu, V, Br u. J ais Neutronennachweis- 
wemente. Die geometr. Bedingungen, unter denen die Bestrahlung der einzelnen 
Proben durchgefuhrt worden ist, werden angegeben. Die Neutronenąuelle wurde aus
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Be oder B u. Ra Em mit einer Aktm tat von 100—200 Millicuries gebildet. Die Akti
yitat der Nachweiselemente nach der Bestrahlung wurde mit einem Elektroskop ge
messen. Die gefundenen Aktiyitaten waren in allen Fallen leicht meBbar, sie bc- 
trugen etwa das 2—25-fache des durch Hóhen- u. lokalen Strahlungen heryorgerufenen 
Hintergrundes. Die zwischen Br, J u. den anderen Nachweiselementen gefundenen 
Unterschiede in den Halbwertsdicken scheinen yon der Tatsache herzuriihren, daB 
die durch die yerschiedenen Nachweiselemente eingefangenen Neutronen in vcr- 
schiedenen Energiegebieten liegen. Unabhangige Verss. ergaben, daB der Effckt der 
elast. Streuung langsamer Neutronen in .Ag nicht mit dem des Neutroneneinfangs 
yergleichbar war, so daB die geeamte beobachtetc Absorption der letzteren Erscheinung 
zugesehrieben werden muB. (Physic. Rey.- [2] 4 8 . 383—84. 15/8. 1935. California 
Institute of Technology.) G. S c h m id t .

C. H. Collie, J. H. E. Griffiths und L. Szilard, Zusammenstdpe zwischen Neu
tronen und Diplonen. Geht ein Neutronenstrom durch eine Materieschieht, so gehen 
Neutronen aus dem Strom durch Absorption u. Streuung yerloren. Die Streuung 
kann yermieden werden, wenn die Neutronenąuelle in den Mittelpunkt eines kugel- 
formigen Streuers gebracht wird. Bei dieser Anordnung muB jede Verringerung der 
Anzahl der Neutronen im Strom der Absorption durcli das Materiał der Kugel zu- 
geschrieben werden. Zur Best. der Intensitat eines Neutronenstromes muB die in- 
duzierte Radioaktiyitat gemessen werden, die in einer diinnen Materieschicht, wie 
Al oder Rh, erzeugt worden ist. Die so erzeugte Radioaktiyitat ist proportional der 
Lange der Neutronenbahn in der Nachweissubstanz. Zur Vermeidung yon Sekundar- 
offekten besitzt boi den Yerss. der Vff. die Nachweissubstanz die Form einer Kugel. 
Untersueht wurde der Durchgang schneller Neutronen durch DsO u. H20 . Die Neu
tronenąuelle u. das GefaB mit D20  war yon einem Ni-Zylinder umgeben, der kleine 
kugelformige Nachweisauffanger auf seiner inneren Oberflache hatte. Nach der Akti- 
yierung wurde der ZyHnder iiber einen zylindr. Al-Zahler zur Messung gestiilpt. Die 
Ergebnisse mit yerschiedenen Neutronennachweissubstanzen werden angefiihrt. Die 
Reduktion der Aktiyitat der Naehweissubstanzen, die durch den Neutronenstrom 
angeregt worden sind, kann auf 2 verschiedene Arten erklart werden: entweder 
werden die Neutronen durch wahre Absorption entfernt, oder dio Neutronen sind nach 
Verlangsamung durch einen ZusammenstoB weniger wirksam zur Anregung kiinst- 
lieher Radioaktiyitat. Diese beiden Annahmen werden diskutiert. DaB die 
Neutronen eine gróBere Geschwindigkeitsabnahme beim ZusammenstoB mit 
Protonen erleiden, ist durch unabhangige Verss. iiber die Anregung des Ag be- 
statigt worden. (Naturę, London 1 3 5 . 903—04. 1935. Oxford, Clarendon Labo- 
ratory.) G. S c h m id t .

Z. O liano, Sekundaremission aus Elementen, die mit Neutronen bombardiert werden. 
(Rend. Seminar. Fac. Sci. R. Univ. Cagliari 4 . 94— 96. 1934. — C. 1 9 3 5 - L  
3759.) R. K. M u l l e r .

G. Sugden, Radioaklivitdt einiger seltener Elemente, die durch Neutronen- 
beschiejiung erzeugt worden sind. Vf. stellt die Ergebnisse der Verss. iiber dio Halb- 
wertszeiten u. die relatiyen Intensitaten yon den Elementen Ag, J, Eu, Tb, Er, Yb 
u. Ge, die mit Neutronen beschossen werden, auf. Die Neutronen werden aus RaEm- 
Quellen bis zu 100 Millicuries erhalten. Die erzeugte Radioaktiyitat wird mittels 
eines GEIGER-MULLER-Zahlers gemessen. Die meisten Bestrahlungen werden in der 
Mitte eines groBen Paraffin-Wachsblockes ausgefiihrt. Aus den Ergebnissen geht her- 
yor, daB Eu im Vergleich zu Ag eine bemerkenswert hohe Aktiyitat zeigt. Da die 
20 Sek.-Halbwertszeit des Ag eine 4-fach groBere Intensitat ais die der langeren Halb- 
wertszeit liefert, gibt Eu etwa das 4-fache der Gesamtaktiyitat von beiden Halbwerts- 
zeiten des Ag. Der W.-Effekt fur Eu wird roh bestimmt, die Aktiyitat nimmt um 
das 40-faehe durch Bestrahlung der Probe in dem Wachsblock zu. Eine Probe von 
Gd20 3, die yollkommen yon Eu u. Tb befreit worden ist, liefert keine nachweisbare 
Aktiyitat mit den benutzten Strablenąuellen. (Naturę, London 1 3 5 . 469. 193a- 
London, Birkbeck College.) G. S c h m id t .

Seishi Kiknchi, Shigeo Nakagawa und Hiroo Aoki, Der Fermi-Protoneffekt in 
Silber. Bei der Unters. der induzierten Radioaktiyitat durch Neutronen, die durch 
BeschieBung yon D 2 mit Diplonen herrorgerufen wird, beobachten Yff., daB die Aus- 
beute des in Ag erzeugten Radioelementes um den Faktor 10 zunimmt, wenn die 
Ag-Probe mit einer Paraffinschicht yon 3,5 cm Dicke wahrend der Esposition um
geben ist. Diese Beobachtung deutet auf einen FERMI-Protoneffekt. Die mit einem



1 9 3 6 .  I . A ,. A u f b a u  d e k  M a t e r ie . 5 0 1

GEIGER-Ziihler erhaltene Abfallskurye wird wiedergegeben u. zeigt, daB sie. sich nicht 
durch eino einfache Exponcntialkurve ausdrucken laBt. Die Halbwertszeifc ist etwa 
30 Sek. beim Beginn u. wird angenahert 2—4 Min. nach eingestellter Bestrahlung. 
Der Verlauf der Abfallskurve wird diskutiert. (Naturę, London 1 3 5 . 905. 1935. 
Osaka, Imperial Uniyersity.) G . S c h m id t .

H. J. Walkę, Die Nichtbeobachtung induzierter p-Radioaktivitat bei leichten Ele
mentem. (Vgl. C. 1 9 3 5 . I. 517.) Aus den Verss. iiber die Erzeugung yon /3-radioakt. 
Isotopen durch BeschieBung stabiler Elemente mit Neutronen geht horror, daB sich 
bei den leichten Elementen mit Kernladungszahlen kleiner ais der des F keine induzierte 
jS-Radioaktivitat nachweisen laCt. Es zeigt sich, daB dieses Ergebnis mit dem Kem- 
aufbau, der isotop. Zus. u. der diesen Elementen zugeschriebenen Stabilitat uberein- 
stimmt. Nach einleitender Betrachtung der H-Isotopen wird der H^-Kem behandelt, 
der bestimmt /?-radioakt. ist u. spontan in He24 wie folgt umgewandelt wird: Hi4 ■ -->■ 
P — >- He24. Wegen der groBen Stabilitat des He24 besitzt das Isotop H i4 wahrschein- 
lich eine sehr kurze Lebensdauer, wahrend der es hochenerget. Zertriimmerungs- 
elektronen emittiert. Die groBe Stabilitat von He24 erklart die Tatsache, daB keine 
/?-Radioaktivitat bei der BeschieBung yon He mit Neutronen nachgewiesen werden 
kann. He26 wird gebildet, wenn He25 ein Neutron einfangt; der neugebildete Kern 
ist radioakt. Es gilt folgende Rk.: He26 — >- p — y  Li36. Es wird angenommon, 
daB Einfangprozesse, die wahrseheinlich mit Neutronen niedriger Energie auftreten 
kónnen, mit Neutronen aus einer Po +  Be-Quelle bei den Elementen mit niedriger 
Kemladungszahl unwahrscheinlich werden. AnschlieBend werden die Zertrummerungs- 
prozesse von Be.,9 u. B510 angegeben. Das Eehlen der /3-Radioaktivitat bei C wird mit 
dem isotop. Aufbau u. der Kernstabilitat in Verb. gebracht. Das seltenere Isotop C613 
existiert in so geringer Haufigkeit, daB Neutronenrkk. dieses Isotops wahrscheinlieh 
so selten yorkommen, daB sie yemaehlassigt werden konnen. Die Rkk.: 
c y 3 +  n — >- C614 — iy  N , 14 +  P U. C,» +  n — >- Be410 +  a; B e/" — y  B5“  +  P 
sind moglich, jedoch ist die Haufigkeit yon C613 zu gering, um den Nachweis der sich 
ergebenden Radioaktiyitat zu ermoglichen. Im Falle yon N  kann der indirekte Beweis 
erbracht werden, daB induzierte ^-Radioaktiyitat wahrseheinlich beobachtet wird, 
wenn N in geeigneter Form, z. B. ais NH4N 0 3 mit Neutronen beschossen wird. Der 
Pall yon O ahnelt dem des C, da die Verss. iiber die Kernumwandlung yermutcn lassen, 
daB 0 816 einen besonders stabilen Kern besitzt, der wahrseheinlich aus einer engen 
Verb. von 4 a-Teilchen besteht. Da die Isotopen 0 817 u. 0 818 nur in sehr geringen 
Mengen auftreten, kommen Kernrkk. dieser Isotopen wahrseheinlich selten vor, u. ob-
gleich der EinfangprozeB 0 818 +  n — y  Os1S); 0 819 — y  p ---- y  F919 zur Erklarung der
Abwesenheit von Os19 u. des Aufbaues yon F aus O erforderlieh ist, ist es unwahrschein- 
lieh, daB unter den gegebenen experimentellen Bedingungen induzierte /?-Radioaktivitat 
wegen der geringen Haufigkeit der Isotopen beobachtet wird. (Philos. Mag. J. Sci. 
[7] 2 0 . 266—74. Aug. 1935. Exeter, Univcrsity College.) G. S c h m id t .

H. J. W alkę, Induzierte p-Radioaktivitat durch (t-Tcilchenbcschiefiung. Bei der 
BeschieBung leichter Elemente mit a-Teilchen wurde aus He, Li, Be, C u. O keine 
Protonenemission beobachtet. Die groBe Stabilitat dieser Isotopen wird durch dia 
ASTONschen Verss. u. durch ihr Verh. bei der BeschieBung mit Ionen hoher Ge- 
schwindigkeit bestatigt. Li u. Be konnen jedoch durch a-Teilchen unter Neutronen- 
emission zerstort werden. Wahrend die Struktur 2 a +  n fur Be4° die Erklarung 
liefert, weshalb yon diesem Isotop keine Protonen bei a-TeilehenbeschieBung emittiert 
werden, ist es schwer zu erkennen, weshalb keine Protonenemission aus Li bei der 
BeschieBung mit a-Teilchen beobachtet worden ist. AuBerdem haben die Verss. er- 
geben, daB allc Elemente, welche bei a-TeilehenbeschieBung Protonen emittieren, 
aueh Neutronen aussenden u. daB vielo Kerne Protonen sowio Neutronen aussenden. 
Nachdem yon M e i t n e r  gezeigt worden ist, daB eine Neutronenemission der Positronen- 
radioaktiyitat folgt, wenn Li mit a-Teilchen beschossen wird, wird angenommen, daB 
eine Protonenemission aus diesem Element ebenfalls beobachtet werden sollte. Neben 
der fiir den letzten EmissionsprozeB erwartetcn Rk. werden die Rkk. fiir die Neutronen- 
u. Protonenemission aus B angefiihrt. Folgende Rkk. aus den strukturahnlichen Kernen 
Lis* u. B5n  werden ais moglich betrachtet:
o a — y  -6 ®410 +  P ; Li3? +  “ — V  +  n ; Bs1:1 +  a — ^ C«U +  P-achlieBlich wird die Erzeugung yon /S-radioakt. Isotopen durch Protonenemission aus 
Isotopen wio Ofi17, Ne™21 usw. ais moglich angesehen. (Naturę, London 1 3 5 . 905. 
1/6. 1935.) o f e  Q ScmiIDT_
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P. Savel, Beitrag zur Untersuchung der kiinstlichen Zertrummerung der Elemente. 
Unter Verwcndung einer Hoohdruckionisationskammer, die mit einem sehr empfind- 
lichen Elektrometer verbunden ist, werden die in versehiedenen leiehten Elementen 
unter der Wrkg. der a-Teilchen des Po angeregten Strahlungen gemessen. Es wird 
die Natur, die Energien u. die Emissionsbedingungen der in Li, F, Na, Mg u. Al an
geregten Strahlungen bestimmt. AuBerdem wird eine elektromagnet. Stralilung nach- 
gewiesen, die im N  angeregt worden ist. SchlieBlich wird eine Best. der Zertriimme- 
rungsausbeute bei Emission von y-Quanten oder Neutronen durehgefiihrt. Bei der 
Diskussion der experimentellen Ergebnisse werden verschiedene Annahmen angefiihrt, 
die den Ursprung jeder der angeregten Strahlungen erklaren konnen. Danach seheint 
die Emission der Neutronen aus allen untersuchten Elementen eng mit der Emission 
der Positronon vcrbunden zu sein; die Emission der beobachteten y-Strahlcn seheint 
von mehreren Anregungsprozessen herzuriihren. So z. B. wird im Falle von Li, N u. F 
ein Teil der elektromagnet. Strahlung durch einen AnregungsprozeB ohne Einfangen 
des a-Teilchens u. ohne Umwandlung ausgesandt, der andere Teil geht aus einer Zer
trummerung mit Einfangen des a-Teilchens u. mit einer Emission von Protonen u. 
Neutronen hervor. Es wird auf die Bedeutung der genauen Kenntnis der Zertriimme- 
rungsausbeute auf die Erforschung der Kernstruktur der Elemente hingewiesen. 
(Ann. Physique [11] 4. 88—136. Juli/Aug. 1935. Paris.) G. S c h m id t .

Robley D. Evans und M. Stanley Liyingston, Eine Beziehung unter den Kem- 
zerlrummerungsprozessen. Die Verff. zur Erzeugung u. zum Nachweis der yerschiedenen 
Strahlungen bei Strahlungsprozessen sind so yorschieden, daB einige Resultate in einer 
Weise zusammengefaBt worden sind, die eine Beziehung zwischen den yerschiedenen 
Zertriimmerungsprozessen herbeifuhrt. Es besteht die Móglichkeit, die aus diesen 
Ergebnissen gewonnenen Daten in ProzeBtypen zu ordnen. Vff. yersuchen unter Be- 
nutzung der zusammengefaBten Ergebnisse, Tabellen aufzustellen, die allo beobachteten 
Zertrummerungstypen einschlieCen, u. Annahmen fiir weitere experimen telle u. theoret. 
Unterss. iiber Kemprozesse abzuleiten. (Rev. mod. Physics 7. 229—36. 1935. 
Massachusetts Institute of Technology, Cornell Uniyersity.) G. SCHMIDT.

M. A. Tuve, L. R. Hafstad und O. Dahl, Hochspannungstechnik fiir Kern- 
physikuntersuchungen. Vff. beschreiben die fiir Kernumwandlungen entwickelte An
ordnung, bei der 2 elektrostat. Generatoren u. mehrere unterteilte HochspannungJ- 
róhren fiir die Erzeugung von Protonen u. Deutonen hoher Geschwindigkeit benutzt 
worden sind. Mit einem Generator wurde prakt. eine Grenzspannung bis zu 1300 kV 
(positiy) erreicht. (Physic. Rey. [2] 48. 315—37. 15/8. 1935. Carnegie Institution of 
Washington.) G. SCHMIDT.

C. Hurst, Radioaktivitat des Kaliums. Nach K l e m p e r e r  liefcrt die Forderung 
der Esistenz eines radioakt. Isotops K u40 mit einem groBen Kernspin die wahrschein- 
lichste Erklarung fiir die Radioaktivitat des K. Nach Ansicht des Vf. ist jedoch der 
Wert des Kernspins (4 oder 5 Einheiten) zu hoeh gegriffen, um eine ausreichend groBe 
Halbwertszeit fiir dieses Isotop zu erhalten. Das Vorhandensein eines kleinon Kcrn- 
spins dieses Isotops wurde den Widersprueh zwischen /S-Geschwindigkeit u. Lebens- 
dauer erklaren. (Naturę, London 135. 905. 1935. Osford, Jesus College.) G. S c h m .

Hannes Al£vćn, Registrierung der Ionisationskurve ein-es einzigen a.-Teilchens. Vf. 
beschreibt mit Hilfe einer schemat. Darst. die Anordnung zur Registrierung der 
lonisationskurye eines einzigen a-Teilchens. Bei dieser Anordnung ist die Auffang- 
elektrode mit einem Verstarkersystem yerbunden. Es besteht die Móglichkeit, 
H-Teilchen in der gleichen Weise zu registrieren. Sobald die Oscillogramme geeicht 
sind, laBt sich sofort die Art des Teilchens u. die Lange seiner Bahn bestimmen. Wird 
der Ionisationskammer eine geometr. Form gegeben, die fiir sehr schwache Praparate 
geeignet ist, so kann diese Anordnung auch fiir die Unters. von Kernrkk. mit Vorteil 
benutzt werden. (Naturę, London 136. 70. 13/7. 1935. Upsala, Univ.) G. S c h m id t .

R. Gregoire, Ober die Braggsche Kursę der H-Strahlen. Yf. bestimmt mit einer 
Ionisationskammer, die mit einem Verstarker yerbunden ist, die Ionisation eines jeden 
a-Strahls einer Po- Quelle. Wird die Ionisation ais Funktion der Entfernung der Kammer 
yon der Quelle aufgetragcn, so wird eine Kurye erhalten, die bis auf die beiden letzten 
mm der B a h n  mit der nach der gewohnlichen Methode erhaltenen BRAGGschen Kurve 
zusammenfallt. AuBer der durch die a-Strahlen heryorgerufenen Kurye wird noch 
eine geringe Anzahl yon Strahlen (etwa l°/0) gefunden, dereń mittlere Ionisation inner- 
halb der der groBten Anzahl der Strahlen liegt. Wird ais Einheit die maximale Ionisation 
der a-Strahlen genommen, so zeigt sich eine zweite BRAGGSche Kurye, die in der ersten



1 9 3 6 . I . Aj. A u f b  a  u  d e r  M a t e r i e . 5 0 3

enthalten ist. Diese Kurve bezieht sich auf Strahlen, die die gleiche extrapoIierte 
Reichweite wie die der a-Strahlen besitzen. Die groBte Ionisation liegt bei 31 mm u. 
betragt etwa 50% des Ionisationsmaximums der a-Strahlen. Aus den Betrachtungen 
geht hervor, dafi es sich bei diesen Strahlen urn H-Strahlen handelt. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Soi. 200. 2164—66. 24/6. 1935. Paris.) G. S c h m id t .

A. Boutaric, Der gegenwartige Stand unserer Kenntnisse iiber die Hohenstrahlen. 
(Vgl. C. 1935. II. 1505.) Zusammenfassender Bericht iiber die ersten Unterss. der 
Hohenstrahlen, iiber die gegenwartigen Methoden zum Nachweis der Hohenstrahlen 
u. iiber die neuesten Ergebnisse. (Gćnie cm l 107. (55.) 220—22. 7/9. 1935. 
Dijon.) G. S c h m id t .

H. J. Walkę, Absorption der Hohenstrahlen. Nach krit. Betrachtungen iiber den 
eingeschrankten Geltungsbereich der K LE IN -N lSH IN A -Form el fiir die Absorption von 
Ultra-y-Strahlen gelangt Vf. zu der Annahme, daB vor Aufstellung einer Hypothese 
iiber den Ursprung der Hohenstrahlen, die die Ubereinstimmung der berechneten u. 
beobachteten Absorptionskoeff. der Ultra-y-Strahlung verwertet, eine Theorie der 
Absorption entwiekelt werden muC, die die Kernwcchselwrkgg. beriicksichtigt. (Naturo, 
London 135. 472. 1935. Exeter, University College.) G. S c h m id t .

F. H. Newman und H. J. Walkę, Bemerkungen iiber die Hóhenstrahlenionen und 
die Schauer erzeugende Strahlung. Zusammenfassender Bericht iiber die Arbeiten ver- 
schiedener Autoren iiber die Schauererscheinungen. Insbesondere werden die Identi- 
fizierung der Schauer erzeugenden Strahlung mit Quanten, die Einteilung der Hohen
strahlen teilchen in 2 scharf getrennte Gruppen u. der Zusammenhang der Schauer 
erzeugenden Strahlung mit der weichen Gruppe der Teilchen behandelt. Aus den 
Ergebnissen kann gefolgert werden, daB, falls die Primarstrahlen Ionen hoher Ge
schwindigkeit so wie die Protonen sind, sio in Wechselwrkg. treten mit Kernen u. 
Anregung hervorrufen, ohne daB ein EinfangprozeB stattfindet. Die Schauer erzeugende 
Strahlung besteht wahrscheinlich aus Kern-y-Strahlung, die entweder von der Anregung 
der Keme in der Atmosphare oder von der Anregung der auftreffenden Teilchen selbst 
Łerruhrt. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 20. 263—66. Aug. 1935. Exeter, University 
College.) G. S c h m id t .

V. Dolejsek, t)ber eine Modifikation des Gesetzes von Moseley. (Vgl. C. 1930. I. 
447.) Erganzende Messungen der Abhangigkeit von vjE (v =  Freąuenz, i? =  Ryd- 
bergkonstante) der K -Linien leichter Elemente (vor allem in der Umgebung von N  — 
28) von der Ordnungszahl N  u. Vergleiche mit den nach dem abgeanderten MOSELEY- 
sclien Gesetz v /li =  a +  bN  +  cN- +  dN 3 +  ciY4 berechneten Werten zeigen, daB die 
Differenz A =  (v/i?)ber. — (v/Ż?)exp. period. Schwankungen unterliegt. Wenn die abge- 
anderteMoSELEYsche Gleichung in Anlehnung andie relativist.Formelvon SOMMERFELD 
in die biąuadrat. Form v/JR =  (a/4) {N  — <5)J +  (l/n2) ( N — y)2 gebracht u. die „Foin- 
strukturkonstante“ y  nach der Beziehung von B ohr u. CoSTER (Z. Physik 12 [1922] 
342) berechnet wird, lilBt sich jene Gleichung auf alle Elemente des period. Systems 
u. auf die anderen Elektronenschalen (L , M , N, O) ausdehnen. In gewissen Bereichen 
zeigt sich die MoSELEYsche Gleichung exakt gilltig. Die vorliegenden Messungen 
werden graph. mit den theoret. Formeln yerglichen. (Acta physic. polon. 2. 439—46.
1934. Prag, Karls-Univ. Inst. f. Spektroskopie.) Z E I S E .

Yvette Cauchois, Neue Messungen und Beobachtungen an dem. L-Emissions-
spektrum des Platins. Das £-Emissionsspektrum mirde mit 40—50 kV Anregungs- 
spannung aufgenommen. In einer Tabelle sind die gefundenen Wellenlangen u. Fre- 
ąuenzen zusammengestellt. y4 erschien ais deutlich getrenntes Dublett; 3 neue Linien 
wurden beobachtet. (C.R. hebd. Seances Acad. Sci. 201.598—600.7/10.1935.) G o t t f .

V. Dolejśek und M. Hylmar, t)ber die Feinstruktur der Diskontinuitat der 
Lin-Absorption der seltenen Erden. Von Yb, Gd, Sm, Nd,' Pr u. Ce wurde die Feinstruktur 
der Diskontinuitat der Lnl-Absorption bestimmt. Die zur Unters. gelangenden Proben 
wurden dargestellt durch Mischen der betreffenden Substanz mit einer Lsg. von Nitro- 
cellulose in Amylacetat u. Auftragen der Emulsion in diinner Schieht auf ein sehr diinnes 
Papier. Der Charakter der Feinstruktur ist bei allen Erden der gleiche. Bildet man 
die Differenz der Werte der hauptsachlichsten Diskontinuitaten, so tritt keine Anderung 
ein, wie sie bei der Feinstruktur der K -Serie beobachtet wird; mit steigendem At.-Gew. 
nehmen die Werte langsam zu. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 600—02. 7/10.
1935.) G o t t f r i e d .

Paul Soleillet und Serge Nikitine, Vergleich der Polarisation der Besonanz-
slrahlung in einem Atomstrahl und in ungerichtetem Dampf. Man kann die Polarisation
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des Licktcs, welches die Atome durch Resonanz ausstrahlen, in einem Atomstrahl 
oder bei Erregung in ungerichtetem Dampf untersuehen. Die Polarisation des 
emittierten Lichtes kann fiir eine Strahlung komplizierter Struktur von der Breite 
der Hyperfeinkomponenten der erregten Strahlung u. von der Struktur des erregenden 
Lichtes abhangen. Bei einem Atomstrahl ist dio vom Dopplereffelct lierriihrende 
Breite der Absorptionsstrahlen kleiner ais bei ungerichtetem Dampf. Es lieBen 
sich daher gewisse Komponenten in beiden Fallen unter yerschiedenen Bedingungęn 
anregen. Vff. untersuehen den Fali der Cd-Atome fiir die Strahlung 3261 A. Der 
ęrregende Strahl ist nielit polarisiert u. bildet einen reehten Winkel mit der 
Beobachtungsriehtung. Versuchsanordnung u. MeBmethode wird mitgeteilt. Das 
Ergebnis ist: beim ungerichteten Dampf betragt der polarisierte Anteil 84,5%, beim 
Atomstrahl 84,0°/o. Der geringe Unterschied liegt innerhalb der MeBfehler. Vff. 
glauben hieraus schlieBen zu kónncn, daB beide Methoden in dem untersuchten 
Fali zu gleiehen Resultaten fiihren. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 2 0 1 . 201 bis 
203. 16/7. 1935.) Go s s l e r .

W. P. Gilbert, Ausdehnung der Rh I-ahnlićhen isodektroniseken Folgę bis zum 
Ag III-Spektrum. Das Vakuumbogenspektrum yon Ag wird im Gebiet von 500 bis 
2600 A photographiert. 55 Termo der 4 ii9, 4 ds 5 s u. 4 da 5 p  Konfiguration werden 
bestimmt u. 257 Linien eingeordnet. Angenaherte Termwerte werden durch Extra- 
polation aus dem MOSELEY-Diagramme erhalten. (Vgl. C. 1 9 3 5 . II. 2782.) (Physic. 
Rev. [2] 4 7 . 803. 15/5. 1935. Cornell Univ.) G ossler .

Hannes Alfvśn und V. Hugo Sanner, Ausdehnung der ultraviolelten Wdlenlangen- 
grenze. Vff. untersuehen das extreme UV-Spektrum eines Funkens zwischen Graphit- 
elektroden mit einem Konkaygitter (1800 mm Radius u. 288 Linien pro mm) in 
R ow L A N D Scher Anordnung. Sio finden die Linien yoii C V bei 40,28 A, C V bei 
34,97 A (1. Glied der Lymanserie), C VI bei 33,74 A, C VI bei 28,46 A (2. Glied der 
Lymanserie). Wurde etwas LiN03 in eine der Kohleelektroden gebracht, so erschien 
dio erstc N VI-Linie bei 28,7 A u. die erste O VII-Linie bei 21,5 A nach einer Be- 
lichtungszeit von 1 Stde. Mit Al-Elektroden gelangt man nur bis etwa 38 A herunter. 
Vff. konnten also die kurzwellige Grenze von 33 A auf 21 A heruntersetzen. (Naturę, 
London 1 3 5 . 580—81. 1935. Upsala, Physikal. Inst. d. Univ.) G o s s l e r .

L. S. Omstein, H. Lindeman und J. A. Vreeswijk jr., Intensitatsmessungen in 
der Feinstruktur der Balmerlinie Ha- Vff. untersuehen mit einem WooDschen Rohr 
u. einem Stufengitter (20 Stufen, Auflosungsvermogen 180 000 fiir IIa) das Intensitats- 
vcrhaltnis der Feinstrukturkomponenten der BALMER-Linie Ha ais Funktion der 
Geschwindigkeit der anregendon Elektronen. Fiir Elektronengesehwindigkeiten 
zwisehen 15 u. 140 V ist das Intensitatsyerhaltnis I J I i  {I k =  Intensitat fiir kurz- 
welligo Komponente, l x =  Intensitat fiir langwellige Komponente) konstant u. besitzt 
den Wert 1,20. i*/Jj ist also unabhiingig von der Elektronengeschwindigkeit. Ver- 
gleiclit man diesen Wert mit dem aus der ąuantenmeohan. Theorie der Obergangs- 
u. Anregungswahrscheinlichkeiten im Wasserstoffatom bereohneten Wert, so zeigfc 
sieh, daB nur im Gebiet von 15—20 V Ubereinstimmung herrscht. Fiir hohere Volt- 
zahlen weicht die theoret. Kurve mchr u. mehr von der experimentellen ab. Fiir 
hóhero Geschwindigkeiten liegen die experimentellen Werte unterhalb der theoret. 
berechneten. Dio Besetzung der einzelnen Niveaus nahert sich fur hohere Geschwindig
keiten mehr der Besetzung bei statist. Verteilung. Dies kann dem EinfluB iiuBerer 
elektr. Felder zugeschrieben werden, die in diesem Fali eine gróBere Rollo spielen ais 
bei kleineren Geschwindigkeiten. Fur letztere sind dio Wassefstoffniveaus nieht ent- 
sprechend den statist. Gewichten besetzt, sondem die p-Niveaus werden stiirker an- 
geregt ais die s- u. tf-Niveaus. (Physica 2. 541—50. 1935. Utrecht, Physikal. Inst. 
d. U n iv .)  G o s s l e r .

Arthur S. King, Temperaturldassifizierung der Samariumlinien. Vf. untersucht 
mit einem KonkaYgitterspektrographen in zweiter Ordnung (1,85 A/mm Dispersion) 
das Sm-Spektrum von 2900—8700 A. Fast 4500 Sm-Linien werden gemessen u. in 
Temp.-KJassen cingeteilt. Die Verss. wurden bei 3 Y erschiedenen  Tempp. ausgefiihrt, 
njimlich 2000, 2300 u. 2600°. In einer Tabelle werden fiir 4500 Linien Wellenliinge, 
Intensitat u . Temp.-KIasse angegeben. (Astrophysic. J. 8 2 . 140—91. Sept. 1935. 
Camegie Inst. of Washington, Mount Wilson Obsery.) GÓSSLER-

Hantaro Nagaoka und Tetsugoro Futagami, Ć h arakteristica  des B leispektripM  
a u f  sehr ku rz belichteten Spektrogram m en. Vff. setzen die friiheren Unterss. (C. 1935-
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II. 325) uber das Pb-Spektrum fort mit einer yerbesserten Apparatur. Die in einem 
Spektrogramm mitgeteilten Linien werden den verschiedenen Anregungszustanden 
des Pb-Atoms zugeordnet. Die Ionisationspotentiale fiir Pb I, Pb II u. Pb III sind: 
7,4, 15,0 u. 31,9 Volt. Die Bogenlinien des Pb treten in der Dampfschicht auf, die die 
Elektroden umhullt; die Funkenlinien erscheinen nur in unmittelbarer Nachbarschaft 
der Elektroden. (Proc. Imp. Acad. Tokyo 1 1 . 171—73. 1935. Tokyo, Inst. of Pliys.
and Chem. Res. [Orig.: engl.]) GÓSSLER.

Henryk Niewodniczański, Uber „verbotene" Linien im Spektrum von neutralem 
Blei bei Hoćhfretjuenzanregung. Vorliegende Arbeit stimmt mit der friiheren (C. 1934.
I. lD06) Mitt. inhaltlich uberein. In einem „Zusatz“ wird bemerkt, daB eine endliche 
Wahrseheinlichkeit fiir die t)bergange 1S0 — ->- 3P1 u. 1Z>2 — y  3Pj im Pb-Atom 
im Falle der magnet. Dipolstrablung besteht derart, daB sich die beobachteten 4 ,,ver- 
botenen“ Linien folgendennaCen deuten lassen: l  — 4618,0 A (3P j — 1S0) ais reine 
magnet. Dipolstrablung, ). =  4659,4 (3P0 — 1D2) u. 5312,7 (3P 2 — 1S0) ais reine Quadra- 
polstrahlungen u. X — 7330 (3P 1 — 1Dt) als ein Gemisch aus magnet. Dipol- u. Quadru- 
polstrahlung, wobei erstere iiberwiegt. (Acta physie. polon. 2 . 375— 82. 1934. Wilna, 
Stefan Batory-Unir. Pliys. Labor.) ZEISE.

Stanley Smith und J. S.BeggS, Interferometrische Messungen der Hyperfein- 
struktur einiger Linien des einfach ionisierten Wismutatoms. Vff. untersuehen mit einer 
Glas-Lummerplatte (13 cm lang u. 0,4872 om dick) u. einer Quarz-Lummcrplatt 
(13 cm lang u. 0,4493 cm dick) in Verb. mit dem H il g e r -E  1-Spektrograpli dieHyper- 
feinstruktur von 10 Bi-Linien (B ill :  )■/. 6808; 6600; 5719, 5270, 5209, 5144, 4392,
4272 u. 4259 A; B i l l i :  X 4561 A). Die Lichtqucllc war eine wassergekuhlte Hohl-
kathodenentladung in H c bei einem Druck von 4 mm Hg. Von den untersuchten 
Linien sind ?J.: 6808, 6600, 4272 u. 4259 zum erstcn Mai aufgelóst. Wegen Einzel- 
heiten der Ergebnisse muB auf die Originalarbeit verwiesen werden. (Canad. J. Res. 1 2 . 
690—98. Mai 1935. Canada, Univ. of Alberta, Physies Lab.) GÓSSLER.

Adolfo T. Williams, Die Struktur der Spektren des Hafniums und des Wolf- 
rams. (C. R. liebd. Seances Acad. Sci. 1 9 9 . 1201— 02. 1934. —  C. 1 9 3 5 . II- 
653.) R. K . M u l l e r .

D. D. Laun, Das Pogenspehtrum von Wolfram. Vf. bestimmt die Struktur des 
Bogenspcktrums von W in Verb. mit den vom Bureau of Standards durchgefiihrten 
Messungen. Die Anzahl der einzelnen bekannten Niveaus wird fiir die j-Werte von 0 
bis 6 angegeben. Anniihernd 3000 Linien werden erklart, wahrend etwa 2000 Bogen
linien unldassifiziert bleiben. (Physie. Rev. [2] 48. 572. 15/9. 1935. Marąucttc 
Univ.) G. S c h m id t .

Barbara Fuchs und Hans KopJermann, Uber die Isotopen des Platins. Eine 
Hyperfeinstrukturanalyse derjenigen sichtbaren Pt-Linien, die von den tiefsten Zu- 
standen des n. Pt-Atoms ausgehen u. gut meCbare Isotopieverschiebungcn von ca.
0,1 cm-1  besitzen, fiihrt zu der Folgerung, daB 3 starkę Pt-Isotopen existieren, dereń 
Massenzahlen sich um 1 unterscheiden u. von denen 2 geradzahlich sind (Mischungs- 
Terhaltnis ca. 8 : 5), wśihrend das 3. Isotop ungeradzahlig ist u. zwischen jenen liegt; 
es tritt ungefahr ebenso hiiufig auf wie das starkerc der beiden geradzahligen Isotopen 
u. besitzt ein mechan. Moment vom Betrage i =  1/2. Bei den 3 Isotopen liandelt es 
sich, nie ein Vergleich mit dem chem. At.-Gew. zeigt, wahrscheinlich um die Iso- 
topen 194, 195 u. 196. Wenn auBerdem die Isotopen 198, 197, 193, 192 existieren, 
dann muB ihre Haufigkeit wenigstens 10 mai kleiner sein ais diejenige des Isotops 194. 
(Naturwiss. 2 3 . 372. 7/6. 1935. Berlin, Techn. Hochschule. Phys. Inst.) Z e i s e .

B. Venkatesachar und L. Sibaiya, Platinisotope und ihr Kernspin. Unter Be- 
nutzung einer wassergekiihlten Lochkathode neuer Konstruktion wird die Hyper- 
feinstruktur der BogenKnien von Pt /  =  3408 u. 3042 A untersucht. Die genauen 
Wellenlangen, die Termbezeichnungen u. die Struktur werden tabellar. angefuhrt. 
Eine Priifung der Struktur fuhrt zu dem SchluB, daB die 3 Hauptkomponenten:
0,000 (18); —0,086 (7) u. —0,176 (1) den geraden Isotopen 196, 194 u. 192, die iibrigen 
beiden Komponenten dem ungeraden Isotop 195 mit einem Kernspin von 1/2 hj2 n 
zugeschrieben werden miissen. Die Hyperfeinniyeaus in Pt werden umgekehrt. Diese 
Ergebnisse werden durch die Analyse der 8 anderen Bogenlinien des Pt 2998, 2929, 
2734, 2719, 2705, 2702, 2659 u. 2650 A best-atigt. Unter Vemachlassigung der Isotopen 
geringer Haufigkeit ergeben sich aus den Hyperfeinstrukturangaben die Pt-Isotopen 
in abnehmender Reihenfolge ihrer relativen Haufigkeit wie folgt: 196 (18), 195 (9),
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194 (7) u. 192 (1). (Proc. Indian Acad. Soi. 1. Seot. A. 955—60. Naturo, London 
136. 65— 66. 1935. Bangalore, Uniyersity of Mysore.) G. S c h m id t .

O. Oldenberg, Die Lebensdauer des freien Hydrozyls. Vf. golingt es, durch Ver- 
wendung eines Spektrographen mit sehr bohem Auflosungsvermógen das Absorptions- 
spektrum yon OH aufzunehmen, das mittels olektr. Entladungen durch H20-Dampf 
erzeugt wird. Nach Unterbrechung des Entladungsstromes kann die Ggw. von OH 
durch aufeinanderfolgende Momentaufnahmen seines Absorptionsspektrums iiber 
Zeitraume von 1jR Sek. festgestellt werden. Ais Quelle fiir das kontinuierliche Spek
trum diento ein Kolilenlichtbogen in strómendem, sorgfiiltig getrocknetem N2. Das 
OH-Spektrum kommt bei hoher Stromstarke u. einem H20-Dampfdruck von 2 mm 
am deutlichsten zum Vorschein. Die Intensitatsyerteilung in der Absorptionsbande 
ist sehr yerschieden von der der bekannten OH-Emissionsbande. Wegen des Umstandes, 
daB der Lichtbogen ebenfalls Spuren eines OH-Absorptionsspektrums liefert, konnten 
bisher keine photometr. Messungen ausgefiihrt werden. Bei Anwendung einer fluk- 
tuierenden Weeliselstromentladung sinkt die Starko der OH-Emission nach Unter
brechung der Entladung auf einen sehr kleinen Teil der Emission, die wahrend der 
Entladung beobachtet werden kann, wogegen die Starkę der Absorption, welche die 
Konz. des OH anzeigt, wahrend der Unterbrechung des Stromes keinen bemerkens- 
worten Abfall erleidet. Aus dieser Beobachtung u. aus weiteren t)berlegungen (niiheres 
s. im Original) schlieBt Vf., daB der yerhaltnismafiig lange Absorptionseffekt nach 
Unterbrechung der Entladung wirklich auf langlebige OH-Radikale zuruckzufiihren 
ist u. nicht etwa auf langlebigo O- oder H-Atome, die bei ihrer Yereinigung kurzlebige 
OH-Radikale dauernd nachliefern. Auch die Regenerierung kurzlebiger OH-Radikale
aus H20 2 nach H20 2 +  H ---->- H ,0  +  OH halt Yf. fiir unwahrscheinlich. Aus der
Intensitatsyerteilung des Emissionsspektrums kann auf eine beachtlicho Konz. der 
OH-Radikale geschlossen werden. Unter der Annahme, daB jeder EmissionsprozeB 
der Bandę 3064 A dio Erzeugung eines OH-Badikals anzeigt u. dafi die Lebensdauer 
1/8 Sek. betragt, folgt fiir die Konz. der OH-Radikale ein Wert von 4 X 1015 Radikale 
pro ccm oder 1 OH-Radikal auf 8000 H«0-Molekeln. Vf. diskutiert die moglichen 
Rkk., bei denen OH-Radikale yerbraucht werden. Der PrimiirprozeB der OH-Bldg.
yerliiuft nach: H ,0  -f  Elektron ----y  OH' +  H (an Stelle von OH kann auch das
H-Atom angeregt sein oder beide Partikel kónnen sich im n. Zustand befinden). Die 
Folgerkk. bestehen in einer Rekombination zu H2, H20 2 oder H20 . Das gebildete 
H20 2 reagiert teilweise weiter nach: H20 2 +  H - ->- H20  +  OH. (J. chem. Physics
3. 266—75. 1935. Haryard Univ. Research Lab. of Physics.) GEHLEK.

M. Wehrli, tlber die Speklren der Tellurhalogenide. Vf. untersucht in einem 
Quarzabsorptionsrohr dio Absorptionsspektren yon TeCl2 u. TeBr2. Das Banden- 
system von TeCl2 im Gebiet 6400—4700 A wird erweitert u. erweist sich bei Aufnahmen 
mit 3-m-Gitter in 2. Ordnung ais unscharf, so daB Pradissoziation im oberen Zustand 
yorliegt. Bei Tempp. unter 170° ist bei 2450 A kontinuierliche Absorption yorhanden, 
die sich mit steigender Temp. zu grófleren Wellen yersehiebt. TeBr2 besitzt ein ganz 
analoges Bandensystem im Gebiet 6500—5270 A, das diffus nach Rot abschattiert ist, 
so daB auch hier Pradissoziation yorliegt. (Helv. physica Acta 8 . 487—88. 1935. Basel, 
Univ.) " G ossler .

Michel Duf£ieux, Eivflv(l der chemischen Umgebung auf die Banden der zweiten 
posiłiren SticJcsłoffgruppe. Vf. hat gefunden, dafi die Intensitatsyerteilung in den 
Banden der positiyen N2-Gruppe im Nachleuchten des Stiekstoffperoxyds yerschieden 
ist von derjenigen, die man in reinem N2 oder in Luft beobachtet. Hierfur glaubt Vf. 
eine einfache Erklarung geben zu konnen. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 197 
bis 198. 16/7.1935.) G ossler .

A. Elliott, Eine Bemerkung uber die fi-Banden von Bonnonoxyd. FuNKE u. 
SlMONS (C. 1935. II. 2026) h ab en  gefu nd en , dafi die /?-Banden yon B  O D ublett-T erm e  
(zw ei 2iT-Terme) b esitzen . Yf. g ib t  g en au e Werte der W ellen zah len  u . D u b letttren n u ng  
der Banden v o n  B O an. (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 38. 736—38. 
Sept. 1935. Sheffield, Physics Departm. Univ.) Gosslek-

P. C. Mahanti, Potentialkurven und Struktur der Erdalkalioxyde. Vf. leitet die 
Potentialkuryen fiir dio yerschiedenen Elektronenzustande der Erdalkaliosyde BcO, 
MgO, Ba, CaO u. SrO ab. Dio Elektronenkonfiguration u. Dissoziationsenergie fiir 
jeden Zustand wird diskutiert u. die Ahnlichkeiten in den Spektren soweit wie móglich 
yerfolgt. Im Grundzustand der Erdalkaliosyde wird angenommen, daB das M etallatom  
sich im angeregten 3P-Zustand mit den auBersten Elektronen in einer 5 p - K o n f i g u r a t i o n
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sich befindet; das Sauerstoffatom in seinem n. 3P-Zustand mit p 4-Konfiguration. Die 
Bindung im Mol. riihrt yom p  p-Typ der Bindimg der einzelnen Atome her. (Indian J. 
Physics Proc. Indian Ass. Cultiyat. Sci. 9. 517—36. Sept. 1935.) G o s s l e r .

Tage Heimer, Der Isolopieeffekt des Kupferhydrids {CvHjCvD). Das Banden- 
spoktrum von CuD wird in derselben Weiso wie dasjenige von CuH (C. 1934. II. 398) 
erzeugt u. in der 1. Ordnung eines Konkaygitters mit einer Dispersion von 2 A/mm 
aufgenommen. Das violette System l2 ’* — wird analysiert. Aus den gefundenen 
1',-Werten folgt, daB der Elektronenisotopieeffekt hier besonders groB ist. Fur das 
Massenyerhaltnis der beiden Isotopen ergibt sich aus den iJe-Werten qz =  0,5109 (x£*) 
bzw. 0,5084 (1£ )  u. aus den coe-Wertcn yon lS  o- — 0,5092, wahrend sich aus den 
At.-Geww. q- — 0,5083 berechnen laBt. (Naturwiss. 23. 372. 1935. Stockholm, 
Phys. Inst. d. Uniy.) ZEISE.

Lj. Splait, Untersuchung der periodischen Scliwankungen von labilen Molekular- 
komplexen um ihre Gleichgewichtslage. Dio von P l o t n ik o w  u . N i s h i g i s h i  (C. 1931. 
II. 537) naeh einer subjektiyen Methode gefundenen period. SchwankuDgen des lon- 
gitudinalen Liehtstreueffektes in A.-W.-Gemischen, die ais Schwankungen von labilen 
Gleichgewiehten zwischen polymerisierten W.- u. Alkoholmoll. um das stabile Gleich- 
gewicht gedeutet wurden, werden tei A.-Konzz. yon 5—20% niit einer selbstregistrie- 
renden Apparatur bestatigt. (Acta physic. polon. 2. 459—64. 1934. Zagreb, Uniy. 
Phys.-chem. Inst. d. techn. Eakultat.) ZEISE.

Willi Kleber, Neuere Fragen zu den Grundlagen der theoretischen KrysłallograpJtie. 
Im AnschluB an einige neuere Unterss. werden yerschiedene Fragen crórtert (Flachen- 
begriff, Baufehler u. a.), woraus sich ergibt, daB auch in der Krystallographic ein 
langsames t)bergehen yon kausalen zu statist. Prinzipien festgestellt werden kann. 
(Naturwiss. 23. 606—08. 30/8. 1935. Heidelberg.) S k a l i k s .

W. Kossel und H. Voges, Rontgeninterferenzen an der Einkryslallantikalhode. 
(Vgl. C. 1935. II. 650.) An einem sorgfaltig auf Storungsfreiheit gepriiften Cu-Ein- 
krystall ais Antikathode werden Rontgenstrahlen erzeugt, die zu besonderen Inter- 
ferenzeffekten AnlaB geben. Die Lagę der am starksten heryortretenden Erscheinungen 
kann ais Ergebnis der Reflesion ebenor Wellen an Netzebenen beschrieben werden. 
Werden die entstehenden Reflesionskegel mit einem ebenen Film aufgefangen, so erhalt 
man ais Interferenzfiguren geschlossene Kegelschnitte, wenn die reflektierenden Netz- 
ebenenpunkte tiefer unter der Oberflache liegen ais die Strahleii ąuelle, offene Kegel- 
schnitto, wenn sic gleich hoeh oder hoher liegen. Die Lagenbeziehungen innerhalb des 
Bildes der Reflese sind Funktionen des Verhaltnisses yon Wellenlange zu Gitter- 
konstante, konnen also ohne Anwendung des Abstandes berechnet werden, in dem das 
Bild aufgenommen wurde. Bei den geschilderten Verss. liegt der Film auBerhalb der 
Róhre in einem Abstand bis zu 50 cm. Die Bilder werden bei groBeren Abstanden klarer, 
da die Intensitat der Interferenzstrahlung mit 1/r, der storende Untergrund mit 1/r2 
abnimmt. Die Tatsaehe, daB die offenen Kegelschnitte auf den Bildern yiel deutlicher 
kerauskommen ais die geschlossenen, zeigt, daB im wesentlichen die Krystallanteile 
reflektieren, die hoher liegen ais die Quelle; dies kann wegen der geringen Eindringtiefe 
der Kathodenstrahlen nur eine diinne Schieht von 1 /( eein. Hieraus laBt sich berechnen, 
daB die mittlere Extinktionstiefe in Cu kleiner ais 1,5 fi sein muB, was mit der Be- 
rechnung aus dem Brechungsyermogcn yon Cu gut iibereinstimmt. Ein auf den Bildern 
auftretender Effekt („Helldunkeleffekt") erklart sich aus der t)berlegung, daB Be- 
wegungen, die das inmitten des Gitters liegende leuchtende Atom mit einem Richtungs- 
untcrschied von 2 & yerlassen haben, durch die Reflesionen im Gitter zum Zusammen- 
wirken gebracht werden. Hiermit ist Koharenz bis zu 2 & =  50° nachgewiesen. (Ann. 
Physik [5] 23. 677—704. 10/9. 1935. Danzig-Langfuhr, Physikal. Inst. d. Techn. Hoch- 
schule.) B u s s e m .

M. v. Lane, Die Flucrescenzrcnlgenstrahlu-ng xon Einkrystallen. (M it einem Anhang 
uber Elektronenbeugung.) (Vgl. KOSSEL, yorst. Ref.) Durch Anwendung des opt. Rezi- 
prozit-atssatzes der M AXW ELLschen Theorie u. der d yn am . Theorie der Rontgenstrabl- 
interferenzen in der Form, die ihr Vf. u. KOHLER (C. 1934. I .  1447) gegeben haben, 
■"'Crden die V erss. uber die beyorzugten Emissionsrichtungen der Fluorescenzstrahlen 
bei einem  Einkrystall theoret. gedeutet. In  e in em  Anhang werden diese  "Oberlegungen

Bamaneffekt bei organ. Verbb. ygl.-S. 531. — Fluorescenz organ. Verbb. ygl. 
S. 531. — Krystallstruktur organ. Verbb. ygl. S. 530.
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a u f  d ie  en tsp rech en d en  E lek tron en in terferenzen  (K lK U C H I-Linien) iibertragen . (Ann. 
P h y a ik  [5 ] 2 3 - 705— 46. 10/9. 1935.) B u s s e m .

F. F. P. Bisacre, Die Theorie der BUdenłstehung an einem ebenen Beugungsgitter 
im Gebieł der weichen Róntgenstrahlen. Theoret. Unterss. ii ber dio Reflesion einer zylindr. 
Welle an einem Plangitter, insbeaondere iiber die giinstigstc Gitterlange (Anzahl der 
Linien) u. die bei gunstigster Liinge erreielibare Auflosung. (Proc. physic. Soo. 47. 
948—63. Sept. 1935.) ‘ " S k a l i k s .

J. C. M. Brentano, Die quantitative Messung der Intensitat vcm Róntgenreflezen 
krysłaUiner Pulver. Im AnschluB an die C. 1 9 3 4 . II. 2494 referierte Arbeit iiber die 
Dispersion der F-Werte im Gebiet der L-Absorptionsnivcaus, in der groBe Genauigkeit 
bei Messungen an Pulyern erforderlicli war, werden die Bedingungen fur solche Messungen 
eingehend diskutiert. Hierbei wird auf den EinfluB der Absorption u. der Krystallit- 
groBe bei der Ermittlung der Intensitaten eingegangen. Die bei ąuantitatiyen Messungen 
nach der Methode der Aachen Pulverschichten u. der gemischten Pulver maBgebenden 
Faktoren werden genauer besprochen, ebenso die Bedingungen fiir genaue photometr. 
Messungen. Die Absorptionswrkgg. gemischter Pulyerschichten werden zu den Wrkgg. 
der Einzelteilchon in Beziehung gesetzt, u. es werden Gleichungen zur Berechnung 
der Absorption von Teilehen yerschiedenen Absorptionsyermogens angegeben. (Proc. 
physic. Soc. 4 7 . 932—46. Sept. 1935.) S k a l i k s .

N. A. Shishacow, Elektronenbeugung durch Iiieselglaspulver. AuBerst feine Teil
ehen von Si02-Glas, die durch Sedimentation aus der Luft bzw. durch Verdunsten 
'einer fl. Suspension auf Celluloid abgeschieden waren, gaben mit Elektronen (Wellen- 
lange etwa 0,06 A) bis zu 10 u . mehr deutliehe Beugungsringe. (Wahrend Róntgen- 
strahlen keine scharfen Ringe liefem.) Die don Ringen entsprechenden Gitterabstiinde 
sind im Original angegeben. Vf. ist der Ansieht, daB die meisten Ringe durch Streuung 
an tetragonalen Krystalliten von Cristobalit erklart werden konnen, aus denen Si02- 
Glas besteht. Die GróBe dieser Krystallite ware etwa 15—20 A u. ihro Identitats- 
perioden a =  6,87 u. c =  7,28 A. (Naturę, London 1 3 6 . 514. 28/9. 1935. Leningrad, 
Zementinstitut.) S k a l ik s .

Clarence Źener, Diffuse Streuung von Róntgenslrahlen durch Leitungselektronen. 
Nach der klass. Methode u. nach der Methode yon COMPTON wird ein theoret. Aus- 
druck fiir dio Streuung yon Róntgenstrahlen an einem yollstandig entarteten Gas 
yon freien Elektronen abgeleitet. Die Einfliisse infolge des period. Potentials des Gitters 
werden untersucht. Es ergibt sich, daB die Streuung durch dio Leitungselektronen 
mit der 1. Potenz des Streuwinkels abnimmt. Dagegen nimmt die diffuse Streuung 
an den Kemelektronen mit der 2. Potenz des Streuwinkels ab. Die Streuung durch 
die Leitungselektronen hat also bei geniigend kleinen Winkeln das Obergewicht tiber 
die gesamte andere Streustrahlung. (Physic. Rcv. [2] 48. 573—76. 1/10. 1935. Wa
shington Uniy., Wayman Crow Hall of Physics.) SKALIKS.

J. Oumanski und W. Wexler, Dispersion von Róntgenstrahlen durch Nickd■ 
II. Beziehung zwischen der Intensitat der Beugungslinien und der Temperatur. (I. vgl.
C. 1 9 3 5 . II. 2178.) Vff. untersuchen die Temp.-Abhangigkeit der Intensitat der Beu- 
gungslinio (311) aus der J^a-Strahlung des Mo an Ni zwischen 290 u. 740° absol. Bei 
290, 480 u. 590° folgt die Intensitatsanderung der Gleichung von WALLER (C. 1927' 
II. 900), wahrend zwischen 590 u. 690° die Intensitat erheblich schneller abnimmt. Dies 
laBt sich durch eine starkę Zunahme der Schwingungsamplituden der Atome beim Uber- 
gang des Ni aus dom ferromagnet. in den paramagnet. Zustand erklaren. (Physik. Z- 
Sowjetunion 7 . 336—42. 1935. Moskau, Elektrotechn. Inst. d. Sowjetunion.) ZEISE.

E. F. Bachmetew, Strukturrontgenanalyse der homogenen Phase im Mg-Ni-System- 
(Vorl. Mitt.) Es wurden einige Legierungen durch Zusammenschmelzen von Mg mit 
Ni hergestellt u. rontgenograph. untersucht (L a u e -, Drehkrystall-, Schwenkaufnahmen). 
Aus dem Lunker eines GuBstiickes mit 45 Gcw.-°/o Ni lieBen sich hexagonale Plattchen 
isolieren, dereń Zus. nach der chem. Analyse der Formel MgsN i nahekommt. Diese 
bei den friihcren Unterss. wahrscheinlich ubersehene Phase besitzt ein hexagonales 
Gitter mit den Konstanten a =  5,26 u. c =  ■—13,3 A. Pyknometr. mit Bzl. (ungefahr) 
bestimmto D.: 2,9. Der Elementarkórper enthalt wahrscheinlich 4 Mg3Ni. — Aus 
GuBstiicken mit 80—85 Gew.-°/o Ni wurden Krystalle der ungefahren Zus. MgNh 
isoliert. Dieso (bekannte) Phase ist auch hexagonal mit den Gitterkonstanten a =  4,87 
u. c =  ungefahr 16 A. Pyknometr. D. 5,74 (mit Bzl.). Der Elementarkórper enthalt 
8 Moll. (Acta physicochimica U. R. S. S. 2. 567—70. 3. 531. 1935. Moskau, WIAM, 
Rontgenograph. Lab.) SKALIKS.
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E. F. Bachmetew und J. M. Golowtschiner, Ob sich im Mg-Mn-Syslem eine 
intermetallische homogene Phasc bildet? (Vorl. Mitt.) Vff. haben Krystalle aus einem 
GuBstiick einer Legierung mit uneinheitlieliem Mn-Geh. (36,60—51,28%) isoliert u. 
rontgenograph. untersucht. Aus den Ergebnissen wird geschlossen, dać im Mg-Mn- 
System irgendeine intormetall., homogene, bei Zimmertemp. bestandige Phase nicht 
vorhanden ist. (Acta physicochimica U. R. S. S. 2. 571—74. 1935. Moskau, WIAM, 
Rontgenograph. Labor.) S k a l i k s .

P. Saldau und F. Schamray, Gleichgeioichtsdiagramm des Systems Magnesium- 
Lithium. Yff. untersuchen thermoanalyt. das binare System Mg-Li, das schon friiher 
von H en ry  u . v . C ordiano (vgl. C. 1935. I. 2433 u. von Grube, v . Z epp elin  u . 
Bumm (vgl. C. 1934. I. 2873) bestimmt worden war. Die Ergebnisse stehen nur zum 
Teil in tJbereinstimmung mit denen der friiheren Autoren. Nach Vff. gilt fiir das unter- 
suchte System, daB Mg mit Li drei Phasen fester Lsgg. bildet, nicht zwei. Es wird 
weiter festgestellt, daB die Grenze der a-Phase, die die Grenzloslichkeit des Li in Mg 
in festem Zustando darstellt, bei Temp.-Veranderungen nicht, wie es die erwiihnten 
Autoren angeben, yertikal ansteigt, sondem daB sie sich mit steigender Temp. all- 
mahlich erweitern, indem sie von 10 Atom-% Li bei 15° iiber 12,5 Atom-% Li bei 
465° u. 19 Atom-% boi 500° yerliiuft, bis sio die eutekt. Linie bei 588,2° in dem Punkte 
schneidet, der ungefilhr 21 Atom-% Li entspricht. — Mg bildet mit Li die Verb. LiMg2, 
die ohno Zers. schm. u. bei dor Krystallisation feste Lsgg. (/3-Phase) mit ihren Kompo- 
nenten im Interyalle 29—95 Atom-% Li bildet. Vff. lehnen dagegen entsprechend 
der Ergebnisse ihrer Unterss. iiber die Mikrostruktur der entstandenen Legierungen 
u. der thermoanalyt. Befunde die von Grube, v . Z epp elin  u . B um m  gefundene Verb. 
Li2Mg5 ab. Ebenso wenden sie sich gegen die Ansicht von H en ry  u . v . Cordiano, 
daB sich im Yerlauf der Krystallisation der yerschicdenen Metallgemischo ein 
Peritektikum ausbildet. Bei geniigend langsamen Abkiihlen bildet sich nach 
Vff. immer ein Eutektikum aus der a- u. /?-Phase, das die primar gebildete a-Phaso 
umgibt. Die von Vff. aufgefundene dritte Phase, y-Phase, die eine Lsg. von 
Mg in Li in festem Zustande darstellt, bildet sich zwischen dem relatiy geringen 
Konz.-Interyall von 98 u. 100 Atom-% Li. (Z. anorg. allg. Chem. 224. 388—98. 
18/10. 1935. Moskau u. Leningrad, Akad. d. Wissenseh. S .S .S .R ., Inst. f. allg. u. 
anorg. Chem.) E. HOFFMANN.

G. F. Kossolapow und A. K. Trapesnikow, Rontgenanalyse der f$-Phasen der 
Legierungen Cu-Be und Al-Zn bei hohrn Temperaturen. Die rontgenograph. Unterss. 
der jS-Phasen der Legierungen Cu-Bo u. Al-Zn im Temp.-Bereich der Stabilitat dieser 
Phasen (bis 676° fur Cu-Be u. 410° fiir Al-Zn) in einer speziell fiir diesen Zweck kon- 
struierten Kammer ergaben: die Legierung Cu-Bo mit 7,2% Be zeigt bei Zimmertemp. 
2 Liniensysteme (die a-Phase mit Cu-Gittcr u. oine y-Phase mit CsCl-Gitter u. geordneter 
Atomanordnung). Die Intensitat der Linien der a-Phase ist betrachtlich groBer ais 
die der -/-Phase. Dio Gitterparameter der beiden Phasen sind bei Zimmertemp. u. bei 
570° bestimmt worden. Bei 620 u. 750° lieBen sich nur die Linien der /3-Phase (kub.- 
raumzentr. Gitter mit ungeordnoter Atomanordnung) feststellen. Die Yff. kommen zum
SchluB, daB der Zorfall der festen Lsg. naeh a ----y y ,  nicht nach a ---->- f}----y y  (vgl.
D a h l ,  H o lm  u . M a s in g ,  C. 1929. II. 786) orfolgt. Fur die Al-Zn-Legierung kamen 
Yff. zu einer guten Uberoinstimmung mit den Arbeiten yon S c iim id  u. WASSERMANN 
(C. 1932. II. 2362) u. O w e n  u . I b a l l  (C. 1934. I. 2345). (J. techn. Physik [russ.: 
Shumal technitscheskoi Fisiki] 5. 407—17. 1935.) JuNG ER.

E. F. Bachmetew, N. G. Sevastianow und N. I. Kotow, Zur Strukturrontgen- 
amlyse der Krystallbildmigm im Dreisłoffsysłem Cu-Al-Ti. Yorlaufige Mitt. Es wird 
uber Beobachtungen an Krystallen berichtet, die an Lunkern yon aluminotherm. her- 
gestelltem „Kupferalutit“ (etwa 40 Gew.-% Cu, 40% Al u. 20% Ti) gefunden w-urden 
(hesagonale Prismen, Hexaeder u. Oktaeder). Die Róntgenunters. (L a u e -, Schwenk- 
u. Pulveraufhahmen) ergab, daB in den Krystallen 2 yerschiedene, homogene Phasen 
des Cu-Ti-Al-Systems yorliegen: eine kub. mit der Gitterkonstanten 3,94 A (oder 
doppelt so groB) u. eine hesagonale mit den-Identitatsperioden a =  5,05, c =  8,06 A. 
(Acta physicochimica U. R. S. S. 2. 561—66. 1935. Moskau, WIAM, Rontgenograph.

S k a l i k s .

Jean J. Trillat, La diffraction des electrons dans ses applications. Paris: Hermann et Cie. 
1935. (164 S.) 18 fr.
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A a, E le k t r iz i t a t .  M a g n e t is m u s .  E le k t r o c h e m ie .
*  Paul Abadie und Georges Champetier, Uber die Bestimmungen einiger dideklri- 
scher Eigenschaften des schweren. TFassers. (Vgl. G i r a r d  u . A b a d i e , C. 1935. II. 328.) 
Yff. bestimmen die DE. des schweren W. Das elektr. Moment ji wird zu 1,87 ■ 10-18 e.s.E. 
angegeben. Es wird die anomalc Dispersion der Lsgg. des schweren W. in Dioxan 
untersucht. Es wird angenommen, daB zwischen den H-Atomen des schweren W. 
u. des Dioxans kein Austausch stattfindet. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 200. 1590 
bis 1593. 1935.) Ga e d e .

Lewi Tonks, Eine Theorie des Durchbruches im homogenen Fdd bei fliissigm  
Oberflćichen. Zur Erklarung der bei fl. Elektroden im Verhaltnis zu festen herabgesetzten 
Ziindspannung nimmt der Vf. dio Bldg. von Oberflachenunebenheiten unter dem 
EinfluB des angelegten Eeldes an. Er entwickelt naherungsweise eine Theorie fiir die 
Beziehungen zwischen der Anfangsstorung, der Durchbruchszeit u. der Feldstarke. 
Die krit. Feldstarke, oberlialb der Oberflaohenstorungen auftreten, wird berechnet. 
Die AusmaBe der Storung variieren mit dem Quadrat, die Ausbildungszeit mit der
3. Potenz der Feldstarke. (Physic. R ot. [2] 48. 562—68. 15/9. 1935. Generał Electric 
Company Resarch Lab.) BijCHNER.

W. R. Harper, Uber die Theorie der Ionenrekonibinalion: eine Richtigstellung. In 
der Theorie der Rekombination gasformiger Ionen, die vom Vf. auf groBe Ionen u. 
auf die Koagulation von Koli. u. Rauchen ausgedehnt wurde (vgl. C. 1933. I. 2370), 
findet sich ein Rechenfehler, nach dessen Bcseitigung die Theorie auch allgemcine 
Fallo befriedigend wiedergibt. Ausftihrlichere Diskussion wird angekundigt. (Proc. 
Cambridge philos. Soc. 31. 429—30. Aug. 1935. Univ. of Bristol.) L o r e n z .

Franz Wolf, Zum umladenden und ionisierenden Querschnitt des Hdiums gegm- 
uber Hdium+. (Vgl. C. 1935. II. 3362.) Mit einigen Anderungen an der zu den Wrkg.- 
Querschnittmessungen benutzten Apparatur ist es gelungen, den Umladungs- u. den 
lonisierungsąuerschnitt von He gegeniiber langsamen He+-Ionen (20— 1000 V Energie) 
quantitativ festzulegen: Der Umladungsąuerschnitt sinkt mit wachsender Ionenenergie 
gleichmaBig ab u. verliiuft prakt. ident. mit dem Wrkg.-Querschnitt. Im Gegensatz 
dazu erfolgt die Umladung von He+-Ionen in H, mit um mehr ais eine Zehnerpotenz 
kleinerem Querschnitt. Beides steht mit theoret. Erwartungen im Einklang. Ionisierung 
des He durch He+-Ionen setzt etwas unterhalb 400 V ein u. steigt nach groBeren 
Energien hin an, bleibt aber auch bei 1000 V noeh sehr klein (0,5 qcm/cem). (Ann. 
Physik [5] 23. 627—47. Sept. 1935. Danzig-Langfuhr, Physikal. Inst. d. Techn. Hoch- 
schule.) K o l l a t h .

J. C. Mouzon und N. H. Smith, Die Ionisation von Neon und Argon durch einfach 
gdadene Magnesiumionen. (Vgl. C. 1935- II. 1314.) Es wird der lon isieru n gsąu ersch n itt  
(die Zahl der von einem Primarion pro cm Weg u. 1 mm Hg befreiten Elektronen) von 
He u. Ar gegeniiber einfach geladenen Mg+-Ionen gemessen u. mit den Ionisierungs- 
ąuerschnitten derselben Gase gegeniiber Na+-Ionen yerglichen, um Aufschliisse uber 
die Rollo von M. u. Elektronenkonfiguration bei Ionisierungsprozessen zu erhalten. Die 
Ionisierung durch Mg+-Ionen setzt in Ne bei etwa 240 V ein u. betragt bei hoheren 
Elektronenenergien ungefahr 60 %  des Ionisierungsąuerschnitts Ne gegen Na+; ebcnso 
betragt bei hoheren Elektronenenergien auch der lonisierungsąuerschnitt von Ar 
gegeniiber Mg+ etwa 60 %  desjenigen von Ar gegen Na+. Uber den gesamten Wrkg.- 
Querschnitt von Ne u. Ar gegeniiber Mg+-Ionen ist noeh nichts bekannt. Nimmt man 
ihn fur Mg+-Ionen etwa lialb so groB an wie fiir Na+-Ionen, so wird die Ausbeute an 
ionisierenden StoBen fiir beide Ionenarten etwa gleich groB. (Physic. Rev. [2 ] 48- 
420—22. Sept. 1935. D u k e  Univ.) K o l l a t h .

E. Badareu und G. Maciuc, Der Einfluft von Glaswdnden auf die A-usbildung 
von Schichten in der positiven Sdule. Es werden gewisse Veranderungen im Aussehcn  
der Leuchterscheinungen einer Entladungsrohre bei Drueken zwischen 0,08 u. 1 mm 
Hg untersucht. Die Einfiihrung einer engen Glasróhre fuhrt zur fortschreitenden 
Ausbldg. positiver Schichten, wahrend die kathod. Leuchterscheinungen u n b e e i n f l u B t  

bleiben. Die Potentialverteilung langs der Schichten wird mit einer Sondę gemessen. 
Die Resultatc stimmen iiberein mit Voraussagen von K. T . COMPTON, TURNER u. 
Mc C u r d y  (Physie. Rev. 24 [1924]. 597). (<J. Physiąue Radium [7] 6 . 365—68. 
Sept. 1935. Bukarest u. Czernowitz.) K o l l a t h .

*) Dielektr. Unterss. an organ. Yerbb. vgl. S. 531.
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Harry J. White, Die Anderung der Funkenspannung bei intensiver ultramoletter 
Bestrahlung. Vf. findet, daB dic Funkenspannung bei Bestrahlung der Elektroden 
(Messinghalbkugeln) bis zu 10% erniedrigt wird. Die Belichtung erfolgt mit einem 
zweiten Funken u. vergleichsweise mit einem Hg-Bogen. Der durch diesen an der 
Kathode ausgel. photoelektr. Primarstrom ist 10G-mal kleiner ais bei Funkenbelichtung. 
Die durch Belichtung yerkleinertc Funkenspannung gehoreht ihrerseits dem Gesetz 
von P a s c h e n . Die Abnahme der Funkenspannung in Abhangigkeit yon der Licht- 
intensitat lfiBt sich unter der Annahme berechnen, daB eine bestimmte Zahl positiver 
Ionen, die durch den StoB mit Photoelektronen entstanden sind, eine Raumladung ge- 
bildet haben, dereń Aufbau fiir den Durchsehlag notwendig ist. (Physic. Rey. [2] 48. 
113—17. 15/7. 1935. Univ. of California, Departm. of Physics.) B r a u e r .

Bernhard Kirschstein und Floris Koppelmann, Photographische Aufnahmen 
ehktrischer Lichtbogen gro/Ser Stromstarke. Es werden 3 yerschiedene Anordnungen 
(fiir Spiegel-, Trommel- u. Kameraaufnahmen) zur photograph. Best. des Durchmessers 
von Lichtbogen groBer Stromstarke beschriebcn. Mit Hilfe dieser Anordnungen werden 
Lichtbogen unter yerschiedenen auBeren Bedingungen untersucht (stabilisierter Bogen, 
frei brennender Bogen, Bogen in einer asialen Gasstrómung, in einer turbulenten Gas- 
strómung u. in einer Doppelduse). Der EinfluB dieser Bedingungen auf den Bogen 
wird an einer Reihe von Lichtbildem erliiutert. Zum SchluB wird eine Liehtbogen- 
anordnung beschrieben, an der gut reproduzierbare u. auswertbare Aufnahmen von 
Lichtbogen groBer Stromdichte u. Stromstarke gemacht werden konnen; einige Bei- 
spiele soleher Aufnahmen werden mitgeteilt. Ergebnisse vgl. im Original. (Wiss. Yeroff. 
Siemens-Konz. 1 3 . 52—62. 1934. Berlin-Siemensstadt, Forschungslabor. u. Schalt- 
werk d. Siemens-Scłruckertwerke A.-G.) SKALIKS.

B. Kirschstein und F. Koppelmann, Phoiographische. und speldroskopische 
Untersuclmngen an Lichtbogen gró/ier Stromdichte. Weitere Versuehsergcbnisse iiber 
dio von Vff. bereits beschriebenen Lichtbogen (ygl. vorst. Ref.): Die Stromdichte 
nimmt zwischen 100 u. 2000 A von 100 000 A/qem auf 35 000 A/qem ab, sie steigt 
mit dem Druck an, aber weniger ais linear, sie ist in H,0-Dampf obenso groB wie in 
Luft. Die gesamte Bogenspannung ist zwischen 100 u. 2000 A von der Stromstarko 
nahezu unabhangig. Der Gradient steigt mit dem Druck an, aber w’eniger ais linear, 
er ist in H20-Dampf, Luft, N2 u. CO, gleich groB. Die Temp. des Bogens ist nahezu 
unabhangig von der Phase. Die experimentellen Resultate stehen weitgehend im Ein- 
klang mit der Annahme, daB der Bogen bei gegebenen auBeren Bedingungen stets 
denjenigen Durchmesser u. diejenige Temp. annimmt, welche den Gradienten zu einem 
Minimum machen (Minimumprinzip). Der Ionisationsgrad im Bogen wird zu groBen- 
ordnungsmaBig 50% erreehnet. Die Materie befindet sich in den hier bchandelten 
Lichtbogen in einem Zustand, der mit dem Inneren mancher Sterne Ahnlichkeit besitzt 
(Temp. von der GroBenordnung 15 000° Iv). Da es sich um eine stationare Entladung 
handelt, kann man den Gradienten, die Stromdichte u. den Gasdruek messen u. teil- 
weise auch willkurlich verandern. Es scheint damit eine neue Moglichkeit gegeben 
zu sein, um hochgradig ionisierte Gase im Laboratorium untersuchen zu konnen. 
(Z. techn. Physik 1 5 . 604—06. 1934.) K o l l a t h .

W. Ende, Ober die Charakleristik des Quecksilberlichtbogens zwischen jesień Elek
troden. Die Charakteristiken des Hg-Dampflichtbogens zwischen festen Oxydelektroden 
werden fiir den Rohrinnendurchmesscr von 20 mm, fiir Strome zwischen 0,2 u. 6,0 A 
n. fiir Drucke zwischen 0,5 u. 1000 mm gemessen. Aus ihnen wird fiir die angegebenen 
Stroni- u. Spannungsbereiche der Gradient der positiyen Saule bestimmt. (Z. techn. 
Physik 15. 601—04. 1934. Hanau, Quarzlampenges. m. b. H.) K o l l a t h .

W. Elenbaas, Der Gradient der Quecksilberhochdruckentladung ais Funktion des 
Druckes bei konstanter Stromstarke. Nach den Rechnungen des Yf. ist bei einem gegebenen 
Druck, der vom Rohrendurchmesser abhangt, der Gradient in einer Hg-Hochdruck- 
cntladung proportional zur Quadratwurzel aus dem Druck. Bei einem Róhrendurch- 
messer von 20 mm steht dies Resultat in Ubereinstimmung mit Experimenten. Es wird 
ferner gezeigt, daB die MeBergebnisse yon E n d e  (vorst. Ref.) iiber den Gradienten 
emer Hg-Entladung aus Betrachtungen iiber die Ahnlichkeit mit Hochdruckentladungen 
verstauden werden konnen. (Physica 2. 155—58. 1935. Eindhoyen, Holland, N. V. 
Phil. Gloeil. Naturk. Lab.) KOLLATH.

Gerald w. Fox und Walter A. Fraser, Rdntgenstrahleneztinktion in piezo- 
ekktrisch angeregten Krystallen. Es wurde zunachst untersucht, ob Erhohung der 
Anregungsfreąuenz bei konstanter Aufcahmebedingung eine Intensitatsanderung zur

33*
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Folgo hat. Bei Quarz, u. in geringerem MaBe auch bei Turmalin u. Hochellesalz tritt 
mit steigender Frequenz Intensitatasteigerung ein, um schlieBlich ein Maximum zu 
durchlaufen. Atzen der Oberflache hat ebenfalls bei den schwingenden Krystallen 
eine Intensitatserhohung der Interferenzen zur Folgę. Auch in diesem Fallo tritt sie 
fiir Quarz am deutlichsten auf. Die durch die Schwingungen hervorgerufene Intensitats- 
steigerung wird darauf zuruckgefuhrt, daB durch die Schwingungen die einzelnen 
Netzebenen etwas aus ihren Lagen yerriickt werden, wodurch der Betrag der Ex- 
tinktion herabgesetzt wird. (Physie. Rev. [2] 4 7 . 899—902. 1935. Iowa State College, 
Phys. Dep.) GoTTFRIED.

Cyrias Ouellet und Erie K. Bideal, Untersuchungen uber adsorbierte Filme mit 
dem lichtdektrischen Zahlrohr. Das GEIGER-MULLER-Zalilrohr, das nach RAJEWSKI 
(C. 1 9 3 0 . II. 1736) lichtelektr. Messungen bei selrr kleiner Intensitat zu machen ge- 
stattet, wird in einer modifizierten Form benutzt, um die Verschiebung der langwelligen 
Grenze des lichtelektr. Effektes am Gold durch Adsorption yerschiedener Gase zu er- 
mitteln. Ais Lichtąuelle dient eine Wolframlampe u. das H,-Kontinuum. Mit Hilfe 
eines Monochromators kann die jeweilige Grenzwellcnlange auf 10 A genau festgelegt 
werden, da das Zahlrohr in Yerb. mit dem Verstiirker bis zu 50 Quanten/Sek. zu messen 
gestattet. Andererseits laBt sich das Gold im Zahlrohr nicht yollig entgasen, da dieses 
Fiillgas von einigen mm Druck enthalten muB. In Ubereinstimmung mit photoelektr. 
u. therm. Messungen ergibt sich, daB die Oxydation der Goldoberflache in zwei defi- 
nierten Stufen erfolgt, bei denen sich die langwellige Grenze von 3050 A iiber 2520 A bis 
zu 2170 A yerschiebt, was einer jeweiligen Anderung der Austrittsarbeit um 0,35 V 
entspricht. Der erste Wert laBt sich nur unmittelbar nach Red. der Oberflache durch 
eine Glimmentladung in H2 erhalten. Die Adsorption von Joddampf ist reyersibel. 
Wenn man die Anderung der Austrittsarbeit gegen den Dampfdruck von J, auftragt, 
erhalt man eine L A N G H U IR -Isothcrm e. Die Adsorption von A. zeigt eine Yerkleinerung 
der Austrittsarbeit um 0,49 V unabhangig yom Druck des A. Dagegen waclist die 
Intensitat der Emission mit steigendem A.-Druck. Daraus wird auf die Bldg. von 
Inseln fl. A. an der Oberflache geschlossen. (J. chem. Physics 3 . 150—58. 1935. 
Cambridge, Lab. of Colloid Science.) B r a u e r .

Cóciie Stora, Beilrag zur physikalisch-chemischen TJnłersućhung von lichtempfind- 
lichen Farbstoffelektroden. Einige Farbstoffe, wie Nilblau u. Methylenblau, die bei der 
Red. Farbumschlag zeigen u . ais Indicatoren yerwendet werden konnen, werden in 
Form eines Kollodiumfilmes auf eine Pt-Elektrode aufgebracht. Das Potential dieser 
Elektrode gegeniiber einem Red.-Mittel wird einmal im Dunkeln u. dann bei Belichtung 
der Farbstoffelektrode gemessen. Das Photopotential, das zunachst negativ ist, schlagt 
mit wachsender Konz. des Red.-]Mittels (Na2S20 4) um, ist in der Nahe des Farbum schlages 
konstant u . steigt dann auf einen masimalen Wert. Zur Deutung ygl. folgendes Ref. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 0 - 1034—37. 1935.) B r a u e r .

Cścile Stora, Die Wirkung von Gasen (II, jV, O) auf Photozdlen aus Farbstoffen. 
(Vgl. C. 1935-1. 3273.) Im AnschluB an die Messungen des Photopotentials yon auf Pt 
adsorbierten Farbstoffen (ygl. yorst. Ref.) wird untersucht, ob eine Photolyse des W. 
u. sek. Red. bzw. Oxydation des Farbstoffes fiir die GroBe des Photopotentials yerant- 
wortlich ist. Der EinfluB vom Gasdruek, der eine reversible Anderung des Potentials 
erzeugt, zeigt die Unabhangigkeit der Erseheinung vom pa der Lsg. Es scheint, daB 
die chromophore Gruppe, auf die das Licht einwirkt, mit der Gruppe ident. ist, die fiir 
Oxydation u. Red. yerantwortlich ist. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 0 . 1191—94. 
1935.) , B r a u e r .

Thśrśse Meyer, Durchschlagsspannung und Leitfahigkeit in Flussigkeiten in diinnen 
Schichten. (Ygl. C. 1 9 3 4 . I. 1465.) Yf. bezeichnet mit Durchschlagsspannung die 
Spannung, die einen Strom von der Intensitat 10-8 Amp. oder kleiner plotzlich auf 
10“" Amp. ansteigen laBt. Es wird die Durchschlagsspannung in Luft u. isolierenden 
Fil. (Vasdinol, Dekalin, Pinen, Xylol) untersucht. Die Ergebnisse in den Fil. unter- 
scheiden sich nicht yon denen in Luft. Es wird weiter der Strom bestimmt, der durch 
diese Fil. sowie durch Halbleiter flieBt, wenn die Feldstarke yon 0—350 000 V/cm 
geandert wird (Bzl., Toluól, CClA, A., A., Dichlordthylen, 'Trichlordthylen, TdracUor- 
dthan, Chlorbenzol, Chlf., Anilin, Glycerin, Glykól, Acd<m). Es wird die Anderung der 
Leitfahigkeit mit der Temp. untersucht u. zwar fur das Temp.-Gebiet yon +  BO bis 
—100°. Aus dem Yerlauf der Kuryen, die den log des Widerstandes ais Funktion der 
Temp. wiedergeben, ist der Unterschied zwischen krystallisierenden Stoffen, wie Anilin 
u. Aceton, u. glasartig erstarrenden Stoffen, wie Glycerin, ersichtlich. Da die Kurre
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fiir Glykol bei tiefen Tempp. einen waagereehten Verlauf zeigt, untersucht Vf. folgende 
Alkohole: Mełhylalkohol, A., n.- u. Isobutylalkohol u., diskutiert die Ergebnisse. Zur 
Feststellung des Einflusses von Verunreinigungen werden dic Eli. in yerschiedenen 
Reinheitsgraden imtersueht u. schlieBlich binare Misehungen, wie Anilin-Bzl. u. Aceton- 
Bzl., gemessen. (J. Chim. physiąue 32. 199—209. 25/3. 1935.) Ga e d e .

C. J. B. ciews, Die dektrische Leitfahigkeit einiger slarker Eleklrolyte in verdunnter 
Losung und ihre Anderung in dem Temperalurgebiet von 18—55°. (Vgl. C. 1935. I. 
3387.) In Eortsetzung der friiheren Unters. fuhrt Vf. die Messungen der elektr. Leit
fahigkeit an KNOz-, K 1SOi- u. NaiSOt-'Lsgg. aus, wobei bis zu Verdiimiungen von
0,0005-n. gemessen wird. Es wird das Temp.-Gebiet von 18—85° untersucht. Die 
fiir KN03 erlialtenen Werte zeigen in dem untersuchten Temp.-Gebiet gute Uberein- 
stimmung mit der Theorio von D e b y e ,  H u c k e l  u . ONSAGER. Die bei K2S04 u. 
Na2S04 gefundenen Ergebnisse dagegen n ich t. Zur Erklarung der Unstimmigkeit 
wird die B jERR UM sche Theorie der Ionenassoziation herangezogen. (Proc. physic. 
Soc. 47. 818—23. Sept. 1935. London, Univ., Queen Mary College.) G a e d e .

B. Kamieński, Der Einflup von Grojie, Symmetrie und Konzentration von lonen und 
Dipolen auf das dielekłrische Polential an der Grenzflache Losung-Didektrikum. Nach Vf. 
(C. 1935. I. 2684) sind unter „dielektr. Potential11 die Potentiale an der Grenzflache: 
wss. Lsg.-Lsg. mit gróBerer DE. zu yerstchen. In yorliegender Arbeit werden unter 
ausfuhrlicher Beschreibung der Darst. von Chininlsgg. verschiedener Saurestufen die 
Messungen an Chininlsgg. erweitert, ais Beispiel dafiir, dafi H-Ionen geringen EinfluB 
auf das dielektr. Potential, aber groBen auf Struktur u. Dissoziation schwachor Sauren 
u. Basen haben. Letztere werden bei niedriger Saurestufe ionisiert u. das Kation wird 
weniger adsorbiert ais das nichtionisierte Mol. bei hóheren Saurestufen. Nur wenige 
der ublichen Indicatoren sind brauchbar. H2- oder Chinhydronelektroden geben keine 
zuyerliissigen Resultate. Tabellen, sowie Diagramme des Einflusses der H'-Konz. auf 
Vioo"> 7250'’ Vsoo" u- Vinoo-™ol. Chininlsgg. (Temp. 17—20°) im Original. Durch Ver- 
groBerung der Saurestufe resultiert ein groBeres Potential; dieses wechselt yon 14 bis 
462 mV bei einer Anderung der Saurestufe yon 2,4—9,6 . Das dielektr. Potential einer 
Yęo-mol. Chininlsg. (pn =  6,1) wurde zu 403 mV bestimmt. Die Ergobnisse sind im 
Emklang mit einer auf elektrostat. u. thermodynam. Basis entwickelten Hypothese, 
daB kleine lonen geringeren EinfluB auf das dielektr. Potential an der Grenzflache: 
Lsg.-Dielektrikum mit kleinerer DE. (z. B. Lsg.-Luft) haben, daB ferner ein System 
mit lonen oder Dipolen der geringeren freien Energie an der Grenzflache Lsg.-Luft 
das wahrscheinlichere ist. Weitere Bestatigung durch Messungen an folgenden Ketten: 
Hg (Hg2Cl2, 0,1-n. KC1) | Luft | (0,1-n. KC1 +  Na2C03 bzw. HC1, H2) I Pt | H2, wobei 
das durch Vergleich mit einer 0,1-n. KCl-Standardlsg. bestimmte dielektr. Potential 
ftir Lsgg. der Stufe 6 ,0 , 7 ,4 , 8 ,9  u. 9 ,6  (Zugabe von K2C03 zu 0,1-n. KC1): 0, + 3 ,0 ,  
+  25, + 18  mV betrug, sowie an Hg (Hg„Cl2, 0,1-n. KC1) | Luft | (Pufferlsg.-Gemiseh, 
H 2) | Pt | H2 bei den Stufen 6 ,3 , 6,6, 6,8, 6,9, 7,1, 7,4 (aus NaJIPO, u. KH2P 0 4) mit 
~p>  —5, + 3 , + 2 0 ,  + 1 3 ,0  mV bestimmt wurde. Resultate stimmen femer uberein 
mit friiher auf anderem Wege yon F r u m k in  (Z. physik. Chem. 109- 111. 116. 123 
[1924—1926]) erhaltenen Werten. Dio durch Messungen an yorstehenden Ketten er- 
haltenen Resultate bestatigen gleichfalls obige Hypothese; sie machen weiter wahr- 
scheinlich, daB W.-Dipolo yon der Luftphase an der Grenzflache Lsg.-Luft bevorzugt 
adsorbiert werden, u. daB groBe Moll. u. lonen schwacher Elektrolyte die an der Grenz
flache adsorbierten W.-Dipole yerdrangen u. dereń negatiye Ladung schwaehen. Ais 
aUgemeine Regel gilt, daB gróBere lonen u. Dipole mit fehlender Symmetrie am 
leichtesten an der Grenzflache Lsg.-Dielektrikum adsorbiert werden. (Buli. int. Acad. 
polon. Sci. Lettres. Ser. A. 1935- 309— 18. Krakau, Uniy., Inst. f. physikal. Chem.4u. 
Elektrochem.) G. P. WOLF.

B. Kamieński und W. Gosławski, t)ber eine vereinfachte dynamische Melhode zur
lleslimmung der dielektrischen Potentiale an der Grenzflache Losung-I/uft. (Vgl. auch
yorst. Ref.) Die aus einer Metallróhre (gewahlt wurde Cu) besteliende Anordnung, die 
mnen mit einer angesauerten CuS04-Lsg. befeuchtet ist, dient ais Bezugselektrode. Die 
. £■> gegen die gemessen wird, flieBt aus einem getrennten Trichter aus u. bildet den 
inneren Strahl. Unter Verwendung yon yergoldeten oder platinierten Metallrohren 
kann z. B. eine angesauerte FeCl3-Lsg. ais Bezugselektrode dicnen. Abbildung der An- 
ordnung im Original. (Buli. int. Acad. polon. Sci. Lettres. Ser. A. 1935. 319—22. 
-Mai/Juni.) G. P. W o l f .
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B. Kamieński und W. Gosławski, Vber den Einflup des Wasserstoffions auf das 
dielektrische Potential der stereoisomcren Cliinine und Chinidine. (Vgl. auch vorst. Ref.) 
Dio friiher (C. 1935-1. 2684) gefundene Tatsache der Ausbldg. unterschiedlicher dielektr. 
Potentiale durch Stereoisomere an der Grenzflaclie Lsg.-Luft wird durch analoge 
Mcssungen an Yioo'» Vsso-’ Vsoo' u- 1/iooo'lno1- Lsgg- von Ghinidin bei yerschiedenen 
Siiurcstufen (Temp. 17—20°) erweitert. Die Werto werden mit den friiher erhaltenen 
der Chininlsgg. yerglichen. Bei einer 1/10a-mo\. Chinidinlsg. ist der EinfluB des H' aus- 
gepragter ais beim Chinin. Bei geringen Konzz. an Chinin oder Chinidin ist bei gleicher 
SZ. (ph =  7,35; Blut) Chinin jedoeh das elektroaktivere Isomere. Diagramme. (Buli. 
int. Acad. polon. Sci. Lettres. Ser. A. 1935. 323—26.) G. P. W o l f .

N. Thon, Die Konstitwtion der Doppelschicht und der Yerlauf der Potentialkune 
bei der elektrolytischen Neutralisation der Metallionen. Vf. stellt eine Gleichung auf, 
die die Potentialkurve, die beim kathod. Nd. der Metalłe beobachtet wird, wiedergibt. 
Es wird dabei von dem Modeli der friilier beschriebenen Elektrodo ausgegangen (vgl.
C. 1934- II. 1901). Die Gleichung i =  A e<x> +  B s x  e*f°o, in der mit Soo das stationare 
Potential bezeichnet ist, ergibt bei geeigneter Wahl der Konstanten A, B  u. k Kurven, 
dio mit den experimentell gefundenen ubereinstimmen. Vf. diskutiert u. erweitert 
dio Fonncl fiir versehiedene Polarisationsgrade. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 200. 
907—09. 1935.) Ga e d e .

A. Glazunov, J. Teindl und J. Halik, Der Einflup einer geringen Menge Agar- 
Agar und Oelatine auf die katliodische Krystallisationsgeschwindigkeit (KGi) eines Silber- 
niedzrsćhlages. Vff. geben einen Dberbliek tiber verschiedene Beobachtungen tiber den 
EinfluB yon Kolloiden auf dio kathod. Ag-Abscheidung u. die hieruber aufgestellten 
Theorien. Durch eigene Verss. wird festgestellt, daB Agar-Agar u. Gelatine (letztere in 
starkerem MaBe) die Krystallisationsgeschwindigkeit (KGj) des Ag herabsetzen, wobei je- 
doch dio Erhohung der inneren Reibung prakt. ohne EinfluB ist. Die Kolloide liegen ent- 
weder ais geringfiigige Elektrolytreste zwisohon den Krystalliten vor odor sie sind endo- 
krypt in das Atomgitter eingebaut. (Chem. Listy Vedu Prumysl 29. 117—18. 131—33. 
1935. Pfibram, Berghochsch., Inst. f. theoret. Hiittenkunde.) R. K. MULLER.

M. Quintin, Die Untersuchung der elektromotorischen Kraft des Cadmiumchlorid- 
elementes. Vf. untersucht das aus der Kette: Cd-Hg (2-Phasenamalgam) | CdCl.,, ni | 
AgCl, Ag +  bestehende Element ohne Oberfiihrung. Es wird die EK. bei yerschiedenen 
Konzz. ni des Elektrolyten u. bei yerschiedenen Tempp. naeh der Kompensations- 
methode gomessen. Die Worte sind tabellar. wiedergegeben. Aus dem Verlauf der 
Kurye, die fiir jedo Konz. die Anderung der EK. ais Funktion der Temp. darstellt, 
wdrd geschlossen, daB die n. R k.:

Cd (fest, gesatt. mit Hg) +  2 AgCl (fest) =  CdCL, m +  2 Ag (Motali) 
in einem bestimmten Gobiet von einer zweiten iiberlagert wird, die zur Bldg. einer 
Verb. aus CdCl, u. AgCl fuhrt. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 200. 1579—80. 
1935.) " Ga e d e .

A3. Thermodynamik. Thermochemie.
E. H. Riesenfeld und T. L. Chang. Die kritischen Daten ron leichtem und schwerem 

Wasser und ihr DicJite-Temperaturdiagramm. (Vgl. C. 1935. II. 2171.) Fiir die krit. 
Tempp. der D 20-H 20-Misohungen gilt, wie zu erwarten, die Mischungsregel genau. 
Zwei Praparate mit" 98,0 u. 99,1 Mol>% D20  werden naeh Dest. in vacuo benutzt 
u. 3 Gemische mit H20  hergestellt, sowie „reines“ H20  untersucht. Ist die krit. Temp. 
von H20  374,2°, so ist die yon DoO-Gemischen yom Molenbruch n 374,2—2,7-n. Die 
krit. D. wird aus Daten in der Nahe der krit. Temp. fUr II.,O zu 0,329, fiir D.,0 zu 0,363 
berechnet, der krit. Druck zu 218,6 at (H20  218,53 at). Die krit. Drucke sind also so 
gut wio gleich, wahrend die krit. D. von D20 , wie die D. bei gewóhnliclier Temp., 
um ca. 10% groBer ist ais die von H20 , was aber auf Zufall beruht, denn dio D.-Kurjen 
yon D ,0  u . H20  sch n eid en  sich  zweimal, bei 49,5° fiir die gesatt. Dampfe u. bei 370°, 
wo die Fil. die gleiche D. 0,460 haben. Fiir die D., die Dampfdrucke, die FF.. die 
Kpp. u. die krit. Tempp. lassen sich  die Konstanten fiir die G em ische fast exakt durch 
lineare Interpolation finden; also lassen sich auch die D .-T em p .-D iagram m e fiir alle 
Gemische yon D20  u. H20  berechnen. (Z. physik. Chem. Abt. B. 30. 61—68. Sept. 
1935. Berlin, Univ., Phys.-chem. Inst.) W. A. ROTH.

Jean Timmermans und Louis De£fet, Experinienielle Untersuchungen uber die 
physikalischen Konstanten des schweten Wassers. Die Anderung der Schnielztemperatuf 
in Abhdngigkeit vorn Druck. Es wird die Druekabhangigkeit des E. von 7 g 100%ig-
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D,0 in einem sorgfaltig getrockneten App. nach fiinfmaliger Umkrystallisation im 
Vakuum (zwecks Entfernung der gel. Luft) gemessen. Bei jeder Temp. werden
4 Messungen (2 Krystallisationen, 2 Schmelzen) durehgefuhrt; bei 0° sogar 6 Messungen. 
Die sieli hieraus ergebenden Mittelwerto (Druoke in kg/qcm) sind auf ca. 1 kg/qcm genau: 
Temp.: 3,82° 3,00° 2,00° 0,00° —2,00° —4,00° —5,00°
Druek: 1 113 241 488 726 948 1051
dt/dp : —0,0074 -0 ,0078  —0,0081 —0,0084 -0 ,0090  -0 ,0096  —
dp/dt : —136 —128 —123,5 —119 —111 —103 —
Die Schmelztemp. nimmt mit steigendem Druck ab, so daB also die Krystalle des 
schweren W. ebenso wie die des leichten W. ein groBeres spezif. Vol. ais das fl. W. 
besitzen. Die Ergebnisse fiir D20  werden mit entsprechenden Messungen an H ,0  
yerglichen. Die Schmelzkurven der beiden Wasserarten verlaufen einander fast parallel. 
Verss. zum Nachweis von polymorphen Formen des schweren W. bei Drucken von 
1—1100 at u. Tempp. von —30° bis zum E. des D.,0 (in Intervallen yon 5°) yerlaufen 
negatiy. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 200. 1661—1663. 1935.) Z e i s e .

W. E. Garner und F. J. Veal, Die Adsorptionsuurme von Gasen an Zinkoxyd 
und ZnO-Cr2Os bei niedrigen Drucken und Zimmertemperatur. (Vgl. C. 1936 .1. 596.) Es 
ist sehr zweifelhaft, ob man die reversible Adsorption yon Gasen an festen Sorbenzien 
bei Zimmertemp. ais „aktivierte“ Adsorption bezeiehnen darf. Irreversible Adsorp
tion pflegt mit chem. Rkk. yerkniipft zu sein. — Vff. aktivieren das porose, griłne 
Gemisch von ZnO u. Cr20 3, das etwas mehr ZnO enthalt, ais der Formel ZnCr2Oj ent- 
spricht, bei 460° im Vakuum, nachdem es bei 400° ersehópfend mit (H2) behandelt 
war. Die Adsorptionswarme ton (II2) je Mol Gas nimmt mit steigender Gasmenge 
langsam ab (12,3—9,7 kcal). Der Abfall der Adsorptionswarme ist reell. Da nur ein 
Teil des Gases, mit kleiner Desorptionswarme, abgepumpt werden kann, uberlagern 
sieh mehrere Effekte. — Nach dem Entfernen des adsorbierten Gases wird das Ge
misch mit (0 2) behandelt u. im Vakuum aktiviert. Nunmehr wird wenig (H2) auf
genommen, aber mit +  48 kcal; dio wahre Adsorptionswarme bei dcm irreyersiblen 
ProzeB mag ca. +  90 kcal betragen. Bei weiterer Adsorption finden Vff. nur 13 kcal/ 
Mol Gas. Das Verhiiltnis der wirklich adsorbierenden Flaehe zur reduzierbaren ist 
bei osydierter Oberflaehe 1: 4000, bei reduzierter 1 : 100. — Ahnlich liegen die Ver- 
Łaltnisse bei der Adsorption von (CO): an reduziertem Zn0-Cr20 3 fallt die molare 
Adsorptionswarme yon 14,9 auf 10,7 kcal, steigt dann etwas an; an der osydierten 
Oberflaehe sinkt sie von 44 auf 16 kcal. — (0 2) wird an der osydierten Oberflaehe 
wenig u. mit nur 2 kcal/Moi aufgenommen, an der reduzierten Oberflaehe stark u. 
mit 43 kcal/Moi ( <  ais die Bildungswarme von [ZnO], >  ais die Oxydationswarme 
Yon [Cr20 3] zu [Cr03]). — An der oxydierten Oberflaehe wird (CO) +  (02) mit 53 
bis 66 kcal aufgenommen, augenscheinlich unter Bldg. von (C02). (C02) wird yon der 
osydierten u. reduzierten Oberflaehe mit 13—18 kcal/Moi aufgenommen u. zwar irre- 
Yersibel (wohl Carbonatbldg.). Die Adsorptionswarme von (C J i4) nimmt an beiden 
Oberflachen mit den Beladungen ab; die Desorptionswarme ist halb so groB; (6'2/ /0) 
t?. an ĉ er reduzierten Oberflaehe reyersibel adsorbiert, an der oxydierten ist die 

armetonung gróBer. Bei (CIIĄ) seheint die Adsorption [wie bei (0 2)] an der oxydierten 
Oberflaehe vom VAN DER W AALS-Typ zu sein.

Alsdann wird das Verh. von reinem, auf 460° erhitztem [ZnO] untersucht: (H2) 
wird kaum adsorbiert, (CO) an der oxydierten Oberflaehe stark: die Adsorptionswarme 
sinkt stark mit den Beladungen ( +  20 bis -(-12 kcal), die Desorptionswarme ist kon
stant ca. —16 kcal, also Reversibilitat. An der reduzierten Oberflaehe ist die Warme- 
tonung etwas groBer. Auch das Verh. von (CO) u. (CO) +  (0„) zeigt, daB das ZnO 
die ani Gemisch beobachteten Komplikationen nicht heryorruft. (C2I/t) gibt an 
oxydiertem [ZnO] 25— 19 kcal/Moi; (CJl^) wird nicht merklich adsorbiert. Die Ad
sorption yon (C02) an oxydiertem [ZnO] entspricht bei Ad- u. Desorption etwa der 
Bldg. von [ZnC03] u. ist im Gegensatz zu dem Zn0-Cr20 3-Gemisch reyersibel. Vff. 
leiten fiir die Rkk. zwischen dem Gemisch u. (CO) die Formeln ab:

2 XO +  (CO) =  XC03 +  X  +  44 kcal; X  +  V* (0 2) =  XO +  22 kcal;
2 XO +  (CO) +  Va (02) =  XO +  XC03 +  66 kcal.

Bei (H2) u . (CO) ist gezeigt, daB die differentialen Adsorptionswarmen an der 
osydierten Oberflaehe bis zu den Werten fiir die reduzierte Oberflaehe abfallen. Die 
Aktivitat der Adsorptionszentren nimmt bei Oxyden allmahlieh ab. Infolge der lang- 
saincn Diffusion von den Capillaren aus konnen die differentialen Adsorptionswarmen 
seitlich yerschieden sein; das yerringert die Sicherheit der SchluBfolgerungen. Die



5 1 6 A 4. K o l lo id c h e m ib .  C a p i l la r c h e m ie . 1 9 3 6 .  I .

irreyersible Adsorption von (C02) an Zn0-Cr20 3 u. die reyersiblc an ZnO (reversible 
Chcmisorption!) allein geben fast die gleiehen Warmetonungen. DaB (H2), (CO), 
(C2H4) an reduzierten Flachen die gleiehe, an oxydierten yerschiedene Adsorptions- 
warmen geben, wird diskutiert: die verhaltnismaBig bohen Warmen an reduzierten Kata- 
lyten konnen ebenfaUs ais Chcmisorption erklart werden. Schnelle Desorption bei 
Zimmertemp. ist nur moglich, wenn Adsorptions- u. Aktiyierungswarme <  20 kcal ist. 
Da die Adsorptionswarmen am Gemisch kleiner sind ais an ZnO, die Desorption aber 
unvollkommener, muB bei dem Gemisch noch etwas anderes hinzukommen (Akti- 
vierungsenergie beim Adsorptionsyorgang ?; doch kann auch schwerere Entfernung 
der Gase aus den Capillaren mitspielcn). (J. chem. Soc. London 1935. 1487—95. Okt. 
Bristol, Univ.) W. A. R o t h .

A t . K o l lo id c h e m ie .  C a p il la r c h e m ie .
C. Bondy und K. Sollner, Ober den Mechanismus der Emulsionierung mit JJltra- 

schallwdlen. Bei der Unters. der bekannten Tatsache, daB Ultraschallwellen zwei 
miteinander nicht mischbare Fil. zu dispergieren yermogen, stellen Vff. fest, daB der 
Mechanismus der Dispergierung von organ. Fil. in W. verschicden ist von der im 
System Hg/W. Die Ursache der Emulgierung von organ. Fil. in W. beruht auf der 
Bldg. leerer Raume innerhalb der Fl., wie sie z. B. bei Erniedrigung des hydiodynam. 
Druckes auf Fil. unter den Dampfdruck auftreten konnen, wobei die Fl. zerreiflt. Die 
ZerreiBung expandierter Fil. geht um so leichter vonstatten, je unreiner, insbesondero 
fremdgashaltiger sie sind, indem dann „Lockerstellen" auftreten. Das Auftreten u. 
Wiederzusammenfallen solcher leeren Raume, wie sie auch hinter schnell laufenden 
Schrauben oder in durch Verengungen tretenden Fl.-Strahlen auftreten konnen, ist 
nach Yff. die Ursache der emulgierenden Wrkg. yon Ultraschallwellen, die die Fl.' 
abwechselnd stark komprimieren u. dilatieren. Beim Zusammenbrechen der leeren 
Raume konnen Drucke von mehreren tausend Atmospharen auftreten, wobei groBe 
mechan. (insbesondere auch kinct.) Energien auf kleinem Raum sich umsetzen, was 
sich z. B. durch Erosion yon Schrauben auBert. Ais Modellycrs. zeigen Vff., daB luft- 
freier uberhitzter W.-Dampf in die Grenzschicht yon gekiihltem W. u. 01 geleitet Emul- 
sionierung hervomift, die um so schwacher wird, je lufthaltiger der Dampf u. je warmer 
das W. ist. Fiir die Emulsionierung mit Ultraschallwellen ist jedoch Ggw. von gol. 
Gasen notwendig (damit ZerreiBung eintreten kann), was ąuantitatiy durch Messung 
der Emulsionierung unter verschiedenem Gasdruek untersucht wird (Maximum bei 
ca. 2 at; bei hoheren Drucken wirkt das bei der Erpansion ausgeschiedene Gas ais 
Puffer). Je kiihler die Fl., um so starker ist die Emulgierimg. Die schadigende Wrkg. 
von Ultraschallwellen auf lebende Zellen mag mit dem Auftreten dieser Erscheinungen 
zusammenhangen. (Trans. Faraday Soc. 31. 835— 43. 1935. London, The Sir William 
Ramsay Laborat. of Inorganic and Physical Chemistry, Univ. College.) Lecke.

C. Bondy und K. Sollner, Der EinflufS von Gasen auf Quecksilberemidsionen, die 
mit Hilfe von Ultraschallwdlen hergestdlt sind. Der Mechanismus der Bldg. von Hg- 
Emulsioncn in W. durch Ultraschallwellen ist anders ais der bei der Emulsionierung 
von Olen in W. (vgl. vorst. Ref.). Die Bldg. leerer Raume spielt hier keine ausschlag- 
gebendo Rolle, denn Hg-Emulsionen entstehen auch im Vakuum, aber nicht durch 
Einleiten von W.-Dampf in die Grenzschicht bei Abwesenheit von Gasen. — Ggw. 
von Gasen bei der Bldg. erhoht die Stabilitat der Emulsion auBerordentlich; bei Ab
wesenheit davon hergestellte setzen rasch ab, wobei das Sediment zusam m enflieB t. 
Bei Ggw. beliebiger Gase (Luft, X2, 0 2, H2) entstehen relativ stabile Emulsionen, die 
Sedimente zerfallen beim Umsehutteln. — Die Emulsionierung beruht wahrscheinlicli 
auf dem Einpressen von W. in das Hg; die sich dabei bildenden Hg-Filme zerreiBen 
unter Bldg. feiner Tropfchen. Auch in organ. Fil. lassen sich (besonders bei niederer 
Temp. u . bei Ggw. von Schutzkoll.) Emulsionen herstellen. (Trans. Faraday Soc. 
31. 843—46. 1935. London, The Sir William Ramsay Laborat. of Inorganic and 
Physical Chem., Univ. College.) LECKE.

E. Heymann, Studien iiber Sól-Gelumwandhingen. I. Die inverse Sol-Gclumwand- 
lung von Mełhylcdlulose in TFasser. Vf. untersucht das Verh. wss. Lsgg. von Jlethyl- 
cellulose (35,4% Methosyl, 0,5% Asche), die die auch an manchen anderen Stoffen  
beobachtete Erscheinung zeigen, beim Erwarmen revcrsibel ein Gel zu bilden. — Die 
Viscositat der Lsgg. sinkt w-ie zu erwarten zunachst mit steigender Temp., um dann 
innerhalb eines relatiy engen Interyalls selir stark zu steigen. Beim Abkiihlen tritt 
starkę Hysteresis auf, bei Zimmertemp. kehrt die ursprungliche Yiscositat rasch zuriick.
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Bei hohen Tempp. fiillt die Viscositat bei meehan. Bearbeitung (Schiitteln, TJltra- 
schallwellen), bei niederen werden die Sole nicht beeinfluBt. Nicht zu konz. Gele er- 
leiden bei mehrtagigem Erhitzen auf 80° Synarese, ohne zu hydrolysieren. — Der 
Punkt der Sol-Gelumwandlung (,,F.“) wird von der Ggw. geringer Mengen von Salzen 
beeinfluBt, wirksam sind die Anionen. Dio lyotrope Reihe wird innegehalten: CNS' 
u. J' erhohen den F., andere Anionen, am starksten S 04", erniedrigen ihn. In groBen 
Konzz. flocken diese Salze (CNS' am sehwachsten, SO.," am starksten). — Im UBBE- 
LOHDE-Viscosimeter gemessen erweisen sich die Lsgg. ais anomal, die Viscositat sinkt 
mit steigender Scherkraft. Salze erniedrigen die Viscositat, ohne die Anomalitat 
zu yerandern; organ. Solventien yerhalten sich analog. Bei Tempp. in der Naho des
F. yerstarken sich die Anomalien u. Thixotropie tritt auf. Auch der Temp.-Koeff. 
der Viscosita.t erfahrt in der Niihe des F. starkę Anderungen, wo iiberhaupt starkę 
Alterungserscheinungen auftreten. — Alle Erscheinungen deuten darauf hin, daB mit 
steigender Temp. eine Dehydratation mit nachfolgender Gelbldg. auftritt. Temp.- 
Erniedrigung zerstórt das Gel, aber die Hydratation erleidet starkę Verzogerungen; 
je tiefer die Temp., um so rascher erfolgt sie. Aueli die Vol.-Zunahme bei der Gelbldg. 
laBt darauf schlieBen. — Zum SchluB diskutiert Vf. die yersehiedenen Gelbildungs- 
typen, namlich 1. ohne Yeranderung des Losungsm. (hydrophobe anorgan. Systeme),
2. Zunahme der Hydratation der Teilchen (Agar-Agar) u. 3. Dehydratation der Teil- 
chen (Hethylcellulose, Systeme mit Synareseerscheinungen), u. erortert ausfuhrlich 
den mutmaBlichen Meehanismus der im untersuchten System auftretenden Ande
rungen. (Trans. Faraday Soc. 3 1 . 846—64. 1935. London, The Sir William Ramsay 
Laborat. of Inorganic and Physical Chemistry, University College.) L e c k e .

Sophia Berkman und Gustav Egloff, Die 'physikalische Chemie der Schaume. 
Schaume u. Emulsionen sind nahe yerwandt; Stoffe (z. B. Ole), die leicht emulgieren, 
bilden auch leicht Schaume. V/f. behandeln ausfuhrlich die Bldg. von Sehiiumen 
aus einzelnen Filmen um Gasblasen, dereń Form u. die in ihnen wirkenden Krafte, 
insbesondere die Oberflaehenspannung, die von der Krummung der Filme imabhangig 
ist. Notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung fiir die Bldg. von Schaumen ist 
das gleichzeitige Vorhandensein von niedriger Oberflaehenspannung u. niedrigem 
Dampfdruck, was bei reinen Fil. nicht zutrifft. Konz., Lóslichkeit, Viseositat etc. 
einer zu einer Fl. zugefugten capillarakt. Substanz spielen jedoch auch eine bedeutende 
Rolle. Bei aliphat. Sauren u. Alkoholen steigt das Sehaumbildungsvermógen mit der 
Konz.; es gibt jedoch eine optimale Konz., obwohl die Oberflaehenspannung mit steigen
der Konz. noeh weiter sinkt. Wird die mol. Lóslichkeit eines schaumbildenden Stoffes 
durch Zusatz eines dritten erhoht, so kann seine Wrkg. yergróBert werden (z. B. Nonyl- 
saure nach Zusatz yon A.) u. umgekehrt (Isoamylalkohol +  Benzylalkohol). — Weiter 
spielt das Vermogen, auf Fil. ausgebreitet Filme zu bilden, eine groBe Rolle, ebenso 
wie die Fahigkeit, in der Grenzschicht stark angereichert zu werden. Die Grenzschicht 
muB heterogen sein, darf also nicht nur W.-Molekule oder nur Molekule capillarakt. 
Substanz enthaltcn; letzteres kann bei hoehmolekularen leicht aggregierenden capillar
akt. Stoffen yorkommen. Aufierdem muB dio Grenzschicht scharf gegen das Innere 
der Fl. abgegrenzt sein. Wenn feste Stoffe (wie z. B. PbS) die Schaumbldg. lieryor- 
rufen, spielt ihre Benetzbarkeit u. ihre KorngróBo eine groBe Rolle. — Vff. bringen 
eine ausftihrliche Literaturiibersicht uber die Stabilitat yon Schaumen (die allgemein 
geringer ist ais die von Emulsionen), bei Ggw. yon Elektrolyten, die auf lyophobe 
Schaume koagulierend wirken (bis auf OH' in kleinen Konzz., das z. B. Isoamylalkohol- 
W.-Schaume stabilisiert), wobei die Wertigkeitsregel erfiillt ist. Koli. yermógen auf 
solche Schaume stabilisierend zu wirken, desgleiehen Erhohung der Viscositat durch 
Glykol- oder Glycerinzusatz, wobei GroBe, Elastizitat usw. der Blasen eine Rolle 
spielen. — Unter den die Stabilitat des Schaumes bedingenden Kraften sind am 
wichtigsten die elektrostat. (die Gasblasen sind meist negatiy geladen, doch ist Um- 
ladung moglich) u. die Capillarkrafte. Die LANGMUIR-HARKINSsche Orientierungs- 
theorie seheint auch fur Schaume durchaus anwendbar zu sein. — Infolge der Schwer- 
faaft sinkt die Fl. aus den Lamellen ab, so daB diese dunner u. instabiler werden; die 
^iscositat der Oberflachenschicht, ihr Verhaltnis zur Oberflaehenspannung u. die 
ursprungliche Dicke der Lamellen beeinflussen die Geschw-indigkeit dieses Yorgangs. 
Die an den Randern der Lamellen befindliche Fl. mit konkayer Oberflache sucht- eben- 
falls der Lamelle Fl. zu entziehen. Dampfdruekunterschiede zwischen dem oberen 
u. unteren Teil durften manehmal bzgl. der zerstorenden Wrkg. nicht zu yernachlassigen 
^in. Die Rolle u. Bedeutung des „schwarzen Flecks“ in Lamellen wird ausfuhrlich
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bcsprochen. — Zum SchluB erórtern Vff. die Mittel zur Verhinderung des bei manchcn 
techn. Prozessen (z. B. Olentwassern) unerwiinschten Schaumens durch Druck- u. 
Temp.-Steigerung, Verringerung des Dampfraumes, Zusatz yon Schaumverhinderern 
(z. B. Fettsauren boi Leimlsgg.). (Chem. Reviews 1 5 . 377—424. 1934. Chicago 
[Illinois], Research Laborat., Universal Oil Products Co.) L e c k e .

łan William Wark, Zur Theorie der Flotation. Vf. diskutiert ausfiihrlich die 
physikal. Grundlagen der Flotationstheorien u. unterwirft insbesondere die Adlineations- 
theorie von OSTWALD einer scharfen Prufung, wobci er sich polem, gegen eine Reihe 
yon Behauptungen yon OSTWALD (vgl. C. 1 9 3 5 . I. 211 u. friiher) wendet, der in einer 
Reihe von Arbeiten yon K e l l e r m a n n ,  K in g ,  R e h b i n d e r  u . T a lm u d  u . a., die 
z. T . gleiehfalls einer krit. Betraohtung unterzogcn werden, Stutzen fiir seine Thooric 
erblieken will. — Im einzelnen fiihrt Vf. aus, daB ein Adlincationsring mit seiner geringen 
Ausdehnung die experimentell boobachtete Stabilitiit sowie dio Raschheit der Aus- 
bldg. der Adsorptionsschicht kaum aufweisen konnte. Ob die VOLMERsche Theorie 
der freien Beweglichkoit adsorbierter Moll., dereń Zuhilfenalime die OSTWALDSchc 
Theorie notwendig bedarf, fiir die Flotationsagenzien anwendbar ist, ist zweifelhaft, 
da diese walirscheinlich ais Ionen adsorbiert werden, dereń Bcweglichkeit durchaus 
nicht sieher ist. — Wenn OSTWALD in manehen typ. Sammlern triphile Moll. erblickt, 
so wiire das nur dann richtig, wenn diese ais Molekule u. nicht ais Ionen wirksam werden; 
letzteres ist aber wahrsclieinliclier. — Yf. nelgt im Prinzip dazu, nicht bestimmte 
Gruppen ais ausgesproehen lyophil, andere ais im Gegensatz dazu aerophil etc. zu 
bezeichncn, sondern den Gruppen Affinitat fiir jede Phase in verschiedenem MaBe 
zuzusprechen; aus der Konkurrenz der Affinitaten der Gruppe oder Gruppen erwachst 
der schlieBliche Randwinkel. — OSTWALD maeht fiir die GroBe des Randwinkels 
nur die in der physikal. Schnittlinie vorhandene Molekiilstruktur yerantwortlioh; dies 
ist aber durchaus keine zwingende Notwendigkeit, sondern fuBt nur auf O s t w a ld s  
Theorie der Oberflachenspannung, die nach ihm eine Eig. der Grenzkante u. nicht der 
Oberflache ist; dabei yernaehlassigt OSTWALD aber, daB bei den dynam. MeBmethoden 
der Oberflachenspannung die Grenzlinie iiberhaupt keine Rolle spielt. — Nach Vf. ist 
uaklar, wie groB nach O s t w a l d  die krit. Bezirke der Grenzflachenlinie sind u. ob in 
diesen Bereichen die gebrauchliehen Begriffe yon Oberflachenspannung u. Rand
winkel iiberhaupt anwendbar sind. Die Móglichkeit der Anwendung der YoUNGschen 
Gleichung wird ausfiihrlich diskutiert u. die schemat. Darst. yon OSTWALD ais Irr- 
tiimer enthaltend abgelehnt, da sio keinen AufschluB iiber die das Teilchen schw im m cnd  
erhaltenden Kraftc geben konnen. (Z. physik. Chem. Abt. A. 1 7 3 . 265—83. 1935. 
Melbourne, Dcp. of Chem., Univ. of Melbourne.) L e c k e .

August Noll und Fritz Bolz, Die absólute und die rdalive Yiscositat. Vff. vergleichen 
die im OsTsehen u. ENGLERsehen Viscosimeter gemessenen Kennzahlen der Viscositat 
mit den Absolutwerten der inneren Reibung (bzw. der kinemat. Viscositat), die sie im 
UBBELOHDE-Viscosimeter messen. Untersucht werden die folgenden Stoffe: IF-, 
Acetophenon, Methylglykol, Citrondlal, Monodthylanilin. Mcmoaihyl-o-tóluidin, Mono- 
meihyl-o-toluidin, Benzylbenzoat, Phłhalsaurediałhylester, Salicylsaurcbenzylester, Athylen- 
glykol, Citronensauretriathylesler, Carvacrol, Palatinol, Leberlran, Terpineol, Cydo- 
hezanol, Manddól, Sesamol, SalicrjlsduremonoglyTeolester, Phenylamidoathanol, Ruból, 
Cydonol, fl. Paraffin, d-Weimaurealhylester, Triathanolamin, Glycerin, RicinusiiU 
Citrondlalhydrat. Diese Stoffe bilden eine Reihe steigender innerer Reibung (10-5 
bis 42,13 cgs). Ferner werden Zellstojfzanihogenatlsgg. u. Pflanzenezłrakte untersucht, 
dereń Viscositaten zwischen 0,19 u. 10,6 cgs liegen. Vff. finden, daB die EnCLER- 
schen u. OsTsehen Kennzahlen mit genugender Genauigkeit eine lineare Funktion 
der kinemat. Viscositat sind. (Papierfabrikant 33. Ver. Zellstoff- u. Pap.-Chemiker 
u. -Ing. 193—97. 1935. Zellstoffabrik Waldhof.) ElSENSCHITZ.

A. L. S. Bar imd H. J. C. Tendeloo, Ober die Anderung der A u s ta u s c h k a p a z ita t  
der Tonkolloide. II. (I. vgl. C. 1 9 3 5 . I. 1988.) Friihere Messungen werden in gróBerem 
Umfange fortgefiihrt. Die Austauschkapazitat der 4 untersuchten Tone (B en tonit, 
Putnamton, Yselton u. Meerton) zeigt sich nicht konstant, sondern yon der Rk. der- 
jenigen Fl. abhangig, in der sich der Austausch yollzieht. Die Anderung der Austausch
kapazitat mit der ÓET-Konz. laBt sich innerhalb des maximalen Analysenfehlers yon 
6% nach der Theorie von Y e r w e y  u .  K r u y t  durch die allgemeine Beziehung y =  
m x +  o ausdriicken, wo y  die adsorbierte OH'-Menge, gemessen an der Mengo der 
Gegenionen (hier Ca") u. x =  —log [OH'] =  po il’ ist. Die Konstanten m u. q werden 
nach der Methode der kleinsten (juadrate aus den MeBdaten berechnet. Es muB aber
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noch dahingestellt bleiben, ob die OH'-Ionen tatsachlich gemiiB jener Theorie ais 
potentialbestimmende lonen „adsorbiert11 werden oder ob ihre Wrkg. anders gcdeutet 
werden muB (wahrscheinlioh werden die Tone chem. angegriffen). (Recueil Trav. 
chim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 566—69. 1935. Wagcningen, Lab. f. Physikal. u. 
Kolloidchemie.) Z e i s e .

J. H. De Boer und C. F. Veenemans, Adsorption von Alkalimetallen auf Metali- 
oberflachen. IV. Adsorption von Atomen neben den lonen. (III. vgl. C. 1935. I. 536.) 
Genauere Unters. im AnschluB an fruhere Arbeiten. Von einem bestimmten Be- 
deckungsgrad ab kort die Adsorption in Form von lonen auf. Treffen weitere Atome 
auf die Oberfliiche auf, so werden diese in Form von Atomen adsorbiert. Energet. 
Betrachtungen fiiliren zu der Annahme, daB diese Atome gleieh neben den lonen 
adsorbiert werden. Vier Atome lassen sich um jedes łon gruppieren u. werden so 
polarisiert, daB die Elektronenaustrittsarbeit verkleinert wird. Bei hohen Bedeckungs- 
graden werden auch Atome neben schon vorhandenen Atomen adsorbiert. Diese 
Atome erliohen die Austrittsarbeit der Elektronen. (Physica 2. 521—28. 1935. 
łiindhoyen, Philips’ Lab.) GÓSSLER.

J. H. De Boer und C. F. Veenemans, Adsorption von AlTcalimetallen auf Metall- 
dberflachen. V. Einflu/3 der Temperatur auf den normalen Photoeffekt. (IV. vgl. vorst. 
Ref.) Die Photoemission nimmt bei kleinen Bedeckungsgraden mit adsorbierten 
lonen esperimentell mit 0  zu, bei gróBeren 0-Werten steigt sic langsamer an u. erreicht 
schlieBlich ein Maximum. Wird die Temp. erhoht, so hat dies eine Zunahme der Dipol- 
momente der adsorbierten lonen zur Folgę. Dagegcn nehmen die induzierten Momente 
in den adsorbierten Atomen ab. Betrachtet man den Fali der Adsorption von Na an 
Wolfram, so zcigt Temp.-Erhóhung bei kleinen Bedeckungsgraden eine Verstarkung 
der Photoemission, bei groBeren Bedeckungsgraden nimmt trotz Temp.-Erhóhung 
die Photoemission ab. (Physica 2. 529—34. 1935.) G o s s l e r .

A. Graham Foster, Die Sorption von Propyl- und Butylalkohol durch Silicagel. 
In ahnlicher Weise wie friilier (C. 1934. II. 2655) wird die Sorption von n- u. Isopropyl- 
alkohol sowie n-Butylalkohol durch Silicagel bei 25° u. Drucken bis ca. 33 mm Hg 
gemessen. Die gefundenen Sorptionsisothermen yerlaufen ahnlich wie die friiher fiir 
CH3OH u . CJIjOH gemessenen Isothcrmen u. zeigen siimtlich dieselbe kleine Hysteresis- 
schlcife kurz vor der Erreichung des Sattigungspunktes. Ein betrachtlicher Teil der 
Sorption erfolgt bereits bei Drucken unter 0,1 mm Hg. Das mittlere Isothermenstuck 
ist in einem groBen Druckbereich nahezu geradlinig. Die Ausdehnung der Hysteresis- 
flache andert sich nicht merklich von einem Alkohol zum anderen. Der relative Druck 
(gemessener Druck/Sattigungsdruck), bei der die Hysteresis auftritt, nimmt vom 
Methyl- zum Butylalkohol ab; jedoch bleibt der aus diesen Drucken mit Hilfe der 
IVELVlNschen Gleichung bereehnete Capillarradius der Poren im Gel ziemlich konstant 
(ca. 15 A), wie bei den fruheren (C. 1935. I. 681) Verss. mit Eisenoxydgel. Jene Glei
chung zeigt sich also fiir Vergleichszwecke auch dann geeignet, wenn der bereehnete 
Radius sehr klein ist. (Proc. Rov. Soc., London. Ser. A. 150. 77—83. 1935. London, 
Kings College.) " Z e i s e .

B. Anorganische Chemie.
A. Kurtenacker, A. Mutschin und F. Stastny, Ober die Sdbstzersetzung von 

Polythionailosungcn. Vff. haben den EinfluB der [H+] auf Art u. Geschwindigkeit 
des Polythionatzerfalles genau untersucht. Die Verss. ergaben folgendes: Pentathionat 
geht in schwach alkal. Lsg. unmittelbar in Thiosulfat Iiber. Die Rk.:

2 S5O0" +  6 OH' =  5 S20 :!" +  3 H , 0  (1) s 
ist also ganz im Sinne der Auffassung von FÓBSTER, P r a k k e , S t i a SNY (vgl. C. 1933.
II. 2248) umkehrbar. Dio Ansicht von H a NSEN (vgl. C. 1933. II. 1325), daB ein Gleich- 
gewicht entsprechend der obigen Gleichung nicht existiere, kann nicht aufrecht er- 
halten werden. — Die Zers.-Rk. des Tetrathionates:

4 S40 6" -f  6 OH' =  5 S20 3" +  2 S3O0" +  3 H ,0  (2) 
kommt durch Śummierung der beiden Umsetzungen (2 S4O0" =  S30 6'' +  S50 6") (3) 
u- (1) zustande, u. nicht, wie H a NSEN annimmt, durch Śummierung von 

2 SnO." +  6 OH' =  4 S 0 3 +  S ,03" +  2 (n—3) S +  3 Ł O  (4),
»1 n « S +  S0> =  S"°>" U- S^°«" +  SOs" =  W '  +  (6) •Rk. 2 S40 6 +  6 OH' =  3 S20 3" +  2 S 03" +  3 H20  (7) ist ais selbstandige Zerfallsrk.
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des Tetrathionates anzusehen, sie vollzieht sich also nicht oder nur in untergeord- 
netem MaCe durch Aufeinanderfolge der Umsetzungcn (3), (1) u.:

2 S30 8" +  6 OH' =  S20 3" +  4 S 03" -f  3 H ,0  (8) .
Hesathionat zerfallt in alkal., ncutraler u. nicht zu stark' saurer Lsg. glatt u. 
ohne Bldg. von Nebenprodd. in S u. Pentathionat: S0O0" =  S +  S5Oe" (9). In 
starker HCl-Lsg. zers. sich alle Polythionate in S, S 03", eyentuell auch S04". Der 
Zerfall durfte bei Tri- u. Tctrathionat nach der Gleichung:

SnOe'' =  (n—2) S +  S 0 2 +  S04" (10), 
bei Penta- u. Hexathionat dagegen nach:

2 Sn0 6" +  4 H + =  (2n—5) S +  5 S 02 +  2 H20  (11) 
erfolgen. Ein Teil des entstehenden S lagert sich an das Ausgangspolythionat unter
Bldg. S-reicherer Polythionate an. Zur Deutung der Zers.-Vorgange der Polythionate 
muB man deshalb fiir Hexathionat 2, fiir die anderen Polythionate je drei unabhangige 
Zers.-Rkk. annehmen. Es sind dies fur Trithionat die Bkk. (8), (10) u.:

S30 6" +  H20  =  S20 3" +  S 0 4" +  2 H+ (12), 
fiir Tetrathionat die Bkk. (7), (3) u. (10), fiir Pentathionat (1), (11) u.:

S50 6" =  S +  S4O0" (13) 
fiir Hexathionat (9) u. (11). Die Umsetzungen gemaB (8) u. (7) vollziehen sich nur iu 
atzalkal. Lsg., Bk. (1) findet auch in Alkalicarbonatlsg. statt, die Rkk. (10) u. (11) 
erfordern salzsaure Lsgg., u. zwar boi Trithionat ca. 0,5-n. HC1, bei den hóheren Thio- 
naten ungefahr 2,5-n. oder noch starkere HC1. In den pn-Bereichen, die zwischen den 
genannten Grenzen liegen, spielen sich die Bkk. (12), (3) u. (13) ab. Bk. (9) wurde 
bei ph £? 8,9 nachgewiesen, sie durfte sich aber auch in starker alkal. Lsg. yollziehen. — 
Die Anderung der Zerfallsgesehwindigkeit der Polythionate mit der H-Ionenkonz. 
ergibt eine gute Bestatigung der Befunde. Die Zers.-Kurven zeigen namlich an den 
Stellen, an denen ein Wechsel in der Primiirrk. eintritt, sehr deutliche Richtungs- 
anderungen. Man kann den Zers.-Kuryen entnehmen, daB steigende H-Ionenkonz. 
eine Verzógerung der Bkk. (8), (7) u. (1), dagegen eine starkę Beschleunigung der Bkk. 
(10) u. (11) bewirkt. Die Geschwindigkeit der Bk. (12) ist unabhangig von der [H+]. 
Die Bkk. (3), (9) u. (13) zeigen ungefa.hr zwischen pn =  9 u. ph — 4 autokatalyt. 
Verlauf. Katalysatoren sind Thiosulfat u. S, yon denen das erstere besonders in der 
Nahe der neutralen Lsg. ais sek. Zers.-Prod. auftritt. Bei pn <  4 werden die Kata
lysatoren unwirksam, daher nimmt die Zers.-Geschwindigkeit in diesem Gebiet mit 
Erhohung der H+ rasch ab. In alkal. Lsg. bei pH >  9 ist Autokatalyse nicht zu beob- 
achten. — Einige, yon den oben angegebenen Bkk., darunter die Bkk. (1) u. (7), sind 
hochmolekular, sie vollziehen sich also sehr wahrscheinlich nur stufenweise. Der von 
HaNSEN fur diese Bk. angenommene Primaryorgang:

S„O0" +  2 OH' =  2 S 0 3" +  S(OH)2 +  (n—3) S (14) 
widerspricht aber den Tatsaehen insofern, ais beim Obergang yon Pentathionat in 
Thiosulfat nach (1) S auch yorubergehend nicht gebildet wird. Vff. glauben deshalb, 
daB man die ersten Stufen der Bkk. (1) u. (7) in Anlehnung an FOEKSTEE besser 
wie folgt formuliert:

S4Oe" +  2 OH' =  S(OH)„ +  S.,03" +  S 0 3" (15) u.
S50 5" +  2 OH' =  S(0H )2 +  2 S20 3" (16) .

(Z. anorg. allg. Chem. 2 2 4 . 399—419. 18/10. 1935. Briinn, Deutsche Techn. Hochsch., 
Inst. f. analyt. Chemie.) E. HOFFMANN-

B. T. Johansen, Atomarer Wasserstoff. t)berblick iiber neuere Arbeiten. (Fysisk 
Tidsskr. 33. 57—69. 1935.) R. K. M u l l e r .

Georg R. Schultze, Akłiver Wasserstoff. V f. weist darauf hin, daB das Auftreten  
ungeladener Molekule yon der M. 3 bei massenspektrograph. Unterss. ais Beweis fur 
die Existenz yon H3 nicht entscheidend ist, weil nach der Entdeckung von Deuterium  
auch mit der Móglichkeit gerechnet werden muB, daB es sich um HD handelt. Es wiru 
weiterhin betont, daB ais Beweis fiir die Existenz yon H3 nur solche Partikel betrachtet 
werden konnen, die eine bestimmte Zeit lang ungeladen sind u . ihre Ladung spater 
durch Elektroneniibertragung erhalten. Im Zusammenhang mit den Unterss. von 
Gr u b b  u . Mitarbeitern (Ć. 1 9 3 3 . 1. 582; 1 9 3 4 . 1. 1439; 1 9 3 5 . 1. 3897) wird yerm utet, 
daB das H3-Molekiil gleiche Eigg. wie das H-Atom haben kann. Eine Entscheidung 
zwischen diesen beiden akt. Modifikationen durch chem. Methoden allein erscheint 
auBerst schwierig.- (J. chem. Physies 3 . 317—18. 1935. Berlin, Univ. Physikal.- 
chem. Inst.) G e h l e N.
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H. Bottu, Einige Eigenschaften der Alkalipersulfate. Nach kurzer Scliilderung 
der Darst. u. Stabilitatsbedingungen der H?S ,0 8 folgen Angaben uber Darst. der Alkali
persulfate aus H20 2 u .  CISO3 H u. iiber W.-Loslichkeit. H3P 0 4-Lsgg. (D. 1,71), zum 
gleichen Vol. Na2S20 8-Lsg. (40% u. mehr) zugesetzt, fallen das Persulfat fast yollstandig 
aus. Die Rk. wird zur Herst. von wss. Persulfatlsgg. zu Injektionszwecken empfohlen, 
da sie kein Sulfat enthalten. — Die krystallisierten Salze sind ziemlich bestandig. Na- 
u. K-Salz konnen ohno Sebaden pulyerisiert werden, wahrend das NH,-Salz dabei 
unter Krystallwasserverlust zers. wird. Spuren Feuchtigkeit u. Erwarmen bewirken 
Zers. — Der allmahliche Zerfall der wss. Lsgg. unter Bisulfatbldg. wird durch starkę 
Verdunnung, Zusatz von Alkalisulfat oder K-Alaun yerzogert, durch Erwarmen, Be- 
strahlen u. Ansauern besehleunigt. Alkal. Lsgg. sind relatiy bestandig, besonders mit 
NaCl-Zusatz. (J. Pharmae. Chim. [8] 22 (127). 247—51. 16/9. 1935.) G. Puhr.

B. L. Vanzetti und A. 01iverio, t/ber die Zersełzung der Erdalkalicarbonate in 
wasseriger Losung beim Sieden. (Vorl. Mitt.) (Vgl. C. 1929. II. 74. 403.) Die Zers. 
von Erdalkalicarbonaten in sd. wss. Lsgg. wird bei Ggw. der festen Carbonate ais 
Bodenkorper durch Nachlieferung der Erdalkalien aus dem Bodenkórper, auBerdem 
durch etwa anwesende Fremdstoffe (Cu, Ni) beeinfluBt. In gesatt. Lsg. ohne Boden
korper orfolgt die Zers. (unter Durehleiten von C02-freier Luft) beim Sieden inner
halb sehr kurzer Zeit, z. B. nach 12 Stdn. zu ca. 2,5%- Auch hier zeigt sich der Ein- 
fluB von Katalysatoren. Die Zers. kann in Beziehung zur Losliehkeit der Hydrate 
gesetzt werden. (Rend. Seminar. Fac. Sci. R. Uniy. Cagliari 4 .112—18.1934.) R. K. Mir.

A. 01iverio, Uber die łhermische Zersełzung des Calciumcarbonats. Die in einem 
Luftstrom ausgefiihrte Zers. des CaC03 erreicht bei 420° innerhalb 56 Stdn. 1,67% , 
bei 620° ist sie (bei einer Luftgesehwindigkeit yon 2 1/Stdc. in einem Rohr von 15 mm 
Weite) nach ca. 200 Stdn. prakt. yollstandig. (Rend. Seminar. Fae. Sci. R. Univ. 
Cagliari 4 . 119—21. 1934.) R. K . Mu l l e r .

L. M. Clark und E. Hunter, Das System. CaC03-CaS04-H,0 bei 159—2520 und 
die Wirkung der Addition vcm Natriumsalz. Es wird das Verhaltnis Carbonat/Sulfat in 
Lsgg. bestimmt, die im Gleiehgewicht mit den koesistierenden festen Phasen CaC03 
(Calcit) u. CaS04 (Anhydrit) stehen. Es ergibt sich, daB die in dem System CaC03- 
CaS04-H20  zwischen 159 u. 252° esperimentell gefundenen Werte weniger schnell mit 
der Temp. zunehmen, ais von friiheren Forschem berechnet ist, u. uber 230° niedriger 
sind ais die berechneten. Es wird die Wrkg. yon gel. Na-Salz auf das Verhaltnis C03/S 04 
bei niedrigen Konzz. untersucht. Es wird durch Na2S 0 4 stark yerkleinert, wahrend 
NaCl weniger wirkt. Wird NaOH zu dem Dreikomponentensystem gegeben, wird im 
Gleiehgewicht eine betrachtliche Menge Na2S 04 gefunden. Das stark emiedrigte Ver- 
haltnis C03/S 0 4 ist in diesen alkal. Lsgg. im wesentlichen auf gebildetes Na2S04 zuriick- 
zufuhren u. nur in geringerem Mafie auf NaOH. (J. chem. Soc. London 1935. 383—91. 
Marz.) GAEDE.

S. Nagai und T. Yoshiura, Unlersuchungen uber den EinflufS von Calciumfluorid 
auf die łhermische Synthese von Galciumferriten. Mischungen yon CaO u. Fe2Os im 
Verhaltnis 2: 1 werden ohne u. mit Zusatz yon 1% CaF, je 1 Stde. bei 1000, 1100. 
1200 u. 1300° gegliiht u. in dem Reaktionsprod. die gebildete Mengo GaO-FeiÓ3 bzw. 
2Ca0-Fe20 3 bestimmt. Ohne Zusatz yon CaF2 bildet sich bei 1000 u. 1100° 13,0 bzw. 
25,2% Ca0-Fe20 3 u. 32,7 bzw. 61,3% 2 Ca0-Fe20 3, wahrend bei 1200 u. 1300° kein 
Monocalciumferrit mehr gebildet wird, sondern nur noch fast ąuantitatiy das Dicalcium- 
ferrit. Zusatz von 1% CaF, bewirkt, daB schon bei 1100° die Hauptmenge des Gc- 
misches in das Dicaleiumferrit ubergegangen ist. Der Zusatz bewirkt demnach eine 
Temperaturerniedrigung yon 50—100°. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 374 B 
bis 376 B. 1935. Tokio, Inst. d. Silikatindustrie, Abt. i. angew. Chemie, Faculty of 
Enginecring, Univ. (Nach engl. Ausz. ref.]) GOTTRFIED.

Masazó Okamoto und Usaburó Nisioka, Das Glewhgewichtsdiagramm des Systems 
BaF2-MgF„. Mit Hilfe therm. Analyse, mkr. u. Róntgenunterss. sowie durch Best. 
der Brechungsindices u. der D. der yerschiedenen Schmelzen des binaren Systems 
BaF2-JfgF2 wird das Zustandsdiagramm ermittelt. Es tritt nur eine Verb. auf yon der 
Zus. BaF2-2MgF2, die in peritekt. Rk. bei 930° entsteht, entsprechend der Rk. 
MgF. -f Schmelze =  BaF„-2MgF2. Diese Verb. bildet mit BaF2 ein Eutektikum

?12° u. 17% MgF2 bzw. 83% BaF2. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Uniy. [1] 24. 141— 49. 
1935. [Orig.: engl.]) E. HOFFMANN.

Tadeusz Piechowicz, Der Mechanismus der Hydratation des Langbeinits. Dio 
Hydratation des Langbeinits yerlauft in zwei Stufen: zuerst wird eine an Schónit
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iibersatt. Lsg. gebildet, aus der sodann der Schonit auskrystallisiert. Erfolgt die Lsg. 
in volliger Ruhe, dann tritt eine ICruste von Schonit auf; dies lilBt sich durch inten- 
sives Riihren vermeiden. Ist die iibersatt. Lsg. geniigcnd bestandig, dann kann sie 
durch Filtration oder Dekantieren vom Rohmaterial abgetrennt werden; aus dieser 
Lsg. laCt sich von unl. Verunreinigungen freies K2S 0 4 abscheiden. Die Lsg.-Geschwindig- 
keit des Langbeinits in gesatt. Lsgg. erreicht bei 25° (Gleichgewicht Schonit-MgS(V 
7 H20 ) u. bei 60° (Gleichgewicht Sehónit-K2S04) ein Maximum. Vf. leitet eine mathe- 
mat. Formulierung fiir die kontinuierliche Lsg. ab. (Przemysł Chem. 1 9 . 105—10. 
122—25. 1935. Lemberg, T. H., Inst. f. anorg. cliem. Technologie.) R. K. M u l l e r .

U. S. Bureau of Standards, Thermiscke Zcrsetzung fon Talk. Es wurde dio 
therm. Zers. eines nahezu reinen Talks untersucht. Zwischen 380° u. 500° verlor die 
Probe etwas mehr ais ein Mol. W., das nicht ais Adsorptions- oder capillares W. an- 
zusehen ist; dieser Wasserverlust ist von keiner Strukturanderung begleitet. Der 
Rest des W. entweicht zwischen 800—840°, wobei der Talk ubergeht in Enstatit u. 
amorphes Si02. Zwischen 1200—1300° geht der Enstatit allmahlieh in Klinoenstatit 
uber, wśihrencl gleiehzeitig sich das amorphe S i02 in Cristobalit umgewandelt hat. 
(J . Franklin Inst. 2 2 0 - 505. Okt. 1935.) G o t t f r ie d .

Erhard Gruner, Untersuchungen an Alkali-Ahminiumsilicaten. IX. Uber den 
silicałischen Anteil der Ultramarine. (VIII. vgl. C. 1 9 3 5 . I. 3091.) Durch oftmaliges 
Schmelzen von Ultramarin mit Alkalicyaniden werden die Ultramarine vollkommen 
entschwefelt u. gehen in ein farbloses, dem Nephelin bzw. Kaliophilit gleichartig zu- 
sammengesetztes Silicat AleSigR^Os, =  3 (R20-Al20 3-2 Si02) uber (Rl ist entweder 
Na oder K), Kieselsilurc reichere Ultramarine behalten aucli beim Schmelzen ihren 
DberschuB an Si02 uber die angegebene Bruttoformel hinaus bei. — Bei der Ent- 
schwefelung wird zunachst iiberwiegend der polysulfid. (elementare) S ais Rhodanid 
an die Cyanidschmelze abgegeben. Allmahlieh nimmt bei immer erneutem Schmelzen 
auch die Abgabe des monosulfid. S zu. Boi den letzten Schmelzungen ist das der die 
Rk. ausschlieBlieh beherrschende Vorgang. — Obgleich der monosulfid. S nicht dem 
Ultramaringitter angehort, ist er doch mit einemTeil des Gitteralkalis sostarkverbunden, 
daB er dieses dem Gefiige entreiBt u. mit ihm ais Na2S in die Alkalicyanidschmelze 
eingeht. Trotzdem bleibt das Ultramaringitter bei denjenigen Ultramarinen bestehen, 
die auf der Basis Al6: Si6 aufgebaut sind. — Ultramarine mit iiberschiissiger Si05 
ergeben boi der Alkalicyanidschmclze Rk.-Prodd. mit einem teilweise neuen Gitter, 
das mogliclierweise durch eine Rk. zwischen dem Ultramaringitterbcstandtcil u. der 
uberschussigen Si02 durch die FluBmittelwrkg. des Cyanids entstanden ist. — Die 
Befunde von JAEGER (vgl. C. 1 9 2 9 . II. 977) iiber die GroBe der Elementarzelle der 
Ultramarine werden vom Vf. bestatigt u. erweitert: Die Kantenlange a der kub. rauni- 
zentrierten Elementarzelle ist: beim griinen Ultramarin a =  9,14 A, fiir den blaucn 
a — 9,16 A, yiolett a =  9,08 A, rot a =  9,05 A, u. endlich bei dem gelben Ultramarin 
a — 9,09 A. Violetter, gelber u. rotor Ultramarin zeigen in zunehmendem MaBe ver- 
schwommene Rontgendiagramme, bei denen, zunehmend vom Violetten zu dem Gelben, 
Linien fehlen. — Die Gitterkonstante des S-freien Ultramarinrestes aus dem griinen 
Ultramarin ist a — 9,19 A. Eine Verandcrung des Ultramaringitters ist also durch 
die Alkaliabtrcnnung nicht eingetreten. — Die Umwandlung des Ultramarins durch 
die Cyanidschmelze in Nephelin u. Kaliophilit mit Ultramarinstruktur ist im Sinne 
K o h l s c h u t t e r s  (vgl. C. 1 9 1 9 . I. 429) ais eine durch topochem. Rk. bedingte Pseudo- 
morphose aufzufassen. Deshalb schlagt Vf. vor, auch weiterhin fiir diese Arten von 
Nephelin u. Kaliophilit die Namen Psoudonephelin u. Pseudokaliophilit beizubehalten.
— Fiir die Einordnung des Ultramarins bzw. des Ultramarinsilicates in das System 
der verwandten Alkali-Al-Silieate (Permutite-Zeolithe-Nephelin-Kaolin) wird am 
SchluB der Arbeit noeh ein Schema gegeben, das die bis jetzt bekannten Tatsachen 
yerwertet u. Unklarheiten nur noeh in der Bldg. der Ultramarine aus Kaolin enthalt. 
(Z. anorg. allg. Chem. 2 2 4 . 351—68. 18/10. 1935. Dresden, Techn. Hochschule, Inst. 
f. anorgan. u. anorgan. techn. Chomie.) E. HOFFMANN-

Erhard Gruner und Johannes Forster, JJnłersuchungen an Alkali-Aluminiumsih- 
caten. X. Das System UliramarinsilicJitjSchwefd. (IX.vgl. vorst.Ref.) Vff. bringen zuerst 
eine Abgrenzung der v o n  yersehiedenen Forschern aufgestellten U ltram arin theorien  u. 
geben an, welche Griinde speziell fiir die 2 Haupttheorien sprechen. Die eine, von 
B k o GGER u . B a CKSTROM begriindet (vgl. Z. f. ICristallogr. 1 8  [1890]. 209) nimmt chem. 
Bindung zwischen Ultramarinsilicat u. -schwefel in Form von sulfid. bzw. p o ly su lf id . b 
an. Letzteres ist experimentell oft u. einwandfrei begriindet worden. Die mehr physikal.-
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chem., von Wo. O s t w a l d  u. J. H o f f m a n n  (vgl. Koli. Z. 1 2 . (1913) 61 u. C. 1 9 1 2 . II. 
577) yertretene Theorie sieht in den Ultramarinen lediglich feste Łsgg. von S in Ultra- 
jnarinsilicat. Nach der Zusammenstcllung der fiir die Yerschiedenen Theorien sprechen- 
den Griinde, sind viel mehr fiir eine chem. Bindung inindestens eines Teiles des S im 
Ultramarin vorhanden. Trotzdem konnnen Vff. am SchluB dieser Zusammenstellung 
zu dem Ergebnis, daB die kolloidchem. Betrachtungsweise nicht vollig entbelirt werden 
kann. Um nun nahercn Einblick in den Aufbau der Ultramarine, besonders Iiber den 
Zustand des S in ihnen zu bekommen, verfolgen Vff. quantitativ den therm. Abbau 
der Ultramarine. Zu dem Zwecke unterwerfen sie blaues u. griineś Ultramarin dem
S-Abbau. Die Kurvenziigo des isothermen S-Abbaus liaben dasselbe Geprage wie dio 
des Abbaus von Substanzen mit „zeolith. W.-Bindung“. — Yon dem Punkte an, wo 
der Bodenkórper einem rein monosulfid. Ultramarin entspricht, erleidet der Gitter- 
bestandteil des Ultramarins denselben Zerfall wie bei der Behandlung der Ultramarine 
mit schm. Alkalicyaniden: Gleichzeitig mit dem monosulfid. S gibt das Ultramarin 
Alkali ab. Solange noch S im Bodenkórper vorhanden ist, sehen alle Zwischenstadien 
des Abbaus blau bzw. griin aus. Trotz der Alkaliabgabe bleibt das charakterist. Ultra- 
maringitter erhalten. — Etwa bei der Erreichung der S-Freiheit des Bodenkórpers 
sintert dieser bei der Abbautemp. von 1050° zusammen zu einer steinigen, harten Masse, 
die die Róntgeninterferenzen des Nephelins liefcrt. — Die Unters. an Ultramarin-S- 
Mischungen ergab, daB weder blaues noch griines Ultramarin S aufnimmt. Ebenso 
reagieren Pseudonephelin u. Nephelin nicht mit S. Wahrend aber Pseudonephelin 
mit Alkalisulfiden Ultramarine zuriickbildet, findet eine Vereinigung von Nephelin 
mit Alkalisulfiden nicht mehr statt. — Im letzten Abschnitt der vorlicgenden Arbeit 
werden noch von Vff. auf Grund der Beobachtungen u. der Analogicn zwischen Ultra
marinen u. anderen verwandten Alkali-Al-Silicaten (Zeolitlien, Permutiten) die kon- 
stitutiven Grundlagen der Ultramarine erórtert. In Ubereinstimmung mit den Arbeiten 
von LESCHEWSKI (C. 1 9 3 4 . I. 1021 u. friiher) wird gefunden, daB nur durch die gleich- 
zeitige Anwesenheit yon Alkali, S u. Ultramaringitter Ultramarin entstehen kann u. 
bestandig ist. —  Die Frage, ob in den Ultramarinen rein chem. ( B r o g g e r  u . BaCK- 
STRÓM) oder rein physikal. (Wo. O s t w a l d )  Bindungen vorliegen, ist nunmehr nach 
Vff. dahin zu beantworten: Ganz zweifellos herrschen zwischen dem Gitterbestandteil 
der Ultramarine (dem JAGERschen Radikal, vgl. C. 1 9 2 9 . II. 977) u. einem Teile des 
S — entsprechend dem monosulfid. Ultramarin — B indungsY erhaltn isse, die dem 
Krafteaustausch in chem. Verbb. entsprechen. Das beriihrt nicht die besondere Art 
des Aufbaus des monosulfid. Ultramarins hinsichtlich der Gitterbesetzung. Denn bei 
so hochmolekularen Kórpern, wie sie die Alkali-Al-Silicate darstellen, ist fast ausnahms- 
los das Sauerstoff-Silicatgeriist der entscheidende Trager der Gittereigg. Die Bindungs
Yerhaltnisse zwischen dem monosulfid. (weiBen) Ultramarin u. dem ubrigen Teil des S 
m den grunen u. blauen Ultramarinen erweisen sich dagegen mehr den OSTWALD- 
schen Ansichten entsprechend. Jedoeh aber keineswegs so, daB der Dispersitatsgrad 
des polysulfid. orientierten S ausschlieBlich die Farbo bedingt. Viel eher wird man 
einen moglichen Wechsel in der Bindungsweise des wandernden S dafur yerantwortlich 
maehen konnen. (Z. anorg. u. allg. Chem. 2 2 4 . 369—87. 18/10. 1935.) E. H o f f m a n n .

Minoru Nakamoto, Wasser in anorganisclian Verbindun(jen. II. Der Wassergehalt 
w  saurem Ton von Odo bei verschiedenen Temperaturen in einem Luftstrom mit kon- 
stantem IVasserdampfdruck. Es wurde fiir sauren Ton Yon Odo die W.-Aufnahme u. 
W.-Abgabe in dem Temp.-Bereich Yon 35— 150° in einem Luftstrom mit konstantem 
\yasserdampfdruck, sowie die Entwasserung bis zu 800° bestimmt. Die Ergebnisse 
smd in Tabellen zusammengestellt. Das bis 300° abgegebene W. ist ais adsorbiertes, 
das iiber 300° abgegebene ais gebundenes W. anzusehen. Nimmt man fiir den Ton 
m wasserfreiem Zustand ais Formel Al20ą-6 SiO, an, so entspricht die oberhalb 300° 
ireiwerdende Menge W. einem Mol. Anzeichen fiir das Auftreten eines Polyhydrates 
wurden nicht gefunden. (Buli. chem. Soc. Japan 1 0 . 369—74. Aug. 1935. Kanazawa, 
kanazawa Technical College. [Orig.: engl.]) G o t t f r i e d .

. Herbert Insley und Raymond H. Ewell, Thermisćhes Verhalten der Kaolin- 
nitieralien. Es wurden dio Erhitzungskuryen aufgenommen von einem Dickit Yon 
Hed Mountain u. einem Zeltlilzer Kaolin, sowie von sjTithet. Gemisehen Yon A120 3- 
?• !Si02-Gelen. Diese waren dargestellt teils durch gemeinsames Fallen in den Ver- 
haltnissen A120 , : S i02 = 1 : 4 ,  1:2,  1:1,  2: 1 u. 4:1 u. durch Misehen getrennt ge- 
lallter Gele im Verhal”tnis 1: 2. Die Erhitzungskurye der beiden Mineralien zeigt einen 
ausgesproehenen endothermen Effekt, der bei dem Kaolin zwischen 450—580° u. bei
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dem Dickit zwischen 550—6S0° auftritt, sowie einen starken u. seharfen exothermen 
Effekt, der bei beiden Mineralien bei ~  925° beginnt u. sein Maximum bei 985° hat. 
Die synthet. Prodd. zeigen gleichfalls den exothermen Effekt, nur weniger intensiy. 
Die rontgenograph. Verfolgung des ganzon Vorgangs fiihrt zu der Deutung, daB der 
endotherme Effekt herriihrt von dem Zerfall der Mineralien in aniorphes A120 3 u. Si02 
unter gleichzeitigem Verlust von W. Der exotherme Effekt ist begleitet durch die 
Bldg. von y-Al20 3 aus dem amorphen Al20 3. DaB das y-Al20 3 erst bei diesen Tempp. 
auftritt, wird auf die Ggw. von dem amorphen Si02 zuriickgefuhrt. Oberhalb 1000° 
tritt weiter Mullit hinzu, wahrend bei weiterer Steigerung der Temp. die y-Tonerde 
in a-Al20 3 iibergeht. Bei den synthet. Prodd. tritt bei dem esothermen Effekt gleichzeitig 
mit dem y-Al20 3 Mullit auf. — Vorherige Warmebehandlung der Mineralien bei Tempp. 
unterhalb 925° hat eine Intensitatsherabsetzung des esothermen Effekts zur Folgę. 
(J. Res. nat. Bur. Standards 1 4 . 615—27. 1935. Washington.) G o t t f r ie d .

S. Nagai und T. Suzuki, Studien uber Produktc der hydrothermalen Zersełzung 
kaolinithaltiger Substanzen. I. Erhitzt man kaolinithaltige Substanzen bei Dampf- 
drueken yon 20—100 kg/qcm mit Natronlauge oder Kalilauge, so wird das Mol. A120 3- 
2 Si02-2 H20  in dio Verbb. Na20-Al30 3-2 Si02-H20  bzw. K20-Al20 3-2 S i02-H20 
ubergefuhrt. Diese kunstlichen Zeolithe haben ahnliche Eigg. wie die Verbb. der Zus. 
Na20-Al20 3-m-Si02-n-H20, z. B. Natrolith, Analcim, Gmelinit, ihre Fahigkeit zum 
Entharten von W. durch Basonaustausch ist aber kleiner ais bei den fur diesen Zweok 
kauflichen Prodd. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 8 . 371 B—73 B. 1935. Tokio, 
Univ., Inst. f. Silicatindustrie. [Naeh engl. Ausz. ref.]) E l s n e r  V. Gr ONOW.

Raymond H. Ewell und Herbert Insley, Hydrothermalsynthe.se von Kaolinit, 
Dickit, Beidellit und Nontronit. Yff. untersuchen die Bldg. der 4 Minerale Kaolinit, 
Dickit, Beidellit u. Nontronit bei der Einw. yon W.-Dampf auf gemcinsame Fallungen 
der Zuss. 2A120 3-Si02, Al20 3-Si02, Al20 3-2 Si02, Al20 3-4 Si02 u. Fe20 3-2 Si02, die 
naeh dem Verf. yon NlEUW ENBURG u. PlETERS (C. 1 9 2 9 . I. 2290) hergestellt wurden. 
Die stahlerne Druckbombe hatto bei einer Wandstarke von 12 mm ein Fassungsyermogcn 
von 21 ccm; zur Erreichung der Temp.-Konstanz war die Heizzone doppelt so lang 
wie die Bombę. Die Kennzeichnung der krystallinen Verbb. geschah durch Yergleich 
ihrer Rontgenogramme (Mo K- bzw. Cu K-Strahlung) mit denen sorgfaltig ausgewahlter 
Minerale sowio durch mkr. Unters. Diese letzte Prufung wurde erschwert durch die 
Anwesenheit amorpher Bestandteile, die infolge zu kurzer Versuchsdauer u. dadurch 
bedingter mangelnder Gleiehgewichtseinstellung nicht yollstilndig umgesetzt waren. — 
Kaolinit bildet sich aus Al20 3-Si02-Gelen u. -Mischungen boi 310°, Dickit entsteht aus 
Al20 3-Si02-Fallungen bei 350° u. 365°. Erhitzen von Mischungen Al20 3-Si02 mit W. 
auf 350° u. 390°, sowie von gemeinsamen Fallungen mit Kaolinit auf 390° fiihrt zur 
Bldg. von Beidellit. Zur Unters., ob die Entstehung von Beidellit durch Transport 
von gel. SiO, oder A120 3 u. Rk. mit dem Bodenkorper bewirkt wird, bringen Vff. einen 
kleinen Pt-Tiegel mit dem betreffenden Oxyd in die Bombę ubor das Rk.-Gemisch u. 
ubersehiehten mit W. In Ggw. yon Soda findet Transport von S i0 2 durch die Lsg. 
zum A120 3 des Bodenkórpers statt u. zwar sowohl oberhalb wio auch unterhalb der 
krit. Temp. des W. Bei Abwesenheit von Soda bleibt diese Rk. indessen aus. — Non
tronit bildet sich aus gemeinsamen Fallungen yon Fe20 3-2 Si02-Gelen bei 350° hydro- 
thermal. — Die Stabilitatsbereiche yon Kaolinit, Dickit u. Beidellit liegen in der ge- 
nannten Reihenfolge mit steigender Temp.; das entspricht fiir dio beiden ersten Minerale 
ihrer Entstehung in der Natur, wahrend bzgl. der Bldg. des Beidellits gewisse Wider- 
spriicho zu bestehen seheinen. (J. Res. nat. Bur. Standards 1 5 . 173—86. Aug. 1935. 
Washington.) WEIBKE.

Charles M. Mason und Hollis L. Leland, Die Dichte wafiriger Losungen ron 
Lanthan-, Cero-, Praseodym- und Neodymchlorid bei 25°. Vff. bestimmen die Dichten 
yon LaCl3, CeCl3, PrCl3 u. NdCl3 naeh der pyknometr. Methode mit einer Genauigkeit 
von ±  0,0002 g/ccm. Es zeigte sich, daB die D. eine lineare Funktion der prozentualen  
Zus. ist. Es werden folgende empir. Formeln zur Berechnung der D. bei 25° auf- 
gestellt, in denen P Gewichtsprozente Salz bedeutet, fiir LaCl3 0,997 07 +  0,009 12 P, 
fur CeCI3 0,997 07 +  0,009 15 P, fur PrCl3 0,997 07 +  0,009 17 P, fur NdCl3 0,997 07 +
0,009 20 P. Die Formel gilt nicht fur konzentriertere Lsgg. yon LaCl3 (4,67%). Die 
esperimentell gefundenc D. betragt hier 1,0403, die berechnete 1,0396. (J. Anier. 
chem. Soe. 5 7 . 1507—08. Aug. 1935. Durham, Uniy. of New Hampshire.) Ga e d e .

Hikoroku Shóji, Eine Bemerkung tiber die Umwandlung von Magneiit bei tiejen 
Temperaturen. Es wurden LAUE-Aufnahmen bei gewóhnlicher Temp. u. bei der Temp-
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des fl. N2 hergestellt. Der Yergleieh der beiden Aufnahmen gibt keine Anzeiclien fiir 
eine Umwandlung des Magnetits. (Soi. Pap. Inst. physie. chem. Bes. 27. Nr. 580/83. 
Buli. Inst. physie. chem. Bes. [Abstr.], Tokyo 14. 45—46. Aug. 1935. [Nach engl. 
Ausz. ref.]) _ _ S k a l i k s .

Omer Liśvin und Jean Herman, Uber die Autoxydation der Hydroxyde vcm 
Eisen, Mangan und Kobalt. Indem Vff. bei geeigneter Versuchsanordnung u. bei Ggw. 
von Alkali die Sauerstoffaufnahme in Abhangigkeit von der Zeit bestimmen, erhalten 
sie die folgenden Ergebnisse: Fiir das Fe(OH)3 ist m — f  (t) geradlinig. Die Geschwin
digkeit der Osydation nimmt mit dem Alkaligeh. der Lsg. ab. Fiir die beiden anderen 
Hydrosyde ergeben sich kompliziertere Kuryen. Bei dem Mn(OH)2 geht die Oxydation 
iibor das in schneller Bk. (wj entsteliende Mn20 3 hinaus, fuhrtaber'niehtzurvollstandigen 
Bldg. des in langsamer Bk. (v2) entstehenden Mn02. Wenn die Alkalikonz. groBer wird, 
nimmt v1 ab, v2 etwas zu. Am kompliziertesten ist das Diagramm der zu Co20 3 fiih- 
renden Oxydation des Co(OH)2. Am Anfang sinkt die Beaktionsgeschwindigkeit, 
wenn die Menge des yorhandenen Alkalis steigt. (C. B. hebd. Sśances Acad. Sci. 200. 
1474— 77. 1935.) E l s t n e r .

S.P. Govelund B.L.Vaishya, Die KomqAexbildung zwischen Mangan und Aluminium 
und Weinsdure in alkalischem Medium. Vff. untersuchen die opt. Drehung yon alkal. 
Weinsaurelsgg., die zunehmende Mengen yon MnCl2u. A12(S04)3 enthalten u. ferner bei 
den MnCl2-haltigen Lsgg., die pu-Werte. Aus den Befunden schlieBen sie, daB 1 Mol 
Weinsaure mit einem Mol MnO u. daB 3 Mole Weinsiiure mit einem Mol A1„03 reagieren. 
(Vgl. C. 1934. n .  1760 u. Y e u -k i -H e n g , C. 193 3 .1. 2074.) (J. Indian chem. Soc. 12. 
193—96. 1935. Agra, Chem. Laboratories, Agra College.) E l s t n e r .

J. Burghelle, Uber ein zweibasisches Kobaltarseniat. Vf. erhiilt beim Behandeln 
eines Gemisches aus einer sirupartigen Arsenigsaurelsg. u. einer alkoh. Cobaltnitratlsg. 
(3 Co: 2 As) in 50%ig- Ausbeute einen yoluminosen roten Nd., in welchem nach den 
Analysenergebnissen die Zus. As20 3-Co2H2-3,5 H20  vorliegt. D. 2,81; Loslichkeit bei 
20° 1,5 rng/100 ccm H20 . Ein halbes Molekuł H20  wird leicht abgegeben. Beim 
Erhitzen geht die rosa Farbę in lila uber. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 168. 
1935-) E l s t n e r .

W. H. Cone, M. M. Renfrew und H. W. Edelblute, Eine Untersuchung des 
anomalen Verhaltens von Nickelsulfid. Vff. untersuchen das Verh. des NiS bei seiner 
Auflsg. in HC1. Sie stellen fest, daB durch Hinzufiigen yon H,S die Auflosungs- 
geschwindigkeit herabgesetzt wird, wahrend nascierender H auf die Auflsg. beschleu- 
nigend wirkt. Es wird gezeigt, daB H2S von NiS starker adsorbiert wird ais von anderen 
Metallsulfiden u. daB das Verh. bei der Adsorption dem Loslichkeitsverh. dieser Sulfide 
quahtativ parallel lauft. Die analyt. Unters. ergibt, daB Nickelsulfid die Zus. NiSx 
hat, wobei s 5 lu .  mit Steigerung der H2S-Konz. in dem System zunimmt. (J. Amer. 
chem. Soc. 57. 1434—36. Aug. 1935. Moscow, Idaho, Chem. Lab. of the Univ. of 
Idaho.) _ Ga e d e .

G. R. Levi und G. Peyronel, Bleichlorit: Doppelsalze und basische Salze. Es 
wird festgestellt, daB die in der Literatur beschriebenen Verbb. PbCl2-2 Pb(C102)» 
u. PbO- 4 PbCl2-6 Pb(C102)2 nicht existieren. — Durch Mischen der h. Lsgg. der Einzel- 
salze oder (bei gewohnlicher Temp.) der Einzelsalze in Ggw. yon wenig W. werden 
tafelfórmige gelbe Krystalle des Doppelsalzes PbCl2-Pb(C102)2 erhalten, die leichter 
>• sind ais Pb(C102)2 u. in festem Zustande woehenlang unyerandert bleiben; analog 
crfolgt die Darst. von PbBr2-Pb(C102)2, orangegelbe Krystalle, die — besonders bei 
LberschuB an Pb(C102)2 — binnen 24 Stdn. yollig zers. werden unter Bldg. von Pb02; 
auch das reine, getroeknete Prod. zeigt Br-Geruch; die Verb. ist leichter 1. ais die Einzel
salze. — Ein bas. Pb-Chlorit w'ird in hellgelben, kurzeń, fast farblosen Nadeln am 
besten durch Zugabe von NaOH zu einer wss. Suspension von Pb(C102)2 in der Kalte 
unter yorsichtigem Umruhren dargestellt; die Formel lieB sich noch nicht mit Sieher- 
neit ermitteln, es kommen in Frage Pb(C102) (OH) oder Pb(C102)2-2 Pb(0H )2 oder 
iol6-dazwisehenlicgende Basizitat. (Atti B. Acead. naz. Lincei, Bend. [6] 21. 381—84. 
Uoo. Mailand, Univ. Inst. f. allg. u. physikal. Chemie.) B. K. M u lle r .
p, Edmond Grillot, Uber das Bleiacetobromid. Aus einer Lsg. yon Pb(CH3C02)2 u.

, 2 in 7°/0ig. Essigsaure bildet sich ein rotlichweiBes, leicht Ubersattigung auf- 
weisendes u. nur langsam krystallisierendes Prod. der Zus. Pb(CH3C02)Br. Ein Blei- 

anderer Zus. scheint nicht zu esistieren. Das Dreistoffsystem Pb(CH3C02)2- 
tj™yCH3C02H zeigt bei 20° die Eig., daB in fester Phase immer nur eine oder zwei 
r nioglichen 3 festen Stoffe yorhanden sein konnen. Von den Komponenten Blei-
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acetat, Bleibromid, Blciacetobromid yerschwindet zum mindesten immer eine in Ggw. 
der beiden anderen. — Eine Konsfc.-Formel der dargesfcellten Bleiacetobromidyerb. 
aufzustellen, halt Vf. noch fiir yerfriiht, dagegcn glaubt er mit ziemlicher Sicherheit 
angeben zu kónnen, daB die Verb. nicht ident. ist mit dem von CARIUS durch doppelte 
Umsetzung crlialtenen Prod. Das wahrschcinlich komplese Salz hydrolysiert in Ggw. 
yon reinem W. zu einem bas. Bleibromid, das weiB u. in W. unl. ist. Da die Hydrolyse 
eine Gleichgewichtsrk. darstellt, kann man durch Verdampfen der Essigsaure das ge- 
samte Pb zur Ausfallung bringen; im Gegensatz zu der Hydrolyse des PbBr2 geht 
hier die Hydrolyse schon bei gewóhnlicher Temp. vor sich u. wird nicht durch irgend- 
welchen Alkaligeh. des Glases, in dem sich die Rk. abspielt, beeinfluBt. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 2 0 0 . 2177—79. 1935.) E. HOFFMANN.

J. Martinez-Cros und L. Le Boucher, Untersuchungen iiber Jodałe. I. Kupfer- 
und Nickeljodałe. Vff. untersuchen die Hydrate u. Ammoniakate von Cu(J03)2 u. 
N i(J03)2. N i(J03)2 existiert ais Anhydrid (griin u. gelb) u. mit 2 Moll. W., 1, 2 u. 6 Moll. 
NH3, Cu( J 0 3)2 ebenfalls ais Anhydrid (weiB) u. mit 1 Mol. W. (blau), sowie mit 2, 4 u.
5 Moll. NH3. Die Yerbb. werden besclirieben. Es werden folgendc Werte fur D .25 
bestimmt: N i(J03)2 5,02 (gelb) u. 4,61 (griin); N i(J03)2-2 H20  (griine krystalline 
Krusten) 4,01; N i(J03)2-6 NH3 (durch Einw. von fl. NH, auf das A n h y d r id ,  violette, 
an der Luft yerwitternde Krystalle) 2,557; N i(J03)2-2 NH3 (durch Abbau des yorigen, 
griin) 3,315; N i(J03)2-NH3 (durch Abbau des vorigen bei 120°, schwach gelblich griin, 
oberhalb 135° unter J-Entw. zers.) 3,706; Cu(J03)2 (aus dem folgenden durch Ent- 
wasserung bei 190—-195°) 4,89; Cu(J03)2-H20  (aus dem Nitrat u. K J03, blaue Krystalle) 
4,83; Cu(JOz)2-5 NH3 (aus dem yorigen mit fl. NH3 oder in Lsg. mit konz. NH4OH, 
blauviolette Krystalle) 2,811; Cu(J03)2-4N H 3 (aus dem yorigen dureh Abbau boi 
50°, indigofarben) 3,06o; Cu(J03)2-2 NH3 (aus dem Pentammin durch Abbau bei 
120—135°, jedoch nicht hóher, griin) 3,69. — Wahrend die D. bei den durch Abbau 
erhaltenen Amminen hohere Werte des Mol.-Vol. zeigt, ais der Theoric entspricht, 
wird in den iibrigen Fallen das Gesetz der Additiyitat der Mol.-Voll. erfiillt. Es ergibt 
sich das Mol.-Vol. von N i(J03)2 zu 81,4, des Dihydrats zu 111,0 (H20  =  14,8), des 
Hexammins zu 199,7 (NH3 =  19,7); fiir Cu(J03)2 kann man Mol.-Vol. 80 annehmen. 
(An. Soc. espan. Fisica Quim. 23 . 229—40. 1935. Valencia, Univ., Lab. f. allg. 
Chemie.) R. K. M u l l e r .

Andrś Clirćtien und Robert Weil, Das System Wagser-Kaliumchlorid-Kupfer- 
chlorid. Untersucht wurde das System W.-KGl-GuCl2 in dem Temperaturbereieh von 
—65° bis +121,5°. Bei 100° existieren drei feste Phasen KC1, KCl-CuCl2 u. CuCL-
2 H20 . Der Kp. der an dem Doppelsalz u. dem Hydrat gesatt. Lsg. liegt bei 121,5°. 
Bei 75° tritt ais neue feste Phase hinzu CuC12-2KC1-2 H20 , die jedoch oberhalb 93,2° 
wieder yerscliwindet. Das Salz besitzt keine kongruente Loslichkeit. KC1-CuC12, das 
bei 100° kongruente Loslichkeit besitzt, hat sie bei 75° nicht melir. Bei 25° ist gegen- 
iiber 75° KCl-CuCl2 yerschwunden; neu tritt ais feste Phase hinzu GuCU-KCl-2 H.fi, 
das bisher nicht bekannt war. Besitzt keine kongruente Loslichkeit. Oberhalb 60° 
wurde das Doppelsalz nicht mehr festgestellt. Unterhalb 25° treten neue feste Phasen 
auBer Eis nicht mehr auf. Bei —21° bzw. —63,2° treten ais feste Phasen auf KC1, 
CuCl2- 2 KC1-2 H20 , Eis bzw. CuCl2- 2 KC1- 2 H20 , CuC12-KC1- 2 H20 , Eis. Der ternare 
eutekt. Punkt liegt bei —65° u. den festen Phasen CuCl2 ■ KC1 ■ 2 H20 , CuC12-2H 20, 
Eis. Es wurde weiter die Loslichkeit yon CuCU in W. bei yerschiedenen Tempp. zwischen 
0° u. Kp. bestimmt. Kp. der gesatt. Lsg. ist 115,9°. Die thermische Analyse ergab 
nur das Auftreten eines Hydrates, CuC12-2H 20 . (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 1577 
bis 1591. Okt. 1935. StraBburg, Labor. f. Mineralchemie, Faeulte des Sciences.) GoTTFR.

Robert Schwarz, U ber die Chemie des Germaniums. Ubersicht iiber die Chemie 
des Ge, insbesondere iiber die Arbeiten des Yf. auf diesem Gebiete u. iiber die Parallelen 
zwaschen Ge u. Si einerseits u. Ge u. Sn andererseits. (Angew. Chem. 4 8 . 219—23. 
1935.) “ E l s t n e r -

James I. Hoffman und Bourdon F. Scribner, Reinigung von Gallium durch 
fraktiomierte Krystallisatioii des Mełall-s. Vff. yerfolgen die durch eine fraktionierte  
Kiystallisation erzielbare Reinigung des Ga. Mit yerschiedenen Metallen yerunreinigte  
Ga-Proben (10 g) wurden unter yord. HC1 fraktioniert krystallisiert; Krystalle u. Kiick- 
stand wurden dann spektralanalyt. untersucht. Es wurden im krystallisierten Teil ge
funden: Sb, Bi, Cr, Co, Nb, Au,"F e, Mn, Mo, Ni, Os, Pd, Pt, Rh,'R u , Y; Spuren von 
Ca oder Mg, die aus dem Tiegelmaterial oder durch Staub in das Ga gelangen, finden sich 
ebenfalls in dem krystallisierten Teil. Im Riickstand bleiben: Ag, Hg, In, Pb u. Sn,
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wahrend Zn yollstandig in Lsg. geht. Cu u. Tl finden sieli zu gleichen Teilen in den 
Krystallen u. im Riickstand. — Eine Trennung des Ga von >0,001%  Fe oder Pt, 
>0,01% In oder Pb u. >0,02%  Sn ist durch eine fraktionierte Krystallisation nicht 
móglich. (J. Res. nat. Bur. Standards 1 3 . 205—09. Sept. 1935.) R e u s c h .

P. Oberhauser und P. Ripoll, Untersuchung iiber das Oallium und seine Ge- 
winnung aus chilenischen Sanden. Vff. geben einen "Oberblick iiber Vork., Geschichte, 
Darst., Bigg. u. Verwendung des Ga, seine Stellung im period. System, sein Verh. 
gegenuber Sauren u. Alkalien, seine Salze, die Rkk. im Vergleich mit Al u. Zn u. die 
Gewinnungsmethoden. Der Analysengang bei Ggw. von Ga wird auf Grund eigener 
Verss. iiber die zweckmaBigsten Trennungsmethoden eingehend beschrieben. Die 
Ggw. von Ga lafit sich spektroskop, aus den Linien 417 u. 403,1 mu erkennen, auf 
chem. Wege aus dem mit K4Fe(CN)0 erhaltenen weiBen bis blaulichweiBen Nd. von 
Ga4[Fc(CN)6]3, der bei Uberschufi an Fallungsmittel u. bei Erwarmen yerschwindet. 
(An. Fac. Filos. Educac. Univ. Chile. Secc. Quim. 1 9 3 4 . 45—76.) R. K. M u l l e r .

H.Brintzinger und Chamg Ratanarat, Die Molyhdiinsaure- und Wolframsiiureionen 
bei mriierender Wasserstoffionenkonzentration der Losutig. Dialysenvcrss. an Natrium- 
molybdat-u.Natriumwolframatlsgg., die in bezug auf dieses0,05-molaru.in bczugauf den 
Fremdelektrolyten Na2S 04 ebenso wie die AuBenfl. 1-n. waren, u. in denen durch Zugabe 
von NaOH oder H2SO;, die H'-Ionenkonz. yariiert wurde, fiihrten bei Messungen nach
24 Stdn. u. 7 Tagen zu folgenden Ergebnissen: Bei pH =  8 bis 7, bzw. 7,5 werden die 
monomeren Ionen [Mo04]2_ u. [WO.,]2" (Bezugsion [Cr04]2-) festgestellt; auf diese 
wurden die weiteren Messungen bezogen. Bei pn =  6,0 zeigen die Dialysenkoeff. in 
der Molybdatlsg. einen zeitlichen Gang, es liegt also hier kein einheitliches łon vor; 
bei pH =  5,0—1,5 ergeben sie die Esistenz des einheitlichen Hexamolybdations mit 
dem Gewieht 899, [Mo0O20]4“ oder [Mo0O21]6~ an. In den Wolframatlsgg. liegt nach 
den Versuchsergebnissen zwischen pa =  7,0 u. 6,0 ais einheitliches Wolframation 
das Hesawolframation (1435), [W0O20]4~ oder [W60 21]e“ vor; zwischen pH == 5,0 u. 4,5 
wird neu das łon einer Dodekawolframsaure mit dem lonengewicht 2713, [W120 38]4~ 
bzw. [W120 39]°~ gefunden. — Die potentiometr. Unterss., bei denen eine 0,1-n. Natrium- 
molybdat bzw. 0,1-n. Natriumwolframatlsg. mit 0,05-n. H2S 0 4 bzw. HN03 versetzt 
u. ein Molybdan- bzw. Wolframdraht ais Indicatorelektrode angewendet wurde, fiihrten 
zu Ergebnissen, die mit denen der Dialysenverss. iibereinstimruten. Nach ihnen ent- 
steht bei pH =  5,2 das Hexamolybdation; vorher bei 6,4 findet aber bereits eine erste 
Aggregation des Monomolybdations, wahrscheinlich zu Trimolybdat statt, das sich 
nach den schwankenden Ergebnissen der Dialysenverss. mit dem Mono- u. dem Hexa- 
molybdation im Gleichgewicht befindet. Fiir die Wolframatlsgg. zeigt die Kurve der 
potentiometr. Titration den Ubergang des Mono- in das Hcxa- (pn =  7,2) u. des Hexa- 
molybdations in das Dodekawolframation (pH =  5,2) an. (Vgl. C. 1 9 3 1 . II. 399.) 
(Z. anorgan. allg. Chem. 2 2 4 . 97—102. 3/9. 1935. Jena, Uniy.) E l s t n e r .

G. P. Lutschinsky, Ober gemisćhte, PolyJudogęmde des Titans.' (Unter Mitwirkung 
von A. I. Lichatschewa.) Die therm. Analyse des Systems TiCl4-Br2 zeigt 2 definierte 
Verbb.: TiBrCli u. T iB rfilA. ■— Das TiCl4 mischt sich mit Br2 in jedem Verhaltnis. 
Die F.-Kurve dieses binaren Systems zeigt aufler den beiden FF. der Yerbb. noch
3 eutekt. Punkte. — Die Konst. von TiBr4Cl4 ist der des PBr,Cl2 u. SbJ2Cl7 yollig

p, analog. Es werden nebenst. Konst.-Formeln
rp./p, ais moglioh diskutiert. In dieser Verb. ist

das Br mit TiCl4 nur selir lose yerbunden
u. wird schon bei gelindem Erwarmen oder

bei Einw. von W. sofort in freier Form abgeschieden, wobei sich das Pentahydrat des 
TiCl, bildet, dessen Hydrolyse dann auf gewóhnlichem Wege weiter yerlauft. Bei 
der Br-armeren Verb. TiBrCl4 handelt es sich um die Anlagerung eines Ilalogenatoms, 
was, wie die Angliederung einer ungeraden Anzahl von Halogenatomen iiberhaupt, 
fiir Polyhalogenide imgewohnlich ist. Analoge Verbb. gibt es aber auch beim Sb u. 
P, die gleichfalls nach Vf. schwer zu deuten sind. Vff. halten, da alle Móglichkeiten 
zur Deutung dieser Verb. hier, wie in allen anderen Fallen, in denen nur ein Br-Atom 
oder sonst ein Halogenatom angelagert wurde, wenig wahrscheinlich sind, es nicht fur 
ausgeschlossen, dafl es sich hier nicht um ein einfaches Mol. handelt, sondern daB eine
V erdoppelung der Formel den Tatsachen mehr gerccht wird. Bei der Einw. von W. 
u. bei Erwarmen wird auch yon dieser Verb. Br abgespalten. — Vf. gibt femer noch 
an, daB die iibliche colorimetr. Best. des Ti sich auch in Ggw. yon Br-Yerbb. duich-
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fiihren laBt, nachdem man das Br vorher mittels Chlf.-Extraktion entfernt hat. (Z. 
anorg. allg. Chem. 224. 420—26. 18/10. 1935. Moskau.) E. H o f f m a n n .

H. Brintzinger und J. Wallach, Die in alkalischen Lomngen exi$tierenden Poly- 
ranadationen. Die Unters. der Dialyse yon Vanadatlsgg., die durch Auflosen von 
Natriumortho- oder Natriummetayanadat in Na2S 0 4-Lsg. hergestellt wurden, ergah 
bei gleichen Yersuchsbedingungen (*/20-n. an Yanadat; Dialysenfl. u. AuBenfl., damit 
die Dialyse unbeeinfluBt vom Kation erfolgen kann, an Na2S04) bezogen auf
das [Cr04]-Ion (116) fiir das in der Orthovanadatlsg. yorliegende łon das Gewicht 228, 
das auf [VO4(H2O)0]3- oder auf [V,Ov] s t i m m t ,  u. fiir das in der Lsg. des Meta- 
yanadats yorliegende łon 416, nach dem man [V40 13]e~ in der Lsg. annehmen karm. 
Bei Zugabe yon KOH oder H2S04 wird bei einem bestimmten pH-Wert der gleiche 
Dialyaenwcrt gefunden, unabhiingig davon, ob vom Ortho- oder Metavanadat aus- 
gegangen wurde. Das Ionengewicht 228 wird bei allen Messungen (nach 7-tagigem 
Stehen) bei pH-Werten zwischen ph =  14,0 u. 12,2 festgestellt. Bei pn =  12 zeigt 
ein zeitlicher Gang der A-Werte den Ubergang in ein Polyvanadation an. Bei ph =  11,0 
u. 10,0 ergibt sich aus den Dialysenkoeff. das Ionengewicht 320, das auf [V20-(H20)6]4“ 
oder auf [V3O10]°~ schlieBen laBt. Bei Ph =  9,0 liegen wieder uneinheitliche Ionen 
vor, bei pn =  8,8—7,0 wird das Ionengewicht 416 gefunden, dem [V40 13]6~ entsprechen 
wiirde. — Die gefundenen Ionengewichte stimmen mit den von J a n d e r  u. JAHR 
(C. 1 9 3 5 - I. 2310) nach der Diffusionsmethode erhaltenen uberein. (Z. anorg. allg. 
Chem. 2 2 4 . 103—06. 3/9. 1935. Jena, Uniy.)  ̂ E l s t n e r .

Henri Moureu und Clśment Hamblet, Uber den Mechanismus der Reaktion 
zwischen flussigem Ammoniak und Tantalpentachlorid. Yff. untersuchen, welche Verbb. 
bei der Einw. yon fl. NH3 auf TaCls entstehen, wenn yerschiedene Drucke u. Tempp. 
bei der Rk. yerwendet werden. — In Abwesenhcit von Feuchtigkeit, bei einer Temp. 
nahe dem Kp. von NH3, lost sich das TaCl5 yollstandig in dem NH3 mit gelbgriiner 
Farbę auf. Nach dem Verdunsten des uberschiissigen NH3, gibt die entstehende Sub- 
stanz von selbst NH3 ab u. es hinterbleibt NH4C1 neben Ta(NH2)2Cl3-7 NH3. Die 
Bldg. letzterer Substanz ist ziemlich kompliziert u. der Rk.-Mechanismus scheint 
noch nicht ganz aufgeklart zu sein. Vff. yermuten, daB ihm folgende Gleichung zu- 
grunde liegt: TaCls +  17 NH3 =  Ta(NH2)»Cl3- 7 NH3 +  2 (NH4Cl-3 NH3). Wird
erstero Verb. nach der Zers. des NH4C1-3NH3 im Yakuum wenig erhitzt, entwickelt 
sich NH3 u. es bleibt eine Verb. zuriick, die Vff. folgendermaBen formulieren: Ta 
(NH2)2C13. Oberhalb 170° zers. sich dann auch diese Verb. unter HCl-Entw. Das 
Triehlordiamid des Tantals ist gelb gefarbt u. gegen Feuchtigkeit nicht bestandig, 
wohl aber gegen Warme. Erst oberhalb 500° zers. es sich unter N2-Entw. u. CL-Ab- 
spaltimg. In einem NH3-Strom wird es bei 450° in das Nitrid des Ta yerwandelt. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 0 . 2184—86. 1935.) E. H o f f m a n n .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
B. Gofiner, Uber Krystallform und molekulare Einheit von Nagyagit. Die tetra- 

gonalen, yielleicht auch nur stark pseudotetragonalen Krystalle des Nagyagits haben 
einen Elementarkórper mit den Dimensionen a =  12,5 A u. c — 30,25 A, woraus sich 
das Achsenyerhaltnis von a : c =  1: 2,420 berechnet. Die molekulare Einheit des 
Nagyagits ist 6 Pb(S, Te),-AuTe2 u. zwar enthalt der Elementarkórper 8 Moll. dieser 
Zus. (Zbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1 9 3 5 . 321—27.) E n s z l i n .

John W. Gruner, Die slrukturdlm Beziehungen von Glav.kom.it und Olimmer. 
Durch Pulyerdiagramme wurde nachgewiesen, daB die Strukturen von Glaukonit u. 
Glimmer fast gleich sind: Glaukonit: a =  5,24, 6 =  9,07, c =  20,03 A; jS =  95° 00 . 
Biotit: a =  5,33, b =  9,23, c =  20,11 A; p =  95° 04'. Glaukonit ist bis 750° ebenso 
stabil wie Biotit. E r nimmt Tl-Ionen auf, welche wahrseheinlich das K ersetzen, 
jedoch nicht iiber 25%. Der hohe Geh. an Si02 u. H20  im Glaukonit scheint auf die 
Umgebung wahrend seiner Bldg. zuriickzufuhren zu sein. (Amer. Mineralogist 20- 
699—714. Okt. 1935.) E n s z l in -

E. Wayne Gallilier, Der Ursprung des Glaukonits. Der Glaukonit ent-steht aus 
Biotitsedimenten unter W.-Bedeekung. An einer Reihe von Mineralkórnern konnte 
der Ubergang yon Biotit in Glaukonit in yerschiedenen Stadien beobachtet werden. 
Bei der Bldg. von Glaukonit yerliert der Biotit etwas A120 3, K20  u. MgO u. nimmt 
W. auf, wahrend das Fe oxvdiert wird. (Buli. geol. Soc. America 4 6 . 1351—66. 30/9- 
1935.) E n s z l in .
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H. Moritz, Molybddnglanz in dem Magneteisenerzvorkommen vom Schwarzen Krux 
bei Schmiedefdd (Thiiringer Wald). Der Molybdanglanz kommt in einer alten Grubo 
zusammen mit Magnetit, Eisenglanz u. Pyrit vor. Das Erz enthalt 0,001—0,05% Mo. 
Am reichsten an Mo sind die Zonen mit Quarz, FluBspat u. Granat. Der Geh. an W 
betragt durehweg unter 0,0001%. (Zbl. Minerał., Geol., Palaont. Abt. A. 1935. 340 
bis 342.) E n s z l i n .

Hugh S. Spence und O. B. Muench, Monazit von West-Portland township, 
Quebec. Beschreibung eines Pegmatits mit Monazit (Analysenergebnisse). Aus dem 
Verhaltnis Pb/U wurde das Alter des Pegmatits zu 388 Millionen Jahren bestimmt.
— Bemerltung von A. C. Laue mit Angabe von Analysenergebnissen. (Amer. Mine- 
ralogist 20. 724—32. Okt. 1935.) E n s z l i n .

Jacques de Lapparent, Der Platz des Montmorillonils in der Eeihe der phylli- 
tuchen Silicate. Das DEBYE-ScH ERRER-Diagram m  des Montmorillonits zeigt bei 14 A 
eine Linie, welche den Abstand der (0 0 l)-15benen angibt. Da naeh den Unterss. yon 
MAUGUIN dio phyllit. Silicate 2 Typen bilden, eine solche mit etwa 10 A (Glimmertyp) 
ii. eine solcho mit 14 A (Chlorittyp), muB der Montmorillonit unter dio zweite Gruppo 
gerechnet werden. Die Eormel des Mincrals ist danach (OH),Al2Si4O10 +  (OH)6MgSiH2. 
In dem Komplex (OH)6R3 liegen die Si-Ionen nicht in der Mitte eines Oktaeders, sondern 
wahrscheinlich in der Mitte eines Tetraeders. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 527 
bis 529. 23/9. 1935.) E n s z l i n .

St. Biskupski, Mikroskopisch-chemische Analyse der Phosphorite aus den Kulm- 
schichten des Swiętijkrzyz-Gebirges. Die Phosphorite zeigen u. Mk. neben isotropem 
Phosphat deutlich Chalcedon in mannigfacher Ausbldg. Durch Behandlung mit HN03 
wurde dio Phosphatsubstanz herausgel. Das Phosphat stellt einen Kollophan mit der 
Summenformel 21 Ca3(PO.,)2 +  8 CaC03; 25 [Ca9(P04)„-CaF2] +  0CaCO3 naeh der 
Einteilung von L a c R0IX  dar. (Buli. int. Acad. polon. Sci. Lettres. Ser. A. 1935. 85
bis 91.) E n s z l i n .

F. N. Guild, Piedmontit in Arizona. Ein neues Vork. fiir Piedmontit in Rhyoliten 
wird beschrieben. Analyse u. opt. Daten eines solchen aus Felsiten von Tuscon. (Amor. 
Mineralogist 20. 679—92. Okt. 1935.) E n s z l i n .

Russell R. Simonson, Piedmontit ron Los Angeles County, Califomia. (Amer. 
Mineralogist 20. 737— 38. Okt. 1935.) E n s z l i n .

Charles Palache, Erganzende Bemerlcungen iiber Pseudobrookit. (Vgl. C. 1934.
I. 2569.) Ein neues Vork. von Pseudobrookit yon den Thomas Mts. wird beschrieben. 
Dio Krystallnadeln bis 25 mm Lange zeigen alle starkę Langsstreifung. Die chem. Zus. 
ist 60,57 Fo20 3, 38,12 TiO,, 1,26 MgO, so daB gegenuber der theoret. Zus. ein tJberschuB 
von etwa 4% TiO, vorhanden ist, welcher wahrscheinlich auf die Anwesenheit von Rutil 
zuriickgefiihrt werden muB. (Amer. Mineralogist 20. 660—663. Sept. 1935.) ENSZLIN.

Comelius S. Hurlbut jr., Dunkle Einschlusse in einem Tonalit des sudlichen 
Californien. Die dunklen Einschlusse in dem Tonalit stammen aus einem Quarz u. 
Biotit flihrenden Gabbro. Teilweise kann eino Rk. zwischen dem Tonalit u. den Ein- 
schliissen beobachtct werden. (Amer. Mineralogist 20. 609—30. Sept. 1935.) ENSZLIN.

F. Henrich, Uber ein neues Minerał, das Edderden ais Hauptbestandteil enthalt. 
Das friiher bescliriebene u. von L a u b m a n n  Weinschenkit benannte Phosphat der 
seltenen Erden konnte nun an besserem Materiał analysiert werden. Das durch-
schnittlicho At.-Gew. der Erden betragt 100,05. Naeh der Analyse hat das Minerał
die Zus. X P04-2H 20 , worin X  =  Y, Gd, Dy, Ho, Er, Tb, Yb u. Ce-Erden. Eine 
synthet. Horst, des Weinschenkits ist noch nicht gelungen. (S.-B. physik.-med. Soz. 
Erlangen 65/66. 283—84. 1935.) " E n s z l i n .

H. Buttgenbach, Die radioaktiven Mineralien. Vortrag iiber Vork., Gewinnung 
u. Verwendung. (Rey. univ. Mines, Metallurgie, Trav. publ. [8] 11 (78). 449—58. Okt. 
1935.) E n s z l i n .

Mituru Harada, Untersuchungen iiber die Verwitterung der Eruptitgesteine. I.—II. 
Verwitterung der Basalte. Bei der Verwitterung der Basalte nimmt der si-Wert (naeh 
N ig g l i) zunachst etwas ab u. wachst nachlier deutlich, wahrend der al-Wert mit dem 
Fortschreiten der Verwitterung zunimmt. Die Verminderung des c-, alk- u. m-Wertes 
ist betrachtlich. E s  wird dabei mehr Na ais K u. Ca mehr ais Mg ausgewaschen. (Buli. 
agric. chem. Soc. Japan 11. 93—95. 1935. [Naeh dtsch. Ausz. ref.]) E n s z l i n .

John W. Dały, Paragenese der Mineralanreicherungen bei Crestmore, Riverside 
Bounty, Californien. Palaozoische Sandsteine, Schiefer u. Kalkę wurden durch ein- 
oringende Granodiorite, Quarzmonzonit, Porphyre u. Pegmatite metamorph yerandert
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durch Umschmelzen u. Rekrystallisation. Angabe der entstandenen Mineralien. (Amer. 
Mineralogist 2 0 . 638—59. Sept. 1935.) E n s z l i n .

W. van Tongeren, Chemische Analysen von Oesłeinen von Poeloc, Berhala. 
Analysen von Granit, GnciB u. Kalksilieathornfels. (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, 
Proc” 3 8 . 634—39. 1935.) E n s z l i n .

Ernst Stromer von Reichenbach, Verkieselte Hólzer in den Wilslcn Agyplens. 
Um iiber das Zustandekommen der Verkieselung Klarheit zu crhalten, liat Vf. friihere 
Veroffentlichungen mit eigencn Beobaehtungen yerglichen, sowie chem. (Heinrich 
Kraut) u. petrograph. Untcrss. (Max Storz) veranlaBt. — Die Substanz der Kiesel- 
holzor besteht unabliiingig vom geolog. Alter aus 88—97% Si02 mit wenigen % Fe u. Al. 
W. fehlt, u. organ. Substanz ist auf weniger ais l °/0 reduziert. Die Zellwande sind zum 
Teil zerstort oder stark von Quarz durchtrankt, aber teilweise doch noeh ais organi- 
sierte, organ. Substanz erhalten. Das Eindringen yon S i02 in Treibholzstamme, die 
in Sand eingebettet sind, wird durch eine nichtkolloide Blonokieselsaure erklart, die 
nach neueren Untcrss. bei einer geringen, bestimmten Saurekonz. bestandig ist. (Che- 
miker-Ztg. 5 9 . 657. 10/8. 1935. Miinchen, Univ.) S k a l i k s .

F. Bernauer, Jłasche Verkiesung organisclier Reste an vulkanischen Schwefd- 
gueUen. Frisch angesebwemmte Pflanzenreste am Strand des Porto dc Levante der 
Insel Yulkano wurden von den dort austretenden h. (Juellen innerhalb eines Tages mit 
einer schwarzen Schicht von Eisenkies iiberzogen. Die Verkiesung geht um so rascher, 
je mehr die Gewahr vorhanden ist, daB die daboi entstehende freie Saure gebunden wird 
(CaC03). Der Eisenkies zeigte im Rontgendiagramm samtliche Linien des Markasits. 
(Zbl. Minerał., Geol., Palaont. Abt. A. 1 9 3 5 . 343—44.) E n s z l i n .

Georges Schneider, Die Thermaląuellen von Aix-les-bains. Beschreibung der 
Geologie, sowie der physikal. u. chem. Eigg. (Ann. Mines [13] 8 . 5—64. 69—116. 
1935.) " E n s z l i n .

F. Oberhauser, Der Quizdpu und seine Vulkanasche. Vf. beriohtet iiber eine
Expedition auf den Vulkan Quizapu, einige Monate nach dessen Ausbruch (April 1932). 
Die Asehe enthalt 80% Si02, 13% A120 3, ca. 3% FeO +  Fe20 3, ca. 3% CaO u. ge- 
ringe Mengen MgO u. Alkali- u. NH4-Salze. (An. Fac. Filos. Educae. Univ. Chile. 
Secc. Quim. 1934. 77—85. 8 Tafeln.) . R. K. M u l l e r .

D. Organiscłie Chemie.
D r A llgem eine und theoretische organische Chemie.

K. K. Dubrowai, Die Struktur der organischen Verbindungen. 1. Teil. Vf. nimmt 
zum Ausgangspunkt seiner Theorie die Lelire v a n ’t  H o f f s  von der Anordnung der 
Atome im Raum u. definiert propadeut. die Begriffe Valenz, chem. Bindung u. Radikal. 
Das raumliche Grundelemcnt jeder organ. Verb. ist das reguliire Tetracder. C-Atome 
treten nur ais Zentralatome tetraedr. Systeme auf. Die 4 Valenzen des Kohlenstoffes 
sind untereinander gleichwertig u. nach GroBe u. Riehtung absol. unveranderlich. 
Die Valenz ist ein Gleiehgewiehtszustand zwischen anziehenden u. abstoBenden 
Kraftcn, durch die der Ort der Atome im Molekiilverbande starr fixiert ist. Zufolge 
der Konstanz der Valenzrichtungen im Tctraeder kann die C—C-Bindung nie in ge- 
rader Linie, sondern nur unter einem bestimmten Winkel verlaufen. Die Schcitel- 
punkte dieser Winkel, die fiir eine gegebene Molekularstruktur charakterist. u. un- 
verriickbar sind, heiBen Bindungsknotenpunkte. Nach der in den Knotcnpunkten 
zusammentreffenden Anzahl der Valenzen, die 2— 6 betragen kann, werden jene mit 
den Symbolen U2. U3, Ut , U5, U6 bezeichnet. — Radikale sind tetraedr. Anordnungen, 
in denen mindestens i  Atom durch einen Bindungsknotenpunkt vertreten ist. P o s t u l i c r t  

werden 4 Typen von Radikalen (Radikale A, B, G, D) u. das Strukturelement Eo, 
welches eine tetraedr. Konfiguration von 4 Knotenpunkten ohne C-Zentralatom dar- 
stellfc. Freie Radikale sind dynam, nicht im Gleichgewicht u. daher nicht existenz- 
fahig; ihre freien Valenzen Yereinigen sich im Bindungsknotenpunkt. Beim Ersatz 
eines H-Atoms im Methanmodell durch ein Radikal werden weder die raumlichen, 
noeh energet. Verhaltnisse der Komponenten irgendwie geandert. (Sozialist. Wieder- 
aufbau Wiss. [russ.: Ssozialistitseheskaja Rekonstrukzija i Nauka] 1 9 3 5 -  Nr. 4. 1' 
bis 32.) M a u r a c h -

G. Natta, M. Baccaredda und R. Rigamonti, Die Elektroneńbeugung ais Hilfs-
mittd der Strukłurbestimmung organischer Subslanzen. (Mh. Chem. 66. 64—75. Ju-m
1935. — C. 1 9 3 5 . I I .  1523.) R. K. M u l l e r .
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J. M. Bijvoet und H. J. Verweel, Ein Umwundlungspunkt des Natriumcyanids 
infolge Rotation der CN-Gruppen. Die Ergebnisse yorliiufiger Unterss. naeh der Dreh- 
krystall- u. Pulyermethode werden mitgeteilt. — Boi gewohnlieher Temp. (20°) hat 
NaCN Steinsalzstruktur. Aus dieser Tatsache allein laBt sieli entnehmen, daB die CN- 
Gruppen rotieren miissen, denn sonst ware diese Struktur bei einer aus 3 Atomen 
aufgebauten Verb. ausgeschlossen; die quantitative Intensitatsanalyse bestatigt auBer- 
dem die Annahme. Bei tieferen Tempp. wurden abweichende Diagramme erlialten: 
die Rotation der CN-Gruppen friert ein, u. unter Parallelordnung dieser Gruppen 
entsteht ein rhomb. Gitter. Der Umwandlungspunkt liegt in der Nalie von 11—16°. 
Gitterkonstanten bei —130° (etwa): a =  3,69, b =  4,76, c =  5,55 A ; bei —10° (etwa): 
a =  3,74, b =  4,71, c =  5,61 A. Die den rhomb. Identitatsperioden entsprechenden 
Abstande im kub. Gitter sind bei +20°:  a =  4,16, b =  4,16, c =  5,87 A. — Es ist 
nierkwurdig, daB der meehan. Zusammenhalt des Krystalls auch bei mehrfachem 
Passieren des Umwandlungspunktes trotz einer Kontraktion von l,5 °/0 bestehen bleibt. 
Eine Erklarung dafiir auf Grund des Umwandlungsmechanismus wird gegeben. (Recueil 
Trav. ehim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 631—32. 15/7. 1935. Amsterdam, Krystallograph. 
Lab.) S k a l i k s .

S. M. Mitra, Pólarisierte Fluorescenz organischer Verbindungm. Die Arbeit ent
halt neben einer zusammenfassenden, krit. Besprechung bisheriger Ergebnisse, die 
ebenso wie die Vers.-Methodik bereits C. 1935. II. 977 referiert wurden, neue Messungen 
an verschiedenen Lsgg. von Succinylfluorescein u. Succinyleosin. — Zur Ermittlung 
des Viscositatseinflusses wurden Lsgg. der Farbstoffe in yerschiedenen Glycerin-W.- 
Mischungen untersucht. Es ergibt sich, in Ubereinstimmung mit der PER R IN sehen  
Theorie, daB die Polarisation bei starker Verdunnung (geringer innerer Reibung) gegen 
ISTull u. bei lioher innerer Reibung gegen einen Grcnzwert, p0, strebt, der Molekeln 
entspricht, die sich nicht aus ihrer Anfangslage herausdrehen. Was den EinfluB der 
Konz. betrifft, so streben sehr yerd. Lsgg. demselben Grenzwerte zu, wahrend der 
Polarisationsgrad mit steigender Konz. gegen Nuli konvergiert. Zur Erklarung dieses 
zunachst uberraschenden Ergebnisses wird der, im Gegensatz zu den in erster An- 
naherung kugelformigen Glycerinmolekeln, unsymm. Bau der Farbstoffmolekeln 
herangezogen. (Z. Physik 97. 138—53. 11/10. 1935. Dacca, Indien.) KuTZELNIGG.

Pal Szaryas, Ober den Ramaneffekt vom chemischen Standpunkt. Zusammen- 
fassender Bericht iiber das Wesen, elementare Quantentheorie u. Verwendbarkeit des 
RAMAN-Effektes zur chem. Konstitutionsforschung. (Magyar chem. Folyóirat 41. 
95—114. Sep t. 1935. [Orig.: ung.]) S a i l e r .

A. Klit und A. Langseth, Das Ramanspektrum von Deuteróbenzol. Vff. stellen 
nach der FRiEDEL-CRAFTSschen Rk. CeHe -f  6 DCI C6D6 +  6 HC1 ein Gemisch 
von Deuterobenzolen her u. bestimmen mit hoher Auflosung die Ramanlinien yon 
C6H5D (I), C6D5H (II), C6D8 (ID). Alle Ramanfreąuenzen yon Bzl. werden durch 
Ersatz von H durch D erniedrigt; so entspricht der Linie 992,6 cm-1  in C6H6 die lin ie
981,5 (I), 952,4 (II), 946,6 cm-1  (III). Fiir CgD,, werden 8 Linien angegeben. (Naturę, 
London 1 3 5 . 956. 8/ 6. 1935. Kopenhagen, Univ. Chem. Lab.) H u t h .

M. A. Govinda Rauund S. Satyanarayana Rao, Das Dipolmoment des Tetralins. 
P u c h a l i k  fand (C. 1935. I- 3914) fiir Tetralin (I) in Bzl. das Dipolmoment 
zu 1,66 X 10~18. Da fur einen reinen KW-stoff dieser Wert ungewohnlich hoch ist
— die Werte aller KW-stoffe mit Ausnahme der unsymm. substituierten Acetylene 
liegen zwischen 0,0 u. 0,5 —, wurde I einer emeuten Best. unterzogen, da ja I auch ais 
Losungsm. fiir Dipolmessungen geeignet erscheint. Ais o-dialkyliertes Benzolderiy. 
sollte I ein dem o-Xylol entsprechendes Bloment, d. h. ca. 0,5 X 10~18, haben. Unter 
Voraussetzung der Anwendungsmóglichkeit der DEBYEschen Gleichung auch auf die 
Polarisationswerte der reinen Fil. wurde fiir I der Wert 0,41 X 10-18 gefunden. In 
Bzl. ais Losungsm. ergab sich 0,40 X 10-18; nach zwei Arten der Berechnung mit Hilfe 
der opt. Methode wurden die Werte 0,67 bzw. 0,49 X 10-18 berechnet. Somit ist der 
von P u c h a l i k  gefundene Wert unwahrscheinlich. Zwecks Klarung der kurz erorterten 
Herkunft des kleinen Moments wird in Analogie zur Struktur der gesatt. Halfte des I 
die Unters. des Cyclohesans in Aussicht gestellt. (Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A. 2. 
232—35. Sept. 1935.) G. P. W o lf .

Catherine G. Le Fśvre und Raymond J. W. Le Fćvre, Dipolmomente und 
olrukturen einiger Chinolinderkate -und die Struktur von Claus und Hoffmanna x-Nitro- 
isochinolin. Die Molekularpolarisationen u. Refraktionen einiger Chinolinderiw., sowie
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der Bose selbst wurden bei 25° in Bzl. (unendliche Verdiinnung) bestimmt u. die Werto 
fiir die Momente daraus berechnet. Letztere ergaben 2,19 fiir Chinolin (I), 2,31 fur 
G-Methylchinolin (II), 2,00 fiir p-Toluchinaldin (111), 2,30 fiir 2,4-Dimclhylcliinolin (IV), 
2,55 fiir S-Nitrochinolin (V), 4,12 fiir 8-Nitrochinolin (VI) u. 5,67 fiir 8-Nitrochuwlin (VII).
— Bei einer Diskussion des Einflusses von Substituenton auf die Struktur des Binges 
von I halten Vff. von den beiden extremen Formen VIII oder V illa  u. IX die Vortcilung

der Bindungen wie in IX fiir unwahr- 
scheinlieh; VIII bzw. VIIIa fiir die vor- 
herrschende Form. Aus den untorsuchten 
Chinolinderiw. wird geschlossen, daB dio 
in Bzl. u. Pyridin vorhandene Beweglich- 

keit der einfachen u. doppelten Bindungen durch die Ringorweiterung unter Ausbldg. 
des Systems VIII aufgehoben wird. — Zur Entscheidung der Frage, ob bei der von 
C l a u s  u . H o f f m a n n  (J. prakt. Chem. 47 [1893]. 252) durohgofiihrten Nitrierung des 
Isochinolins (X) eino 5- oder 8-Substitution stattgefunden hat, wurden dio Momento 
sowohl von X selbst, sowie von 1-Chlorisochinolin (XI) der Auswertung des Moments 
von x-Nitroisochinolin (XII) zugrunde gelegt. Dio wie vorst. ermittelten Werte sind:
X (2,549), XI (3,33) u. XII (3,72). Daraus wird abgeleitet, daB das CLAUS u. HOFFMANN- 
sche XII Tom F. 24° das 5-Nitroisochinólin ist.

V e r s u c h e .  I uber K2C03 getrocknet; Kp.;5t) 238—238,5°. — II nach SKRAUP 
(M h. Chem. 2  [1881]. 158) mit p-Toluidin; Kp.760 258—260°. — III nach D ó b n e r  u . 
M i l l e r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 1 6  [1883]. 2470); F. 60°, Kp. 265—267°. — IV nach 
R o b e r t s  u . T u r n e r  (C. 1 9 2 7 . II. 1959), Kp.758 264—265°. — Darst. von V durch 
direkte Nitrierung von I. Einzelheiten im Original. Erhalten wurden 32 g V, Nadeln 
vom F. 72° aus Leichtbenzin, u. 9 g VII, F. 88—89° aus verd. A. — VI nach S k raU P -  
Unter Verwendung von 112 g p-Nitroanilin wurden 98 g Tom F. 148— 149° aus 
A. erhalten. — VII analog VI. (J. chem. Soc. London 1 9 3 5 . 1470—75. London, 
Uniy.) G. P. W o l f .

John T. Edsall und Jeffries Wymanjr., Unlersuchungen in der physikalischen 
Chemie der Betainę und verwandter Substanzen. I. Unlersuchungen uber Dielektrizitdts- 
konstanten und scheinbares Molrolumen. Lsgg. von Zwitterionen, wie Betainen u. Amino- 
sauren, zeigen eine groBere DE. ais das Losungsm. Zwitterionen sind charakterisiert 
durch einen hohen 5-Wert (ó: konstanter Anstieg der DE. mit Zunahme der Konz. um
1 Mol/Liter). Betaine sind, auBer in W. — unahnlieh den Aminosaurcn — in A. u. 
Mischungen von A. mit A. oder Bzl. ais Zwitterionen 1. Vff. diskutieren unter anderem 
dio sich aus dem dielektr. Verh. versehiedener Betaine in Losungsmm. mit sehr groBer 
oder sehr kleiner DE. ergebenden Beziehungcn zwischen dielektr. Effekt der Zwitter
ionen n. den Eigg. des Losungsm. Sie fiihren die geringere dielektr. Zunahme der unter- 
suchten Substanzen in Lsgg. mit kleiner DE. gegeniiber den Werten in wss. Lsg. auf 
eine tatsachliehe Deformation der Moll. u. nicht auf eine Assoziation zuriick. Auch die 
elektr. Momente (/1 X 10~18) der Betaino sind eindeutig niedriger. Die Ergebnisse 
werden diskutiert. — Untersucht wurden yerschiedene Betaine, an denen die Zunahme 
der DE. u. des scheinbaren Molvol. bestimmt wurde, so von Betain (I), Betain des 
Pyridins, C5H6N+CH2COO“ (II), Dimethylphenylglycin (III) u. den Belainen der o- (IV), 
m- (V) u. p-Aminobenzoesauren, (CH3)3N+C6H4COO_ (VI). Die Best. der DEE. erfolgte 
nach der C. 1 9 3 0 . II. 359 bescliriebenen Resonanzmethode bei 25° u. verschiedenen 
Wellenlangen (3—26 m). Eine Freąuenzabhangigkeit der DE. wurde dabei nicht beob- 
achtet; fast durchgehend zeigte sich eine lineare Abhangigkeit der DE. von der Konz. 
(Mol/Liter). — Die ais stark polares Mol. den Betainen nahe yerwandte N-Dimethyl- 
anthranilsdure (VII) ist U. in Bzl. u. ermoglichte eine direkte Best. des Dipolmomentes 
u. der Dissoziationskonstante auch in diesem Losungsm. Danach scheint sie in Bzl. 
wie auch in W. u. A. lange ais Zwitterion yorzuliegen. In Bzl. ist ihr Dipolmoment 
(6,31 X 10_ls) 3-mal groBer ais das ihres Helhylesters, (CH3)2NC„H1COOCH3 (VIII), 
der die ungeladene, isomere Form von IV ist. An dem Paar IV—VIII wurde der EinfluB 
der elektr. Ladung auf die Eigg. eines Mol. studiert. Werte fiir VIII in Bzl.: <5 =  
+0,570; n =  2,05 X 10-18. Aus refraktometr. Bestst. (Na-Licht) an VII u. VIII er
gaben sich fiir die Polarisation von VIII die Werte 52,69 bzw. 52,3 ccm fiir eine
0,3867-mol. benzol. Lsg., fiir VII der Wert 45,9 ccm. — Fiir die relatiy starren Betaine IV 
bis VI lieBen sich auf Grund der bekannten inneratomaren Abstande angenaherte Dipol- 
momente erreehnen, die unter Heranziehung theoret. Uberlegungen yergliehen wurden 
mit den aus beobachteten dielektr. Zunahmen berechneten Werten. Die D.D. von
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IV—VI wurden mit 0,2% Genauigkeit in Bzl.-CHClą-Gemisehen zu 1,290 fiir IV, 1,299 
fiir V u. 1,261 fur VI bestimmt. — Die durch Betaine in W. bewirkto Eleklrostriktion 
ist geringcr ais dio durch ahnliclie Aminosauren, was vermutlich auf die groBcre M. der 
positiv geladenen Gruppen in den Betainen zuriickzufuhren ist. Die durch Betaine 
bewirkte Elektrostriktion ist in Ldsungsmm. mit kleiner DE. viel groBer ais in W. Die 
beobachtete GroBe der Effekte ist in guter t)bereinstimmung mit theoret. Voraussagen. 
(J. Amer. chem. Soc. 57. 1964—75. 9/10. 1935. Boston u. Cambridge, Mass., Harvard 
Univ.) G. P. W o l f .

H. J. Schumacher und D. Sundhoff, Die photochemische Bildung non Phosgen 
aus Chloroform, Chlor uiul Sauerstoff und ihre Hemmung durch Zusalze. Die Hemmung 
der sensibilisierten photochem. Phosgenbldg. aus CHC13, Cl2 u. 0 2 (vgl. C. 1934. II. 
729, 3792) durch Methyl-, Athylalkohol u. N H 3 ist bei geringen Mengen fast T ollstand ig . 
Die Dauer der Hemmung ist der Mengo des Zusatzes proportional. (Z. Elektrochem. 
angew. physik. Chem. 41. 499. Aug. 1935.) H u t h .

Knut M. Brandt, Zur Photochemie des Methylenblaus. Im System Methylenblau- 
Aethylalkohol-Puffer-Eisensalz tritt bei pn =  8,6 eine kraftige Red. durch Licht- 
aktivierung ein. Diese ist am starksten bei Ggw. von Ee". Dagegen zeigen Fe'" 
u. A. zusammen oder je fiir sich scliwachere Red.-Wrkgg. Es stcllt sich im System 
ein Gleichgewicht ein, das stai‘k zugunsten der Leukomethylenblaukonz. yerschoben 
ist. (Ark. Kem., Minerał., Geol., Ser. B. 12. Nr. 7. 5 Seiten. 1935.) L e s z y n s k i .

Kenji Iwamoto, U ber das Ausbleichen von Farbstoffen. I. Photochemische Zer- 
setzung ton Malachitgrun und KrystaUviolett. Vf. hat die gereinigten Farbstoffe in 
diinner Schicht in einer weiten Glasschale ausgebreitet, mit Vitaglas oder Cellophan- 
papier bedeckt u. unter gelegentlichem Uinruhren ca. 2 Monate dem direkten Sonnen- 
licht ausgesetzt. Malachitgrun (Oxalat) wurde schnell in ein brauncs Pulver um- 
gewandolt, welches mit A. extrahiert wurdo. Der A.-Rtickstand wurde ais p-Dime(hyl- 
aminobenzophetwn, aus A., dann yerd. A. gelbe Krystalle, F. 90,5—91°, identifiziert. 
Krystallmolett (Oxalat) lieferte, ebenso behandelt, ein graues Pulver, welches mit Bzl. 
extrahiert wurde. Der Bzl.-Ruckstand lieferte nach Umfallen aus verd. HC1 +  NH4OH 
Michlersches Keton, aus A. gelbe Krystalle, F. 173— 174°. — Sodann wurden dieselben 
Farbatoffo in geschlossenen Vitaglasróhren belichtet; sonst wurde wie oben yerfahren. 
Malachitgrun gab kein definiertes Prod., aber der A.-Riickstand ahnelte dem Leuko- 
malachitgriin. Krystallviolett lieferte LeukokrystallvioleU, aus A. fast farblose Schuppen,
F. 172—173°. Hier tritt also Red. ein, u. daher beruht dio obige Bldg. der Ketone 
auf Oxydation u. nicht auf Hydrolyse. Beim Ausbleichen von Farbstoffen dieser Reihe 
diirfte demnach Oxydation eine wichtige Rolle spielen. (Buli. chem. Soc. Japan 10. 
420—25. Sept. 1935. Kiriu,'Techn. Hochsch. [Orig.: engl.]) LlNDENBAUM.

Emil Baur, Verhalten des Jodostarins im Licht. Das ais Kropfmittel angewandte 
Jodostarin (Dijodid der Taririnsaure, in der Natur ais Triglycerid im Taririkorn vor- 
kommend) erfahrt in Chlf.-Lsg. bei Beliclitung eine Zerlegung in Taririnsaure u. Jod. 
Die Rk. ist umkehrbar u. folgt bei Raumtemp. dem Massenwirkungsgesetz. Bei er- 
hohter Temp. stellen sich gewisse Abweichungen yon dicsem Verh. ein. Soweit das 
Lichtgleichgewicht dem Massenwirkungsgesetz untenrorfen ist, ist es unabhangig 
von der Lichtstarlce. Die Geschwindigkeit der Bldg. u. des Zcrfalls sind der ersten 
Potenz der Lichtstarke proportional. Die spektrale Empfindlichkeit deckt sich mit der 
Estinktion des Jods. Die Photolyse ist daher ais durch Jod sensibilisicrt anzusehen. 
(Helw chim. Acta 18. 1149—56. 1/10. 1935. Ziirich, Physik.-chem. Labor. d. Eidg. 
Techn. Hochsch.) L e s z y n s k i .

Charles Dufraisse und Marcel Gćrard, Dissoziierenda organische Ozyde und 
Anihracenstruktur. Die Ezistenz eines Photooxyds des Ardliracens: Seine thermische Zer- 

setzung. Die fiir die Photoosydation arylsubstituierter Anthracene 
aufgestellte Thcorie (vgl. D u f r a i s s e  u. E t i e n n e , C. 1935. H . 
3237) wird an Anthracen (A) gepriift. Entgegen bisheriger Fest- 
stellungen finden Vff., daB A bei Bestrahlung 0 2 bindet. Der leicht 
mit, guter Ausbeute darstellbaren Verb. wird die nebenst. Konst. 

zugeschricben. Sie steht bzgl. der Loslichkeit zwischen A u. Dianthracen. Bei 120° 
crfolgt explosive Zers. ohne Abgabe von O.,. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 428 
Dis 430. 12/8. 1935.) ‘ H u t h .

G. R. Cuthbertsontmd G. B. Kistiakowsky, Das thermische Oldchgewicht zwischen 
Athylenjodid, Athylen und Jod. Vff. untersuchen das therm. Gleichgewicht zwischen 
-Uhylenjodid, Athylen u. Jod im Dampfzustand bei Tempp. von 50—125° erneut,
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da die bisher bekannten Werte fiir die Dissoziationswarme des Athylenjodids bctracht- 
liche Unterschiede zeigen, die nicht nur durch den yerscliiedenen physikal. Zustand 
der Komponenten bei den jeweiligen Messungen yerursacht sein diirften, Sie bedienen 
sich dazu der stat. Methode; drei Bestst. sind dabei zur Festlegung des Gleichgewichtes 
erfordcrlich: Die Messung des Gesamtdruckes mit Hilfe eines Quarzspiralmanometers 
ais Nujlinstrument, die Messung des insgesamt yorhandencn Jods (ais Jod u. ais Athylen- 
jodid) u. die Messung des freien Joddampfes nach einer photometr. Methode. — Die 
log K /l/T  Werte ordnen sich einer Geraden zu, die sich dem fiir tiefere Tempp. 
von M o o n e y  u . L u d la m  (C. 1929. II. 2857) bestimmten Verlauf gut anschlicBt, wiihrend 
fiir hohere Tempp. Abweichungen von dem Befund dieser Autoren festgestellt wurden. 
Die Dissoziationswarme des Athylenjodids ergab sich zu 13,4 ±  0,5 kcal. (J. chem. 
Physics 3 . 631—34. Okt. 1935. Haryard Uniy. Mallinekrodt Chem. Lab.) W e ib k e .

R. Spence, Thermische Ozydation von Formaldehyd. (Vgl. C. 1935- II. 2777.) 
Wahrend bei der Osydation yon Formaldehyd in Gefafien yersehiedener GroBe (160 ccm 
Inhalt bis zur Capillare von 1 mm) kein Unterschied in den gebildeten Mengen yon CO 
u. C02 wahrend bestimmten Zeiten gefunden wurde, trotz starker Polymerisation in den 
engen Róhrchcn, wurde bei Fiillung mit gopulyertem Pyrexglas fast nur C02 gebildet. 
Eine ahnliche Erscheinung wie bei der Oxydation yon Acetylen (vgl. C. 1932. II. 821). 
Der krit. Durclimesser muB, wenn er existiert, unter 1 mm liegen. (Naturę, London 135. 
961—62. 8/6. 1935. Leeds, Uniy.) H u t h .

H. Sachsse, Ober die H-Atomkonzentration und den Mechanismus des thennischen 
Zerfalles einiger organucher Molekule. (Nach Yersuchen yon F. Patat und H. Sachsse)- 
Nach der Radikalkettentheorie yon R i c e  u. H e r z f e l d  (C. 1934. II. 587) laBt sich 
fiir den therm. Zerfall von Acetaldehyd ein Kettenschema angeben, das fiir die Rk.- 
Gesehwindigkeit einen Ausdruck 1,5. Ordnung licfert. Die Messungen yon HlNSHEL- 
w o o d  u. Mitarbeitern (C. 1926. II. 1113; 1933. II. 1297) liefern die gleiche Ordnung. 
Der experimentelle Nachweis der Radikale laBt sich mit der Parawasserstoffmethode 
durchfuhren, ygl. P a t a t  u . S a c h s s e  (C. 1935. II. 349. 1526), da entweder H-Atome 
beim Zerfall oder in der Rk. CH3 +  H, gebildet werden. Die aus den Verss. an Aceton, 
Form-, Acet- u. Propionaldehyd, Athan erhaltenen H-Konzz. sind durchweg kleiner 
ais den Mechanismen yon R i c e  u. H e r z f e l d  entspricht. (Z. Elektrochem. angew. 
physik. Chem. 41. 493—94. Aug. 1935. Gottingen.) H u th .

E. W. R. Steacie, W. H. Hatcher und J. F. Horwood, Die Kinetik der Zer
setzung von gasfórmigem Olyozal. Die Zers. von gasformigem Glyoxal wird im Temp.- 
Bereich yon 410—450° in einem PyresgefaB durch Messung der Druckzunahme mittels 
eines Capillarmanometers untersucht (Temp.-Messung mit Thcrmoelement, Tcmperatur- 
konstanz =  0,5°). Fiir die einzelnen Yerss. wird das Glyoxal durch Verdampfen der 
bei —80° kondensierten monomeren Vcrb. erhalten. Die Versuchsresultate sind durch 
Abseheidung von C u. teerartigen Prodd. unsicher, aber hinreiehend genau, um die 
Hauptziige der Rk. erkennen zu lassen. Die Zers. yerlauft homogen nach erster 
Ordnung mit einer Aktiyierungswarme von 54 000 ±  10 000 cal. Die nach yolliger 
Zers. beobachtete Druckzunahme betragt etwa 90%. Die Zersetzungsprodd. bestehen,
neben betrachtliehen Mengen kondensierbarer Verbb., aus CO u. H2, wobei das Ver-
haltnis H2/CO zwischen 0,2 u. 0,3 schwankt. Das Vol. des gebildeten CO ist annahernd 
ebenso groB wie das des yerschwindenden Glyosals. Fiir die mittlere Zus. der zwischen 
430 u. 450° entstandenen kondensierbaren Prodd. ergibt sich die Formel Ĉ ogHĵ oOroo- 
3Iit diesen Ergebnissen stimmt die Annahme uberein, dafi die Zers. nicht nur, wie fruher 
angenommcn wurde, nach der Gleichung CHO—CHO =  CO +  HCHO =  2 CO -f H2 (1) 
vor sich geht, sondern daB daneben noch folgende Rkk. in demselben AusmaBe ver- 
laufen: CHO—CHO =  C +  CO +  H20  (2), CHO—CHO =  l/n  (CHO—CHO)n (3)- 
Fiir die Gesamtrk. ergibt sich dann: 3 CHO—CHO =  3 CO +  H2 +  C +  H20  +  
l/n  (CHO—CHO)n. Wird n =  3 gesetzt, so wiirde die Druckzunahme nach yolliger 
Zers. etwa 80% bctragen u. die Zus. der kondensierbaren Substanzen der Formel 
Cii00H,,3̂ 0^00 (C -f- H20  +  C2H.,02) entsprechen. Bei den hoheren Tempp. scheint 
Rk. 1 yorzu h errsch en . Im Zusammenhang mit der yonN O R R ISH  u. GRIFFITHS (C. 1929-
I. 849) untersuchten photochem. Zers. des Glyoxals diskutieren Yff. die Annahme 
yon Glyceroson ais Zwischenprod., halten aber den yorstehend angegebenen Bk.- 
Mechanismus fiir wahrscheinlicher. Vff. halten den von L e n h e r  (C. 1931- H. 25o9) 
fiir die durch Stickstoffoxvde katalysierte Oxydation von C,H2 yorgesehlagenen Rk.- 
Mechanismus, bei dem Glyosal ais Zwischenprod. auftritt, fiir unwahrscheinlich.
(J . chem. Physics 3 . 291— 95. Mai 1935. Mc Gili Uniy. Physical Chemistry Lab.) Ge h l .



1 9 3 6 . I .  D a- P r a p a r a t iy e  o r g a n is c h e  C h e m ie . N aitjp.s i o f f e . 5 3 5

D 2. P r a p a r a t iv e  o r g a n is c h e  C h e m ie ;  N a tu r s to f fe .
Guy Emschwiller. Das 1,1-Dijoddthen oder Vinylidenjodid. I. Das angebliche 

„l,l-Dijodalhm“ von II. P . Kaufmann und Th. Ułzel. (Vgl. C. 1934. II. 1B92. 1935. I. 
877.) Das von K a u f m a n n  u . U t z e l  (Ber. dtsch. chem. Ges. 55 [1922]. 251) durch 
Einw. von Na auf trans-l,2-Dijodathen in A. erhaltene, ais 1,1-Dijoddthen angesebene 
Prod. wird ais Gemisch von ca. 70% trans-l,2-Dijodathen u. ca. 30% Dijodacetylen 
erkannt. Nach K a u f m a n n  u . U t z e l  cntsteht dieses Prod. auch aus cis-l,2-Dijod- 
athen; Vf. lialt dies fiir unmoglich. (Buli. Soc. chim. France [5] 2 . 1625—31. Okt. 1935. 
Conservatoire National des Arts et Metiers.) O s t e r t a g .

G. Romstatt, Uber einige physikalische EigenschaJten von Wasser-Glykolmischungen. 
In Tabellen u. Diagrammen werden gegeben: 1. die Loslichkeit von Glykol in W.; 2. die 
DD. verschiedener W.-Glykollsgg. bei 0, 15, 30 u. 45°; 3. dereń Brecbungsindizcs bei 
15, 30 u. 45°, u. 4. dereń Kpp. Zu den Bestst. wurde eine Glykolfraktion zwischen 196,5 
u. 197,5° yerwandt. (Ind. chimiąue 2 2 . 648—51. Sept. 1935.) R e u s c h .

Feliee Garelli und Angelo Tettamanzi, Die Alkóhdlyse bei den Reaktioiien zwischen 
Triathanolamin wid zweiwertigen MetalUalzen. IV. (III. vgl. C. 1934. I. 30. 2107.) 
In Ggw. yon W. reagiert (C2H4OH)3N in hydratisierter Form ais (C2H.iOH)3NHOH. 
Im Gegensatz zu den friiheren Arbeiten der Vff. haben H i e b e r  u. L e v y  (C. 1933.
I. 2525) nicht in wss., sondern in absol.-alkoh. Lsg. gearbeitet u. dabei teilweise Verbb. 
von komplizierterer Formel erhalten. — Auf Grund der bisher vorliegenden Unterss. 
(vgl. auch C. 1935. I. 1528) werden die beobachteten Falle von Alkoholyse zusammen- 
gesteUt, die von den Fallen der Bldg. von Additions- u. Einlagerungsverbb. zu unter- 
scheiden sind. (Atti R. Accad. Sci. Torino [Classe Sci. fisich. mat. nat.] 69. I. 89—96. 
1934.) R. K. M u l l e r .

Donald W- Adamson und J. Kenner, Die Darstellung von Diazomelhan und 
seinen Homologen. Die friiher (C. 1933- I. 3701) beschriebene Methode zur Darst. 
von Diazoinethan wurde nach tłberwindung gewisser praparativer Schwierigkeiten 
mit Erfolg auf Homologe u. andere DeriYV. des Mcthylamins angewandt, u. zwar wurde 
von folgenden Aminen ausgegangen (angegeben „Alkyl“, in Klammern die Ausbeuto an 
Diazoderiv.): CHS (69,0%), C JI, (50,4), n-CJI7 (44), n-CJI9 (41), iso-CJI„ (34), n-CsHn 
(33), n-OeH13 (23), n-G^H 15 (17), n-OeHly (16), CH„: CH-CH2 (40,5), CH3-CH: CU- 
CH2 (24), Furfuryl (12), (CH2)3CII (0), (GH,,)„CII-GH„ (0). Offenbar ist die Rk. auch 
auf noch hohere aliphat. Aminę anwendbar, vorausgesetzt, daB die entsprechenden 
Nitrosoverbb. unterhalb etwa 180° dest. werden konnen, anscheinend der liochsten 
Temp., der sie ohne Zers. widerstehen. Mit stcigendem Kp. der Diazoverbb., der ihrem 
Mol.-Gewicht parallel gebt, sinkt ihre Fliichtigkeit mit A., wodurch die Darst. er- 
schwert wird; durch Anwendung Yon Isopropylatlier kann diese Schwierigkeit bis zu 
einem gewissen Grade behoben werden. Konzentrierung einer ather. Lsg. durch frak- 
tionierte Dcst. ist nicht zu empfchlen, da sieh z. B . Diazooctan liierbei zersetzte u. 
auf dieser Instabilitat beruht wohl teilweise die mit steigendem Mol.-Gewicht sinkende 
Ausbeute an Diazoverb. Durch Oberfuhrung in die entsprechenden p-Nitrobenzoate 
oder 3,5-Dinitrobenzoate wurden die Diazo-KW-stoffe bestimmt u. charakterisiert; 
die gefundenen FF. stehen mit den Angaben von BUCHNER u. M e i s e n h e i m e r  (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 38 [1905]. 624) fiir die aus Saurechlorid u. Alkohol dargestellten 
Ester in guter t)bereinstimmung, doch bestehen zwischen diesen u. den Angaben von 
H e n s t o c k  (C. 1933. I. 2847), der die Ester nach einer modifizierten ScHOTTEN- 
BAUMANN-Rk. darstellte, in einigen Fallen auffallende Unterschiede. Vff. haben die 
Angaben Yon HENSTOCK fiir den p-Nitrobenzoesaureisopropylester nachgepriift, wobei 
Isopropylalkohol ein Rohprod. Yom F. 54—78° lieferte, aus dem schlieBlich aus PAe. 
das reine Prod. vom F. 109—110,5° erhalten wurde. HENSTOCK wandte A. ais Losungs- 
mittel an u. es ist bemerkenswert, daB 2 der diffcrierenden Werte (fiir iso-C3II7 55,5° 
statt 110,5° u. fur n-CsHn 54° statt 8,5—10,5°, ICp.0j095 1 33°) mit dem des Athylesters 
(56,0°) ubereinstimmen. Es ist moglich, daB eine Tendenz zur Red. der N 0 2-Gruppe 
eine eigene Schwierigkeit bei der Anwendung der SCHOTTEN-BAUMANN-Rk. auf Nitro- 
benzoylchloride u. Alkohole darstellt, denn Vff. stellten fest', daB ihr rohes Nitrobenzoat 
gefarbte Verunreinigungen enthielt. Da Esterifizierungs- oder ahnliehe Rkk. mit 
hoheren Diazo-KW-stoffen in erster Phase Rk. mit einem Proton bedingen, ergabe 
sich eine Parallele zur BlEERWEINSchen Kationenumlagerung, d. h. im Falle primarer 
Aminę (vgl. A d a m s o n  u. K e n n e r ,  C. 1934. II. 2517):
B - C H j .C H : ^  — >■ R .C H 2-CHL, - N 2 bzw. R .C H 2-CH2.N H j - 5 -  R -C H j-C H j-N ,
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u.'da aus n-Propylamin Isopropylalkohol gebildet wird, war zu priifen, ob aus Diazo- 
propan auBer n-Propylester auch Isopropylester entsteht. Im Pallo des Bonzoats, 
des Nitrobenzoats u. des Jodids wurde jedoch kein Isopropylderiy. aufgefunden, eine 
Bestatigung der Ansicht, daB Zers. des Diazoniumions durch OH-  in a- oder /S-Stellung 
gleichzeitig mit u. nicht nach Abtrennung des N2 erfolgt. Direkte Alkylierung von Phe- 
nolen mit Hilfe der Nitrosoverbb. ohne vorherige Isolierung der Diazo-KW-stoffe 
wurde in alkoh. Lsg. in Ggw. von K2C03 (vgl. S c h e e i n g -K a h l b a u m  A.-G., D. E. P. 
579309; C. 1 9 3 3 . II. 1758) im Ealle des /S-Naphthols mit einigen Nitrosoalkylamino- 
isobutylmethylketonen durchgefiihrt. Die Ausbeute an Furfurylather ist 3-mal so groB 
(38,5%) wie bei der Diazoverb. u. noch auffallender ist der Unterschied beim.Cyclo- 
propylmethylather (20 statt 0%). Dieses unterschiedliche Verh. ist darauf zuriick- 
zufuhren, daB /?-Naphthoxyionen leichter mit Alkyl ais mit H in koyalente Bindung 
treten:

(CH3)„C-CH.,COCH3 (CH3VC-CH2COCHs (CH3)3C:CHCOCB3

C10H76  — y  R .^-NO ^ C*»H’0E  +  N;NO N, -£  OH'
Wie Torauszusehen, ist Vinyldiazomethan starker gefarbt ais seine sich von gesatt. 
Aminen ableitenden Analogen u. es verliert seine Farbo beim Ubcrgang in Pyrazol. 
Diese lichtempfindliche, unimolekular verlaufendo Rk. ist in 0,5°/oig. ather. Lsg. bei 
gewohnlieher Temp. am Tagcslicht in etwa 36 Stdn. vollstandig. Das sich vom Crotonyl- 
amin ableitende Methylhomologe des Yinyldiazomethans ist intensiyer gefarbt u. auch 
stabiler ais dieses; die Rk. beider Verbb. mit Benzoesaure erfolgt wesentlich langsamer 
ais bei den gesattigten Deriw.

V e r s u c h e .  Darst. der Nitrosoketone. Prod. aus 1 Mol Mesityloxyd u. 1 Mol 
des primaren Amins nach Neutralisieren mit Eg. mit 2 Mol NaN02 in moglichst wenig 
W. yersetzt, noch 1 Mol Eg. zugesetzt u. das Gemisch, event. unter Eiskuhlung, 2 Stdn. 
belassen. Nitrosoverb. in A. aufgenommen, Lsg. mit verd. Essigsaure, dann W. ge- 
waschen u. nach Abdcst. des A. im Vakuum dest. Folgende Nitrosoketone wurden 
dargestellt (angegeben ,,Alkyl“): CHS, Kp.0i5 111°; Ivp.0i, 124°; n-C3H7, Kp.05
121°; iso-G3H., Kp.0)7 120°; n-CJi,3, Kp.0 6 127°; iso-CiHa, Kp.07 133°; n-CsHn> 
Kp.0 8 154°; n-C6II13, Kp.0i0 160»; n-C:H15, Kp.0,s 156°; n-CJI17, Kp.0,2’l51«; (CH^CIl- 
CH2, Kp.0, 136°; (GH2)3CH, Kp.0j8 177°; Furfuryl, Kp.o s 158°; CII,: CH-CII,, 
Kp.0jl 117°; CHSGH: CH-CH„, Kp.0,}4 123°. — Darst. der Diazo-KW-sloffe. 4 gNitroso- 
methylaminoketon in 30 ccm absol. A. u. 3 ccm Isopropylalkohol wurden tropfenweise 
zu einer l%ig. Lsg. von Na in 5 ccm Isopropylalkohol in dem MaBe bei 76—80° gegeben, 
wie Dest. erfolgte; schlieBlieh wurde absol. A. (ca. 5 ccm) — bei den Homologen sind 
mit steigendem Mol.-Gew. steigende Mengen notig — zugegeben u. dest., bis das Dest. 
nicht mehr gefarbt uberging. Bei den Homologen wurde haufig Isobutylalkohol an- 
gewandt; sek. Octylalkohol u. Glykol lieferten schlechte Resultate. Von den zur Charak- 
terisierung dargestellten Esteni sind folgende neu: p-Nitrobenzoesaure-n-amylester, 
C12H160 4N, Kp.0>1133°; 3,5-Dinitrobenzoesaurecrolonylester, CuH10O0N2, F. 50—51°;
3,5-Linitrobenzoesaurefurfurylester, C12HaO,N2, F. 84—86°. — Veralherung ton
fi-Napkthol. Aąuimolare Mengen /?-Naphthol u. Nitrosoketon in absol. A. (4- KaCOa) 
bei gewohnlieher Temp. bis zur Beendigung der N2-Entw. verriihrt, A. u. Mesityl- 
oxyd durch Vakuumdest. entfernt, ather. Lsg. des Ruckstandes mit verd. Alkali 
gewaschen u. eingedampft. Folgende Ather des ft-Napkthols wurden d arg este llt 
(angegeben ,,Alkyl“): CH3, F. 73°; C2HT>, F. 35—36°; n-C3H„ F. 39—40° (Pikrat, 
F. 80—81°); Gydopropylmethyl, F. 74°; Furf uryl, ólig. — Pyrazol, aus der tiefroten 
ath. Lsg. (in einigen Minuten durch Kochen der Lsg. in Isopropylather) Ton Vinyl- 
d iazom eth an , Nadeln aus PAe., F. 69,5°. Aus der ather. Lsg. von P ropenyld iazom ethau, 
dio langsamer entfarbt wird, wurde ein Ol erhalten, dessen Identitat mit 3-Methyl-
pyrazol nicht absolut sichergestellt werden konnte. (J. chem. Soc. London 1935-
286—89. Manchester, College of Technology.) S c h ic k e .

A. N. Nessmejanow und G. S. Powch, Uber die Reaklion ton aliphatischen 
Diazoterbindungen mit Quecksilbersalzen. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.:
Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 4  (66). 958—61. 1934.
Moskau, Staatsuniv. — C. 1 9 3 4 . II. 1113.) B e b s i n -

S. L. Warschawski, Die Darsldlung ton fl-Chlortinylarsinsulfid. LEWIS u- 
STIEGLER (J . Amer. chem. Soc. 4 7  [1925]. 2546) beschrieben fl-Chlorvinylarsinsulfid< 
C2H2C1SAs, ais piast. M.; Vf. erhielt dio Verb. krystallin. durch Einleiten von H2S W 
eine alkoh. L sg. von j3-Chlorvinyldichlorarsin, Behandeln des entstandenen oligen Prod.
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mit A., Auflosen in CS2 u. Verdampfen des Losungsm. Gelblicho Wurfel aus Bzl., 
F. 114°, riecht entgegen jen Angaben von L e w i s  u . S t i e g l e r  nur schwach, nicht un- 
angenehm. Farbt sich am Sonncnlicht orange. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2012—13. 
9/10. 1935. Moskau.) O s t e r t a g .

W. Kimura, Uber die Reduktion der Fettsdurebromide. Statt mit salzsaurem 
CH3OH nach JtOLLET wurde die Entbromung mit Hilfe von Zn-Staub u. 5-n. 
schwefelsauren CH3OH untersucht. Zn u. H2S04 werden mit 20 bzw. 10% tJberschuC 
verwendet. — a-Tetrabromsteańnsaure wnrde aus den Sojafettsiiuren (aus 250 g 01) 
in Bzn. mit 68 ccm Br2 in Kaltemischung dargestellt; Ausbeute 102 g, F. 115° (aus Bzn. 
80—90°). Entbromung: a) 40 g Tetrabromstearinsaure, 20 g Zn-Staub u. 60 g absol. 
CH3 OH werden, unter Eintauchen in W. von 35°, spater unter Kiihlen in Bk. ge- 
bracht; hierauf wird zum Kp. erhitzt, 8 ccm konz. H2S04 +  60 ccm CH3OH zugetropft 
u. 1 Stde. gekocht. Der Methylester wird in PAe. aufgenommen. Ausbeute 19 g reinen 
Linólsauremethylesters, JZ. 172,1, SZ. 1,0—1,5. In Abwesenheit von H2S04 (10 g Tetra
bromstearinsaure +  10 g Zn +  50 ccm CH3OH) wurde eine Linolsaureausbeuto Yon
4,5 g erzielt. — 10 g Hezabromstearinsaure (F. 183°) aus Leinól wurden mit 6,4 g Zn- 
Staub u. 30 ccm CH30H  gekocht, mit 25 ccm konz. H2S04 +  25 ccm CH3OH versetzt, 
30 Min. gekocht usw. Erhalten 3,5 g Linolensduremethylester, JZ. 258,5— 259,2. — 
Aus 200 g Sardinenól wurden in bekannter Weisc 114 g atherunl. Polybromide erhalten 
(71,25—71,45% Br). Nach der Zn-H2S04-CH3OH-Methode lieferten 10 g 1,6 g Ester 
hochungesatt. Fettsauren, JZ. 365,8. Durch Behandeln von 10 g Polybromide mit 
Zn -f Eg. nach Majima u . Okada wurden 2,1 g hochungesatt. Fettsauren, JZ. 357,7 bis 
360,1 erhalten. — 10 g Dibromstearinsaure (aus Olsaure in A.) lieferten beim Entbromen 
mittels Zn-CH3OH-HCl 6,5 g Olsauremethylester, JZ. 80,1—80,9. (Fettchem. Um- 
sehau 42. 78—80. Kioto, Univ.) S c h o n f e l d .

W. Kimura und M. Nihayashi, p-Xenylamin ais ein neues Reagens zur Iden- 
tifizierung von Fettsauren und Fettsaurederwaten. Synłhese der p-Xenylamide der Olsaure, 
Elaidinsaure und ihrer Bromderivate. (Vgl. C. 1935. I. 1044 u. friiher, ferner C. 1934.
II. 2207.) Fiir die Identifizierung der mehrfach ungesatt. fl. Fettsauren bzw. die 
Isolierung aus ihren Isomerengemischen sind bisher keine Verff. bekannt. Hierfiir 
ist die Umw'andlung in móglichst hoch schm. krystalline Deriw. erforderlich. Vff. 
versuchen dieses Ziel durch die Syntliese der p-Xenylamide (p-Phenylanilide) jener 
Sauren zu erreichen. In vorliegender Arbeit werden die p-Xenylamide der Ol- u. Elaidin- 
saure u. ihrer Dibromide beschrieben. Dieselben krystallisieren gut u. sehm. um 34—61° 
hoher ais die entsprechenden p-Phenylphenacylester.

V e r s u c h e .  p-Nitrodiphenyl. Nach MORGAN u . W a l l s  (C. 1930. I. 1132). 
Je 100 g Diphenyl u. Eg. auf 75° erwarmt, unter Ruhren 65 ccm H N 03 (D. 1,50) ein- 
getropft; Temp.-Erhohung auf 90—95°; hierbei noeh 30 Min. geriihrt, iiber Nacht 
stehen gelassen, bei unter 15° abgesaugt, mit Eg., verd. Eg. u. W. gewaschen. Aus A. 
Nadeln, F. 115,5°. — p-Xenylamin (p-Aminodiphenyl), C12HnN. 100 g des Yorigen 
in 200 ccm Bzl. gel., mit 200 g Fe-Spanen u. 35 ccm konz. HC1 auf W.-Bad gekocht, 
im Abstand von 10 Ślin. 26-mal je 1 ccm W. zugegeben, nach 4-std. Kochen abgesaugt 
u. mit h. Bzl. extrahiert. Bzl.-Lsgg. mit 280 ccm 3-n. HC1 geschiittelt, gebildetes Hydro- 
chlorid abgesaugt, mit W. erwarmt, mit verd. NaOH alkalisiert, mit Bzl. extrahiert 
usw. Kp.10 183°, F. 54—55°, aus verd. A. Blattchcn. — Ólsdure-p-xenylamid, C30H43ON.
1. Je 1 Mol. Olsaure u. Amin im evakuierten Bohr 5 Stdn. auf 230° erhitzt, wiederholt 
aus 90%ig. A. migel. 2. 1 Mol. Olsaure mit 2,5 Moll. SOCl2 1 Stde. stehen gelassen, 
dann 1 Stde. auf 50° erwarmt, SOCl2 im Vakuiun bei unter 70° entfernt, 01 in Chlf. 
gel., in auf -—15° gekiihlte Chlf.-Lsg. Yon 2 Moll. Amin fliefien gelassen, dann 20 Min. 
auf 20° gehalten; nach Zusatz von Pyridin 10 Min. auf 40° erwarmt, W. zugefiigt, 
Chlf. bei unter 60° abdest., schlieBlich im Vakuum, Riiekstand wiederholt mit 40%ig. 
A. -{- konz. HC1 ausgekocht. Aus 900/oig* A- nikr. Platten, F. 120°. —- Elaidinsaure- 
p-xenylamid, C30H43ON. Analog nach beiden Yerff. Aus A. mkr. Platten, F. 134—135°.

Olwdibromstearinsa,ure-p-xenylamid, C30H43ONBr2. 1. Durch Bromieren des Olsaure- 
p-xenylamids in mit NaBr gesiitt. CH3OH mit 0,2-n. Br-Lsg. (JZ.-Best.); mit CC14 
estrahiert. 2. Aus Oleodibromstearinsaure iiber ihr Chlorid wie oben. Aus A. mkr. 
Aadeln, F. 87,5°. — Elaidodibromstearinsaure-p-xenylamid, C30H43ONBr2. Analog nach 
beiden Verff. Aus 40 oder 95%ig. Aceton mkr. Nadeln, F. 133,5°. (Ber. dtsch. chem. 
t<es. 6 8 . 2028—34. 6/11. 1935. Kioto, Univ.) L i n d e n b a u m .

M. N. Schtschukina und N. A. Preobrashenski, Uber die Kondensation von 
a-Fvrmyl-l,2-dicarbonsaureestem mit Estem a-halogensubstituierter Sauren. (Vgl. C. 1934.
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I. 3750.) Vff. haben diese Kondensationen in der Absicht durehgefuhrt, sehlieBlich 
zu Homoparaconsauren zu gelangen. Sie haben einerseits a-Formyl-a'-athylbernstein- 
saureester mit Chloressigester, andererseits Formylbernsteinsaureester mit cc-Brom- 
buttersaureester kondensiert. Wenn diese Rkk. naeh dem Typus der F rankland- 
DuPPAschen Synthese verliefen, so miiBten sie zu demselbon Ester I fuhren. In Wirk- 
liehkeit wurden aber isomere Ester C'15/ / 240 7 erhalten. Die Kondensation von Formyl- 
bcrnsteinsaureester mit Chloressigester ergab einen analogen Ester C13/ / 20O7. Keiner 
von diesen Estem zeigt Aldehydrkk. oder bildet ein Semicarbazon, aber sio geben beim 
Kochen mit ammoniakal. Ag20-Lsg. schon naeh 5—10 Min. einen intensiven Silber- 
spiegel, u. femer entfarben sie Bromwasser sofort. Auf Grund dieser Eigg. schreiben 
Vff. den Estem die Formeln II, III u. IV zu, wonacli es sich um eine O-Alkylienmg 
der Oxymethylenform des Formylbernsteinsaureesters handelt. Moglich wiire allerdings 
noch die Bldg. von Glycidsiiureestern (V), aber 2 zum Vergleich herangezogene Glycid- 
saureester wiesen andere Eigg. auf; sie entfarbten z. B. Bromwasser nicht. AuBerdem 
muBten die Ester V durch Verseifung unter C02-Abspaltung u. Umlagerung der Oxyd- 
gruppe gesatt. Aldehyd- bzw. Ketonsauren liefern, wahrend die von Vff. aus den Estern 
C15H210 7 erhaltenen Sauren Cs/ / 120 5 kcine CO-Gruppen enthalten u. ungesiitt. sind. — 
Neuerdings haben KNUNJANZ ul GERTSCHUK (C. 1935. II. 3497) ebenfalls Forniyl- 
bernsteinsaureester u. a-Brombuttersaureester kondensiert u. dem gebildeten Ester 
Formel V, aber der durch Yerseifung desselben erhaltenen Saure CsH120 5 Formel VI 
erteilt, weil dereń Oxydation u. a. Bernsteinsaure lieferte. Vff. haben ihre Saure C8H1205 
mit Ag20  in alkal. Lsg. oxydiert u. ebenfalls Bernsteinsaure erhalten. Diese ist auch 
zu erwarten, weil es sich um eine a,/3-ungesatt. Athersaure handelt, welche durch 
Alkalien in a-Oxybuttersaure u. Suecinaldehydsaure gespalten wird; letztere wird 
w»eiter zu Bernsteinsaure oxydiert. — Die Hydrolyse der Ester zu den Sauren C8Hi205 
erfolgt am besten durch Osalsaure, weil HC1 die Atherbindung sprengt.
C.jHj-CH---------C(C0aCalI6). CHa • COąCjHa C02H- CHa • CH(CO.,II) • CH, • CO • C2H5

Ó02CsH5 OHO I  TI
II  COsCaH5 • CH(C2H5) • C(COsCsH6) : CH • O • CHS • C03C2H6 

m  C 0 A H 6• CH,• CfCO^CjHe);CH• O• CH(C2HS) • c o 2c 2h 6 
IY C02CsH5-CHa.C(COsCsH6):CH• O• CH2• CO5C5HS 

Y C02C2H5- CHR-CH(COsC2H5) • CH——CR' • CÓsCall5

V e r s u c h e. Ester C15/ / 210 7 (II). 47 g a-Formyl-o^-athylbernsteinsaureester
(T s c h i t s c h i b a b i n  u. P r e o b r a s h e n s k i , C. 1930. I. 1793) in Lsg. von 4,7 g Na 
in 100 ccm A. gel., naeh Zusatz von 25,8 g Chloressigester 8 Stdn. gekocht, A. abdest., 
mit W. verd., ausgeathert u. fraktiomert. Ivp.15 207°, Kp.0 195°, dickes, intensiv 
hellblau fluorescierendes 01. — Saure CsII1205. 14,5 g II mit 75 ccm W. u. 7,5 g Oxal- 
saure 20 Stdn. gekocht, berechnete Menge Ca-Acetat zugesetzt, Filtrat im Vakumn 
eingedampft, ausgeatliert usw.; dicker Sirup erstarrte im Vakuumexsiccator. Aus 
A. +  PAe. schneeweiBe Krystalle, F. 102—103°, Kp.6 202—204°, 0. in W., A., A., 
unl. in Bzl., Chlf., PAe. Gibt mit sd. ammoniakal. Ag20-Lsg. naeh einigen Min. Ag- 
Spiegel. Lieferte naeh 18-std. Kochen mit yerd. HC1 Athylsuccinaldehydsaure [Semi
carbazon, C7H130 3N3, aus W., F. 161—162° (Zera.)] u. Olykolsdure. — Ester C15/ / 240 7 (HI)- 
Analog aus Formylbemsteinsaureester u. a-Brombuttersaureester. Kp.7 187°, Kp.22,5 
211,5°, D .204 1,0900, n D20 =  1,4600, M d =  79,45 (ber. 77,608), E Z D =  +0,58, dickes, 
intensiv hellblau fluorescierendes 01. — Saure CsHI2Os. Wie oben (30 Stdn.); Fraktion 
188—192° (10 mm) wiederholt dest. Kp.s 182—184°, dickes 01; ein Carboxyl ist viel 
schncller titrierbar ais das andere. Lieferte naeh 10-std. Kochen mit verd. HC1 tx-Oxy- 
buttersaure u. Succinaldeliydsaure [Semicarbazon, C5H90 3N3, aus W., F. 179° (Zers.)]. 
Ester CuHw0 1 (IY). Durch 5-std. Kochen von 26 g Na-Formylbernsteinsaureester u. 
16 g Chloressigester in 75 ccm absol. A. Kp.20 211—212°, D .204 1,1386, no20 =  1,4646, 
Md =  69,88 (ber. 68,37), E Z’d =  +0,53, fluorescierendes 01. Hydrolyse mit sd. verd. 
HC1 ergab Suecinaldehydsaure. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 1991—98. 6/11. 1935. 
Moskau, Akad. d. Wiss.) LlNDENBAUM.

Walter Qvist, D ie  kem subslitu ierlen  C klorderivate des Isopropy lbenzo ls. Wie Yf. 
(vgl. C. 1932. II. 2815) zeigte, entstehen bei der Chlorierung des p-Cymols neben kern- 
substituierten Cl-Deriw. des p-Cymols unter Abspaltung der Isopropylgiuppe u. Ersatz 
durch Cl auch Chlortoluole. Es wurden nun Chloriervmgsverss. mit Isopropylbenzol
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(Cumol) durchgefiihrt, um zu priifen, ob auch hier Abspaltung der Isopropylgruppe 
erfolgt u. um die — auBer dem o- u. p-Monoehlorderiv. — bisher unbekannten kern- 
ohlorierten Deriw. dieses KW-stoffs kennen zu lernen. Die Chlorierungen wurden
1. in CClj-Lsg. bei 0° mit J2 (70 g CL auf 100 g Cumol) u. 2 ohne Losungsin. bei 0° 
mit J2 +  Fe (65—70 g CL, auf 50 g Cumol) ausgefiihrt. Fraktionierung der nach 1. 
erhaltenen Chlorierungsprodd. lieferte Hauptfraktionen bei 190— 195°, 220—225° u. 
240—245°, die ais Hauptbestandteile ein Monochloreumol, ein Dichlorcumol bzw. ein 
Trichlorcumol verunreinigt mit Dichlorcumol enthielten. Aus dem Rohprod. der
2. Chlorierung krystallisierten feste Substanzen aus u. das yon diesen abfiltrierte Rk.- 
Prod. lieferte bei Fraktionierung im Vakuum Fraktionen, aus, denen ebenfalls Krystalle 
erhalten wurden. Aus diesen Krystallmassen konnten an Chlorbenzolen p-Dichlor
benzol u. symm. 1,2,4,S-Tetrachlorbenzol isoliert werden; letzteres wurde durch Ńitrierung 
zum 2,3,5,6-Tetrachlor-l-nitrobenzol u. 2,3,5,6-Tetrachlor-l,4-dinitrobenzol charak- 
terisiert. Die Fraktionen vom Kp.s 150—155° bzw. 155—160° lieferten geringe Mengen 
einer Substanz vom F. 224—224,5°, wahrscheinlich Pentachlortoluol, das aus im Cumol 
ais Verunreinigung eyent. vorliandenem p-Cymol oder Toluol entstanden sein konnte. 
Aus dem Rohprod., sowie aus yerschiedenen Fraktionen bei Kp.„ 150—200° wurde
2,3,4,5,6-Penlachlorcum ol isoliert; durch Nitriorung entstand aus diesem Pentachlor- 
nitrobęnzol, das mit Sn-HCl zum Pentachloranilin reduziert wurde. Aus der Fraktion 
Kp.j 145— 150° krystallisierte 2,3,4,6-Tetrachlorcumol (F. 41—41,5°) aus, es -wurde 
durch Ńitrierung zu einem Tctrachlordinitrobenzol charaktcrisiert, das in seinen Eigg. 
u. seinem Verh. gegen Anilin dem von JACKSON u. Ca r l t o n  (C. 1 9 0 4 . I. 1407) be- 
schriebenen 2,4,5,6-Tetrachlor-l,3-dinitrobenzol entsprach, womit die Konst. des 
Tetraehlorcumolś bewiesen ist. Die Fraktion Kp.„ 125— 130° enthielt in der Haupt
sache (neben Tetrachlorbenzol?) ein Trichlorcumol, das auch, gemischt mit Dichlor
cumol, in Fraktion 240—245° der 1. Chlorierung vorkommt. Durch Ńitrierung ent
stand aus diesem das 2,4,5-Trichlor-l,3-dinitrobenzol, dessen Konst. aus seinem Verh. 
gegen alkoh. NH3 u. Anilin heryorgeht, es entstand hierbei das bekannte 6-Clilor- 
2,4-dinitro-l,3-diaminobenzol bzw. 6-Chlor-2,4-dinitro-l,3-dianilinobenzol. Die Tri- 
chlorcumolfraktion enthielt also ais Hauptbestandteil 2,4,5-Trichlorcumol u. in Uber- 
einstimmung hiermit wurde sie mit verd. H N03 im Rohr zu 2,4,5-Trichlorbenzoesaure 
(F. 164—165°) oxydiert. Die Fraktion vom Kp. 220—225° der 1. Chlorierung, welche 
in der Hauptsache aus Dichlorcumol bestand, lieferte bei der Oxydation 3,4-Dichlor- 
benzoesaure, woraus folgt, dal3 in der Hauptsache 3,4-Dichlorcumol yorlag. Die Fraktion 
vom Kp. 190—195° der 1. Chlorierung schlieBlich bestand im wesentliehen aus p-Chlor- 
cumol, deim sie lieferte durch Oxydation p-Chlorbenzoesaure. Neben der Bldg. yon 
Chlorcumolen findet also auch beim Cumol Ersatz der Isopropylgruppe gegen Cl statt 
unter Bldg. von Chlorbenzolen u. dieser Austausch scheint beim Cumol noch leicliter 
ais im p-Cymol stattzufinden. Aus letztcrem wurde 2,4,5-Trichlortoluol u. Penta
chlortoluol aus Cumol p-Dichlorbenzol u. symm. Tetrachlorbenzol gebildet. Die Bldg. 
des p-Dichlorbenzols findet eine einfaclie Erklarung durch die Annahme, daB bei der 
Bldg. yon Chlorbenzolen aus Cumol 2 Cl-Atome gleichzeitig in das Molekuł eintreten, 
wenn die Isopropylgruppe daraus abgespalten wird. Wenn diese Erklarung auch fur 
dio iibrigen Benzol- u. Toluolderiyy. gilt, so ist die Isopropylgruppe, auBer im Cumol 
selbst, besonders schwach gebunden im Dichlorcumol u. im Mono- bzw. Trichlor- 
cymol. Die gleichzeitig eintretenden Cl-Atome wurden in erster Linie die p-Stellung 
besetzen u. wenn dieses unmóglich ist, die o-Stellung zueinander einnehmen. Nimmt 
man die Theorie, daB Substitutionsrkk. im Benzolkern durch Additionsrkk. eingeleitet 
werden, an, so wiirde in diesem Fali die Addition nicht yon n. HCl-Abspaltung, sondem 
von der Abspaltung der Isopropylgruppe u. eines H-Atoms begleitet werden. Hin- 
sichtlich der Ausbeute an Benzolderiyy. ist zu bemerken, daB das p-Dichlorbenzol 
nur in kleinen, das symm. Tetrachlorbenzol aber in reiehlichen Mengen entstanden 
ist. Moglicherweise entstanden auBer den beschriebenen Hauptprodd. der Chlorierung 
auch andere Isomere in kleinen Mengen, obglcich sie nicht nachgewiesen werden konnten.

V e r s u c h o  (mit Algot Salo). Cumol, C9H12, aus p-Cymol (Kp.;60 176,6— 177°, 
4 =  0,8581) u. Bzl. ( +  A1CU nach B o e d tk e r u . H a lse  (Buli. Soc. chim. France [4] 

19 [1916]. 444), Kp.770 151—151,5°, <£2°4 =  0,8632. — Chlorierung des Cumols. 1. In 
100 g Cumol in 100 g CC14 ( +  0,5 g J2) bei 0° im Tageslicht etwa 70 g Cl2 eingeleitet, 
Losungsin. bis auf 90° abdest., Riickstand mit alkoh. NaOH gekoelit, mit W.-Dampf 
dest. u. bei gewohnlichem Druck fraktioniert. 2. 50 g Cumol (+  0,5 g J, u. 0,5 g Fe- 
Draht) bei 0° im Dunkeln erschopfend chloriert; am Ende der Chlorierung krystalli-
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sierte eine feste Substanz (Tetrachlorbenzol +  Pentachlorcumol) aus, die bei gewohn- 
liohem Druck fraktioniert wurde. Das von den Krystallen abgesaugte fl. Chlorierungs- 
prod. in A. gel., mitNa2C03-, Na2S20 3-Lsg. u. W. gewaschen, A. abdest.u.Buckstandfrak- 
tioniert, wToboi sich aus mehrerenFraktionenKrystalleabschieden (beziigliehEinzelheiten 
s. Original). — p-Dichlorbenzol, C6H4C12, aus der bei Fraktionierung der 2. Chlorierung 
erhaltenen Substanz vom F. ca. 45°, aus A., F. 48—50°. —  symm. Tetrachlorbenzol, 
C6H2C14, durch Dest. der aus der 2. Chlorierung erhaltenen Krystallmasse (Kp. 265 bis 
267°), aus A. F. 139,5—140,5°. — 2,3,5,6-JTetrachlor-l-nitróbenzol, durch Erhitzen des 
vorigen mit KN03 (d =  1,52) auf dem W.-Bad (3 Stdn.), aus A. F. 99—100°. —
2,3,5,6-Tetrachlor-l,4-dinitrobenzol, CrCl40 4Nn, Torigen Ansatz +  H2S 0 4 weitere 7 Stdn. 
auf dem W.-Bad erhitzt, aus A. F. 232—233°. — Pentachlortoluol ( ?), C7H3C15, aus der
2. Chlorierung ais festes Prod. vom F. 209—216°, aus A. F. 224—224,5°, mit alkoh. 
KOH wurde kein Cl abgespalten. — Pentachlorcumol, C9H7C15, aus den Fraktionen 
155—200° der 2. Chlorierung ais feste M. vom F. 74—75°, aus A. F. 81—82°. — Penta- 
chlomitrobenzol, C„C160 2N, durch Nitrierung des yorigen, aus A. F. 144—145°.—Penta- 
chloranilin, durch Red. des vorigen mit Sn-HCl in Eg., aus A. F. 232—233°. — 2,3,4,6- 
Tetrachlorcumol, CBH8C14, aus der Fraktion vom Kp.9 145—150° der 2. Chlorierung 
beim Abkiihlen, aus Methanol F. 41—41,5°. — 2,4,5,6-Teirachlor-l,3-dinitróbenzol, 
C60 4N2C14, aus dem yorigen mit H N 03 (d =  1,52; +  wenig konz. H2S04) auf dem W.- 
Bad, aus A. F. 153—154°; beim Kochen mit alkoh. KOH wurde etwa die einem Cl- 
Atom entsprechende Menge Cl2 abgespalten. — 6-Chlor-2,4-dinitro-l,3,5-trianilino- 
benzol, C24H,80 4N5C1, aus dem yorigen mit Anilin, aus A. F. 179— 180°. — Trichlor- 
cumól, enthalten in den Fraktionen 240—245° der 1. bzw. Kp.9 125—130° der 2. Chlo
rierung. — 2,4,5-Trichlor-l,3-dinitróbenzól, C6H 0 4N>C13, durch Nitrieren der yorigen 
Fraktionen mit konz. H N 03-konz. H2S 0 4 (5: 1), aus A. F. 102,5— 103,5°; Verss. zur 
Chlorierung lieferten nur unyerandertes Materiał. — 6-Chlor-2,4-dinitro-l,3-diamino- 
benzol, C8H50 4N4C1, aus vorigem in sd. A. durch Einleiten yon NH3, aus Eg. F. 249 
bis 249,5°. — 6-Chlor-2,4-dinitro-l,3-dianilinobenzól, CX8H130 4N4C1, aus yoryorigcm 
mit Anilin, aus A. F. 188°. — 3,4-Dichlorbenzoesaure, C7H40 2C12, durch Oxydation 
der Fraktion 240—245° (Gemisch von Di- u. Trichlorcumol) mit H N 03 (d — 1,24), 
F. 204—205° aus verd. A .; mit H N03 wird folglich nur das Dichlorcumol oxydiert. — 
Trichlorbenzoesdure, C7H30 2C13, durch Osydation der Fraktion vom Kp.9 120—125° 
mit H N03 (d =  1,17) im Bohr bei 135° (12 Stdn.), aus W. ( +  wenig A.) F. 164-165°. — 
Dichlorcumol, ziemlieh rein in der Fraktion 220—225° der 1. Chlorierung. — 3,4-Di- 
chlorbenzoesaurc, C7H40 2C12, durch Oxydation der vorigen Fraktion mit H N03 ( i  =  1,24), 
aus verd. A. F. 204—205°; entstand auch aus Fraktion 240—245° der gleichen Chlorie
rung. — Monoćhlorcumól, enthalten in der Fraktion 190—200° der 1. Chlorierung neben 
wenig p-Dichlorbenzol. — p-Chlorbenzoesaure, C.H50 2C1, durch Oxydation der yorigen 
Fraktion mit H N 03 (d =  1,24), aus verd. A. F. 238—239°. (Acta Acad. Aboensis math. 
physie. 8. Nr. 4. 30 Seiten. 1935. Abo, Chem.-techn. Inst. d. Akademie.) S c h ic k e .

S. J. Slanina, F. J. Sowa und J. A. Nieuwland, Organische Reaktionen mit 
Borfluorid. X. Kondensation von Propylen mit aromatischen Kohlentcasserstoffen. 
(IX. ygl. C. 1935. II. 1167.) Bei der Einw. von Propylen u. BF3 auf Bzl. erfolgt in 
Ggw. yon A. oder Essigester keine nennenswerte Bk., wahrend man in Ggw. yon Eg., 
Chloressigsaure u. Trichloressigsaure geringe, mit der Aciditat zunehmende Mengen 
Isopropylbenzol erhalt. Verwendet man BF3 u. konz. H2S04 ais Katalysator, so wird 
das Propylen unter starker Warmeentw. absorbiert; das Mengenyerhaltnis von Mono- 
u. Diisopropylbenzol im Bk.-Prod. hangt vom Verhaltnis BF3 :H 2S04 ab; die Bk.- 
Geschwindigkeit wird durch die Temp. nur wenig beeinflufit. Auch wena 90% des Bzl- 
in Diisopropylbenzol tibergehen, treten nur Spuren Triisopropylbenzol auf. Dagegen 
laBt sich Diisopropylbenzol leicht in Tri- u. Tetraisopropylbenzol uberfiihren. In Ggw'. 
von H2S04 +  BF3 wirkt Diisopropylbenzol nicht auf Bzl. ein. Bei der Einw. yon 
Propylen auf Bzl. in Ggw. yon BF3 u. Phenol entstehen alle Isopropylbenzole bis zum 
Tetraderiy. — Wahrend man bei der Einw. von Propylen u. A1C13 auf Bzl. uberwiegend 
m-Diisopropylbenzol erhalt (B e r r y  u. B e i d , C. 1928. I. 806), entsteht bei der Einw. 
yon Propylen u. BF3 ein Prod., das aus ca. 98% p- u. 2% o-Diisopropylbcnzol besteht 
u. kein m-Deriv. enthalt. — Butylen kondensiert sieh mit Bzl. unter Bldg. yerschiedener 
Butylbenzole. Athylen reagiert nicht so gut wie Propylen. Toluol reagiert in Ggw- 
yon BF3 u. H2S04 ziemlieh leicht mit Propylen u. gibt ais 1. Rk.-Prod. p-Cymol. Napk- 
thalin gibt in Ggw. yon BF3 u. H2S04 ein bei 260—270° sd. Prod.; /Msopropylnaph- 
thalin sd. bei 265°. — Isopropylbenzol, Kp.742 1 51°, D.25̂  0,8574, nn25 =  1,4879. 1,4-Di-
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isopropylbenzol, Kp.736 204,5°, D .2525 0,8580, nD25 =  1,4881. Gibt bei der Oxydation 
mit HN03 (1:3) Terephthalsaure. 1,2,4-Triisopropylbenzol, Kp.73„ 237°, D.25̂  0,8599, 
nn25 =  1,4896. 1,2,4,5-Tetraisopropylbenzol, Nadeln aus A., F. li9°. (J. Amer. cliem. 
Soc. 5 7 . 1547—49. 9/9. 1935.) Os t e r t a g .

W. J. Croxall, F. J. Sowa und J. A. Nieuwland, Organische Reaktionen mit 
Borfluorid. XI. Die Kondensation von Propylen mit m- und p-Oxybenzoesdure. (X. vgl. 
yorst. Ref.) p-Oxybenzoesaure reagiert mit Propylen u. BF3 in CC14 unter Bldg. yon 
4-Isopropyloxybenzoesaure u. dereń Isopropylester u. 3-Isopropyl-4-isopropyloxy- 
benzoesaureisopropylester. Zunachst wird die OH-Gruppe yerathert, dann wird C02H 
yerestert; die Kernalkylierung erfolgt wahrseheinlich durch Umlagerung der Ather- 
gruppe. Diese Annahme ergibt sich daraus, daB kein Oxybenzoesaureisopropylester 
aus dem Rk.-Prod. isoliert werden kann, u. daB 4-Isopropyloxybenzoesaure durch 
BF3 in 4-Oxy-3-isopropylbenzoesaure umgelagert wird; direkte Alkylierung der Saure 
erscheint aber nicht ausgeschlossen. — Aus m-Oxybenzoesaure, Propylen u. BF3 in 
CC14 erhalt man 3-Isopropyloxybenzoesaure u. dereń Isopropylester, 4-Isopropyl- 
3-isopropyloxybenzoesaureisopropylester u. etwas m-Oxybenzoesaureisopropylester. 
Der Rk.-Verlauf ist im wesentlichen derselbe wie bei der p-Oxybenzoesaure, doch 
erfolgt neben der Yeratherung auch direkte Veresterung der Oxysaure. — m-Oxy'- 
benzoesaureisopropylester lagert sich bei der Einw. yon BF3 ebenso wie das friiher 
untersuchte Isopropylsalieylat in eine kernalkylierte Saure um; im Gegensatz dazu 
geht p-Oxybenzoesaureisopropylester in p-Isopropyloxybenzoesaure iiber. — Prodd. 
aus p-Oxybenzoesaure: 4-Isopropyloxybenzoesaure, F. 160—163°. Isopropylester, Kp.J0 
145—147°, iid25 =  1,5007, D .25 1,0076. 3-Isopropyl-4-isopropyloxybenzoesaureisopropyl- 
ester, Kp-iu 160—161,5°, np25 =  1,4959, D .26 0,9754. Gibt bei der Verseifung Isopropyl- 
alkohol u. 3-Isopropyl-4-isopropyloxybenzoesaure, C12H10O3, F. 108— 109°. — Prodd. 
aus m-Oxybenzoesaure: 3-Isopropyloxybenzoesćiure, C9H12Ó3, F. 88—89°. Isopropyl- 
ester, Kp.10 135— 137°, no25 =  1,4897, D .26 0,9954. m-Oxybenzoesaureisopropylester, 
F. 59—60°, Kp.16 162—164°. 3-Isopropyloxy-4-isopropylbenzoesdureisopropylester, Kp.10 
155—156°, np25 =  1,4902, D .26 0,9741; liefert beim Verseifen u. nachfolgenden Er- 
hitzen mit HJ Isopropyljodid u. 3-Oxy-4-isopropylbenzoesaure, Nadeln aus W., F. 138 
bis 140°. — 4-Isopropyloxybenzoesaure liefert beim Kochen mit BF3 in CC14 ein G!e- 
misch von Sauren, aus dem man beim Erhitzen Phenol u. o-Isopropylphenol erhalt. 
3-Isopropyloxybenzoesaure gibt 3-Oxy-4-isopropylbenzoesaure, 3,4-Diisopropylphenyl- 
isopropylather, Kp. 248—251°, u. andere Prodd. m-Oxybenzoesaureisopropylester gibt 
3-Isopropyloxy-4-isopropylbenzocsaure u. dereń Isopropylester, 3-Isopropyloxybenzoe- 
saure (F. 88—90°), 3-Oxybenzoesaure u. 3-Oxy-4-isopropylbenzoesaure. p-Oxybenzoe- 
saureisopropylester geht in 4-Isopropyloxybenzoesaure iiber. (J. Amer. chem. Soc. 5 7 . 
1549—51. 9/9. 1935. Notre Dame [Indiana], Univ.) OSTERTAG.

W. J. Tischtschenko und N. W. Koschkin, U ber die Einwirkung des Nalrium- 
malonesters auf Diphenylłhioharnstoff und Carbodiphenylimid. Entgegen den Er- 
wartungen lieferte die Einw. von Na-Malonester auf Diphenylthiolianistoff nicht Di- 
phenylthiobarbitursaure, sondern dio Umsetzung in Bzl. mit nachfolgender Zerlegung 
mittelsHClgab eine Verb. derFormell, C20H22O4N2. F. 166— 167°. Nach T s c h u g a j e w - 
Ze r e w it in o f f  konnte in I ein akt. H nachgewiesen werden. Die Verscifung mit konz. 
Alkali gab 2 Moll. Anilin, dagegen cntstand bei der Yerseifung mit yerd. alkoh. Lauge 
die Verb. C6H5N=C(CH3)NH-C6H5, F. 131—132°. Da die Bldg. von I unter Austritt 
jon H2S erfolgt, war die Zwischenbldg. von Carbodiphenylimid (II) anzunehmen. In 
aer Tat lieferte die Umsetzung yon Na-Malonester mit II 75°/„ I. Demnach ist die 
Bldg. yon I analog der Bldg. yon Diphenylhamstoff u. Diphenylguanidin aus Diphenyl- 
thiohamstoff bei der Entschwefelung mittels Metalloxyden in Ggw. von W. u. Anilin 
aufzufassen. Der Rk.-Yerlauf wird wie folgt dargestellt:

C6H5N=C(SH)NHC3Hs — >• (C8H5N=),C  (II) +  HjS C»H6N COOC2H5

(C.HjNHjC +  HsCjOOC• CH=C(0Na)0CsH5 -■ >  Ó------ CH
c aH5Ń— ó - o c ^ i ,

|  d)Na
C9H5N COOC2H5 C9H5N COOC2Hs

6 ---------CH I  -6— i ™ ------ C--------- CH
CaH5NH Ć00C 2H5 C0H5Ń • Na ĆOOC2H5

XVHI. 1. 35
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(Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal 
obsehtschei Chimii] 4 (66). 1021—26. 1934. Leningrad, Staatsuniv.) B e r s i n .

H. Stephen u n d  O. G. Backeberg, Notiz zur V eroffentlicliung von II'. II. Warren 
und F. E. Wilson: „ Uber die Einwirkung fon Thionylchlorid auf einige Anilide, Harn- 
sloffe und Urethane“. (V gl. C. 1935. II. 681.) H in w eis a u f  ahnliohe altcro A rbeiten  
v o n  v. B r a u n , B a c k e b e r g  u . S t e p h e n . (B er. d tsch . ch em . G es. 6 8 . 1891. 11/9. 
1935.) B e r s i n .

E. Yamamoto, Uber die Zersetzungsgesclmindigkeit von Diazoverbindungcn in 
Wasser. XVI. (XV. vgl. C. 1 9 3 5 . II. 682.) Es wird der EinfluB von Alkali u. yon Metall- 
salzen auf die Zers.-Geschwindigkeit yon a-NdphthalindiazoniumcUorid in W. kinet. 
untersucht. Zusatz yon 0,12 Mol. NaOH zur Diazolsg. (0,08 Mol.) bewirkte bei 0® 
die sofortigo Abscheidung yon <x-Oxyazonaphthalin, nach 3 Min. konnte keine Diazo- 
yerb. mehr nachgewiesen werden. Demnach ist die Zers.-Geschwindigkeit yon a-Naph- 
thalindiazohydroxyd bei 0° sehr groB. Zusatz von 0,14 Mol. Na2C03 steigerte die 
Zers.-Geschwindigkeit auf das 800-fache. In Ggw. yon 0,24 Mol. Na-Acetat stieg die 
Zers.-Geschwindigkeit auf das 3,5-fache. MgS04, A12(S04)3, CaCl2 u. Pb-Acetat waren 
bei 20° ohne EinfluB, wahrend FeS04 die Zers.-Geschwindigkeit merklich steigerte. 
Der EinfluB yon CuS04 macht sich erst nach 160 Min. bemcrkbar, die Zers.-Geschwindig
keit wird dann allmahlich groBer u. ubertrifft schlieBlich die in Ggw. von FeS04 be- 
obachtete. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 7 . 687 B—90 B . [Nach engl. Ausz. 
ref.]) Co r t e .

George F. Wright, Die Mercurierung von Athylenen und Reakiionen der Methoxy- 
mercuriverbindungen. Vf. stellt im Gegensatz zu A d a m s, B o m a n  u . S p e r r y  (J. Amer. 
chem. Soc. 44 [1922]. 1781) folgenden Mechanismus der Bldg. von Methoxymereuri- 
yerbb. auf:

wahrend er den der angefuhrten Autoren (1. c.), der eine intermediare Bldg. der Verb. II 
yerlangt, ais den yon ihm gefundenen Tatsachen widersprechend darstellt. Eine kinet. 
Unters. der Mercurierung yon cis-Zimtsauremethylester ergab eine Bk. 2. Ordnung. 
Aus Methoxymercurichlorid u. Cyclohexen bildete sich l-Chlormercuri-2-methoxy- 
cyclohexan. Methoxymercuriaeetat reagiert nicht ais dissoziierte Verb., da 1. keine 
diastereomeren Mercuriyerbb. gefaBt wurden, 2. deutliche Unterschiede bei der Mer
curierung von cis-trans-Isomeren hinsichtlich der Bildungsgesehwindigkeit bzw. -fahig- 
keit auftratcn. Analog zur Saurespaltung zerfallen die Mercuriyerbb. therm. unter 
Ruckbldg. der ungesatt. KW-stoffe. Ein Konst.-Beweis wurde gefuhrt fiir d,l-a-Acet- 
oxymercuri-/S-methoxy-jS-phenylpropionsauremethylester. Desgleichen fiir die meso- 
Form aus cis-Zimtsauremethylester durch tJberfuhrung mittels Na2S20 3 in jS-Methoxy- 
/J-phenylpropionsaure. Die Struktur der Mercuriyerbb. des Styrols u. Propenylbenzols 
wurden durch Bromierung, Abspaltung yon HBr u. Hydrolyse der a,|?-ungesatt. Ather 
zu Acetophenon bzw. Propiophenon bewiesen. Die Bromierung yerliiuft stufenweise. 
Zuerst bildet sich die Brommercuriverb., dann wird die C-Hg-Bindung gespalten. Die 
Mercurierung yon l-Phenylbutadien-1,3 yerlauft stufenweise. Nach Ansieht des Vf. 
tritt zuerst in 3,4-Stellung Addition ein. Verss. zur Best. der Stellungen der Methosy* 
u. Slercurigruppe waren ergebnislos.

V  e  r  s u  o h e . t)ber die Gleichgewiehtsbestst. an yerschiedenen ]Mercuriverbb. 
durch Titration mit K2S ,0 3 ygl. Original. — a-Chlormercuri-fj-methoxy-fS-phenylpropion-
sauremethylesłer aus trans-Zimisdureesler, F. 134°; aus cis-Zimtsaureester, C11H130 3HgCl,
F. 141°. Aus dem Ester mit Mereuriacetat in Methanol u. Behandlung der so ent- 
standenen Verb. mit NaCl. Aus beiden Mercuriyerbb. wurde durch Umsetzung nut 
Na,S20 3-Lsg. /?-Methoxy-/?-phenylpropionsaure erhalten. — a-Chlormercuri-p-methozy- 
a.,f}-diphenyldthan, C15H15OHgCl. Aus Mereuriacetat u. Isostilben in Methanol. Um
setzung mit N ad , F. 143°. Transstilben reagiert nicht. — <z-Acetoxymercuri-f}-niełhoz>j- 
phenyldihan, CnH140 3Hg. Aus Mereuriacetat u. Styrol in Methanol, F. 70°. — a.-Benz- 
oxymercuri-fl-mcihoxy-f}-phenylathan, CiuHjgOjHg. Aus Mereuriacetat u. Styrol u. 
nachfolgender Umsetzung mit Benzoesaure, F. 80°. — a.-Brommercuri-{l-melhoxy- 
p-phenylathan, C9HnOHgBr. Aus der Acetoxymercuriverb. mit KBr oder Br2 m

—HX H H

I I -C ----------------------C------ R' n i
ÓR" HgX

H 7  
R - C ----- C -R ' I I

I I
X HgX



193G . I .  D,j. P r a p a r a t iy e  o r g a n isc h e  C h e m ie . N a t u r s t o f f e . 5 4 3

Methanol, F. 63°. — f}-Cldormercuri-v.-methoxy-a.-plienylpropan, C10H13OHgCl. Aus 
Mercuriacetat u. Phenylpropen-2 in Methanol. Umsetzung mit NaCl. Aus A. F. 95 
bis 95,5°. — f}-Brom-<x-methoxy-a.-phenylpropan. Aus dem vorigen mit Br, in Chlf., 
Kp. 122—125°, nn2c =  1,5412. — a.-3Iethoxy-<x-phenylpropen. Aus dem vorigen. Kp.10 
9fr—97°, nn26 =  1,5347. — iMbiles 1 -Chlormercuri-2-?nethoxycyclohcxan, C7H13OHgCl. 
Aus Cyclohexen in Methanol u. Mercuriacetat. Zusatz von 0,1 Mol Na-Methylatlsg. 
Umsetzung mit NaCl. Aus A. F. 114—115°. — Stabiles l-Chlormercuri-2-methoxycyclo- 
hexan, C-H13OHgCl. Aus dem vorigen naeh 15-std. Kochen in A., F. 86°. — 1-Laclo- 
inercuri-2-methoxycyclohexan, C10H18O4Hg. Aus Mercurilactat u. Cyclohexen in Methanol. 
Aus PAe. F. 92°. — Chloi-mercurimethoxyphenylbuten, CnH18ÓHgCl. Aus Mercuri
acetat in Methanol u. Phenylbutadien. Umsetzung mit NaCl. Aus A., F. 92°. — Brom- 
mercurimełhoxyphenylbiden, CnH13OHgBr. Aus A., F. 76°. — Diacetoxymercuri- 
dimetlioxyphenylbutan, C10H22O„Hg2. Aus Mercuriacetat u. Phenylbutadien in Methanol. 
Aus Bzl.-PAe., F. 149°. — Dicldonncrcii.ridimcthoxyphenylbiilan, C12H160 2Hg2Cl2. Aus 
Chlormercurimetlioxyphenylbuten u. Mercuriacetat in Methanol. Umsetzung mit NaCl. 
Oder aus dem vorigen mit verd. HC1, F. 180°. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1993—2000. 
9/10. 1935. Cambridge, Mass. Harvard Univ.) H e im h OLD.

A. J. Arbusow, Ober den Methylesler der Plienylphosphinsaure. Die Umsetzung 
Yon PhenylphosphordicMorid mit trockenem NaOCH3 in A. lieferte neben dem zu er- 
wartenden Plienylphosphorigsauredimełhylester, C6H5P(OCH3)„ Kp.15 101—102°,
D.% 1,1022, D .2°0 1,0849, nD20 =  1,5280, Mol.-Verb. mil 1 GuGl, F. 139,5—140°, auch 
den Melhylphcnylphosphinsauremethylesler, CjHijOjP, Kp.J5 139,5— 140°, D .°0 1,1752,
D.150 1,1572, no20 =  1,5230, dessen Verseifung die bekannte Methijlphenylphosphinsaure,
F. 133°, gab. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. 
Shurnal obschtschei Chimii] 4 (66). 898—900. 1934. BuTLEROW -Inst.) B e r s i n .

I. G. Silberg, Zur Frage der Herstellung ron N-Dichlor-p-sulfamidobenzoesaure. 
p-Sulfamidobenzoesaure kann in alkal. Lsg. mit Cl2-Gas in das Dichloramin verwandelt 
werden. (Chem.-pharmaz. Ind. [russ.: Chimiko-pharmazewtitscheskaja Promyschlen- 
nost] 1935. 114——17.) Ma u r a c h .

Paolo Dreyfuss, Uber das Kondensationsrennogen der Derivate des Brenzcatechins. 
Bekanntlich vergróBern OH- u. OCH3-Gruppen im Bzl.-Kern die Beweglichkeit der 
in o- u. p-Stellung zu ihnen stehenden H-Atome. So ist z. B. die Beweglichkeit dieser 
beiden H-Atome im Brenzcatechin sehr groB. Dies gibt die Móglichkeit zu Synthesen 
Yon polycycl. Verbb. Vf. fiihrt Beispicle dafiir an: Veratrol liefert mit Formaldehyd 
Tetramethoxydihydroanthracen. Benzaldehyd liefert entweder ein Anthracende.riv. oder 
ein Triphenyl?nethanderiv. Eugenotinalkohol bildet sich aus Eugenol u. Formaldehyd. 
Ferner gehórt hicrlier die Kondensation von Dueratrylalhylen mit Benzaldehyd, die 
Osydation von Veratrylsaure an der Luft zu Tetramelhoxyfluorenon, auch die Dimeri- 
sation von Isoeugenol, Isosafrol u. a., sowie die Umwandlung von Olivil in Isooliril. 
(Gazz. chim. ital. 65. 498—501. Juni 1935. Cagliari, Univ.) F i e d l e r .

Y. de Lestrange, Uber einige vom PyrogaUol abgclcitete Basen mit Atherfwnklion. 
Vom Pyrogallol leiten sieh 2 Monoathylather u. 2 Diathylather ab; in der Literatur 
ist bisher nur 1 Słono- u. 1 Diathylather beschrieben. Vf. erhielt die Athylather durch 
Erhitzen von Pyrogallol mit (G>H5)2S04 in Ggw. von verd. NaOH. Die angegebenen 
Konstst. ergeben sich aus einem Vergleich der Farbrkk. mit FeCl3 +  Na2C03, N iS04 +  
KH3, CoS04 +  NH, u. mit yerschiedenen Diazoverbb. mit denen des Resorcins u. 
Brenzcatechins. l -  Athoxy-2,3-dioxybenzol, F. 95,5°. Daraus mit Acetanhydrid u. etwas 
H2S04 l-Atlioxy-2,3-diacetoxybenzol, F. 75°. 2-Athoxy-l,3-dioxybenzol, F. 102°. 2-Atli- 
oxy-l,3-diaceloxybenzol, F. 77°. l,2-Diathoxy-3-oxybenzol, FI., Kp.n 120°. 1,3-Diath- 
oxy-2-oxybenzol, Krystalle aus A., F. 90°. — 2- (oder 3)-Diathylaminomethyl-5-methoxy-

ffj-N(CiH6)i 2- u. 3-Oxymethyl-5-methylbenzodioxan (Kp.12 193°)
O mit SOCl2 in Pyridin u. Umsetzen des erhaltenen Chlorids

(Kp.10 167°) mit Diathylamin bei 130— 140°. Man erhalt 
eui Gemisch yon 2 Isomeren (Kp.,0 172—175°), dereń HCl-Salze sich durch Krystalli- 
sation aus A. trennen lassen. Das HCl-Salz des einen Isomeren hat F. ca. 197°; das 
andere Isomere ging yerloren. Durch entsprechende Umsetzung yon Pyrogallol-l-athyl- 
ather erhalt man 2 isomere 2- (oder 3)-Didlhylaminomelhyl-5-athoxybenzodioxane, 
dereń HCl-Salze bei 228° u. bei 140° schm. — l,2-Diathoxy-3-\fi,y-oxidopropyloxy\-

CHsO O
benzodioxan (I), durch Kochen von PyrogaUol-l-methyl- 
ather-2,3-diacetat mit alkoh. KOH u. Glycerindiehlor- 
hydrin, Behandeln des entstandenen Gemisehes yon

35*
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benzol, aus Pyrogallol-l,2-dititkylather u. Epichlorhydrin in verd. NaOH. Kp.12 172°. 
Gibt mit Diathylamin bei 120° im Rohr l,2-Didthoxy-3-[y-didthyłamino-[)-oxypropyl- 
oxy]-benzol, ICp.13 198°; HCl-Salz, hygroskop. Kryś talie aus Essigest-er, F. 78—80°. 
Analog aus dem 1,3-Diathylather l,3-T)idllioxy-2-\ft,y-oxidopropyloxy\-benzolJ Kp.12172°, 
u. l,3-Didłhoxy-2-\y-did(hylamino-fi-oxypropyloxy\-benzol, Kp.13 198°, HCl-Salz, F. 112 
bis 113° aus absol. A. — 2-Diathylaminoathoxy-l,3-diatlioxybenzol, aus Pyrogallol-
1,3-diathylather u. Diathylaminochlorathan in NaOC2H5-Lsg. bei 130—140° im Rohr. 
HCl-Salz, F. 134—135° aus Methylatliylketon. 3-Didthylaminmthoxy-l,2-didthoxy- 
benzol, analog aus dem 1,2-Diathylather. Ivp.]4 180°. HCl-Salz, F. 112—113° aus 
Dipropylketon. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 1678—84. Okt. 1935. Inst. Pasteur.) Og.

Allan W. Pound und James R. Pound, Notiz iiber die Oxydation von Zimt- 
aldehyd. Vorlaufige Verss. ergaben, daB die Oxydation von Zimtaldehyd durch trockenen
0 2 bei gewohnlieher Temp. analog der von Benzaldehyd iiber die Peroxydstufe ver- 
lauft, doch ist die Geschwindigkeit kleiner u. fiihrt nicht ausschlieBlich zur Zimtsaure. 
Zimtaldehyd verbraucht bei weitem mehr ais die theoret. berechnete Menge 0 2 u. im 
Verlauf der Rk. wurde C02 entwickelt, dereń Bldg.-Geschwindigkeit mit fortschrei- 
tender Rk.-Dauer zunahm. Femer konnten bei einem Vcrs. mit 100 Teilen Zimtaldehyd 
107 Teile Zimtsaure, 0,7 Benzoesaure, 4,6 Ameisensaure u. 0,4 Essigsaure nachgewiesen 
werden. Wurde dem Zimtaldehyd von vornherein Zimtsaure zugesetzt, so verlief 
dio Oxydation sohneller; die Anwesenheit von Zimtsaure seheint die Nebcnrk. zu be- 
schleunigen. Bei einem Vers. konnte nach 190 Tagen Benzaldehyd durch den Gerucli 
nachgewiesen werden. Bei der Oxydation von Benzaldehyd durch 0 2 entspracli die 
verbrauchte 0 2-Menge der entstandenen Menge Benzoesaure, so daB demnach diese 
Oxydation n. verlauft. (J. physic. Chem. 38. 1045—49. Ballarat, Australien, Sehool 
of Mines.) " CoRTE.

P. Petrenko-Kritschenko, Ober das Gesetz der Periodizitdt. 9. Mitt. Ober den 
Einflu/3 der Hdufung auf die Farbę. Inhaltlich im wescntlichen ident. mit der C. 1934.
I. 381 referierten Arbeit. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. A. Shurnal obschtsehei Chimii] 4  (66). 885—88. 1934.) B e r s i n .

A. M. Lwów, Gewinnung von Trypanblau. (Chem.-pharmaz. Ind. [russ.: Chi- 
miko-pharmazewtitsclieskaja Promyschlennost] 1 9 3 5 . 110—13.) MAURACH.

K. H. siotta und K.-H. Soremba, Jodierung und Nitrierung des Diphe.nylather- 
aldehyds. Der bereits bekannte Dipheiiyldther-4-aHehyd oder p-Phenoxybenzaldehyd (I) 
besitzt neuerdings Intercsse, weil der Diphenylather ais aromat. Kern des Thyroxins 
erkannt worden ist. Vff. haben zuerst die Darst. des I erheblich verbessert. Durch 
Jodierung des I  unter bestimmten Bedingungen entsteht recht glatt das 4'-Jodderiu. 
Verss., zuerst J u. dann die Aldehydgruppe in den Diphenylather einzufiihren, waren 
erfolglos, denn bei der mit 4-Joddiphenylather durohgefiihrten GATTERMANN-Synthese 
wurde durch das A1C13 das gesamte J herausgespalten. — Die voraichtige Nitrierung 
des I ergab 4'- u. 2'-Niiroderiv. (beide bekannt). Bei starkerer Nitrierung entstand 
2',4',2-Trinitro-\, dessen Konst. wie folgt bewiesen wurde: Es wurde auch durch Weiter- 
nitrierung des bekannten 2',4'-Dinitro-I erhalten, womit 2 N 0 2-Gruppen festgelegt 
waren. Fur das 3. N 0 2 kam nur Stellung 6' oder 2 in Frage. 2',4',6'-Trinitro-l wurde 
aus Pikrylchlorid u. p-Oxybenzaldehyd dargestellt u. war yerschieden v o n  dem obigen 
Trinitro-I, fiir welches somit die 2',4',2-Forinel auBerst wahrscheinlich war. Endgultig 
bewiesen wurde sie durch die hydrolyt. Spaltung der entsprechenden Saure (vgl. unten).

V e r s u c h e. Darst. des I: In gekuhltes u. geruhrtes Gemisch von 300 ccm Bzl., 
260 g A1C13 u. 170 g Diphenylather 1 Stde. HC1 geleitct, 60 ccm HCN eingetropft, 
bei 40—50° Badtemp. noch 3 Stdn. HC1 eingeleitet, nach Stehen iiber Nacht 400 ccm 
Bzl. zugegeben, auf Eis-HCl gegossen, 2 Stdn. erhitzt, Bzl.-Schicht mit Soda gewaschcn 
usw. Ivp.12 174—176°. 160 g. — p-[4'-Jodpfienoxy]-benzaldehyd, C13Hg0 2J 50 g I 
in 250 ccm Eg. gel., 50° w. Lsg. von 50 g JCł in 150 ccm Eg. eingeruhrt, 20 Stdn. auf 
110—120° erhitzt, dabei allnahlich 5 g H J0 3 zugefiigt, von Sehmieren abgegossen u. 
im Vakuum dest., Ruckstand in die NaHS03-Verb. ubergefiibrt, diese mit w. HC1 
unter Durchsaugen von Luft zers., mit Bzl. cxtrahiert usw. Aus A.-PAe. hellgelbe, 
derbe Krystalle, F. 65—67°. Phenylhydrazon, C19H15ON2J, gelblichweiBe Blattchen,
F. 150°. — p-[4'-Jodphenoxy]-benzoesaure. Durch Erwarmen des vorigen in Eg- nnt 
Cr03. Aus Bzl., F. 215°. Vgl. B r e w s t e r  u . S t r a i n  (C. 1 9 3 4 . 1. 2587). — 40 g I in 
400 ccm H N 03 (D. 1,410) bei 15—25° langsam eingetropft, nach Stehen iiber N acht 
auf Eis gegossen, Nd. mit Soda u. W. gewaschen u. mit 200 ccm A. 15 Stdn. geschuttelt. 
Ungel. Teil lieferte aus A. 22 g 4'-Nitro-4-aldehydodiphenylather, Nadeln, F. 107—108 ;
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Phenylhydrazon, CJ9Hi50 3N3, hellgelbe Krystalle, F. 160°. Mutterlauge erstarrto beim 
Anreiben zu Krystallbrei; aus diesem u. dem Waschalkohol 10—12 g 2'-Nitro-4-aldehydo- 
diphenylather, aus Bzl. +  PAe. Blattchen, F. 84—86°. Beide Verbb. vgl. SUTER u. 
Ob e r g  (C. 1 9 3 1 . II. 233). — 2',4',2-Trinilro-4-aldehydodiphenyldther, C13H7OsN3.
1. 30 g I in 200 g eisgekuhlter konz. H2SO., gel., 200 g H N 03-H2S04 (1: 2) bei nicht 
iiber 5° eingetragen, auf Eis gegossen usw., aus Eg. umgel., h. Lsg. in W. gegossen.
2. 3 g 2',4'-Dinitro-I (B r a d y  u . B o d g e r , C. 1 9 3 2 . I. 3423) in 30 ccm H2S04 mit
25 g Nitriersaure ebenso nitriert. Aus Eg. Nadeln, F. 169°. Phenylhydrazcnt, C19H130,N 6, 
lebhaft roto Nadeln, F. 190—192°. — 3-Nilro-4-[2',4'-dinitrophenoxy]-benzoesdure, 
C^KjOaNj. Aus vorigem in h. Eg. mit CrO,. Aus A.(Kohle)-wenig W. gninlichweifle 
Blattchen, F. 205—207°. Hydrolyse durch Kochen mit einer 1 °/0ig. Lsg. von NaOH 
in 70%ig- A. lieferte 2,4-Dinitrophenol (F. 114°) u. 3-Nitro-4-oxybenzoesaure (F. 184°). — 
2' ,4' ,6'-Trinitro-4-aldehydodiphenyldther, CI3H7OgN3. Pikrylcklorid u. p-Oxybenz- 
aldehyd in ałkoh. C2H5ONa-Lsg. 1 Stde. gekocht, in Eis gekiihlt u. mit W. verd. Aus 
h. Bzl. +  PAe. weiBlichgelbe Blattchen, F. 128°. Phenylhydrazon, gelbe, metali- 
glanzende Blattchen, F. 225°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 2059—66. 6/11. 1935. 
Breslau, Univ.) L i n d e n b a u m .

R. P. Bames und A. H. Blatt, Die Einwirkutig von Alkali auf einige acylierle 
Ketoxime. I. Der Einflu/3 der Struktur und Konfiguration. (Ygl. C. 1 9 3 4 . II. 1298.) Auf 
Grund alterer Angaben u. eigener Verss. wird folgende Regel aufgestellt: Acylderiw. 
von Ketoximen, die in a-Stellung zur C=N-Bindung eine Hydroxyl-, Carboxyl- oder 
Carbonylgruppe enthalten, werden bei der Behandlung mit 5%ig. NaOH-Lsg. nur 
hydrolysiert, falls die acetylierte Oximinogruppe in syn-Stellung zur a-standigen Gruppe 
gelagert ist (z. B. /?-Benzoinoximacetat); steht die acylierte Oximinogruppe in anti- 
Stellung zur a-standigen Gruppe (z. B. a-Benzoinoximacetat), so findet eine BECKMANN- 
sche Spaltung zweiter Art neben einer geringfiigigen Hydrolyse statt. Die Methode 
eignet sich zur Konfigurationsbest. von Ketoximen, zur Reindarst. von /3-Oximen u. 
Strukturbest. von Ketonen.
Ceą.C^OHJtCHJ.C-CeH^ F. 73-74° o-C1CJI,• CHOH• C• CJI*• OCIIs-p, F. 139»

I  NOCOCH3 I I  NOCOCHs
C6Hs.CHOH.C-C,H5, F. 110-111° CaH5.CHOH.C-C6H6, F. 117—118°

I I I  NOCOC2H6 IV n o c o c 6i i 6
CsH5• CHOH• C• CaH5, F. 123° (CHS),CH■ CHOH. C■ CH(CHS)1

V NOCO.CH=CH-C6H6 T I ISfOCOCHj
TTT C,H6.CHOH.C.C6H1OCHs-p C6H6.CHOH-C.C0H6) F. 104°
V11 || V111 I!

NOCOCH, C2H6COON
j C6H5.CHOH-C-C6Hs> F. 170° C6H3 .CHOH-C-C6H5, F. 163°

CaIIfCOON J c 6h 6- c h = c h c o o n
XI CaHs.CO■ C-C6H5, F. 88 -89° C6H6-CO-C-C6H5, F. 137°

c 0h 5.c o o n  ' c 8h 6- c h = = c h . c o o n
V e r s u c h e .  Der S p a l t u n g  unterlagen die neu dargestelltcn acylierten 

Ketoxime I—V; die Verbb. YI u. VII konnten nicht krystallisiert erhalten werden. 
H y d r o l y s i e r t  wurden die acylierten Ketoxime VIII—XII. (J. Amer. chem. Soc. 
57. 1330—32. Juli 1935. Washington.) B e r s i n .

J. Salkind und F. Filinow, t ‘ber die Nilrierung des fl-Bromnaphthalins. Bei 
6-std. Einw. von H N 03 (1,4) auf fS-Bromnaphthalin bei 25—35° u. intensivem Riihren 
bildete sich l-N-itro-7-bromnaphthalin, C10H6BrNO2, F. 110—111°, neben wenig 1-Nitro- 
~-bronmaphthalin, C10H6BrNO2, F. 101—103°. Das erstere wurde durch tlberfiihrung 
mittels PBr5 in 1,7-Dibromnaphthalin, das letztere durch Vergleieh mit einem synthet. 
aus l-Nitro-(}-naphthylamin iiber die Diazoverb. dargestellten Prod. identifiziert. (Chem. 
J- Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei
Chimii] 4 (66). 979— 81. 1934.) B e e s i n .

A. Wolodarski und I. Kolossowa, Untersuchung auf dem Gebiet der Naphthalin- 
dfonsduren. 1. Mitt. Die Hydrolyse ton Naphthsultamdisulfosaure. Techn. 1,8- 

Naphthsultam-2,4-disulfosaure wird zur Geh.-Best. durch 1-std. Kochen mit iiber- 
schiissiger 60°/oig. H„SO,, zu der l-Aminonaphthalin-2,4,8-trisulfosaure hydrolisiert u.
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dieso mit 1/.,-n. Nitritlsg. titriert. Daneben findet Abspaltung der Sulfogruppen statt, 
die bei Intensiyierung der Hydrolyse zur 1,8-Aminonaphthalinsulfosaure u. schlieB- 
lich zum a-Naphthylamin fuhren kann. (Anilinfarben-Ind. [russ.: Anilinokrassotschnaja 
Promyschlennost] 5 . 260—65. Mai 1935.) M a u r a c h .

N. Vorojzoff jr. und W. Karlasch, Gewinnung der NevUle-WiiUherschen Saure 
aus a - Chlomaphtha lin. (Rey. gen. Matidres eolorantes Teinture, Impress. Blanehiment 
Apprets 3 9 . 373—78. Okt. 1935. — C. 1 9 3 5 . II. 48.) P a n g r it z .

A. N. Nikolajewa, fcChloranthrachinon und seine Bedeutung. Besclirieben wird 
dio Darst. von /?-Chloranthrachinon nach an sich bekanntem Verf. aus Chlorbenzol 
u. Phtlialsaureanhydrid in Ggw. von A1C13, wobei zur Erleicliterung der Aufarbeitung, 
die im AusgieBen der Rk.-M. in verd. H ,S0 4 besteht, auf 1 M ol. Phthalsaureanhydrid
4 Mol. Chlorbzl. yerwendet werden; die nachfolgende Behandlung mit Monohydrat 
gesehieht bei hoherer Temp. u. in kurzerer Zeit (keine genauen Angaben) ais iiblich. 
(Anilinfarben-Ind. [russ.: Anilinokrassotschnaja Promyschlennost] 5 . 266—67. Mai 
1935.) M a u r a c h .

Kazuo Hata, Kiyoharu Tatematsu und Bennosuke Kubota, Konstitution des 
aus Resorem erhaltenen Dioxyderivats des Diphenylenozyds. (Vgl. C. 1 9 3 5 . I. 1375
u. friiher.) Die 1. c. geauflerte Yermutung, daB die durch Leiten von Resorcindampf 
iiber erhitztes blauesWolframoxyd auBer anderen Prodd. gebildete Verb.yonF. 241—242°
2,7-Dioxydiphen ylenoxyd sci, wurde durch eine vom p-Anisidin ausgehende Synthese 
bestatigt. Die aus Resorcin u. durch Synthese erhaltenen Verbb. sowie ihre Dimethyl- 
iither stimmten in FF., Misch-FF., FeCl3-Rk. u. Absorptionskurve yollig uberein. 
Die Absorptionskurven des Diphenylenoxyds, seines 2-Oxy- u. 2,7-Dioxyderiv. sind 
einander sehr ahnlich; mit zunehmender Zahl der bathochrom wirkenden OH-Gruppen 
wird die ICurve nach den langeren Wellen yerschoben.

V e r s u c h e .  p-Acetanisidid. p-Anisidin mit wenig W. emulgiert u. Acetanhydrid 
eingeriihrt. Aus W. Platten, F. 127,0—127,5°. — o-Nitroderiv. Durch allmahliehes 
Erhitzen des yorigen mit ll% ig. H N 03 bis zum spontanen Kochen. Aus V\r. gelbe 
Nadeln, F. 117°. — o-Niłro-p-anisidin, C0'H3(NH2)1(NO2)2(OCH3)1. Durch 1-std. Kochen 
des yorigen mit alkoh. KOH. Aus yerd. A. rote Platten, F. 122,5— 123,0°. — m-Nitro- 
p-jodanisol. Voriges durch Erhitzen mit verd. H2S04 in das Sulfat ubergefiihrt, dieses 
in der letzten Mutterlauge bei unter 10° diazotiert, KJ-Lsg. eingetropft, nach langercm 
Stehen schwarzo Krystalle gesammelt, mit Thiosulfatlsg., dann 5°/0ig. NaOH ge- 
wasehen. Aus A. gelbe Prismen, F. 62°. — 2,2'-Dinitro-4,4'-dimethoxydipkenyl,
ę MHwOtNt. Gemisch des yorigen mit Cu-Bronze im Olbad je 1/„ Stde. bei 130—140“
u. 160— 170° geriihrt, wicderholt mit Bzl. extrahiert. Aus Bzl. gelbe Platten, F. 136 
bis 137°. — 2,2’-Diamino-4,4'-dimethoxydiphenyl, CuH160 2N2. Voriges in Lsg. von 
SnCl2 in HCI-gefatt. Eg. gel., nach Stehen iiber 'Nacht 1 Stde. auf W.-Bad erhitzt, 
iibcrschiissige 10%ig. NaOH zugesetzt, Krystalle aus verd. HC1 +  NaOH u m g e f a l l t .  

Aus yerd. A. farblose Platten, F. 110,5—111,0’. — 2,7-Dimethoxydiphenylenoxyd, 
C14H120 3. Yoriges in yerd. HC1 diazotiert, Lsg. in sd. 50°/oig. CuS04-Lsg. eingetropft, 
dabei dest., damit das Vol. konstant blieb, schlieBlich unter Zusatz von W., bis keine 
Krystalle mehr iibergingen. Aus yerd. A. wciBc Plattehen, F. 150°. Vgl. TsUZUKl 
(C. 1 9 2 7 . I. 2651). — 2,7-Dimethoxyphenazon, C14H120 2N2. Aus dcm D est.-R u ck stan d ;  
wss. Lsg. noch h. von Schwarzem Harz filtriert. Aus W. (Kolile) dunkelgelbe Nadeln,
F. 197°. Die orangeroto Lsg. in h. 8%ig. HC1 wird auf Zusatz yon Zn-Staub fast farblos, 
wahrscheinlich infolge Bldg. des 9,10-Dihydroderiv., aber an der Luft bald wieder 
gelb. — 2,7-Dioxydiphenylenoxyd, C12H80 3. Vorvoriges mit HJ (D. 1,7) l 1/* Stde. 
gekocht, mit W. yerd., Krystalle aus verd. KOH +  HC1 umgefallt. Aus W. (Kobie) 
farblose Prismen mit 1/2 HaO, F. 241—241,5°. In wenig A. mit FeCl:i +  W. griil]> 
auf Zusatz yon Soda hellbraun. (Buli. chem. Soc. Japan 1 0 . 425—32. Sept. 193o. 
Tokio, Uniy. [Orig.: engl.]) LlNDENBAUM.

Torsten Hasselstróm und Marston Taylor Bogert, Untersuchungen auf dem 
Relengebiet. IV. Die Synthese ton 6-Thiorelenol wid ron vencandten Verbiiulungen uwi 
Derwaten. (III. ygl. C. 1 9 3 4 . II. 61.) Reten-6-sulfonsaure (vgl. F ie se r  u. YOUNC,
C. 1 9 3 2 - I. 940) wurde iiber das Chlorid in das entsprechende Thioretenol (I) u. dessen 
Deriyy. iibergefiihrt. Das aus der Thioglykolsaure mit H2SO., erhaltene T h io in d o su  
der Retenreihe (II) oxydiert sich in alkal. Lsg. zu einem dunkelgefarbten amorphen 
Prod. u. gibt mit Isatin u. Aldehyden dunkelgefarbte amorphe Substanzen von tarb- 
stoffeharakter. Bei der Einw. von C1S03H auf Retenthioglykolsaure erhalt man neben
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CHj

I (CH3)2CH* II (CH3)iCH -\ /

■b
. CH.CO

II eine Disulfonsaure des entsprechenden Tliioindigos. — Reten-6-sulfochlorid, aus dem 
IC-Salz der Sulfosiiure mit P0C13 u. PC15. Gelbliche Nadeln aus Bzl., F. 146—147,5° 
(korr,). — 6-Thioretenol, 6-Retylmcrcaptan, aus Reten-6-sulfochlorid u. Zn-Staub u. 
yerd. H2S04, erst bei 0°, dann bei Siedetemp. Gelbliehes 01, geht an der Luft raseh 
in das Disulfid iiber. BenzoyUeriv., C^H^OS, mit C6H5-C0C1 u. Pyridin hergestellt, 
Krystalle aus A., F. 115,5—116,5°. (i-Retyldisulfid, C30H34S2, aus 6-Thioretenol u. 
FeGljinA. Schuppen aus Bzl., F. 226,5—227,5° (korr.). 6-Retyldisidfoxyd, C^H^OoS,, 
wird an Stelle der erwarteten Sulfinsaure beim Kochen einer Lsg. von Reten-6-sulfo- 
chlorid mit Zn-Staub u. W. erhalten. Nadeln aus A., F. 142,5—143,5° (korr.). —
6-Rdylthioglykolsaure, C20H20O2S, aus Thioretenol u. Na-Chloracetat in verd. KOH. 
Schuppen aus Bzl., F. 138,5t—139,5° (korr.), wird am Licht dunkol. Gibt mit C1S0:,H 
boi 0° 6-Retenthioindigodisulfonsaure, 041,11320,184 (griinschwarz, mikrokrystałlin.) u. 
nicht rein erhaltenes, gelbes krystallin. MeÓiylisopropylnaphthotliioindozyl (II). Dieses 
osydiert sich rasch an der Luft zu einem rótlichschwarzen amorphen Prod. u. gibt 
bei der Oxydation in alkal. Lsg. den entsprechenden Indigo, mit Isatin u. mit Aldehyden 
kiipcnfarbende Kondensationsprodd., die ebenfalls nicht rein erhalten werden konnten. 
(J. Amer. chem. Soc. 57. 1579—81. 9/9.1935. New York, Columbia Univ.) O s t e r t a g .

Louis F. Fieser und R. Grice Kennelly, Ein Vergleich helerocyclischer Sysleme 
mil Benzol. IV. Thionaplithenchinone. (III. vgl. C. 1932. I. 230.) Der EinfluB ange- 
gliederter Heteroringe auf das Red.-Potential eines Benzochinons, der im Vergleieh 
mit dem EinfluB eines an gleicher Stelle angegliederten Benzolrings ein MaB fiir den 
aromat. Charakter bilden konnte, ist bisher nur an Verbb. untersucht worden, die 
infolge Eigenheiten ihrer Struktur weniger daftir geeignet waren. Vff. untersuclien 
nunmehr vom Thionaphthen abgeleitete Chinone, die die Chinongruppierung im carbo- 
cycl. Ring enthalten. Die Aufgabe war im wesentlichen praparatiy, da die zur Darst. 
der Chinone geeigneten Oxyverbb. entweder unbekannt oder ziemlich schwer zugariglich 
sind. 5-Oxythionaphthen (I) wird im wesentlichen nach dem Verf. von Fp.ies (C. 1927.
II. 689) u. Hemmecke (Dissert. Braunschweig 1929) aus 2-Chlor-5-nitrobenzaldehyd 
dargestellt. Die tJberfuhrung in Thionaphthenchinon-(4,5) gelang nicht. Das iiber den 
Azofarbstoff erhaltene 4-Amino-5-oxythionaphthen gibt bei der Oxydation ein schwarzes 
wl. Prod. Dagegen ist Thionaphthen-4.5-chinon-7-sulfonsaure (II) durch Nitrosierung 
von I, Umsetzung mit NaHS03 u. Oxydation leicht erhaltlich. II gibt mit Methanol
u. H,S04 wie analogo Verbb. der Naphthalinreihe dasMethoxy-p-ehinon III. Zur Darst. 
des unsubstituierten p-Chinons ist 7- oder 4-Oxythionaphthen erforderlich. Die 7-Verb. 
ist unbekannt, die 4-Verb. entsteht in sehr geringer Menge aus a-Thiophenaldehj^d u. 
Na-Suceinat (Biederm ann, Ber. dtsch. chem. Ges. 19 [1886], 1617). Yff. stellten sie 
auf einem neuen Wege dar: Thiophen wird mit Bernsteinsaureanhydrid u. A1C13 zu 
der Ketonsaure IV kondensiert; diese gibt bei der Red. nach Clemm ensen bei niedriger 
Temp. y,a-Thienylbuttersaure V, dereń Chlorid bei Einw. von SnCl4 (A1C13 wirkt zu 
heftig) in 4-Keto-4,5,6,7-tetrahydrothionaphthen VI iibergcht. VI laBt sich durch 
Dehydrierung mit S in 4-Oxythionaphthen (VII) iiberfuhren; Se ist fiir diese Rk. 
ungeeignet. Durch ICupplung mit diazotierter Sulfanilsaure, Red. u. Oxydation der 
entstandenen Aminoderiw. erhalt man das dem a-Naphthochinon sehr ahnliche Thio- 
naphthen-4,7-chinon M II. Das konjugierte System dieses Chinons ist unsymm.,
1,4-Additionen konnen daher nach 2 Richtungen yerlaufen. Bei der TH IELEschen  
Rk. mit Acetanhydrid u. H 2S04 erhalt man indessen ais einziges Rk.-Prod. das Tri- 
acetat IX. — Die Chinone II u. VIII u. das unbestandige Thionaphthm-4,5-chinon-4-imid 
haben Red.-Potentiale, die um ca. 75 Millivolt hoher sind ais die der entsprechenden 
Naphthochinonderiw. Da die Angliederung eines Benzolkerns das Red.-Potential 
eines Benzochinons um 231 Millovolt erniedrigt, ergibt sieh fiir den Thiophenring ein 
wert von 156 Millivolt; man muB also dem Thiophenring einen sehwacheren aromat. 
Charakter zuschreiben ais dem Benzolring. Derselbe SchluB ergibt sich aueh aus einem 
ftiiheren Yergleich yon Thionaphthen-2,3-chinon mit /S-Naphthochinon. — Das 
Potential des Chinons VIII ist etwas geringer ais bei alleiniger Beriicksichtigung des 
Lmflusses des Thiophenringes zu erwarten ware. Yermutlich wirkt das Heteroatom 
>n diesem Falle gleichzeitig ais Substituent.
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Y e r s u c h e .  5-Nitrothionaphthen-2-carbonsaure, aus 5-Nitro-2-chlorbenzaldehyd 
nach HEMMECKE (1. c.). Reinigung durch Krystallisation des Na-Salzes aus 2,5%ig. 
NaOH. F. 239—241°. Durch Erhitzen der Saure mit Chinolin u. Cu-Pulver auf 180 
bis 190° in N-Atmosphare 5-Nitrothionaphthen, C8H50 2NS, zimtartig riechende gelblicho 
Nadeln aus 60%ig. Essigsaure, F. 149— 150°. Daraus mit SnCl2 u. konz. HC1 bei 150° 
5-Aminothionaplithen, F. 70,5—72°. S-Ozythioiiaphthen (I), durch Diazotieren des 
Amins u. Erhitzen der Diazolsg. auf 88° in N-Atmosphare (Verbesserung des Verf. 
von HEMMECKE). Tafeln, F. 103—104°. 4-Ami?w-5-oxythionaphthen, aus dem yorigen 
nach dem von FlESER u. FlESER (C. 1 9 3 5 - 1. 2530) in der Naphthalinreihe angewandten 
Verf. Wird durch Umkrystallisieren in Ggw. yon SnCl, yollig farblos erhalten. — 4- 
Amino-5-oxythionaphthm-7-sulfonsaure, CsH70.,NS2, durch Behandeln von I mit NaNOa 
in Ggw. von ZnCl2 in sd. yerd. A., Umsetzung des entstandenen roten Zn-Salzes mit 
NaOH u. Auflosen des so erhaltenen braunen Na-Salzes in NaHS03-Lsg., der etwas 
NaOH zugesetzt ist; man sauert die Lsg. mit H2SO., an. Nadeln aus W. Gibt mit 
33%ig- HNO3 bei 30° 4,5-Thio7iaphthenchinon-7-sulfonsaure (II; KC8H30 5S2 +  H20, 
karminrote Nadeln). Hieraus mit methylalkoh. H2S04 5-Methoxy-4,7-thionaphthen- 
chinon, C9H60 2S (III), gelbe Nadeln aus Methanol, F. 205—206°. — f3-(a.-Thenoyl)- 
propionsaure, C8H80 3Ś (IV), aus Bernsteinsaureanhydrid, Thiophen u. A1C13 in Nitro- 
benzol bei 0—5°. Ausbeuto 54%, bciAnwendung yonCS2 21%. Tafeln aus W .f F. 119 
bis 120°. y-(x-Thie?iyl)-bultcrsa,ure, CsHI0O2S (V), aus IV mit amalgamierten Zn u. HC1 
(1: 1) bei 25°. Krystallin., F. 13— 15°, Kp.1)5 130—134°. CKlorid, mit SOCl2 u. Pyridin, 
Kp.2 104—110u. 4-Keto-4,5,6,7-telrahydrothionaphthen, C8H8OS (VI), aus dem Chlorid 
yon V u. SnCl4 in CS2 erst bei 0°, dann bei Siedetemp. Krystalle, F. 35,5—37°, Kp.2 102 
bis 110°. Rieeht ahnlich wie a-Tetralon. 4-Oxythionaphthm (VII), durch Erhitzen yon 
VI mit S auf 235—245°. Phenolartig riechende Nadeln aus Lg., F. 80—81°. Thio- 
naphth-enyl-(4)-oxyessigsdiire, C]0H„O3S, aus VII mit Chloressigsaure u. Alkali. Nadela 
aus W., F. 152—153°. — 7-Amitio-4-oxyłhionaphłhen, durch Kuppeln von VII mit 
Diazobenzol-p-sulfonsaure u. Red. CsH7ONS +  HC1, Nadeln. Gibt mit K2Cr20 7 u. 
yerd. H2S04 4,7-Thiomphthenchinon, C8H.,02S (VIII), gelbe Nadeln, F. 130—131°, 
leicht fluchtig, 1. in H2S04 weinrot, rasch dunkler werdend. Das Monosemicarbazon, 
C9H70 2N3S, gelbe Nadeln aus A., F. 235° (Zers.), ist wahrschoinlich ein Gemisch yon 
4- u. 7-Monosemicarbazon. 4,5,7-Triacetoxythionaphthen, C14H120 6S (IX), aus VIII 
mit Acctanhydrid u. etwas konz. H2S04 bei 80°. Tafeln aus A., F. 150—151°. Liefert 
bei der Hydrolyse mit alkoh. Alkali in N-Atmosphare, Osydation mit FeCl3 in saurer 
Lsg. u. Methylierung mit methylalkoh. H2S04 III (F. 204—205°). (J. Amer. chem. Soc. 
5 7 . 1611—16. 9/9. 1935. Cambridge [Mass.], Haryard Univ.) OSTERTAG.

Mladen Deźelie, 3Iolekiilverbindungen der Pyrrole. Vf. untersucht mit Hilfe der 
therm. Analyso des Verli. einkerniger Pyrrole gegeniiber yerschiedenen Carbonsauren 
u. Phenolen. Das Additionsyermogen der Pyrrole ist yon der Natur der Substituenten  
abhangig, O-haltige Pyrrole, wie Acyl- u. Aldehydopyrrole, addieren meist starker. 
t)ber die Konst. der Pyrrolkomplexe laBt sich bisher nur wenig aussagen. Essigsaure 
u. Bemsłeinsdure geben mit den untersuchten Pyrrolen keine Verbb., Benzoesaure 
gibt nur eutekt. Mischungen. Chloressigsaure (I) bildet mit 2 der untersuchten Pyrrole 
Verbb. 1:1;  das Cl-A tom yerstarkt die Nebenvalenz des C02H. Phenol (II) gibt mit
2.4-Dimethyl-3-acetyl-5-carbathoxypyrrol eine Verb. 1:1; Salicylsdure (III) gibt mit 
mehreren Pyrrolen Verbb. 1:1 u. 1 Salicylsaure: 2 Pyrrol. Pilcrinsaure (IV) gibt 
mit allen untersuchten Pyrrolen Verbb., die samtlich bei ca. 100° schmelzen u. wahr- 
scheinlich ais Salze u. nicht ais Mol.-Verbb. anzusehen sind. Brenzcatechin (V), Resorem 
(VI) u. Hydrochinon (VII) geben mit fast allen untersuchten Pyrrolen Verbb. 1: I?
2.4-Dimethyl-5-carbathoxypyrrol gibt mit keinem der 3 Isomeren eine Verb., 2,5-Di-
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methyl-3-carbathoxypyrrol-4-alc!ehyd gibt Verbb. mit VI u. VII, aber nicht mit V, 
2,5-Dimethyl-5-carbathoxypyrrol-3-aldehyd gibt mit VII eino Verb. 2: 1, mit den 
Isomeren Verbb. 1: 1, 2,5-Dimethyl-3-acetyl-5-carbathoxypyrrol gibt mit allen 3 Di- 
oxybenzolen Verbb. 2:1.  — Einzelkeiten der F.-Diagramme s. Original. 2,4-Dimetliyl- 
3-acetyl-5-carbalhoxypyrrol gibt mit I, II u. IV Verbb. 1: 1, mit III Verbb. 2: 1 u. 1:1,  
mit V, VI u. VII Verbb. 2:1.  2,4-Dimethyl-S-carbathoxypi/rrol gibt nur mit IV Verb. 
2: 1 (roto Nadeln), mit den iibrigen Komponenten nur Eutektica. 2,4-Dimethyl-5-carb- 
athoxypyrrol-3-aldehyd gibt mit I, III, IV, V u. VI Verbb. 1: 1, mit VII 2: 1. 2,5-Di- 
methyl-3-carbathoxypyrrol-4-aldehyd gibt mit III Verbb. 2 :1  u. 1:1,  mit VI u. VII 
nur 1 : 1, mit V nur ein Eutektikum. (Liebigs Ann. Chem. 520. 290—300. 15/10. 1935. 
Zagreb [Jugoslayien], Univ.) O s t e r t a g .

A. Wahl, Isoindigo und verivandte Verbindungen. Vf. beriehtet unter Beriick- 
sichtigung der zeitiiohen Folgę seiner Arbeiten uber Synthese, Konst.-Aufkliirung u. 
Eigg. von Isoindigo, Isatan, Isatyd u. Disulfisałyd. — Literaturangaben. (Buli. Soc. chiin. 
France [5] 2. 1221—44. Aug./Sept. 1935.) M a u r a ch .

E. Votoćek und O-Wichterle, Uber das N-Phenathyl-3-phenylpyrazolon-(S). 
(Vgl. C. 1933. I. 3715.) Die Kondensation des /J-Phenathylhydrazins mit Benzoylessig- 
ester vollzieht sich ebenso leicht u. vóllig analog derjenigen mit Acetessigester. — 
l-fS-Phendthyl-3-phenylpyrazolon-{5), C17H10ON2. 5 g /?-Phenathylhydrazin u. 7 g
Benzoylessigester vermischt; erst langsame, dann plótzlich starkę Selbsterhitzung; 
im Kaltegemisch langsam krystallin erstarrend; mit A. gewaschen. Aus A. Krystalle, 
F. 145,5°, 1. in Laugen, unl. in Sauren. Mit C0HS-N: jST-Cl gelber Azofarbstoff. — 4-Iso- 
nitrosoderiv., C17H150 2N3. In wenig A. mit HC1 u. 10%ig. NaN02-Lsg.; erst zinnober- 
rote, aus der Mutterlauge gelbe Krystalle. Erstere aus A. oder Eg., letztere aus Eg. rot, 
F. 138,5°. — Diese Verb. in Eg. unter Eiskiihlung mit Zn-Staub reduziert, Nd. von 
Zn-Staub u. wenig farblosen Krystallen in C02-at abfiltriert u. mit W. extrahiert. Wss. 
Lsg. gab mit Benzaldehyd ein nicht krystallisierendes 01, wabrscheinlich das Benzyliden-

jodid, C1SH10ON2J. Gleiche Mengen obigen Pyrazolons, CH3J u. CH3OH im Rohr 
5— 8 Stdn. auf il0 °  crhitzt, Losungsmm. abdest. Aus A., mit A. gewaschen, F. 174 
bis 175°. Gab mit sd. 50%ig. NaOH ein farbloses, in der Kalte siruposes 01. (Coli. Trav. 
chim. Tchecoslovaquie 7. 388—91. Aug./Sept. 1935. Prag, Tschech. Techn. Hoch- 
schule.) LlNDENBAUM.

Giulio Perroncito, Einwirkwng von Wassersłoffperoxyd auf l-Phenyl-3-methyl- 
pyrazolon-(5). Wenn l-Phemjl-3-methylpyrazolon-(5) in w. Eg. gel., dann unter Er- 
kitzen zum Sieden allmahlich H20 2 zugesetzt wird, farbt sieb die Lsg. allmahlich dunkel- 
rot. Es failt ein ziegelrotes Pulver aus neben geringen Mengen Harz. Die Verb. ist 
ident. mit l-Phenyl-3-mełhyl-4-benzolazopyrazolon-(5), CjuHnON,, orangerote Nadeln 
mit blaulichen Reflexen (aus A. u. Essigsaure), F . 155°. Die Bldg. dieser Verb. erfolgt 
wahrseheinlich so, daB zunaehst der Pyrazolring durch H20 2 aufgespalten wird, dann 
die Spaltprodd. auf den noeb unveranderten Pyrazolonring einwirken. Dieselbe Verb. 
erhalt man aueh, wenn H20 2 auf Bis-4-[l-phcnyl-3-mdhylpyrazolon-(5)] u. auf Pyrazol- 
blau einwirkt. (Gazz. chim" ital. 65- 554—58. 1935.) F i e d l e r .

V. Prelog und E. Cerkovnikov, Uber den Tetrahydropyran-y-aldehyd. (Vgl. 
C. 1932. II. 1784. 1934. II. 1463.) Die Darst. dieses Aidehyds aus der zugehorigen 
Saure (1. c.) wurde erstens durch Dest. des Ba-Salzes mit Ba-Formiat, zweitens durch 
Red. des Saurechlorids nach RoSENM UND u. ZETZSCHE (C. 1921. I. 787) versucht. 
Bas 1. Verf, gab sehr maBige Resultate u. wurde daher nicht weiter bearbeitet. Das 
2- Verf. yerlief etwas besser, aber auch nicht befriedigend. Der fl. Aldehyd ist sehr emp- 
findlich u. polymerisiert sich teilweise zu einem krystallisierten Trimeren, welchem aus 
Analogiegrunden Formel I  zugeschrieben wird. Der Aldehyd wurde nach dem Verf. 
von G r a n a c h e r  (C. 1926.1 . 1416 u. friiher) mit Rhodanin zu II kondensiert u. dieses 
durch alkal. Hydrolyse zur Saure HI aufgespalten.

C6Hs • C----C—N—CH------- C • C6II6
u i i II
N-N-CO CO-N-N

C 5 H 5 .C H j.C H j C H j .C H j -C 8H 5

aminoderiv. Aus dem Eg.-Filtrat mit 
W. Verb. C3.,?/2!,0 2AT5 (nebenst., der 
Rubazonsaure analog), aus A. dunkel- 
roto Nadeln, F. 165°. •—- 1-fS-Phenaihyl- 
2 -melhyl-3 -phenylpyrazolon -(5)-hydro-

CH-CsH.O o o
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V e r s u o h e .  Tdrahydropyran-y-aldehyd, C„H?0O2. 40g Tetrahydropyran-j/-
carbonsiiurechlorid (GIBSON u. JOHNSON, C. 1931. I. 463) in 150 g Xylol mit 4,7 g 
5°/0ig. Pd-BaSO,, (mit geschwefeltem Chinolin ,,vergiftet“) gekocht, 24 Stdn. H dureh- 
geleitet, Filtrat unter 13 mm im H-Strom fraktionicrt. Fraktion 78—84° (6,8 g) lieferte, 
mit kurzer Kolonne im H-Strom dest., rcincn Aldehyd, Ivp.u 74—77°, 01, unl. in W., 
iihnlich wie Benzaldehyd riechend. Nach ca. 1 Stde. beginnt die Abscheidung von 
Krystallen des Trimeren. — Phenylhydrazon, C12H16ON2, aus CH3OH weiBe Stabchen, 
F. 93—94°, an der Luft rot. — 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C12H140 6N4. Darst. nach 
ALLEN (C. 1930. II. 2679). Aus A . orangenc Blattchen, F. 163°. — Semicarbazon, 
C7H]30 2N3, aus absol. A. Blattchen, F. 191°. — Trimerer Aldehyd (I), Ci8H30O6. Audi 
aus Fraktion 84—ISO0 (13 mm) von der Darst. Aus A. glasglanzende Nadeln, F. 221° 
im geschlossencn Rohrchen, wl. Liefert beim Erhitzen iiber den F., besonders in Ggw. 
von P20 5, den monomeren Aldehyd. — Verb. C'3/ / n 0 2ATS 2 (II). J e  3,5 g Aldehyd u. 
Rhodanin, 3 g Na-Acetat (bei 130—150° getrocknet), je 10 ccm Eg. u. Acetanhydrid 
bei 100—110° 1 Stde. geriihrt, iiber Nacht stehen gelassen, Krystalle mit Eg. u. W; 
gewaschen. Aus Eg. Nadeln, F. 254°. — y-Tetrahydropyranylthiobrenztraubensdure (III). 
CaH120 3S. II mit 15%ig. NaOH 1/2 Stde. auf W.-Bad erhitzt, 2 Min. gekocht, mit HC1 
gefalit. Aus CH3OH weiBe Stabchen, F. 151—152°. (Coli. Trav. chim. Tchecoslovaquie 
7 . 430—35. Aug./Sept. 1935. Zagreb [Jugosl.], Univ.) L i n d e n b a u m .

Douglas W . Hill und R. R. Melhuish, Die Struktur der Flavyliumsalze. Das 
Skelett der Benzopyrylium-, Pyrylium- u. Xanthyliumsalze ist seit langem bekannt; 
iiber den feineren Aufbau des Pyronrings u. die Bindungsweise der Siiureradikale sind 
zahlreiche Theorien aufgestellt worden. Nach der neuesten, der Carbeniumtheorie von 
D i l t i ie y  ist das Anion mit dem Pyronring durch ein ionisiertes, koordinativ ungesatt. 
C-Atom (in Formel I durch o bezeichnet) verbunden; die heteropolare Natur des
2-śtandigen C-Atoms u. die 3,4-Stellung der Doppelbindung wurde von DlLTHEY, 
Q u i n t  u. H o e s c h e n  (C. 1931. II. 1859.1933. II. 2010) durch Oxydation von 3-substi- 
tuierten Flavyliumsalzen zu o-Oxybcnzylketonen bewiesen. Wenn das C-Atom 4 lietero- 
polar ware, hatte die Oxydation zu Flavonen fiihren mussen, die in den Oxydations- 
prodd. nicht nachgewiesen werden koimten. Nach H lL L  (C. 1935 .1. 2815) kann aber in 
manchen Fallcn auch das C-Atom 4 heteropolar sein. Yff. konnten nun nachweisen, 
daB Flavyliumchlorid u. einige seiner Deriw. ohne 3-Substituenten bei langer Einw. 
von NaOH oder Sodalsg. bei gcwohnlicher Temp. ein Gemisch von Prodd. liefern, aus 
denen die entsprechenden Flavone u. Chalkone iso lier t werden konnen. Die Isolierung  
der Flavone wurde durch die Beobachtung, daB die Flavone unl. CaCl2-Verbb. bilden, 
erleiclitert. Flavj'liumsalze mit 3-Substituenten liefern bei Beliandlung mit NaOH oder 
Sodalsg. nur Pyranole; Flavone lassen sich auch nicht mit Hilfe der CaCl2-Verbb. iso- 
lieren. Das unterscliicdliche Verh. der beiden Reihen von Flayyliumsalzen ist durch die 
Eigg. der von den beiden Reihen abgeleiteten Pyranole zu erklaren. Die S a l z e  ohne
3-Substituenten geben sehr unbestandigc Pyranole, die sich nur in Form ihrer Athyl- 
ather isolieren lassen u .  durch Einw. von Sauren in Salze, durch h. verd. A. q u a n t i t a t i v  

in Chalkone ubergefiihrt werden. Dagegen liefern die 3-substituierten F l a y y l i u m s a l z c  

Pyranole, die auch bei langem Kochen mit verd. A. nicht Yerandert werden. Vff. z i e h e n  

daraus den SchluB, daB die Salze ohne 3-Substituenten ais Flavylium-4-chloride (II) 
onzusehen sind; die zugehorigen Pyranole III sind unbestandig u .  gehen einerseits iiber 
Enole IV in Chalkone Y, andererseits durch Oxydation in Flavone VI iiber.

C.H,

I V  P  TT / O H  y  /■ u  ^ O H’ ^ * i« ^ CH(0H) .CH;C(C|Hs) .0H  ;CH• CO• C«Hs
V e r s u c h e .  2-Phenylbenzopyranol-{4)-athyldther, C17H160 2, neben etwas Sali- 

cylalacetophenon aus Flavyrliumchlorid durch Einw. von wss.-alkoh. NaOH. Wurfel 
aus PAe., F. 76°. Unbestandig. Lost sich in HC1 oder Eg. mit tiefgelber F a r b ę  unter 
Bldg. von Flavyliumsalzen. Wird d urch  sd. absol. A. n ich t verandert, gibt beim Kochen  
mit 50%ig. A. Salicylalacetophenon, F. 153°. — 4'-Mclhoxy-2-phcnylbenzopyranol-i- 
dthyldther, C18H,s0 3. aus 4'-Methoxyflavyliumchlorid u. wss.-alkoh. NaOH. Tafeln aus 
absol. A., F. 86°. Gibt mit HC1 u. FeCl3 4'-3IethoxyflavyliumferricMorid, orangerote 
Nadeln, F. 155— 156°, mit sd. 33°/0ig. A. Salicylal-4-methoxyacetophenon, F. 147°. —• 
2-Phenylnaphth-opyraiiol-{4)-alhyldlher, C21H 180 2, aus Naphthoflavyliumchlorid u. wss.-
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alkoh. NaOH. Nadoln aus PAc., F. 131—133°. Gibt beim Kochen mit 50%ig. A.
2-0xynapkłhylidenacełophenon, C19H140 2 =  HO• C1SH0• CH: CH-CO-CH;i, gelbe Nadeln 
aus A., F. 143—144°. —• 6- u. 7-Methoxyflavyliumchlorid liefern mit alkoh. Alkali un- 
krystallisierbare Ole, die beim Kochen mit verd. A. in die entspreckenden Chalkone 
ubergehen. — 2-Phenyl-3-methylbenzopyraiwl-(2)-ałhylather, CI8Hla0 2, aus 3-Methyl- 
flayyliumchlorid u. wss.-alkoh. KOH. Nadeln aus absol. A., F. 44°. — 2,3-Diplienyl- 
benzopyranol-(2), C21H10O2, Tafeln aus PAe., F. 125—126°. Gibt beim Kochen mit A. den 
Alhyldther, C23H20O2, Wurfel aus A., F. 80°. — 3-3IelJioxy-2-phenylbenzopyranol-(2), 
C16Hl40 3, beim Kochen yon 3-Methoxyflayyliumperchlorat mit Na-Acetatlsg. Nadeln 
aus PAe., F. 122°. Athyldther, mit sd. A. erhalten, F. 123°. Der Ather bleibt beim 
Kochen mit 50%ig. A. unverandert. — Flavon, aus Flayyliumehlorid bei der Einw. von 
yerd. NaOH oder W. in Ggw. von A. bei gewohnlieher Temp. Isolierung mit Hilfe 
der CaCl.r Verb. Nadeln aus 33%ig. A., F. 96—97°, zeigt in konz. H2S04 blauliche 
Fluorescenz. Daneben entsteht Salicylalacetophenon. — 7-Methoxyflavon, C10H12O3, 
aus 7-Methoxyflavyliumchlorid durch Einw. von Sodalsg. oder (neben viel [2-Oxy-4- 
methoxybenzal]-acetophenon) durch Einw. von W. bei gewohnlieher Temp. Nadeln 
aus 33°/0ig. A., F. 109—110°, 1. in konz. H2S04 mit tiefblauer Fluorescenz. — 4'-Meth- 
oxyflavon, C16H120 3, aus 4'-Methoxyflavyliumchlorid durch Einw. yon W. Fast farblose 
Nadeln aus verd. A., F. 156°, 1. in H2S04 mit blauer Fluorescenz. — [} - Na ph thofla von, 
C19H120 2, aus /S-Naphthoflavyliumchlorid u. 5°/0ig. Sodalsg. Nadeln aus yerd. A., 1. in
H,S04 nut blauer Fluorescenz. (J. chem. Soe. London 1 9 3 5 -  1161—66. Aug. Bristol, 
Uniy.) O s t e r t a g .

Ernst Bergmann und Heinz Heimhold, Die Umlagerung von AUylałhern in der 
Purinreihe, mit einigen Bemerkungen uber die Hydrierung von Allylathem. 2,6-Diallyl- 
oxy-7-methylpurin (I) ergab beim Erhitzen unter Wanderung der Allylgruppe yom O 
zum N l,3 -DialIyl-7-meth3'lxanthin (II). Die Struktur von I wurde durch Hydrierung 
bewiesen. In Analogie zur liydrierenden Spaltung der O-Benzylbindung (M. B e r g 
m a n n , C. 1 9 3 2 . II. 1309 u. spater) entstand entsprechend der groCen Ahnlichkeit der 
Benzyl- u. Allylgruppe aus I Heteroxanthin (III). Ebenso wurde aus Phenolallylather 
bei der Hydrierung 75% Phenolpropylather u. 25% freies Phenol erhalten. II konnte 
durch Hydrierung nicht gespalten werden. Die Umlagerung von I in II entspricht 
strukturell der Umlagerung der Phenolallylather in o-Allylphenole u. ist wie diese yon 
einer Verschiebung der „Haftstelle" zwischen Purin- u. Allylgruppe innerhalb der 
letzteren begleitet. Denn die Verb. IV, die aus 2,6-Dichlor-7-methylpurin u. der Na- 
Verb. des /jff-Hexen-<5-ols entstehen muOte, lagerte sich bei der Dest. eine Verb. um, 
die nach dem Ergebnis der Ozonisation, die Propylaldehyd u. Propionsaure lieferte, 
die Struktur V besitzen mufl. DaC das Dest.-Prod. nicht die Struktur IV besitzt, wurde 
auch dadurch bewiesen, daB Hydrierung keine Spur III lieferte. 2,6-Dipropoxy-7- 
raethylpurin wurde dureh H, nicht gespalten.

N= C- OR " EN—CO HN—CO
ROC C— N < f^ Ha OC Ó -N -C H 3 OĆ Ć -jn -u h ,

^ _ 6' _ N> CH i II > C H  ! li >C H« — ^  «  t>w n  v  T (  t t  v  n  v
1 (R= • CHj • CH: CH2) III

C2H6 c h 3
N =C  • O • CH • CH: CH • CH3 C2Hs . CH: CH • CII • N—CO

CHs-CH:CH-CH-0‘Ć C -N -C H 3 OC Ć -N -C H 3
n rr II || >C H  I || >C H

N—C—N C2H5-CH:CH-CH.N—C—N
IT  v  6 h 3

V e r s u c h e. 2,6-Diallyloxy-7-methylpurin, C12H140 2N4 (I): Aus 2,6-Dichlor- 
/-methylpurin (F i s c h e r , Ber. dtsch. chem. Ges. 3 0  [1897], 2400) u. Na-AUylalkoholat. 
Aus Lg. Nadeln, F . 111— 112°. —  Heteroxantliin, C0H6O2N4 (III): Aus I durch Hydrie- 
rung in sd. Propanol mit Pd-BaS04-Katalysator. Zers. bei 360°. — l,3-Diallyl-7-methyl- 
zanthhi, C12HI40 2N4 (II): Aus I bei 150°. Dabei Geruch nach Allylamin. Aus A. 
Krystalle, F. 277—27S°. — l,3-Di(a.-methyl-AP-pentenyl)-7-methylxanthin, CJ9H2G0 2N4 
( ’ ): Aus 2,6-Diehlor-7-methylpurin u. Na-/J2-hexen-4-olat bei 165°. Das Rk.-Prod. 
wurde nach der Reinigung dest. Kp.12 215—225°. Ozonisation yon V lieferte ein
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festes Ozonid, das bei der Zers. mit W. ein Gemenge von Prodd. lieferte, unter denen 
Propionaldehyd durch Geruch u. Propionsaure ais bas.-propionsaures Blei nach- 
gewiesen wurden. — 2,6-Dipropoxy-7-methylpurin, C12H lfiÓ2N4: Aus 2,6-Dichlor-7- 
methylpurin u. Na-Propylat. Aus PAe. +  etwas Essigester Krystalle vom F. 92°. Durch 
Behandlung mit Pd u. H2 wurde die Verb. nicht ycrandert. — Phenolallylather ergab 
bei der Hydrierung mit Pd-BaSO., in sd. Propanol Phenolpropylather, C„H120 , Kp.14 69°, 
u. Phenol. (J. chem. Soe. London 1935. 1365—67. Okt. Rehovoth, Palastina, Daniel 
Sieff Research Inst. u. Berlin, Univ.) H e i m h o l d .

John A. Timm, Alkylacetanilidobarbitursduren. Vf. synthetisiert durch Konden- 
sation von 5-Alkylbarbitursaure mit Chloracetanilid in Ggw. von Natriumacetat 
folgendo Yerbb.: 5-A(hyl-5-acetanilidobarbitursdure, E. 243—247°, 5-n-Butyl-5-cuxl- 
anilidobarbitursdure, E. 250—256°, 5-Isobułyl-5-acetanilidobarbitursdure, F. 250—255°, 
5-Isoamyl-5-a,cetanilidobarbitursdure, F. 245—250°, 5-Allyl-5-acetanilidobarbitursdure, 
F. 237—242°. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1943—44. 9/10. 1935.) B r e d e r e c k .

H. J. Morsman, 5,5-Diphenylbarbitursdure, 5-Phenyl-5-cyclohexylbarbitursdureund 
5-Phenyl-5-cyćlohexenylbarbitursdure. Die Darst. der 5,5-Diphenylbarbitursdure (I) ge- 
lingt auf dem iiblichen Wege (Malonesterkondensation) nicht, weil der Dipkenylmalon- 
ester durch Alkalialkoholat gespalten wird (vgl. D ox u. T h o m a s ,  C .  1924. I. 1204). 
Vf. hat I durch Kondcnsation von Alloxan mit Bzl. unter der Wrkg. von Oleum syn- 
thetisiert; seine Resultate decken sich weitgehend mit denen von Mc E L V A I N  (C. 1935. 
II. 3241), dessen Mitt. erst naeh AbschluB vorliegender Arbeit erschien. Auch vom 
Diphenylmalonylchlorid aus kami I auf yerschiedenen Wegen erhalten werden (ygl. 
Versuchsteil); da aber das Chlorid nur miihsam zuganglich ist, ist obiges Verf. viel 
praktischer. Naeh von M. C l o e t t a  an Kaninclien ausgefuhrten Verss. ist I ais 
Hypnoticum nicht brauchbar. — Anschlieflend wurden die Synthese der 5-Phenyl- 
5-A2-cydohexenylbarbitursdure auf dem n. Wege aus dem entsprechenden Malonester 
u. ihre Hydrierung zur 5-Phenyl-5-cyclóhexylbarbilursdure durchgefiihrt. Ersterc 
Saure wurde durch Einfuhrung des Cyclohexenylrestes in 5-Phenylbarbitursaure er
halten. Dagegen konnte der Cyclohexylrest weder in Phenylmalonester noch in 
5-Phenylbarbitursaure eingefiihrt werden.

V e r s u c h e .  Diphenylmalcmamid, Cj5H140 2N2. Rolies D i p h e n y l m a l o n y l c h l o r i d  

( S t a u d i n g e r  u .  Mitarbeitcr, Ber. dtsch. chem. Ges. 47 [1914]. 40; Kp;0,5 148—152°; 
krystallisiertc nieht) in absol. A. gel., in gekiihlten, NH3-gesatt. absol. A. eingetragen, 
A. yerdampft, mit W. yerruhrt. Aus A., F. (korr.) 243—244°, bei 220—230° (0,1 mm) 
sublimierend. — 5,5-Diphenylbarbitursdure (I), C18Hi20 3N2. 1. Voriges mit Oxalyl- 
chlorid in absol. Bzl. 4 Stdn. gekocht, Bzl. abdest., gelbes Pulver mit verd. Lauge zers., 
alkal. Lsg. mit Saure gefallt. 2. Voriges mit 20°/oig. C0Cl2-Toluollsg. im Rohr 24 Stdn. 
auf 150° erhitzt, Toluol im Vakuum abdest., Ruckstand aus verd. Lauge u m g e f a l l t .

з. Diphenylmalonylchlorid u. Harnstoff 24 Stdn. auf 100° erhitzt, aus verd. Lauge 
umgefallt. 4. Dieselben Komponenten in absol. Xylol 6 Stdn. gekocht, Xylol im Vakuum 
abdest. usw. 5. In  mit Kaltegemisch gckiihltes Gemisch v o n  10 g A lloxanm onohydrat
и. 40 g absol. Bzl. 30 g 20°/oig. Oleum eingeruhrt (Temp. nicht uber 20°), langsam auf 
70—75° erwarmt u. hierbei 10 Stdn. geruhrt, B z l. im Vakuum abdest., auf Eis ge- 
gossen, Nd. aus verd. Lauge +  Saure umgefallt, mit 500 ccm A. gekocht, Filtrat 
stark eingeengt; auskrystallisiertes Prod. in verd. Lauge gel., bei 20° gesatt. KMn04- 
Lsg. bis zur bleibenden Farbung eingeruhrt, mit verd. H2S04 angesauert (Lsg. muB 
noch rot sein), wieder alkalisiert, Mn02 abgesaugt, mit stark verd. NaOH ausgezogen, 
mit Saure gefallt; naeh Umkrystallisieren 3,5—4 g. Aus A. Krystalle, F. (korr.) 298 
bis 299°. — l,3-Dimethyl-5,5-diphenylbarbitursdure, ClsHli;0 3N2. 1. Aus I in A. mit 
CH2N2; naeh Verdampfen wieder in A. gel. u . mit verd. XaOH gewaschen. 2. Diphenyl- 
malonylchlorid u . symm. Dimcthylharnstoff in Xylol 6 Stdn. gekocht, im Yakuum 
abdest., mit W. verriihrt. Aus A., F. (korr.) 206—207°, unl. in Alkalien. — 5-Phenyl- 
barbiłursdure. Aus Phenylmalonamid (Dox u. Y o d e r ,  C. 1923. I. 538) u. Oxalyl- 
chlorid in Bzl. wie oben (9 Stdn.). Aus A., F. (korr.) 264—266°, bei 190—200° (0,1 mm) 
sublimierend. — Phenyl-A--cyclóhexenylmalonsduredimetliylester, C17H20O4. Lsg.
4,3 g K in 45 ccm CH3OH mit 200 ccm Bzl. rersetzt, 60 ccm abdest., 20,8 g Phenyl
malonester u. 19 g zl2-Cyclohexenylbromid (Hofmann u. Damm, C. 1926. I- 2343), 
beide in Bzl., zugefiigt, naeh 24-std. Stehen noch 8 Stdn. gekocht, Bzl. im Vakuum 
abdest., in Eis-W. gegossen u. ausgeathert, A.-Lsg. mit verd. Lauge gewaschen usłf.i 
Fraktion 140—170° (0,2 mm) in A.-PAe. (1: 1) mit C-LAISENscher Lauge von Phenyl
malonester befreit; 12,5 g. Aus Bzn., dann CH3OH, F. (korr.) 81—82°. — Phenyl-
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A"--cyclohexcnyle,ssi<jsaure. Aus vorigem durch 24-std. Kochen mit methanol. KOIŁ 
Aus Bzl.-Bzn., F. (korr.) 123—123,5°. Aus dem Methylcster (mit CH2N2) mit methanol. 
NH3 das Amid, CuH 17ON, aus Bzl.-Bzn., dann Bzl., F. (korr.) 167—168°. — 5-Phenyl-
5-A2-cyclohexenylbarbitursdure, C18H 180 3N2. 1. Lsg. yon 2,4 g Na in 25 ccm CH3OH,
10 g obigen Esters u. 3,1 g Harnstoff im Rohr 15 Stdn. auf 105— 108° erhitzt, CH3OH 
yerdampft, in W. gel., angesauert u. ausgeathert, A.-Lsg. mit NaHC03 gewaschen, 
mit yerd. Lange ausgezogen usw. 2. Lsg. yon 0,9 g K in 10 ccm CH3OH mit 50 ccm 
Bzl. yersetzt, 40 ccm abdest., 70 ccm Dioxan, 4,1 g 5-Phenylbarbitursaure u. nach 
x/o Stde. 3,3 g zl2-Cyclohexenylbromid in Dioxan zugefugt, nach 48-std. Stehen noch 
7 Stdn. gekocht, im Vakuum abdest., mit verd. HC1 zcrs. u. ausgeathert, dann wie 
unter 1. Aus Bzl. Krystalle, F. (korr.) 209—210°, swl. in W. — Plienylcyclohexyhnalon- 
sduredimdliylester, C17H220 4. Durch Hydrieren des obigen Esters in CH3OH mit P t0 2. 
Aus CH3OH, F. (korr.) 89—90°. — 5-Phenyl-5-cyclohexylbarbitursdure, C16H180 3N2. 
Ebenso aus der vorvorigen. Aus Bzl., dann wenig CH3OH, F. (korr.) 256°. (Hely. 
chim. Acta 1 8 . 1254—64. 1/10. 1935. Zurich, Techn. Hochsch.) LlNDENBAUM.

Carl Sellner Kuhn und G. Holmes Richter, Synthesen einiger Pyridinderirate 
der Barbitursaure. Vff. synthetisieren einige neue Jieterocycl. Deriw. der Barbitursaure, 
die in 5-Stellung die [S-Picolylgvwppo enthalten. Durch Kondensation von /J-Picolyl- 
bromid mit substituiertem Malonsaureester entsteht Alkyl-f}-picolylrmlonsaureester, der 
mit Harnstoff zur entsprechenden 5,5-disubstituierten Barbitursaure lcondensiert wird. 
Verss., Pyridin oder a-Brompyridin mit Malonester zu kondensieren oder Pyridin mit 
bromiertem Malonester umzusetzen, waren ohne Erfolg.

V e r s u c h e .  fi-Picohjlbromid. Darst. nach D e h n e l (Ber. dtsch. chem. Ges. 3 3  
[1900]. 3496). Verharzt nach langerem Stehen — P-Picolylathylmalonstiuredlhylester. 
Lsg. von Natriumiithylat (1,6 g Na, 22 ccm A.) bei 50° mit 13,2 g Athylmalonsiiureathyl- 
ester yermischen u. rasch eine ath. Lsg. des /J-Picolinbromids zugeben. Rk.-Prod. mit 
W. waschen, in A. aufnehmen u. den Ester mit 15°/0ig. HC1 extrahieren. Nach Zusatz 
von NaOH in A. aufnehmen. Viscoses rotes 01, Kp. ca. 145— 150°. — 5-(ji-Picolyl)-5- 
dthylbarbitursdure, C12H130 3jST3. Obiges (1,5 g) mit 0,62 g Na u. 0,775 g Harnstoff in 
15 ccm A. 12 Stdn. lang im Bombenrohr mit Dampf erhitzen. Rk.-Prod. in W. auf
nehmen, nach Entfernung des A. mit 5°/0ig. HC1 fallen. Umkrystallisation aus A.; 
F. 213—214°, Ausbeute 0,65 g. — 5-{p-Picolyl)-5-n-propylbarbitursdure, Ci3H150 3N3. 
Analog oben. F. 250° (Zers.), Ausbeute 0,5 g aus 4 g Ester. — 5-(f)-Picolyl)-5-n-butyl- 
barbitursaure, C14Hł70 3N3. F. 218—219°. Ausbeute 0,7 g aus 2,5 g Ester. — 5-(f$-Pi- 
colyl)-5-isoamylbarbitursdure, C15H ,90 3N3. F. 229—230°, Ausbeute 1,4 g aus 4 g Ester. 
(J. Amer. chem. Soc. 5 7 . 1927—29. 9/10. 1935. Houston, Texas, Rice Inst.) V e t te r .

D. L. Tabern und E. H. Volwiler, Schiuefdhaltige Barbitursdurehypnotica. Da 
Thiobarbitursdurederiw. ais Hypnotica zum Teil aktiyer sind ais die entsprechenden 
Sauerstoffanalogen, synthetisieren Vff. Athyl-(l-methylbulyl)-thiobarbitursdure u. Homo- 
loge u. beschreiben ihre pliarmakolog. Wrkg. — Einige dieser Verbb. sind gute Hyj)- 
notica. Bei intravenóser Injektion erzeugen sie bei Tieren sofortigen Schlaf, der bald 
beendet ist. Der Schwefel scheint die Zerstorbarkeit dieser Verbb. im Kórper zu fórdern.

V c r s u c h e .  Substituierte Malonsaureester werden mit geringem OberschuC Thio- 
harnstoff in alkoh. Natriumathylat bei 100—120° kondensiert, wobei im Gegensatz zur 
Ansicht von J o h n s o n  u .  H i l l  die n. Thiobarbitursiiurederiw. entstehen. — Athyl- 
(l-melhylbulyl)-thiobarbUursdure. Athyl-(l-methylbutyl)-malonsaureester (130 g) in konz. 
Na-Athylatlsg. (34 g Na) mit 60 g Thioharnstoff 10 Stdn. lang kochen, Ldsungsm. ab- 
dampfen, Rk.-Prod. in W. aufnehmen u. mit verd. HC1 fallen. Umkrystallisation aus 

0̂°/0ig. A.; Krystalle, F. 158— 159°. Bildet Salze mit Alkali. (Die Alkalisalze der homo- 
logen Thiobarbitursauren sind nicht immer krystallisiert; die krystallisierten Salze sind 
meist hygroskop; Lsgg. der Salze sind recht unbestandig.) Alle Salze geben mit Schwer- 
metallen intensiy grune oder braune Lsgg. oder Fallungen, analog den einfachen 
Barbitursauresalzen. Bei der Darst. von N- (oder S-) Allylderiw. aus Allylbromid u. 
den Natriumsalzen bildet sich Allylmercaptan. — Einw. von KMn04 auf Athyl-(l-mdhyl- 
butyl).thiobarbitursdure in alkal. Lsg. fiihrt zu entsprechenden O-Analogen (Tabellen 
der sjmthet. disubstituierten Thiobarbitursauren, ihrer FF. u. pharmakolog. Wrkgg. 
s- Original). (J . Amer. chem. Soc. 5 7 . 1961—63. 9/10. 1935. North Chicago, Illinois, 
Abbott Lab.) VETTER.

Otto Behaghel und Wilhelm Muller, Ober die Spaltung von Ketosulfidcarbon- 
sduren. II. (Żugleich VI. Mitt. zur Kenntnis von Arylselenhalogeniden.) [I. u. (V.) 
vgl- C. 1 9 3 5 . I I .  2364 u. 2360.] Die fruher (C. 1 9 3 0 .1. 360) beschriebene Verb. I  verha.lt
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sich gegen Halogen etwas anders ais die entsprechende S-Verb. (vgl. Z a h n , C. 1923.
I. 1183), indem sie zunachst die Additionsprodd. II liefert, welche allerdings bei langerem 
Liegen, schnell beim Kochen in Ldsungsmm. in die Substitutionsprodd. IV iibcrgehen. 
Letztere wurden mit Thioglykolsaure zur Saure V kondensiert, welche durch sd. Lauge 
in I u. Sulfenessigsaure bzw. dcrcn Hydrolysenprodd. gespalten wird, d. h. in derselben 
Weise wie die in der I. Mitt. beschriebcnen Ketosulfidcarbonsauren. — 3-Keto-2,3-di- 
hydrobenzo-1,4-selenazin (I). o-Nitrophenylselencyanid oder Di-[o-nitrophenyl]-diselenid

Se---- GIL SeX,—CH« SeO—CH,
1  ° ? 4< Ń H -Ó o  11 C^ < N H - Ć 0  111 C^ < N H _ Ó 0

IV O H / - ' ? HX V C H / S e — ęH. S. CH^CO. H
6 NH—CO 8 NH—Óo

in 2-n. NaOH mit Na2S bis zur schwach gclben Farbung kochen, Chloressigsaure zu- 
geben, kochen, mit HC1 ansauern, aufkochen u. h. filtrieren. Aus W. Nadeln, F. 182°. —
1.1-Dibromid (nachll), CRH7ONBr2Se. In Chlf. mit 1 Mol. Br unter Kuhlung. F. 211°.—
1.1-Dtchlorid, C8H7ONCl2Se. Ebenso durch Einleiten von Cl. F. 222°. — 2-Brom-
deriv. (nach IV), CsH6ONBrSe. Durch Kochen des vorvorigen in Toluol. WeiBe 
Krystalle, aus Essigester, F. 213—214°. — 2-Chlorderiv., CaH6ONClSe, F. 227—228°. —
3-Kcto-2,3-dihydrobenzo-l,4-schnazinoxyd (III), C8H .0 2iSTSe. Durch Kochen der Di- 
halogenide mit W. Gelbliche Krystalle, F. unscharf 160°. — Saure C10Hg0 3NSSe (Y). 
Wss. Lsg. von etwas iiber 1 Mol. Thioglykolsaure mit Soda auf gerade noch sauer 
neutralisicren, mit 1 Mol. IV (X =  Br) 1 Stde. kochen, Filtrat mit H2S04 ansauern. 
Gelblicher Nd., F. 209—210°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 2164—66. 6/11. 1935. GieBen, 
Univ.) Lindenbaum.

Adriano 0str0g0vich , Untersuchungen iiber y-Triazine. XXIV. Mitt. Beilrag 
zur Kenntnis des Mdamins. (XXIIL vgl. C. 1932. II. 1024; XXV. ygl. C. 1935. I. 
2818; XXXI. vgl. C. 1935. II. 3242.) Vf. stellt neue Salze des Mdamins dar. Pikrat, 
C3H6X6-CcH30 7N3, hellgelbe Nadeln (aus sd. W.), F. 310—311° (1. Th.), F. 316—317° 
(k. Th.). — Triformiat, C3H„N6-(HC02H)3, Nadeln, sch m ilz t  n ich t, verliert aber beim 
E r h itzen  die Ameisensaurc. -— Triacdał, C3Hl5Nli-(CH3-C02H)3, Nadeln, die sich ohne 
zu schmelzen verfliichtigen. t)ber Natronicalk verlieren sie Essigsaure u. gebcn das 
Monoacełat, um schlieBlich die ganze Essigsaure abzugeben, was schnell beim Erhitzen  
auf 105— 110° erfolgt. — Tdrachloraureat, C3H6N6-AuCl.,H, ockergelbe Prismen, die 
beim Erhitzen rot werden. F. 265—266° (ohne Zers.). — Bistetraćhloroaureat, C3HcN6- 
(AuCljH)., +  4 H„0, gelbe Prismen, F. 290—291° (Zers.). — Bistetraćhloroaureat, 
C3H6Ne(AuCl.,H)2 +  2 H„0, gelbe Nadeln, F. 281—282° (Zers.). — Monooxalat, C,H6N0- 
C2H20.„ feinc Nadeln. — Diozalat, C3HcN6(C2H20 4)2, Nadeln, bei schnellem Erkalten 
der w. Lsg. Wenn aber die w. Lsg. langsam erkaltet, fallt das Salz in Form von K rystall- 
flittern aus. Beide Formen geben beim Umkrystallisieren aus W. unter Verlust eines 
Mol. Omlsaure das Monooxalat. — Das reine Melamin schmilzt unter Gasentw. bei 
347° (354°, korr.). Es laBt sich beim Erhitzen im H2-Strom etwas unterhalb seines 
F. Yollstandig subhmieren, ohne sich zu veriindern. — Monojormyhndamin, C4H0OJv 
entsteht in guter Ausbeutc, wenn Melamin im Olbad mit Formamid auf 160—lfó° 
erhitzt- wird. Mkr. K T ysta llflitter, die auf dcm Platindraht unter heftiger Zers., ohne 
Rtickstand zu hinterlassen, schmelzen. Im Rohrchen schmelzen sie nicht. Unl. in k. 
W. u. in den gebrauchlichen organ. Losungsmm., 1. in sd. W., unl. in Eg., 11. in w. konz. 
Ameisensaurc. Hierbei wird jedocli die Formylgruppe abgespalten, u. es bildet sieli 
Melamintriformiat. Die von MuLDER (Ber. dtsch. chem. Ges. 7 [1874]. 1632) dar- 
gestellte u. von ihm Monoformylmelamin genannte Verb. ist nicht ident. mit der oben 
besehriebenen Verb. Die Vcrb. entsteht auch in geringer Ausbeute durch 8-std. Lr- 
hitzen von Mdamin im Rohr mit Ameisensaureester auf 230—235°. — Diacetylmelamw> 
C3H4N6(CsH30 )2, durch Erhitzen von pulyerisiertem Mdamin mit Acdanhydrid. Feine 
Nadeln, die sich gegen 2S0° gelb farben, F. 298—299° (Zers.). F. 305—306° (k. Th.)-
— Pikrat, C3H4N6(C2H30 )2-C6H30 ,N 3, dunkelgelbe Nadeln, F. 209—210° (Zers.). — 
Tdrachloroaureat, C7H10O2Ń6-AuCl4H, hellgelbe Nadeln, die sich ohne zu schmelzen 
zers. — Ag-Verb., Ag2C,H80 2N6, graues Pulver. Diacetylmdamin entsteht auch be1 
Einw. von Thioessigsaure auf Melamin. Es gelang Vf. nicht, M o n o a c e ty lm e la m in  zu 
erhalten. — Triacdyhndamin, C3H3Nc(C2H30)3, durch Erhitzen von Melamin nut 
Acetanhydrid. Wenn das Diaeetvlderiv. entstanden ist, wird mehr A c d a n h y d r id  zu- 
gesetzt u. weiter gekocht, bis alles Diacetylderiy. gel. ist. Nadelchen, F. 298—291
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(Zers.), F. 298—300° (k. Th., yorgewarmtes Bad). Unl. in W., etwas rnehr 1. in don 
organ. Lósungsnim. ais die Diacetylverb. Salze komiten nicht erhalten werden. — 
Tribenzoylmdamin. C2,,H180 3Ne, durch ca. 4-std. Erhitzen von Mdamin mit Benzoe- 
smreanhydrid im Olbad auf 130—135°. Rhomb. Prismen (aus Essigester), F. 142 bis
143° oder Nadeln. Aus Propylalkohol krystallisiert dio Verb. mit 2 Mol. Propanol,
die beim Erhitzen im Vakuum abgegeben werden. Nach ScHOTTEN-BAUMANN konnte 
die Verb. nicht erhalten werden. Tribenzólymdamin liefert beim Kochen mit A. -j- etwas 
konz. H2SO,, Benzoesdureester, Benzoesdure u. neutrales Mdaminsulfat. Bei 2-std. Er
hitzen mit alkoh. Ammoniak auf 100—105° erhalt man Mdamin u. Benzamid. — 
Verb. mit Phenol, C21H 180 3N6-3 C6H5-OH, feine Nadeln, F. 182—183°, erweichcn 
gegen 178°. — Pikrat des Tribenzoylmdamins, C2.,H18O3N|;-C0H3O,N3, dunkelgelbe 
Krystallflitter, F. 222—223°, F. 228—-229° (k. Th.), Erweichcn etwas friiher. — Ag- 
Verb., A"2C24H10O3Nc +  2 H20 , farbloser Nd. — Der F. des Tribetizoyhndamins ist 
gleich dem des Benzoylcyanamids, das ebenfalls in reinem Zustand bei 142— 143° schmilzt. 
Auch die Krystallformen sind sieli sehr ahnlich, trotzdem ist aber das Tribenzoylmdamin 
das Trimere des Benzoylcyanamids, das durch Polymerisation des Monomeren bisher 
nieht erhalten werden konnte. Vf. nimmt an, daB die wahrscheinliche Struktur des 
Mdamins durch die Monoaminform I ausgedriickt werden kann, die seine monobas.

X ' NH N
j n X :c /\c -X H , ENrCj^iCiNH m  H ,N -c/V -N H .

h k I^ J n h  h n I^ J n h
C:SH Isomelamin C:NH U-NHi

Funktion erldart. Die weitere Tautomerisierung der 2. u. 3. Iminogruppe bewirkt, 
daB die Verb. auch bei 2- u. 3-bas. reagieren kann. Vgl. Formeln II u. III. Die Formel 
von B a r n e t t  (vgl. C. 1 9 3 0 . II. 2517) verwirft Vf. aus yerschiedenen Griindcn. (Gazz. 
cliim. i tal. 6 5 . 566—88. 1935. Cluj [Rumanien].) F i e d l e r .

F. Valentin, Uber Anhydromannose, ein neues Zuckeranhydrid. (Chem. Listy 
Vedu Prumysl 2 9 . 77—80. 92—95. 1935. — C. 1 9 3 5 . I. 1243.) S c h o n f e l d .

K. Hess und F. Neumann, Zu den Angaben von K . Freudcnberg und E. Braun 
iiber 2,3,6-Trimelhylglucoseanhydrid. Erwiderung auf die C. 1 9 3 5 . II. 3772) referierte 
Notiz von K. F r e u d e n b e r g  u . E. B r a u n  sowie Biehtigstelluiig einer irrtumlichen 
Behauptung dieser Autoren. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 2167. 6/11. 1935. Berlin- 
Dahlem, Kaiser Wilh.-Inst. f. Chemie.) N e u j i a n n .

E. G. R. Ardagh und F. C. Rutherford, Untersuchung einiger Hydrazon- und 
Osazonreaktionen. Die Geschwindigkeitskonstanten (L\) der Umsetzung von d-Glucose, 
d-Fructose u. d-Galaktose mit Phenylhydrazin zu den entsprechcndon Hydrazonen 
"Tirdcn boi verschiedenem ph u. Pufferkonzz. polarimetr. bestimmt. Zur Berechnung 
der i r Werte wurde dic fur bimolekulare Bkk. giiltige Formel (CoNANT, B a r t l e t t , 
C-1 93 2 . II. 3077) benutzt, wahrend COMPTON, WOLFROM (C. 1 9 3 4 . II. 424) kiirzlich 
diese Rk. ais monomolekular behandelt haben. kt ist bei Yerwcndung von Phosphat- 
puffer 10-mal groBer ais bei Benutzung von Acetatpuffer. Beim pH der freien Basc 
(etwa 7,8) bildet sich d-Galaktosephenylhydrazon mit sehr niedriger Rk.-Geschwindig- 
keit, wobei die Pufferkonz. ohne EinfluB bleibt. B is  zum Ph von etwa 5,4 W'achst kt 
schnell an, um dann konstant zu bleiben. Bei hoherer Pufferkonz. sind dio Werte 
fiir k̂  entsprechend hoher. Bei ph =  5,4 u. niedrigeren Werten ist vermutlich die ge- 
samte Base mit der Saure des Puffers zum undissoziierten Salz yerbunden. Der Temp.- 
Koeff. der Bildungsgesehwindigkeit von d-Galaktosophenylhydrazon wurde fur Baum- 
temp. bestimmt. — d-Glucosephenylhydrazon, [ajo22’5 =  —52,55° (W.; 0,200-mol. 
Ifg-)- — d-Galaktosephenylhydrazon, [a]n23’4 =  —24,21° (W.). (J. Amer. chem. Soc. 
57.1085—88. 7/6. 1935. Toronto [Canada], Univ., School of Engin. Besearch.) E l s n e r .

George H. Coleman, Marion A. Buchanan und Philip T. Paul, Disaccharidc 
wi- „Hydrol". Bei der Fabrikation von krystallisierter d-Glucose durch Hydrolyse von 
Maisstarke mit yerd. HC1 entsteht eine ais „Hydrol“ bezeichnete Mutterlauge mit 75°/0 
Trockensubstanz. Das nach Vergarung mit Hefe zuruckbleibende Materiał (vgl. 
Be r l in , C. 1 9 2 6 . I. 3397. II. 2921) wurde mit Dimethylsulfat-NaOH u. CH3J-Ag20  
methyliert. Aus dom Methylierungsprod. C20H38Ou, Kp.w  199—204°, [a]n2° =  -f57,5° 

wurde in 20°/oig. Ausbeute krystallines Heptamethyl-p-melhylgenliobiosid (I) 
isoliert u. durch F., Drehung u. Hydrolysenprodd. identifiziert. Der nicht krystallisier- 
bare Riickstand, [a]D2° =  +80° (A.), Bed.-Vermogen 10,0°/'o bezogen auf d-Glucose, 
lieferte bei der H3’drolyse mit 5%ig. HC1 2,3,4-Trimelhytglucose u. 2,3,4,0-Tetramełhyl-
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glucose ungefahr in derselbcn Ausbeute wie I. Vff. kommen zu dem SehluB, daB auBer 
Gentiobioso auch unyergiirbare 6-a-Glucosidoglucose (Z e m p l e n , B r u c k n e r , C. 1 93 1 .
II. 2310) im Hydrol vorliegt. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1119—21. 7/6. 1935. Iowa, 
Uniy., Chem. Laborat.) E l s n e r .

E. H. Riesenfeld und Fr. Muller, Uber die thermische Zersełzung von Zucker 
und ihre kałalytische Beschleunigung. Vff. untersuchen die Zers. von Rohrzucker durch 
eine Erhitzungsdauer von 31/2 Stdn. auf 150°. Dem Zucker sind 5°/0 Kochsalz bei- 
gemisclit, das steigende Mengen FeCl3- 6H20  enthalt. Zusatz yon Kochsalz allein 
fórderte die Zers. bereits stark. Die Eisenkatalyse setzte erst bei einem Eisengeh. yon
0,1% im Katalysator ein, was einem Gch. von 0,005% Fo in bezug auf die Mischung 
yon Zucker u. Katalysator entspricht. Dem Kochsalz analog yerhalten sich Kalium- 
earbonat u. andere Sake. Yff. glauben, daB in dem Experiment, wonach ein Zuckorstiick 
erst dann brennt, nachdem es mit Zigarrenasche bestreut ist, Kalimearbonat der wirk- 
same Katalysator ist u. nicht das nur in sehr kleiner Menge in der Ascho yorbandene 
Eisen. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 2052—54. 6/11. 1935.) B r e d e r e c k .

Gśza Zemplćn und Arp&d Gerecs, Uber Robinobiose und Kampferolrhamnosid. 
Im Gegensatz zur Angabe yon CHARAUX (C. 1 9 2 6 . II. 2922), daB bei der Spaltung

yon Robi\iin mit einem aus den Samen von 
Rhamnus utilis gewonnenen Enzym Kdmpferol 
u. ein Trisaccharid Robinose entstehen, erhalten 
Vff. bei dieser enzymat. Hydrolyse Kdmpferol- 
l-rliamnosid (I) u. ein Disaccharid Robinobiose (II). 
Da die Methylfurfurolausbeute aus II nach Oxy- 
dation mit Hypojodit nur unbótrachtlich ab- 
nimmt, muB II eine l-Rhamnosido-d-galaktose 
sein. Yon II wurde die Acetochloryerb. u. das 
yS-Methylglykosid in gut krystallisierter Form 
gewonnen. In der noch nicht isolierten Robinose 

miissen die Bestandteile die Reihenfolge 1-Rhamnose—d-Galaktose—1-Rhamnose 
einnehmen.

Y e r s u c h e .  Robinimcetat. Aus Robinin beim Erwarmen mit Acetanhydrid 
u. wasserfreiem Natriumacetat. Beginnt bei 135° zu sintern u. ist bei 175° geschmolzen. 
[<x]d20 =  —95,83° (Chlf.). — Kdmpferol-l-rhamnosid. Die bei der enzymat. Spaltung 
von Robinin ausfallende gelbe ICrystallmasso wird mit A. extrahiert. Citronengelbe 
Krystalle -|- 1 H20  (nach dem Trocknen bei 60—70°). Das Krystallwasser entweicht 
im Vakuum iiber P»05 bei 100°. Schmilzt wasserfrei bei 230° (Zers.). LI. in Aceton, 
wl. in sd. Methanol, A. u. h. W. Red.-Vermogen nach Hydrolyse mit l%ig. HCl 
{2 Stdn.): 35,7% (Glucose =  100%), es entstehen 1-Rhamnose u. Kampferol- — 
Kdmpferol-l-rhamnosidacetat. Aus I durch Erwarmen mit Acetanhydrid u. wasser
freiem Na-Acetat. Amorph, sintert bei 116°, F. 159°. [<x]d26 =  —76,88° (Chlf.). — 
Robinobiose (II). Red.-Vermogen 47,6% (Glucose =  100), nach Hydrolyse mit 5%ig- 
HCl (2 Stdn.) 89,9%. [a]D-5 =  +2,72° (nach Auflsg.) — ->- 0° (nach 15 Stdn.; W.). 
Das Praparat enthielt wahrsoheinlich noch 10% Rhamnose. — RobinobioseacM, 
amorph, beginnt bei 70° zu sintern u. schmilzt bei 113°. Red.-Vermogen: 25,8% (Glu
cose =  100). [cc]d26 =  —19,23° (Chlf.), bei einem anderen Praparat [a]D23 =  —14,81° 
(Chlf.). — u-Acetochlorrobinobiose. Aus vorst. Verb. u. TiCl4 in Chlf. Krystalle (aus A.), 
F. 178° (Zers.). [a]D22 =  —4,45° (Chlf.) bzw. —5,05° (Chlf.). — P-Methylrobinobiosid- 
acetat. Aus yorst. Verb. beim K och en  mit Silbercarbonat in Methanol u. anschlieBender 
jSTachaeetylierung. Nadeln (aus A.), F. 153,5—154,5°. [a]D21 =  —25,24° (Chlf.).
(Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 2054—59. 6/11. 1935.) ELSNER.

John H. Gardner, Thomas F. Mc Donnell u n d  C. J. W. Wiegand, Darstdlung 
-und Hydrolyse einiger a.-Oxyanłhrachinonglykoside. Das Verh. von Barbaloin (I) ist 
schlecht mit der friiher angenommenen Konst. eines (A loeem odin)-d-arabinosids in 
Einklang zu bringen: I reduziert FEHLINGsche Lsg. Die Hydrolyse yon I yerlauft 
nur auBerst langsam mit sehlechten Ausbeuten. Beim Erhitzen mit wss. Boraslsg- 
entsteht Aloeemodin-9-anthron, letzteres entsteht aber nicht bei der Saurehydrolyse. 
.Zur Klarstellung wurden <x-Oxyanthrachinon-(i-d-glucosid u. -f}-d-arabinosid hergestellt 
u. dereń Hydrolysengeschwindigkeiten in HCl, KOH u . Boraxlsg. gemessen. D1C 
Hydrolyse mit 0,05-n. KOH erfolgte bei beiden Verbb. am  schnellsten, mit 10%ig- 
Boraslsg. am langsamsten u . mit 0,05-n. HCl mit einer dazwischen liegenden Ge- 
schwindigkeit. Das Arabinosid wurde schneller hydrolysiert ais das Glucosid. ^ ur

n o

OH

I f - O - O H
i'c-------O-------CH__H-C-OH 

H-C-OH 
HO-C-H 

------ Ć-HICH,
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boi der Hydrolyse des Arabinosids mit KOH entstand nobcn dcm a-Oxyanthrachinon 
viellcicht noeh etwas Anthron. Beide synthet. Glykoside zeigten jedoch in ihrem 
Verh. keine Ahnlichkeit mit I, dies kann also nicht (Aloeemodin)-d-arabinosid sein. — 
Tetraucetyl-oL-ozyanthrachincm-fi-d-glucosid, C28H260 12. Gelbe Nadeln (aus Essigester), 
F. 212—212,5° (kon\). — a-Oxyanthrachinon-fi-d-glucosid, C20HlsO8. Gelbe Nadeln 
(aus A.-Eg.), F. 232,2—232,8° (korr.). — Triacetyl-%-oxyantlirachinon-{i-d-ara.binosid, 
Co;H220 10. Krystalle (aus A.), F. 189,2—189,4° (korr.). — a.-Oxyanthrachinon-f}-d-ara- 
binosid, C19H160 7. Gelbe Nadeln (aus A.), F. 203—-203,5° (korr.). (J. Amer. chem. Soc. 
57. 1074—76. 7/6. 1935. St. Louis, Washington Univ., Chem. Laborat.) E l s n e r .

SĆindor Muller, Sticksloffhallige Abkdmmlinge der Oxyanthrachinonglucoside.
II. Die Theorie der Żuckeraufnahme bei den Oxyanthrachinonen. (I. vgl. C. 1935. 11. 
514; ygl. aueh C. 1935. II. 854.) Die Oxyanthrachinonglucoside, welche die 1,2,9- 
bzw. 1,9,8-Hydroxylcarbonylkonstellation erhalten, sind imstande, Ammoniak unter 
W.-Austritt ais Iminogruppe an dem einen Carbonyl festzuhalten. Diese Rk. wird durch 
den spezif. EinfluB des sauerstoffreichen Zuckerradikals ermoglicht. Es werden einige 
Rkk., sowie die Struktur der entstandenen Oxyanthraehinonimine besproehen. (Magyar 
chem. Folyóirat 41. 9—18. Jan./Mai 1935. Tihany, Ungarn, Forsehungsinst. f. Biol. 
[Orig.: ung., Ausz.: dtsch.]) S a i l e r .

Sydney Smith, Digitalisglykoside. 5. Uber die Konstitution vcm Digozigenin. 
(4. vgl. C. 1935. II. 3776.) Obwohl noeh keine direkte experimentelle Verkniipfung 
von Digozigenin, C23H310 5 (I) mit Digitoxigenin vorIiegt, so kann es geringem Zweilel 
unterliegen, daB auf Grund der Gleichheit der Eigg. der beiden Genine u. ihrer Deriw. 
beide dieselbe Skelettstruktur aufweisen. Wie bei der in II wiedergegebenen Formel 
von Digitoxigenin sitzt die tertiare OH-Gruppe von I an C14 u. die Lactongruppe an C17. 
Aus biogenet. Griinden ist fast sicher, daB die eine der beiden sek. OH-Gruppen (wie 
in II) an C3 gebunden ist, wahrend die Łage der zweiten sek. OH-Gruppe von I, die 
es mehr hat ais II, noeh zu bestimmen bleibt. Die Rkk. von I lassen sich ebenso er- 
klaren, wie dies JACOBS u . G u s t u s  (C. 1928. II. 2367) im Falle von Digitoxigenin 
getan haben. Es ergeben sich dann die Konstitutionen (nur ais Partialformeln auf- 
gefiihrt) von Digozigenimaure zu III, von Digoxigenmure zu IV, von Isodigozigenin zu V.

«  O
Oxydation von I mit Chromsaurelsg. ergibt das Diketon Digozigenon, C23H30Ori, 

Nadeln (aus Aceton), F. 265°, Zers.; [a]546i20 =  +130° (Aceton), wl. in A., Bzl. u. Essig
ester, mehr in Aceton, 11. in Pyridin. Oxim, C23H310 6N, Platten, F. 235°, Zers. Semi- 
carbazon, C21H;l:!0 5N3, Nadeln, F. 268°. Zers. — Isodigoxigenon, C23H30O5, aus V mit 
Sr93’. 'st e*n Diketon, Nadeln (aus Chlf.), F. 335°, Zers. Oxim, C23H310 5N, Platten,
F. 305°, Zers. Semicarbazon, C24H3305N3, Nadeln, F. 295°, Zers. — Dihydrodigozigenon, 
C!3H3A ,  aus Dihydrodigoxigenin mit Cr03, ist ein Diketon, Nadeln (aus A.), F. 243°; 
Mstsi20 =  +119,6° (Chlf.). Monozim, C23H330 5N, F. 250°. Monosemicarbazon, 
U,H3A N 3, Platten, F. 260°. — Anhydrodigozigencm, C23H280.,, aus Anhydrodigoxigenin 
(C. 1931. I. 1458) mit Cr03, Nadeln (aus A.), F. 260°; [ a W 0 =  +87,9° (Chlf.). 
Ihozim, C23H30OjN2, Nadeln, F. 270°, Zers. — Isodigozigeninsauremethylester, C24H,hOc, 
aus der Saure mit Diazomethan, Prismen, F. 145°; [a]510120 =  +17,8° (Methylalkohol), 
krystallisiert aus Methylalkohol in Nadeln vom F. 156° anscheinend eines Aeetals 
C2iH38Oc-CH3OH. — Isodigozigenonsdwemethylesler, C24H340 6, aus der vorst. Verb. 
rait Cr03, Platten, F. 248°; [a]-l6f°  =  +37,3° (Methylalkohol). — Isodigozigensuure, 
CnH340 6, durch Kochen von V mit alkoh. NaOH, Behandeln der wss. Lsg. des Rk.-Prod. 
mit NaÓBr-Lsg. u. naclifolgcndes Ansauern mit Essigsaure, Prismen oder Platten, 
Ł- 235° unter Aufsehaumen; [a]J48120 =  —36,5° (Pyridin). P y r i d i n s a ł z ,  
kr i»0pl’ Prismen, F. 260°. Methylester, CMH360 6, Nadeln, F. 208°; [a]Mei2° =  —45,6° 
(Methylalkohol). — Isodigozigonsaure, C23H30O6, aus Isodigoxigensaure mit Cr03,
> io5™’ ' 260°; Msisi20 =  +56,6° (Aceton). Mełhylester, C^H^Oj, F. 253°; [a] ^ 20 =

1-48,0 (Aceton). — Erhitzen von Digoxigenin mit konz. HC1 liefert Anhydrodigoxi- 
genon. — Losen von Digoxigenon in methylalkoh. KOH u. Ansauern mit HC1 fuhrt 
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zu Isodigoxigenon. (J. chora. Soc. London 1935. 1305—09. Sept. Dartford, Wellcome 
Chem. Works.) BEHRLE.

I. Vintilescu, C. N. Ionescu und A. Kizyk, Enzymatische, Synthesen einiger 
a.-Glucoside. (Vgl. C. 1935. II. 868.) Vff. stellen durch enzymat. Synthoso mit Hilfe 
eines 10%ig. Macerationssaftes aus trockener untergilriger Bierhefe Trimethylenglykol- 
a-glucosid u. ein Mannit-a.-monoglucosid dar. Trimethylenglykol-a-glucosid, CgH,807, 
entsteht in optimaler Ausbeute durch Einw. yon 100 ccm Macerationssaft auf 50 g Glu- 
cose u. 250 ccm Trimethylenglykol, mit W. auf 500 ccm Totalvol. aufgefulltin 6 Wochen; 
aus Essigester Nadeln vom F. 96°, [a]D20 =  +137,48°. Dio Isolierung erfolgte iiber 
das Pcntaacetat, aus A. mit W. Nadeln vom E. 84°, M d 20 =  +112,62° (gew. A.). — 
Das Mannit-a.-monoglucosid, CI2H24On, entsteht in optimaler Ausbeute durch Einw. 
yon 100 ccm. Enzymlsg. auf 50 g Glucose u. 75 g Mannit in insgesamt 500 ccm in 
6 Wochen. Aus gew. A. Nadeln vom F. 140°, [a]o20 — +88,44°. (Bul. Soc. Chim. 
Romania 17. 131—36. 1935. [Orig.: dtsch.]) O h le .

I. Vintilescu, C. N. Ionesco und A. Kizyk, Die Anwendbarke.it des Massen- 
wirkungsgesetzes auf die Synlhese von p-Glucosiden. (Vgl. yorst. Ref.) Die Unterss. 
yon B0URQUEL0T u. V e r D 0N  sowie von V. E u l e r  u. JOSEPHSON uber die enzymat. 
Synthose yon p-Methylglucosid hatten ergeben, daB diese scheinbar dem Massen- 
wirkungsgesetz nicht gehorcht. Vff. klaren nunmehr die Ursache dieses scheinbaren 
Versagens des Massenwirkungsgesetzes auf. Sie liegt nicht am Ferment, denn dieses 
ist gegen reincn absol. Methanol durchaus bestandig, sondern beim Zucker. Dieser 
liegt nicht ais einheitliches chem. Indiyiduum vor, sondern ais Gleichgewichtsmischung 
von a- u. /S-Form. Dieses Gleichgewicht ist naeh LOWRY unter den Bedingungen der 
Glucosidsynthese nicht konstant, sondern abhiingig von der Alkoholkonz. Mit steigendem 
A.-Geli. ycrschiebt es sich zugunsten der a-Form. Es uberlagern sich also die beiden 
Gleichgewichtsrkk.: 1. /S-Glucóse +  CH3OH =  /3-Methylglucosid + H 20  u. 2. /?-Glucose—-

a-Glucose. Sotzt man fiir das Gleichgewicht der Rk. 1: fg ~  K/>a [/?-Methylglucosid] [W.]
u. fiir das Gleichgewicht der Rk. 2: .Qjucosej _  q  dann ist:

[a-Glucose]
[/J-Glucose] G [Totalglucose] [Methanol] Kj_ __ „

[Totalglucose] G + l  ~  1 U' [/S-Methylglucosid] [W.] Ox 1'
Da Oj mit steigender Alkoholkonz. Ideiner wird, muB K t mit steigender Alkohol
konz. zunehmen. Vff. finden bei Nachrechnung der von den eingangs zitierten Autoren 
gemachten Angaben sowie in eigenen Verss. die Konstanz von K$ — 0,149 bzw. 0,152 
bestatigt. Fiir die Synthese des Monodthylathylenglykolglucosids betragt Kp =  0,3SO, 
fiir die des Mannit-fl-glucosids K$ =  0,051. Das Massenwirkungsgesetz ist also auch 
fiir die Glucosidsyntheso ohne Einschrankung giiltig. (Bul. Soc. Chim. Romania 17- 
137—50. 1935. Bukarest, Uniy. [Orig.: franz.]) Oh l e .

M. M. Katznelson und M. I. Kabatschnik, Amidierungen mittels Natrium- und 
Kaliumamids in der Alkaloidreihe; iiber a- und a'-Aminoanabasine. IV. Nitrierung des 
a'-Aminoanabasins. (III. ygl. C. 1935- I. 3794.) Analog der von Tschitschibabik  
studierten Nitrierung des a-Aminopyridins yerlauft die Nitrierung des a.'-Aminoanabasins 
(I). Bei niedriger Temp. entsteht das Nitramin II, w'elches beim Erhitzen in konz. 
HoSOj sich zu a.-'Amino-fi'-nitroanabasin (III) isomerisiert. Letzteres entsteht auch 
bei der Nitrierung von I bei erhóhter Temp., neben einer schwach bas. Verb. C10H8O6N3, 
F. 70°, unbckannter Konst. Boim Erwarmen des Sulfats yon II mit Acetanhydrid 
wird 1 Mol N20  entwickelt u. man erhalt IV. Letzteres scheint auch beim Diazotieren 
von I zu entstehen.

[/ V ch< ^ * :8 h;>c1i‘
o n̂ -hkI ^  „  . H .N ^  u ,  H 0 \ /  IV

Jf N N , „ n
V c r s u c li e. 'x'-Nilraminoanabasin-{ll)-Sulfat, (C10H,4O2N4)2, H2S04 +  “ :u> 

F. 233° (Zers.). — ? -Nitro-a.'-aminoanabasin, C10H14O2N4 (III), F. 179—180°. — 
ajiabasinpihrat, C10H14ON2*2 CeH30-N3, F. 241° (Zers.). Na-Salz von IY, C10H13ON2̂ a- 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 6 8 . 1247—51. iÓ/7.1935. Akad. d. Wiss. d. U. d. S. S. R.) B ek s .

G. Menschikow und W. Rubinstein, Ober ein Alkaloid aus Trichodesnia incanum
D. C. 1. Mitt. Die zur Familie der Borraginaceen geliórige, in  Mittelasien yerb re ite te  
1'flanzo Trichodesnia incanum D. C. wurde getroeknet, gemahlen, mit 1% NH3 ent-
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haltendeni 95%ig. A. estrahiert u. der Auszug erst mit 3%ig. HU, dami mit 25%ig. 
HC1 u. Chlf. behandelt. Das nach Abdest. des Chlf. erhaltene braune Ol stellto ungefahr
0,1% des Pflanzenmaterials dar, aus dem durch Umkrystallisation aus PAe. +  Aceton 
zu 0,075% der Pflanze lediglich e i n Alkaloid erhalten wurde, das Trichodesmin, 
ClsH,7O0N (I), Prismen (aus Aceton), F. 160—161°, Zers., swl. in Bzl. u. A., 1. in W., 
sil. in A. u. Chlf., die wss. Lsg. reagiert auf Lackmus stark alkal.; [oc]d =  +38° (10%ig. 
A.). Jodmelhylat, ClsH27O0N-CH;)J, Nadeln, F. 202°, Zers. Enthalt 2 Hydroxylgruppen 
u. ein tert. N-Atom. Erhitzen mit 10%ig. NaOH lieferte Trichodesinidin, CgH13Ó2N (II), 
Krystalle (aus Aceton), F. 117—118,5°; [cc]d =  +50° (10%ig. Methanollsg.); sil. in W. 
u. A., fast unl. in A. u. Bzl., entfarbt augenblicklich KMnO.,; Pikrat, C8H130 2N- 
C6H2(N02)30H, gelbe Nadeln, F. 142—143,5°; ferner rac. Milćhsaure, isoliert ais Chinin - 
salz, u. Methylisobutylketon; Semicarbazon, C7H15ON3, F. 133— 134,5°. Letztgenarmtcs 
kann nur infolge einer Ketonspaltung einer entsprechenden /3-Ketonsaure entstanden 
sein, ais weleke die a-Isopropylacetessigsaure (IH) oder dio Isovalcrylessigsaure (IV) in 
Betracht kommen. I ist also ein komplizierter Ester des 2 Hydroxylgruppen enthaltenden 
H u. zweicr Sauren, von denen die eine rac. Milćhsaure ist, wahrend es sich bei der anderen 
urn HI oder IV handelt. — Ozyłrichodesmidan, C8H15ON, aus II durch Red. nach A d a m s , 

Krystalle (aus PAe.), F. 92—94°, 11. in W. u. organ. Lósungsmm. Pikrat, CsH15ON, 
C6H2(N02)3-0H, gelbo Nadeln, F. 211,5—212,5°, Zers. Mit konz. II2S04 bei 165—170° 
(2 Stdn.) entsteht unter Verlust von 1 Mol H.,0 eine ungesatt. Base vom Kp. 164—167°, 
dereń Red. nach A d a m s  Hdiotridan lieferte, identifiziert ais Pikrat u. Jodmetliylat. 
Es ist daher ais sicher anzunehmen, daB II u. Ildiotridin dasselbe C-Skelett besitzen u. 
sich durch die Stellung der Hydroxyle u. yielleicht auch durch die der Doppelbindung 
unterscheiden. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 2039—44. 6/11. 1935. Moskau, Staatl. Chem.- 
pharmaz. Forsch.-Inst.) B e h r l e .

Toshio H oshino, Die Konstilution des Abrins. Ident. mit der vor kurzem 
(C. 1935. II. 3508) referierten Arbeit. Abrinpikrat schm. nicht bei 194°, wie G h a t a k  

angibt (vielleicht Druckfehler), sondern bei 149° (Zers.). (Liebigs Ann. Chem. 520. 
31—34. 18/9. 1935.) L i n d e n b a u m .

Georges Brus und Joseph VĆbra, Ober die Umwandlung des Camphens in Iso- 
bomylesłer. Zusammenfassender histor. Bericht mit Literaturnachweis u. ausfuhrliche 
Wiedergabe yon schon friiher (C. 1930. II. 2127. 1931. I. 76) referierten Unterss. 
(Buli. Inst. Pin [3] 1935. 109—20. 187—92. 15/9.) L i n d e n b a u m .

S. S. Nametkin und A. I. Schawrygin, 0 ber Racemisierung bei der Camphen- 
umlagerung. (Vgl. auch C. 1935. II. 54.) Die Racemisierung bei der W.-Abspaltung 
aus opt.-akt. Isoborneól soli nach B r e d t  (C. 1931. II. 2151) wahrend des Platzwechsels 
einer der geminalen CH.j-Gruppen mit der OH- bzw. OAc-Gruppe, d. h. im ProzeB 
der von N am etkin  u . B russow a (C. 1928. I. 904) entdeekten Umlagerung II. Art 
vor sich gehen. Es blieb unklar, warum diese Racemisierung in einigen Fallen nur 
eine teilweise war (L afont, A. chim. phys. [6] 15 [1888]. 151. 172; Aschan, Liebigs 
Ann. Chem. 383 [1911]. 9; Lipp u. S tu tz in g er , C. 1932. I. 2027). Verss. mit Homo
logen, uber die z. T. noch berichtet werden soli, lieferten die Aufklarung. Danach 
kann der Ubergang Camphen — y  Isobomeol in Konfigurationsformeln nach Schema A 
ausgedruckt werden. Wie zu ersehen, sind die auf dem Wege der Umlagerungen I. u.
II. Art gebildeten Isóbomeole s p i e g e l b i l d l i c h  isomer: unter geeigneten Be
dingungen kann ein racem. Gemisch entstehen. Den Ubergang Isoborneol —-> Camphen

36*
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zeigt das Schoma B, wobei ganz almlich spiegclbildisomero Camphene entstehen konncn. 
Nun ist augenscheinlicli die Umlagerung I. Art der ktirzere Weg u. daher begttnstigt 
vor der Umlagerung II. Art. Dadurch ist bei kurzer Yers.-Dauer die Moglichkeit zur 
Bldg. opt.-akt. Gemische mit Uberwiegen der einen Form gegeben. Bei der W.-Ab- 
spaltung aus 4-MełJiylisobomeol ( N a m e t k i n , Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shurnal obsehtsehei Chimii] 51 [1920]. 139) bildet
sich vorwiegend fł-Melhylcamplicn neben geringen Mengen des s t r u k t u r i s o m e r e n
a.-Meihylcamphens (Schema C). Hier kann sich ein opt. inakt. KW-stoffgemisch nur 
durch zuf&lligc Kompensation zweier entgegengesetzter Drehungen ergeben. Der 
umgekehrte Vorgang ist am Beispiel der Bldg. von opt.-akt. 4-Melhylisobonieol u.
4-Propylisoborneol aus den entsprechenden a-substituierten Camphenen vom Vf. ver- 
wirklicht worden. Schliefilich wird fiir die von H ouben u. PFANKUCH (C. 1933- U- 
3843) beschriebenen wechselseitigen Umwandlungen von d- in l-Campher u. umgekehrt 
das Schema D gegeben. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. A. Shnrnal obsehtsehei Chimii] 4 (66). 847—55. 1934. Moskau.) Bf.RSIN.
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Witold-Stanislaw Zacharewicz, Synthesen in der Myrtenolreihe. Der Inhalt der 
Arbeit ist teilweise schon von DuPONT u. ZACHAREWICZ (C. 1934. II. 1452. 1935.1. 79.
II. 374) mitgeteilt worden; die fruheren Verss. werden durch Unterss. iiber die Einw. 
von R-MgX-Verbb. auf Myrtenal u. iiber die Kondensation von Myrtenal mit Aldehyden 
u. Kctonen erweitert. Zu den friiher referierten Arbeiten ist folgendes nachzutragen:
l-Myrtenól, aus 1-Pinen, Kp.u 111—112,5°, [<x]D =  —42,73°, nD20 =  1,4960, D.°0 0,9852. 
d-Myrtenolbenzoal, aus d-Myrtenol u. Cf,H5-COCl in Pyridin. Kp.8 102,5—104°, [a]t) =  
+45,32°, no21,5 =  1,4957, D.2020 0,9740. R a m a n -Spektrum s. Original. l-Myrtenól- 
acctat, aus 1-Myrtenol, Acetanhydrid u. Na-Acetat. Kp.38 134,5—135,5°, ja]D =  
—41,95°, D.2O20 0,9892, nD‘-° =  1,4753. 1-MyrtenylcMorid, aus 1-Myrtenol u. PC15 in 
PAe. Kp.15 112°, [a]D =  —29,2°, nD2° =  1,4985, D .2°2„ 1,1986. — d-Myrlenal, aus 
d-Myrtenol u. Cr03 in Eg. Kp.14 98—99°, [a]D =  +17,02°, nD21'5 =  1,5026, D.2°-520 5
0,9870. l-Myrtenal, Kp.31115,5—117°, [a]D =  — 16,72°, nD2° =  1,5034, D.2°20 0,986Ś, 
D-°o 0,9964. d-Myrtcnsdurc, aus d-Myrtenaloxim iiber das Nitril oder aus d-Myrtcnal 
u. Ag20, F. 53—54°, [<x]n =  +51,13° in A. — Die aus akt. Myrtenal mit KMn04 er- 
haltene Pinsaure liat F. 80—81°; die Differenz gegeniiber B a r b i e r  u. G r i g n a r d  

(F. 135—136°; C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 147 [1908]. 599) ist wahrscheinlich auf 
cis-trans-Isomerie zuruckzufiihren. — d-Myrtenylidenaceton, aus d-Myrtenal u. Aceton 
in Ggw. von gesatt. Barytwasser. Kp.2o 158—159°, [a]5771 =  —28,42°, nD20 =  1,5472,
D.2°20 0,9850. RAM AN -Spektrum  s. Original. Das Oxim ist fl., das Semiearbazon 
Ci,H21ON3 hat F. 209—209,5°, [a]5--i =  —23,0° in A. u. ist leiclit oxydierbar. Myrtc- 
nylidenaceton nimmt in Ggw. von Pt in Eg. ca. 6H  auf; das Hc.xdhydrode.riv. hat 
Kp.15 142,5—143,5°, [<x]57n =  +26,18°, nD =  1,4802, D .2°20 0,9472; aus dem RAMAN- 
Spektrum geht hervor, daB die Hydrierung nicht ganz yollstandig ist. — Das bei der 
Autoxydation von Pinen neben Verbenon cntstehende Vcrbenol (Kp.n 99— 100°, 
Md =  +103,35°, nD21 =  1,4922, D .°0 0,9820) ist, wio sich aus dem Verh. bei der 

, t , Fraktionierung u. aus dem Raman-
Spektrum ergibt, ein Gemisch von

1 I nn 11 i, 111 IP5]- ! ois' u- trans-Verbenol (I u. II). —
\ ! x l BeiderOxydationvond,l-Isomyrtanol

mit Cr03 in Eg. wurden geringe 
Mengen eines Aldehyds erhalten, dessen nicht rcin erhaltenes Semiearbazon bei 194 bis 
195° schm. d,l-Myrtanol liefert bei gleicher Behandlung trans-Myrtanalsemicarbazon, 
CuHi»ON3, p. 169-—170°. — Melhylmyrtenylalkohol, aus 1-Myrtenol u. CH3-MgBr in 
A. Kp.13 108—109°, [<x]D =  —40,14°, nD2° =  1,4914, D.2°20 0,9652. RAMAN-Spektrum 
s. Original. Gibt bei der Red. mit H., +  Pt in Eg. Methylisomyrlanylalkohol (cis-Form), 
Kp.12114—115°, [a]5771 = —22,19°, "nD2° =  1,4870, D.2°,0 0,9687; Acetat, Kp.15122,5 
bis 123,5°, [a]577l =  —22,56°, nD21 =  1,4670, D.2°20 0,9749; bei der Red. mit Na in sd. 
Xylol erhalt man Methylmyrtanylcdkohol (trans-Form), Kp.16121—122°, [oc]5-71 =  
—19,28°, nD2° =  1,4876, D.2°20 0,9683; Acetat, Kp.18 126—127,5°, [a]5771 =  —16,75°, 
nD21 =  1,4712, D.2°20 0,9750. Die Konfiguration der beiden Formen ergibt sich aus den 
RAMAN-Spektren der Alkohole u. der Aeetate. — Athylmyrtenylalkohol, aus l-Myrtenal 
u. C2H5;MgBr in A. Kp.łg 117,5— 119°, fa]5771 =  —31,72°, nD2°'=  1,4910, D.2°20 0,9616.
i 1 Cr03 in Eg. ein Keton (Kp.]2 130—133°), dessen Semiearbazon bei 192— 193° 

(Zers.) schm. Athylisomyrtanylalkohol, aus Athylmyrtenylalkohol u. H2 +  Pt in Eg. 
Kp.la 119—120°, [<x]d =  —27,44°, nn20 =  1,4871, D.2°20 0,9656. Acetat, mit Acet
anhydrid in h. Xylol, Kp.1? 136—137°, [a]57n =  —27,72°, nD21 =  1,4700, D.2°20 0,9739. 
Athylmyrtanylalkohól, aus Athylmyrtenylalkohol u. Na in sd. Xylol. Kp.14 130— 131°, 
M 5771 =  —23,87°, nD2° =  1,4882, D.2°20 0,9635. Die Red. ist unvollstandig (RAMAN- 
Spektrum). — Phenylmyrtenylalkohol, aus l-Myrtenal u. C6H5-MgBr. Kpn 180— 182°, 
Mkti =  —10,03°, nD21 =  1,5506, D.2°20 1,0465. — Bei der Oxydation von Pinen mit 
Se02 entsteht auBer Myrtenol, Myrtenal u. dem C. 1935- I. 79 erwahnten KW-stoff 
J-;ioHj4auch Nopinen, nachgewiesen durch Oberfiihrung in das Nitrosochlorid u. in 
1'erpinhydrat. Der KW-stoff C10H,., ist Pinadien-(1,5) (III); er gibt in Ggw. von Pt 
niit 2 Atomen H Pinen, mit 4 Atomen H Pinan (Kp.758 163,5— 165°, an20 =  —20,55°, 
Ud19 =  1,4648, D.20;o 0,8607), bei Behandlung mit Na u. A. Pinen u. Nopinen. Die Lage 
der Doppelbindungen ergibt sich aus der Oxydation mit KMn04; man erhalt hierbei 
neben aus beigemengtem Nopinen entstandener Nopinsaure groCe Mengen Oxalsaure, 
eine Saure C10HltO„ =  CH3 • CO • CO • C(CH3)2 • CH(C02H) ■ CH2- C02H (F. 226-227°) 

geringe Mengen neutraler Prodd. (Buli. Inst. Pin [3] 1935. 143—67. Juli/Aug. 
c°l° Normale Superieure.) OSTERTAG.
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Paul Rotheinund, Bildung von Porphyrińen aus Pyrrol und Aldehyden. Bei 
Einw. von Formaldehyd in methylalkoh. Lsg. auf Pyrrol konnte nach mehrwocliigem 
Stehen bei R&umtemp. bzw. 20-std. Erhitzen unter RiickfluB oder 20-std. Erhitzen 
auf 85—90° im geschlossenen GefaB u. Aufarbeitung iiber A., HC1 eine Verb. von Por- 
phyrincharakter isoliert werden. Es liegt wahrscheinlich das Porphin selbst vor; es 
besitzt die HCl-Zahl 3,3 u. krystallisiert in Blattchen. — Das Porphyrin, das aus Pyrrol 
u. Acetaldehyd auf die gleiche Weiso erhalten wurde, scheint ct,f},y,d-Telramdhylporphin 
zu sein, HCl-Zahl 0,075; rhomb. Krystalle; die Cu-Komplexsalze u. dio Hdmine wurden 
dargestellt (Spektren vgl. Original). (J. Amer. chem. Soc. 5 7 .  2010—11. 9/10. 1935. 
Yellow Springs, Ohio, Antioch College.) S ied e l.

Hans Fischer und Walter Schmidt, Teilsynthese des Phdopliytins wid ciniger 
weiterer Phaophorbidcster. 63. Mitt. zur Kenntnis der Chlorophylle. (62. ygl. C. 1936. 
I. 83.) Es ist Yff. gelungen, mittels der Yeresterungsmethodo von EinhORN (Liebigs 
Ann. Chem. 301 [1898]. 95) mit Phosgen in Pyridinlsg. die Einfuhrung des PliytoU 
in Phdophorbid a durchzufiihren. Der erhaltcne Phd-ophorbid a-phylylester erwies sich 
ais Tollig ident. mit analyt. Phaophyłin (F. 129°). Da durch enzymat. Esterspaltung ( 
das teilsyntlict. Ph&ophylin Phdophorbid a lieferte, welchcs methanolyt. zum Chlorin e6- 
trimeihylester aufgespalten werden konnte, ist bewiesen, daC der Eintritt des PhytoU 
am Propionsaurerest stattgcfunden hat. — Weiter wurde in das Phdophorbid a dio 
Cetylgruppe eingefuhrt u. fiir Unterss. iiber die opt. Aktivitat Phdophorbid a in der- 
selben Weise mit d-Borneol u. l-Henthol yerestert. — Ebenso gelang die Verestorung 
von Mesoporphyrin mit l-Menthol u. Celylalkohol. Diese letzteren Ester krystallisiertcn 
im Gegensatz zu den Phdophorbid a-estem. — Wahrend die biochem. Esterspaltung 
bei dem Phytyl-, Oeranyl- u. Celylester des Phdophorbids a gelang, versagto sie bei 
den Menthyl- u. Bomyleslern sowio bei den Mesóporphyrinestern. Damit ist dio Wrkg. 
der Chlorophyllase ais eine relatiy spezif. festgestellt.

V o r s u c h e .  Phdophorbid a-geranylcster, C^Hj.jOsN,, waehsartig, nicht krystalli- 
siert, nach 6-maligem Umfallen aus Chlf.-CHsOH F. 138°. — Phdophorbid a-phylyl- 
ester [ =  Phaophyłin] (Darst. vgl. Original), CE5H740 5N4, 6-mal aus Clilf.-CH3OH um- 
gefallt wachsartige blaugriine Brókchen, F. 129°, Spektrum ident. mit dem des natur- 
lichen Phdophytin a, der Misch-F. zeigt keinc Depression. — Phdophorbid a-cdylesler, 
C51H680 6N4, 8-mal aus Chlf.-CH3OH umgefallt, sehwarzgruner wachsartiger Korper, 
F. 141°. — Phdophorbid a-{l)-menthylester, C4r,H;l0 5Nj. aus Chlf.-CH3OH umgefallt u. 
mit A. extrahiert, schwarzgruncs amoi-phes Pulver, F. 186°, spezif. Drehung [a]!0 =  
—210° (in Aceton). Phdophorbid a-(d)-bornylester, C45H5,0 5Ń,, aus Chlf.-CH3OH um- 
gofallt, mit A. extrahiert, F. 229°, spezif. Drehung [a]20 =  —217° (in Aceton). — 
Mesoporphyrindi-(l)-menthylcster, C34H ,i04N4, mit A. extrahiert, braunrote lanzett- 
fórmige Nadeln, F. 166°. Spezif. Drehung [a]20 =  — 83,2°. — Mesoporphyrindkdyl- 
ester, C66Hi02O4N4, mit A. extrahiert, Spharoidkrystalle, F. 126°. (Liebigs Ann. Chem.
519. 244— 53. Sept. 1935. Miinchen, Techn. Hochschule.) SlEDEL-

Hans Fischer und Adolf Stern, Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Feinstruktur 
des Chlorophylls. 64. Mitt. zur Kenntnis der Chlorophylle. (63. vgl. vorst. Ref.) Die 
Unterss. iiber opt. Aktivita.t des Chlorophylls u. seiner Deriw. (C. 1935. II. 2825) 
wurden fortgcsetzt, u. zwar wurden 38 Verbb. untersucht. Mit Ausnahme des Uro- 
porphyrins aus Muschelsehalen wurde die opt. Inaktmtat der Porphyrine durchweg 
bestatigt. — Purpurin 7-triester ist stark rechtsdrehend; den Purpurinen konimt 
damit entsprechend ihren Rltk. der Dihydroporphyrinring zu u. die Vinylgruppp m
2-Stellung. — Rhodochlorin =  Chlorin f  ist somit ident. mit dem seines Olyozylsaurc- 
restes beraubten Purpurin 7. — Das mit Purpurin 7 isomere Phaoporphyrin cr7 (opt.- 
inakt.) besitzt in 2-Stellung an Stelle der Vinylgruppe den Athylrest. — Fiir Pseudo- 
rerdoporphyrin, das durch Abbau von Purpurin 7 erhalten wird, wird die Konst. des 
Rhodoporphyrins mit Yinylgruppe in 2-Stellung angenommen, besonders da Dihydro- 
purpurin 7 ([a]2(l =  +461° in  A ceton ) bei dem g le ich en  Abbau Rhodoporphyrin liefert. 
Da Rhodochlorin — Chlorin f  opt.-akt. ist ([<x]20 =  —453° in Aceton), das y-C-Atom 
in ih m  aber nicht asymm. sein kann, darf fiir die opt. Aktivitat des Chlorophylls das 
y-C-Atom neben dem C-Atom 10 n ich t mehr lierangezogen werden. D em entsprechend  
iindern Vff. die Strukturformel des Chlorophylls (C. 1935- II. 2825) ab (I), insofern 
sie nunmehr eine Addition von H an die C-Atome 5 u. 6 des Ringes III annehmen. 
Fiir die Fixierung der H-Atomo am Ring IH spricht Tor allem die unterschiedliche 
Stabilitat- des isocycl. Ringes bei Phaoporphyrin a5 u. Phdophorbid. Gcstiitzt wird 
diese Annahme durch die opt. Aktiyitat des Phyllochlorins, dem somit die Formel (U)
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,CH=CH H.C,

^  /C H  P \ f^ \ = = = c ______

H a C fe^ J ęE , CH, H -!-«----- &[-CH.
n  | 111 i CH, H II

I C \  / i --------"CH, COOH
CH, HaCOOC o  
COO-Phytyl II 

O
zukommen muB. — Weit-cr diskutieren Vff. dic Frage nach der Inaktivierung des 
CMorophyUs u. seiner Der i w .,  die immer bei der katnlyt. Hydrierung zu den Leuko- 
verbb. eintritt. Boi Komplexbldg. bleibt in der Chlorophyllreihe die Drehung erhalten, 
ebenso, wenn aus Leukochlorophyllen die Phdophorbidc wieder dargestellt werden. 
Wie die Chłorophyllc verhalt sich auch das Uroporphyrin aus Muschelschalcn; denn 
auch bei ihm ist das Reoxydationsprod. seiner Leukoverb. opt.-akt. In Uroporphyrin 
sind demnach mit groBer Wahrscheinlichkeit Bernsteinsdurereste anzunehmen. — Die 
opt. Unters. von Pseudochlorin pa fiihrt Vff. zu der Annahme, daB in ihm der opt. 
Antipode des Chlorin pe vorliegt. — Aus der Linksdrehung der Deriw. der b-Beihe 
wird schlieBlich geschlosscn, daB die Konst. des ChlorophyUs b ais a-analog anzusehen 
ist, nur mit Fortnyl- statt Afetój/Jgruppe in Kern II. — Spezif. Drehung [a]20: 10-Aceł- 
ozymełhylphaophorbid a =  —- 348° in Ac. =  Aceton, CMorin ee-dimełhylesłerbenzoe- 
sdureanhydrid. — — 125° in Ac.; Dihydroalhylphdophorbid a =  — 195° in Ac.; Isochlorin er  
csler =  — 515° in Ac.; Rhodochlorin =  Chlorin f  — — 453° in Ac.; Dihydrochlorin c6- 
irimdhylester =  —187° in Ac.; Dihydromethylphdophorbid a — —181° in Ac. bzw. 
—90°; Dihydropyrophiiophorbid a — —366° in Ac.; Zn-Salz von Methylphaophorbid a
— —372° in Ae.; Zn-Salz von Pyrophaoplwrbid a — —360° in Ac.; Pyrophdophorbidb 
=  —432° in Pyridin, Dihydromdhylphaophorbidb — —144° bzw. —138° in Ac.; Bi- 
hydropyroph-a-ophorbid b-methylester — —244° in Ac.; Phdopliorbid a Ą- b — —163° in 
Ac.; Rhodin g.-trimeihylester =  —166° in Ac.; Dihydrorhodin g^-trimeUnjlester — —136° 
in Ac.; Cu-Salz von Rhodin g--trimethylcsler =  — 391° in Ac.; Rliodin gs-dimethyl- 
Mler =  —566° in Ac.; Cu-Salz des Rhodin gs-dimUhylester — — 515° in Ac.; Cu-Salz 
des Rhodin gs-dimethylesternitrils =  — 629° in Ac.; Rhodin gr csler — — 428° in Ac.; 
Dihydropurpurin7 =  +  461° bzw. 466° in Ac.; Purpurin7-trimełhylester — 374°
in Ac.; Psev/lochlorin pa-trimethylester —122° bzw. 128° in Ac. (Liebigs Ann. Chem.
520. 88—97. 18/9. 1935. Munchen, Teehn. Hochsch.) S i e d e l .

Hans Fischer, Hans Halbach und A. Stern, Uber Slercobilin und seine optischc 
AktimUU. Neue Analyse ergibt fiir das Slercobilin (freie Saure) die Zus. C,3H4,jOcN., ; 
F. 236°. Da die Formel H-reicher ais dic von Mesobilirubinogen ist, spricht sie gegen 
eine Zugehórigkcit des Słercobilins zu diesem. — Der oxydative Abbau mit H N 03 
ergab niemals Methyldthylmalcinimid. Bei Oxydation mit Cr03 wurde in der Saure- 
fraktion Bemstcinsaurc statt Hdmatinsaure erhalten. — Katalyt. Hydrierung des 
Slcrcobilinhydrochlorids mit kolloidalem Pd in NaOH fiihrte unter Aufnahmc von 
ca. 2,1 H-Atomen zu einem die EHRLICHschc Rk. gebenden Stercobilinogen, das je
doch nicht krystallisierte. Red. in Eg. mit Pd ais Katalysator fiihrte zu einer Auf- 
nahme von 2—4 Molekiilen H. — Red. mit Na-Amalgam ergab eine relativ bestan- 
dige, flockige Leukovcrb. — Die Eg.-HJ-Red. lieferte Pyrrole. — Kupplung mit Diazo- 
benzolchlorid trat bei Slercobilin nieht ein. — Durch Erhitzen des Słercobilins mit Eg.- 
HBr auf 180° konnte es in ein Porphyrin ubergcfiihrt werden, das dcm aus Mesobili- 
rubinogm bzw. Mesóbilirubin auf dieselbe Wciso erhaltenen ahnlich war. Spektrum 
des Porphyrins aus Slercobilin: I. 623,4; U. 576, III. 569, IV. 528, V. 497; E.-A. 435. 
Ber Befund W a t s o n s  (C. 1935. II. 1557), daB Słereobilin nicht ident. ist mit Uróbilin, 
erhalten aus Mesobilirubinogm durch Luftoxydation in Eg.-Lsg., wird bestatigt. — 
Ein entscheidender Unterschied zwischen Słereobilin u. den bekannten Gallenfarb- 
stoffen ergab die Best. der opt. Aktivitat. Das Slercobilinhydrochlorid ist opt.-akt.; 
spez. Drehung [a]5S920 =  —1586 bis 1786° (in Eg.), [a]^,,20 =  — 850 bis 1091° (in 
% ); ebenso das Słereobilin, [aisss20 =  —863° (in Eg.); [a]M020 =  —824° (in Eg.). 
"W Red. zu Leukoyerb. oder aueh beim Losen des Słercobilins in Ammoniak-A.-Zn- 
Acetat tritt Inaktiyierung ein, ebenso mit Uranylnitrat u. Ammoncarbonat. Durch 
Erhitzen des Słercobilins tritt keine Inaktiyierung ein. — SchlieBlich werden ver- 
schiedene Strukturmoglichkeiten des Słercobilins diskutiert. (Liebigs Ann. Chem. 519. 
254—60. Sept. 1935. Munchen, Teehn. Hochschule.) SlEDEL.
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Harry N. Holmes und Werner H. Bromimd, D a rs td lu n g  des B ix in s .  Ca. 250 g 
gepulvertcr Samen von Bixa orellana wurden mit 11/.2 1 k. Aceton 15—20 Min. durch- 
gearbcitct, dunkle Lsg. verworfen, Riickstand so oft mit jo 1 1 Aceton gekocht, bis der 
Verdampfungsriickstand hellgclb war. Vercinigtc Ausziige filtriert, auf ca. 1/10 ihres 
Vol. eingeengt, Nd. mit ca. 1 1 Aceton 1 Stde. gekocht, schnell durch HeiBwassertrichter 
filtriert u. gekiihlt, schliefilich im Kaltegemisch. Das so crhaltene B ix in  bil de te tief 
purpurnc, metallglanzende Krystalle, F. 192°. Rcinausbeute ca. 3,5°/0. (Science, 
New York. [N. S.] 82. 202. 30/8. 1935. Oberlin Coli.) L in d e n b a u m .

Elmer S. Miller, G. Mackinney und F. P. Zscheile jr., D ie  A bsorp tion s-  
spek tren  von a- und fl-C arolinen  u n d  L ycop in en . (Vgl. C. 1935.1. 3544.) Die Absorptions- 
spektren von a-Carotin, /J-Carotin u. Lycopin werden fiir den Wellenbercicli zwischen 
3800 u. 5100 A angegeben. a-Carotin hat zwoi Hauptmaxima bei 4750 u. 4460 mit 
einem Minimum bei 4620 u. eine dritte Bandę bei 4250. /?-Carotin hat zwei aus- 
gcsprochene Maxima boi 4800 u. 4525 mit einem Minimum bei 4700 u. eine deutlichc 
Bando bei 4300. Lycopin zcigt drei deutliche Maxima, bei 5050, 4725 u. 4465 mit 
Minima bei 4900 u. 4550 A. (Plant Physiol. 10. 375—81. April 1935.) L inser.

Laszló v. Cholnoky, E in  neuer P o lycn farbslo ff m it L y c o p in sp e k lm m . Erwcitertc 
Fassung der C. 1935. II. 1557 referierten Arbeit. (Magyar chem. Folyóirat 41. 117—119. 
Sept. 1935. Pecs, Ungarn, Chem. Inst. d. Univ. [Orig.: ung.; Ausz.: dtseh.]) S a i l e r .

S. Kuwada und T. Joyama, U ber d ie  3 -cpi-O xyallocholansaure. D ie  Chromsdure- 
o x yd a tio n  von  3-epi-D ihydrocholcslerinacela l. I. Bei der Oxydation von 3-ep i-D i-  
hydrochólęsterinacetat mit Cr O., nach IluziCKA (C. 1934. II. 2696) konnte aus der sauren 
Fraktion eine O xysau re , C2lH,10O3. F. 214° (korr.), isoliert werden, die mit der 3-O xy- 
ollocholansaurc  (W ieL A N D , C. 1932. II. 3723) ident. ist. Ihrem Ursprung entsprechend 
ist sio ais 3-epi-O xyallocholati$aure  zu bezeichnen. D eriw .: A ceta l, C20H42O4, F. 199,5° 
(korr.); M cthylestcr, C^H^Oj, F. 164,5° (korr.); A ceioxym ethyIestcr, C2,H440 4, F. 148° 
(korr.); K etosau re, C^H^O;,, F. 187° (korr.). (J. pharmac. S oc. Japan 55. 183—84. 
Sept. 1935. Osaka, Firma Takeda-Chóbei. [Nach dtseh. Ausz. ref.]) SlEDEŁ.

H. J. Lewis, G. R. Ramage und Robert Robinson, Versuche zu r  Synthcsc  
slerinahnliclicr S ubstanzen . IV. E in ige  C hrysenderivatc. (III. vgl. C. 1936. I. 84.) 
Die Verss. von Teil I (C. 1933. II. 1037) werden fortgesetzt. Die beschricbenen Verbb. 
werden analog aus /?,y-substituierten Adipinsiiurcn dargestellt. Es entstehen Stereo- 
isomere der a- u. b-Reihe, entsprechend der m eso- u. der rac.-Form der Sauren. — 
Das Prod. der Einw. yon CH3MgJ auf c is -2 ,ll-D ik e lo -l,2 ,9 ,1 0 ,ll ,1 8 -h e x a liy d ro c h ry se n  
lieC sieli durch Oxydation an der Luft in 2 ,11-D im ethy lchrysen  iiberfuhren.

V o r s u e h e. f},y-Di-p-anisyladipinsauredimethylesler-b, Cn Hu0 6, aus p-Methoxy- 
zimtsauremethylester (vgl. 1. c.), Kp.14 285°, aus wenig Methanol Prismen, F. 67°. — 

f},y-Di-p-anisyladipinsaure-b, C'20/ / 22Oe, aus verd. Methanol 
Prismen, F. 180°. — 2,1 l-Dikelo-5,I4-dim-e(hoxy-1,2,0,10,11.1S- 
liexahydrochrysen-b, C20i / 18O4, daraus analog dem a-Isomeren 
(1. c.), aus Butanol Tafeln, F. 220°, Darst. gelang auch aus der 
rohen Saure. — 5,14-Dimethoxy-l,2,9,10,ll,18-hexahydrochnj- 
sen-(b), C2„J1220 ,. daraus nach CLEMMENSEN, nach Vakuum- 

dest. aus Butanol u. A. Tafeln, F. 140— 141°. — fi,y-Di-vi-anisyladipinsaiiredim£thyl- 
ester-a, C2a/ / 260 6, aus m-Methoxyzimtsauremethylester nach OoMMEN u. VoGEL 
(C. 1930- II. 3141) (der ais Hauptprod. gebildete m-Anisylpropionsauremcthyleslcr, 
Gn Hu0 3, Kp.12146°, wurde durch Dest. entfernt), aus dem Riickstand mit A. 
kiystallin, Prismen aus A., F. 139,5°. — fi,y-Di-m-anisyladipinsaurc-a, C20/ /22O6, 
kleine Prismen, F. 247—248°. — 2,ll-Dikelo-6,15-dimethoxy-l,2,9,10,ll,lS-hexahydro- 
chryeen-a, C20HuOi , daraus durch Erhitzen mit 90°/oig. H2S04 auf 100°, neutraler 
Anteil gibt aus Acetanhydrid rechteckige Tafeln, F . etwa 350°. — 6,15-Diinetlioxy- 
l,2 ,9 ,1 0 J l,lS -h e x a h y d ro c h ry se n -a ,  C'20/ / 22O2, daraus nach CLEMMENSEN in Ggw. von 
Anisol, aus Eg. Prismen, F. 159°. —  m -p -D io xyin elh ylen zim tsdu rem ełh ylestcr, C n H li)O v  
durch Kondensation yon Piperonal mit Methylacetat durch Na-Pulver, Tafeln aus 
Methanol. F . 133— 134°, ist nicht ident. mit dem von F e u e r s t e i n  u . HEIMANN 
(Ber. dtseh. chem. Ges. 34 [1901]. 1469) aus ihrer m,p-Dioxymethylenzimtsaure er- 
lialtenen Ester vom F . 68—69°. Red. mit amalgamiertem Al in Essigester lieferte 
ausschlieClich m ,p-D ioxym ethylenhydrozim -tsauren ie thylester, Kp.13 165— 170°,
aus A. Prismen, F. 34— 35°. —  m ,p-D im eth oxyzim tsdu rem eth y lester , C l J J l i 0 4, aus 
Veratrumaldehyd u. Methylacetat mit Na, Kp.20 200°. — m,p-Dimethoxyhydrozimtsaurc- 
viethylesier, C12/ / 160 4, daraus mit amalgamiertem Al in A., Kp.12 175—180°, Tafeln,
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F. 37°. — P,y-Di-7n,p-dimethoxyphenyladij)i7isaurędimethylesler-a, C2lH3(lOR, aus dom 
Dcst.-Riiekstand des yorigen, Nadelchen aus Butanol, F. 184°. — p,y-Di-m,p-dimeth- 
oxyphcnyladipinsdure-a, C22H26Os, Nadelchen aus Eg., F. 255°. — 2,ll-Diketo-5,6,13,14- 
tdramdhoxy-l,2,9,10,ll,18-hexahydrochrysen-a, C22H220 6, daraus mit 80%ig- H2SO., 
bei 100°, Blattehen aus Acetanhydrid, swl., F. 330° (Zers.). — S,0,13,14-Tctramethoxy- 
l,2,9,10,ll,18-hexaJiydrochrysen-a, C'22/ /260.,, daraus nach CLEMMENSEN ( +  Anisol!), 
rhomb. Tafeln aus Eg., F. 204°. — 2,11-Dimethylchrysen, C20H26, aus cis-2,ll-Diketo- 
hcxahydroehryscn (in geringerer Ausbeute auch aus der trans-Verb.) mit CH3MgJ in 
Bzl.-A., nach Zers. mit verd. H2SO., der Autoxydation iiborlassen, Prismen, F. 237°, 
liefert Vcrb. mit 1,3,-5-Trinilrobenzol, C2QH20 +  C\H3OeN3, in orangeroten Nadeln, 
F. 222°, u. ein Styphnat vom F. 207°; diese Vcrbb. sind bestandiger ais die des 
Chrysens; cin Pikrat wurde nicht erhalten. (J. chem. Soc. London 1 9 3 5 . 1412 bis

Robert Robinson und P. C. Young, Versuche zur Synthcse steńńdhnliclier Sub- 
stanzen. V. Kondensation von Phenylbernsleinsaurcanhydrid mit Veratrol durch Alu- 
miniwnchlorid. Phenylbernsteinsaureanhydrid (I) u. Veratrol (II) kondensieren sieli 
durch A1C13 in 84%ig. Ausbeute zu P-Vcralroyl-v.-phenylpropionsaurc (III); dic iso- 
mere /9-Phenylverb. wurde dabei nicht erhalten, wahrend aus I u. Bzl. P-Phcnyl-P'- 
benzoylpropionsdure entsteht (ANSCHUTZ, Liobigs Ann. Chem. 3 5 4  f 1907]. 150). Dic 
Konst. von III wird durch Synthesc ihres Mcthylesters aus II u. /?-Carbmethoxy-a- 
phenylpropionylchlorid (IV) bewiesen. III wurde nach Red. der Ketogruppc zu
6,7-Dimethoxy-2-plienylletralon-(l) (V) cyclisiert. V lieferte mit Bromessigcster nacli 
Ke f o r sia t z k y  den Ester YI, der indessen nocli nicht zu einem Chrysenderiv. cycli
siert werden konnte.

V e r s u e Ii e. P-Vcralroyl-a.-phenylpropionsdure, GlsHwOs (III), 4g  I u. Cg II 
zur Lsg. von 7,5 g AlCIa in 15 ccm Nitrobenzol, aus Bzl. Blattehen, F. 142—143°, wl. 
nur in CS2, PAe. u. li. W. — 6-Nitroverb. von III, C^Il^O-N, aus III mit H N03, aus 
A. hellgelbe Nadeln, F. 176— 179°. — Methylester von III, Ó19/ /20O5, mit methanol. 
HC1 oder aus II u. IV mit A1CI3 in sd. CS2, Prismen oder hexagonale Tafeln aus 
Methanol, F. 100— 100,5°, liefert mit Piperonal u. Alkali ein (oliges) Kondensations- 
prod. — y-Vcralryl-a.-phenylbuttersdure, Ou H20OĄ, aus III nach CLEMMENSEN, F. 83°.
— 6,7-Dimethoxy-2-phenyltdralon-[l), ClsHls0 3 (V), daraus durch sd. 80°/oig. H2S 04, 
aus Methanol Prismen, F. 140—141°, gibt kein Piperonylidenderiy. — 6,7-Dimełhoxy- 
'~-phcnyl-3,4-dihydronaphthyl-l-essigsdureathylester, C22H2lOi (VI), V mit BromcSsig- 
ester u. Zn in Bzl. 23 Stdn. kochen, aus Aceton-Methanol flachę Prismen, F. 159 bis 
161,5°, laBt sich zu einer festen Saure yerseifen, dereń Lsg. in Soda keinen Nd. mit 
Bromwasser liefert; sie ist also offenbar {i,y- u. nicht a,/?-ungesatt. (J. chem. Soc. 
London 1 9 3 5 . 1414—16. Okt. Oxford, Univ.) L u ttr in g h a u s.

Robert Robinson und James Walker, Versuche zur Synthesc steńndhnlichcr 
oubslanzen. VI. Da p-Methoxyphenylbernsteinsaureanhydrid nicht so glatt mit 
Vcratrol zu kondensieren war wie dio einfachc Phcnylyerb. (vgl. vorst. Ref.), wurden 
uicse Wege zuruckgestcllt u. Synthesen von Phenanthrenderiw. naeh D ie ls -A ld e r  
yersucht. a-VinyInaplithalin reagierte nicht mit Maleinsam'canhydrid (I). Das 1-Vinyl-
3,4-dihydronaphthalin, das sicher I addieren wiirde, konnte durch B ou veau lt-B lan c-  
Red. aus dem Ester nicht erhalten werden, weil dabei die p- an C3—C, hy'driert 
wurde unter Bldg. von Tetralylathanol (II). Auch waren Vcrss. (mit A. R. Todd) 
zur Einfiihrung der „angularen" Methylgruppc nach dem DIEI. s - A LD FJ t sc h c 11 Prinzip 
Dfigatiy; l-Methvl-z] 1-cyclohe.\en-3-on reagierte weder mitButadien noch mitHexatrien. 
Wiederum ein anderer Weg wurde yersucht vom Ester III aus, der aus Naphthylathyl- 
juagnesiumbromid u. 2-Methyl-2-carbathoxycyclopentanon dargestellt wurde. III 
konnte aber nicht zu dem gewiinschten tetracycl. Prod. IV cyclisiert werden. — Zum 
Studium der Ringschliisse von 1,5-Diketonen wurde 2-Formylcyclohexanoncnolmethyl- 
ather mit Natracetessigester zu V kondensiert, das durch Na-Athylat zu «r-2-Oxy- 
tetralin-3-carbonsaure (VI) cyclisiert werden konnte. VI wurde yon SCHROETER 
(Liebigs Ann. Chem. 4 2 6  [1922]. 147) durch KoLBE-Synthese aus ar-/?-Oxytetralin

1414. Okt. Oxford, Univ.) L u t t r i n g h a u s .
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erhalten; dic Richtigkeit der von ScHROETER angenommenen ungewohnlióhen Sub- 
stitution an C, ist also bewiesen. h ,c  COOCHa

-  ' H»C COOCH,

n n -
OH. -CH.OII H,0  HO-C CHs
1 L 1 lCH,— CHs 

III

VI
^  HIOOH

V e r s u c h e .  f}-{a-Tetralyl)-dthanol, C12/ / 10O (II), 3,4-Dihydro-l-naphthylessig- 
ester (v. Braun, Ber. dtseh. chem. Ges. 55 [1922]. 3672, Ausbeute von Vff. verbessert) 
in 4 Teilen abs. A. losen u. rasch zu auf 160° erhitztem Na geben, Kp.n 158—160°. — 
2-Naphthyltithyl~l-methylcydopenta7i-2-ol-l-carbonsduremelhylesler, C'20HuO3 (III), aus 
Naphthylathylmagnesiumbromid u. Methylcyclopentanoncarbonsaureathylester (bei 
der Darst. dieser Verbb. Ausbeute auf allen Stufen verbessert, siehe Original), dic 
Fraktionen vom Kp.M 200—230° mit methanol. KOH yeraeift, Dinaphthylbutan mit 
A. aus der alkal. Lsg. entfernt u. wieder fraktioniert. Hauptfraktion mit Diazomethan 
vcrestert liefert III, Kp.0l., 206—214°, gibt mit wss. Methylamin ein Mełhylamid, 
C^H^O^N, feine Nadeln aus Bzl.-PAe., F. 100°. — 2-Melhoxymethyhnciyclohexanon, 

15,8 ccm Dimethylsulfat zu Lsg. von 21 g 2-Formyleyclohexanon u. 9,3 g 
KOH in 150 ccm W. geben, 12 Stdn. schiitteln, A.-Extrakt rasch mit 2°/0ig. NaOH 
wasehen, Fraktion vom Ivp.13 75—80°, sehr zersetzlich unter Griinfarbung, entbielt 
etwa 50% (Methosylbest.!) der gewiinschten Verb. — ar-2-Oxytelralhi-3-carbonsaure, 
Cn Hn0 3 (VI), daraus mit Natracetessigester in A., nach 2 Tagen ansauern, mit A. 
ausziehen, fraktionieren, zahes Ol der wahrscheinlichen Formel V, das keine unmittel- 
bare Bk. mit FeCl3 gab, mit Na-Athylat 1/2 Stde. bei Zimmertemp. u. 2 Stdn. bei 
100° lassen, lieferte VI aus Eg. in Tafeln, F. 178°. (J. chem. Soc. London 1935. 1530 
bis 1533. Okt. Osford, Univ.) L u ttr in g h a u s.

William Sage Rapson und Robert Robinson, Versuchc zur Synthe.se slerin- 
iihnlicher Subsianzen. VII. 1 -Methyl-A 2-cyclopentenyl-l-methylchlorid (IV), dessen 
Synthese vom 1-Methylcyclopentanonearbonsaureester aus gelang, lieC sich auf keine 
Weise glatt mit Acetessigester kondensieren. Es entstanden fast ausschlieClich niedrig- 
sd. Prodd. Zur Aufklarung diente die W.-Abspaltung aus dem entspreehenden Alkohol 
(ii); dabei entstand ein KW-stoff vom Kp. 112°, den wahrscheinlich die Konst. (III) 
eines Dihydrotoluols zukommt, da er leicht in D eriw . des Toluols iibergeht. — Auch 
der Vers., l-Methyl-A2-cydopenten-l-carbonsaureesler (I) mit y-m,-Methoxyphenylpropyl- 
inethylketon (V) (Darst. siehe unten) zu einem /3-Diketon zu kondensieren, gelang nicht. 
— Der Ester VI (vgl. C o o k  u. L i n s t e a d ,  C. 1934. II. 3932) liefi sich stufenweisc 
zur im?tó-Dicarbonsaure VII hydrolysieren. VII liefert ein Jro/w-Anhydrid, das bei 
240° in die cis-Form iibergeht. VII laBt sich durch H2SO., zur trans-Ketosdure VIII 
cyelisieren, die sich auch in eine cw-Saure umlagern laBt. Der Methylester von VIII 
kondensierte nicht mit Bromessigester u. Zn, u. bisher konnte der Ring C der Sterine 
hier noeh nicht eingebaut werden. Durch SOCI2 geht VIII in das Lacton IX iiber (die 
cis-Form liefert analog das cw-Lacton), dessen Ringskelett dem Sterintyp ahnlich ist. 
Krystallograph. Unters. im Original. IX ergab bei katalyt. Hydrierungkeingesatt. Lacton, 
sondern unter Aufnahme von 2 Moll. H2 die DesoxysaureX”. Zur Hydrierung von Enol- 
lactonen vgl. J a c o b s  u. S c o t t  (C. 1930. II. 3738). — Weiterhin wnirden einige Phen- 
anthrenderiw. nach PsCHORR synthetisiert. Bemerkenswert ist, daB sich aus 2-Amino- 
S-methoxy-a.-(m-methoxyphenyl)-zimtsdure neben der zu erwartenden 2,7-Dimethoxy- 
phenanthren-9-carbonsdure vornehmlich die isomere 2,5-Diniethoxyverb. bildet. — AuBcr- 
dem wird die Darst. einiger Cyclopentanderiw. mit langen Seitenketten beschrieben.

V e r s u c h e .  l-Methyl-A2-cydopentcn-l-carbonsdureathylester, C9HllO„ (I), nach 
DlECKMANN durch Red. aus dem Ketoester mit Na-Amalgam zum Oxyester, jedoch 
blieb die Red. unvollstandig. Das Gemisch wurde zur W.-Abspaltung mit P«05 in Bzl. 
gekocht, Fraktion vom Kp.n  70—71° war reiner I, im Riickstand war Ketoester. — 
l-Methyl-A2-cydopenten-l-carb<msdure, C-H10O2, Kp.u 110°. — 1-Methyl-A'2-cydopenten■ 
1-carbinol, C.Hn O (II), aus I nach B o u y e a u l t -B l a n c , Kp.;c<, 162—165°, gibt ein 
p-Nitrobenzoał, F. 67°. — l-Hethyl-A2-cydopentenylmethylMorid, C,HnCl
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(IV), aus II mit PC15 in PAe., Kp. le 40—56°, Cl-Geh. etwas zu niedrig. Kondensierte 
mit Natraeetessigester nur in Ggw. von Na J, aber auch da mit geringer Ausbeute 
an hochsd. Prod. vom Kp.0>2 105—125°. Auch das p-Toluolsulfonat von II reagicrte 
nur schlecht. — II gab durch Kochen mit KHS04 in schlechtcr Ausbeute den K ff-  
stoff III vom Kp. 112°, der durch tJbcrfiihrung in 2,4-Dinitrotoluol u. Pentabrom- 
toluol identifiziert wurde. — m-Methoxybenzylalkohol, CsH10O2, m-Oxybenzaldehyd, 
gel. in 10%'g- NaOH, elektrolyt. mit 4 Amp. reduzieren, mit NaOH u. Dimethylsulfat 
in der Kaltc schutteln, Kp.12 125°, im Riickstand war m,m'-DimetJioxyhydrobenzoindi- 
meihyUUher, ClsH,ź2Ot, aus verd. A. oder Eg. Prismen, F. 112—113°. — m-Methoxy- 
phenylcssigsaurcałhylcster, CnHltOa, Alkohol mit SOCI2 in Pyridin ins Chlorid ver- 
wandeln, dieses mit KON +  NaJ in A. kochen, Nitril mit H2S04 +  A. kochen, Aus
beute fast quantitatir. — in-Mclhoxyphmyltithanol, C0ff12O2, daraus naeh B0UVEAULT- 
B l a n c , Ausbeute schlecht, Kp.J2 135—137°. — m-Melhoxyphenyldthylchlorid, C9"Hn OC), 
daraus naeh DARZENS, Kp.14 128—130°. — m-Methoxyphenylałhyljodid, CfjHllOJ, 
daraus mit NaJ in A., Kp.15 147—155°. — /)-m-Melhoxyphenyldlhylacetessigesłer, 
ClsH2riOi , daraus mit K-Aeetessigester in Toluol, Kp.2 180°. — 5-m-Methoxyphmyl- 
1>entanon-{2), Cn H1BOs (V), daraus durch Schutteln mit k. verd. NaOH, Waschen mit 
A., Ansauern, Ausathern u. C02-Abspaltung aus der /3-Ketosaure durch Erwarmen 
mit verd. HC1, Kp.ls 168°. Semicarbazon, Cn Hle0 2N3, E. 109°. — 1-Cyancydopenlen, 
C,Ił.N, aus Cyelopentanoneyanhydrin mit SÓC12 u. Pyridin in A., Kp.15 69°, Ausbeute 
75%. — lrans-(2-Carbathoxycydope7ityl)-cyanessigesłer, G13HlaOtN, daraus den Athyl- 
ester herstellen u. mit Cyanessigester kondensieren, Ausbeute besser ais von COOK 
u. LlNSTEAD (1. e.) angegeben. Kp.j 146°. — (J}-Phenylałhyl)-{lrans-2-carbalhoxy- 
cydopenłyl)-cyanesigesler, C21/ / 2;04A7 (V7!), dieses mit K-Pulyer in Toluol bis zur Lsg. 
erhitzen, /3-Phenylathylbromid zugeben u. 8 Stdn. kochen, Kp.4 195—200°, nicht ganz 
einheitlich erhalten. — (fS-Phmylathyl)-(-trans-2-carboxycydopentyl)-cyanessigsaure, 

daraus durch 6-std. Kochen mit 25°/0ig. alkoh. KOH, rechteckige Prismenaus 
Eg., E. 210° (Zers.). — a-(trans-2-Carboxycyclopentyl)-phcnyUniUersaure, Cu H2aOĄ (VII), 
daraus durch 7-std. Kochen mit 60%'g- H2S04-Eg., farblose Prismen aus Eg., F. 160 
bis 161°. — (x-(łrans-2-Carboxycydopenlyl)-y-phenylbiittersdureanhydrid, Cu Hu Os, aus 
ATI durch Kochen mit Acetanhydrid, glanzende Blattchen aus Lg., F. 112°, gab bei 
Verseifung VII zuriick. — a.-(cis-2-Carboxycyclopentyl)-y-phenylbutlersaurc, C16/ / 20O4, 
daraus durch V4-std. Erhitzen auf 240° u. Verseifung mit verd. NaOH, farblose Prismen 
aus Eg., F. 133°, Depression mit VII. — f}-(trans-2-Carboxycydopentyl)-tz-iej,ralon, 
C16H180 3 (VIII), aus VII durch 3-std. Erhitzen mit 85%ig. H2S04 auf 100°, Blattchen 
aus Eg., F. 164—165°. — ft-(cis-2-Carboxyc,ydopentyl)-y.-tetmlon, CleHls0 3, daraus 
durch 8-std. Kochen mit Acetanhydrid -f- Na-Aeetat, hexagonal aussehende Prismen, 
F. 155—156°, Depression mit VIII. — p-{trans-2-Carbme-thoxycydopmtyl}-a.-tetralon, 
C11H20O3, aus VIII mit Diazomethan, aus Methanol Blattchen, F. 45°. —- fi-(trans-2- 
carboxycydopentyl)-3,4-dihydro-a.-naphlhollacton, C10/ / 16O2 (IX), aus VII mit SOCl2 in 
Chlf., aus PAe. u. Essigester Nadeln, F. 162°. — j}-(cis-2-Carboxycydopentyl)-3,4-di- 
hydro-tx-napTithollaclon, CuHu0 2, analog, Rhomboeder aus PAe., F. 66°. — fl-(lrans-2- 
Carboxycydopentyl)-letralin, Clr'//20O2 (X), aus IX mit Pd +  SrC03 -f H2 (2 atu) in 
Essigester, Nadelbuschel aus PAe., F. 107°, sodaloslich. — 2-Chlor-A 1-cydopenten-
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carbonsaureMjiylesUr, CgHn0 2Cl, aus Cyclopentanoncarbonsaureester mit PC15 in PAc., 
Kp.12 96°. — 2-Chlcr-A1-cydopente7icarbo7isa‘ure, GeH70 2Gl, dabei ais Nebenprod. aus 
den alkal. Wasciiwi-ssern, Nadeln, I 1. 115— 116°. — m-Bcnzyloxybcnzaldchyd, CltH120 2, 
aus m - Oxybenzaldehyd, Na u. Benzylchlorid, Ivp.20 2 1 5—2 1 8°, Tafeln aus A., 
F. 54°. — m-M(thoxybe7izylid-enphc7iylisoxazolon, C21/ / n0 3iY, daraus mit Hippur- 
saure in Acetanhydrid, aus Eg. gelbe Nadelchen, F. 129°. — m-Benziylozyphenyl- 
brenzłraubensdure, C1$HuOt , daraus durch Kochen mit 10°/0ig. NaOH, Benzoesaurc 
mit S 0 2 ausfallcn, Filtrat mit HC1 kochen, unrcgelmaCige Prismen, F. 145°, zersctzlich.
— vi-Bcnzyloxyphenylessigsaure, CuHu0 3, daraus mit H20 2 +  Alkali, Blattchen, 
F. 126°. — 2~Nitro-5-methoxy-cc-(i7i-be7izyloxijphe7iyl)-zimtsaure, C23HnOBN, trocknes 
Na-Salz daraus mit 6-Nitro-3-mcthoxybenzaldehyd (XI) in Acetanhydrid 24 Stdn. 
auf 100° erwarmen, aus Bzl. gelbe Prismen, F. 148°, hat 1/2 Mol. Krystallbenzol. —
2-Ami7io-ó-nizłlioxy-a.-(7n-be7izyloxyphenyl)-zimtsaurc, C23HnOtN, daraus mit FeS04 u. 
NH3, farblose Blattchen aus verdi A., F. 137°. — 2-Nilro-5-methoxy-a.-(m-mcthoxy- 
phe7iyl)-zimlsaure, C^H^O^N, Na-m-methoxyphcnylacctat mit XI in Acetanhydrid 
24 Stdn. auf 100° erwarmen, gelbe Nadeln aus yerd. A., F. 148°. — 2-Amino-5-methoxy- 
a.-(77i-methoxyphmyl)-zimlsdure, C17/ / 170,iV, (XII), daraus mit FeS04 +  NH3, F. 185°.
— 2,7-Di77ieihoxyphenanthreTi-9-carbo7isdure, G17HuOt (XIII), Lsg. von XII in verd.
NaOH langsam zu uberschiissiger S%ig. H2ŚO., geben, langsam diazotieren, nach
12 Stdn. mit Na2C03 neutralisieren u. auf 50° erwarmen, ansauern, blaCgelbe Prismen 
aus viel Eg., F. 265°. — 2,5-Di77iclhoxyphenanthren-9-carbo7isaure, (XIV), aus
der Mutterlauge von XIII, lange blaCgelbe Prismen aus wenig Eg., F. 191°. — 2,7-Di- 
inethoxyphe7ia7ithren, Cn HH0 2, XIII mit „Kupferchromit“-Katalysator in Chinolin 
2V2 Stdn. auf 230° erwarmen, in yerd. HC1 gieCen, farblose Tafeln aus Pyridin, F. 169 
bis 170°. Pikrat, rote Nadelchen, F. 144°. — 2,7-Dioxyphenantlvrm, Cn H10O2, daraus 
mit HJ-Eg., farblose Nadeln aus verd. Eg., F. 264° (Dunkelfarbung). — 2,5-DiTMth- 
oxypliemnthre7i, Cu Hu0 2, aus XIV analog, aus Eg. Nadeln, F. 117°. Pikrat, orangc- 
rote Nadeln, F. 154—156°. — 2,5-DioxyphmanthreTi, GltHl0O,, aus Xylol Prismen, 
F. 180°. Diacctat, CisH^Oj, farblose Platten aus verd. Eg., F. 144°. — 2-Metliyl-5,6- 
(l,2-naplitho)-y-pyra7i, CltHl20, ais Nebenprod. bei der Darst. des /?-2-Oxy-l-naphthyl- 
athylmethylketons (M i l l e r "u . R o b in s o n , C. 1 9 3 4 . II. 3954), Kp.16190°, F. 44—45°, 
autoxydiert an der Luft, liefert mit P0C13 +  Chloranil ein Pyryliumsalz. — l-7i- 
Ociylcydopc,7ita7i-2-o7i-l-carbo7isaureathijlcster, CleH2s0 3, aus K-Cyclopentanoncarbon- 
saureester u. n-Octylbromid in sd. Nylol, Kp.j 157—165°. Semimrbazcm, C17/ / 3103iV3, 
Nadelchen aus A., F. 117°. — (x.-7i-Octyladipi7isaure, daraus mit sd. Baryt-
laugc, Prismen aus PAe., F. 74°. — 2-n-Oct7jlcydope7itanon, C13H2iO, daraus durch 
Dcst. bei n. Druck, Kp.u 135—138°, hat starken Camphergeruch. Semicarbazoii, 
CUH210N 3, F. 183°. — 2-7i-Odylcydope7itanol, C13H20O, aus dem Keton mit Na u. A., 
Kp.23 161°. -— 2-n-Octyl-l-bro77ipe7ita7i, C\3FI2SBr, daraus mit HBr +  Eg. bei 80°, 
Kp.s 135—140°, liefert bei allen Kondensationsrkk. 7i-Octylcyclopc7ite7i, C]3̂ 21, Ivp.12125 
bis 128°. — 2-(f3-Carb77icthoxypropio7iyl)-l-n-octyl-A1-cydopenten, ClsŃ30O3, Gemisch 
des KW-stoffes mit Bemsteinsaurehalbesterchlorid langsam zur Lsg. von A1C13 in 
CS2 bei 0° geben, nach 12 Stdn. noeh 3 Stdn. kochen, mit yerd. HC1 zers., in Diathyl- 
anilin 3 Stdn. auf 180° erwarmen, Kp.x 173— 177°, nd15 =  1,4812, Ausbeute schlecht, 
bei Verwendung von SnCl4 noch geringer. Mit R. H irt: EnollactoJi CsH10O2 (XV), 
cntsteht an Stelle des Saurcchlorids beim K o ch en  v o n  C yclopentanonpropionsaurc  
mit Acetylchlorid, Kp.17 116— 117°, farbloses 01, addiert Brom, unl. in k., 1. in h. 
Alkali. — Cydope7ila7io!-2.(]-propionsaurelacton, CsHl20 2, aus der Ketosaure mit Na 
u. A. die Oxysaure darstellen, diese auf 180—200° erhitzen; Kp.ia 138—139°, hat Eigg- 
eines (5-Lactons. Nicht darstellbar durch Red. von XV. — 2-Chlo/'cydope7ita7i-]-fi- 
piopio7isduredthylester, (JwHl-02Gl, daraus mit PC15 bei 130° u. Nachbehandlung mit 
A., Kp.15 125— 127°. — Cydope7>ien-l-f!-propio7isaurcathylester, Cl0HuO2, daraus durch 
sd. Diathylanilin, Kp.19 102—103°. — y-Phenylpropylvwlhylketon, CnIIuO, durch 
Spaltung von (/J-Phenylathyl)-acetessigester mit sd. 10%'g- HC1. — l-Methyl-3,4- 
dihydronaphłhali7i. C10H12, daraus mit 85%ig- H2S 04 bei 0°, dann bei Ziminertemp.. 
Kp.j, 107—108°. (J. chem. Soc. London 1 9 3 5 . 1533—43. Okt, Oxford, Uniy.) LiiTT.

Adolf Butenandt und Gerhard Schramm, Ober l-Oxo-l,2,3 ,4-telrahydrophcn- 
a7iihrol-(7). Auf dem durch die Formelreihe I—IX wiedergegebenen Wege gelang es,

*) Siehe auch S. 588, 592.
**) Siehe nur S. 583, 669.
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das l-Oxo-l,2,3,4-telrahydrophenanthrol-(7) (IX) darzustellen. Boi der physiol. Priifung 
im A L L E N -D oiSY -T est an der kastrierten Maus erwies sich das Praparat mit einer 
Gesamtdosis von 9 mg (yerabreicht in 6-maliger Unterteilung im Verlaufe yon 56 Stdn., 
gel. in Sesamol) ais vollig unwirksam, ebenso sein Methylather mit 2 mg bei einmaliger 
Injektion. Bemerkenswerterweise konnten Vff. auch die yon C o o k , D o d d s  u . H e w e t t ,  
(C. 1 9 3 3 . I. 2424) beim 1-Oxotetrahydrophenanthren festgestellte physiol. Wirksamkeit 
selbst mit 70 mg ais Gesamtdosis (6-fache Unterteilung in 3 Tagen) nicht bestatigen. 

NHa NH* NHs

^  +  0 :Cn-CHa'CHs-C0 -0 -MKJ

HsCO

V e r s u c h e .  l-Acetylamino-6-oxynaphilialin,^ durch Verschmelzen von 1-Amino- 
naphthalin-6-sulfonsiiure (Cl,EVE-Siiure) (I) mit Atzkali bei 310° u . Acetylieren des 
gebildeten Aminonaplithols (II) mit Essigsaureanhydrid in der Kalte; nach einmaligem 
Umkrystallisieren aus A. ist das Prod. fiir die Weiterverarbeitung geniigend gereinigt, 
P. 214°, Ausbeute 36% (vgl. S a c h s ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 3 9  [1906]. 3016). — 1-Acetyl- 
amino-6-methoxynaphthalin, aus yorigem durch Einw. yon Dimethylsulfat u. Alkali in 
der Kalte, nach einmaligem Umlosen aus A., F. 140°, Ausbeute 99%; daraus durch 
Behandlung mit alkoh. HCl 6-Methoxynaphlhylamin-(l)-hydrocMorid, CuH12ONCI, nach 
Umkrystallisieren aus 1-n. HCl lange, faserfórmige Nadeln, F. 205—220° (unter Zers.), 
liefert mit Alkali C>-Methoxy-l-naphthylamin (III), CuHuON, aus Methanol derbe 
Rhomben, F. 74°. — 6-Methoxy-l-naphthonitril, C12H„ON, durch Diazotieren des Hydro- 
chlorids von III u . Umsetzung der Diazoniumsalzlsg. mit einer Lsg. von Cuprocyanid 
bej 60°, nach Dest. bei 15 mm u. 185° u. Umkrystallisieren aus A. P. 79°. — G-Methoxy- 
1-jodnaphthalin (IV), durch Diazotieren des Hydrochlorids von III bei —5° u. Umsetzung 
des Diazoniumsalzes mit KJ, Aufarbeitung nach C o h e n , C o o k , H e w e t t  u . G i r a r d  
(!• c.), Kp.s 175—178°, F. 33“, Ausbeute 55%• Orignardverb. des l-Jod-6-methoxy- 
naphthalins (V). Durch Erwarmen in Joddampf aktiviertes Mg-Pulver ( M e r c k )  wird 
nach Anregung der Rk. mit CH3J in absol. A. nut einer sd. Bzl.-Lsg. des Jodnerolins (IV) 
vereinigt u. die Rk.-Fl. 2 Stdn. auf dem W.-Bade gekocht. y-\G-Mełhoxy-l-naphthyl']- 
P-buiensdure (VI), C15H140 3. a) Durch Kondensation yorst. beschriebener G r ig n a r d -  
Lsg. mit Bernsteinsaurehalbaldehydathylester in absol. A., dabei Abseheidung eines 
Nd. der Additionsverb.; nach Stehen des Gemisches iiber Nacht 2-std. Erwarmen auf 
dem W.-Bade, dann Abtreiben des A. u. weiteres 2-std. Nacherhitzen der Bzl.-Lsg., 
darauf Zers. des Rk.-Gemisches mit Eis u. verd. H2S04, Ausschiitteln mit A. u. Ab- 
trennen der sauren Anteile durch Ausziehen der ath. Lsg. mit Sodalsg.; Umkrystalli- 
sation der aus dem angesauerten Sodaauszug durch Extraktion mit A. erhaltenen Saure 
aus CHjOH u. Chlf., F. 156°. (Mełhylester, C16H160 3, durch Behandlung der Saure mit 
yiazomethan, aus Methanol in der Kalte lange Prismen, F. 60°.) b) Durch Umsetzung 
der GRiGNARD-Verb. V mit dem Mg-Salz des Bernsteinsaurehalbaldehyds (dargestellt 
durch Einw. von 1 Mol CH3MgJ auf die Aldehydsaure in absol. A.); nach 12-std. Stehen 
der Mischung wird der A. yerdampft u. unter Zusatz von etwas absol. Bzl. 6 Stdn. auf 
dem W.-Bade erhitzt; Aufarbeiten des Rk.-Prod. u. Abtrennen der sauren Anteile wie



570  Dj. Natckstoffe: Hormone. Yitaminr. 1936. I.

unter a. Sie bilden ein braun gefarbtes Ol, daraus durcb Behandeln mit wenig Methanol 
YI. Die in den Mutt-erlaugen enthaltcne y-Oxysaure X wurde ais solche niebt isoliert, 
sondern nach Veresterung mit Diazometbnn im Vakuum bei 0,02 mm zwischen 150 u. 
180° dest., wobei ein Gemisch aus dem Methylester der Methoxynaphthylbutensaure 
u. dem Lacton dieser Saure (XI); C15H140 3, in Form eines Óles erhalten wurde; Ab- 
scheiden des Laetons durch Anreiben des Oles mit A. u. Reinigung durch Umkrystalli- 
sieren aus CH3OH u. wss. Aceton, F. 114°, Kp.0,01 160—170°. XI wurde durch 1-std. 
Kochen mit 10%ig- was. KOH gespalten u. die durch Zusatz von H2SO., unter Kiihlung 
gefalltc Oxysaure schnell mit Diazomethan verestert u. der gebildete Ester zur tłber- 
fiihrung in den Methoxynaphthylbutensaureester im Hochvakuum dcst. — y-[6-Meth- 
oxy-l-naphthyl]-lmttersaure (YII), C15H160 3, durch Hydrierung des Esters der ungesatt. 
Saure in Eg.-Lsg. in Ggw. von Pd- oder Pt-Katalysator u. anschliefiende Verseifung des 
Hydrierungsprod., nach Hmkrystallisieren aus Eg., Methanol u. wss. Aceton F. 149°. 
Daraus durch Erwarmen mit Zinntetrachlorid auf 105° 7-3[ethoxy-l-keto-l,2,3,4-ldra- 
hydropherumthren (VIII), C15H140 2, Reinigung durch Hochvakuumsublimation u. Um- 
krystallisieren aus Methanol u. wss. Aceton, glanzende Blattchen, F. 101°, Ausbeute 
68°/o- 7-Oxy-l-keto-l,2,3,4-tetrahydrophenanthren (IX), CltH120 =, aus vorigem durch
3-std. Kochen mit Eg.-HBr, aus wss. A. glitzernde Blattchen, F. 232° (unter leichter 
Braunfarbung). 7-Benzoyloxy-l-keto-l,2,3,4-tetrahydrophenanthren, C21H10O3, durch Um- 
setzung einer Lsg. des Phenanthrols in 10%ig. NaOH mit Benzoylchlorid, aus Eg. 
kleine Nadeln, F. 212°, wl. in Aceton, A. u. A. — Benisteinsaurehalbaldehydathylester 
(vgl. Ca RRIŻRE, Compt. rend. Acad. Sciences 1 5 4  [1912]. 1173), durch Kochen von 
Bernsteinsaurehalbaldehyd (nach W lSLICENUS, BoK LEN u. R e u t h e , Liebigs Ann. 
Chem. 3 6 3  [1908]. 353) mit absol. A. u. Schwefelsaure u. Verseifen des gebildeten Acetals 
mit W. im Bombenrohr bei 120—130°; Semiearbazon, C;HI30 3N3, nach dem Umkrystalli- 
sieren aus W. F. 133°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 2083—91. 6/11. 1935. Danzig-Lang- 
fuhr, Organ.-chem. Inst. d. Techn. Hochschule.) HlLDEBRANDT.

Adolf Butenandt und Alexander Wolff, U ber die Bromierung von Choleslanon 
und Koprostanon: A 1,--Cholestenon-(3). Die bei Unterss. auf dem Gebiete des Progesterons 
u. Androsterons gefundene Regel, nach der bei Einw. yon 1 Mol Brom auf die gesatt.
3-Oxoverbb. der Steringruppe ein Bromatom neben der Carbonylgruppe bevorzugt 
entweder am C2 oder C4 eintritt, je nachdem ob das Ausgangsketon der Dihydro- 
choleslerm- (allo- oder trans-) Reihe oder der Koprosterin- (cis-) Reihe angehórt (vgl. 
B u ten a k d t u . Schmidt, C. 1 9 3 4 . II. 3780; B u ten a n d t u . Mamoli, C. 1 9 3 5 . II- 
3660. 3661) wird durch ein weiteres Beispiel bestatigt. Bei Behandlung von Kopro
stanon mit 1,05 Mol Brom in Eg.-Lsg. in Ggw. von Spuren HBr scheidet sich nach 
einigem Stehen das 4-Bromkoprostanon, C27H450Br, in gedrungenen Prismen ab (nach 
dem Umlosen aus Eg. F. 110—111°), welches gemaB den bei anderen am C4 gebromten 
Ketonen der eis-Reilie gemachten Beobachtungen (vgl. 1. c.) beim Kochen mit wasser- 
freiem Pyridin 1 Mol HBr abspaltet unter Bldg. von Cholestenon, F. 79—80°, [a]D20 =  
+88,6°. Wird Cholestanon in gleicher Weise mit 1,05 Mol Brom behandelt wie das 
Koprostanon, dann krystallisiert nach 12-std. Stehen das 2-Bromcholestanon, C2;H450Br, 
in Nadeln direkt aus der Rk.-Lsg., F. 169— 170° nach Umlosen aus Chlf.-Eg. (vgl- 
V A V O N  u .  J A K U B O W I C Z ,  C. 1 9 3 3 . II. 2408). Entsprechend dem Verh. der friiher 

C . H u  untersuchten, in 2-Stellung bromierten Ketonc (vgl.
1. e.) spaltet das 2-Bromcholestanon bei 5-std. Er
hitzen mit einer 21%ig. Kaliumacetat-Eg.-Lsg. im 
Bombenrohr auf 200" 1 Mol HBr ab unter Bldg. des 
bisher unbekannten A l'2-Cholesteno7i-(3) (I), C27H4iO; 
nach Hochvakuumsublimation u. Uml8sen a u s  verd. 

_ Aceton gefiederte Blattchen, F. 111—112°, [ o c ] d 18 =
H  —32,1° (in A.), Absorptionsmaximum bei 240 mfi;

Oxim, G'2;H450N, nach Umlćisen aus verd. A. F. 146—147°. Beim Kochen des 2-Brom- 
choleslanons mit wasserfreiem Pyridin bildet sich ein sehr wl., Halogen u. Stickstoff ent- 
haltendes Rk.-Prod., das kurz oberhalb von 300° schm. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68- 
2091—94. 6/11. 1935. Danzig-Langfuhr, Organ.-chem. Inst. d. Techn. Hoch
schule.) ' ' H i l d e b r a n d t .

Adolf Butenandt und Gerhard Fleischer, Notiz iiber die katalytische Hydrierung 
des Progesterons. In 0 bereinstimmung mit den Befunden von S l o t t a , R u s c h iG u . 
B l a n k ę  (C. 1 9 3 4 . II. 3778) erhielten Vff. bei der katalyt. Hydrierung sowohl des 
Progesterons (in Eg. mit Platinoxyd), ais aueh des Pre/jnenolons (ais Acetat in Eg. mit
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Platinmohr u. anschlieCcnder VerseifuBg des Hydrierungsprod.) unter Aufnahme von 
3 bzw. 2 Molen Wasserstoff Gemischo yon Diolen, die sich bei der yorsichtigen Oxy- 
dation mit Chromsaure jedoch ycrsehieden verhielten u. nicht, wie genarmte Autoren 
angeben, ais einheitliches Oxydationsprod. ein Diketon vom F. 188° liefern. Das aus 
Progesteron erkaltene Diolgemisch wird in Eg. bei 15—20° mit der 3 Atomen Sauerstoff 
entsprechenden Menge Cr03 zu einem yon 148—183° schm. Prod. oxydiert, aus dem 
durch hilufiges Umlosen aus Aceton, PAe., Aceton-PAe., A. u. A.-W. allo-Pregnandion, 
F. 200,5° (vgl. C. 1934. II. 3267), u. aus dessen Mutterlaugen durch fraktionierte Hocli- 
yakuumdest. u. Umlosen der bei 75° iibergehenden Anteile aus verd. A. Pregnandion, 
F. 123° (vgl. C. 1930. I. 2569. 1931. II. 3005), isoliert werden konnten. Das mit der 
4*/2 Atomen Sauerstoff entsprechenden Menge Cr03 in Eg.-Lsg. bei 15—20° aus dem 
Pregnenol-(3)-on-(20)-hydrierungsprod. dargestelltc Oxydationsprod. zeigte im rohen 
Zustande bereits einen F. von 193—197°; durch Umkrystallisieren aus A. u. Aceton 
wurde daraus reines allo-Pregnandion, F. 200,5°, erhalten. In den Mutterlaugen konnte 
kein Pregnandion nachgewiesen werden. (Ber. dtseh. chem. Ges. 68. 2094—97. 6/11. 
1935. Danzig-Langfuhr, Organ.-chem. Inst. d. Techn. Hochschule.) HlLDEBRANDT.

Adolf Butenandt, Kurt Tscheming und Giinter Hanisch, Ober einige neue 
Verlreter der Aridrosterongruppe. Isoandrostandiol (allo-Aliocholandiol-3,17), C10H32O2, 
durch Red. von Isoandrosteron (dargestellt durch katalyt. Hydrierung yon Dehydro- 
androsteron; ygl. C. 1935. II. 2677) mit Na u. Propylalkohol oder mit Aluminium- 
amalgam, aus verd. A. Blattchen, F. 163— 164°, [<x]d2° =  +4,2°; bildet mit Digitonin 
keine wl. Additionsyerb., obwohl es die Hydroxylgruppe am C3 in der Normalstellung 
enthalt; seine Wertigkeit im Hahnenkammtest betragt etwa 1 mg pro K.-E. (gegeniiber
1,4 mg des Isoandrosterons); Diacetat, C23H360 4, aus verd. A. lange Nadeln, F. 123—124°.
— Androstanol-(17)-on-(3) [allo-Atiocholanol-(17)-on-(3)\, Ci9H30O2, 1. aus Isoandro- 
standioldiacetat durch partielle Verseifung mit methylalkoh. KOH durch 23-std. Stehen 
bei 15—20° u. Chromsaureoxydation des dabei gebildeten rohen Isoandrostandiolmono- 
acetats-(17) in Eg. bei 15—20°. Reinigung iiber das Semicarbazon, nach dessen Spaltung 
mit alkoh. H2S04 wird die Aeetylgruppe durch Erwarmen mit 3-n. methylalkoh. KOH 
abgespalten; 2. durch Hydrierung von Androstenol-(17)-on-(3) (Testosteron) in absol. A. 
in Ggw. von Palladiummohr (ygl. Gr a s s h o f , C. 1934. II. 450), Reinigung uber das 
Semicarbazon, F. 237—243° nach Wasehen mit h. W., k. A. u. A. (aus den A.-A.-Wasch- 
lsgg. wurde Isoandrostandiol isoliert); nach dessen Spaltung mit verd. alkoh. H2S04 u. 
Umkrystallisation des Spaltprod. aus Aceton-PAe. u. verd. Aceton Nadeln, F. 178°, 
[a] D20 =  +32,4° (in A.); Acetat, C21H320 3, aus verd. Aceton Nadeln, F. 157°; Oxim, 
C18H310 2N, aus verd. A. Nadeln, F. 209°. Androstanol-{17)-on-(3) liefert bei yorsichtiger 
Cr03-0xydation in Eg. (15—20°) Androstandion, F. 133° nach Hochyakuumsubli- 
mation u. Umkrystallisieren aus verd. Aceton, [a]n2° =  +111° (in A.). Im Hahnen
kammtest ist es selir hoeh wirksam; nach den bisher yorliegenden Messungen be wirken 
200 y ais Injektionsdosis ein Flaehenwachstum des Kammes um 45,7% u. 5 0 /  ein 
solches um 20,6%. — A i,5-Androsłendiol-(3,17), durch Red. der Ketogruppe des Testo- 
slerotis mit Aluminiumisopropylat, aus yerd. A. yerfilzte Nadeln, F. 155,5°; liefert 
mit Tetranitromethan in Chlf. eine Gelbfarbung u. mit Trichloressigsaure (zum Unter- 
schied vom Dehydroandrosteron u. Testosteron) innerhalb von 10 Min. eine yiolette 
F&rbung (ygl. RoSENHEIJI, C. 1929- II. 1165); bildet mit Digitonin eine 11. Additions
yerb., dio erst aus stark wasserhaltiger Lsg. ausfallt. tlberraschenderweise besitzt das 
At''"-Androstendiol-(3,17) im Hahnenkammtest offenbar nur eine sehr geringe Wirksam- 
keit (mit 350 y  ais Injektionsdosis lieC sich kein Kammwachstum erzielen). (Ber. dtseh. 
chem. Ges. 68. 2097—2102. 6/11. 1935. Danzig-Langfuhr, Organ.-chem. Inst. d. Techn. 
Hochschule.) HlLDEBRANDT.

L. Ruzicka, Beitrag zur Kenntnis des Testikdlionmns. Unter Bezugnahme auf 
die C. 1935. II. 1725 ausgesprochene Vermutung, daB das Testikdliormon entweder 
mit Androsten-3,17-dion (I) oder Androsten-3-on-17-ol (II) ident. sei, u. Hinweis auf die 
von L a q u e u r  u . Mitarbeitern (C. 1935. II. 872) mitgeteilte Isolierung eines ais Testo
steron bezeiohneten Isoandrosterons, das naeh Angaben yon L a q u e u e  bei der Oxy- 
dation in I iibergeht u. darum offenbar mit II ident. ist, gibt Vf. eine Zusammenstellung 
der Ergebnisse von physiol. Auswertungen, die zur Klarung dieser Frage von E. TSCHOP1' 
in Basel mit yersehiedenen mannlichen Wirkstoffen an Kapaunen u. kastrierten Ratten 
vorgenommen >vurden. Die Darst. yon II gelang durch partielle Verseifung des Di- 
acelates des Androsten-3,17-diols (aus Androsten-3-ol-17-on durch Red. mit Na u. A., 
F. 175—178° [korr.]) zum 17-Mcmoacetat u. dessen Oxydation unter Schutz der Doppel-
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Untersuclite Substanz Gewicht der Samenblase in mg nach 20 Tagen*)
Kapauneneinheit 50 y  tśiglich 100 y  taglich 200 y tSglich

Androsten-3,17-dion . . 100 y 25 51 285
Androstan-3,17-dion . . 100 y 16 27 51
Androstan-3,17-diol . . 15 y 14 25 40
Androsteron..................... 60 y 11 14 17

*) Die Kontrolltiere hatten ein Samenblasengewicht von ca. 6 mg. 
bindung durch Brom. Versucht wurde auch unter Beriicksichtigung der groBeren Rk.- 
Fahigkeit der Hydroxy]gruppe in 3-Stellung die direkte Oxydation des Androsten-
з,17-dioldibromids. Vf. hofft, daB auf Grund des friiher (1. c.) entwickelten Arbeits-
programmes u. der bereits vor der Isolierung des Testosterons begonnenen Verss. dieses 
Gebiet seinem Arbeitskreis zur weiteren Bearbeitung vorbehalten bleibt. (J. Amer. 
chem. Soc. 57. 2011—12. 9/10. 1935. Chicago, 111., George Herbert Jones Lab. d. 
Univ.) ' H i l d e b r a n d t .

Everett S. Wallis und E. Femholz, Versuche zur Konstitutionsaufkldrung mul 
Darstdlung des Testikelhormons. Vff. stellen fest, daB ihre Vermutungen betreffs der 
Konst. des Testikdhorinons u. ihre Verss. zu seiner Darst. (vgl. C. 1935. II. 3393) un- 
abhangig von den Arbeiten R u ziC K A s ausgesprochen resp. durchgefiihrt worden sind. 
Obwohl fur die Darst. des 17-Oxyandrostenon-3 Androstendiol, F. 175°, u. dessen Di- 
acetat, F. 159°, von ihnen bereits durch Red. des syntliet. Dehydroandrostercms dar
gestellt worden sind, wollen Vff. ihre Arbeiten in dieser speziellen Richtung nicht weiter 
fortsetzen (vgl. vorst. Ref.). (J. Amer. chem. Soc. 57. 2012. 9/10. 1935. Princeton, N. J., 
Frick Chem. Lab. Princeton Univ.) H i l d e b r a n d t .

Yasuhiko Asahina und Fukuziro Fuzikawa, Untersuchungen iiber Flecliten- 
stoffe. LIX. Ober die Nichtexistenz der y-Collatolsdure. (LVIII. vgl. C. 1935. II. 3118.) 
tJber die Collatolsauren vgl. C. 1933. II. 6 5 .1934.1. 2292. Yff. haben weiter gefunden, 
daB a-Collatólsaure (I) bei langerem Stehen ihrer Dicarbonatlsg. vol!ig in fi-Collatol- 
sdure (II) iibergeht. Die friiher neben I isolierte II (Substanz B) ist also kein nativer 
Bestandteil, sondern durch Isomerisierung der I in der Dicarbonatlsg. entstanden. 
Durch Permethylierung liefern I u. II denselben Dimethylalhermethylester von F. 114° 
(1. e.), indem I dabei Depsidonringspaltung u. Umlactonisierung (II-Bldg.) erleidet. — 
Die „y-Collatolsaure“ ist zu streichen, da sie eine durch mehr oder weniger I ver- 
unreinigte II ist. Durch Umlósen aus Bzl. laBt sich reine II isolieren, u. mit CH2N2- 
UberschuB erhalt man glatt obigen Dimethylather-II-methylcster. II besitzt die friiher 
(C. 1934. I. 2292) angegebene Konst.-Formel IV. — fl-Collatolsdure (II), C23H310 9. 
Am einfachsten I in maBig konz. Dicarbonatlsg. lósen u. nach mehreren Tagen mit Siiure 
fallen. Aus Bzl. Prismen, F. 165°. — Methylester, C30H36O9. Mit CH2N2 bis zur Gelb- 
farbung; OberschuB schnell entfernen. Aus CH3OH Nadeln, F. 75°. — Dimethyl- 
(ithermethylester, C32H40O9. Mit CH2N2-t)berschuB (2 Tage). Aus A. Prismen. F. 114°. 
(Ber. dtseh. chem. Ges. 6 8 . 202(>—21. 6/11. 1935.) L i n d e n b a u m .

Yasuhiko Asahina und Fukuziro Fuzikawa, Untersuchungen iiber Flechten- 
stoffe. LX. Ober Mikrophyllinsdure und dereń Spaltungsprodukte. (LIX. vgl. vorst. 
Ref.) Ober Mikrophyllinsdure (I) vgl. C. 1935. I. 1722. Vff. beschreiben neue Deriw.
и. Spaltprodd. der I. — Anhydrodiacetylmikrophyllinsdure (II), C33H38O10. I in Acet- 
anhydrid suspendiert, Tropfen konz. H2S 0 4 zugesetzt; mit W. verd. Aus A. Nadeln. 
F. 98°, unl. in k. Alkalien. —• Alkal. Spaltung der I: 1. Olivetonid-p-methyldther (III. 
R =  CH3, R' =  H), C15H180 4. 0,5 g I in 10 ccm 1%'g- NaOH eingetragen; erst Lsg., 
dann Krystalle; diese nach 4 Stdn. abgesaugt (Filtrat A). Aus A. Prismen, F. 57u. 
Vgl. 1. c. u. friiher. — 2. Oliretonsdure (IV, R u. R' =  H), C14H180 5. Filtrat A unter 
Eiskiihlung mit verd. HC1 angesauert, ausgeiithert, Auszug mit Dicarbonatlsg. aus- 
geschiittelt, diese unter Eiszusatz angesauert u. ausgeathert. Aus W. Nadeln, F. 150 
bis 160°. In A. mit FeCl3 violett, mit Chlorkalk rot. Ist auch durch alkal. Hydrolyse 
des 01ivetonids erhaltlich. — Methylester, C15H20Os. Mit CH2N2. Aus Bzl. +  PAe. 
Nadeln, F. 85—86°. Farbrkk. wie vorst. — bimethyldthzrmikrophyllinsduremethyl- 
ester, C32H420 9. I in absol. A. mit CH3J u. Ag20  4 Stdn. gekocht, dann verdampft- 
Aus A. Nadeln, F. 89—90°. — Spaltung dieses Esters durch 6-std. Kochen mit 95%ig- 
H-C02H; im Vakuum verdampft, in A. gel., mit Dicarbonatlsg. gewaschen, mit 5%iS- 
KOH ausgezogen (B); in der ath. Lsg. (A) das neutrale Spaltprod. — Olivetoniddimethyl-
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L>xl—U •tiJun
iither (III, R u. E' =  CH;1), Ci6H20Ó4. Durch Verdampfen der Lsg. A. Aus A. Prismen, 
F. 94°. Vgl. 1. c. u. fruher. Entsteht auch aus Oliyetonid u. dessen p-Metliylather 
mit CHjJ u. Ag„O. — Olivetonid-o-methyldther (III, R =  H, R' =  CH3), C15H180 4. 
Aus Lsg. B mit Siiure u. A. Aus Bzl. Nadeln, F. 146— 147°. Liefert mit CH2N2 den 
yorigen. — p-Acetylolivetonid (III, R =  CO-CH3, R' =  H), C16H180 5. Aus Oliyetonid 
mit Acetanhydrid (W.-Bad). Nadeln, F. 55°, unl. in Alkalicarbonat, wl. in Lauge. 
In A. mit FeCl3 yiolett. — p-Acetylolivetonid-o-viethyUither (III, R =  CO-CII.j, R' =  
CH3). Aus yorigem mit CH3J u. Ag20  oder durch Acetylierung des vorvorigen. Aus 
A. +  W. Nadeln, F. 84°. — Diacetyloliveionid (III, R u. R' =  CO-CH3), ClsH20Oc. 
Durch Kochen des Olivctonids mit Acetanhydrid. Aus A. +  W. Nadeln, F. 59". —■
0-Acetylolivelonid-p-methyUitker (III, R =  CH3, R' =  CO-CH3), C17H20O5. Aus dem 
p-Metliylather mit sd. Acetanhydrid. Aus A. Nadeln, F. 60—61°. — p-Methylather- 
olńetonsdure (IV, R =  CH3, R' =  H), C15H20O5. Aus Olivetonid-p-methylather mit 
h. KOH. Aus Bzl.-Lg. (1: 1) Prismen, F. 94—95°. In A. mit FeCl3 yiolett. Liefert 
mit sd. H-C02H Olivetonid-p-niethylather zuriick. — Methylester, C16H220 5. Mit 
CH,N2. Aus Lg. Nadeln, F. 80°. — o-Methyldtherolivelonsdure (IV, R =  H, R' =  
CH3), CI5H20O5. Ebenso aus Olivetonid-o-methylather. Aus W. Prismen, F. 119—120°. 
Keine Fiirbung mit'FeCl3. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68 . 2022—26. 6/11. 1935.) Lb.

Yasuhiko Asahina und Fukuziro Fuzikawa, Untersuchungen uber Flechten- 
stoffe. LXI. Uber Olivetorsdure. (III.) [LX. vgl. vorst. Ref.; (II.) vgl. C. 1932- I. 
3071.] Vff. haben ctwas grofiere Mengen der Olivetorsdure (I; Konst.-Formel ygl. 
C. 1935. I. 1721) aus Parmelia olivetorum Nyl. isoliert. Die charakterist. Griinfarbung 
der I durch Barytwasser ist auf die leichte Bldg. des Olivetonids zuriickzufuhren. Die 
friilier vergeblieh yersuchtc Permethylierung der I mittels CH2N2, welches die Depsid- 
bindung aufspaltet, gelang jetzt mit CH3J u. Ag20 .

V e r s u c h e .  Flechtentlialli mit A. erschopft, ath. Lsg. mit 7%ig. Dicarbonatlsg. 
ausgezogen, diese Lsg. sofort angesiiuert u. ausgeathert. Die erhaltenc I bildete aus 
Bzl., dann A. +  W. Nadeln, F. 150—151°. — Meihylesler, C^H^Og. In A. mit CH2N, 
bis zur bleibenden Gelbfarbung; schnell entfarbt. Nadeln, F. 134°. In A. mit FeClj 
yiolett, mit Chlorkalk blutrot. — Trimethylathermethylester, C,0H.10Os. I mit Ag20 , 
CH3J u . A. 4 Stdn. gekocht, dann yerdampft. Aus A. Nadeln, F. 74—75°, unl. in 
K- Lauge. — Alkal. Hydrolyse: Ester mit 5%ig. alkoh. KOH 1/2 Stde. erhitzt, A. im 
\ akuum entfernt, in W. gel., angesiiuert u. ausgeathert, A.-Lsg. (A) mit Dicarbonatlsg. 
(B) ausgezogen. Aus B mit S&ure u. A. Dimethyl<iłherolivetcmsaure (vgl. I. Mitt.),
F. 93°. Aus A durch Verdampfen, Erhitzen mit 15°/0ig. wss. KOH, Ajisauern unter 
Kiskiihlung u. Ausathern o-Methyldtherolivetolcarbonsdure (vgl. II. Mitt.), F. 105°; 
liefert mit (CH3)2S04 u. KOH Dimethyl(itherolivek>lcarbon$aure (ygl. C. 1935. II. 59), 
F- 52°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 2026—28. 6/11. 1935. Tokyo, Univ.) Lb.

A. G. van Veen und A. J. Hyman, Die Djenkolsdure, eine neue schwefdhaltige 
Amnosiiure. Vff. isolieren aus der Djenkolbohne eine schwefelhaltige Aminosaure, 
die Djenkolsdure. Aus 1 kg Bohnen werden 16 g Saure erhalten. Die Substanz reagiert 
neutral, lost sich in Alkalien u. Sauren, gibt intensiye Ninhydrinrk., mit 0uS04 entsteht 
eine dunkelblaue komplexe Kupferverb. Das Chlorhydral hat wahrseheinlich die Zus. 
CTH14S2N ,04- 1 HCl. Mit absol. A. u. trockenem HCl-Gas entsteht ein Esterchlorhydrat,
1- C0U. Mit Benzoylchlorid u. Lauge entsteht die Benzoylverb., C2lH,2S2N2Oc-1 H20  (?). 
Jaraus, wurde sich fiir die freie Saure die Zus. C7H14S2N20 4 ergeben. Sie enthalt wahr- 

scheinlich eine Dithiomethylengruppe. Durch Kondensation mit Kaliumcyanat entsteht
Hydant°in> C9H12S2N40 4, F. 200°. Ais Formel fiir Djenkolsdure nehmen Vff. 

CH2(S—CH2—CH-XH„—COOH)o an . (Recueil T rav. chim. P a y s-B a s 54 ([4] 16). 493 
ba 501. 1935.) ‘ " B r e d e r e c k .
.. Alfred Russell, Die naturlichen Tannine. In einer t)bersieht werden hauptsach- 
Ueh behandelt das aus Eichengallen stammende Gallotannin; das yorwiegend in Myro- 
alanen, Dividivi, Algarobilla u. Valonia yorkommende Ellagitannin (vgl. NlEREN- 

Ę lfIN- Ber: dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. S37), das wahrseheinlich ein Glucosid der 
agsaure ist; die Phlobatannine, zu denen die meisten naturlichen Tannine gehoren, 

XVIII. 1. 37
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u. dic nach den eingehender dargestelltcn Arbeiten des Vf. u. seiner Mitarbeiter ais yon 
den entsprechenden 4-Oxyflavanen abgelcitete Polyoxj'flavpinakole anzusehen sind; 
u. die Kaffeelannine, dic keine Gerbstoffeigg. aufweisen u. mit Chlorogensaure eng ver- 
wandt zu scin scheinen. 63 Literaturzitate. (Chem. Rcyiews 17. 155—86. Okt. 
1935.) ____  B e h r l e .

A. G. Oosterhuis, Synthese on pliarmacologisclic eigonsclmppen van a-nicotine. Assen:
Vnn Gorcum & Comp. 1935. (83 S.) 8». fl. 2 .90.

E. Biologiselie Oliemie. Pliysiologie. Medizin.
Ei- AUgemełne Biologie und Biochem ie.

G. Marineseo, N. Jonesco-Sisesti und O. Sager, Die Gurwitschsirahlcn. t)ber- 
sichtsreferat. (Presse med. 43. 1281—86. 14/8. 1935.) K r e b s .

G. Borger und T. Mayr, Untersuchwigen zur pathologischen Physiologie des In-
farkls. II. Die proteolytische Wirksamkeit des infarzierten Gewebes (I. vgl. C. 1933.
II. 3881.) In kiinstlich erzeugten Infarkten der Kaninchenniere sinkt die Aktiyitat 
des Kathepsins ab, z. B . betrug dio Spaltungsgeschwindigkeit yon Gelatine (in Ggw. 
yon HCN) nach 24 Stdn. noch 26,4%; nach 72 Stdn. noch 10,4% des Wertcs yom 
gesamten Gcwebe. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 234. 245—53. 5/8. 1935. 
Miinchen, Patholog. Inst.) K r e b s .

C. Vercesi und F. Guercio, Biochemische Untersuchungen iiber das Verhalten des 
Serums bei malignen Tumoren, Schwangerschaft utul gynakologischen Erkranhmgen. 
Dic Jodzahl in Atherextrakten von Serum ist bei malignen Neubldgg. der Gebiir- 
mutter etwa 4-mal so hoch ais bei Gesunden u. Schwangercn. (Biochcm. Z. 279. 229 
bis 232. 25/7. 1935. Palermo, Geburtshilfsl. gynak. Klinik.) K r e b s .

Oskar Huppert, Das Gardnom ais elektrochemisches Phdnomen der Proteinsubstanz. 
Spekulatiye Bctrachtungen. KeinVers. (Pliarmaz. Mh. 16. 92—96. Mai 1935.) Krebs.

W. Kopaczewski, Eine friihzeitige Diagnose der Neubilduugen. Die Gelatinierimg 
von Serum durcli Milchsaure ist bei Tumorkranken, Tubcrkulose u. Leberkrankhcitcn 
beselileunigt gcgeniiber der Norm. (Z. Krebsforschg. 42. 262—71. 22/8. 1935.
Paris.) Krebs.

H. Laser, Der Stoffwechsel der Retina. Es ergab sieli, daB dio Atmung von Ratteii-
Retina u. CROCKER-Mausesarkom 189 in Bicarbonat-Ringerlsg. etwa zweimal so hocli 
ist wie in Phosphat-Ringer. In beiden Medien wird die Atmung des Turnors durcli 
1/iooo—Vsoo'n- Blausaure zu etwa 90% gehemmt, die der Retina unter gleichen Be- 
dingungen jedoch nur in der Phosphat-Ringerlsg. u. im Bicarbonat uberhaupt nicht. 
Die PASTEUR-Rk. ist in diesem Falle yollstandig gehemmt, die aerobe Glykolyse wird 
gleich der anaeroben. Die hemmende Wrkg. des Phosphates u. der Blausaure in 
Phosphat ist reyersibel. (Naturę, London 136. 184. 3/8. 1935. Cambridge, Univ.. 
Molteno Institute.) W e s t p h a l .

Ragnar Berg, Krebs und Mineralsloffwechsel. I. Krifc. Besprechung der Arbeiten 
von P . SCHRUJlPK-PlERRON, nach denen Mg-Mangel Krebserkrankungen begunstigcn 
soli. (Chemiker-Ztg. 59. 813—15. 5/10. 1935.) K r e b s .

Werner Gerlach, Ober den Kupfergehalt menschlicher Tumoren in Beziehung 
zum Kupfergehalt der Leber. Der Cu-Geli. menschlicher Tumoren (bestimmt spektro- 
grapli. nach GlORLACH u . RuTHARDT) schwankte innerhalb weiter Grenzen (0,5—20 y 
pro g Eeuchtsubstanz). Leber enthielt 4— 19 y  Cu pro g. (Z. Krebsforschg. 42. 290—94. 
22/8. 1935. Basel, Patholog. Inst.) K r e b s .

S. Edlbacher und W. Gerlach, Ober den Kupfergelia.lt des Jenscnmrkoms utul 
setne Bezieliungen zum Organkupfer. Der Cu-Geli. der llattenleber war 1— 6 y  pro g 
(feucht), der Milz im Mittel 0,3 y, der Niere im Mittel 3,4 y. Nekrot. Teile des Jensen- 
tumors entlialten mehr Cu (0,73 y) ais gesunde Teile (0,32 y). (Z. Krebsforschg. 42. 
272—89. 22/8. 1935. Basel, Univ., Pliysiol.-chem. u. patholog. Inst.) KREBS.

Dinah Abragam, Ober d ie  Wirkung ton Titan auf Ratten, d ie  mit J en sen sarkom  
geimpft sind. Injektion von T i02,H.,0 (in Oliyenol suspendiert) scheint das Wachstuin 
von Sarkomen zu liemmeu. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 200. 990—91. H/3- 
1935.) K r e b s .

J. W. Cook, Die krebserzeugenden Kohlenwasserstoffe und ihre Beziehungen zu den 
Sttrinen. Zusanimenfassender Vortrag. (Chem. Weekbl. 32. 563—66. 5/10. 193-J-
London, Cancer Hosp.) K r e b s .
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Rina Siboni, Uber synthetische, krebserzeugende Kohlenwasserstoffe. Schrifttums- 
iibersicht. (Boli. cliirn. farmac. 74. 709—20. 15/10. 1935.) Gr im m e .

Avery A. Morton, Daniel B. Clapp und Charles F. Branch, Nc.ua krebs- 
erzeugende Kohlentcassersloffe. Symm. Triphenylbenzol u. Tetraphenylmetlian erzeugten 
nach w0chentlichen Injektionen yon 1 ccm einer 5°/0ig. Lsg. in Sesamol innerlialb 
eines .Tahres in 12 von 60 Mausen malignę Tumoren. Bei Hautpinselung treten 8-mal 
unter 25 Mausen Tumoren auf. (Science, New York [N. S.] 82. 134. 9/8. 1935. Boston, 
Mass. Inst. of Techn. and Crans Mem. Hosp.) K r e b s .

L. M. Schabad, Uber die cancerogene Wirkung des 1 : 2 : 5 :  G-Dibenzanthraccns. 
Subcutane Injektion von 1: 2:5: 6-Dibenzanthracen filhrte bei Mausen zur Bldg. von 
Sarkomcn oder Papillomen oder Lungenadenomen, d. h. eine einheitliche Substanz 
kann Tumoren versehiedener Struktur u. Herkunft erzeugen. (Z. Krebsforschg. 42. 
295— 305. 22/8. 1935. Leningrad, Inst. f. exp. Med.) K r e b s .

E a. Enzym ologie. Garung.
Bunichi Tamamushi und Hamao Umezawa, Dehydrierung der Bernsteinsaure 

an Kohle. Moddlreaktion zur Wirkungsweise von Succinodehydrase. In Ggw. von 
H-Acceptoren, wie Methylenblau oder 0 2, findet an Aktiykohle (Tierkohle M e r c k , 
Carboraffin) eine Dehydrierung von Bernsteinsaure zu Fumarsdure statt. Die Ge- 
sehwindigkeit ist abhangig vom Eisengeh. der Kohle (0,6—1,2 mg/g). Die Reversibilitat 
der Rk. wurde im TllUNBERG-Vers. am System Fumarsaure-Leukomethylenblau be- 
statigt. Das Gleichgewicht scheint weitgehend auf der Seite der Fumarsaure zu liegen. 
Die Dehydrierung mit 0 2 ais Acceptor wird von Amylalkohol, Chinon u. KCN gehemmt, 
wiihrend mit Methylenblau ais Acceptor nur Amylalkohol hemmend wirkt. Die Red. 
von Methylenblau durch Cystein wird von Fe-haltiger Kohle besehleunigt; Fumarsdure 
wirkt hierbei hemmend. Aus den Verss. wird geschlossen, daB AktivkohIe wie eine 
schwache Succinodehydrase wirkt. (Acta phytoehim. 8. 221—30. 1935. Hohere Schule 
Musashi. [Orig.: dtseh.]) BERSIN.

Tomoo Miwa, Uber Baikalinase, ein Flawmglucuronide spallendcs Enzym. II. 
(I. vgl. C. 1932. II. 1311.) Die spezif. /J-Glueosidase in dem Enzympraparat Baikalinase 
spaltet bei einem optimalen pn =  5,7 u. 30° Scutellarin aus Sculdlaria baicalensis Georgi 
in Scutellarein (Tetraacetylrerb. F. 237—238°) u. Glucuronsaure. Gegeniiber Baikalin 
ais Substrat ist hier die optimale Stufe um 0,3 nach der sauren Seite verschoben. In 
beiden Fallen schreitet die Spaltung bis zur vollstandigen Hydrolyse fort. Auf Grund 
des monomolekularen Rk.-Verlaufs wird ais Enzymeinheit diejenige Menge bezeichnet, 
die in 0,5°/ęig. Baikaliiń&g. bei pu =  6 (0,2-mol. Phosphat) u. 30° einen fc-Wert von 0,01 
ergibt. Bei optimaler Stufe wird Baikalin etwa 3-mal so schnell wie Scuiellarin ge- 
spalten. Optimale Temp. der Enzymspaltung 50—60°. Fiir die Best. der Glucuronsaure 
wurde ein jodometr. Mikroverf. ausgearbeitet. (Acta ph}'toehim. 8. 231—43. 1935. 
Tokyo, Literar.-naturwiss. Hochschule. [Orig.: dtseh.]) BERSIN.

Denis Llewellyn Fox und Lois Lovell Sorkness, Die Koagulierung und Inakti- 
ińerung von Emulsin durch Hitze: Einflufi von krystalloiden und kolloiden gdósten Sub- 
8tanzen.' Emulsin wird in verd. wss. Lsgg. in 30 Min. bei 75° inaktiviert, ohne daB 
dabei ein Ausfallen des Enzyms erfolgt. Lsgg. von Fluorescein sowie von Congorot, 
welche in einer Endkonz. von 0,5°/o die Hitzekoagulierung von Eialbumin oder Serum- 
proteinen verhindern, konnen nicht die Temperaturschwelle der Hitzeinaktivierung 
von Emulsin herabsetzen, sondern erhohen im Gegenteil dio Hitzeempfindlichkeit 
u. erniedrigen die Inaktivierungstemp. Neutralrot, das Proteine nicht gegen Hitze
koagulierung schiitzt, verhalt sieh gegen Emulsin wie die genannten krystalloiden 
Earbstoffe. Sehr verd. Lsgg. von Congorot (0,00025°/o u. weniger) schutzen cinc kleine 
Menge des Emulsins durch gegenseitige Ausfallung. — Der EinfluB von Rosę bengale 
wurde nicht gepriift, da dieser Farbstoff die Wrkg. von unbehandeltem Emulsin hemmt. 
~  Halten der Enzymlsg. bei verschiedenem pn bedingt nur bei pa unter 1,97 u. iiber 
7,65 eine Herabsetzung der Temperaturschwelle der Zerstórung. — Lactose (0,5°/oig. 
Lag-) ist ohne EinfluB auf die Inaktmerungstemp. Glucoselsgg. von 2,5°/o bis zu 25% 
sehutzen etwas; 25°/o Glucose hemmt die Hydrolyse des Amygdalins ein wenig. — 
Boi Vorbehandlung mit yersehiedenen Krystalloiden (verd. Sauren, Puffer, Zucker) 
treten mehr oder weniger groBe Ausfallung von Emulsin ein. — Zwischen Hitze- 
inaktivierung u. Hitzekoagulierung bestand unter den gewahlten Versuchsbedingungen 
wemg oder gar keine direkte Beziehung. — Walirscheinlich bildet das Emulsin eine 
' erb. oder einen „Sorptionskomplex“ irgendwelcher Art mit der bei der Amygdalin-
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spaltung sich bildenden Glucose, wobei ein gcwisser Schutz des Enzyms gegen Hitze- 
inaktiyierung eintritt. — Erhitzen von Emulsin in Abwesenlieit von W. (ais trockenes 
Pulver auf 150°, in absol. A. auf 78,4°, in Glycerin auf 100°, jeweils 30 Min.) zerstórt 
die Emulsinwrkg. nicht. (Biochemical J. 29. 1532—37. Juli 1935. La Jolla [California],

Yasuo Tazawa, Vber die Synthese des d-Argininanhydrids und des d-Lysin- 
anhydrids und iiber ihre Ringspaltung durch Pepsin. Die durch Einw. von methyl- 
alkoh. NH3 auf d-Argininmethylesterdihydrochlorid u. d-Lysinmethylesterdihydrochlorid 
ais stabile Hydroehloride erhaltenen Anhydride I u. II wurden von Pepsin bei optimal 
Ph =  2,2—2,4 zu Arginylarginin u. Lysyllysin aufgespalten. Die entstandenen Di- 
peptide wurden von Hefe-Dipeptidase bei ph =  8,0—8,2 u. 30° in 4 Stdn. zu 61 bzw. 
72% zu den entsprechenden Diaminosauren hydrolysiert. Die Selbsthydrolyse der 
freien Anhydride 1 u. II betrug in wss. Lsg. bei 30° nach 24 Stdn. 53 bzw. 30°/0. Von 
Trypsin u. Papain werden beide Anhydride nicht angegriffen. Die Verss. werden ais 
Stutze fiir die Theorie der Anliydridstruktur der Proteine von S h i b a t a  angesehen.

V e r s u c h e .  d-Argininanhydridtelrahydrochlorid, C12H240 2N8-4 HC1. Zers.- 
Punkt 240°, [<x] d  =  +  6,28°. — d-LyrinanhydriddihydrocMorid, C12H240 2N4 • 2 HC1. 
Zers.-Punkt 225°, [<x]d =  8,25°. Die Drehungswerte konnen infolge teilweiser Race- 
inisierung zu niedrig ausgefallen sein. (Acta phytoehim. 8. 331—36. 1935. Tokyo, 
Kaiserl. Uniy. [Orig.: dtsch.]) B e r s iN .

Yoshio Tsuchiya, Enzymalische Studien iiber das Oift der Schlangen. I. Uber die 
Aktivierung der Peptidase durch das Gift der Schlange Trimeresurus mucrosąuamalus 
(Cantor). Durch das Gift der genannten Schlange (Taiwan-habu) wird die Wrkg. von 
Dipeptidase (aus gctrockneter Leber der Schildkróte sowie aus friseher bzw. getrockneter 
Darmschleimhaut des Schweines) auf Leucylglycin deutlich aktiviert. Der Aktiyierungs- 
effekt ist um so geringer, je langer das Gemisch von Dipeptidase u. Schlangengift 
vor Zusatz zum Dipeptid gestanden hat. Bei einem bestimmten Verhaltnis der Mengen 
von Enzym u. Gift — namlich wenn die Mengen einander ungefahr proportional sind — 
wird ein Maximum der Aktivierung gefunden. Die Aktiyierung findet bei allen unter- 
suchten ph statt u. ist optimal beim pH-Optimum der Enzymwrkg. Bei den Extrakten 
aus Schildkrotenleber ist die Aktivienmg bei Spaltung von Leucylglycin stark, 
wahrend sie bei Valylglycin schwach u. bei Glycylglycin sowie Alanylglycin ais Substrat 
iiberhaupt nicht beobachtet wurde. (Buli. agric. chem. Soc. Japan 11. 135—36. Sept. 
1935. Taihoku Imp. Uniy. [Japan], [Nach engl. Ausz. ref.]) HESSE.

Ludwig Pincussen, Fermente und Licht. XVII. Theodor Hammerich, Uber 
Tyrosinase. (XVII. vgl. C. 1931 .1. 2346.) Um die Fragc der Pigmentbldg. in der Haut 
bei Einw. kurzwelliger Lichtstrahlen einer Klarung naherzubringen, wurde der Einflufi 
ultrayioletter Strahlen auf die ais Pigmentbildner bekannte Tyrosinase untersucht. Ais 
Enzymmaterial dienten mit CHC13-W. hergestellte Extrakte aus Mehlwurmern, wobei 
die Methode yonRAPER (Biochemical J. 20. 737 [1926]) modifiziert wurde. Eine weitere 
Reinigung wurde durch Adsorption an elektroosmot. gereinigtes Kaolin aus der mit C02 
gesatt. ammoniakal. Tyrosinaselsg. u. Elution mit 1/i0-n. NH3 erzielt. Die so gereinigte  
Tyrosinase wird durch Bestrahlen mit ultrayiolettem Licht der (juarzlampe (1 Stde.) 
stark geschadigt, wodurch nachgewiesen ist, daB die Bldg. des „Melanins“ in der Haut 
aus Tyrosin oder iihnlichen Substanzen bei Belichtung nicht auf eine Beeinflussung der 
Tyrosinase durch ultraviolette Strahlen zuriickzufuhren ist. — Die Best. der Tyrosinase 
wurde in ihrer Wrkg. auf Tyrosin u. auf 3,4-Dioxyphenylalanin (Dopa) durchgefiihrt. 
Dabei wurde die Methode yon R a p e r  u. W o r m a ll  (Biochemical J. 17. 454 [ 1923]) so 
modifiziert, daB schon geringe Enzymwrkgg. ermittelt werden konnen. — Die Wrkg. der 
Tyrosinase auf „Dopa" wurde folgendermaBen ermittelt: Man laBt dazu a u f Dopa eine 
iiberschussige Menge Hypojodit 20 Min. lang einwirken u. titriert mit Thiosulfat das un- 
yerbrauchte Jod zuriick. — Bei der Wrkg. der Tyrosinase entsteht ein rotes Zwischen- 
prod.; dieses laBt sich mit Hilfe des Colorimeters in relativen Mengen angeben, wenn 
man die unter sonst gleichen Vers.-Bedingungen mit unbelichtetem Ferment angesetete  
Lsg. ais Testfl. yerwendet. (Bioehem. Z. 239. 273—89. Berlin, U rban k ran k en h aus.) Hs.

Univ. of California.) H e s s e .

NHa> C-NH(CHs)3 NH2.(CHS)4

i i  n h < ^ z co> n h
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Gunther Malyoth und Eckart Sommerfeld, Die V er garung von KoWenhydralen, 
eine Móglichkeit zur Beobachtung zellphysiologischer Vorgdnge. Es wird cin modifiziertes 
KnoGHsches Mikrospirometer beschrieben u. sein Gebrauch zur Mcssung kleiner C02- 
Mengen erortert. Durch quantitative Entw. von C02 aus Na2C03 durch H2S04 wird 
gezeigt, daB die EinzelgefaBe der Apparatur ubereinstimmend mit einem Fehler von 
maximal ± 2 °/0 arbeiten. Aus den Garkuryen von Verss. mit jeweils gleichen Mengen 
von Glucose u. Hefe geht heryor, daB die tlbereinstimmung der Garkuryen gleichfalls 
eine befriedigende ist. Bei langsamen Garungen (mit wenig Hcfe, viel W. oder wenig 
Zucker) werden die durch den biol. Vorgang der Garung bedingten Resultatdifferenzen 
gelegentlich auch gróBer ais 4%. Es wird der EinfluB der Enzymmenge, des W.-Vol. 
u. der Zuckermenge auf den zeitlichen Ablauf u. auf das Resultat von Glucoscgarungen 
untersucht. Enzymmenge u. W.-Yol. beeinflussen die Garungsgeschwindigkeit in um- 
gekehrtcr Richtung. Die Hohe der Resultate von Glucoscgarungen, gemessen an der 
C02-Spannung, hangt vor allem yon dem W.-Vol. u. von der angewandten Zuckermenge 
ab. Das „Garungsdefizit" (in °/0 der Einwaage ausgedriickt) wird also bei groBem 
W.-Vol. gróBer, desgleichcn bei Garungen geringer Zuckermengen. Zusatz von KH2PO,l- 
haltigcn Nahrlsgg. oder von KH2P 0 4 allein beschleunigt die Garung u. laBt das Garungs- 
defizit um einige Prozent kleiner werden. Dio Garungsbeschleunigung ist besonders 
groB bei Garungen mit geringen Hefemengen (unter 40 mg) oder bei geschwachter Hcfe. 
Fiir dic Entstehung des „Garungsdcfizits" sind Lebensprozesse der Hefe yerantwortlich 
zu machen. Ais solche kommen in Betracht: 1. Zuckcrverbrauch zu Aufbaustoffen der 
Hefezellen u. zu Nebenprodd. der Garung, u. 2. Gasprozesse, wio die Atmung der Hcfe, 
wodurch infolge 0 2-Verbrauchs in den Vers.-GefaBen ein Teil der C02-Entw. iiberdeckt 
wird. An Garyerss. mit zellfreiem HefepreBsaft wird gezeigt, daB nach Zerstorung der 
Hefezellen die Glucosegarung 100%ig, ohne Garungsdefizit yerlauft, also keinc Nebenrkk. 
u. keine Atmung stattfinden. Eine Beschleunigung der zellfreien Glucosegarung wird 
durch KH2P 0 4-lialtigc Nahrlsgg. gefunden. Sie ist wesentlich gróBer ais bei Garungen 
mit lebender Hefe. — An dem Beispiel einer J/aJto^eaufspaltung durch Leukocytcn- 
fermente wird gezeigt, daB die Vergarung von Glucose auch zur Beobachtung des Ab- 
laufes von Disaccharidspalhmgen benutzt werden kann. (Biochem. Z. 281- 49—79. 
21/10. 1935. Miinchen, Univ., Kinderklinik.) Ko BEL.

M. E. Krahl und G. H. A. Clowes, Wirhung von Dinitrokresol auf die Hefen- 
garung und -oxydation. Unters. der Wrkg. von 4,6-Dinitro-o-kresol (I) auf die Stoff- 
wechselaktiyitat von Hcfe. Die Geschwindigkeit der anacroben C02-Bldg. yon Hefe 
in einem Glucose-Phosphatmedium von ph =  4,45 wurde durch 10-6  bis 10-4 Mol. I 
erhoht. Hohere I-Konzz. verursaehtcn eine untcrnormale anaerobe C02-Bldg. Maximale 
Stimulation wurde bewirkt durch 10-5  bis 2 -10_ 5 Mol. I bei einer Hefenkonz. von
6 mg pro ccm. In einem n. System war in 2 Verss. 74,5 u. 78, in Ggw. von
2-10—5 Mol. I 159 bzw. 157. In Ggw. der optimalcn Menge I entsprach die 4̂.-Bldg. 
der erhohten CO.,-Produktion. — Die Geschwindigkeit der 0„-A ufnahme durch mit 
Puffer gewaschenc Hefe war in Ggw. von 10-6  bis 2-10~5 Mol. I erhoht. GroBcre 
I-Konzz. bewirkten einen unternormalen 0 2-Verbrauch. Die masimałe Erhohung 
der 0 2-Aufnahme (50— 100°/0) trat ein bei einem I-Geh. von 10-5 Mol. Bei einem Geh. 
von 1— 6 mg Hefe pro ccm wurde der 0 2-Verbrauch durch I stimuliert in einem Medium, 
das Glucose oder/1. ais Substrat enthielt, nicht aber in einem pyruvinatlmltigen Medium.

Die Geschwindigkeit der Cytochromreduktion in mit Puffer gewaschener Hefe wurde 
durch 10“ 6 bis 2 • 10-5  Mol. I erhoht. Hohere I-Konzz. yerlangertcn die Red.-Zeit. 
Bic groBte Verkiirzung der Red.-Zeit (von 105 auf 32 Sekunden) wurde durch 10-5  Mol. I 
bewirkt. — Bei einer Konz. von 10-5  Mol. I, bei der Hefe in einem Glucosemedium 
optimale 0 2-Aufnahme aufwies, fand eine vermehrte aerobe A.-Bldg. nur bei hohen 
Glucosekonzz. u. wahrend beschrankter Zeit statt. Bei niedrigen Glucosekonzz. wahrend 
langerer Zeiten yerursachte I keine Zunahme der aerob gebildeten A.-Mengen; ur- 
spriinglich yorhandener A. wurde sogar oxydiert. -— Da ein Teil des aerob gebildeten 
COj durch Garung erzeugt war, muBte zur Feststellung des auf Oxydation zuriick- 
wifulneiiden C02 eine dem aerob produzierten A. aąuimolare Menge C02 vom Gesamt- 
^02 abgezogen werden. In einigen Verss., bei denen dies getan wurde, war das Yerhaltnis 
von oxydativ gebildetem C02 zu yerbrauchtem 0 2 durch Ggw. von 10~s Mol. I nur 
Hv-5^CU*,end beeinfluBt. — Durch Best. der Rk.-Prodd. wurde festgestellt, daB
10 3 Mol. I nieht nur die Geschwindigkeit der aeroben 0 2-Aufnahme u. anaeroben 
t 0 2-Bldg. erhohte, sondern aueh die Gesamtmenge der durch Ozydation oder Garung
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verbrauchten Glucose. — Durch Best. der yerschwundencn Glucose wurde fcstgestellt, 
daB mehr Glucose yerbraucht war, ais den Osydations- u. Garungsprodd. entsprach. 
Auf die Menge der versch\vundenen Glucose hatte I keinen EinfluB. — Zellzahlung hatte 
ergeben, daB eine Yermehrung der Hefezellen wahrend der Versuchsdauer nicht statt- 
gefunden hatte. Bei optimaler Konz. stimulierte I die anaerobe C02- u. A.-Bldg. starker 
ais den 0 2-Verbrauch in einem entsprechenden aeroben System u. bewirkte vermehrtc 
anaerobe Verwertung von geniigend Zucker zur Erklarung des im aeroben System 
verbrauchten zusatzlichen 0 2 u. gebildeten A.-Ubersehusses. — Diese Resultate steheu 
nicht im Widerspruch zu der Annahme, daB die Hauptwrkg. von I darin besteht, einen 
der anaeroben Prozesse zu beschleunigen, der zu Beginn der Rk.-Folge liegt, u. die 
Bldg. betrifft a) von Substanzen, die spater von der Zelle oxydiert werden, b) von 
Prodd. der anaeroben Garung. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1144. 7/6. 1935. Indiana
polis, Indiana, Lilly Research Laboratories.) K o b e l .

C. Lutwak-Mann und T. Mann, Uber die Verkettung der chemischen Umsetzungen 
in der alkoholischen Garung. I. Bildung und Spal lun g der Adenosintriphosphorsaure 
und derm Zusammenhang mit den Vorganrjen der Zuckerspallung. Es werden Bestst. 
des Geh. an NH3, freier Adenylsaure sowie Adenosintriphosphorsaure in frischer Bicr- 
liefe sowie in L EBEDEW -Saft mitgeteilt. Im Hefesaft ist ein Enzym enthalten, das 
Adenosintriphosphorsaure zu Adenylsaure dephosphoryliert, dagegen sind keine Enzyme 
yorhanden, die aus Adejiylsaure anorgan. Phosphat oder NH3 bilden. Sowohl bei der 
Garung durch lebende Hefe ais durch Hefesaft wird Adenylsaure zu Adenosintriphos
phorsaure phosphoryliert, u. zwar durch von bestimmten Phosphorsaureestern ab- 
gegebene Phosphatreste. Es wurden zwei Arten von Phosphatumsetzungen festgestellt, 
in denen eine Ubertragung der Phosphatreste von Garungsintermediarprodd. auf 
Adenylsaure stattfindet: a) Hezosediphosphorsaure reagiert im LEBEDEW -Saft mit 
Adenylsaure unter Bldg. von Adenosintriphosphorsaure: Hezosediphosphorsaure +  Ade
nylsaure —->- Adenosintriphosphorsaure. b) Bei dem Abbau der Phosphoglycerinsaure 
bzw. Phosphobrenztraubensaure findet in Ggw. ron Adenylsaure eine Phosphatiiber- 
Iragung auf Adenylsaure u. gleichzeitig eine Bremłraubensaurebldg. statt: Phospho-
brenzlraubensaure +  Adenylsaure---->- Brenztraubensaure +  Adenosintriphosphorsawe.
Bemerkenswerterweise wird die unter a) angegebene Rk. durch Fluorid nicht beeinfluBt, 
die unter b) durch Fluorid vóllig gehemmt. Zusatz yon Adenosintriphosphorsaure zu 
LEBEDEW -Saft bewirkt in Ggw. von Glucose eine Ubertragung der labilen Phosphat
reste der Adenosintriphosphorsaure auf Glucose: Adejiosintriphosphorsaure +  Glucose — >- 
Hexosediphosphorsaure -{- Adenylsaure. In Ggw. yon Hexoscdiphosphorsaure findet 
keine Dephosphorylierung der Adenosintriphosphorsaure statt. Vff. folgern daraus, 
daB aus Adenosintriphosphorsaure u. vergarbarem Zusatz das erste Phosphorylierungs- 
prod., die Fruciosediphosphorsdure gebildet wird, sowie, daB auBer dem Phosphat- 
kreislauf der Indukt-ionsphase der Hefegarung ein weiterer Angriffspunkt der Adenosin- 
triphosphorsdure in der Umsetzung der Phosphoglycerinsaurc bzw. Phosphobrenztraubcn- 
saure in Brenztraubensaure besteht. — In Ggw. von Phosphoglycerinsaurc ist dio Spal- 
tung der Adenosintriphosphorsaure im LE BE D EW -Saft gehemmt, was damit in tlber- 
einstimmung steht, daB freie Adenylsaure den Abbau der Phosphoglycerinsaurc be- 
schleunigt. (Biochem. Z. 281. 140—56. 21/10.1935. Lwów, Med.-chem. Inst. d. 
Uniy.) KOBEL.

Siegwart Hermann und Richard Neiger, Uber die Beeinflussung der Hefegarung 
durch Gholesterin und Insulin. Durch Cholesterinsol wird die lebende Hefezdle in ihrem 
Garungsyermogen gehemmt. Da Hefeautolysat im Gegensatz zur lebenden Hefc in 
seiner Garkraft durch Cholesterinsol nicht gehemmt, sondern sogar gefórdert wird, ist 
anzunehmen, daB es sich nicht um eine direkte Wechselwrkg. zwischen Zyinasc u. 
ClwUsterin handelt, sondern, daB andere, bisher nicht aufgeklarte Faktoren dabei eine 
Rolle spielen. Eine einfachc Koll.-Wrkg. ist wohl auszuschlieBen, da weder Paraffin-, 
noch Mastixsol die gleichen Wrkgg. hervorbringen wie Cholcsterin. Die bei lebender 
Hefe durch einige /)M?iit?ipriiparate bewirkte Garungsbeschleunigung kann durch 
Cholesterinsol weitgehend gehemmt werden. Der garungsfordernde Faktor in Insulin- 
praparaten ist thermostabil. Hefeautolysat wird durch die betreffenden /)i.suh'npraparate 
nieht aktiviert u. yon Cholesterin sogar in der Garkraft gefórdert. (Biochem. Z. 281- 
121—27. 21/10. 1935. Prag, Bakteriolog. Forschungsinst. Dr. S i e g w a r t  H er
m a n n .) " ~ K o b e l -

Konrad Bemhauer und Karl Kłłrschner, Butyl- und Aeełongarungen. I- Uber 
Zwischenpirdukte der Butanol-Aeelongarung. Unters. der Umwandlung einiger Zwischen-
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prodd. der Butanol-Acetongarung bei Zusatz derselben zu n. Garansatzen (Getreide- 
maiache). Aus der Erhókung der Menge an gewissen Garprodd. koimte auf die Art 
der Umwandlung der zugesetzten Substanzen gesehlossen werden. Essigsdure (I) 
wurde bei Anwendung des akt. Baot. Cl. butyrieum fast yollstandig in Aceton (II) 
umgewandelt; in spateren Verss. mit dem bereits etwas yeranderten Bact. wurden 
nur noch etwa 30% in II, dagegen etwa 70% in A. iibergefiihrt. Nach Aufziichtung 
des Baet. wurden wieder iiber 88% in II u. iiber 11% in A. umgewandelt. — Bei Verss. 
zur Vergarung von Clucose in synthet. Nalirlsg. trat auf Zugabe yon I Hemmung ein, 
u. die zugesetzte I wurde nicht yerarbeitet. — Zugefugte Buttersdure wurde durch 
akt. Bad. zu iiber 90% zu Butanol (III) reduziert; die geschwachten Kulturen wandelten 
nur etwa 36% um, die aufgeziichteten iiber 95%. Yerss. in synthet. Niihrlsgg. yerliefen 
ebenso erfolglos wie mit I. — P-Ozybuttersaure erwies sich ais ungiftig, wirkte also 
nicht hemmend, ergab aber keinen Anstieg der Menge eines Garprod. — Crotonsaurc 
(IV) wurde yon dem akt. Bact. in III u. II iibergefuhrt; das Mengenyerhaltnis schwankte 
dabei; in 3 Versuehsreihen betrug die III-Bldg. 24%, 63% u. 17%, die II-Bldg. 50%, 
33% u. 37%. Das Vermogen zur Umwandlung der IV in Butylprodd. erhielten die 
Bact. auch durch Umzuehtung nicht wieder ganz zuriick; Umwandlung zu 9% in Butter
sdure, 27% in I u. 45% in II, in einem anderen Vers. 27% in I u. 25% in II. — Acet- 
aldehyd (V) wurde durch das akt. Baot. bis iiber 60% inIII iibergefuhrt; in geschwachtem 
Zustand war die Einw. gering. Nach Umzuehtung wurden 21 bzw. 10% in Butylprodd. 
u. 58 bzw. 69% in sonstige Prodd. (besondors A.) umgewandelt. Zusatz von V zu 
einer Garung in synthet. Lsg. wirkte sofort garungshemmend. — Butyraldehyd wurde 
vor allem in III, in manehen Yerss. teilweise aueh in II iibergefiihrt, u. zwar in Butyl
prodd. zu 72%, 71% u. 96%, in II zu 17%, 25% u. 2%. — Crotonaldehyd erwies sich 
ais sehr giftig; 0,036% brachten eine kraftige Garung sogleich zum Stillstand. — 
Acetaldol hatte in den angewendoten Konzz. (0,088 bzw. 0,176%) keinen hemmenden 
EinfluB auf die Garung, bewirktc jedoch keinerlei Erhohung der Menge an Garprodd. — 
Die Befundc ergeben eine Bestatigung dafiir, daB Buttersdure die Muttersubstanz von
III ist, die Red. durfte iiber Butyraldehyd erfolgen. Es ergab sich kein Anhaltspunkt 
dafiir, daB Acdaldol oder f)-Oxybuttersdure ais Vorstufen der Buttersdure zu werten 
sind. Da es am naheliegendsten erscheint, daB der Weg V — y  III iiber Acetaldol 
fiihrt, dieses jedoch nicht yerarbeitet wurde, wird yermutet, daB das Acetaldol wohl 
nur in nascierendem Zustand in Buttersdure iibergefiihrt werden kann. — Die Ergebnisse
sprechen weiter dafiir, daB II auf dom Wege iiber I ---->- Acetessigsdure entsteht.
(Biochem. Z. 280. 379—87. 8/10. 1935. Prag, Deutsche Univ., Biochem. Abt. des Chem. 
Laboratoriums.) ICOBKL.

T. Chrząszcz und E. Peyros, Optimale Bedingungen der Citronensdurcanh&ufung, 
sowie cinige Beóbachtungen zur Theorie der Citrcmensaurebildung. Die Auswahl eines 
entsprechenden Schimmelpilzes ist fiir die Anhaufung groBer Mengen von Citronen- 
sdure (I), sowie dereń Rcinheitsgrad von besonderer Wichtigkeit. Die gróBte Saure- 
menge wird auf 20a/oig. Saccharoselsg. gebildet, die entweder eine konstantę oder bei 
Beginn der Garung eine scliwaehere (15%) Konz. besitzeu kami, die im weiteren Verlauf 
der Garung durch eine starkere Konz. yeryollstandigt w'ird (25%), was insgesamt 
20% ei-gibt. Dio Zuckerlsg. soli Minoralsalze enthalten u. zwar: 0,3% NHtNO„ 0,1 % 
KH2POt u. 0,1% MgSOt , auBerdem pro Liter einige Tropfen Eisensalz (FeCls). Zinlc- 
salze sind in jeder Menge fiir die I-Produktion schadlich. Eine Vorziichtung der Pilz- 
deckeu auf Malzwiirzc ist iiberfliissig. Am yorteilhaftesten sat man direkt auf Zucker
lsg. Sporen aus, die sich entwickeln u. gleichzeitig die Garung yollfiihren. Die ersto 
■'■'orgorene Lsg. hat nicht dio hochste Sauremenge u. kann durch eine Reihe neuer 
Zuckerlsgg. ersetzt werden, in welchen sich dann die gróBte Sauremenge bildet. Sehr 
vorteilhaft wirkt auf eine hohe I-Mcnge eine stufenweise Neutralisierung der I mit 
CaCO:i; die Garlsg. muB dabei aber stets stark sauer bleiben. Dio Gartemp. soli 28 bis 
30°, die Gardauer 7—11 Tage betragen. Die Hypothese von Emde, daB I aus Zucker 
iiber Ohinasdure entstehen soli, kann von den Yff. nicht anerkannt werden, da sio jeder 
krit. berechtigten Grundlage entbehrt. (Biochem. Z. 280. 325—36. 8/10. 1935. Posen, 
Inst. fiir Landwirtschaftl. Technologie der Uniy.) KoBEL.

E. I. Ssotnikow, Die Bildung von Citronensdure durch Aspergillus niger. III. Die 
Bildutig von Citronenmure auf vidfach gewechsdten Lósungen. (II. ygl. C. 1935. I. 
3430.) Ein u. dasselbe Mycel einer akt. Rasse liefert bei 3—4-maligem Wechsel 
der Garlsg. immer noeh 60—-70% Citronensdure, yorausgesetzt, daB die Garung in 
geschlossenem Kolben oder in mit Deckoln zugedeckten flachen Schalen yorgenommen
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wurde. In offerien GcfaScn sinkt infolgc Verdampfung, Warmeabgabe u. ubermaBiger 
Bcliiftung die Ausbeute auf ca. 20% . Bei einer Schichthóhe von 0 ,5  cm ist dic onerg. 
Garung nach 3 Tagen bcendct. (C. R. Acad. Sci., U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii 
Nauk S. S. S. R.] 3 . 544— 47.) B e r s i n .

E 3. Bakteriologie. Im m unologie.
William F. Bruce, Einige Beziehungen zwischen molekidarcr Struktur, pji und 

der Fahigkeit von Bakterien, in Lósungen von Salzen organischer Sduren zu waclism. 
(Vgl. G. 1935. II. 1388.) Ausfiihrlichc Wiedergabe u. Erwciterung friiherer Unterss. 
(1. c.), aus dencn noch folgende allgemeinc Feststellungen gemacht werden konnten: 
die cis-stercoisomere Form unterhalt das Bakterienwachstum besser ais dic Ćran.s-Form. 
Das Ba ktericnwachstum wird im allgemeinen schlechtcr mit steigendem Mol.-Gew. 
der Sauren; Einfiihrung einer Plienylgrwppe in das Mol. setzt die Fahigkeit einer Saure, 
von Bakterien verwertet zu werden, stark herab, Einfiihrung einer Methylgruppe 
kann jc nach der Stellung des CH3 oincn gunstigen oder ungiinstigen EinfluB haben. 
Sauren mit stabiler ci/cl. Struktur untcrhalten das Bakterienwachstum im allgemeinen 
schlechtcr ais Sauren, die keine Ringo enthalten. Einige gesattigte u. ungesattigte 
Sauren werden paarweise im gleichen pH-Gebiet verwertet, was auf eine intermediare 
Umwandlung gesatt. u. ungesiitt. Sauren im Bakterienstoffwechsel schlieBen laBt. — 
Diese allgemeinen Befunde stehen im Einklang mit in der Literatur angegebenen Be- 
obachtungen. (J. Amor. chem. Soc. 57. 1495— 1503. Aug. 1935. Princeton, N. Y., 
Departm. of Animal and Plant Pathology of the ROCKEFELLER Inst. for Medical 
Research.) K o b e l .

Konrad Bemhauer und Karl Irrgang, Ozydalionen miltels Essigbaktericn.
III. Uber die BUdung einer reduziereiidcn Zuckercarbonsdure („Ale/iydgluconsdurc“)
neben 5-Ketogluconsdure. (II. vgl. C. 1929.1. 1952.) Bei der Einw. von Bact. gluconicum 
auf Ca-Gluconat werden neben geringen Mengen ó-ketogluconsaurcm Ca groBe Mengen 
eines reduziereiidcn sehr 11. Ca-Salzes gebildet (etwa 50% des angewendeten Ca- 
Gluconats). Es werden Wahrscheinlichkeitsbeweise dafiir erbracht, daB es sich dabci 
um d-aldehydgluconsaures Ca handelt (sehr intensive Rk. mit Naphthorcsorcin-Salzsaure; 
das Osazon yerhalt sich ebenso wie das aus 5-Kctogluconsiiure gewonnene). Dieselbc 
Substanz entsteht auch bei der Einw. yon Bact. xylinum auf Glucose in Ggw. von 
CaC03 oder Ca-Gluconat, allerdings in geringeron Mengen. — Das von den Vff. isolierte
11. Ca-Salz iihnclt in seinen Eigg. der von T a k a h a s h i  u. A s a i  (C. 1932. I. 2728) bei 
Einw. von B. industrium var. Hoshigaki auf Glucose in Ggw. von CaC03 erhaltencn 
Substanz, die von den Autoren ais „1-glucuronsaures Ca“ bezeichnct wurde. (Biochem. 
Z. 280. 360—66. 8/10. 1935. Prag, Deutsche Univ., Biochem. Abt. des Chem. 
Labor.) K o b e l .

Konrad Bernhauer und Bruno Górlich, Ozydalionen miltels Essigbaktericn.
IV. Uber die Bildung von 2-Ketogluconsaure durch Bact. gluconicum. (III. vgl. vorst.
Ref.) Wiederaufnahmc der Arbeiten mit Bact. gluconicum nach 3 Jahren hatten 
ergeben, daB sich das Bacterium in scinem physiolog. Verh. stark geandert hatte. 
Es bildete jetzt im Gegensatz zu friiher (III. Mitt. 1. c.) iiberwiegend ó-Kelogluconsdure 
(I) u. nur geringe Mengen an reduzierenden Sauren mit 11. Ca-Salzen. Bact. sylinum 
zeigte jetzt nur noch sehr geringes Oxydationsvermogen gegenuber Ca-Gluconat. — 
Die Unters. der bei Einw. von Bact. gluconicum auf Ca-Gluconat erhaltencn Oxy- 
dationsprodd. ergab, daB neben der in Hauptmenge entstehenden I u. der „Aldehyd- 
gluco7isaure“ (1. c.) auch d-2-Ketogluconsaure (d-Osonsaure) (II) gebildet wird. II wurde 
ais gut krystallisiertes K-Salz isoliert u. mittels ihres Melhylesters u. Chuwxalindenv. 
identifiziert. Dic Deriw . waren mit den von Oh l e  aus der synthet. dargestellten II 
gewonnenen ident. — In synthet. Nahrlsg. (mit etwas Hefekochsaft) war die Ausbeute 
an I wesentlich hóher ais in Hefelsg. allein. (Biochem. Z. 280. 367—74. 8/10. 1935. 
Prag, Deutsche Univ., Biochem. Abt. des Chem. Lab.) KOBEL.

Konrad Bemhauer und Bruno Górlich, Oxydationen miltels Essigbakleńen.
V. Fergleichende Versuche uber die Darstellung von l-Sorbose mittels verschicdener Bak
terien. (IV. vgl. vorst. Ref.) Vcrss. iiber die 0.xvdation von Sorbit durch Bact. xylinum, 
xylinoides u. gluconicum ergaben, daB auch die beiden letzteren zur Darst. von l-Sorbose
(I) geeignet sind. Wahrend in Kleinyerss. die Umsetzung des Sorbits in I bei allen 
Bakterien fast stets ąuantitatiy erfolgte, betrug in gróBeren Verss. die Ausbeute an 1 
nur 70—80% (wahrseheinlich infolge der gróBeren Schichthóhe). Die besten Ausbeuteu 
wurden erzielt bei Anwendung yon Bact. gluconicum in synthet. Nahrlsg. unter Zusatz
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von etwas Hefekochsaft; dic orhaltcnc I war fast vóllig rein. (Biochem. Z. 280. 375 
bis 378. 8/10. 1935. Prag, Deutsche Univ., Biochem. Abt. des Chem. Lab.) K o b e l .

Konrad Bemhauer und Bruno Gorlich, Ober die Umtmndlung aromatisclicr und 
hydroaromatischer Verbindungen durch Mikroorganisimn. II. Noiiz iiber dic Umwand- 
lung von Chinasdurc und Inosit. (I. vgl. C. 1932. II. 2478.) Bei Einw. von Bact. glu- 
concum u. Pen. griseofulvum auf Chinasdurc in Ggw. von CaC03 wurde Protocatechu- 
saure gebildet. Aus Inosit wurde von don gleichen Organismen Essigsaure, eine Spur 
Oxalsaure u. wahrscheinlich auch Milchsaure erzeugt; dio Bldg. einer aromat. Sub- 
stanz aus Inosit konnte nicht nachgewicsen werden. (Biochem. Z. 280. 394—95. 8/10. 
1935. Prag, Deutsche Univ. Biochem. Abt. d. chcm. Labor.) K o b e l .

Konrad Bernhauer und Georg Patzelt, Ober Schimmdpilzsierinc. I. Die Sterin- 
bildung bei Aspergillus niger. Unters. des Steringeh. der Pilzdeeken von 15 yerschiedenen 
Asp. nigcr-Stammen ergaben Steringdih. von 0,23—1,16%. Wahrend die Mycel- 
gewichte u. absol. Sterinmengen abhangig von der Zuckerkonz. starko Unterschiede 
zeigtcn, blieb der prozentuaTc Steringeh. ziemlich unverandert, auch bei den am 
schwachsten entwickelten Pilzdeeken. Die Sterinbldg. nahm bis zum 18. Tag zu, dann 
fiel der Steringeh. bis zum 27. Tag bei weiterem Anstieg des Myeelgewichtes ein wenig 
ab. Pilzdeeken, die auf Ca-Cluconat oder chinasaurcm Ca gewachsen waren, hatten 
nur den halben prozentualen Steringeh. wie auf Rohrzucker gczuchtete Pilze; auch in 
Ggw. von CaC03 war der Steringeh. geringer ais ohne dieses. Andercrseits hatten 
Pilzdeeken, die auf Bernsteinsaure oder A. (in Ggw. von wenig Zucker) zur Entw. ge- 
langten, anniihernd den gleichen oder sogar hóheren Steringeh. ais solehe, die auf 
Zucker (in analoger Konz.) gewachsen waren. — Verss. in Ggw. von Crolonaldehyd (I) 
u. Acetaldol (II) zeigten, daB I stark giftig wirkt (Mycelschwimd durcli Autolyse) u.
II zwar nicht die Mycelbldg. verhindert, aber keine Steigerung, sondern eher eine 
Hemmung der Sterinbldg. verursacht. (Biochem. Z. 280. 388—93. 8/10. 1935. Prag, 
Deutsche Univ. Biochem. Abt. d. Chem. Labor.) K o b e l .

Hugo Kiihl, Ober Rcizwirkungen von Deśinfektioiisinittdn■ Zusammenstellung 
von Beobaehtungen, bei denen Desinfektionsmittel in geringer Konz., statt abtotend 
oder hemmend, reizend auf das Wachstum von pflanzlichen Kleinlebewesen wirkten 
u. wegen der Verschicdenartigkeit ihrer Wrkg. auf versehiedene Mikroorganismen 
eine Auslese in Mischungen dieser bewirkten. (Pharmaz. Ztg. 80. 1010— 11. 28/9. 
1935. Berlin.) D e g n e r .

F. R. Davies, Oberlegenheit von Silbernitrat uber Quecksilberchlorid zur Oberflachen- 
sterilisation bei der Isolierung von Ophiobolus graminis Sacc. Vf. empfiehlt die An- 
wendung einer AgN03-Lsg. 1: 5000, welche von dem Pilz noeh gut vertragen wird, 
wahrend andere Schadlinge, wie Holminthosporium sativum u. Fusariumarten sicher 
abgetotet werden. (Canad. J. Res. 13. Sect. C. 168—-73. Scpt. 1935. St. Paul 
[Minn.]) GRIMME.

Siegwart Hermann und Paul Neuschul, Zur Biochemie des Bacillus mesentericus 
hydrolylicus, einer neuen Type des Bac. mesentericus vulgahis. Es wird ein von einer 
Karotte reingezuchteter Bacillus beschrieben, der in seinen morpholog. Eigg. dem 
Bac. mesentericus vulgatus weitgehend ahnelte, sich jedoch durch seine ausgepragte 
hydrolyt. Wirksamkeit insbesondere gegenuber Rohrzucker u. 1. Starkę von diesem 
deutlich unterschied, weshalb er ais Bac. mesentericus hydrolyticus bezeiehnet wurde. 
Das Baeterium besitzt in starkstem MaBe die Eig., Gemiise, wie Gurken, Kohlrabi, 
Karotten, Erbsen, Radieschen usw. oder Kartoffeln zu erweiehen u. den Źellyerband 
zu losen. In gleicher Weise u. im selben AusmaBe wirken Enzympraparate, dio aus den 
Bakteriensuspensionen hergestellt wurden. (Biochem. Z. 281. 219—30. 21/10. 1935. 
Prag, Bakteriolog. Forschungsinst. Dr. S i e g w a r t  H er m a n n .)  K o b e l .

E4. Pflanzenchemie und -physiologie.
A. G. Norman, Die Zusammenselzung der Rohfaser. Vf. fiihrt die Unterss. durch 

mit trockenem Bohnen- u. Haferstroh, griincn Weizenpflanzen (6 Wochcn vor der 
lirnte), trockenem Hcu, mit verschicdenen Wiekenproben, griinen Mais- u. Kohl- 
pflanzen, Zuckerruben u. Kleie. Bestimmt wird: Cellulose, Hemicellulosen, Lignin u.
l rotein. Die Zus. der Rohfaser ist schwer festzustellen, da wahrend der Aufarbeitung 
die Cellulose teilweise angegriffen wird u. Lignin gróBtenteils entfernt wird. (J. agric. 
Sci. 25. 529—40. Okt. 1935.) B r e d e r e c k .

Frederick Walter Norris und Carl Emil Resch, Die Analyse der Kohlenhydrate 
i'on pflanzlichen Zellwanden. I. Die Beziehung zwischen Uronsaureanhydridgehalt und
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Furfurolausbeute. Reine Galakturonsaure (I), Pelcłolsdure u. Euxanihinsdure (II) wurden 
mit l'2°/0ig. HC1 dest. u. dabei entstehendes CO., u. Furfurol quantitativ bestimmt. 
Fur dio C02-Best. nach DiCKSON, Ot t e r s o n , L in k  (C. 1930. I. 2456) u. fiir dio 
Furfurolbest. nach TOLLENS u. KRÓBER (vgl. B r o w n e , Handbook of Sugar Analysis 
[1912]) werden genaue Ausfiihrungsvorschriftcn gegoben. Dio Furfurolmengo wurde 
mit Hilfo der KROBERschen Tabelle aus dem Gewicht der Furfurol-Phloroglucinverb. 
bestimmt. Organ, gebundene Glucuronsaure (II) gibt eino goringere Ausbeute an Fur
furol ais freie I. Unter ihren Vers.-Bcdingungen erhieltcn Vff. aus I 43,10% u. aus 
Glucuronsaure 39,37% der theoret. móglichen Menge Furfurol. Diese Werte iiber- 
treffen dic von L e f e y r e  u .  TOLLENS u .  noeh mehr diejenigen von N a n j i , P aton  
u. L in g  (C. 1925. Et. 394). Letztere Autoren haben wahrscheinlich dio ToLLENSschc 
Arbcit miBverstanden. Die Furfurolmengo, die aus den Pentosen der Zellwand entsteht, 
laBt sich aus der Gesamtfurfurolmenge errechnen, wenn man dio auf die Uronsaurcn 
cntfallende Furfurolmengo abzieht, die m an  mit Hilfo der C02-Best. erhalt. (Biochcmical 
J. 29. 1590—96. Juli 1935. Birmingham, Univ., Departm. of Industr. Ferment.) E l s n .

Scott V. Eaton. Einfluf} des Schwefelmangels auf den Stoffwechsel der Sojabolme. 
(Bot. G az. 97. 68—100. Sept. 1935.) P a n g r it z .

R. K. Tam und O. C. Magistad, Beziehungen zwischen Stickstoffdungung wid 
Ghlorophyllgehalt bei Ananaspflanzen. Im allgemeinen bedingt eine Steigerung der 
N-Gabo auch eine Steigerung des Chlorophyllgeh. der Pflanzen. (Plant Physiol. 10. 
159—68. Jan. 1935. Pineapple Experiment Station. Univ. of Hawaii.) LlNSER.

I. J. Breshnew, Einflu/3 der in den Boden eingefiihrten Diinger auf die Entiuicklung 
der Kohlkrankheitoi. Untcrss. des Einflusses verschiedener Dungemittel auf dic 
Entw. von Plasmodiophora brassicao War. u. Peronospora. Auf dem einfachen Wegc 
der Zufuhr bestimmter Elemente kann dem Angriff der Parasiten nicht entgegen- 
gewirkt werden. Von gróBter Wichtigkeit ist Rosistenz der Sorten. Dio sauren Diinger 
orgaben haufigere Ansteckung ais solche bas. Charakters. (Trav. Soc. Naturalistes 
Leningrad [russ.: Trudy Lcningradskogo Obschtschestwa Jestestwoisspytatelei] 63. 
83— 109. 1934.) S c h ó n f e l d .

S. T. Dexter, Wachstmn, organische N-Fraktionen und Pufferkapazitat in ihren 
Beziehungen zur Resistenz der Pflanzen. (Plant Physiol. 10. 149—58. Jan. 1935. East 
Lansing, Michigan, Michigan State College.) LlNSER.

C. R. Megee, Untersuchung zur Bestimmung der Faktoren, welche die Winterharte 
von Luzeme beeinflussen. Die angestellten Tastverss. ergaben, daB der Grad der 
Winterharte abhangig ist von physikochem. Eigg. der Luzernewurzeln (Geli. an kollo- 
idalen bzw. gel. Substanzen), von der Zus. (Geh. an Zucker, Starkę, Protein) u. von 
der Gewebestruktur. Weiter kommen biochem. u. Funktionsunterschiedo in Frage, 
z. B. Geh. an Enzymeu u. Hormonen. Die Winterharte ist scheinbar erblich. Das 
beste Kriterium fiir dio Winterharte ist dic elektr. Leitfahigkeit (Methode im Original). 
(.1. Amer. Soc. Agron. 27. 685—98. Sept. 1935. East Lansing [Mich.].) Gr im m e .

Moyer D. Thomas und Geo. R. Hill jr., Die Aufnahme ton Schwefeldioxyd durch 
Alfalfa und ihre Beziehung zur BlaUschadigmig. Das Ausmafi der Blattschiidigung ist 
eine linearo Funktion der in einer bestimmten Zeit aufgcnommenen Menge an SO?- 
(Plant Physiol. 10. 291—307. April 1935. Salt Lake City, Utah, Department of Agri- 
cultural Res., American Smclting & Refining Conipanj'.) LlNSER.

E s. Tierchemie und -physiologie.
William Stewart Duke-Elder undHugh Davson, Siudien iiber den Glaskórper. II- 

(I. vgl. C. 1935. II. 710.) Physikal.-chem. Studien iiber Qucllung, Struktur, Elastizitafc 
des Glaskorpers. (Biochcmical J. 2 9 .1121—29. Mai 1935. London, Univ.College.) B om sk .

Soreil L. 0rskov, Eine Methode zur fortlaufenden pholographischen Aufzeichnung 
ton Volumtnanderungen der roten Blutkorperchen. Einige Versuche uber den Einflup der 
Temperatur und die Bedeutung der Wasserstoffionenkonzenlration fiir die PentieabilUdls- 
geschiuindigkeit ton Glycerin und Hamstoff. Die neue Methode beruht auf der Messung 
der Lichtdurchlassigkeit der Blutzellen, die sich mit der Volumenanderimg andert. 
Die Methode wurde unter yersehiedenen Bedingungen (siehe Titel) angewandt. (Bio
chem. Z. 279. 241—49. 25/7. 1935. Kopenhagen, Med. Physiol. Inst.) K r e b s .

Saren L. 0rskov, Untersuchungen iiber den Einflup ton Kohlensćiure und Bici 
auf die Permeabilitat der Blutkorperchen fiir Kalium und Rubidium. In Ggw. von OOj 
u. kleinen Mengen Pb (bis herunter zu 2- 10-7-molar) ist die P e r m i e r u n g s g e s c h w i n d i g k e i t
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der Blutzellen fur Kalium- u. Rubidiumionen gestoigert. (Bioehem. Z. 279. 250—61. 
25/7. 1935. Kopenhagen, Med. Physiol. Inst.) K r e b s .

Kurt W. Franke, Ober das Yorkommen eines neuen Giftstoffes in gewissen Proben 
von pflanzlichen Lebensmittdn. XI. Die Wirkung abweclisdnder Fiitterung mit giftigen 
Lebensmittdn und Vergleickiprodukten. (X. vgl. C. 1935- II. 2399.) Fiitterungsyerss. 
dieser Art an Ratten mit entspreclienden Maisproben ergaben rkytkm. Zu- u. Ab- 
nahme des Wachstums u. der Nahrungsaufnahme, entsprechend dem Futterwechsel 
(Perioden von 5, 10 u. 15 Tagen). (J. Nutrit. 10. 233—39. 10/9. 1935. Brookings, 
State Coli.) _ S c h w a ib o l d .
* Alan William Davies und Thomas Moore, VitaminA und Carotin. XII. Die 
Eliminierung von Vitamin A aus den Lebern von Ratten, denen rorher starkę Dosen 
Vitamin-A-Konzentrat verabreićht wurden. (XI. vgl. C. 1935. II. 76.) An ausgewaehsene 
Ratten, die bereits liohe Vitamin-A-Reserven in der Leber enthielten, wurde eine Diat 
verfiittert, die sehr groBe Dosen Vitamin-A-Konzentrat enthielt. Unter diesen Be
dingungen erreichten die LebeiT eserven Werte von 18000 Bondeinheiten pro Gramm. 
Derartige Reserven wurden den theoret. Yerbrauch der Ratten fur ein Jahrhundert 
decken, sofern die Abnahme dem minimalen physiol. Verbraueh entspricht. Es zeigte 
sich jedoch, daB bei Zuriickfuhrung der Ratten auf eine yitamin-A-freie Diat eine 
schnelle Eliminierung des Vitamin A aus der Leber stattfand; die Vitamin-A-Rescrvc 
war nach 12 Wochen im Mittel auf 400 Bondeinheiten pro Gramm gesunken. Bei 
diesem Vitamin-A-Geh. scheint eine stabile Speicherung des Vitamins erreicht zu sein, 
denn nach weiteren 12 Wochen war die Leberreserve bei vitamin-A-freier Diat im Mittel 
nicht weiter gesunken. Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch mit den von MOORE 
fruher durchgefiihrten Verss., bei denen eine ahnlich schnelle Eliminierung von Vitamin A 
aus der Leber nicht beobachtet wurde; die fiir diese Unterschiedc in Frage kommenden 
Ursachen werden diskutiert. (Biochemical J. 29. 147—50. 1935. Cambridge, Uniy. 
and Med. Res. Council.) CoRTE.

Arturo Bonsignore und Attilio Caroggio, Vitamin G (Ascmbinsaure) in lig-u- 
rischen Kastunien. Nach dem Ausfall der Tierverss. enthalt die EBkastanie reichlich 
C-Vitamin (0,4—0,5 mg je 1 g). Das Vitamin ist sehr haltbar u. vertragt alle ublichen 
Zubereitungsarten. (Quaderni Nutrizione 2. 61—71. 1935. Genua.) G rim m e.

Synnove von Hausen, Uber die Wirkung von Vitamin C (Ascorbinsaure) auf 
das Wachstum von Pflanzen. (Vgl. C. 1935. I. 591.) Ausfuhrlichero Angaben iiber 
die Ergebnisse der Unterss. in der C. 1935. II. 3534 referierten Yeroffentlichung. 
(Suomen Kemistilehti [Acta chem. fenn.] 8. B. 27—28. 1935. Helsinki, Found. Chem. 
Res. [engl.]) SCHWAIBOLD.

Sdndor Lang, Glutathion und Autolyse■ Inhaltlieh ident. mit der C. 1935- II. 
1205 ref. Arbeit. (Magyar orvosi Archirum 36. 190—94. 1935. Budapest, Physiol. 
Inst. d. Univ. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch. u. engl.]) SA1LER.

Jakob A. Stekol, Stoffwechsd des Naphthałins in erwachstnen und wachsenden 
nunden. Aus dem Harn von mit Naphihalin (I) gefiitterten Hunden konnte neben 
l-x-Naphthali)imercaptursaure, C16H150 3NS, F. 170,5°, [a]n26 =  — 25,3° in A., nach 
Hydrolyse mit HC1 auch I isoliert werden. Das letztere entstammt moglicherweisc 
einem Dihydro-fi-napMholschwefelsaureester (vgl. BOURNE u . Y o u n g , C. 1934. II. 
2857). Es scheint eine groBe Ahnlichkeit im Stoffwechsel yon Brombenzol u. I  zu be- 
stehen. (J. biol. Chemistry 110. 463—69. 1935. New York, Fordham Univ.) BERSIN.

Erwin Brand, George F. Cahill und Richard J. Błock, Cystinurie. IV. Der 
atoffwechsd von Homocystein und Homocystin. (III. vgl. C. 1935. II. 3672.) Die 
fruheren Unterss. hatten ergeben, daB Gystein u. Mdhionin (I) in groBem AusmaB 
ais sog. Extracystin ausgeschieden werden, wahrend Cystin (II) u. Glutathion fast 
vollstandig zu Sulfat osydiert werden. I kann nun auf chem. u. physiol. Wege zu 
Homocystein (III) entmethyliert werden u. letzteres bzw. das Disulfid Homocystin (IV) 
crsetzt bei Waehstumsycrss. I u. II (DU ViGNEAUD, D y e r  u . Harmon, C. 1933. II. 
| 001). Verss. am Cystinuriker ergaben, daB IV fast yollstandig oxj'diert wird, wahrend
111 in betrachtlichen Mengen ais Extracystin u. zum Teil ais IV' ausgeschieden wird. 
Im Organismus wird demnach I iiber III in Cystein yerwandelt; das aus III móglicher- 
weise entstehende IV wird auf yerschiedenen Wegen oxydiert. Entgegen der all- 
gememen Auffassung sind demnach die S-S- u. HS-Formen der Aminosauren im 
mtermediaren Stoffwechsel n i c h t  yertauschbar: Cystein u. II bzw. III u. IV miissen 
™ individuelle Aminosauren betraehtet werden. Es werden die yerschiedenen Mog- 
lichkeiten der Umwandlung der S-haltigen Aminosauren diskutiert, wobei im Hinbliok
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auf Verss. von I t t e r ,  O r e n t  u. Mc. Co l l u m  (C. 1 9 3 5 - I .  2206) eine Storung der 
Rk. I — >- Oijslcin durch Vitamin-B2-Mangel orwogen wird. Obwohl Cystein — 
bzw. II — nieht zu den lebensnotwendigen Aminosauren zu zahlen ist, da cs aus I 
gebildet werden kami, kónnte es in dem Falle zu einer notwendigen Nahrungskompo-
nente werden, wenn die Umwandlung I — >• IV vor I ---- ->- Cystein beyorzugt ist.
Wichtig erschcint demnach die Erhaltung von III im reduzierten Zustand. — Im 
Gegensatz zu II laCt sich IV nur sehr schwer auf katalyt. Wege zu III reduzieren. — 
Weitere Einzclheiten im Original. (J. biol. Chemistry 110- 399—410. 1935. New 
York.) B e r s in .

Glinther Anton und Ernst Birk, Ober Stoffwechseli-crandcrungen unter chroniscJier 
Morphinwirkung. V. Mitt. Zur Pathologie des Morphins. (IV. vgl. C. 1 9 3 5 - II. 3261.) 
Wahrend beim Morphinistcn alimentare Dcxtrosehyperglykamie u. alimentaro Lavu- 
losehyperglykamie zu beobachten sind, tritt beim morpWłigewohntcn Hundo nur ali- 
mentarc Dextrosehyperglykamic auf. Beim morphingewóhnten Hund im Zustand 
absinkenden Gewichts halt Insulin in einzelnen Fallen den Gewichtssturz auf, bzw. 
fiihrt es eine Gewichtszunahme herbei. Bei sehr geschwachten Hunden ist Insulin 
ohne EinfluB auf den Gewichtssturz. Dio guto Vertraglichkeit hoher Insulindosen 
boi Morphinistcn wird auf eine bei Morphinisten auftretende parenchymatóse Lcber- 
schadigung zuruckgefiihrt. Fiir diese Annahme sprechen auch dio paradoxcn Blut- 
zuekersteigerungen nach Insulininjektionen, die in einigen Fallen beobachtet wurden 
u. die sich unter einer Entziehungskur zuriickbildeten. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 1 7 7 . 226—34. 1934. GieBen, Univ., Med. u. Neryonklin.) Ma h n .

Łśon Binet und Mejer Burstein, Das Verhalten der Lunge gegeniiber Polypeplidcn. 
Wird die isolierte u. ventilierte Lunge eines Hundes von Blut, das einen bestimmten 
Geh. an Polypeptiden besitzt, durchflossen, so ist bereits nach 1 Stdc. eine merkliche 
Abnahme des Polypeptidstickstoffes zu verzeichnen, wahrend bei Vcrwendung von 
n. Blut keine Veranderungen eintraten. (C. R. Seances Soc. Biol. Filiales Associees 119- 
1028—29. 1935. Lab. de physiologie dc la Facultć de medecine.) v. G ierke.

Henry Borsook und Cecil E. P. Jeffreys, Sticksloffstoffwechsel isolierter Gewebe 
der Ratte. Unters. der isolicrten Leber, Niere u. anderer Gewebe. Desaminierung erfolgt 
nur in Niere u. Leber, der Hauptort ist wahrscheinlich die Lcber. Wahrend im all- 
gemcinen nur die Leber Harnstoff bildet, wurde eine solche auch fiir den Dunndarm 
u. zwar aus Arginin festgestcllt. Einer der Hauptąuellcn der Harnstoffbldg. in der 
Leber ist wahrscheinlich das Histidin. Harnsaure wird durch die Leber quantitativ 
in Allantoin iibcrfiihrt. (J. biol. Chemistry 110. 495—509. Juli 1935. Pasadena, Calif. 
Inst. of Techn.) B o m sk o v .

Margaret Kerly und Charles Reid, Die Beziehung der Milz zur Bildung ton 
Glykogen in der Leber. Mit einer Bemerkung uber die AbsorptionsgrófSa von Glucose und 
Milćhsaure. Gegeniiber entgegengesetzten Anschauungen wird festgestcllt, daB in n. 
u. splencktomierten Katzen u. Ratten die Glykogenbldg. in der Leber nach Glucosc- 
zufuhr (intrayenós in V. femoralis bzw. intestinal) dieselbe ist. Aus Milćhsaure wird 
nach intravenoser Gabe ebenfalls gleiehmaBig Glykogen gebildet; bei intestinaler Zu- 
fuhr waren die Ergebnisse unregclmaBig, obwohl die Resorption weitgehend konstant 
war. In den nach der Operation anam. gewordenen Ratten war die Glykogenbldg. 
geringer ais in n. u. in nicht anam. splenektomierten Tieren. Weder Acetylcholin 
(Katzen) noch Cholinchlorhydrat (Katzen u. Ratten) yermehrten dio Glykogenbldg. 
in der Leber nach Glucose- oder Milchsaurezufuhr. — Bei Katzen war die Absorption 
von 1,11-mol. Lsgg. von Glucose u. Milćhsaure dieselbe. Bei Ratten crfolgte die Ab
sorption einer in den Magen gegebenen 50—60°/oig. Glucosclsg. 6—7-mal schnellcr 
ais die Absorption einer 10—17°/0ig. Milchsaurelsg. Da hohere Konzz. Milćhsaure 
nicht schneller resorbiert wurden, wird dieser Unterschied, obwohl die nicht resorbierten 
Mengen im Magen wiedergefunden wurden, ais eine yerschiedene ResorptionsgróBc 
boi Ratten u. Katzen angesehen. (J. Physiology 84. 302—14. 18/6. 1935. London, 
Univ. College, Dep. of Physiol.) LOHMANN-

Iuliu Ban, Beilrag zum Studium der Zusammcnsetzuntj und der Veranderung von 
Blut und Cerebrospinalflussigkeit tom citohanuitoserologischen und biochemischen Stand- 
punkt in der Epilepsie. Einige Ausziige. Durch Unters. von Korperfll. yor, wahrend u. 
nach dem Anfall wird ein Zusammenhang zwischen dem Kohlenhydratstoffwechsel u. 
den epilept. Anfallen gefunden, u. es werden GesetzmaBigkeiten festgestellt, welche 
es erlauben, aus Laboratoriumsyerss. mit groBer Wahrschemlichkeit die Epilep81®
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zu diagiiostizieren. (Curierul farmac. 5. Nr. 8. 1—17. Aug. 1935. Sibu. [Orig.: 
ruman.]) GuRIAN.

0. Rosenheim und T. A. Webster, Vorslufen des Koproslerins und der Gallen- 
sduren im tierischen Organismus. Vff. beobacliten bei Tierfutterungsverss., daB bei Gabe 
von Cholestmon der Koprosteringeh. der Faeees steigt. — Sie nehmen an, daB Cholesten- 
diol im Organismus dio Yorstufe des Clioleslenons darstellt, welches seinerseits intra- 
mediares Prod. bei der Bldg. von Koprosterin u. vielleicht der Oallensauren ist. (Naturę, 
London 136. 474. 21/9. 1935.) SlEDEL.

Noel Fiessinger und S. Gothiś, Die „cristallisalion cliolesterolique“ der Gallensteine. 
Ausfiihrungen iiber die Rolle des Cholesterins bei ihrer Bldg. (Buli. Acad. Med. 114 
([3] 99). 220—24. 8/10. 1935.) B o m s k o v .

F. Reimann, H. Biedermann und L. Zwillinger, Uber die Herkunft des Anti- 
perniciosastcffes. IX. Uniersuchungen zur Leberwirkung bei der Anaemia perniciosa. 
Żur Entscheidung der Frage, ob das Rind u. die reinen Pflanzenfresser den lebens- 
notwendigen Perniciosastoff im Organismus synthet. herstellen oder mit der Nahrung 
aufnehmen, wurden Verdauungsverss. von Leber mit Magenschleimhaut vorgenommen. 
Aus den Befunden wird geschlossen, daB das Rind u. die pflanzenfressenden Tiere 
den Antiperniciosastoff mit der Nahrung aufnehmen. (Z. klin. Med. 128. 205— 12. 
24/5. 1935. Prag, 1. Medizin. Klinik der Deutschen Univ.) WESTFHAL.

E 0. Pharm akologie. Toxikologie. Hyglene.
H. Raymond, Wie Arzneimittel wirken. Obersicht iiber neuere Forschungs- 

ergebnisse betreffend die physikal. u. chem. Grundlagen der physiol. Arzneimittelwrkg. 
(Sci. Progr. 30. 252—67. Okt. 1935. London, Univ. Coli.) D e g n e r .

S. Bertino, Kann das Calciumchlorid in der chirurgischen Praxis, lumbal injiziert, 
giinstig angewandt werden? Vf. zeigt in Verss. an Hunden, daB man durch lumbale 
Injektion von CaCL eine Lahmung der Bewegungen u. der Empfindungen der unteren 
Extremitaten (Hinterpfoten u. Schwanz) von einer gewisscn Dauer erzielen kann. 
(Arch. Farmacol. sperim. Sci. affini 59. (34.) 178—85. 1935. Pisa, Univ.) W il l s t a e d t .

Ch. Maltesos, Uber die Wirkung der Honojodessigsaure auf die elektrische Tatigkeit 
des Herzens. In Bestiitigung der Verss. von SlEGEL u. UNNA wurde am Frosch- u. 
Kaninchenherzen gefunden, daB nacli Vergiftung mit Honojodessigsaure in uber 50% 
der Palle ein Verschwinden der T-Zaeke im diphas. Elektrokardiogramm erfolgt. Dies

* beruht aber nicht auf einem Verschwinden der T-Zacke infolge fehlender Milchsaure- 
bldg., sondern, wie die gleichzeitige Aufzeiehnung des diphas. u. einphas. Elektro- 
kardiogramms zeigte, daB R- u. T-Zacke infolge der Yerkiirzung der beiden einphas. 
Aktionsstrome u. infolge der intraventrikularen Leitungsverzogerung zu einer ein- 
fachen diphas. Stromschwankung yerschmelzen. (Z. Biol. 95 (N. F. 77). 205—12.
1934. Berlin, Physiol. Inst. der Univ.) L o h m a n n .

H. SchloBberger, Der gegenwdrtige Stand unserer Kenntnisse ron der therapeu-
Iischen Wirkung organischer Arsenrerbindungen. Wiedergabo eines am 14/10. 1935 
vor der Deutschen Chem. Gesellschaft gehaltenen Vortrags. (Ber. dtsch. chem. Ges. 
68. Abt. A. 149—63. 6/11. 1935. Berlin, Inst. f. Infektionskrankh. R o b . K o c h .) L b .

F. Pśter, Die Wirkung ron das vegelative Neruensyslem liihmenden Giflen auf den 
Gaswechsel. An ausgewachsenen Ratten hatte Ergotamin (I) bei krit. Temp. (28°) eine 
steigernde Wrkg. auf den Stoffwechsel, welche bis 42°/0 betrug u. bis 5—6 Stdn. dauer U'. 
Atropin (II) gab geringe Senkung. Phenyldthylbarbitursaures Na (III) gab keine Ande
rung. In Kombination gaben I +  III Steigerung, II +  III geringe Steigerung, I +  II, 
oder I +  n  +  III keine Wrkg. auf den Grundumsatz. (Biochem. Z. 281. 111—20. 21/10.
1935. Basel, Univ., Physiol. Inst.) K o b e l . 

Raymond-Hamet, Einflup der Curarisierung auf die hypertensischen Wirkungen
des Adrenalins. Naeh Verss. am chloralisierten, bivagotomisierten Hunde, der kiinst- 
liche Atmung erhielt, steigern mittlere Curaredosen die hypertens. Wrkg. des Adre
nalins, starkę Dosen schwiichen die dagegen ab. (C. R. Seances Soc. Biol. Filiales 
Assoeiśes 112 . 273—76. 1933.) Ma h n .

Ą. C. Liu, Das Zusammenuńrken sympathischer Nerrenimpulse, Adrenin und Sym- 
pathin auf die Nickhaut der Katze. (Amer. J. Physiol. 112. 690—94. Aug. 1935. Harvard 
Med. School Lab. of Physiol.) B o m s k o v .

Em. Perrot, Die Chaulmoograarten und im besonderen das indochinesische Krabao 
fur die Behandlung der Lepra. Allgemeine Obersicht iiber die yerschiedenen bei Lepra
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venvondeten Ckaulmoograarten. Auf die aus Machines. Krabao gewonnenen Drogen 
wird besonders eingegangen. (Buli. Sci. pharmacol. 41 (36). 641—44. 1934.) Ma h n .

Feliciano Sust, Kupferchaulnioograte. Darst. durch Umsetzung der Na-Salze der 
Fettsauren des Chaulmoograóles mit Kupfersulfat. Dieses „Totalchaulmoograt“ (I) 
liiCt sich durch Behandlung mit organ. Losungsmm. (Bzl., A., Chlf.) in verschiedene 
Fraktionen aufteilen. I ais 10—25%ig. Salbe ergab sehr ermutigende Resultate bei 
der Behandlung des Trachoma, bessere ais Chaulmoograól allein. I ist aber starker 
schmerzend bei der Anwendung. (Afinidad 15. 248—50. Sept. 1935.) WlLLSTAEDT.

Juan C. Pellerano und Samuel Schere, Thyroxin in der Kinderheilkunde. Vff. 
berichten iiber giinstige klin. Erfahrungen. Thyroxin ist nach ihrer Ansicht Thyreoid- 
extrakten iiberlegen, einerseits wegen seiner starkeren Wrkg., andererseits wegeu 
seiner gro Be ren Vertraglichkeit u. der Móglichkeit exakter Dosierung. (Semana mźd. 
42. 133— 42. 1935.) W il l s t a e d t .

Gerhard Domagk, Chemotherapie der bakteriellen Infektiown. (Vgl. C. 1935.
II. 717.) Im Rahrnen eines Vortrages skizziert Vf. die Charakteristiea einiger bakterieller 
Infektionen u. geht auf die heutigen M3glichkciten einer Chemotherapie ein. (Vgl. hierzu 
auch v. S c h ic k h , C. 1935. II. 1493.) (Angew. Chem. 48. 657—67. 19/10. 1935. 
Wuppertal-Elberfeld, I. G. Farbenindustrio A.-G., Abt. fiir exp. Patliologie u. Bak
teriologie.) SCHICKE.

E. Mrak, J. Fessler und C. Smith, Kaffeesaure in Pfłaumen und ihr Verhalten 
ais laxierendes Prinzip. Aus getrockneten Santa-Clara-Pflaumen konnte Chlorogen- 
saure nicht, wohl aber Kaffeesaure (0,03%) isoliert werden. Die laxierende Wrkg. 
der Pfłaumen ist jedoch auf sie nicht zuriickzufiihren. (Science, New York. [N. S.] 82- 
304. 27/9. 1935. Univ. California.) D e g n e r .

Viktor Fischl, Zur Chemotherapie der Tuberkulose und Lepra. Verss. an Mausen, 
die mit Oeflugeltuberkelbacillen infiziert wurden. Gold- u. Silberverbb. waren olme 
Wrkg. Ausfiihrlieher werden Verss. mit Athylestern verschiedener Pflanzenole, be
sonders auch aus der Reihe der bei Lepra wirksamen Ole von Taractogenos u. Hydno- 
carpus, ferner Lebertran u. einiger ungesatt. Fettsauren geschildert. Auch mit ihnen 
war keine deutliche Wrkg. auf die Tuberkulose der Maus zu erzielen. (Z. Im m unitSts- 
forschg. exp. Therap. 85. 71—76. 29/5. 1935. Prag, Hyg. Inst.) S c h n it z e r .

I.Balaban und o . Schóbesch, Beitrag zum Studium der Blausaurevergiftung und 
dereń Behandlung. Die Vergiftungsverss. wurden an Hunden ausgefuhrt, wobei die Blau- 
saurekonz. im Gasraum 0,327 g, 0,654 g u. 0,981 g je cbm betrug. Nach etwa 5—25 Min. , 
wurden die Tiere mit Lsgg. von Na-Hyposulfit, kolloidem S u. Na-Nitrit behandelt, 
wobei sich letzteres am wirksamsten erwies. Intravenóse u. intraperitoneale Glucose- 
injektionen vor der Vergasung sind okno jede Wrkg. Am empfehlenswertesten sind 
intravenóse Lobelingaben (0,01 g), begleitet von Cardiotonika, kunstlicher Atmung u. 
Sauerstoffinbalationen. (Antigaz [Bucuregti] 8. Nr. 9/10. 22—31. 1934.) GuRIAN.

Julius Orient, Massenrergiftungen durch mit Lolium temulenium infizierlen Weizen. 
Berieht iiber die im September 1933 in Bodhaza bei Mociu (Siebenburgen) vor- 
gekonnnenen MM.-Vergiftungen der gennnnten Art. Angaben iiber Vork. der genannten 
Graminee, Chemie des Temulins, Erscheinungen u. Behandlung der Vergiftung. Einzel- 
heiten im Original. (Pharmaz. Mh. 16. 191—93. Okt. 1935.) D e g n e r .

Max Griinwald, Hautreizung und Gestmdheitsschaden durch PJlanzen und Nutz- 
holzer. tTbersicht. (Pharmaz. Ztg. 80. 716—17. 1935.) DEGNER.

M. E. Friedwald, Wirkung von Erdól und Kohlenwasserstoffen auf den Organismus. 
Zusammenfassende Dbersicht iiber gewerbliehe Sehiidigungen u. anderer Wrkgg. des 
Grdóls auf den menschlichen Organismus. (Rev. pćtrolifere 1935. 1017—20.
10/8.) K r e b s .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Joseph P. Engels, EingestdlU Luft in der Arzneimittelindustrie. Besprechung  

u . Abbildung einiger App. zur Einstellung von Luft auf bestimmte Temp., F euchtigkeit  
oder Stromungsgeschwindigkeit fiir pharmazeut.-industrielle Zwecke. (Manufactur. 
Chemist pharmac. Cosmetic Perfum. Trade J. 6. 289—93. Sept. 1935.) D e g n e r .

O. Grauze, Der Cehalt der in Lettland eimjesammdten Blatter von Arclostaphylos 
urn ursi Sprengel und der Einflup der Jahreszeiten auf die Bestandteile derselben. Sehrift- 
tumsubersicht bzgl. Inhaltstoffe der Drogę, dereń Nackweis u. Best. Eigene yergleichende 
Unterss. an mehreren nach Sammelzeit u. -ort yerschiedenen lett., tirol. u. span. Baren-
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traubenblattern bzgl. Gerbstoff-, Arbutingeh. u. Geli. an freiem Hydrochinon. (Lat- 
vijas Univ. Raksti [Acta Univ. Latyiensis] Chem. Ser. 2. 435—61. 1935. Lettland, 
Univ. [Orię.: dtsch.]) D e g n e r .

Vittono Zanotti, Einwirkung von Blausdure auf die Ozydasen von Althaea rosea. 
Gasformige HCN wirkt yoriibergehend paralysierend auf die Osydasen der Blatter von 
Althaea rosea. (Boli. chim. farmae. 74. 669—70.30/9. 1935. Ario [Trentino].) GRIMME.

W. W. Swerew, Zur Methodik der Priifung galletreibender Mitlel. Nach der 
Methode von S t r a n s k y  (C. 1925. I. 2631) wurde festgestcllt, daB galen. Praparate 
aus Eąuisetum sylvaticum, E. palustre, E. arvense, Dodartia orientalis, Clirozophorae, 
Verbena officinalis u. Ungernia keine, Decholin u. Urotropin dagegen eine positiye 
Wrkg. auf die Gallensekretion ausuben. (Chem.-pharmaz. Ind. [russ.: Chimiko-phar- 
mazewtitscheskaja Promyschlennost] 1935. 126—28.) M a u r a c h .

A. Guillawne und G. Duval, Uber das Halłbarmachen des destillierten Kirsch- 
lorbeerwassers und der offizindlen Gyamvassersłofflosung mittels flussigen Paraffins 
und offizindlen Yaselins. Verss. ergaben, daB dic bei Lagerung sonst unvermeidlicho 
HCN-Geh.-Minderung der beiden genannten Arzneimittel durch folgende Umstandc 
hintangehalten wird: dunkles, gewóhnliches, nicht neutrales Glas, A.-Zusatz, gleich- 
maBige u. k. Temp. (Eisschrank) u. Bedeeken der Fl. mit einer Schicht von fl. Paraffin 
oder — viel wirksamer — neutralem Vaselin (ygl. auch L a l le m a n d , C. 193 3 .1. 3771). 
(Buli. Sci. pharmacol. 42 (37). 74—86. 211—16. 1935. Strasbourg, Uniy.) DEGNER.

I. W. Iwanow und A. Dochikjan, Ober die Stabilitat der Wasserstoffsuperoxyd- 
eigenschaften in Abhdngigkeit von der Art des Aufbeioahrens. Zu den katalyt. Faktoren, 
welche die Haltbarkeit von H20 2-Lsgg. yerringern, sind die Alkalitat u. die Rauheit 
der Glasoberflaehe zu rechnen. So yerliert das 3%ig. A.-B.-Praparat in gewohnlichen 
Glasern sehr schnell an Geh. In den beschriebenen Verss. nahm der Geh. innerhalb 
von 4 Monaten von 2,93% auf 0,02 in farblosem, auf 0,48% in braunem Glase ab; 
in innen yollstandig mit festem Paraffin ausgegossenen Glasern nahm der Geh. der 
gleichen Lsg. in beiden Glasarten iin gleiehen Zeitraum nur bis 2,71 ab. Die 3%ig. Lsg. 
sollte daher in wie oben paraffinierten GefaBen aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung 
kann dann ohne Schaden im Tageslicht erfolgen. Die Abgabe in dunklen GefaBen ist 
iiberflussig, da die Wrkg. des Lichtes allein unerheblieh ist. (Sowjet-Pharmaz. [russ.: 
Ssowjetskaja Pharmacija] 6. Nr. 6. 25—27. 1935.) D e g n e r .

C. A. Rojahn und K. Zietan, Untersuchungen uber die Haltbarkeit von Chlorkalk 
in Packungm und von Ohlorkalkzubereitungen, die im Luftschutz verwendet werden sollen. 
Von aufgekauften Chlorkalkproben enthielten 3 aus Apotheken 26,13, 18,62 u. 15,80% 
wirksames Cl, 2 aus Drogerien 23,30 u. 26,67, 1 aus dem GroBhandel („M erck11) 33,01°/o. 
Die letzte yerlor bei einjahriger dunkler Aufbewahrung in GlasgefśiB mit Korkstopfen 
ohne Neuparaffinierung nach wiederholten Probeentnahmen 6%. Von yersehiedenen 
nachgepriiften Vorschriften fiir DAKlNsche Lsg. ergab die folgende bei einfaeher Herst. 
das haltbarste Prod.: 20 g Chlorkalk (30,8% akt. Cl) mit 300 ccm W. anreiben, 14 g 
Na2C03-10 H .0  in 300 ccm W. losen, 30 g Borax in W. lósen, alles mischen u. nach 
Absetzen filtern. — Das Puder aus 80 Chlorkalk u. je 20 Talk u. MgO ist in braunen 
Korkstopfenglasern mindestens % Jahr, in Pappdosen nicht haltbar. Chlorkalk ist 
in den kleinen Luftschutzpackungen u. auch in den Spezialpackungen der Firma 
W. Sohngen & Co., Wiesbaden („ P n i g i t - C h 1 o r k a 1 k “) nicht haltbar. (Phar- 
maz. Ztg. 80. 958—60. 11/9. 1935. Halle-Wittenberg, Uniy.) D egnek.

C. L. M. Brown, Niclitfdrbende Jodsalben. Ais bester Ersatz fiir das mehrst<l. 
Einw. bedingende ErdnuBól ais Grundlage nicht farbender Jodsalben oder zur Stabilisie- 
rung der nach den bisherigen Verff. hergcstellten (ygl. R ic h a r d s o n ,  C. 1935. II. 
1748) bewahrte sich T e r e b e n. Es werden je nach dem Yęrhaltnis J : Tereben eitronen- 
gelbe bis tief griine Prodd. erhalten. Folgendes Verf. wird empfohlen: 17,1 g J, 5,3 ccm 
Chlf. u. 46,7 g Tereben mischen, 10 Min. bei 80—85° erwarmen, 7,8 g Tereben zusetzen, 
10 Min. erhitzen, k. filtern, Tereben ad 62 g zusetzen, aus 5 ccm dieses Konzentrates 
bei Bedarf mit weichem Paraffin ad 28 g die Salbe bereiten. (Pharmac. J. 135 ([4] 81). 
271—72. 14/9. 1935. Birmingham, Blackwell, Hayes & Co., Ltd.) D e g n e r .

V. Macri, Eisenjodiirsirup. A is K on sery ieru n g sm itte l e m p fie h lt  V f. G lyeerin  
u. m etali. F e. (B o li. ch im . farm ae. 74. 720—23. 15/10. 1935.) G r im m e .

R. Garzuly-Jankę, Die Organometalle und ihre Bedeutung ais Desinfektionsmittel 
und Chemotherapeuiika. (Vgl. C. 1935. II. 1533.) Besprechung der Konst., Wrkg. u. 
Anwendung derjenigen metallorgan. Verbb;, die eine chemotherapeut., desinfektor. 
oder antisept. Wrkg. zeigen. Literatur. (Magyar chem. Folyóirat 41. 78—91. Sept.
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1935. Wien, Techn. Hochsch., Inst. f. biochem. Tcchnol. [Orig.: mig.; Ausz.: 
dtsch.]) SAILER.

Antonio Mossini und Giovanni Recordati, Ober das Phenylathylbarbilurat des 
Papaverins (Pavemal). Pavemal entsteht durch Erhitzen mol. Mengen von Luminal
11. Papayerin in alkoh. Lsg. WeiBe, glanzende Nadeln, F. 145—146°, unl. in k. W., 
hydrolysiert in w. W., unl. in A., Chlf. u. Aceton, 1. in A., Bzl., PAc., Athylacetat 
wl. in w. Glycerin, Athylenglykol u. Vaselin, in w. 01ivenol zu 2%. Aus der Schmelz- 
kurve (s. Original) ergibt sich, dafi Pavemal eine echte Verb. ist. (Boli. chim. farinac. 
74. 638—39. 15/9. 1935. Correggio.) G rim m e.

C. J. Blok, Luminalinjektionen. Verf. zur Herst. einer haltbaren Luminallsg.
zur Injektion: zu 10 g Luminal in sterilem Kolben wenig einer sterilen PETIT-Mischung 
(26 g 90%*g- A., 31 g Glycerin, W. ad 100 ccm) geben, 2,750 g Diiithylamin zusetzen, 
bis zur Auflsg. umschwenken, mit PETIT-Mischung auf den yerlangten Luminalgeh. 
auffiillen, nótigenfalls bei geschlossenem Kolben auf 40—50° erwiirmeii, in Ampullen 
abfiillen, diese an 2 Tagcn bei 60—65° nachsterilisieren. In so bereitcten Lsgg. ist 
das Luminal noch nach 3 Monaten unverandert. Werden sie mit nicht steriler PETIT- 
Mischung bereitet u. die Ampullen dann 1 Stde. im Dampf nachsterilisiert, so werden 
2% des Luminals zu Phenylathylacetylcarbamid verseift. Diese Veranderung ist 
jedoch therapeut. prakt. bedeutungslos. (Pharmac. Weekbl. 72. 1221—25. 26/10. 1935. 
Amsterdam, Apotheke des Wilhelmina-Krankenhauses.) DEGNER.

Delio Fusco, Ober einige Alkaloidsalze der Camphersulfonsdure. Beim Vermischen
der Lsgg. von Ca-Camphersulfonat u. Optoehinchlorhydrat fallt beim Riihren ein
amorpher Nd. aus, 1. in W. beim Erwarmen. Beim Abkiihlen scheiden sich feine Kry- 
stallnadeln aus. Ihre Lsg. in W. gibt die Rkk. auf Athylhydrocuprein u. nach der Oxy- 
dation des organ. Komplexes auf H2S04. Mol.-Gew. 804,47. Wl. in W. u. A., 11. in A. 
Die Loslichkeit in W. wachst durch Zugabe yon Urethan, Antipyrin, Pyramidon im 
Verhaltnis 20: 1. In gleicher Wcise lieB sich das entsprechende Chininsalz herstellen. 
Mol.-Gew. 718,11, feinste Nadelchen mit 9 Krystallwasser, 1. in W., unl. in A., 11. in
A. Chiningeh. 45°/0. Beide Verbb. zeigen die physiolog. Eigg. ihrer Komponenten. 
(Boli. chim. farmac. 7 4 . 585—87. 1935. Neapel.) Gr im m e .

Hans Wojahn, Naturstoffe ais Vorbilder zur Herslellung von synthetischen Arznei- 
mittdn. Obersieht iiber die Ableitung einiger synthet. Arzneimittel von natiirlichen 
Pflanzenbasen, sowie iiber die óstrogenen Eigg. einiger ungcsiitt. polycycl. KW-stoffe 
mit Keto- oder Phenolgruppe. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 7 6 . 609—17. 
3/10. 1935. Kiel, Univ.) DEGNER.
+ O. Kausch, Auf den Weltmarkt gekommene Insidinpriiparate, unter besonderer Be- 
rilcksichtigung der deutschen Erzeugnisse (heutiger Stand). Zusammenstellung auf Grund 
des einschlagigen Sehrifttums, vervollstandigt nach Mitteilungen einiger Herstellcr. 
(Pharmaz. Ztg. 8 0 . 327—28. 461—62. 1935. Berlin.) v D e g n e r .

Jan Koi'inek, Sterilisation und Anlisepsis in der Pharmazie. (Oasopis ćeskoslov. 
I^ekarnictya 1 5 . 148—51. 1935.) S c h ó n f e l d .

E. Borchers, Fannalmvorbereitung des Operationsfeldes. Fur den genannten Zweck 
bewahrte sich an Stelle der J-Tinktur eine Lsg. von 5 oder 10 g Formalin u. 0,05 g 
Eosin in 96°/oig. A. ad 100 g. Bakteriol. Verss. bewiesen ihre deutliche Oberlegenheit. 
(Pharmaz. Ztg. 8 0 . 833—34. 10/8. 1935. Aachen.) D e g n e r .

George F. Reddish, Die Wichtigkeit des Phenolkoeffizienten. Beweis der Wichtig- 
keit der Wertbest. yon Desinfektionsmitteln an Hand des Phenolkoeff. (Soap 11- 
Nr. 3. 95—101. 113. Marz 1935.) GRIMME-

Lśon Leclercq. Die Bestimmung des Jodes in den organischcn Arzneirnitteln. 
Zahlrciche Verff. zur titrimetr. Best. yon 1. J' u. zur Best. von organ, gebundenem J 
wurden naehgepriift u. werden ausfiihrlich beschrieben u. beurteilt. Einzelheiten im 
Original. (J. Pharmac. Belgiąue 1 7 . 545. 90 Seiten bis 840. 20/10. 1935. Liege, 
Uniy.) D e g n e r .

H. Kaiser, Beobaehtungen bei Arzneimitteluntersuchungen und Verbesserungs- 
vorschlage. Bericht u. Obersicht. Einzelheiten im Original. (Pharmaz. Ztg. 8 0 . 699 bis 
701. 1935. Stuttgart.) DEGNER.

Karl Holi, Methoden der pji-Messung und ihre Anwendung in der Pharmazie. 
Erlauterung des pn-Begriffes. Besprechung yerschiedener MeByerff. u. App. u. ihrer 
Eignung fur yerschiedene Zwecke. Beispielo fiir die Anwendung der pn-Messung bei 
medizin.-cheni. u. physiol. u. bei pharmazeut.-chem. Unterss. (Pharmaz. Ztg. 80. 
1005—07. 1012—14. 28/9. 1935. Hannover, Tierarztliche Hoehschule.) DF.ONF.R.
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A. Karsten, Ober die Verwendbarkeit eines neuen Universalkameramikroskopes in 
der pharmazeutischen Prazis. Besclireibung des MeF.-Universalkameramikroskops 
(Hersteller: Of t i SCHE WBBKE C. R e ic h e r t , WienXVII). Das Gerat erleichtert die 
Herst. von Mikrophotogrammen gegenuber den bisher gebrauchlichen App.-Zusammen- 
stellungen. (Pharmaz. Ztg. 8 0 . 1027—29. 2/10. 1935. Berlin.) DEGNER.

Konstanty Hrynakowski und Feliks Modrzejewski, Konduktometńsche Analyse 
und ihre Anwendung in der Pharmazie. Erklarung der Grundlagen der Methode u. ihre 
Prufung an Der i w . der Barbitursaure u. der Phenole, an Aminę n u. Alkaloiden. Zur 
Analyse der Barbitursaurederiw. ist Arbeiten in wss. Lsg. gunstiger ais in alkoh. (Losen 
in iiberschussiger Lauge u. Riicktitration mit HC1). Der Fehler betrug bei der kondukto- 
metr. Titration von Luminal in 50%ig. A. mit NaOH 0,4°/o, von Veronal in wss. NaOH- 
Lsg. 0,29%. Bei der Titration von Thymol in wss. NaOH mit HC1 betrug der Fehler 
nur 0,1% gegen 0,6% bei direkter Titration in A. Salicylsaure wird in wss. NaOH-Lsg., 
Aspirin in 50%ig. A. (Fehler 0,54%) titriert. Cumarin wird zweoks Analyse in w. Lauge 
zum Na-Salz der o-Cumarinsaure gel. u. mit HC1 titriert; Fehler 0,37%. Sehr genaue 
Resultato ergibt die konduktometr. Titration von Urotropin (Fehler 0,18%) in wss. Lsg. 
Alkaloide lassen sich konduktometr. auch in verd. Lsgg. titrieren. Die Genauigkeit der 
JfćrjAtnanalyse in A. betrug bei Titration mit Ba(OH), 2%, mit HC11,8%. Theobromin 
wurde durch Losen zu 0,05 Mol. in 0,1-n. NaOH u. Riicktitration analysiert. Strychnin, 
Morphin, Atropin u. Kodein werden in HC1 zu ca. 0,02 Mol. gel. u. mit NaOH titriert. 
Auf diese Weise lassen sich nur solche Alkaloide genau titrieren, dereń Dissoziations- 
konstante nicht groBer ais 10-8 ist; so laBt sich z. B. Paparerin noch gut titrieren. 
Cinchonin, in gleicher Weise in HCl-Lsg. titriert, ergibt 3 Knickpunkte, entsprechend 
der Neutralisation der uberschiissigen HC1, dem Freiwerden der 1. schwacher bas. 
Oruppe u. der 2. bas. Gruppe. In 0,01-mol. Lsg. sind die Ergebnisse um 3% zu niedrig. 
Strychnin u. Brucin lassen sich gut titrieren in 90%ig. A. mit 0,1-n. HCI in 50%ig. A. 
(Wiadomości faTmac. 6 2 . 427—29. 441—43. 457—60. 1935. Posen, Univ.) S c i io n fe i /d .

Carl Stainier, Die Bestimmung des mirksamen Chlors im Chlorkalk, der Labarraąue- 
und der Dakinldsung. Die im belg. Formulaire national fur die genannten Arzneimittel 
angegebenen Best.-Verff. gehen von falschen Vorstellungen iiber den Begriff „wirk- 
sames Cl“ aus. Richtigstellung u. hieraus sich ergebende Abanderungsvorschlage. 
(J. Pharmac. Belgiąue l 1?. 775—77. 29/9. 1935. Liege, Univ.) DEGNER.

H. T. Liem, Jodbestimmung in Bismutum ozyjodogallicum (Airól). Das Verf. 
des Niederland. A.-B. gibt um 7% zu hohe Werte (vgl. W a g e n a a r ,  Pharmac. Weekbl. 
46  [1909]. 1066). Das yon W a g e n a a r  1. c. Yorgeschlagene Verf. ist fur pharmazeut. 
Zwecke nicht einfach genug (vgl. SCHOORL, Kommenta,r zum Niederland. A.-B.). 
Das Verf. des Schweizer. A.-B. (im wesentlichen ident. mit dem des D. A.-B. 6) ist 
sehr zu empfehlen. (Pharmac. Tijdschr. Nederl.-Indie 1 2 . 244—45. 1/8. 1935.) D e g n .

Robert A. Hatcher und Robert L. Hatcher, Die quantitative Bestimmung von 
Alkaloiden mit Brom. Das Verf. von W EISZ u . H a t c h e r  (vgl. H a a g , C. 1 9 3 3 . I. 
3109) wurde verbessert wie folgt: 1. nach Beendigong der Rk. mit 0,25 ccm Chlf. schiit- 
teln, Chlf. nimmt Br auf unter Gelbfarbung auch durch geringe Mengen, deren Farbę 
m der wss. FI. in manchen Fallen durch deren Eigenfarbnng verdeckt wird. 2. In 
emigen Fallen geringer u. in allen Fallen sehr geringer Konz. wird die an der Eigenfarbung 
nicht mehr deutliche Ggw. von Br durch Zusatz von Bruchteilen eines mg Apomorphin 
sichtbar gemacht: Rosafarbung binnen 30 Sek. bei Br-Konzz. bis 1:600 000. Einzel- 
heiten im Original. Gut bis befriedigend bestimmt werden konnten: Antipyrin, Apo- 
morphin, Brucin, Coffein, Cinchonidin, Cinchonin, Kodein, Morphin, Novocain, Pikro- 
toxin, Pyramidon, Salicin, Salicylsaure, Strychnin u. Tutocain. Schwierigkeiten er- 
gaben sich bei Chinidin, Chinin, Dionin u. Emetin. (J. Amer. pharmac. Asa. 2 4 . 262—67. 
1J35. New York City, Comell Univ.) D e g n e r .

H. Baggesgaard-Rasmussen und F. Reimers, Ober die quantitative Bestimmung 
von Morphin. V. Ober den, Wert einiger Meihoden zur Bestimmung des absoluten In- 
haltes von Morphin in Opium. (IY. vgl. C. 1 9 3 4 . II. 3287.) Bei der Reinigung des 
Wf r t e n u .  zu titrierenden Morphins mit Bzl. nach WOLFFBRAKDT werden alle in 
czl. 1. Nebenalkaloide restlos entfernt. Es empfiehlt sich, die Bzl.-Lsgg. nicht zur 

ekne, sondern nur auf 1—2 ccm einzudampfen. Das ausgeschiittelte u. benzol- 
gereinigte „Morphin“ enthalt noch 1—2% in Bzl. wl. Nebenalkaloid (e). Bzl. lóst 
n i  phcnol., mit Dinitrochlorbenzol (vgl. ManNICH, C. 1 9 3 5 . II. 2090) neben Morphin 
allbares, nach dem C. 1 9 3 3 . I. 822 beschriebenen „Tetraponreinigungsverf.“ der 

wcht entfembares Nebenalkaloid. Ein Verf. zur Best. des absol. Slorphingeh, 
XVIII. l .  38



590 F. P h a e m a z ie . D e s i n f e k t i o n . 1936. I.

in oinem Kalkauszugc aus Opium miiBto demnach in folgenden 4 Stufen vcrlaufen:
I. Ausschiittelung mit Chlf.-Isopropylalkohol (3 +  1 Vol.) bei pH =  9,2; 2. „Tetrapon-
reinigung“ der ausgeschuttelton Alkaloide; 3. Bzl.-Reinigung der wieder ausgeschut-
telten Alkaloide; 4. Titration des Morphins. (Dansk Tidsskr. Farmac. 9. 229—43.
Okt. 1935. Kopenhagen.) DEGNER.

Pesez, Uber eine neue spezifische Reaklion des Yohimbins. 3 ccm H2S04 u. 4 Tropfen 
(Tr.) 20%ig. Chlorallsg. mischen, 10 Tr. Yoliimbinsalzlsg. zutropfen, nach jedem 
Tropfen mischen, auf 50—60° erwarmen; dio blaue, spezif. Farbrk. verschwindct nicht 
auf Zusatz von 3 ccm, wohl aber von 10 ccm W .; Nachweisgrenze 0,0002 g Salz in 
der Probo. Tabletten in 5 ccm sd. W. losen, mit 1 ccm NH3-F1. u. 2 ccm Chlf. scliutteln, 
Chlf.-Lsg. mit W. wasehen, eintrockncn, Riickstand mit einigen Tr. W. u. 3 ccm einer 
Mischung von H„S04 u. 4 Tropfen 20%ig. Chlorallsg. erwarmen. (J. Pharmac. Chim. 
[8] 2 2 . (127.) 164—65. 16/8. 1935.) D e g n e r .

C. Gr. van Arkel und P. van der Wieleń, Die spektrographische Untersuchung 
vori Chinaalkaloiden. Die bcschriebcnen Untcrss. ergaben folgendes: Die quantitative 
Best. von Chinin in einer Mischung von Chinaalkaloiden ist auf spektrograph. Wege 
nicht moglich; ebenso wenig der Nachweis von Chinin ais Verunrcinigung in seinen 
synthet. Deriw. Eucupin, Optochin u. Vuzin. Die amorphen Alkaloide der China r i n d e 
zeigen spektrograph. gleiehes Verh. wic die krystallin., wahrend die der B l i i t t c r  
eine andere Absorptionskurve aufweisen. (Pharmac. Weekbl. 7 2 . 1198—1208. 19/10. 
1935. Amsterdam, Uniy.) D e g x e r .

Gr. E. Mallory und Peter Valaer jr., Trennung des Strychninę von Chinaalkaloiden. 
Zum Nachweis von sehr wenig Strychnin neben viel Chinaalkaloid wird empfohlcii, 
das wie iiblich ausgeschuttelte Basengcniisch nach Yertreiben des organ. Losungsra. 
mit wenig W. 10 Min. zu erwarmen [das W. nimmt Strychnin u. Chinaalkaloide in einem 
gegeniiber dem ursprunglichen wesentlich zugunsten des Strychnins verschobenen 
Verhaltnis ( ~ 1 : 1) auf], filtern, Filtrat eintrocknen, im Riickstand Rk. auf Strychnin 
priifen. Kolloides, eiweiBhaltiges Gut (Blut, Organbrei, Pferdespeichel usw.) vorher 
6 Stdn. mit 15% H,SO., unter RuekfluB erhitzen. (Amer. J. Pharmac. 1 0 7 . 349—51. 
Sept. 1935. Bureau Internal Revenue.) DEGNER.

Dragutin BarkoviĆ, Zum Nachweis der Alkaloide im Mutterkorn und in Muiter- 
komextrakten. 0,2 g Drogę bzw. 0,4 g Fluidextrakt +  10 ccm W. bzw'. 0,2 g dickes 
Extrakt gel. in 10 ccm W. mit 20 ccm A., der jo 100 ccm 2—3 Tropfen Acetaldehyd 
enthalt, 1 cem W. u. 1—2 Tropfen 10%ig. Na2C03-Lsg. 10 Min. schiitteln, 10 ccm 
klare ath. Lsg. mit 2 ccm 30%ig. Eg. J/2 Min. schiitteln, klare Eg.-Lsg. mit 3—3,5 ccm 
S0%ig. H2S 04 unterschichten, blauveiler Ring, beim Mischen dunkel- bis blafiblau- 
veile Fl. zeigt Ggw. von 0,05 bzw. 0,025 bzw. 0,05% u. mehr Alkaloiden an. (Pharmaz. 
Mli. 16- 154—55. Aug. 1935. Zagreb, Univ.) D e g n e r .

Paul Ernst und Alfred Stieber, Zur Ultraviolelt-Capillaranalyse der phanna- 
zeutischcn Drogen. UV-Capillarbilder der unveranderten, der alkal. gemachten u. der 
angesauerten a c e t o n .  Ausziige von 140 pflanzliehen Drogen wurden dargestellt u. 
untersucht. Tabelle der Ergebnisse im Original. (Pharmaz. Jlh. 1 6 . 171—76. Sept.
1935.) D e GNER-

P. W. Danckwortt, Das Verhallen von Drogen bei hohen Oxydatio7ispotentialen. 
Tillmans Chloraminzahl. Unter Mitarbeit von W. Dietrich u. G. Wilkens. Ais wert- 
Yolle Kennzahl fiir Drogen erwies sich die Chloraminzahl (vgl. TlŁLMANS, C. 1929-
II. 2274). Fur Drogenpulver geeignetes Best.-Verf.: 2 g Drogenpulyer in Giasstopfen- 
kolben mit 40 g sd. W. libergieBen, unter haufigem Schiitteln e rk a lte n  lassen, filtern, 
10 ccm Filtrat eintrocknen (W.-Bad), % Stde. bei 100° troeknen u. nach E rkalten  
im Exsiccator wagen, Gew. x  5 =  E x  t r a k t z a h l .  10 ccm Filtrat mit W. ad 100 ccm 
mischen, je  10 (bei hoheren Chloraminzahlen 5) ccm dieser Mischung in 3 Jodkolben 
mit 20 bzw. 30 u. 40 ccm 0,01-n. Chloraminlsg.'u. jo 1,5 ccm 2-n. Eg. u. 0,1-n. NaOH 
20 Min. s te h en  lassen, e tw as 20%ig. KJ-Lsg. u. verd. H2S04 zusetzen u. mit 0,01-n- 
Na2S20 3-Lsg. titrieren. Der Yerbrauch an 0,01-n. Chloraminlsg. in ccm (bei Ver- 
wendung von 5 ccm Filtrat sein Doppeltes) in dem Kolben, in w elchem  das Chloramin 
sich in 4—5-fachem UberschuB befand, ist die C h l o r a m i n z a h l .  Die „r e 1 a t i v e 
C h l o r a m i n z a h l 11 =  Chloraminzahl/doppeltc Extraktzahl gibt an, wieviel cem
0,01-n. Chloraminlsg. von 0,01 g des bei der Best. der Extraktzakl erhaltenen Trocken- 
ruckstandes Yerbraucht werden. Betrachtungen uber die Beziehungen der genannten 
K en n zah len  untereinander u. Tabelle der ermittelten Werte dieser 3 Z ahlen  u. der
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Gerbstoffgehh. fiir 49 Drogen im Original. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 
273. 403—08. Okt. 1935. Hannover, Tierąrztliche Hochschule.) D e g n e r .

' L. Kofler und G. V. Herrenschwand, Ober die Bestimmung der dtherischen Ole 
in Drogen und uber den Olgehalt von Pfcfferminze, Salbei, Fenchel und Kiimmel. Es wird 
ein App. beschrieben, der die vollstandige Erschópfung der zu priifenden Drogę bei 
nur 60 ccm Destillat ermoglicht. Abbildung u. Einzelheiten im Original. Die Olmenge 
in diesem 60 ccm Destillat ist stets gróBer ais die nach dem D. A.-B. aus der gleichen 
Drogenmenge isolierte. Verss. mit dem App. an Folia Menthae piperitac (I) u. Sal- 
viae (II), Fructus Carvi (III) u. Foeniculi (IV) ergaben folgendes: Bei I ergibt Ganz- 
droge die bestc Ausbeute (vgl. G s t i r n e r ,  C. 1934. I. 3775; Rom, C. 1933. II. 420; 
W ill ,  C. 1932. II. 99). Pulver von I  sollten nicht vorratig gehalten, sondern bei 
Bedarf frisch bereitet werden. Beides gilt auch fiir Pulver aus II. Bei III gibt grobes 
Pulver mehr Ausbeute ais feines. Die Geh.-Forderungen der A.-BB. fiir III u. IV 
śind offenbar zu hoch. Einzelheiten im Original. (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. 
Ges. 273. 388—402. Okt. 1935. Innsbruck, Univ.) D e g n e r ,

B. Stempel, Nachweis von Eukalyplusol im Fichlennadelexlrakt. Ein durch be- 
trachtlichen Zusatz von Euealyptusol „abgerundetes“ Fichtennadelextrakt wurde 
untersucht. Das bei der Best. crhaltene iith. 01 zeigte die auffallend hohe D.20 0,982 
u. campherartigen Gcruch. Zur Abscheidung des Eucalyptols bewahrte sich das Verf. 
von ScHDiiMEL & Co. Ais Vorprobe auf Sulfitcellulose wird die colorimctr. As-Best. 
nach B e c k  u .  M e r r e s  (Arb. Reichsgesundh.-Amt 50 [1917]. 28) empfohlen. As-Geh. 
reiner Extrakte < 0 ,1  mg-°/0, S04"-Geh. 0,3—0,4°/o. (Pharmaz. Zentralhallo Deutsch- 
land 76. 547. 5/9. 1935. Essen-Steele, Apotheke d. Knappschaftskrankenhauses.) D e g n .

H. T. Liem, Oleum Santali. Ostind. Sandelol kann von dem therapeut. wert- 
losen austral. nicht durch D ., dd oder Santalolbest., wohl aber durch [a] unterschiedcn 
werden. [a]n von ostind. Sandelol wurde zu — 16,21 u! — 16,18, [ct]n des austral. 
Oles zu — 5,88 u. — 4,80 ermittelt. (Pharmac. Tijdsehr. Ncderl.-Indie 12. 312—19. 
1/10.1935.) D e g n e r .

F. Grśgoire, Beitrag zum Studium der offizindlen Mineralole. Die therapeut. 
Verwendung der Mineralole beruht auf ihrer Viscositat. Diese ist der D. nicht parallel. 
Tabellar. Zusammenstellung der zur Zeit geltenden Anforderungen einiger Arznei- 
biicher. Vorschlag der Begriffsbest. u. Anforderungen fiir offizinelle Mineralole. Einzel
heiten im Original. (Buli. Sci. pharmacol. 42 (37). 152—61. 217—22. 1935. Renncs, 
Fae. Sci.) D e g n e r .

Ernst Deufien, Beitrag zur Untersuchung von sterilisierter Verbandwatte und 
Verbandmull. Die Rk. zum Nachweis reduzierender Stoffe in Watte nach dem Nach- 
trage zum D . A.-B. VI tritt naeh vorheriger Einw. von 100 oder gar 120° li. W.-Dampf 
so schnell ein, daB sie bei s t e r i l i s i e r t e r  Watte zu falschen Schlusscn fiihrt. 
Es wird angenommen, daB unter Einw. des h. W.-Dampfes die Cellulose der fein ver- 
teilten Wattefaser in einem mit Temp. u. Zeit steigenden Mafie unter Bldg. reduzie
render Prodd. hydrolysiert wird. Fiir die Priifung sterilisierter Watte wird daher 
Abanderung der Rk. durch Erhóhung des KMn04-Zusatzes vorgeschlagen. (Dtsch. 
Apotheker-Ztg. 50. 1403—04. 5/10. 1935. Leipzig, Univ.) D e g n e r .

Eugen Johann Rosinger, Romhdny, Ungarn, Herslellung von rilckstandslos in 
U asser und in Alkohol loslichen Merdholpastillen. Man vermischt Mentholpulver u. ein 
ni W- oder in A. ruckstandslos 1. Salz, zweckmaBig NaCl, u. preBt die Mischung zu 
Pastillen. Man kann das Salz mit einer Mentholschmelze mischcn oder eine Salz- 
Mentholmischung bis zmn Schmelzen des Menthols erhitzen, das Gemisch nach dem 
Erstarren pulvem u. das Pulverpressen. Man arbeitet bei Tempp. von 30—80°, z. B. 50°. 
(Ung. P. 112020 vom 5/5. 1933, ausg. 1/5. 1935.) Ma a s .

Darmol Gyogyszervegyeszeti Ivari es Kereskedelmi R. T., Budapest, Her- 
slellung einer schicerloslichen Tanninverbindung. Man bringt Tannin mit Ca- u. Al-Verbb. 
vorziiglich im Gewichtsyerhaltnis von 153 Tannin, 33 Al(OH)3, 25 CaO in Ggw. von 
Alkali zur Rk. Man erwarmt dabei vorteilhaft langere Zeit, z. B. zum Sieden. Man lost 
z. B. einzeln nacheinander in W. 53,44 A1(N03)3 9 H ,0, 15,81 CaCl2, 48,7 NH4OH-Lsg. 
der D. 0,910, 51 Tannin, vereinigt die Lsgg. in der Reihenfolge der Herst. u. erhitzt 
t> 8 Stdn. auf dem W.-Bad. Den Nd. wascht man nach dem Abtrennen Cl-frei u. 
trocknet ihn. Das gesehmacklose, grunliche, in verd. Sauren, wie Magensaure, unl. 
"rod. dient ais Heilmittd bei Darmerkrankungen. (Ung. P. 111 367 vom 19/12. 1933, 
ausg. 2/1. 1935.) Ma a s .

38*
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Ferenc Korosy, Budapost, Mittel zum Yerbessem der Magensdure, bestehend aus 
einer Mischung von 3 bis 17% NaHS04 u. NaH2P 04. Die konz. Lsg. ergibt oinen 
pH-Wert von etwa 1,5, die auf 0,5% verd. Lsg. einen solchen von 4,0. Des weiteren 
ergeben die gleiche Wrkg. die Mischungen von primaren Pyrophosphaten, Dithiosul- 
faten, Aminophosphorsauren, Citronensaure, Malonsaure, Glykolsaure, Fumarsaure, 
Apfelsaure, Weinsaure, o-Acetoxybenzoesaure, Adenosinphosphorsaure, Kreatininphos- 
phorsśiure u. a. m. mit einer Salzkomponente, z. B. Phosphaten, Sulfaten, sekundaren 
Pyrophosphaten, Dithionaten, ThiosuJfaten, Aminophosphaten, Citraten, Lactat-en u. 
anderen mehr. Das Mittel ist in gleicher Weise anwendbar bei zu hohem oder zu nied- 
rigom Sauregeli. des Magensaftes. (E. P. 428 730 vom 23/4. 1934, ausg. 13/6. 1935. 
Ung. Prior. 29/4. 1933.) S c h in d le r .

Albert Blondet, Frankreich, Geschmaeksverbesserung fiir chininhaUige Flussigkciten- 
durch Zusatz eines Mazerates von Fenchel u. Sternanis. Das Mazerat kann in fl. Form 
mit Weinzusatz oder getrocknet ais Tabletten verwendet werden. (F. P. 784 774 vom 
19/4. 1934, ausg. 24/7. 1935.) S c h in d le r .

E. R. Sąuibb & Sons, New York, N. Y., iibert;. von: Walter G. Christiansen, 
Bloomfield, N. J ., Eugene Moness, Far Rockaway, und Sidney E. Harris, 
Brooklyn, N. Y., V. St. A ., Bekdmpfung patlwgener Mikroorganismen, wie Typhus- 
bakterien, Staphylokokken. Man verwendet Lsgg., die 2-Oxy-5-athyl- oder -5-n- 
amyl- oder -3-allyl- oder -5-brom- oder -3-chłor- oder -5-rhodandiphenyl enthalten, 
z. B. in A ., wobei Glycerin, Ni-Benzoat u. Na-Salicylat zugesetzt werden. (A. P.
2 014720 vom 19/5. 1931, ausg. 17/9. 1935.) A l t p e t e r .
*  Schering-Kahlbanm A.-G., Berlin, Oewinnung von Follikdhormonen. Man ent- 

fernt aus den hormonhaltigen Stoffen, z. B. Extrakt aus Harn trachtiger Stuten, die 
fliichtigen Stoffe durch Dampfdest., lost don Riickstand in einem mit W. nicht misch- 
baren Ldsimgsm. (A.), extrahiert die alkal. Lsg. mit 5%ig. KOH u. behandelt die 
alkal. Lsg. mit. p-Toluolsulfonsaurechlorid u. Bzl. (6—8 Stdn. Ruhren). Dann extra- 
liiert man mit A., wascht die ath. Lsg. mit W., trocknet u. dampft den A. ab. Der Riick- 
stand wird 3—4 Stdn. mit sd. 5%ig. methylalkoh. KOH erhitzt, die Verseifungslsg. 
mit W. verd., mit NaCl versetzt u. mit A. extrahiert. Letzterer wird mit W., verd. 
HC1, W. u. 5%ig. KOH ausgeschiittelt. Aus don alkal. Fil. gewinnt man durch An- 
sauern das rohe Follikelhormon. (E. P. 432851 vom 26/1. 1934, ausg. 29/8. 1934.
D. Prior. 31/1. 1933. Zus. zu E. P. 432 435; C. 1935. II. 3546.) A l t p e t e r .

Sanitas Rhuma S. A., Belgien, Oewebe zu Heilzwecken, dad. gok., daB es mit Teer, 
besonders Buchenteer, getrankt ist. Hieraus hergestellte Bandagen usw. sollen 
z. B. gegen Rheuma wirksam sein. (F. P. 784734 vom 8/5. 1934, ausg. 23/7. 1935. 
Belg. Prior. 23/1. 1934.) A l t p e t e r .

Fissan Export Co. Julius Bloch & Sohn, Frankfurt a. 31., Ais Tmgerstoff ge- 
eignetes M ittd, bestehend aus SiO»-Xerogel, welches bei einer TeilchengroCe von haupt- 
sachlich etwa 1— 100 fi  HF oder F-Verbb. mit Metalloid adsorptiv gebunden enthalt. 
Aus FluCspat, Quarzsand u. H2S 04 wird durch Erhitzen SiF4 gebildet. Das Gas wird 
in wss. H2SiF6 eingeleitet, in die gleichzeitig W.-Dampf eingefiihrt wird. Das Xerogel 
wird ausgeschieden u. mit EiweiB u. H3BOs yersetzt. Die getrocknete M. kann zu 
Puder verarbeitet werden u. dient fiir therapeut u. kosmet: Zwecke. Sie soli konser- 
vieren, desinfizieren u. Mikroorganismen abtoten. (Oe. P. 142 024 vom 11/9. 1933, 
ausg. 11/6. 1935. D. Prior. 4/2. 1933.) H o rn .

Emile Frantz, San Francisco, Calif., V. St. A., Rauchermiltd fur medizinische 
Zwecke. Die noch weichen Samenhulsen u. Knospen von EucalypLus globulus werden 
gemahlen u. zu Tabletten oder Raucherkerzen geformt. (A. P. 2 003 684 vom 27/1.
1934, ausg. 4/6. 1935.) S c h in d le r .

G. Analyse. Laboratorium.
P. Hue, Aittomalisclier Fliissigkcil&reglcr. Angaben iiber einige leicht herzustellende 

Api)., die automat, bestimmte Lsg.-Mengen abmessen kómien. (Halle aux Cuirs [Suppl- 
techn.] 1935. 227—31. 20/10. Mazamet.) M eck e .

Robert Spenee, Eine bewahrte Gasi.i;aschvorrkMung. (J. Soc. chem. Ind., Chem & 
Ind. 54. Trans. 158. 24/5. 1935. Leeds, Univ.) E c k ste iK -

Rudolf Hase. Temperaturmessung an fliissigen und festen Melallen, dargestdlt am 
Beispid des Eisens. Die Schwierigkeiten der Temp.-Messung, namentlich am Eisen 
mit Schlacken- u. Oxyduberzug werden dargestellt. Die Frage „was wird gemessen?



1936. I. G. A n a l y s e . L a b o b a t o r iu m . 593

ist oft schwerer zu beantworten ais die Frage „wie wird gemessen Behandelt 
werden fiir fl. Metali Teilstrahlungsmesser, Thermoelemente, Farbpyrometer, Teil- 
strahlungsmesser mit Tauchrohr (z. B. aus Graphit; sehr aussichtsreich!), Gesamt- 
strahlungsmesser (bei Fe sehwer zu verwenden!); fiir festes Metali Thermoelemente 
(vielseitiger Anwendung fahig!), Schmelzkorper, Anderung von Farbanstrichen, metallo- 
graph. Verf., Messung der Ausdehnung. Die Arbeit enthalt viel prakt. Hinweise u. 
Diagramme. (Z. Ver. dtseh. Ing. 79. 1351—55. 9/11. 1935. Hannovcr.) W. A. Roth.

Sylvester T. Sohicktanz, Bestimmung des Siedepunktes von zusammengesetzten 
Fliissigkeitsgemischen bei tiefen Drucken. Ein langeres Rohr von 30 mm Durchmesser 
enthalt unten die zu priifendo Fl. u. einen automat. Rulirer u. im oberen Teil 3 ver- 
schieden hoeh angebrachtc Thermoelemente. Im unteren Teil ist es von einer Heizung 
u. im oberen von einem Yakuummantel umgeben. Siedet ein reiner Stoff im Vakuum, 
so zeigen die 3 Thermoelemente die gleiche Temp.; bei zusammengesetzten Fil. 
erhalt man vei-schiedene Tempp.; die auch noch von der Menge der Fl. u. den zu- 
gefiihrten Warmemengen abhiingen. (Oil Gas J. 34. Nr. 19. 42—44. 26/9.1935.) W alth .

D. Balarew, Zur Kenntnis der inneren Adsorption in Salzkrystallen. II. (I. vgl. 
C. 1935. II. 3130.) Vf. behandelt in dieser Arbeit die Ursachen der Unhomogenitat 
eines Nd. u. die Bedingungen des Ausfallens eines moglichst reinen Nd. Er stellt fest, 
daB die Reinheit eines analyt. Nd. abhangig ist von 1. der GroBe u. dem Habitus des 
Verwachsungskonglomerats, 2. der GroBe der Elementarkrystallchen u. ihrer Zu- 
ordnung zueinander, 3. von der Ausfallgeschwindigkeit u. dem Stehenlassen nach der 
Fallung, 4. dem Krystallgittersystem, 5. der inneren Adsorption fremder, eigener u. 
W.-Ionen u. Moll. usw. Ferner wird gezeigt, daB die molekulare Unhomogenitat, d. h. 
die Verunreinigung aller Krystallsysteme unvermeidlieh ist, da sie thermodynam. 
Grundc hat; weiter, daB jeder im wahrsten Sinne dargestellte Makrokrystall eine 
Schichtstruktur haben muB. Aus den theoret. u. prakt. Unterss. ergibt sich schlieB
lich, daB das Gesetz der konst. multiplen Proportionen ein Grenzgesetz ist. Die Ergeb
nisse bei der Atomgewichtsbest. auf gewiehtsanalyt. Wege sind also unter Beriicksichti- 
gung der in dieser Arbeit gemachten Angaben zu diskutieren. (Z. analyt. Chem. 102. 
241—62. 1935. Sofia, Univ.) EckSTEIN.

D. Balarew, Zur Kenntnis der inneren Adsorption in Salzkrystallen. III. (II. vgl.
vorst. Ref.) Die Natur des EinschliefSens von ZnS in OuS. Vf. weist an Hand naher 
beschriebener Verss. nach, daB — entgegen der Auffassung von KOLTHOFF — das Mit- 
iallen von CuS u. ZnS eine typ. innere Adsorption darstellt. Damit ist der einzig be- 
kannte Fali eines „Nachfallens“ nach der Klassifikation der Arten von Verunreinigungen 
eines Krystallnd. nach KOLTHOFF esperimenfell widerlegt. (Z. analyt. Chem. 102. 
408—11. Sept. 1935. Sofia, Univ.) E ck ste in .

B. K. Chatterji und B. L. Vaish, Mitteilung uber die Messung der inneren lieibung 
mii Losungen nach der Methode von Scarpa. Vff. kalibrieren Capillarriscosimeter ver- 
schiedener Konstruktion mit W. u. verd. Lsgg. von NH4C1 u. NaCl. Es gelingt nicht, 
hinreichende Ubereinstimmung der Messungen zu erzielen. (J. Indian chem. Soc. 12.
6—15. 1935. Agra.) E isenschitz.

E. L. Lederer, Ein einfacher Apparat zur Messung des Warmdeitvermdgens von
Olen. Der Hauptteil des App. ist eine massive Cu-Platte mit kegelstumpffórmigem 
Absatz nach unten. Auf die Platte ist ein auBerer u. innerer Fe-Mantel aufgesetzt; 
der innere Mantel tragt einen Dorn zur Einstellung der Fl.-Hohe. Der Zwischenraum 
wird mit Watte gefullt, der innere Zylinder mit einem Deckel aus schlechtleitender 
oubstanz bedeckt. Die Fl.-Hóhe betragt genau n  =  3,14 cm; in genau halber Hohe 
befindet sich das Thermometer. Der App. wird auf ein mit der Kuhlfl. (Eiswasser) ge- 
fulltes GefaB aufgesetzt. Die Messung beruht auf Anwendung der Theorie der Warme- 
leitung in unendlichen Platten auf Grund der FoURIF/RSchen Differentialgleiehung u. 
dereń Lsg. mit Torgcgebenen Randwertbedingungen, die fruher (C. 1928. I. 1630) be- 
rechnet worden sind. Es wurden folgende Werte fiir K ■ 10~* gefunden: Cycloheianol 4,19, 
Tetralin 4,20, Transformatorenol 2,65, Odadecadien-saure 3,19, Leinol 5,24, Bienenwachs 
i - o ’ Ę sfs'ds<iure 5,04, Sand, trocken 3,72, feucht 10,1. (Fettehem. Umsehau 42. 
152—55. Aug. 1935. Hamburg.) S ch ó n fe ld .
. Z. Ollano, Untersuchung von Photonenzahlem fur das sichfbare und das ultra- 

wofette Gebiet. (Rend. Seminar. Fac. Sci. R. Univ. Cagliari 4. 97—111. 1 Tafel. —
C. 1935. II. 18.) °  R. K. M u l le r .

H. Fnchshuber, Wirkungsweise alkoholischen Ammoniumacetats bei elektro- 
Mmytischen Yorgangen. V f. em p fieh lt  b e i e le k tr o ly t. C u-A bscheidungen  a u s sa lp eter-
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saurer Lsg. zur Verminderung einer zu starken H2-Entw. u. damit zur Vermeidung 
einea schwammigen Katkoden-Nd. die Zugabe von 10— 15 ccm einer konz. alkoli. 
NH,-Acetatlsg. Dadurck wird gleickzeitig auck die O,-Bldg. an der Anodę wirksam 
unterdriiekt, was fiir Mn-kaltige Elektrolytc yon Wicktigkeit ist, die durek anod. Oxy- 
dation einen Teil des Mn mit dem PbO, abgcben. (Chemiker-Ztg. 59. 676. 17/8. 1935.
Kassel, H e n s c h e l  u .  Sohn A.-G.) ” E c k s t e i n .

H. J. Antweiler, Die Anwendung der polarographischen Methode in der analytischen 
Chemie. I. Tkeoret. Einfiikrung in das Wesen polarograpk. Messungen. Bespreckung 
des App. von H e y r o v s k y  (C. 1925. II. 1258) u. ausfiihrlicke Beschreibung des vom 
Vf. konstruierten App. mit sekemat. Darst. u. Abbildung: Eine KOHLRAUSCH-Walze, 
an der eine Spannung von 3,8 V liegt, wird durch einen Motor gedrekt; so wird eine 
steigende Spanmmg erzeugt, dereń Wert durch die Stellung des Abgreifers auf der 
Walze festgelegt ist. D ie  Stromstarke wird durch Belichtung eines photograph. Papiers, 
das synckron der Walze lauft, aufgozeicknet. Weitere Einzelkeiten im Original. (Z. 
analyt. Ckem. 102. 385—93. Sept. 1935. Bonn.) E c k s t e i n .

W. Herzog, Uber den Oebmueh des Olimmerhalbschaltenkompensators von Szivessy 
und Dierkesmann. Vf. zeigt, daB es in einfacker Weise móglick ist, mittels einer Hilfs- 
platte, dereń Pkasendifferenz nickt bekannt zu sein braucht, u. einer diinnen SoLEIL- 
schen Doppelplatte, die zur Bereehnung der SchluBergebnisse erforderlicke Phasen- 
differenz der Glimmor-Halbschattenplatte des Kompensators nach SziVESSY u. 
D i e r k e s m a n n  z u  crmitteln. (Z. Physik 97. 225—32. 11/10. 1935. Bonn, Univ. Pliy- 
sikal. Inst.) WINKLER.

W. Dieterle, Uber Lichtfiller aus Cyaninfarbstoffen. (Z. wiss. Pkotogr., Photo- 
pkysik, Pkotockem. 34. 241—44. Okt. 1935. — C. 1935. II. 2007.) L e s z y n s k i .

Kasson S. Gibson, Ein Licht von einer Wdlenldnge bei 560 mu liefemdes Licht- 
filter. Eine Kombination yon 2 Corning- u. 2 Jenaer Glasern ergibt ein Lichtfilter 
mit einem schmalen Durcklassigkeitsbereieh bei 560 m/t. Auf dio Bedeutung fiir die 
Colorimetrie yon Zuckerlsgg. (ygl. P e t e r s  u .  P h ELPS, C. 1929. I. 2360) wird hin- 
gewiesen. (J. Res. nat. Bur. Standards 14. 545—52. 1935. Washington.) L e s z .

Je. M. Brumberg, Neue Monochromalisierungsmethode des Lichtes. Das be- 
sonders zur Aussonderung schmaler Bereiche im UV geeignete Verf. beruht auf der 
Totalreflexion an der Grenzflacke zwischen Quarz u. geeigneten Eli. (C. R. Acad. 
Sci., U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.] 1935. H. 464—69. Juni. 
Leningrad, Opt. Inst.) L e s z y n s k i .

J. C. Boyce und C. A. Rieke, Vorldufige Wellenldngennormalen fiir das eztreme 
Ultramolelt. Vff. diskutieren die Kriterien fiir geeignete Wellenlangennormalen im 
iiuBersten UV. Mit einem 2-m-Gitter mit senkrechtem Einfall haben sie eine Beihe von 
Linien des C, N, O u. A im Gebict yon 1850—800 A gemessen, dereń yorliiufige Werte 
mitgeteilt werden. Die Ergebnisse werden mit friiheren Messungen von EDLEN, 
B o w e n , B o w e n  u . I n g r a m  yerglicken. Es ist wiinschenswert, daB noch weitere un- 
abhangige Bestst. yorgenommen werden, bevor endgiiltige Normalienwerte festgelegt 
werden, da die bisherigen Messungen moglicherweise keine systemat. Fehler aufweisen 
konnen, die von der Methode der iiberlappenden Ordnungen herruhren. (Physie. Ber.
[2] 47. 653—57. 1935. Massachusetts, Inst. of Technologie. G. E a s t m a n  Research 
Lab. of Physics.) Go s s l e r .

Manfred v. Ardenne und Erwin Haas, Uber eine Methode zur Messung von 
Lichtabsorption bei kleiner Lichtintensiłdt und kurzer Einstellzeit. Es wird iiber eine 
Anordnung berichtet, die Lichtintensitaten von 7 -10—11 cal/sec bei ±1%  MeBgenauig- 
keit u. einer Einstellzeit von 1 sec zu messen gestattet. Benutzt wird eine Photozelle, 
dereń Strome an einem sehr groBen (> 1 0 8 Ohm) Ankopplungswiderstand Spannungs- 
abfalle heryorrufen, die iiber einen nachgeschalteten Verstarker (Spannungsverstarkung 
> 1 0 6) n. ZcigermeBinstrumente betatigen. Durch Einfuhrung einer Tragerfreąuenz 
(etwa 20 Hertz), die durch period. Unterbrechung des Lichtstromes erzeugt wird, 
kann ein Wechselstromyerstarker zur Anwendung kommen, der auch bei den not- 
wendigen hohen Verstarkungsziffern yóllig stabil bleibt. (Z. physik. Chem. Abt. A.
174. 115—21. Sept. 1935.) __ L e s z y n s k i .

Woldemar Weyl, Optische Untersuchung iiber die Konstitution von Losungen und 
Glasern. Zwcck der Unters. war der Vers., aus den Absorptionsspektren gefiirbter Ionen 
u. Moll. Konst.-Anderungen in Lsgg. u. Glasern nachzuweisen. Nach einem allgemeinen 
Teil iiber die Veranderungen des Absorptionsspektrums u. ihre Ursachen wird iiber eigeue 
Unterss. berichtet. Zuerst wurden die Spektren von Jod, gel. in nickt wss. Lsgg., u. zwar
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in Hexan, Hexan +  Bzl., Hexan +  Toluol, Hexan +  A. u. Hexan +  A. untersucht. 
Weitcr folgen Verss. iiber ĆoCl2-Lsgg., rein, sowie unter Zusatz von Ca-Nitrat u. yerschie
denen Chloriden (LiCl, MgCl2, CaCL, u. SrCl»); ferner unter teilweisem Ersatz des W. 
durch Glycerin u. Athylenglykol. Unter denselben Bedingungen wurden Lsgg. von NiCl2 
u. CuCl2 untersucht. Endlich wurden gefarbte Glaser untersucht, u. zwar Fe-Glaser, 
Mn-Glaser, Cr-, Ni- u. Cu-Gliiger. Weiter wurde die Fluorescenzfarbe des Dimethyl- 
naphtheurodins in yerschiedenen Losungsmm. untersucht. Bei der Zusammenstellung 
der Ergebnisse ist deutlich ein Parallelismus zwischen Fluorescenzfarbe u. spektraler 
Absorption zu erkennen. Zunehmende Solyatation hat im allgcmeinen eine Verbreiterung 
der Absorptionsbande zur Folgę. Dagegen besteht kein direkter Parallelismus zwischen 
Fluorescenzfarbe u. DE. In dem letzten Abschnitt wird die Veriinderung des Ab- 
sorptionsspektrums yon Neodym,- u. Praseodymglas mit steigender Temp. untersucht 
u. femer der EinfluB, den die Warmeyergangenheit auf das Spektrum ausiibt. (Beih. 
zu Angew. Chem. u. Chem. Fabrik. Nr. 18. 34 Seiten. 1935. Berlin-Dahlem, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. f. Silieatforschung. [Ausz.: Angew. Chem. 48. 573.]) G o t t f r i e d .

Ch. Zinzadze, Photodektrische Pholometer zumdebrauch in der Colorimetrie. Aus- 
fuhrliche Besehreibung u. schemat. Darst. zweier neuer, doppelzelliger Photometer, 
mit denen Vf. genaue Bestst. yon K, P u. As ausgefiihrt hat. Bzgl. Einzelheiten muB 
auf das Original yerwiesen werden. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 280—81. 
15/7. 1935. New Brunswick, N. J.) E c k s t e in .

John H. Yoe und Thomas B. Crumpler, Ein photoeleklrisches Colorimeter. Be
sehreibung u. Abbildung, sowie Schaltungsschema eines einzelligen Photometers. Ais 
Zoile dient eine Photronenzelle der W e s t o n  E l e c t r i c a l  I n s t r .  C orp., die mit 
einem Mikroamperemeter (50 Ohm) yerbunden ist. Bzgl. Einzelheiten des opt. Systems, 
der Handhabung u. Kalibrierung des Instrumentes muB auf das Original yerwiesen 
werden. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 281—84. 15/7.1935. Virginia, Univ.) ECK.

Ralph H. Muller, Photoelektrische Colorimetrie in der Mikroanalyse. Allgemeines 
iiber photoelektr. Messungsmethoden, App. u. Anwendungsgebiete. (Ind. Engng. 
Chem., Analyt. Edit. 7. 223—26. 15/7. 1935. New York, Uniy.) E c k s t e in .

T. W. Pratt und A. L. Tatum, Ein neues Mikrocolorimeter. Der App. besitzt 
den gewohnlichen Colorimeterkopf mit Fernrohr u. rhomb. Prismen. Die Unters.-Lsg., 
die sich in einer Mikrokuvette (0,06 ccm) befindet, wird mit einer Reihe Standard- 
Isgg. yerglichen, die sich mit einer drehbaren Schcibe in den Vergleichsstrahlengang 
einschalten lassen. (Science, New York [N. S.] 82. 305—06. 27/9. 1935. Wisconsin, 
U. S. A. Pharmakolog. Inst. d. Univ.) W INKLER.

W. Swiętosławski und S. Miernik, Die Bestimmung von kleinen Mengen Wasser 
in festen organischen Substanzen. Das Universalobulliometer erlaubt, kleine Mengen 
W. in Substanzen zu bestimmen, die in dem azeotropen Gemisch (z. B. A.-Bzl.) 1. 
sind. Der untere Teil des App. ist ein yerbessertes Differcntial-cbulliometcr, der obere 
Teil kann fur sich nochmals beheizt werden; in den obersten Kiihler kann seitlich 
mit einem Schliff ein zweiter, kleiner Kuhler zur Probeentnahme eingesetzt werden. 
Die Temp. wird an drei Stellen gemessen: unten Kp. u. Kondensationstemp., oben die 
Kondensationstemp., nachdem der Dampf durch einen langen Kondenser gegangen 
ist. In einem zweiten App. wird das reine Losungsm. untersucht. Ein kleiner W.-Geh. 
verschiebt den Kp. des azeotropen Gemisches stark; man muB also auf W.-Freiheit 
des Losungsm. u. des App. achten. Lost man die zu untersuchende Substanz auf, 
so konnen sich auCer dem Kp. auch die Kondensationstempp. andem, je nachdem, 
ob die gol. Substanz Dampf entwickelt, W. enthalt oder mit dem Losungsm. unter 
Bldg. von W. reagiert. Um den W.-Geh. zu bestimmen, werden dem trockenen Azeotrop 
bekannte kleine Mengen W. zugesetzt u. die Temp.-Erniedrigung der obersten Konden- 
sation beobachtet, die bei kleinen Zusatzen der Menge W. proportional ist. 0,001° 
entsprach bei Verwendung yon 10 g Benzoesaure einem W.-Geh. yon 0,0025%. Ein 
Beispiel wird gegeben, wro die Kondensationstemp. hinter dem Kuhler pro mg W um
0,0044° erniedrigt wird. Die untersuchten Benzoesaureproben (MERCK u. SCHERING- 
K a h l b a u m ) enthielten 0,008—0,016% W.; gewohnliche Handelssaure 0,13%; Salicyl- 
saure etwas weniger. (Vgl. auch nachst. Bef.) (Buli. int. Acad. polon. Sci. Lettres 
Ser. A. 1935. 53—58. Warsehau, Techn. Hochsch., Inst. f. physik. Ch.) W. A. R o t h .

W. Świętoslawski, M. Wojciechowski und S. Miernik, Ebulliometrische Mes- 
sungen des FeuchligkeitsgehaUes in Standard-Benzoesaure. Nach der im vorst. Ref. 
bescliriebenen Methode wird die Eichbenzoesaure yom Bureau of Standards in 
Washington untersucht. Es wird ein noch um einen Kuhler u. eine MeBstelle bcreichertes
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Differentialebulliometer benutzt: 1 mg W. bringt eine Erńiedrigung der Kondensations- 
temp. um 0,033° hervor, wobei auf ganz gleichmiiBige Heizung (Kontrolle in Tropfen- 
ziihlem!) gcachtet werden muB. Ein einfaches EbuUiometer mit dem gleiehen Losungsm. 
dient zur Eliminierung der Barometersehwankungen. Nach einem Vers. mit Benzoe- 
saure wird noohmals gemessen, um die Menge W. zu bestimmen, die durch Esterifizieren 
des A. entstanden ist. Eine Probe Standard-Benzoesaure enthielt 0,0047% W. Alsdann 
wird untersucht, wieviel W. eine Benzoesaurepastille in der calorimetr. Bombę bis 
zur Ziindung adsorbiert: in 3 Stdn. 0,012% (bei gewohnlichen Yerss. knapp 0,01%), 
was einer Korrektur von —0,10 cal entsprioht, also zu yernachlassigen ist. (Buli. 
int. Acad. polon. Sci. Lettres Ser. A. 1935. 59—64. Warsehau, Techn. Hochsch., Inst. 
f. physikal. Chem.) W. A. Roth.

Louis Shnidman, W asserbestimmung in  Schw efdabfallproduklen. Schwefelabfall- 
prodd., die neben freiem S u. Fe20 3 auch fliichtige Ole enthalten, zeigen beim Erhitzen 
auf 47 ±  2° im trockenen Luftstrom keine Verluste durch Verfluehtigung. — Zur 
H20-Best. werden 25 g des S-Kuchens in einem Cu-DestilliergefaB mit 150 ccm Gasol 
u. 150 ccm gereinigtem E rd ó l (von bekanntem W.-Geh.) yersetzt. Das 01 wird zu- 
gleich mit dem W. in einem RuckfluBkiihler, der auf einem graduierten Auffangrohr 
sitzt, dest. Die Dest. erfolgt bei 100° u. ist in 1 Stde. beendet. (Ind. Engng. Chem., 
Analyt. Edit. 7. 246—48. 15/7. 1935. Rochester, N. Y.) E c k s t e in .

W- P- White, Die auf Warmeflu/3 beruhende calorimelrische Methode. Vortrag 
25/4. 1935. Die elektr. oder auf andere Weise hineingeschickte Warmemenge ist bekannt, 
die dadurch bcdingto Temp.-Anderung wdrd gemessen. Man muB auf Homogenitat 
u. Konstanz der auBeren Temp. aehten (Bad mit Ruhrung). Der Zwischenraum soli 
klein sein (ca. 0,5 cm), um Konvektion zu vermeiden. Im Calorimeter mussen gute 
Warmeleiter u. genaue Thermoelemente vorhanden sein. Dann ist die Methode sehr 
aussichtsreieh. (Physic. Rev. [2] 47. 797—98. 15/5. 1935. Washington, Geophys. 
Lab., Camegie Inst.) W. A. R o t h .

Yosomatsu Takamura, Messung des Warmdeihermógcns von schlechten Wcirmc- 
leitem. Die Angaben fiir schlechte Warmeleiter streuen stark. Eine in einem Cu- 
GefaB befindliehe Platte (30 X 30 X 1,5 cm) liegt auf Eis u. Hg u. wird von oben mit 
W.-Dampf auf 100° erhitzt. Wenn der WarmefluB gleiehmaBig geworden ist, wird 
die durch das Hg einem BuNSENschen Eiscalorimeter zugefiihrte Warme eine Zeitlang 
in gleiehmaBigen Abstanden gemessen (lineare Kurye, wenn ideale Bedingungen vor- 
liegen). Untersucht werden Asbest (^50° =  0,000 696), Sagemehl (ićso° =  0,000 13 
bis 0,000 14), gute Baumwolle (^ 50° =  0,000 058 7 cal/cm-Sek.-Grad). Vergleichs- 
werte fiir andere Tempp. werden aus der Literatur gegeben. Vf. schatzt dio Unsicher- 
heit auf 3%. (Proc. physic.-math. Soc. Japan [3] 17. 321—25. Aug. 1935. Nara fem. 
norm. Coli. [Orig.: engl.]) W. A. RoTH.

W. E. Gamer und F. J. Veal, D as Yakuum calorim eter m it einem  Thermoelement. 
Zur Messung der kleinen u. nicht immer regelmaBigen Warmetónungen bei der Ad- 
sorption von Gasen an festen Korpem, dereń Verlauf eingehend diskutiert wird, eignen 
sich am besten kleine Calorimeter mit Vakuummantel u. Thermoelement, wobei der 
Mantel innen u. das diinnwandige GlasgefaB auBen platiniert werden. Verschiedeue 
Calorimetertypen werden an Hand von Abbildungen u. Diagrammen (z. B. zeitlicher 
Verlauf der NEWTONschen Konstanten) dislcutiert. AuBer Warmeverlusten durch 
Strahlung u. Leitung, Sekundareffekten im Thermoelement spielt schlechte Verteilung 
der Adsorptionswarme in dem festen Adsorbens u. ungleichmaBige Verteilung des 
Gases eine storende Rolle. Die Erseheinungen sind bei allen Gasen u. allen Adsor- 
bentien versehieden. Es werden viele Verbesserungen beschrieben u. ein Calorimeter 
angegeben, das die totalo u. die partielle Adsorptionswarme bei schnellem u. lang- 
samem Verlauf zu messen gestattet. Wenn das adsorbierte Gas in den Capillaren der 
Korner des Adsorbens beweglich ist (kleiner Mol.-Radius), gentigt meist die Warme- 
leitfahigkeit des Adsorbens zur Erreichung guter Resultate. In bezug auf Einzelheiten 
sei auf das Original verwiesen. (Vgl. C. 1936. I. 515.) (J. chem. Soc. London 1935- 
1436—43. Okt. Bristol, Univ.) W. A. R o t h .

a) Elem ente und anorganische Verbindungen.
Richard Lucas und Friedrich Grassner, Verwendung von Katalysenreaktionen 

in der qualitativen und quaniitativen Mikroanalyse. Sammelreferat. ( M ik r o c h e m ie  17 
([N. F.] 11). 237—61. 1935. Ludwigshafen a. Rh., Analyt. Lab. Oppau d. I. G.
Farben.) PanGRITZ.
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A. A. Borkowski und N. A. Porfirjew, SO/'-Bestimmung im Kryolith. Um 
S04"-Ionen mittels BaCl2 im Kryolith zu bestimmen, ist es notwendig, vorher das 
F zu entfemen. Eie wiederholtes Abdampfen mittels HC1 in Ggw. u. in Abwesenheit 
von Si02 bzw. mittels Oxalsaure ergab unbefriedigende Ergebnisse. Dagegen laBt sich 
das F' mittels Borsaurc in B F / (vgl. ScHRENK u. Od e , C. 1930. I- 1832) iiberfuhren, 
das nicht mit BaCl2 reagiert. Dio S04"-Best. kann demnach wie folgt ausgefuhrt 
werden: 1 g Kryolith wird in einer Pt-Schale 30 Min. auf dem W.-Bade mit mit Bor- 
siiure gesatt. HC1 (25 ccm) behandelt. Nach dem Abkuhlen wird filtriert u. der Nd. 
sorgfiiltig ausgewaschcn. Im Filtrat, das auf 300 ccm gebracht wird, wird zum Sieden 
erhitzt u. das SO.," durch tropfenweises Zusetzen von BaCl2 ausgefallt. (Betriebs- 
Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 588—91. Uralsches wissenschaftl. chem. 
Forsch.-Inst.) K l e y e r .

A. A. Borkowski und N. A. Porfirjew, Bestimmung von SO/ '  in lóslichen Fluo- 
riden. Die im vorst. Ref. angegebene Methode wird auf die Best. von SO /' in NaF
u. Na2SiF6 ubertragen. Ausfiihrung: 1 g NaF wird in 100 ccm W. unter Erliitzung 
aufgelost u. im Falle der Notwendigkeit filtriert. Das Filtrat wird auf 200 ccm verd., 
darauf 3 ccm HC1 (1,19) u. 3 g Borsiiure zugesetzt. In der erhaltenen Lsg. wird wie ublich 
S04" mittels BaCl2 gefallt. Bei der Best. in Na2SiF,] muB dio Einwaago vorher auf 
600—650° erhitzt werden, wodurch ein Ausfallen von Si02 mit dem BaS04 vcrmiedcn 
wird. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 1089—90.) K le y e r .

L. W. Władimirów, L. Lobanow und S. S. Borissowa, Vereinfachte ne.phelo- 
nułrische Methode zur SOv Bestimmung in Sdureextrakten. Zur schnellen Best. von 
S04" in Extraktions-H3P 0 4 ist die nephelometr. Methode gut geeignet. Jedoch sind 
die gefundenen Werte mit zum Teil ziemlich hohen Fehlern behaftet, dio sich aus un- 
genugender Konstanz der BaS04-Ndd. erklaren. Vff. untersuehen die Fallungs- 
verh5ltnisse fiir das BaS04 u. priifen verschiedene Substanzen (Agar, Gelatine,
1. Starkę) auf ihro Eignung ais Stabilisatoren. Ais bester Stabilisator fur die BaS04- 
Triibung erwies sich 1. Starkę; mit ihr stabilisierte Standardtriłbungen waren 2 bis 
3Tage brauchbar. Es wurde weiter der EinfluB des Fallungsverf., sowie von H3PO.
u. Fe-Salzen auf die Analysenergebnisse untersucht. Fe-Salze sind ohne EinfluB auf 
die gefundenen Werte; HsP 0 4 erhóht den Analysenfehler in ertraglichen Grenzen. 
Mit der yon Yff. ausgearbeiteten yorschrift laBt sich der S04"-Geh. mit einem durch- 
schnittlichen Fehler von 8—9% des gefundenen Wertes feststellen. (Betriebs-Lab. 
[russ.: Sawodskaja Laboratorija 3. 707—10.) R oll.

Charles Lepierre, Bestimmung geringer Bromidmengen in Gegenwart eines groficn 
Ubersclmsses an Chloriden. Bei Nachpriifung des Verf. von H a b t n e e  (C. 1933-1. 3745) 
stellt Yf. fest, daB Fehler durch Bldg. von Cl2 auch bei 0° u. im Dunkeln auftreten. 
Dies ist nicht der Fali bei Ersatz des KMn04 durch aquivalente Mengen K2Cr04, das je
doch Br2 nicht vollstandig in Freiheit sctzt. Es wird daher empfohlen, das Verf. yon 
D e n ig e s  u. C h e l l e  in etwas modifizierter Form anzuwenden: die Best. erfolgt durch 
Zusatz von K2Cr04-Lsg. u. HC1, Eintauchen in W. von 15°, langsame Zugabe 
Yon H2S04 u. Fuchsinreagens, nach 30 Min. Zusatz von Chlf. u. Vergleich der Farbę 
nńt Standardproben. Die Anwendung des Verf. bei der Unters. von portugies. Seesalz 
wird beschrieben. (Rev. Chim. pura appl. [3] 10. 49—60. April/Juni 1935. Lissa- 
bon, H óh. techn. Aiist.) R. K. M u l l e r .

Eugen Chimoaga, Das Titrieren der Jodide in An- oder Abwesenheit von Chloriden 
und Bromiden mit Jodstdrlce ais Indicator. Um die Einfuhrung des J von auBen in die 
Jodidlsg. durch Zusatz von J 0 3' oder alkoh. J-Lsg. zu vermeiden, setzt Vf. der Lsg.
1—2 Tropfen gesatt. Fe2(S04)3-Lsg. hinzu. Darauf wird auf Starkezusatz mit 0,1-n. 
AgNO, titriert. In Ggvv. von Chloriden fiigt man der Lsg. nach dem Starkezusatz 
noch 10 ccm 2-mol. Na-Acetatlsg. hinzu. In diesem Falle darf der Cl-Geh. den J-Geh. 
nicht ubersteigen. In Ggw. von Bromiden sind statt Na-Acetat 5 ccm 2-n. (NH4)2C03- 
Lsg. hinzuzusetzen. Auch hier darf der Br-Geh. den J-Geh. nicht wesentlich uber
steigen. In dem J-Ćl-Gemisch kann man das Cl' nach Entfernen des J'-Nd. leicht 
nach Ch ir n o a g a  (C. 1935. II. 1920) bestimmen. (Z. analyt. Chem. 102. 339—42. 
193o. Bukarest, Polytechn. Hochschule.) EckSTEIN.

. J- F. Reith und J. de Beus, Stort Stickstoffwasserstoffsaure bei der Mikrojod- 
oestimmung nach dem Winklerschen Prinzip? (Vgl. C. 1935- I. 3315.) Es konnte durch 
Aontrollyerss. mit groBer Sicherheit bewiesen.werden, daB N3H auch in extremen 
' erhaltnissen Jodat- nicht reduziert. Weiter konnte gezeigt werden, daB N3H in H2S04- 
saurer Lsg. auBerst langsam freies J2 bindet; durch Na2S20 3 wird diese J-Bindung
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katalyt. bcschleunigt. J-Verluste treten jedoch bei der Titration nicht auf, da die Rk. 
zu langsam verlauft. N3Na ist also ais einwandfreies Hilfsmittcl bei der J-Best. bei 
Ggw. von Nitriten zu verwenden. (Biochem. Z. 279. 203—04. 25/7. 1935. Utrecht, 
Ryks Inst. voor de Volksgezondheid.) W o e c k e l .

Raoul Gros, Sehr empfindlicher Nachweis des Phosphors. Abanderung des Ver- 
fahrens ton Mitscherlich. Die Schwierigkeit beim Verf. von MlTSCHERLICH, zugleieh 
im Licht den durch Schaumbldg. gefahrdeten Siedevorgang u. im Dunkeln die Phos- 
phoresccnz in der Vorlage zu beobachtcn, u. die Unbequemlichkeiten der bisherigen 
Abanderungcn vermeidet die Yerwendung der Vakuumdest.-Pipette mit Kiihler des 
Vf. (vgl. C. 1934. I. 3373). Einzelheiten der Handhabung im Original. Empfindlich- 
keitsgrenze =  2 y. (J. Pharmac. Chim. [8] 22 (127). 211—15. Sept. 1935.) D eg ner .

Werner Grundmann und Ruth Hellmich, t)ber die potentiomstrische Bestimmung 
der Unterphosphorsdure in Oegenwart ton Phosphorsaure wid phosphoriger Saure. Die 
indirekte Titration der H,jP2O0 mit AgN03 u. NH.,CNS liefert keine brauchbaren Werte, 
dagegen laBt sich H4P20 6 in schwach alkal., Na-acetathaltiger Lsg. auch in Ggw. von 
H3P 04 u. H3P 03 u . Bromthymolblau ais Indicator direkt mit AgN03 bestimmen. Ais 
Indicatorclektroden dient das Elektrodenpaar Ag2S-sfcabilisiertes Ag (C. 1934. II. 
2255). Cl', Br', J', CN' u. CNS' fallen vor dom P2O0"" aus u. lassen sich neben 
ihm genau bestimmen. (J. prakt. Chem. [N. F.] 143. 100—05. 1935. Breslau, 
Univ.) E c k s t e in .

Pierre Urbain und Masao Wada, TJntersuchung der Alkalien durch die Methode 
der Bogenspekłren. Festsetzung der Empfindlichkeitskurten. Vff. bestimmen die Grenzen 
der Nachweisbarkeit der Alkalien im Bogenspektrum. Die Messungen werden init 
einem Glasspektrographen groBer Dispersion u. Lichtstarke unter Verwendung von 
LUMIERE-Mikropanchroplatten ausgefiihrt. Die Schwarzungen werden mit einem 
registrierenden Mikrophotometer nach CHALONGE u. L a m b e r t  gemessen. Fiir die 
Elcktroden wird Zinkoxyd benutzt, da dies keincn kontinuierlichen Untergrund u. 
keine storenden Linien gibt, wie z. B. Kohle. Die Grenzen der Nachweisbarkeit sind: 
Li (6708,1 A): 2 x  10-° mg, Na (5890,2 A ): 7 X 10"5 mg, K (4044,2 A ): 1,2 X 10”3 mg, 
Rb (4201,8 A ): 2,6 X 10~3 mg, Cs (4555,3 A): 8 X 10~3 mg. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 199. 1199—1201.) G o s s le r .

H. Fritz, Der indirekte mikrochemische Nachweis non Erdalkalimetallen auf den 
Gluhkathoden ton Ozydróhren. Die Schwierigkeit des Nachweises von Spuren von Erd
alkalimetallen neben verhaltnismaBig ungeheuren Mengen von Erdalkaliosyden auf 
den Gliihkathoden von Oxydr6hren, die zum grofien Teil in der uberaus leiehten 
Oxydierbarkeit der Erdalkalimetalle liegt (z. B. beim Offnen der Elektronenróhre an 
der Luft), uberwindet Vf. dadurch, daB cr das Erdalkalimctall in einer von dem Erd- 
alkalioxyd zuvcrlilssig trennbaren Form, namlich ais Nitrid, fixiert. Die zu unter- 
suchende Elektronenróhre wird mit besonders gereinigtcm N2 gefiillt, der Faden kurze 
Zeit mit einem der Heizspannung entsprechenden Akkumulator geheizt u. die Róhre 
geóffnet. Die Gliihfaden werden in NH3-freies W. gebracht, das dann der Dest. mit 
Na2C03 bestimmter Konz. unterworfen wird. Der Rk.-Verlauf ist durch folgende Rk.- 
Gleichungen gekennzeichnet:

3 Ba +  N2 =  Ba3N2 Ba3N2 +  6 H20  =  3 Ba(OH),, +  2 NH3
Storend konnte bei diesem indirekten Nachweis ein vom Praparieren des Fadens 

oder Vergettern der Rohre herriihrender Geh. der Oxydschicht an E r d a l k a l i c a r b i d  
oder -suboxyd wirken, da er unter den Vers.-Bedingungen eventuell die Bldg. von Erd- 
alkalicyanid bzw. -cyanamid oder Erdalkalinitrid verursaehen konnte, die im Destillat 
einen zusatzlichen, nicht auf Erdalkalimetall zuruekzufuhrenden NH3-Geh. bedingen 
wurden. Vorverss., bei denen das Erdalkalimetall vor der Fullung der Rohre mit iNj 
durch Heizen des Fadens in trockener Luft in Oxyd yerwandelt wurde, zeigten, dau 
die bei der N2-Behandlung moglicherweise gebildeten Erdalkalicyanide bzw. - c y a n a m id o  
keine bei der Dest. mit Na2C03-Lsg. feststellbare NH3-Menge liefern. Die G li ih f a d e n  
an sich enthalten auch keine Verbb., die bei der Dest. mit Na2C03'-Lsg. NH3 abspalten. 
Fiir eine quantitative Best. des Erdalkalimetalles ist immer ein Kontrollvers. im Sinne 
der angedeuteten Vorverss. zu machen u. die hierbei etwa gefundene NH3-Menge von 
der im Hauptvers. ermittelten zu subtrahieren. Es werden 6 Vers.-Ergebmsse nut 
Rohren yersehiedener Herkunft mitgeteilt. Der Befund war stets positiv. Fiir jeden 
Vers. wurden 5 R5hren benutzt, die NH3-Mengen zwischen 2 u. Sy lieferten. Danach 
ist das Erdalkalimetall auf den Oxydfaden in einer Menge vorhanden, die eine nur 
monomolekulare Schicht um einige Zehnerpotenzen iibersteigt. Die Ergebnisse lassen
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auch eine Beziehung zwischen der gefundenen Erdalkalimetallmenge u. dem Herst.- 
Verf. erkennen, falls diese eine gewisse Grenze iibersteigt. Gluhfiiden von Oxydrohren, 
bei dereń Herst. kein Erdalkaliazid yerwendet wurde, enthalten vicl weniger Erdalkali- 
metall. Eine Menge yon mehr ais 1 y  Erdalkalimetall pro Rohre laBt auf ein Herst.- 
Verf. schlieBen, das unter Verwendung yon Erdalkaliazid arbeitct. Bei Oxydrohren 
mit absol. C-freien Gluhkathoden liŁBt sich aus der beim Haupt- u. Kontrollyers. ge
fundenen NH3-Menge neben dem Erdalkalimetall die Menge des Erdalkalisuboxyds 
bestimmen. (Mikrochemie 17 ([N. F.] 11). 191—209. 1935. Wien.) WOECKEL.

D. M. Smith, Die speJctrographiscJie Analyse ron Aluminium. Zwecks Entw. 
einer einwandfreien u. raschen Analysenmethode werden an einer Reihe yon Standard- 
legierungen von Al mit Cu, Ee, Mn, Si u. Ti photograph. Aufnahmen der Bogcn- u. 
Funkenspektren ausgewertet. Das Funkenspektrum ist geeigneter, da die diesbezuglicho 
Lichtąuelle ein ruhigeres u. stetigeres Licht liefert. Es zeigt sich, daB ais Vergleichs- 
legierung Al mit 1% Ni am besten ausreichcnd ist; bei gcnaueren Bestst. empfiehlt es 
sich, eine Reihe ausgewahlter Vergleichslegierungen zur Hand zu haben. Wahrend das 
Funkenspektrum reproduzierbare Ergebnisse liefert, eignet sich das Bogenspektrum 
fur die qualitative Analyse u. zum Nachweis yon Spuren von Elementen, wie Blei u. 
Gallium. (J. Inst. Metals 56. 257—72. 1935. London, Brit. Non-Ferrous Metals Res. 
Ass.) E d e n s .

F. M. Schemjakin und T. W. Waschedtschenko, Vber Farbreaktioncn seltener 
Erden mit Pyrogallol wid Gallussaure. II. Untersuchung durch physikochemische 
Analysenmethode und kolorimelrische Bestimmung ron Cer. (Ygl. C. 1934. II. 642 u.
1935. II. 1221.) Mit Hilfe der Dreiecksmethode von GlBBS wurden die Systeme 
Ce-C9Hj(OH)3-NH4OH u. Ce-C0H2(OH)?COOH-NH4OH untersucht u. hierbei die 
optimalen Bedingungen fiir dio Bestandigkeit der beim Zusammengeben dieser Rea- 
gentien entstehenden yioletten Salze gefunden, durch dereń Bldg. ein cplorimetr. 
Best.-Verf. fiir Ce ermoglicht wird. Zugabe yon Na2S 0 3 u. Uberschichten der Lsg. 
mit einer indifferenten FI. (A.) erlioht die Bestandigkeit des yioletten Salzes. Dio Ce- 
Bcst. wird in Nesslerrohren oder im Colorimeter mit schwach ammoniakal. Lsgg. aus- 
gefuhrt. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Śser. A. 
Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 667—74. 1935. Moskauer Staatsuniyersitat, 
Chimfak, Lehrstuhl f. analyt. Chem.) H o e h n e .

P. Klinger, E. Stengel und W. Koch, Eine potentiometrische Bestimmung des 
Molybddns und Titans im Slahl, in den Ferrolegierungen, Schlacken und Erzen, in Oegen- 
wart des Eisens und der Begleitmetalle. Ausfuhrlicliere Wiedergabe der C. 1935. II. 2410 
referierten Arbeit. (Techn. Mitt. Krupp 3. 41—57. Marz 1935. Essen, Chem. Lab. d. 
F r ie d r ic h -K r u p p -A .-G .) W o e c k e l .

I. M. Korenman, Schndle. Mikroinethode zur Manganbestimmung. (Betriebs-Lab. 
[russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 699—702. — C. 1934. II. 3653.) R o l l .

N. J. Chłopin, Elektrometrische Schnellmethode zur Manganbestimmung im Wolfram- 
slahl. (Z. a n a ly t. Chem. 102. 263—70. 1935. — C. 1935. I .  3318.) E c k s t e i n .

C. E. Wilioughby, E. S. Wilkins jr. und E. O. Kraemer, Bleibestimmung. 
Vermeidung des stórenden Einflusses des Wismuts bei der Dithizonmethode. Um den 
storenden EinfluB des Bi bei der Pb-Best. auszuschalten, trennen Vff. das Bi in der 
salpetersauren Lsg. der Metalle (ph =  2,0) durch Zusatz einer Lsg. von Dithizon in 
Chlf. Wahrend Pb in der wss. Phasc yerbleibt, reagiert Bi mit dem Reagens u. bildet 
eine ehloroformlosliche organ. Komplexverb. Einzelheiten des Trennungsyerf. im 
Original. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 285—86. 15/7. 1935. Philadelphia, Pa., 
J e f f e r s o n  Hospital.) ' E c k s t e i n .

Wemer Hiltner und Luzia Seidel, Die quantitative Analyse ron Neusilber, Nickelin, 
Konstantan und ahnlichen Legierungen unter besonderer Beriicksichtigung potentiometrischer 
Verfahren. (Ygl. H ilt n er  u . Gr u NDMANN.C. 1934. II. 2714.) Cu u. Pb werden elektrolyt. 
abgeschieden u. bestimmt. Naeh der Elektrolyse scheidet man Fe naeh dem Acetatyerf. 
ab, bestimmt im Filtrat Ni in stark ammoniakal. tartrathaltiger Lsg. potentiometr. 
mit 0,1-n. KCN-Lsg. unter Verwendung des Elektrodenpaares Ag„S-Ag (ygl. C. 1934.
II. 2255). In einem anderen Teil des Filtrats (etwa 200 ccm) wird Zn aus neutraler 
Lsg. naeh Zusatz yon 3 g  neutralem Na-Tartrat u. 0,1-n. KCN-Lsg. (zur yolligen 
Bindung des Ni) mit 0,1-n. Na„S-Lsg. u. dem gleichen Elektrodenpaar titriert. Die Mn- 
Best. wird in besonderer Einwaage yorgenommen. Naeh Oxydation mit (NH4)2S2Og 
u- AgN03 zu Mn04' u. Auskochen wird die 70—90° w. Lsg. mit 0,04—0,02-n. Na-Oxalat- 
>sg. unter Yerwendung einer Pt-Indicatorelektrode u. AgJ ais Yergleichselektrode
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bis zum Potentialsprung titriert. (J. prakt. Chem. [N. F.] 1 4 3 . 94—99. 1935. Breslau, 
U n iv .)  E c k s t e in .

Julius Donau, Mikrochemische Bestimmung von Gold, und Silber in Legierungen. 
Vf. dehnt sein C. 1933. II. 1558 besehriebenes mikrochem. Verf. zur Best. von Au 
in Legierungen mit Ag u. Cu auch auf anders zusammengesetzte Au-Legierungen aus. 
Dabei ergaben sich gegeniiber dem urspriinglichen Verf. mehrere Verbesserungen u. 
Vereinfachungen. Fur die Quartierung wird an Stelle von Fein-Ag eine Cd-Zn-Legie- 
rung mit einem Geh. von ca. 87°/0 Cd benutzt, wobei dio 4—6-fache Menge des mut- 
maBlichen Au-Geh. notwendig ist. Dieser braueht nieht so genau geschatzt zu werden 
wie bei der Ag-Quartierung. Das Schmelzen wird in Rohrchen aus Jenaer Glas yor- 
genommen, die wegen der wesentlieh niedrigeren Temp. ais bei der Ag- Quartierung 
die Quarzróhrchen ausreichend ersetzen. An Stelle eines Geblases geniigt ein Spar- 
oder Mikrobrenner zum Schmelzen. Der SchmelzprozeB findet in H2-Atmosphare 
statt. Der H2 muB getrocknet werden, z. B. mit konz. H2S04 u. durch Uberleiten 
iiber eino gluhende Cu-Spirale oder iiber erhitzten Pt-Asbest von 0 2 befreit werden. 
Die Weiterbehandlung der Schmelze mit H N03 zur Herauslósung der mit Au legierten 
Metalle findet in dem gleichen Rohrchen statt, das dabei in einem Al-BIock auf etwas 
iiber 100° erhitzt wird. Ein zweiter Al-Block mit einer Temp. von 150° dient ais 
„Trockcnblock“ u. ein dritter ais „Kiihlblock" zum Abkuhlen der nach dem Trocknen 
sehwach gegliihten Rohrchen. Ais Vers.-Material dienten auBer Au-Ag-Cu-Legierungen 
auch WciBgold u. Pt-Au-Legierungen, wobei sich keine besonderen Schwierigkeiten 
ergaben. Ein Sn-Geh. stort, da das Sn bei dem LosungsprozeB ais Metazinnsaure 
mit dem Au zuriickbleibt. Diese laBt sich aber leicht durch Erhitzen mit NH4C1 ver- 
fliiehtigen. (Mikrochemie 1 7  (N. F. 11). 174—85. 1935. Graz, T. H. Biochem. 
Inst.) ' WOECKEL.

J. Donau, Mikrochemische Bestimmung des Goldes bei Gegenwarl von Palladium 
und Zinn. (Vgl. vorst. Ref.) Bei der mikrochem. Unters. yon Au in Ggw. von Sn 
bleibt nach dem AufschluB mit Cd-Zn u. Behandlung mit HNOs das Sn ais SnO, beim 
Au zuriick. Es ist jedoch móglicli, das Sn02 mit j\H 4CI ais ŚnC'l4 zu yerfliichtigen, 
ohne daB das Au eine Gewichtsanderung erleidet. Selbst bei Ggw. von betrachtlichen 
Mengen Pd kann das Yerf. angewendet werden, wie Beleganalysen zeigen. Eine Au- 
Analyse bei Ggw. von Sn gestaltet sich nun folgendermaBen: Eine Probe yon 3— 5 mg, 
dio auBer Au u. Sn noch Pd, Cu, Ag, Zn u. Ni enthalten kann, wird auf der Mikrowaage 
(vgl. C. 1 9 3 3 . I I .  1554) eingewogen, mit der 3—4-fachen Menge von Cd-Zn in einem 
Glasróhrchen ąuartiert u. mit H N03 wie iiblich behandelt. Das zuriickbleibende Au
u. das Sn02 werden mit h. W. durch Aussaugen u. Nachfullen gewaschen. Nach dem 
Trocknen im Al-Block wird chem. reines, riickstandfreies NH4C1 kinzugesetzt u. vor- 
siehtig mit zunaehst kleiner Bunsenflamme erhitzt. Die Zers. des NH4C1 setzt als- 
bald ein. Das Rohrchen wird dann so stark erhitzt, daB sich das NH4C1 auch yon 
den kalteren Stellen, an denen es sich zunaehst abgesetzt hat, yerfliichtigt. Nach dem 
Abkuhlen kann das Au wio iiblich gewogen werden. Die Ergebnisse der Kontroli- 
analysen zeigen, daB die Ggw. selbst betrachtlicher Sn-Mengen kein Hindernis ist, 
die Au-Best. auf direktem Wege olme TreibprozeB durchzufiihren. (Mikrochemie 18  
(N. F. 12). 11—17. 1935. Graz-Leoben, Techn. u. Montan. Hochschule. Biochem. 
Inst.) W o e c k e l .

W. C. Krumbein, Mechanische Dunnschliffanali/sen ton verhdrteten Sedi?nenten. 
(J. Geology 4 3 . 482—96. Juli/Aug. 1935.) ENSZLIN.

A. M. Gaudin, Gefarbte Mineralien zur leichteren Bestimmung bei q u a n liła tu e n  
minerographischen Problemen. Zur quantitativen Best. von Mineralien in  Gesteinen  
kann die Auszahlung daduroh erleiehtert werden, daB ein Teil der Mineralien horausgel., 
oder daB auf dem einen Teil der Mineralien ein gefiirbter Nd. hervorgebracht wird, 
oder daB durchscheinende Flachen, welche Interferenzbilder geben, heryorgerufen  
werden. Angabe yon Beispielen. (Eeon. Gcol. 3 0 . 552—62. Aug. 1935.) E n s z l i n .

H. Rose u n d  R. Bose, Anreicherungsrerfahren zum Nachweis geringer Mengen 
chemischer Bestandteile in Mineralien. Wenn m an  d a s zu  u n tersu ch en d e M ineralpulyer  
(ein Beryli) in  e in em  e in se itig  gesch lossenen  Kieselglasrohr im Vakuum auf ca. 1-Ou 
erh itz t, en tsteh en  an  d en  k a lteren  Teilen d er Rohrwand le id lich  g etren n to  ringfórnuge 
Beschlage, d ie  yorw iegen d  au s ged iegen en  Metallen u . f liic lit ig en  M etallyerbb. be- 
steh en . Sie w erden  n ach  Zerschneiden d es Rohres g e l. u . in der Lsg. funkenspektrograpn. 
u n tersu ch t. Auf diesem Wege la ssen  sich  n och  Elemente n ach w eisen , dereń Linien
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in den Bogenspektrogrammen des Mineralpulvers nicht auffindbar sind. (Naturwiss.
23. 354—55. 31/5. 1935. Hamburg, Mineralog.-Petrograph. Inst. d. Univ.) Z e i s e .

Anńlcar Mario de Jesus, Bemerkungen zur chemischen Analyse der Eruptivgesteine. 
Auf Grund der neueren Literatur stellt Vf. die Vcrff. zusammen, die zur Abkiirzung 
der langwierigen Vorgange bei der Gesteinsanalyse angewandt werden konnen. (Rev. 
Chim. pura appl. [3] 7. 115— 19.) R. K. M u l l e r .

b ) O r g a n is c h e  V e r b in d u n g e n .
E. P. Clark, Bestimmung des Sćhwefds in organischen Verbindungen nach dem 

Halbmikro-Carius-Verfahren. Folgendes Verf. bewahrte sich: die zu einem Kugelchen 
von ca. 25 mg geformte Probe auf 0,01 mg genau wiigen, in Bombę neben ca. 0,1 g 
BaCl, mit 0,3 ccm rauchender H N03 zerstoren u. oxydieren (300°, 6 oder mehr Stdn.) 
BaSÓ,t in Becherglas spulen, auf Sandbad eintrocknen, Riickstand mit 10 ccm 5°/0ig. 
HC1 eintrocknen, mit h. W. digcrieren, BaS04 auf Mikro-Pt-Gooch mit Asbestschickt 
bringen, zur Rotglut erhitzen, k. mit 5°/0ig. HC1 waschen, zur Rotglut erhitzen, k.
gegen gleich vorboreiteten u. behandelten Leertiegel wagon. (J. Ass. off. agrie. Che-
mists 1 8 . 476—77. Aug. 1935. Washington, D. C., U. S. Departement Agriculture.) D e g .

Willet F. Whitmore und Eugene Lieber, Identifizierung gewisser Losungsmiitd 
durch die Xanthogenalreaktion. Anwemfyng auf Alkohole. Vff. haben festgestellt, daB 
man Alkohole in Form der entsprechenden Alkalizanthogemte gut identifizieren u. 
diese mit J direkt u. quantitativ genau titrieron kann:

2 RO-CS-S----- 1- J2 =  (RO-CS-S— )2 +  2 J - .  —
Die Alkohole wurden durch sorgfaltige Fraktionierung gereinigt. Eigg. einiger Athylen- 
glykolmmoalkylaiher (Cellosolven): -metliylather, Kp. 124,4°, D .2°„0 0,9605, nn20 =
1,4017; -dthylather, Kp. 134,7—135°, D.2% 0,9305, nD2° =  1,4077; -butyldther, Kp. 169,3 
bis 169,5°, D .2°20 0,9027, nn20 =  1,4190. Eigg. einiger Diathylenglykolmonoalkyldther 
(Carbitole): -aihyldtlier, Kp. 194—195°, D .2°20 1,0397, nn2° =  1.4300; -butylather, 
Kp. 228,5—230,0°, D.2% 0,9650, nD2° =  1,4321. — Darst. der K-Xanthogenate, RO- 
CS-SK: 1,2 Mol. des Alkohols u. 1 Mol. KOH-Pulver bis zur Lsg. erhitzt, gleiches 
Vol. absol. A., dann unter Sehiitteln 1,5 Mol. CS2 u. weitere 2 Voll. A. zugefugt. Nd. 
abgesaugt, griindlich mit A. gewaschen, in moglichst wenig h. A. oder Aceton gel., 
Filtrat in Eis gekiihlt, mit A. gefallt, Umfallung wiederholt, im Vakuum getrocknet. 
Im Folgenden wird nur das R angegeben; die FF. sind korr. Melhyl, bei 195—215° 
dunkel. Athyl, F. 215,3°. Propyl, F. 205,7°. Butyl, F. 223,9°. Amyl, F. 225°. Telra- 
hydrofurfuryl, F. 213,2°. Isopropyl, bei 236° dunkel. sek.-Butyl, F. 244,1°. sek.-Amyl,
F. 211,7°. sek.-Hexyl, bei 199° dunkel. Cydohexyl, bei 242° dunkel. Furfuryl, F. 154,4°. 
Allyl, bei 178° dunkel. CelIosolven: -methylather, F. 202,5°; -dthylather, F. 185,7°; 
-bulylather, F. 167,9°. Carbitole: -dthylather, orangen, kleisterig, F. 127°; -butyldther, 
rotlich, dick gelatinós. — Titrierung: 0,15—0,25 g Xanthogenat in 200 ccm W. gel., 
4 ccm frische Starkelsg. zugefugt u. mit J-Lsg. (1 ccm =  0,009 52 g J) unter kraftigem 
Sehiitteln auf deutlich blau (5—-10 Min. blcibend) titriert. Berechnung des Jod- 
aąuiyalents nach der Formel: Jx == (C X J ) : G; darin sind Jx =  mg J pro g Xantho- 
genat, C =  verbrauchte cem J-Lsg., J =  mg J in 1 ccm J-Lsg., G =  Gewicht des 
Aanthogenats in g. Die berechneten Jodiiquivalente sind in einem Diagramm graph. 
dargestellt. Die gefundenen Werte stimmten mit don berechneten vorzuglich iiberein; 
nur das Furfurylxanthogenat gab zu hohe Werte wegen Addition des J an die Doppel- 
bindungen, u. das Nanthogenat des Butylcarbitols gab einen um 7,6% zu niedrigen 
H ert. Xanthogenate von tertiaren Alkoholen gaben 30— 40% zu hohe Werte u. keine 
bleibenden Endpunkte; ihre wss. Lsgg. entwickeln schnell H2S. (Ind. Engng. Chem., 
Analyt. Edit. 7. 127—29. 1935. Brooklyn [N. Y.], Polytechn. Inst.) Lindenbaum.

Pierre Fourment und Henry Roques, Ober eine neue JReaktion von Lignin und, 
Va?iillin. (Vgl. C. 1 9 2 6 . I. 2938.) Ebenso wie ligninhaltige pflanzliche Zellwand liefert 
\ anillin im festen Zustand eine lebhafte Rotfarbung mit Benzidin in essigsaurer Lsg. 
Uie schnell nach Gelb umschlagende Rotfarbung laBt sich mehrere Tage festhalten, wenn 
man die Vanillmkrystalle mit 2—3 cem Paraffinol bedeckt, dann Benzidinacetat zugibt 
u. schiittelt. (Buli. Sci. pharmacol. 4 2  (37). 449—51. Aug./Sept. 1935. Algier, Lab. de 
-'latiere medicale.) ELSNER.

Robert Vandoni und Gerard Desseigne, Volumetrische Bestimmung von Campher 
Hydroxylaminverfdhren. Bei den bisherigen Yerff. zur Campherbest. mit 

\ 'i l  m  ' ® l  fiihrt man die Rk. in alkal. Lsg. aus u. bestimmt das nicht umgesetzte
‘ H durch Rucktitration. Diese Verff. haben den Nachteil, daB man mit 2 Indi-
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catoren (Helianthin u. Phenolphthalein) arbeiten muB. Es wird daher yorgeschlagen, 
nicht das nicht umgesetztc NH2OH, sondern dic bei der Rk. freigewordene HC1 zu 
titrieren u. Bromphenolblau ais Indicator zu yerwenden. Ais saurebindendes Mittel 
yerwendet man yorteilhaft Na„CO;, oder noeh besser CaC03. Einzelheiten des Verf. 
s. Original. Die Methode laBt sich auch bei kleinen Mengen (ca. 0,1 g) u. bei Lsgg. 
in organ. Eli. anwenden u. gibt auch bei der Best. von Menthon, Caryon u. Camplienilon 
brauchbare Resultate. (Buli. Soe. ehim. France [5] 2. 1G85—91. Okt. 1935. Laboratoire 
Central des Poudres.) OSTERTAG.

Kamenosuke Shinohara, Die Bestimmung von Thiol- und Di.sulfidverbindungen 
mit besonderer Berucksichtigung von Cystein und Cystin. II. Eine kritische Studia dar 
Beaktion zwischen Phospho-18-wolframsaure und j$ićhthiolverbindungen. (I. ygl. C. 1935.
II. 3552.) Unter den kurzlich beschriebenen BedLngungen wird dic Phospho-18-wolfram- 
saure (I) nicht reduziert von Disulfiden, Rhodanid, Thiosulfat, Tliioharnstoff, Phenolen 
u. Glucose (unter 0,2 mol.). Aceton in Konzz. iiber 0,54 m yerhindert die Blaufarbung. 
Das von LuGG (C. 1933. II. 2863) empfohlene Verf. zur Best. der reduzierenden Nicht- 
thiolyerbb. wird abgelehnt; weit besser ais HgCl2 eignet sich Formaldehyd zur Mas- 
kierung yon Cystein aber auch Thioglykolsdure. Es wird eingehend die in Abhangigkeit 
yon der Konz. u. der Zeit entstehende Farbung yon I mit Benztraubanmure, Krealinin, 
Furfurol, Hydrochinon, Besorcin, Brenzcatechin, Pyrogallol, Fe++- u. Fe+++-Sulfat, 
CuCl, CuCl2, SnCl2 beschricben. Durch Best. der Gesamtred. u. der Restred. nach 
Bindung des Cysteins mittcls HCHO (Halbmercaptal oder Mercaptal) liiBt sich aus 
der Differenz das Thiol bestimmen. In Ggw. von Cuprosaken, Pyrogallol u. groBercn 
Mengen Kreatinin yersagt das Verf. Cuprisalze unter 1.10-0 mol. stóren nicht wesent- 
lich. Cystin laBt sich nach Red. mit Zinnpulver (Th. F. L a v in e ) analog bestimmen. 
Dio Hydrierung des Disulfids wird anscheinend nicht durch den nasciorenden Wasser- 
stoff, sondern an der Grenzflaclie Metali/Lsg. bewirkt. Weitere Einzelheiten im Original. 
(J. biol. Chemistry 110. 263—77. 1935.) B e r s in .

c) B e s t a n d t e i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie r e n .
Henry Borsook, Mikromethoden zur Bestimmung von Ammoniak, Hamstoff, Ga- 

samtstickstoff, Harnsdure, Kreatinin (und Kreatin) und Allantoin. Sehr eingehende Be- 
schreibung einiger Vcrbesserungen der Mikrobest. der angefuhrten Substanzen, dic zu 
einer groBeren Stabilitat der zu colorimetrierenden Lsg. fuhren. Einzelheiten im Ori
ginal. (J. biol. Chemistry 110. 481—93. Juli 1935. Pasadena, Calif., Inst. of Techno
logy.) “ B o m sk o y .

Neil W. Stuart, Die Bestimmung des Aminostictcstoffs in Pflanzenextrakten. Saure 
Phenolderiyy., wie Tannine, reagicron mit salpetriger Saure unter Bldg. von Gasen, 
die boi der VAN SLYKE-Methode ais N gemessen werden. Dieser Fehler wird durch 
Dest. mit Calciumoxyd yermieden. Andoro Einzelheiten zur Vermeidung yon Fehlcr- 
ąuellen im Original. (Plant Physiol. 10. 135— 48. 1935. Maryland, Lab. of Plant 
Physiology. Uniyersity of Maryland. College Park.) LlNSER-

Otto Fiirth und Heinz Herrmann, Farbenreaktionen der Weinsaure, Citronensaure 
und Aconitsdure. Weinsaure (I), Citronensaure (II) u .  Aconitsaure (III) geben beim Er
warmen mit Pyridin u. Essigsaureanhydrid sclióne u. sehr empfindliche Farbrkk., 
u. zwar I eine smaragdgrune, II eine karminrote, III eine schóne yiolettrote Farbung 
Viele andere, in gleieher Weise geprufte aliphat. Dicarbonsauren geben nur braune 
oder gar keine Fiirbungen. Analysen dieser in W. u .  den meisten organ. L o s u n g s m m .  

wL, in Pyridin u .  Aceton 11. Farbstoffe, die, wio BARGER-RAST-Bestst. lehrten, hoch- 
molekularer Natur sind, lassen so viel erkennen, daB es sieh um 0 2-empfindliche Konden- 
sationsprodd. handelt, bei dereń Iintstehung Diearbonsaure, Pyridin u .  Essigsaure
anhydrid mit beteiligt sind. Es handelt sich bei diesen Farbstoffbldgg. um zweiphas. 
Vorgange, wobei erst aus der Diearbonsaure unter Einw. von Essigsaureanhydrid eine 
Farbstoffyorstufo entsteht, die dann durch Einw. von Pyridin in einen Farbstoff 
umgewandelt wird. Es gelang, die Farbstoffyorstufen aus II u .  III in schón krystalli- 
sierter Form, in zierlichen, aus dendrit. yerzweigten Nadeln z u s a m m e n g e s e t z t e n  

Rosetten, zu isolieren. Das Prod. aus I  hat dio Zus. C8H10O10 u. ahnelt der einer 
acctylierlen Dioxycitronensdure. Die Vorstufe des Aeonitfarbstoffs steht in ihrer analyt- 
Zus. einem Aconitsaureanhydrid-, C12H10Ou , nahe. — Die Empfindlichkeit d i e s e r  Farb
rkk. ist eine sehr groBe u. wird durch Beobachtung im Ultraviolettlicht einer ZEISS- 
Fluorescenzlampe derart gesteigert, daB man noeh die Ggw. yon 1 y  der g e n a n n t e n  

Dicarbonsauren an ihrem gelben Fluorescenzlicht erkennen kann. Die Farbrkk. diirften
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sich also zur Auffindung dieser Sauren in biol. Materiał eignen. (Biochem. Z. 280. 
448—57. 8/10. 1935. Wien, Univ., Medizin.-chem. Inst.) K o b e l .

R. Hofmana, Ober die Bestimmung kleinsler Nicotinmengen mittels Trubungs- 
messung. Beschreibung eines Priifungsganges mit Silicomolybdansaure, nach dem 
Nicotinlsgg. 1: 100 000 mit nur 10%, 1: 66 000 mit 2% Fehler ermittelt werden. Das 
Nicotin wird im Dampfstrom dest. u. in einem Teil des Destillats nach Ansauern mit 
HCl u. geeigneter Verdunnung die Triibung gemessen. Da der Nd. aus Reinnicotinlsg. 
andere TeilchengróBen ais aus Tabakdestillat aufweist, wurde letzteres ais Vergleichs- 
lsg. yerwendet. (Mikrochemie 1 8  (N. F. 12). 24—30. 1935. Bukarest, Uniy.) Gd.

Hugo Kiihl, Die Salzsaure ais Iłeagens auf Eiweipkorper und dereń Abkommlinge. 
Die einfachste Verb., welche mit konz. HCl dio gleiche yeile Farbrk. gibt wio die Eiweifi- 
stoffe, ist Furfurol. Das ihm naliestehende Pyrrol gibt diese Rk. nur in Ggw. eines 
Aldehyds mit CH3-Gruppe. Beide konnen duroh Spaltung von Diketoverbb. entstehen, 
die nach Ansicht maBgebender Autoren in den Abbaustufen der EiweiBkorper vor- 
handen sind. Aldehyde u. Ketone sowie die die Aldehyd- oder die Ketongruppe ent- 
haltenden Kohlehydrate geben fiir sich die Rk. nicht. Die Rk. ist demnach den EiweiB- 
stoffen bzw. deren Spaltlingen eigentumlich, welche Aldehyd- oder Ketongruppen 
enthalten. (Pliarmaz. Zentralhalle Deutschland 7 6 . 625— 29. 10/10. 1935. Berlin.) D eg.

[russ.] Lasar Wladimirowitsch Ljutin und G. W. Sacharowa, Die Sedimentationsanalysc.
Moskau-Leningrad: Onti 1935. (40 S.) Rbl. 1.75.

Ernesto Pannain, Appunti di analisi tecniche. Napoli: R. Pironti 1935. (167 S.) 8°. L. 20.

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

B. F. Ruth, Untersuchungen iiber Filtration. IV. Die Natur des Flussigkcits- 
durcliganges durch Filterwande und ihre Bedeutung fiir die Filtrationsgleichung. (III. Ygl.
C. 1 9 3 5 . II. 1411.) Vf. untersucht die Abhangigkeit der Stromung von Fil. duroh 
Filter yon in der Fl. suspendierten Stoffen, yon der PorengroBe des Filters, von der 
unstarren Natur des Filters u. verschiedenen anderen Faktoren. Es wird gezeigt, daB 
unter den gewohnlichen Bedingungen der Filtration der Fl.-Durchgang yollig dem Ge- 
setz von P o iS E U IL L E  entspricht. Die Tatsache, daB im ganzen Filtrationskreislauf 
nur Yiscose, nicht turbulente Stromung auftritt, ist yon erheblicher Bedeutung fiir 
die mathemat. Behandlung des Filtrationsproblems. Damit ist auch die experimen- 
telle u. theoret. Grundlage der in der III. Mitt. entwickelten Gleichungfln sicher- 
gestellt. Die neue Erklarung des Filtrationsvorganges laBt sich an die schon von S p e e r y  
(Chem. metallurg. Engng. 1 5  [1916]. 198) gegebenen Gleichungen anschlieBcn. (Ind. 
Engng. Chem. 2 7 . 806—16. Juli 1935. Minneapolis, Minn. Univ.) R. K. M u l l e r .

N. Repin, CO„-Entgasung von Wasser. Vf. berichtet iiber Betriebserfahrungen 
bei der C02-Wasch’e (in einer NH3-Fabrik) mit umlaufendem W. unter eingehender 
Beschreibung der Waschanlagen; die Verss. ergeben die ZweckmaBigkeit besonderer 
Entgasungsraume. (Chimstroi [russ.: Chimstroi] 7 . 136—45. 1935.) R. K. Mu l l e r .

William T. Pyott, C. A. Jackson und R. L. Huntington, Das Mitreipen in 
Ghckenbodaisdulen beeinflussende Faktoren. An einer Modellsaule wird der EinfluB 
von Temp., linearer u. M.-Geschwindigkeit u. Dimonsionicrung des App. auf das Mit- 
reiBen untersucht. Die Ergebnisse werden in Kurven u. Tabellen dargestellt. Die mit 
Luft -f Kerosin u. mit Luft +  Wasserdampf erhaltencn Daten konnen nicht ohne 
weiteres yerglichen werden. Durch Temp.-Steigerung wird das MitreiBen im all
gemeinen gefordert, durch groBere Dimensionierung der Boden, Herabsetzung der 
lmearen Gasgeschwindigkeit oder der Geschwindigkeit des Fl.-Umlaufes yermindert. 
vff. yersuchen Gleichungen allgemeiner Natur abzuleiten, die innerhalb eines be- 
schrankten Bereiches angewandt werden konnen. (Ind. Engng. Chem. 2 7 . 821—25. 
Juli 1935. Norman, Okla,, Uniy.) R. K. M u l l e r .

J. Amould, Fiillkorper und durch sie bedingte Druckverluste. Kurze allgemein 
gehaltene Schilderung der durch Fiillkorper in Absorptionsturmen hervorgerufenen 
^ ru*;kycrlustc der diese durchstrómenden Gase sowie der Einflusse, die herablaufende 

FOme wie die Oberflachengestaltung auf Druckverluste u. die Wirksamkeit der 
* ullkórper ausuben. (Monit. Produits chim. 1 7 . Nr. 197. 3—7. 15/9.1935.) Jij.SCHM-
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K. Schreber, Die Siedetemperaturerwarmung von Losungen. Dio Frage, welche 
Temp. der aus einer Lsg. entatehende Dampf hat, ist durch unmittelbare Tomp.- 
Messungen nicht leicht zu entseheiden, da der Dampf auf dem Weg zum Thermometer 
seine Temp. andern kann. Dagegen kann die Siedetemperaturerwarmung der Lsgg. 
sehr genau gemessen werden. Da F a r a d a y  annimmt, die Temp. des Dampfes sei 
gleich der des reinen Losungsm. unter dem gleichen Druck, G a y - L u s s a c  aber fur 
Dampf u. Lsg. dieselbe Temp. annimmt, fiihrt Vf. die Berechnung der Siedetemperatur
erwarmung zuerst auf Grund der Anschauung von F a r a d a y ,  dann auf Grund der 
Anschauung von G a y - L u s s a c  durch. Im ersten Fali unterseheiden sich die Ver- 
dampfungswarmen von Lsg. u. Losungsm. um die Verarmungswarme u. um ein Glied, 
das der Abhangigkeit der Warmetonung yon der Temp. im ItlRCHHOFFSchen Satz 
entsprechend ist, ebenso tritt bei der Berechnung der osmot. Arbeit ein Glied auf, 
das von der Arbeit der Warme des KlRCHHOFFsehen Ausdruckes abliangt. Im zweiten 
Falle dagegen geht diese Ahnlichkeit mit der Abhangigkeit der Warmetonung von 
der Temp. nach KlRCHHOFF verloren; sowohl dies ais auch die Notwendigkeit, die 
Mol.-Warme des iiberhitzten Dampfes abzuziehen von der Abhangigkeit der Mol.- 
"Warme der Lsg. von der Losungszahl, wird ais Argument gegen die Ansicht von Gay- 
LUSSAC bewertet. Bei der aus dem osmot. Druck berechneten Siedetemperaturerwar- 
mung muB im Falle der Anschauung von GAY-LuSSAC die Mol.-Warme des iiberhitzten 
Dampfes des Losungsm. bei ungeandertem Druck berucksichtigt werden. Die vom 
Vf. abgeleitete Gleichung gibt ein Mittel, mit der Lsg. eines Stoffes von bekanntem 
Mol.-Gew. in einem Losungsm. von ebenfalls bekanntem Mol.-Gew. eine Entscheidung 
zwischen den Ansichten von F arad ay  u . G ay-Lussac z u  treffen. (Z. ges. Kalte-Ind. 
42. 131—35. 2/7. 1935. Aachen.) R. K. M u ller .

Duyieusart, Profondsart-Limal, Belgien, Krystallisation durcli Elektrizitdt. Zum 
Krystallisieren von Lsgg. werden diese mit einer spezif. leichteren Fl. bedeckt, in der 
leitende Teilchen suspendiert sind u. die mit der Lsg. nicht mischbar ist. Kondensator- 
platten, die mit einer Stromąuelle verbunden sind, bedecken diese leitende Fl. (Belg. P- 
387 918 vom 18/4. 1932, ausg. 30/11. 1932.) E. W o l f f .

Swann Research Inc., iibert. von: Max M. Levine und Herbert J. Krasę, 
Anniston, Ala., V. St. A., Warmełrager. Dor Warmetrager besteht aus einer Mischung 
von 60 Teilen Diphenyloxyd (I), 12 Teilen Naphthalin (II) mit einem E. von 79,5° 
u. 28 Teilen Diphenyl (III). Die Mischung hat einen E. von ungefahr 5,7°. Es kann 
.auch eine Mischung von I, II u. III verwendet werden, wobei das II 12—40 Gewichts-°/o 
der Mischung betragt. (A. P. 1 972847 vom 19/12. 1931, ausg. 4/9. 1934.) E. Wolff.

Chemical Machinery Corp., iibert. von: Crosby Field, Brooklyn, N. Y., V. St. A., 
Ilcizen und Beaufsichiigen chemischer Rcaktionen bei hóhen Temperatur en. Zur Be- 
beizung u. Durohfiihrung chem. Rkk. wird Hg-Dampf verwendet, der in einem Kessel 
erzeugt u. nach der Beheizung der zu behandelnden Stoffe in einem Kondensator 
niedergeschlagen wird. Diese Art der Beheizung soli insbesondere dann von Vorteil 
sein, wenn bestimmte Temp.-Grenzen eingehalten werden sollen. (A. P. 1966 441 
Tom 5/2. 1927, ausg. 17/7. 1934.) E. W o l f f .

III. Elektrotechnik.
F. M. Clark, Pyrochemisches Verhalten von Celluloseisolationen. Durch Erhitzen 

auf Tempp. uber 100° konnen in Cellulosen ehem. Umwandlungen ausgel. werden, 
welche die dielektr. Eigg. beeinflussen. Solehe Umwandlungen konnen z. B. schon 
bei dem zur Erzielung guter Isolationsfahigkeit nótigen Trocknen erfolgen, wenn nach 
Weggang des oberflachlieh adsorbierten W. das chem. gebundene W. ausgetrieben 
ivird. Die sehadliche Zers. kann nicht nur bei Tempp. iiber 100°, sondern bei langer 
Erwarmung auch bei niederen Tempp. erfolgen. Die Zersetzungsprodd., fl. u. gas- 
formige, konnen, falls sie nicht frei entweichen konnen, die Rk. ais Selbstbeschleunigcr 
fordem. Verss., an reinen, ungebleichten Lumpenpapieren angestellt, zeigten, dau 
iiber 110°, sogar bei Erhitzung im Vakuum von 2 mm Hg, Erhóhung der A c id i t a t  
eintritt; bei langer Erhitzung erwartet Yf. dieselbe Wrkg. auch fur niedere Tempp. 
Bei der Erhitzung entweichen nicht kondensierbare Gase unter Riickgang der Festig- 
keit des Papiers u. dauernder Schadigung seiner Isolation. Ganz analog l i e g e n  dic 
Verhaltnisse bei den techn. wichtigen ólgetrankten Papieren. Wahrend sonst die Ge- 
fahrdung durch Tempp. unter 110° nur gering ist, kann bei gleichzeitiger Einw. hocn-
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gespanntcr Strome auch bei 95—100° die Isolationsfiihigkeit lierabgesetzt werden. 
(Elecfcr. Engng. 54. 1088—94. Okt. 1935.) F r i e d e i i a n n .

M. I. Popkow und M. B. Schwarzberg, Zur Frage der Stromverteilung in Elek- 
Iroden gropen Querschnittes. Vff. beweisen, daB die Stromdichte das Bestreben hat, 
sich gleiciimafiig halbkugelig iiber das Elektrodenende zu yerteilen. Diese Strom- 
yerteilung atórt den Elektrolysengang nicht nur nicht, sondern begiinstigt das Ent- 
weiclien der am unteren Teil der Elektrode sich bildenden Gase. (Leichtmetalle [russ. : 
Legkie Metally] 4 . N r . G. 14—17. Juni 1935.) JUNGER.

R. H. Munch, Eine Gasentladungsrbhre, besonders geeignet fiir intensive, kontinuier- 
liche Ultravioldtstrahlung. Es wird eine einfache, mit Niederspannung betriebene 
Wasserstoffentladungsrohre mit Oxydkathode besohrieben, die eine intensiye Quelle 
fur kontinuierliche UV-Strahlung darstellt. Sie erfordert keine W.-Kiihlung, da dieselbe 
Lichtintensitat mit nur 5% der elektr. Kraft einer Hochspannungsrohre erreicht wird. 
Die Rćihre eignet sich auch zur Erzeugung kontinuierlicher Linienspektren der Edelgase 
\i. des Hg. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1863—65. 9/10. 1935. Eyanston, Illinois, Chemical 
Lab. of Northwestern Univ.) S a l z e r .

P. W. Wassiltschenko, Ersetzung von Zinnfolie durch Aluminiumfolie im Konden- 
satorbau. Der Ersatz von Sn- durch Al-Eolie laBt sich im Kondensatorbau (Magnet- 
ziinder) unter gewissen Bedingungen, die genannt werden, gut durchfuhren. (Nicht- 
eisenmetalle [russ.: Zwetnye Metally] 10. Nr. 3. 121—24. April 1935.) JUNGER.

Calohm Elektro- und Technische Apparate, Wien, Elektrisches Heizelement. 
Der Gliihkorper ist in einem warmedurehlassigen Isolierrohr, z. B. aus Quarz, unter- 
gebraelit, das mittels einer warmeisolierenden, keram. Fassungs- u. Haltebuclise mit 
dem Trugkórper der Heizdrahte yerbunden ist. Um dichten AbschluB, auch gegen 
Feuchtigkeit, zu erzielen, wird nach Verkitten der einzelnen Teile mit einem keram. 
Kitt der gesamte Heizkorper gebrannt u. mit einer Glasur versehen. (Oe. P. 134 085 
vom 15/2., 1932, ausg. 10/7. 1935.) H. W e s t f h a l .

Societa Edison-Clerici, Mailand, Gliihłampe. Die Tragerdrahte sind an den Be- 
riihrungsstellen mit dem Gliihdraht mit W- oder Ta-Pulyer bedeckt, das mit Hilfe eines 
Bindemittels, z. B. Cellulose, aufgebracht ist. Es soli yerliindert werden, daB im Kolben 
befindlieher W-Draht den Gliihdraht durch Oxydation angreift, wobei sich das W-Oxyd 
auf der Glaswand absetzt. Das Pulver reagiert leichter mit dem W.-Dampf u. schiitzt 
dadurch den Gliihdraht. (It. P. 276 964 vom 25/2.1929. A. Prior. 4/6.1928.) B o e d e r .

Societa Edison Clerici, Mailand, Gasgefullte Gliihłampe. Die Haltedrahte des 
Gliihfadens bestehen an den Beruhrungsstellen mit dem Gliihfaden u. in dessen unrnittel- 
barer Nilhe aus Cr oder sind yerchromt, z. B. elektrolyt. Die Temp. an diesen Stellen 
ist nicht so hoch, um den Gliihfaden, etwa durch Bldg. einer Legierung, zu sehadigen; 
andererseits hoch genug, damit das Cr ais Getter wirken kann. (It. P. 276 832 vom 22/2. 
1929. A. Prior. 28/5. 1928.) R o e d e r .

Lampe Yvel, Auto-Lampe & Cie., vonn. Etabl. Leo Levy und Alfred Monnier, 
Paris, Gluhlampe, Entladungsrokre oder lichtdurchlassiger Schirm, dad. gek., daB das 
Glas Liohtstrahlen mit einer Wellenlange kleiner ais 0,5 /i absorbiert, solche gróBerer 
Wellenlangen aber durchlaBt. Beispiel fur die Zus. des Glases: 10 (Teile) Sand, 4,5 Soda,
1,8 CaC03, 0,4—0,5 ZnO, 0,45 CdS, 0,15 S, 0,03 As, 0,015 Sb-Regulus. Die Sichtbarkeit 
u. Kontrastwrkg. der Lampe ist auch bei Nebel gut. (Oe. P. 142492 vom 3/4. 1934, 
ausg. 25/7. 1935. E. Priorr. 4/4. u. 5/5. 1933.) R o e d e r .

Elektrische GliiMampenfabriken Joh. Kremenezky A.-G., Wien, Aktivierumj 
twt Kathoden in Entladungsrohren mittels Gasen oder Ddmpfen. Nach der Eyakuierung 
wird COa oder andere C-haltige Gase, z. B. CH4, CO, Bzl.-Dampf, oder ein Stoff, der 
hei Erhitzung diese Gase abgibt, in die Rohre eingebracht, u. zwar der Stoff in die Nahe 
der Kathode. Die Erhitzung erfolgt im Hochfreąuenzfeld, durch KurzschluB oder 
Elektronenbombardement. — Die Aktiyierung ist bei Serienherst. sehr gleichmaBig. 
(E. P. 424721 Tom 8/1. 1934, ausg. 28/3. 1935. F. P. 766 783 vom 9/1. 1934, ausg. 
4/7. 1934. Fur beide Oest. Prior. 10/1. 1933.) R o e d e r .
. N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Kappe fiir Entladungsrohren, 
msbesondere Leuchtrahren mit Fiillung yon Ne u. Dampf yon Na, Mg, Cd, Zn oder Th. 
Die Kappe wird aus einer Mischung von 1 (Teil) Asbest, 2 Talkum u. 1 Żement unter 
Zusatz von W. geformt u. 4—5 Tage getroeknet, dann auf 300° erwarmt u. in eine 
°P“/o'g- Lsg. eines Phenol- oder Harnstoff-Formaldehydkondensationsprod. oder 
(ilyptal in A. fiir ca. 12 Stdn. getaueht. Nach Abwaschen mit A. im Ofen getroeknet,
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u n ter  lan gsam cr S te igeru n g der T em p. a u f  180°. D ie  K ap p e, w elch e d ie  Z u leitungen  
zur R oh re en th iilt , is t  sehr h itzeb esta n d ig . (E. P. 430 288 v o m  1/10. 1934, ausg. 
11/7. 1935. H o li. P rior . 4/10. 1933.) R o e d e r .

N. V. Philips’ GloeilampenJabrieken, Ęuidhoyen, Herstellung photoelektrischer 
Elektroden. Das photoelektr. Metali, z. B. Cs, soli ohne UberschuB in die -Photorohre 
eingebracht werden. Das Einbringen des akt. Metalls geschieht mit Hilfe eines adsor- 
bierenden Mittels, z. B. Zr02, MgO, CaF2 oder Graphit, welches das akt. Metali auf- 
nimmt u. boi Erhitzung wieder abgibt. Das adsorbierende Mittel wird in Pastillenform 
in einem mit der Photorohre ycrbundenen u. von ihr durch einen leicht zu zerstoren- 
den Teil getrennten NebengefiiB angeordnet. Durch Zerstorung der Trennwand u. 
Erhitzung des NebengefaBes wird das akt. Metali frei u. wandert in die Photorohre, 
wo es die Photoelektrode in iiblicher Weise durch Red. formiert. — Das Cs kann aus 
CsCl oder CsJ durch Erhitzung, Elektrolyse oder Bestrahlung (Róntgenstrahlen) ge- 
wonnen sein. (E. P. 428 680 vom 16/2. 1935, ausg. 13/6. 1935. D. Prior. 8/3.
1934.) R o e d e r .

Marconi’s Wireless Telegraph Co. Ltd., London, iibert. yon: Humboldt Walter
Leverenz, Browning Road, Collingswood, N. J., V. St. A., Herstellung van Leucht- 
schirmen. Insbcsondere zur Herst. von Fluorescenzschirmen in BRAUNschcn Rohren 
fiir Femsehzweeke wird die Leuchtmasse auf eine gesehmolzene Schicht eines leicht 
schmelzbaren Glasflusses aufgetragen. Fur den GlasfluB yerwendet man Verbb. der 
leichteren Elemente, dereń At.-Gew. niedriger ist ais dasjenige des P wie Al, B, Si, 
Be, insbesondere B.,Oa. Geeignet ist z. B. auch ein Berylliumglas folgender Zus.: 
80% B20 3, 10% Li20  u. 10% BeO. F . 900°. Um den Schirm fiir Róntgenstrahlen 
undurchsichtig zu machen, yerwendet man Bleiglas ais Bindeschicht. (E. P. 424 893 
yom 30/8. 1933, ausg. 28/3. 1935. A. Prior. 30/8. 1932.) F u c h s .

Telefunken Gesellschaft fiir drahtlose Telegraphie m. b. H., Deutschland, 
Herstellung von LeuchUtoffen, dad. gek., da!3 ZnS, CdS, Gemischen von ZnS u. CdS, 
mit oder ohne MnS Erdalkalicarbonate zugesetzt sind, wodurch die Leuchtstoffe eine 
granulierte Struktur erhalten u. nicht koagulieren. Die Leuchtmassen werden ins
besondere fiir Leuchtschirme in den Braunschen Rohren yerwendet. (F. P. 782808 
yom 18/12. 1934, ausg. 12/G. 1935. D. Prior. 19/12. 1933.) NlTZE.

IY. W asser. Abwasser.
Nicolas Metalnikoff, Bactericides Vemwgen von Wasser, welches der kombinierten 

Wirkung metallischen Silbers und elektrischen Oleichstromes unterworfen wurde. Die be- 
kannten Wrkgg. yon katadynisiertem W. lassen sich iiuBerst schnell erreiehen durch 
Kombination der Ag-Wrkg. mit der des elektr. Stromes, der das W. uber eine Ag-Anode 
u. eine C- oder sonstige unoxydicrbare Kathode durchflieBt. Am besten bewahi’tc 
sich Gleiehstrom yon 0,3—4 Milliampere u. 1,5—4,5 Volt. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 201. 411—12. 1935.) D e g n e r .

A. Herrmann, Erfahrungen mit Katadyn und Eleklrokaladyn. Zusatz von NaCl 
u. EiweiB hebt die Katadynwrkg. selbst auf die Ag-empfindlichen Colikeimc auf; gram- 
positiye Keime u. Sporenbiklner werden nicht beeinfluBt. Das Katadynyerf. ist zur 
sicheren Entkeimung nicht geeignet u. yermag auch Molkerei- u. Brauereiprodd. nicht 
steril zu halten. (Monats-Bull. schweiz. Ver. Gas- u. Wasserfachmannern 15. 262. Okt.
1935. Eidg. Techn. Hochschule.) MANZ-

John R. Baylis, Studium von Filtermaterialien fiir Schnellsandfilier. Teil 5. Dtf
Beruhrungsflachę zwischen Kies und Sand. (Vgl. C. 1935. II. 413.) Zur Vermeidung 
yon Verlagerung des Fullmaterials wird feinere Abstufung u. hóhere Schicht der 
einzelnen Kicslagen, evtl. Verwendung von spezif. schwerem Materiał (Jlagnetit) fur 
die oberen Kiesschichten empfohlen. (Water Works Sewerage 82. 212—15. I93a. 
Chicago, 111.) MaNZ.

F. E. Prochorow und A. P. Mamet, Haujilergelmisse bei der Verwerlung russischo 
Glaukonite. Vff. untersuchen die Eignung yon russ. Glaukoniten zur W . - E n t h a r t a n g  

naeh dem Permutityerf., ihre Vorbereitung, Anwendung u. Regenerierung. (Ber- 
allruss. warmetechn. Inst. [russ.: Iswestija wssessojusnogo t e p l o t e c h n i t s c h e s k o g o  

Instituta] 1935. Nr. 4. 22—31. April.) R. K. M u l l e r . ^
Schnitzler, Uber die Beseitigung der gewerblichen Abwasser. Bei der Ableitun;,' 

hauslicher Abwasser soli die Selbstreinigungskraft des Vorfluters erhalten, aber weit- 
gehend ausgenutzt werden; fiir gowerbliehe Abwiisser ist weitgehende Y e r d i i n n u n g ,  >!l



1936. I. H 7. A nop.g a n is c h e  I n d u s t r ie . 607

Sonderfallen Rucknahme oder Versenkung zu vcrsuchen. (Gesundheitsing. 58. 432—36. 
1935. Berlin.) MANZ.

S. N. Stroganoff, R. Wieners und H. Bach, Uber den gegeniuartigen Stand der 
Abwasserreinigung in Sowjetrupland. Bericht iiber die Vortragsfolge der Abwasser- 
tagung in Moskau 1934. (Gesundheitsing. 58. 448—51. 13/7. 1935. Moskau- 
Essen.) M a n z .

H. Rohde, Bełriebsergebnisse der Bdebtschłammanlage des Ruhrverbandes in Vdberi 
(Rkld.). Bei stark wechselnder Bcimischung von Beizereiabwassern u. demgemaC 
schwankendem pn von 4—8,2 im Zulauf wurde mit Emscherbrunnen u. teilweiser biol. 
Naehreinigung mittels Biirstenwalzenbeluftung eine Abnahme des KMn04-Verbrauchs 
um etwa 60% erzielt. (Gesundheitsing. 58. 492—99. 10/8. 1935. Essen.) Manz.

Heinz Dickmann, Schaffhausen (Schwciz), Abwasserreinigung. Man bemitzt ais 
Filtermittel getroekneten u. zerkleinerten Faulschlamm fiir sich allein oder in Misckung 
mit Torf oder Braunkohle. (Schwz. P. 176 636 vom 16/4. 1934, ausg. 1/7. 1935.) Ma a s .

Howard J. Pardee, New York, N. Y., Abwasserchlorung. Man fiihrt das Abwasser 
innerhalb einer mit Cl2-Gas gespeisten Glocke iiber Oberfalle, so daB es dem Gl.,-Gas 
eine groBe Oberflache darbietet (Zeichnung). (A. P. 2 013 577 vom 30/1. 1932, ausg. 
3/9. 1935.) M a a s .

V. Anorganische Industrie.
P. Parrish, Das Gaillard-ParrisJi-Flussigphasesystem der Schwefelsiiurefabrikation. 

tlberblick iiber seine Entwicklung mit einigen chemisch-technischen, Betriebs- und Kon- 
slruktionsangaben. Besehreibung einiger Anlagen; Betriebserfahrungen u. Verbesse- 
rungen; Baustoffe; Ergebnisse. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 11. 300—05. Aug. 
1935.) R . K . Mu l l e r .

S. F. Spangler, Gewinnung ton Schwefelsaure aus Beizereiablaugen. (Vgl. C. 1935.
II. 259.) (Heat Treat. Forg. 21. 238—40. Mai 1935. Pittsburgh, Pa.) M a a s .

Ja. Schtschebakpolski, A. Nikołajew und N. Dumarewski, Entfemung der 
Abbmnde ton Schwefelsdurefabriken nach einem hydraulischen Verfaliren. Verf. besteht 
in der Entfernung von Abbranden durch 1: 50 geneigte Rohren mit W., welehcs durch 
Pumpen auf einen gewissen Druck gebracht wird. Besehreibung mit Zeichnungen. 
(Chimstroi [russ.: Chimstroi] 7. 214— 17. 1935.) V. F u n e r .

L. Kowalczyk, Versuch der theoretischen Beree-hnung der Ammoniaksyntliese nach 
der Fausenn-elhode. (Vgl. C. 1933. II. 3803. 1934. II. 3587.) Nach einer Darst. der 
Methodik der Unters. von Gasrkk. u. der Berechnung der Rk.-Warme fiir ein Rk.- 
GefiiB nach dem Modeli von v a n ’t  H o f f  vergleicht Vf. die Wrkg. des App. nach 
P a u s e r  mit derjenigen des Modells von v a n ’t  H o f f . Die Rk.-Warme im teehn. 
System wird mit Hilfe der KlRCHHOFFschen Gleiehung berechnet u. ihre Abhangig- 
keit von der Temp. (327 u. 627°) u. von den Partialdrueken bei verschiedenen Gesamt- 
dnicken untersucht. Vf. gibt einige Daten fiir die Wandstarke des Kontaktapp., Menge 
u. Anordnung der Rohre u. die Berechnung der Durchsatzmengen u. eine Material- 
bilanz. (Przemyśl Chem. 19. 89— 104. Mai 1935. Warschau, Techn. Hochsch., Inst. 
f- allg. u. chem. Maschinenkunde.) R. K. M u l l e r .

M. M. Jarlykow und M. L. Daraschkewitsch, Einflup der quantitativen Aktitator- 
terniiltnisse auf die Aktivitat ton Ammoniakkalalysatoren. Vf. stellt durch Priifyerss. 
jest, daB zur Erhaltung eines hochakt. u. gegen Katalysatorgifte bestandigen Kata- 
lysators es notwendig ist, nicht nur das richtige Verhaltnis der Fe-Oxyde einzuhalten, 
sondern auch die Aktivatorzusatze streng mit 1,8—2% A120 3 u. 0,7—1 % K20  zu 
bemessen. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 12. 388—89. 

PriI 1935.) v . F u n e r .
A. Tichonow, Uber die Konzentrierung der Salpetersaure. (Vgl. C. 1935. I. 3828.) 

Der Verbrauch an H2S04 u, Darnpf bei der Konzentrierung der H N 03 hangt stark 
von der Anfangskonz. der H2S04 ab. Einer Herabsetzung der H2S04-Konz. um 1%  
entspricht eine Erhóhung des H2S04- u. Dampfverbrauchs um 5 % . Eine Anderung 
uer H2S04-Konz. beeinfluBt den H2S0 4-Verbrauchskoeff. doppelt so stark wie die 

der Anfangskonz. an H N03. Ais Mindestkonz. der H2S04 fiir die Praxis 
gibt Vf. 92%  an. (Chimstroi [russ.: Chimstroi] 7 . 264—65. 1935.) R . K. M u l l e r .
I , Weichcherz und S. Schwarzer, Adsorption ton gasfórmigem Arsenik (As2Oz)
i utch Sihcagel. Im Zusammenhang mit der Arbeit von A f a n a s s j e w  u. Mitarbeiter

39*
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(C. 1 9 3 4 . I. 745) wurde die Adsorption yon As20 3 an Silicagel genauer yerfolgt. Aus 
den Verss. bei 275 u. 325°, welche bei yersckiedener As20 3-Konz. im Luftstrom aus- 
gefuhrt wurden, konstruierten die Vff. fiir diese Tempp. die Isothermen. Die von 
AFANASSJEW angegebene 60%ig. Adsorption von As20 3 aus den Abgasen wird an- 
gezweifelt, da nack der Isotherme fiir 275° dio Adsorption fur die in Pragę kommende 
As20 3-Konz. in den Abgasen der metallurg. Werke u. H ,S04-Fabrikcn nur ca. 0,03% 
betragt. Die Anwendung von Silicagel zur Gewinnung von As20 3 aus diesen techn. 
Abgasen wird abgelehnt. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlen- 
nosti] 1 2 . 398—401. April 1935.) v. F u n e k .

B. P. Denissowitsch, PrUfung der Aktivitdt der Kohlen der Tschelikenschen Jod- 
fabrik nach einer neuen Methode. Es wird die Brauekbarkeit der friiher beschriebenen 
Aletliode (C. 1 9 3 5 . I. 3025) an Hand yon Bestst. aus der Praxis bewiesen. (Chem.- 
pharmaz. Ind. [russ.: Chimiko-pharmazewtitscheskaja Promyschlennost] 1 9 3 5 . No. 1. 
47—49.) B e r s in .

B. Lewi und E. Lider, Abscheidung von reiner Kohlensdure aus C02-haltigen 
Gasen. Besprechung der Herst. von fl. u. fester CO, aus den bei der Ammoniaksynthese 
anfallenden C02-reichen Gasen (80%) u. aus den Gasen der Kalkófen. (J. chem. Ind. 
[russ.: Shurnal ekimitsckeskoi Promysoklennosti] 1 2 . 378—80. April 1935.) V. FuNER.

W. M. Kantor, I. J. Gurewitsch und W. S. Michailowski, Inten$ivierung des 
Prozesses der Kohlensauregeuńnnung aus Rauchgasen. Durck Verss. iiber Absorption 
u. Desorption von C02 in Na2C03-, K2C03-Lsgg. u. dereń Gemiscken wird gezeigt, 
daB 1. die optimale Temp. der Absorption bei 50—55° liegt, 2. das spezif. Vol. der in 
der Technik benutzten Turnie yiel zu groB sei u. stark yerkleinert werden muB, 3. das 
optimale Vol.-Verkaltnis Adsorbens (2,5-n. Lsg.) zu Bauchgas 1: 200 betragt, 4. die 
Benutzung von Na,C03 gegeniiber K 2C 0 3 yorzuzieken ist, da die kei der Zerlegung 
des Bicarbonats mityerdampfenden H,0-Mengen dadureh bedeutend geringer werden 
u. 5. daB die Zerstorung des Bicarbonats durch Erhóhung des Druckes beschleunigt 
werden kann. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Pi'omyschlcnnosti] 12- 
401—04. April 1935.) v. F u n e k .

P. N. Pawlow, J. B. Słonimski und M. A. Engelstein, Die Elektrolyse ron 
Glaubersalzldsungen. Vff. geben in Erweiterung der Verss. von ZELINSKY u. Mit- 
arbeiter (C. 1 9 3 2 . I I .  2219) u. R y w l i n  u . G r i b a n o w s k i  (C. 1 9 3 2 . I I .  2350) einen 
neuen Elektrolyseur zur Na2S04-Elektrolyse an. Der Elektrolyseur wird durck zwei 
Tondiapkragmen in 3 Raurne geteilt; im Katkodenraum befindet sick Hg ais Kathode, 
welches im techn. Betrieb zur Yerhindcrung der Atnalgamzers. im Elektrolyseur kon- 
tinuierlich erneuert wird; ais Kathodenfl. dient eine gesatt. Na2S04-Lsg., die mit festem 
auf dem Hg ruhenden Salz yersetzt ist; der Zwischenraum ist ebenfalls mit gesatt. 
Lsg. gefiillt u. dient zur Verhinderung der H-Ionenwanderung zur Kathode; ais Anodo 
dient ein Platinzylinder, welcher an dem porósen Tonzylinder anliegt; der Anodeuraum  
ist mit Luft ausgefiillt, da durch ein Rohr am  Boden des Anodenraumes die gebildete 
H2S 0 4 sofort abflieBen kann; durck entspreehendes Ansaugen der Luft aus dem obcren 
Teil des Anodenraumes kann das AbflieBen von H2S04-Lsg. nach Belieben reguliert 
werden. Das Zersetzungspotential von Na2S 0 4 wurde zu 3,9 V bestimmt. Bei der 
Best. der mittleren Stromausbeute wurde das Anodendiaphragma mehrmals mit H«0 
gewasehen u. so der Unterscliied in der Ausbeute fiir NaOH u. H2S 04 belioben. Die 
Stromausbeute betrug 93—95% bei 6 V Elektrodenspannung u. 0,05 Amp./qcm anod. 
Stromdichte. Bei freiem Ablauf der H2S04-Lsg. aus dem Anodenraum betragt die Kon  ̂
19%, beim Ansaugen der Luft steigt die Konz. auf 40%. Bei langerem Arbeiten erhalt 
man noch konz. Lsgg. Spannungen iiber 6 V fiihren zur Bldg. von 0 3, S 02 u. SO3- 
Nebeln an der Anodę. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi PromyschlennostiJ
1 2 . 405—00. April 1935.) __________________  v . FuNER-

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Haltbare Alkalisulfhydmtsulful- 
gemische. Eine Lsg. mit 55 (%) NaSH, 3 Na2S u. 2,5 Na2S20 3 wird bei U n te rd r u e K  
auf Walzen zur Trockene verdampft (60 cm Atmospharendruck, W . - D a m p f d m c k  von 
4 at). Das erhaltene Erzeugnis enthalt 51% H2S in Form von 80 (%) NaSH, 5,6 Nas® 
neben 7,5 Na2S20 3. Eine Lsg. mit 32 NaSH, 15,3 Na2S u. 2 Na2S20 3 ergibt nach dem 
Eindampfen ein Gemisch aus 59 NaSH, 31 Na2S u. 4,8 Na2S20 3 mit einem G e s a m tg e D ' 
von 49,3°/o H 2S. Diese ilischungen halten sich bei Luft- u .  F e u e k t i g k e i t s a b s c i n u u  
unbegrenzt, sie zers. sich an der Luft nur langsam. (F. P. 7 8 6 4 4 1  vom 28/2. 19>'jJ> 

-ausg. 3/9. 1935. D. Prior. 17/3. 1934.) H o l z a m e r .
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Guilio E. Sievert, South Gate, Calif., V. St. A., Herstdlung von Bleiborat. Man 
clektrolysiert bei 3*/2— 6 V u. einer anod. Stromdichte von ca. 1,61 Ampóre/ądni 
zwischen einer Pb-Anodc u. einer von ihr durch ein Diaphragma getrennten Metali-, 
z. B. Stahl-, Kathode eine H3B 0 3-Lsg. unter Zugabe neuer H3B 0 3 in den Kathoden- 
raum u. Abfiihrung der Anodenlauge, aus der man darauf das aufgeschlammte Blei
borat absebeidet. (A. P. 2 014148 vom 18/7. 1933, ausg. 10/9. 1935.) M a a s .

Istvan Balint, Budapest, Herstdlung von Kupfersulfai aus CuO-haltigen Stoffen. 
Man extrahiert mittels (NHJjSO^-Lsg., gegebenenfalls in Ggw. von freiem NH3, dampft 
ein u. yertreibt das NH3 durch weiteres Erhitzen. Das entweichende NH3 wird mit 
H2S04 vereinigt u. weiterverwendet. Man kann das NH3 unter Zufiihrung yon C02 
auch auf CaS04 wirken lassen u. das entstehende (NH4)2S04 venvenden. Man kann 
auch Na2S04 mit NH3 u. C02 in NaHC03 iiberfuhren u. das (NH4)2S04 zur CuS04- 
Gewinnung verwerten. (Ung. P. 98 444 rom 25/1. 1929, ausg. 15/10. 1929.) M a a s .

Walther Kangro und Agnes Lindner, Braunschweig, Trennung eines Gemisches 
Morierbarer Stoffe durch Einwirkung chlorierender Gase, dad. gek., daB dic Chlorierung 
in Ggw. von nicht chlorierenden Gasen, welche die Chlorierung einzelner Bestandteile 
des Gemisches zulassen, die Chlorierung anderer Bestandteile jedoch hemmen, durch- 
gefiihrt wird. — 3 weitere Anspruche. Ais Zusatzgas kommt yorzugsweise 0 2 in Frage, 
das z. B. auf FeCl3 bei iiber 1000° nicht einwirkt, wahrend A1C13 bei gleicher Temp. 
angegriffen wird. Bei Einw. eines Gemisches aus 0 2 u. Cl2 unter den angegebenen Be- 
dingungen auf ein Gemisch aus Fe-Oxyden u. A120 3 wird daher nur das Fe chloriert u. 
cntfernt, da A120 3 nicht angegriffen wird. In gleicher Weise verhalten sich CaO ent- 
lialtende Fe-Erze. Verschiedene Empfindlicbkeit gegen 0 2 zeigen auch die Chloride 
von Zn, Ca, Pb, W, Mo u. V. Alle diese Chloride lassen sich nacheinander verfluchtigen, 
indem der 0 2-Druck u. die Temp. im Chlorierungsraum so eingestellt werden, daB nur 
das jeweils unempfiudliche Chlorid gebildet werden kann. (Schwz. P. 177 257 vom 
25/2. 1933, ausg. 1/8. 1935.) Ge i s z l e r .

Italo Cavalli, Padua, Herstdlung von Quecksilberchlorid. Man laBt auf metali. 
Hg, wahrend es in Ggw. von Glassplittern durch W. gewirbelt wird, einen Cl2-Strom 
ein wirken. (It. P. 277 691 vom 11/3. 1929.) S a l z m a n n .

E. I. Schpitalski, U. S. S. R., Gewinmmg von Sublimat. Quecksilber wird mit 
einer konz. Sublimatlsg. ubergossen u. darauf unter Ruhren mit einer solchen Ge- 
schwindigkeit Cl eingeleitet, daB dauernd ein tiberschuB an Calomel vorhanden ist. 
(Russ. P. 37 087 vom 19/2. 1930, ausg. 30/6. 1934.) R i c h t e r .

P. G. Martinów und P. I. Totscheni, U. S. S. R ., Gewinnung molybdanfreier 
Wolframsaure. Mo-haltige Wolframsaure wird zunachst mit einem 100%ig. CberschuB 
NH4OH u . dann mit HCl versetzt u. zwar mit etwa 50—70% der zur Abscheidung der 
gesamten Wolframsaure (I) notwendigen theoret. Menge. Das ausgeschiedene Ammo- 
niumwolframat (NHi),012-H 03 (II) enthalt etwa 0,004—0,01% Mo u. wird auf reine I 
verarbeitet. Das Filtrat wird erneut mit HCl yersetzt, wobei wieder II mit etwa
0,15% Mo ausfallt. (Russ. P. 40 341 vom 14/3.1934, ausg. 31/12.1934.) R i c h t e r .

I. A. Sawtschuk, U. S. S. R ., Gewinnung von Natriumwolframat aus Wolfram- 
stahlspanen. Die Spane werden zunachst unter Zusatz eines Osydationsmittels 
z. B. Chlorat, Permanganat, Nit rat oder Mn02, bei 700—800° gebrannt. Das erhaltene 
Prod. wird auf Kugelmiihlen vermahlen, nach Zusatz yon Na-Carbonat oder Na-Sulfat 
nochmals bei 840° gegliiht, wieder zerkleinert u. mit W. ausgelaugt. Die das Na- 
Wolframat enthaltende Lsg. wird in ublicher Weise aufgearbeitet. (Russ. P. 42 069 
vom 20/7. 1934, ausg. 31/3. 1935.) R i c h t e r .

Moritz Reich, Budapest, Bleichmittel. Es besteht aus Chlorkalk u. einem mit 
diesem gegebenenfalls gleichmaBig gemisehten Zusatzstoff, der geeignet ist, den Ca-Geh. 
des Chlorkalks ohne Schadigung der Bleichwrkg. durch doppelten Umsatz auszu- 
seheiden. Solche Zusatze sind Carbonate, Sulfate, Phosphate des Na, K, Mg, Al, Zn. 
Der Chlorkalk u. das Zusatzmittel konnen einzeln yerpackt u. die Packungen in einer 
gemeinsamen Umhiillung yereinigt sein. Die Mischungsbestandteile oder die Mischung 
tónnen zu PreBlingen yerformt sein. Die gemeinsame Packung kann noch ein geeignetes 
Antichlormittel, wie Na2S 0 3 oder Na2S20 3, oder ein in Ggw. von W. sauer wirkendes 
™lz, wie NaHS04 oder Na2HJP20 7, gegebenenfalls in geprefiter Form enthalten. 
(ung. P. 111785 vom 3/1. i934, ausg. 16/3. 1935.) M a a s .

Perley G. Nutting, Washington, D. C., V- St. A., Regenerierm von Bleicherden. 
Alan behandelt gebrauchte Bleicherden mit z. B. 50%'g- Cr03-Lsg., wascht mit W.
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Cr03-frei u. trocknet bei 150—350°. Bei der Behandlung crhóht sich zugleich das 
Adsorptionsvermogen der gereinigten Obcrflachcn. (A. P. 2014 503 vom 31/8. 1934, 
ausg. 17/9. 1935.) Ma a s .

VI. Silicatchem ie. Baustoffe.
J. Courtois, Elektrische Beheizwig in der Keramik und in der Glaslechnik. Dic 

cinzclnen Venvendungsgebictc elektr. Ofen werden kurz besehrieben. Einige Ab- 
bildungen. (Electricitó 19. 168—69. April 1935.) SciIUSTERIUS.

R. Gautheret, Die Elektrizitat in der Emailinduśtrie. Ausfiihrliche Beschreibung 
des Emaillierungsvorganges, sowie der Zubereitung der benutzten Materialien u. der 
in dieser Industrie benótigten elektr. Anlagen. (Electricite 19. 379—85. Sept. 
1935.) G o t t f r ie d .

Emerson P. Poste, E m a illen  und- E m a illieren . Zusammcnfassender Bericht der 
cinschlagigen Literatur vom 1/1. 1934 bis 30/6. 1935. (Cerani. Data Book Eąuipmcnt 
Materials 8- 102—13. 1935. Chattanooga, Tenn.) PLATZMANN.

Vielhaber, Das Nickelbad nach dem Beizen. Angaben iiber die Konz. des Nickel- 
bades (zum Aufbringen von Haftoxyd), scine Kontrolle u. Betrachtungen iiber scinc 
Verwendung nach dem Beizen. (Emailwaren-Ind. 12. 353—55. 31/10. 1935.) GOTTFR.

Vielhaber, Majolika bleifrei. Es wird ein Weg angegeben, wie man auch ohne 
Zusatz von Bleioxyd hochglanzende Dberzuge mit leuchtenden Farben erhalten kann. 
(Emailwaren-Ind. 12. 362—63. 7/11. 1935.) GOTTFRIED.

D. Te Hui Shaw, Eine Untersuchung iiber Glasuren, die seltcne Erden enthalten. 
Die aus opt. Glasern bekannten Farbungen durch seltene Erden reranlassen Vf., cinc 
quantitative Unters. der Farbung von Bleiglasuren durch diese Oxydo yorzunehinen. 
Ais Grundglasur wurde Bleimetasilieat gewahlt. Dieses wurde mit den Oxalatcn von 
Ce, Pr, Nd, Didym u. Sm yermischt auf Porzellanscherben bei 1000° 4l/2 Stdn. oxy- 
dierend gebrannt u. dann langsam gekiihlt. Die Messung der Farbę gcschah in einer 
einfaehen photoelektr. Anordnung, die erhaltenen Werte wurden in dic Antcile der 
drei hypothet. Grundfarben Rot, Griin u. Violett zerlegt u. auf monochromat. Be- 
dingungen umgerechnet. — 3Ss licB sich zeigen, daC die Farbungseffekte in Bleiglasuren 
durch seltcne Erden denen anderer farbender Elemente iihnlich sind. Insbesonderc 
gelten folgende Beziehungen: Farbę u. Sattigung sind lineare Funktionen des Loga- 
rithmus der Konz.; der Logarithmus der Reflexion ist eine lineare Funktion der Wurzcl 
aus der Konz. — Die Amvesenheit von seltencn Erden in keram. Materialien kann 
nach den Reflexionsmcssungen des Vf. leicht festgestellt werden. Es ist bemerkens- 
wert, daB die Absorptionscliarakteristiken der seltenen Erden in Silieatglasern nicht 
wesentlich von denen in wss. Lsgg. verschieden sind. (J. chem. Engng. China 1. 7—19-
1934. Cambridge, Massachusetts Inst. Techn. Dept. of Chem. Eng.) WEIBKE.

Gordon R. Pole und Nelson W. Taylor, Kinetik der Beaktionen im festen Zu-
stande zwischen bestimmten Carbonaten wid Mullit, Kieselsdure und Tonerde. Es wurden 
quantitative Messungen des Rk.-Umfanges zwischen sorgfaltig nach der KorngróBc 
abgcstnften Stoffen im festen Zustande durch Best. der C02-Menge ais Funktion der 
Zeit ausgefiihrt. Wiihrend der absol. Umfang von der KorngroBe u. weiteren Faktoren 
abhiingt, liefert der Temp.-Koeff. ein konstantes Charakteristikum des betreffendeu 
ehem. Systems. Das Rk.-Prod. vermindert die Rk.-Geschwindigkeit im Verhaltms 
di/Jdt =  k/y, wobei y  die Starkę der Schicht des Rk.-Prod. anzeigt. Unter yergleich- 
baren Bedingungen greift Na2C03 Mullit leicht an, dagegen Quarz u. Korund weniger 
sehnell. Die Aktm tat von CaC03 ist betrachtlich geringer. Die Vers.-Ergebnisse werden 
angewandt auf den ProzeB des Glasschmelzens u. die Korrosion von feuerfesten Jlatc- 
rialien. (J. Amer. ceram. Soc. 18. 325—37. Nov. 1935. Pennsylvania State College, 
Dept. of Ceramics.) PLATZMANN-

S. R.Scholes, Olas. Zusammcnfassender Bericht der einschlagigen Literatur 
vom 1/1. 1934 bis 30/6. 1935. (Ceram. Data Book Eąuipment Materials 8- 123—30.
1935. Alfred [N. Y.], N. Y. State College of Ceramics.) P L A T Z M A N N -

W. S. Nikolenko, Die Beseitigung i on Rissen beim Trockenpressen von Klinkeni-
Vorl. Mitt. Die Ursachen der RiBbldg. in trocken gepreBten Klinkern werden z u n a c h s t  
in ungleichmaBiger Feuchtigkeitsverteilung u. in ungeeigneten Lagerungsbedingungen 
gesucht. Es zeigt sich, daB bei Lagerung in Haufen von einer Tiefe bis zu 3 m mit der 
Tiefe die RiBbldg. abnimmt. Es erscheint daher vorteilhaft, die Lagerung in einem 
schragen abgedeckten Raum vorzunehmen u. durch langsame Austrocknung der Bldg-
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einer Łrockencn Rindo eńtgegenzuwirken (geringe Temp.-Diffcrcnzen gegeniibor der 
Luft, geeignete Feuchtigkeitsregclung). Ais zweckmaBige MaBnahmen empfiehlt Vf. 
unter anderem: Kunstlicho Troeknung des Tones unter óftcrein Durchtnischen, Zusatz 
von Ton geeigneter Feuchtigkeit, Einhaltung einer Feuchtigkeit nicht iiber 9,5% beim 
Prcssen, kunstlicho Befeuchtung der Luft wahrend des Trocknens usw. (Baumater.
[russ.: Stroitelnye Materiały] 1 9 3 5 . N r. 4. 6— 10. April.) R . K. MULLER.

Albert Vaselj Trockemersuche an groftformatigen keramischen Formlingcn. (Keram. 
Rdsch. Kunstkeramik, Feinkerainik, Glas, Email 43. 278—79. 13/6. 1935. Konncrn/ 
Saale.) SCHUSTERIUS.

V. Bodin, Striiklurdndcrungen der Terrakoltaprodukle in Abhangigkeit von der 
Menge des Formungswassers. Durch Unters. eines Schliffes im polarisiertcn Licht kann 
man Terrakottaproben unterschciden, die ais weicher, dichtcr oder harter Brei geformt 
oder ais Pulyer gepreBt sind; der Untcrschied macht sich in der Oricntierung der lamel- 
laren Teilchcn zur Richtung des PreBdruckes geltend. (C. S. C. Centro Studi ccram. 1. 
40— 42. 1934. Paris.) R. K . M u l l e r .

— , Feuerfesle Stoffe. Zusammenfassender Bericht der cinschlagigen Literatur 
vom 1/1. 1934 bis 30/6. 1935. (Ccram. Data Book Eąuipment Materials 8. 131—36. 
1935.) P l a t z m a n n .

Gagnaire, Feuerfeste Stoffe fiir eleklrische Ofen. Kurze Ubcrsieht. (Electricitć
19. 149—51. April 1935.) S c h u s t e r i u s .

J. A. King, Feuerfeste Spezialauskleidungen fiir eleklrische Ofen. Bericht iiber 
die Hcrst., Eigg. u. Verwendung von hochfcuerfesten Massen aus Siliciumcarbid, Alu- 
miniumoxyd u. Aluminiumsilicat. (Metal Progr. 28. Nr. 4. 27—31. Okt. 1935.) P l a t z m .

P. Budnikoff, Quarzsand bei der Fabrikation von Silicasteinen. (Vgl. C. 1935- 
I. 3459.) (Sands, Clays M inerals 2 . N r. 3. 85—88. Juni 1935.) R . K . Mu l l e r .

E. Greiner, ,,Siemensit“ und seine Anwendung im basischen Siemens-Martinofen. 
Ergcbnis der seit 1928 durchgefuhrten Verss. mit hochfeuerfestem ,,Siemensit“ (Cr20 3 
20—40%, A120 3 25—45%, MgO 18—30%, sonstige Bestandteile 8—14%) bei der Ver- 
wendung im Siemens-Martinofen. Vf. hat erhebliche Ersparnis an feuerfestem Materiał 
groBcre Lcistung der Ofen u. langere Haltbarkeit der Auskleidung festgestellt. (Rev. 
univ. Mines, Mctallurgie, Trav. publ. [8] 11 (78). 502—06. Nov. 1935.) PLATZMANN.

Alex. Braniski, Die sogenannten feuerfesten Zemente und das erste Verfahren zur 
Herstellung wirklich feuerfester numolithischer Mauerwerke. (Vgl. C. 1935. II. 419.) 
Vf. bcrichtet iiber ein Verf. (Rum. P. 23 362), bei dcm vor dem Einstampfcn der 
eigentlichen feuerfesten M., wie Schamotte, ein Mortel aus Zement mit viel freiem 
CaO oder ein Gemisch aus Tonerdc- u. Portlandzement mit Zusatz von ungelóschtem 
Kalk in die Schalung bzw. Form gegossen wird. (Bul. Chim. pura apl. Soc. rom. S îin^c
37. 239—44. 1935. [Orig.: dtseh.]) P l a t z m a n n .

A. S. Dokudowski, Das Fuiter von Drehrohrofen. Oberblick iiber die an das Futtcr
von Drehrohrofen zu stellenden Anforderungen, die yerschiedenen Arten von Aus- 
klcidungen u. Erfahrungen mit Schamotte-, Talk- u. Klinkerbetonsteinen. (Zement 
[russ.: Zement] 3. Nr. 5. 30—37. Mai 1935.) R. K. M u l l e r .

M. Bemasconi, Die Kohle im Drehrohrofen. Vf. zeigt an einigen Beispielen, daB 
im Zemcntdrehrohrofen auch Kohle mit relativ geringem Geli. an fliichtigen Bestand- 
teilcn (z. B. <  20%) u. hohem Aschegeh. verwendet werden kann, wenn der EinfluB 
der Asche auf die Zus. des Klinkers beriieksichtigt wird. (Cemento armato. Ind. Cemento 
32. Teil II. 51—54. Mai 1935. Cemento 7. 241—48. Juli 1935.) R. K. Mu l l e r .

G. Mufignug, Im Hochofen erschmolzene portlandzementahnliche Schlacken. (Zemem.
24. 485—90. 503—07. Aug. 1935. — C. 1935. II. 2866.) G o t t f r i e d .

J. C. Crawford jr., tfber die /lusmauerung von Zementdrehófen. (Concrete, Cement 
M ili E d it . 43. Nr. 10. 35—38. O kt. 1935.) E l s n e r  v .  G r o n o w .

—, Die Vorgange der Sinterung bei der Herstellung von Portlandzement. Die Warme- 
tónungcn der Rkk. bei der Bldg. der Klinkermineralien, dic in dic Warmebilanzen der 
Bremimaschinen eingehen, werden an Hand der Literatur referiert. (Rey. Materiaux 
Construct. Trav. publ. 1935. 209—14. Sept.) E l s n e r  y. G r o n o w .

B. Tavasci, Un<ersuchunqen iiber die Konstitution der Schmdzzementc. Das System 
Ga0-Al20 z-Si02 und seine Anwendungen bei der Untersuchung der Schmelzzemente. 
(Vgl. C. 1935. I. 2870.) Die Anwendung der metallograph. Methoden auf die Unters. 
der Schmelzzemente ging aus von der mkr. Unterscheidung yon Ca0-Al20 3 (I), 2 CaO- 
Si02-Al20 3 (II) u. 3 CaO-5 Al,O, (III), die mit folgenden Reagenzien yersucht wurde:
1 a) dest. W. (100°, 10—15 Sek.), 1 b) 2 g  NaOH +  100 ccm W. (100°, 10—15 Sek.),
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2. 2 g Na2H P04 +  2 g NH4C1 +  100 ccm W. (100°, 3—5 Min.), 3. HF 1: 20 (Zimmer
temp., 1 Min.). Fiir I ist Reagens 1 b spezif., fiir II Reagens 2. Vf. untersucht das Verh. 
der Komponcnten in verschiedenen Mischungsverhaltnissen u. stellt fest, daB dic 
von RANKIN u . WRIGHT angenommene Verb. III nicht existiert, sondern an dercu 
Stello CaO-2 A1„03 (IV) auftritt; IV zers. sich unterhalb des F., u. zwar bei ca. 1765°, 
in A120 3 u . eine fl. M., u. zeigt genau dio opt. Eigg., die R a n k in  u . W r ig h t  der Verb. 
III zuschreibcn. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich eine entsprechende Anderung des 
Schmelzdiagraimns nach R a n k in  u . WRIGHT. Die Unters. eines Schmelzzements 
liiBt diesen ais tcilweise aus dcm Eutektikum I +  II ontstanden, teilweise aus Eutok- 
tikum II +  IV bestehend erkonnen; dio aus dem danacli ermittelten Punkt des Schmelz- 
diagramins sich ergebende chem. Zus. wird durch die chcm. Analyse bestatigt, wenn 
von accessor. Bcstandteilen (Ti02, Fe20 3, MgO), dio in geringer Mengo vorliegen, 
abgesehen wird. (Chim. e Ind. [Milano] 17. 461—71. Juli 1935. Mailand, T. H., 
Materialprufungslab.) R. K. MULLER.

Tutomu Maeda, Dic Tcmperaturanderung von Porllandzementpaslen im nicht- 
adiabatischen Zustand. Dio Temp.-Anderung der folgenden Systemo (Zoment: W. =  
1: 0;5) im nicht-adiabat. Zustand wird bei 25° bestimmt: 1. urspriinglicher Zement,
2. unter Zusatz von CaS04 • 2 H20 , 3. +  CaCl2, 4. +  Rohrzucker. Dabei ergibt sieli 
ais entscheidend die Beobachtung, daB bei Zusatz von CaCl2 die Tomp.-Erhohnng 
in 3 Stufen eintritt, von denen dic 2. Stufe ihren Grund in der Aufnahme von CaS04 
hat. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 27. Nr. 580/83; Buli. Inst. physic. chom. Rcs. 
[Abstr.], Tokyo 14. 47. Aug. 1935. [Nach Ausz. in Esperanto ref.]) G. H a a s .

T. W. Parker und P. Hirst, Herstdłung und Priifung von Dumischliffen von er- 
kartelem. Zement. In abgebundenem Zementmórtel findet man noch nach 1 Jahr unzers. 
Krystalle des 2 CaO • S i02, wahrend schon in den 7 Tage lang unter W. erharteten 
Purzementmórteln die Verb. 3 CaO ■ Si02 wegen ihrer geringen Doppclbrechung auch 
in Schliffen von 15—20 fi Dicke nicht mehr nachzuweisen ist. Neben der ublichcn 
Farbung der Sehliffe nach HuNDESHAGEN mit Naphtholgriin B wird eine alkoh. 
Lsg. von Methylenblau mit einem Zusatz von Benzoesaure empfohlen, wodurcli beim 
Anfarben dio Oberflaehc. der Calciumsilicatgele in das leicht anfarbbare Si02-Gel iiber- 
fuhrt wird. (Cement, Cement Manuf. 8. 235— 41. Okt. 1935.) E lsner V. Gp.ONOW.

Peter P. Budnikoff, Anhydritschlackenzement. Naturlichem Anhydrit oder tot- 
gebranntem Gips kann man durch Zusatz von bei 900° gebranntem Dolomit oder von 
bas. Ilochofenschlacke die Fahigkeit zum Hydratisieren u. Erharten geben. Die Menge 
des Schlackenzusatzes betragt zweckmaBig ca. 10°/o u. kann auch durch einen Zusatz 
von 0,8°/o NaHSO., +  0,6% CuSO,, zum Anhydrit ersetzt werden. Die Bindezciten 
dieser Zemente betragen ca. 1—4 Stdn., die 28-Tage-Festigkeiten konnen 100 kg/qcm 
ubersteigen. (Concrete, Cement MiU Edit. 43. Nr. 11. 35—38. Noy. 1935.) E. v. Gr o n .

E. Lechner, Neucrungen bei der Herstdlung von Asbestzement. Entspricht im 
wesentlichen der C. 1934. II. 1977 referierten Arbeit. (Cemento armato. Ind. Cemcnto 
32. Nr. 8. Teil II. 80—82. Aug. 1935.) R. K. Muller.

W. Serkin, t)ber die Oberflachenveredlung von Asbestzemenlerzeugnissen. Vf. be- 
richtet iiber verschiedene Verff., Asbestzementerzougnisse gegen Korrosion zu schiitzen. 
Es werden behandelt Asphaltanstriche, saurefeste u. transparente Lacke, Fluatierungen, 
Kaltglasuren u. Phenolkondensationsprodd. (Tonind.-Ztg. 59. 1104—05. 4/11.
1935.) P l a t z m a n n .

Manuel de los Santos, Natiirltche und kunstliche Puzzolanc. (Concrete, Cement 
Mill Edit. 43. Nr. 6. 42—43. Nr. 10. 39—42. 1935. — C. 1935- II. 574.) E. v. G r o n o w .

Edw. W. Scripture jr., Die Móglichkeiten von Puzzolanen inM órtdn und Beton en. 
Die Bewertung der Puzzolane kann man nach den Mengen Kalk beurteilen, dic von
1 g Puzzolan z. B. innerhalb von 7 Tagen aus einer gesatt. Kalklsg. aufgenommcn 
werden. Diese Menge betrug im giinstigsten Falle 0,4 g bei einer vorbehandelten Kiesel- 
siiure. Eine Dichtung der Mortel durch Puzzolanzusatz steigert die Widerstandsfahig- 
keit gegen Frost u. Tauen, die Steigerung der Widerstandsfahigkeit in aggrcssivcii 
Wassern beruht auf der Kalkbindung durch die sehr groBen inneren Oberflachen aller 
Puzzolane. Der Wasserbedarf beim Anmachen puzzolanhaltigen Mortels ist meist 
groBer, ais wenn ausschlieBlich Portlandzement benutzt wird. In wenigen Fallen trat 
eine Verkleinerung des Wasserzementfaktors ein. (Engng. News-Rec. 115. 563—67. 
24/10. 1935.) E l s n e r  v . G r o n o w -

M. D. Agejew, Vber die Beziehungen zwischen der Qualitdt von Kalk-Kieselgur- 
losungen und den physikalischen Eigenschaften der Kcmpmienten. Die hydraul. Eigg- von
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Kalk-Kicselgurgemischen hangcn von dom Si02-Geh. derKieselgur ab. Durch Trocknen 
bei 600° werden die hydraul. Eigg. der imtorsueliten Kieselgursorten verbessert, Ab- 
binden u. Erharten beschleunigt, dio erforderliche Mengo an Anmaohwasser herab- 
gesetzt u. die mechan. Festigkeit der Gemische erhoht. Die fiir diese Kieselgursorten 
optimale Kalkmcngo liegt zwischen 20 u. 30% (nahor an 20%). Im allgemeinen ver- 
bossert hohoro Mablfcinheit dic Aktiyitat. (Baumater. [russ.: Stroitelnyo Materiały] 
1935. Nr. 2. 31—43. Febr.) R, K. M u l l e r .

Obuehowski, Der Einflup der Schieferbrennsloffe auf die Kalkeigemchaften. Die 
Verwendung von Brennschiofer ais Brennstoff boim Kalkbrenncn hat den Naehtoil, 
daB ein Teil des Kalkes in Gips umgewandelt wird; fiir diesen gipshaltigon Kalk miissen 
Verwendungsm6glichkeiten erst erschlossen werden. (Baumater. [russ.: Stroitelnyo 
Materiały] 1935. Nr. 1. 40—42. Jan.) R. K. MULLER.

Nowikow, Der Einflup erhóhler Temperatur auf die Absorption ton Kalk durch 
hydmulische Zusdtze. Es wird die Aufnahmo von CaO aus Kalkmilch durch verschiedene 
SiO,-haltige Stoffc (amorphe S i02, Śi-Stoff, Tripcl, Trass) bei 15, 45 u. 70° naeh 16, 
30 u. 60 Tagen untersucht. Temp.-Erhóhung beschleunigt nicht nur die CaO-Auf- 
nakme an sich, sondom fórdert auch die Quellung. Hierdurch w'ird auch der giinstige 
EinfluB der Dampfbehandlung von hydraul. Baustoffen erklart. Den Unterss. wird 
zunachst nur Wert fiir eine allgemeine Orientierung beigemessen. (Baumaterial. [russ.: 
Stroitelnyo Materiały] 1935. Nr. 4. 40—43. April.) R. K. M u l l e r .

P. P. BudnikoJf, Die Hydratationswdrme der Mór lei. Im Diphenylmethan- 
calorimeter, das naeh dem Prinzip des BuNSEN-Calorimeters arbeitet, wurden dio 
Hydratationswarmon des Gipses in Abhangigkeit von seiner Brenntcmp. gemessen. 
Krfolgt der Brand bei 200°, so betragt die maximale Warmeabgabc 35,7 cal/g u. fallt 
bis auf 0,8 cal/g bei der Brenntcmp. von 750°. Bei hoherer Brenntemp. ais 800° steigt 
dic Warmeabgabe wieder an, weil durch die Dissoziation des CaSO., bei hohen Tempp. 
CaO frei wird, das ahnlich wie NaHS04 u. CuS04 die Hydrolyse u. Erhartung des tot- 
gobrannten Anhydrits beschleunigt. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 200. 1047—48. 
18/3.1935.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

S. M. Rosenblit, V er suche zur Herstellung von gegossenen Kalk-Sandblocks unter 
Ausnutzung der Fabrikationsabgdnge. Ober erfolgreiche Herst. von PreBsteinen aus 
Kalk u. Sand. Die Festigkeit der Stcine wird durch Kesselschlackc (bis zu 20%) 
gesteigert. Den Steinen kann auch der Schutt der Silicatziegelfabrikation in einer 
Menge von 10—15% zugesetzt werden; dadurch werden die Festigkeit u. das Yol.- 
Gow. gesteigert. (Baumater. [russ.: Stroitelnye Materiały] 1934. Nr. 6. 5—12.) Sc h ó n f .

B. Peretz, J. Michailowa und Je. Juschmanow, Felsit, ein saurefestes Materiał 
des Urals. Der im Ural vorkommende Felsit weist genugende mechan. Festigkeit auf, 
um an Stelle von Andesit ais saurefester Baustoff verwendet zu werden. In der Saure- 
fcstigkeit (Undurchlassigkeit u. Unloslichkeit) ist er dem Andesit iiberlegen. Es lassen 
sich aus dem Felsit beliebige Steine, Auskleidungen, Fullkorper usw. herstellen. 
(Chimstroi [russ.: Chimstroi] 7. 303—05. 1935.) R . K . M u l l e r .

A. W. Mischke, Kaustischer Dolomit und seine Vencendung bei der Fibrolithherstdlung 
Betriebstechn. Schilderung der Anwendung von Dolomit an Stelle von Magnesit bei der 
Fibrolithfabrikation. (Baumater. [russ.: Stroitelnye Materiały] 1934. Nr. 6. 
23—27.) ' S c h ó n f e l d .

L. Donald Morris und S. R. Scholes, Neuere Korrekturen hoher Temperaturen. 
Die FF. im Al20 3-Si02-System miissen auf Grund neuester Forschungen wie folgt 
geandert werden. Eutektikum Al20 3-Si02: 1551° (bisher 1545°); Cristobalit: 1729° 
(1713°); Mullit: 1827° (1810°); Tonerde: 2083° (2050°). (J. Amer. ceram. Soc. 18. 
359—60. Nov. 1935. Alfred, New York State College of Ccramies.) P l a t z m a n n .

Karl Rancke, Ober die Einrechnung ron Massezusatzen. Aus der chem. wird dic 
rationelle Analyse errechnet fiir Massezusatze, wie Talkum u. Phonolith. Die Feldspatc 
werden ais FIuBmittel 1. Ordnung, die anderen Beimcngungen ais solche 2. Ordnung 
gesondert aufgefiihrt. Berechnung eines Anwendungsbeispiels fiir Kapselton, Kaolinton, 
ąuarzreichen Schamotte u. Talkum. (Keram. Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, 
Glas, Email 43. 546—47. 14/11. 1935.) P l a t z m a n n .

R. Barta, Beitrag zur Priifung der Tempcralurwechselbestandigkeit. Eine Ab- 
schreckpriifmetkode wird beschrieben. Die Probe, z. B. oin Stiick aus einer glasierten 
^andplatte, wird naeh sorgfaltigem Erhitzen auf etwa 300° mit der Glasurseite auf die 
Oberflache eines Hg-Bades mit gemigend groBor Warmekapazitat gelegt. Die Gesamt- 
lange der angefarbten Risse in Beziehung zur Abschrecktemp. wird mit der RiBbldg.



bei anderen Priifmethodcn verglichen. (Keram. Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, 
Glas, Email 43. 311— 12. 4/7. 1935. Prag.) ' Schusterius.

D. Smirnow, Beschleuńigte Bestimmung der Porositat Iceramischer Stoffe miltds 
Vakuums. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 742— 44. 1934. —
C. 1934. II. 827.) R o l l .

A. N. Schtschukarew und W. D. Ziegler, Schndlmethode zur Bestimmung des 
spezifischen Gewichles von Dinasfabrikalcn. (Bctriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Labo
ratorija] 3. 1006—07. 1934. Ukrain. Wissenschaftl. Inst. fiir feuer- u. saurefestc 
Materialien. — C. 1935. II. 574.) R o l l .

J. W. Whittemore, Mechanisches Verfahrcn zur Mcssung der Plastizitat von 
Tonen und Tonmischungen. Es wird cin App. beschrieben, in dem das Eindringen 
einer belastetcn Halbkugel in einen piast. Ton gomessen wird. Die Werte zeigen, daB 
dic Formel d =  a t p  das Verhaltnis ausdriiekt zwischen d, der GroBo des Eindringens 
in der Zeit t (a u. P  Konstanten). Zweifellos stcht a in Beziehung zu der angewandten 
Last, dem Durchmesser der Halbkugel u. einigen Eigg. des Tons. P  bedeutet in der 
Formel das MaB fiir dic piast. Eigg. des Tons. Durch die Sehwankungen des Wertes 
fiir P  zeigen dio Werte weiter einen merklichen Wechsel in der Plastizitat eines Tons 
ais Folgę von Anderungcn beim Mahlen, Altern u. Entliiften des Tones. (J. Amer. 
ceram. Soc. 18. 352—59. Nov. 1935. Blacksburg, Virginia Polytechn. Inst., Dept. of 
Ceramio Engin.) PLATZMANN.

J. R. Bearn, Spezifisches Gewicht ais ein M ittd  z\ir Kontrolle von Gie/3ton. Bei der 
Darst. von sanitarem Steinzeug durch GuB maeht sich bercits eine Differenz der D. 
des GieBtons in der GroBenordnung von 0,003 storend bemerkbar. Es wird darauf 
hingewiesen, daB man zur Erzielung der Genauigkeit der Dichtebest. dio Versuchstemp. 
beriicksiehtigen muB. In einer Tabclle sind die DD. fiir yersehiedene Ton-Wasserzuss. 
u. fiir verschiedeno Tempp. angegeben. Fcrner ist wiehtig, bei der Best. der D. den 
Rohton zu entgasen, da bereits ein Geh. yon 0,17 Vol.-% Luft die D. um 0,003 andert. 
(Buli. Amer. ceram. Soc. 14. 333—35. Okt. 1935. New Castle, Pennsylvania, Universal 
Sanitary Manufacturing Co.) GoTTFRIEI).

W" P. Iwanow, B. S. Poluschkina, W. W. Sserow und N. N. Jurganow, Ober 
den Feuchtigkeitsgehalt des Schlammes Tiormaler Fliefibarkeii. Es wird gezeigt, daB dic 
Feuchtigkeit nicht der maBgebende Faktor fur die FlieBbarkeit von Schlammen ist. 
Dio n. FlieBbarkeit kann aus der mit dem Viscosimetcr von I l j i n  (C. 1933. II. 519) 
bestimmten inneren Reibung ermittelt werden. Vff. fiihren solche Messungen an den 
Bestandteilen eines Zcmentgemisches aus u. finden, daB die innere Reibung des Ge- 
mischs sich in erster Anniiherung additiy aus der inneren Reibung der Bestandtcilc 
ergibt. Man kann dic optimale Feuchtigkeit, die zur Herst. eines Schlammes von n. 
FlieBbarkeit unter don prakt. angewandten Bedingungen nótig ist, auf Grund yon 
yiscosimetr. Messungen yoraussagen. (Zement [russ.: Zement] 3. Nr. 4. 5— 12. April 
1935.) R. K . M u l l e r .

Otto Graf, Die Prufung der Baukalke. Vf. schlagt ein neues Verf. der Baukalk- 
prufung vo r  u. teilt Ergebnisse seiner Vcrss. mit. Es wurden gepruft dic Verarbeitbar- 
keit, die Festigkeit an 3 cm starken Plattcn statt an 7 cm Wiirfeln, das MaB des 
Schwindens u. Quellens u. die Raumbestandigkeit. (Tonind.-Ztg. 59. 1137—39. 14/11- 
1935.) P l a t z j ia n n .

M. J. Posin, Metliodik zur Bestimmung der Ldschgeschwindigkeit von gebrannten 
Kalk. (Vgl. C. 1935. I. 3584.) Der zu untersuchende Kalk wird auf ca. 3—5 mm Korn- 
gróBe zerkleinert u. von dieser Kornung ein fiir alle Proben gleiehes Gewicht, z. B. 5 g, 
in ein Reagensglas gefullt. Kleinere Kornanteile u. Staub miissen vorher entfernt 
werden. In die Kalkprobo wird ein Thermometer gesteckt u. zwar so, daB die Kugcl 
yollstandig von Kalk umgeben ist. Sodann wird sehnell eine Wassermenge in Hohc 
von 105% der theoret. zum Loschen erforderlichen zugegeben. Der Temp.-Anstieg 
vom Moment der W.-Zugabe wird von 1/2 zu */2 Min. notiert. 2 Min. nach Erreichung 
der Hochsttemp. wird dio Jlessung abgebroehen. Die Zeit, die bis zur Erreichung der 
Hóchsttemp. yerflieBt, ist die Losehgesehwindigkeit der betreffenden Kalksorte. Die 
Methode gibt trotz ihrer Primitivitat mit der Praxis gut iibereinstimmende Vergleichs- 
zahlen fiir die einzelnen Kalksorten. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja L aboratorija] 3- 
1041—42. 1934.) R o l l .

614. HV1. S il ic a t c h e m ie . B a u s t o f f e . 1936. I .

Steatit-Magnesia Akt.-Ges., Berlin-Pankow, Eleklrischer Isolierstoff. Er b esteh t 
aus einer keram. M., die Talk, TiO,, u. Ton enthiilt. Hierbei muB der Gch. an Talk
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mindestens doppelt so groB sein, wie der an Ton. Ais bcsonders gutc Zuss. der M., 
dic einen hohen Isolationswert u. geringe dielektr. Verluste ergibt, werden genannt:
1. 58 (Teile) Talk, 32 Kutii, 6,5 blauer Ton aus Wildstein (Tschechoslowakei), 3,5 CaC03;
2. 75 TiO.„ 20 Talk, 3 Ton, 3 BaC03. (E. P. 429 730 vom 26/9. 1934, ausg. 4/7. 1935.
D. Prior.'27/9. 1933.) H. W e s t p h a ł .

Research Corp., New York, iibert. von: Chester G. Gilbert, Washington, D. C., 
V. St. A., Hcrstdlung ton fein granulierten Teilchen aus Glos, Zement, Schlacke, Dia- 
tomeenerde und ahnlichem hochschmdzendem Materiał. Das fein gemahleno Ausgangs- 
prod. wird durch einen kraftigen Gasstrom, z. B. von Luft, dispergicrt u. in dieser 
Form in einer Heizkammer so hoch erhitzt, daB die feinen Teilchen zum Schmelzen 
gcbracht werden. AnschlieBend werden die feinen Teilchen von dem Gas z. B. auf 
elektr. Wege getrennt u. dann in Fraktionen von gleicher Kdrnchcngrófle gesichtct. 
Zeichnung. (A. P. 1995 803 vom 1/11. 1932, ausg. 26/3. 1935.) M. F. M u l l e r .

Ugo Somigliana, Como, Bindcmittel. An Stelle des im It. P. 267 554 beschriebenen 
Bindemittels fiir Steine o. dgl. wird eine kolloidale S i02-Lsg. yerwendet, welche durch 
Behandeln einer Alkalisilicatlsg. mit einer schwachen Saure erhaltcn wird. (It. P. 
280 465 vom 21/11. 1928. Zus. zu It. P. 267 554; C. 1935. 1. 4450.) H o f f m a n n .

Ernstrom & Co. Aktiebolag, Goteborg, Schweden (Erfinder: I. Ernstróm), 
Bauptalten. Um den Platten eine fiir selbsttragcnde Baukonstruktionen hinreichende 
Festigkeit, vcrbunden mit erhohter Feuchtigkeitsbestandigkcit u. Fcuersicherheit, zu 
crteilen, wird die M., welche verhaltnismaBig lange Fasern von z. B. Holzwolle, Torf, 
Stroh, Schilf o. dgl. enthalt, mit wasserabstoBenden, Si02-haltigen Fiillstoffen, wie 
Serpentin, in groBerer Menge ais mit dem ais Bindemittcl dienenden Zement, versetzt. 
Gegebenenfalls ist noch ein Zusatz von Chlorit wiinschenswert. — Die Zusatzmasso 
zu den Faserstoffen enthalt z. B. 15% Bindcmittel, z. B. Sorelzement, 50—85% 
Serpentin in Mehlform, wahrend der Rest aus Topfstein, fcinkornigem Quarz u. Kiesel- 
gur besteht. (Schwed. P. 83 962 vom 30/8. 1932, ausg. 23/7. 1935.) D r e w s .

Victor Giovannetti und Joseph Carta, Algerien, Hcrstdlung ton Formlingen aus 
Siigcspdnen. Sagcspane werden mit einer handelsiiblichen Na-Silicatlsg. von 35—40° Bć 
vermischt. Die M. wird unter Druck verformt u. nach dem Entformen an freier Luft 
gctrocknet. (F. P. 780289 vom 13/1. 1934, ausg. 23/4. 1935.) H o f f m a n n .

[russ.] Nikolai Iwanowitsch Bubnow, D ie Technologie des F ibroliths. M oskau-Leningrad:
Onti 1935. (144 S.) Rbl. 2.80.

[russ.] Isaak Iljitsch Kitaigorodski, Dio Theorie der Glasbildung und die G lasschm elzm ethoden.
Moskau-Leningrad: Gislegprom 1935. (III, 185 S.) Rbl. 2.90.

VII. A grikulturchem ie. Schadlingsbekam pfung.
H. von Bronsart, Neue Wege in der Pflanzenenmhrung. Bei den meisten der 

friiher ais entbelirlich angesehenen, heute ais lebensnotwendig erkannten Grundstoffe 
diirfte es sich um „katalyt.“ Elemente handeln, im Gegensatz zu den ,,plast.“, dic 
gewiehtsmaBig am Aufbau der Lebenwesen teilhaben. Das einzig sichere Mittcl, dem 
Boden die ihm durch die Ernten entzogenen Stoffe wiederzugeben, bieten dic wirt- 
sehaftseigenen Dunger (Stallmist, Kompost u. Griindxingung). (Umschau Wiss. Techn. 
39. 767—69. 22/9. 1935.) L u t h e r .

K. Scharrer und W. Schropp, Zur Frage der gegenseitigen Beeinflussung ton 
Kalium- und Natriumionen in ihrer Wirkung auf das Pflanzenu-achstum. Zur Fest- 
stellung der gegenseitigen Beeinflussung von K- u. Na-Ionen auf das Pflanzenwaehstum 
«-urden GefaBverss. mit Mais durchgefiihrt, bei denen einer K- u. Na-freien Grund- 
dungung steigende bzw. Kombinationsgaben von KC1 u. NaCl, bzw. K2SOj u. Na2SO,t 
zugcsetzt u. yerglichen wurden. In beiden Vers.-Reihen erbrachte die einfache K-Gabe 
gegeniiber Ungedungt u. den Reihen mit steigenden Na-Gabcn gewaltige Mehrertrage, u. 
zwar Sulfat hohere ais Chlorid, wahrend die zwei- u. vierfachen K-Gaben im Vergleich 
zur cinfachen keine wesentlichen Steigerungen mehr hervorriefen. Na allein konnte 
weder ais Chlorid noch ais Sulfat das K in irgendweleher Weisc ersetzen. Das Zu- 
sammenwirken von K  u. Na wird an Hand der gegenseitigen Vergleiche der Steigerungs- 
gruppen eingehend erlautert. (Ernahrg. d. Pflanze 31. 301—13. 15/9. 1935. Weihen- 
stephan, Agrik.-chem. Inst. der Techn. Hochseh. Munchen.) L u t h e r .

Gustay Rohde, Kali im Stoffwechsel der Pflanzen unter besonderer Berucksichtigung 
der Kalimangelerscheinungcn an Kartoffeln. An Hand zahlreicher Schrifttumsangaben
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worden dio wichtigston makro- u. mkr. sowie physiol. Kennzeichen von an K-Mangol 
leidenden Kartoffelpflanzen beschrieben. Die Entw. dieser Erscheinungen wird stark 
von den Umweltbedingungen u. den etwaigen gleichzeitig im UberschuB vorhandenen 
anderen Nahrstoffen beeinfluBt, das so weit fiihren kann, daB es uberhaupt nicht zur 
Ausbldg. von K-Mangelerscheinungen kommt, wenn ein anderer Nahrstoff starker 
ins Minimum tritt ais K. Das Auftroten einzelner oder mehrerer Ausfallserscheinungen 
ist stets ein sicheres Zeichen fiir K-Mangel, wahrend aus ihrem Fehlen keine SchluB- 
folgerungen auf den K-Bedarf der betreffenden Boden gezogen werden konnen. (Ernahrg. 
d. Pflanzc 31. 237—43. Juli 1935. Berlin-Zeblendorf.) L u t h e r .

J. A. Shorikow, Die Wirkung rerschiedener Zeilpunkte der Sylvinitanwcndung auf 
die agrodiemischen Bodeneigenschaften und Kartoffderlrage. Bei Anwendung Ssoli- 
kamsker Kalidiinger wurden folgende Anderungen an verwittertem Sandboden (Podsol- 
boden) gemaclit: Verdrangung der H-Ioncn aus dem adsorbierenden Bodenkomplex 
u. Erhóhung der aktuellen Bodenaciditat; Abnahme des Nitrifikationsprozesscs; An- 
haufung merklieher Menge von Chloriden in den oberen Bodenschichten. Dies hatte 
eine Verschlechterung der Bodenbedingungen fiir das Kartoffelwachstum zur Folgę, 
so daB bei Anwendung Ssolikamsker K-Salze u. Sylvinits ein vorzeitiges Verfaulen, 
Eingelien des Krautes u. Verminderung des Knollenertrages stattgefunden hat. Ferner 
wurde eine ungiinstige Wrkg. der Cl-haltigen Kalidiinger auf den Eintritt von Mg u. 
Ca in dio Kartoffelpflanze beobachtet. Die Wrkg. des Sylvinits kann verbessert werden 
durch Eintragen des Diingers im Herbst, weil dann die Hauptmenge der Cl-Salze aus- 
gewaschen wird u. die Verdrangung der Erdalkalien u. des H ‘ schwacher ausgepragt 
ist. (Chemisat. socialist. Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitseheskogo Semledelija] 
1935. Nr. 4. 33—36. April.) S c h o n f e l d .

N. D. Smirnow, Nephdin ais Diingemittd. Vegetations- u. Feldverss. iiber dic 
Diingewrkg. von Chibin-Nephelin auf Moortorf, Ubergangs- u. Wiesenmoor, auf Lebm- 
sand u. lehmigem Podsolboden. Die Eignung der Nephelingesteine ais K-Quelle u. 
Neutralisator der Bodenacititat u. auch ais P-Quelle auf stark sauren Torfmoorbóden 
wurde durch die Verss. erwiesen. (Chemisat. socialist. Agric. [russ.: Chimisazija ssozia- 
listitscheskogo Semledelija] 1935. Nr. 6. 23—32. Juni.) S c h ó n f e l d .

G. Larson und I. Bachśr, Beilrag zur Frage des Diingewerles ton Kalkslickstoff. 
(Kung. Landtbruks-Akad. Handl. Tidskr. 74. 350—88. 1935. — C. 1935. II. 
105.) W i l l s t a e d t .

W. H. Pierre und G. M. Browning, Yoriibcrgdiend scJiddlicher Einfluf! einer 
Dbcrschuflkalkung von sauren Boden und ihre Beziehung zur Phosphalemahrung der 
Pflanzen. Durch starkę Kalkung von ph =  4,4—5,6 auf Ph ca. 7,0 gebrachte Bódcn 
erwiesen sich bei Luzerne zunachst wachstumsschadigend u. ergaben erst im zweiten 
Jahre n. Ertrage. Die gleichen Schadigungen ergaben sich bei Getreide. Die scha- 
digende Wrkg. ist auf zu starkę Festlegung der Phosphate zuriickzufuhren. Ersatz 
von CaO durch MgO schwaclite die Schadigungen bedeutend ab. Vff. empfehlen des- 
halb zur Kalkung Dolomit. (J. Amer. Soc. Agron. 27. 742—59. Sept. 1935. Morgan- 
town [W. Va.].) G r im m e .

J. R. Taylor jr. und W. H. Pierre, Nicht sauernde Mischungen. II. Der Wert 
dolomitischer Kalksleingaben verschiedenen Feinheitsgrades, geniessen am Ansteigcn 
tcasserloslicher Magnesia im Boden. (I. vgl. C. 1935. II. 3693.) Die Verss. ergaben, 
daB die Ausnutzbarkeit von dolomit. Kalkstein mit dem Grade der Feinheit steigt. 
(J. Amer. Soc. Agron. 27. 764—73. Sept. 1935. Morgantown [W. Va.].) G r im m e .

J. T. Williamson, Wirksamkeit von Ammoniaksuperphosphat bei Baumwolle. 
Boricht iiber P,Os-Dungungsverss. auf den verschiedensten Bodentypen. Setzt mau 
clie Wrkg. von Superphosphat =  100, so ergeben Ammoniaksuperphosphat (2°/0 N) 100, 
desgleichen 4% N 90, gefalltcs Ca3(P04)2 85. Beigabe von CaO zur Volldiingung 
steigert dic Wrkg. (J. Amer. Soc. Agron. 27. 724—28. Sept. 1935. Auburn [Ala.].) G r i .

A. Wilhelmj, S. Gerieke und K. H. Siemens, Diingungsversuche mit Thoinas- 
mehl zu Oemiise. Die naher besprochenen Ergebnisse von Freiland-, Treibhaus- u. 
GefaBverss. mit verschiedenen Boden u. zu den verschiedensten Garten- u. Gemuse- 
pflanzen zeigten dereń sehr starkes P20 5-Bedurfnis. Je nach dem Zustand des Bodens 
kam die P20 5-Dungung zu mehr oder weniger starker Wrkg. Eine starkę ausreichcnde  
P20 5-Versorgung des Bodens trug wesentlich zur besseren Frucbtausbldg. u. zur Haltbar- 
maehung der Prodd. bei u. yerhinderte vor allem die oft schadliche Wrkg. einseitiger 
Dungung. Da ferner die meisten Gartcnpflanzen einen neutralen u. kalkreichen Boden
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verlangen, erwies sieli fiir den Gemiisebau Thomasmehl durch seinen Geh. an Kalk 
u. P20 5 besonders geeignet. (Phosphorsaure 5. 467—86.1935. Berlin-Dahlem.) L u t h e r .

M. A. Ssawtschenko-Belski, Wirkung von Mineraldungemittdn auf den Weizen- 
ertrag im Nichttschemosemgiirtd. Wrkg. von N, P, K auf Friihjahrs- u. Winterweizen 
auf Podsol-, Ssuglinboden usw. (Chemisat. socialist. Agric. [russ.: Chimisazija ssozialisti- 
tscheskogo Semledelija] 1935. Nr. 3. 58—65. Marz.) ScH O N FELD .

K. Bhagyat, Y. V. Narayanayya und V. Subrahmanyan, Untersuchungeniiber 
die Rolle der organischen Substanz bei der Pflanzenemahrung. I. Ghemische Gesichts- 
punkte der Ozydation von organischer Bodemubstanz. ICrit. Bespreehung der wichtigsten 
Methoden zur Best. organ. Substanz in Bodenproben unter besonderer Berueksiohtigung 
etwaiger Fehlerąuellen. Naheres im Original. (Proc. Indian Aead. Sci. Sect. B. 1. 
49—72. 1934. Bangalore.) G r i m m e .

C. R. Harihara Iyer, R. Rajagopalan und V. Subrahmanyan, Untersuchungen
uber die Rolle der organischen Substanz bei der Pflanzenemahrung. II. Oxydations- 
niiltel ais Diingemittd. (I. vgl. vorst. Ref.) Mischungen von Roterde u. Sand erhielten 
ais organ. Substanz eine Gabe von Olkuohen, dazu eine Volldiingung. Ais Oxydations- 
mittol dienten Gaben von Mn02, Fe20 3, KMn04, H20 2, welehe entweder 1 Woehe 
vor der Diingung, oder ais Kopfdiinger oder 1 Monat nach der Saat gegeben wurden. 
Ais Vers.-Pflanzen dienten „Ragi“ (Eleusine coracana), Bohnen (Phaseolus yulgaris), 
Gerste u. Tomaten. Im allgemeinen wurde durch die Beidungung von Oxydantien 
das Wachstum begiinstigt, doch zeigen dio einzelnen Pflanzenarten yerschicdenes 
Ansprechon auf die yersehiedenen Mittel. Dieserhalb muB auf das Original yerwiesen 
werden. Dio Oxydationsmittel begiinstigen die Ammonifikation merklioh, die Nitri- 
fikation kaum, der Abbau der organ. Substanz wird bcschleunigt, die Bodenflora- u. 
-fauna wird angeregt, doch dauert dieser AnstoB nur ca. 2 Wochen. (Proc. Indian 
Acad. Sci. Sect. B. 1. 106—22. 1934. Bangalore.) G r i m m e .

A. Sreenivasan und V. Subrahmanyan, Untersuchungen uber die Rolle der 
organischen Substanz bei der Pflanzenemahrung. III. Einflu/3 der Zerseizung organischer 
Substanz auf die Bodenstruktur. (II. vgl. vorst. Ref.) Auf einem Moorboden nahm die 
Kriimelstruktur infolge Zers. von Griindunger ab, hervorgerufen durch Ansteigen des 
Si02-Sesquioxydverhaltnisses. (Proc. Indian Acad. Sci. Sect. B. 1. 123—32. 1934. 
Bangalore.) G r i m m e .

Ch. K. Medniss, Uber zwei Kartoffdemten. Unters. der stimulierenden Wrkg. 
von Rhodansalzen auf friihreife Kartoffelsorteli. Mit der Sorte „Epikur*1 wurden
2 Ernten, im Juli u. Oktober, erzielt. Die Knollen der „Epikur“-Sorte werden 
auch durch die H2-Atmosphiire stimuliert. (Chemisat. socialist. Agric. [russ.: Chimi
sazija ssozialistitscheskogo Semledelija] 1935. Nr. 6. 55—61. Juni.) S c h o n f f .LD.

D. Sabinin und Helene Minina, Physiologische Grujidlagen der Technik der Ein-
bringung von Dungemitteln. Unterss. iiber dio Wrkg. der Dungereinbringungsyerff. auf 
Entw. u. Ertrag bei Mais (GefaB- u. Feldyerss.), den EinfluB der Diingereinbringungs- 
technik auf den Habitus der Wurzelsysteme, die Wrkg. der 1 o k a 1 e n Diinger- 
einbringung usw. Bzgl. der Einzelheiten muB auf das Original yerwiesen werden. 
(Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde 40. 1—48. 1935. Moskau, Pflanzenphysiol. 
Dibor. des Inst. f. Diingung u. Bodenkde.) L u t h e r .

Meyer-Bahlburg, Kcrpfdungung zu Hackfriichten. Bei groBtmoglicher Locker- 
haltung des Bodens, vor allem bei Kartoffeln, ist es moglich, noeh fehlendo Nahrstoff- 
mengen ais Kopfdiinger zu yerabfolgen, wie im einzelnen bei den yersehiedenen Hack- 
friichten gezeigt wird. (Superphosphat [Berlin] 11. 69—72. Mai 1935. Hamburg.) LuTH.

C. B. cievenger und L. G. Willis, Unmiltdbarer Einflup der Diingung auf die 
Bodenreaktion. Vergleichende Verss. mit Volldungern mit gleichem P20 5- u. K20- 
Anteil, aber wechselndem N-Anteil [(NH4)2S 04, NaN03, Baumwollsaatmehl u. Harn- 
stoff] mit oder ohne Dolomitbeigabe. Bei den Verss. ohne Dolomit hatten (NH4)2S 0 4 
u. NaNOj kaum einen direkten EinfluB auf ph, Baumwollsaatmehl u. Harnstoff wirkten 
erhohend, vor allem in den ersten 5 Tagen. Unter Dolomitbeigabe zeigte (NH4)2S 0 4 
die stiirkste Erhohung. (J. Amer. Soe. Agron. 27- 833—46. Okt. 1935.) G r i m m e .

Kóttgen, Einige Bemerhmgen zu der Arbeit ton Prof. Dr. Dix, K id :  „Ein Beitrag 
zum Verhallen der Phosphorsaure im Boden.“ (Vgl. DiX, C. 1935. II. 1767.) Nach 
Ansicht des Vf. haben die Dixschen Verss. ais einigermaBen gesichertes Ergebnis nur 
erbraeht, daB bei abnorm hohen Diingerkonzz. bei Zusatz von erheblichen Mengen 
stark austausehsakt. Substanzen wie Permutit, yor allem fein yerteiltem, die Ertrage 
Ton Hafer zuriiokgedrangt wurden. Die SehluBfolgerungen, die DlX bzgl. der relatiyen



618 H VI[. A g r ik u l t u r c h e m ie . S c h a d l in g s b e k a m p f u n g . 1936. I .

Wertye rhiiltnisse von Tliomasmehlj Super- u. Rhenaniaphosphat gezogen hat, werden 
abgelchnt. (Phosphorsiiurc 5. 451—58. 1935. GioCen.) L u t h e r .

Hugh Dukes, Der Einfluf! der Verdiinnung auf die Loslichkeit von Bodenphosphor. 
Ausschiittelungsverss. von Boden mit steigendon W.-Mengen zeigten, daB die Loslich- 
koit der Bodenphosphate zuniichst mit steigender Yerd. zunimmt, um nach einem 
gewissen Hohepunkt wieder abzunehmen, wobei die Schiitteldauer kaum yon Ein
fluB ist. Die Best. von CaO in der erhaltenen Lsg. zeigte, daB die hóchste P2Os- 
Liisliehkeit dann erreicht ist, wenn CaO in der Lsg. yersehwindet. (J. Amer. Soc. 
Agron. 27. 760—63. Sept. 1935. Gainesvillc [Fla.].) G r im m e .

H. O. Askew, Bodenphosphatuntersuchungen. II. Fixierung von Phosphat durch 
R.flr Oxyde in Natrium- und Calciumtoncn. (I. ygl. C. 1935. I. 3705.) Die Verss. er- 

gaben, daB fiir die Phosphatfixierung vor allem die R20 3-Verbb. in Frage kommen, 
wahrend die Fixierung durch organ. Substanz fast zu yernachliissigen ist. Aber auch 
die Tonfraktionen kommen ais Fixierer in Betracht, wobei die CaO-Tone starker wirken 
ais die Na20-Tone infolge hoherer pn-Wertigkeit. Naheres durch die Tabellen des 
Originals. (New Zealand J. Sci. Technol. 16. 278—95. Marz 1935. Nelson.) Gr im m e .

J. L. Doughty, Phospliatfixierung im Boden, vor allem beeinflupt durch organische 
Substanz. Ausziehen des Bodens mit HC1 setzt das P20 5-Bindungsvermogen herab, 
eine Behandlung mit NaOH oder NH4OH erhoht dasselbe infolge Aktivierung der Fe- 
Verbb. Das alkal. Filtrat ist nicht fixierend. Naturlicher u. synthet. Humus zeigten 
kein Bindungsyermogen, Abbau des organ. Substanz durch H20 2-0xvdation wirkt 
ebenfalls erniedrigend. Erhitzen von Torf war ohne EinfluB auf das Bindungsyermogen,
2-std. Erhitzen auf 800° zerstórt es yollstandig. Erhitzen einer Mischung von FeP03 
u. CaO auf 800° bewirkt eine geringe Erhóhung der P20 5-Loslichkeit in 0,0002-n. H2S04, 
gleiche Behandlung von A1P04 setzt die Loslichkeit herab. (Soil Sci. 40. 191—202. 
Sept. 1935.) G r im m e .

R. Ch. Aidinjan, Die Wirkumj der Phosphate auf die Kationenadsorptionskapazitdt 
der Hauptbodentypen der U. S. S. R. In Tschemosem wird P20 5 nicht adsorbiert, 
Kastanien-, Salz-, Podsol- u. grauer Waldsteppenboden nahmen 0,031—0,068 g P20 6 
per 100 g auf. „Krasnosem“ nahm 0,2804 g P20 5 auf 100 g Boden auf. Die mit 
P20 5 angereicherten u. die urspriinglichen Bodenproben wurden der Elektrodialyse 
unterworfen u. nach MATTSON die Kurven der Austauschneutralitat bestimmt, 
naeh denen die Anderung der Austauschkapazitiit ermittelt wurde. Die Kuryen 
waren fiir Podsol, Salzboden, Kastanien- u. Waldsteppenboden bei den urspriing- 
lichen u. mit H3P 04 behandelten Proben gleich, ■was die Identitat des Verhalt- 
nisses von Acidoiden zu Ampholithoiden beweist. Die geringe Menge des adsorbier- 
ten P20 5 reichte nicht aus zur Erhohung der Kationenadsorptionskapazitat. Beim 
Wasclien mit 0,05-n. NH4H2P 04 zeigte Krasnosem (Rotboden) eine Absorptions- 
kapazitiit von 14,2 Milliaquivalent, beim Waschen mit NH4C1 eine solche yon 9,7 M illi- 
aquivalent. Tschemosem ergab dagegen bei Waschen mit NH4H2P 0 4 eine Adsorptions- 
kapazitat von 20,9, mit NH4C1 28,8 Milliaquivalent. Es wird angenommen, daB das 
adsorbierte Ca oder Mg eine Bindung mit dem OH-Ion (oder einem anderen Anion 
der innercn Micellenschicht) freimacht u. mit der freien Valenz H2P 0 4 bindet. Hierbei 
bleibt Ca(Mg) mit dem adsorbierenden Komplex nur durch eine Valenz gebunden; 
die Ca-Menge, welclie zur Austauschrk. gegen NH4 befahigt ist, wird dabei yermindert. 
(Chemisat. socialist. Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitscheskogo Semledelija] 1935. 
Nr. 4. 13—22. April.) S c h o n f e l d .

L. E. Dayis, Bindung von Phosphaten durch Nichtkalkboden von Hawaii. Auf 
Grund der Verss. mit 2 typ. Hawaii-Uplandboden kommt Vf. zu dem Schlusse, daB die 
Phosphatfixierung in kiinstlich basenaustauschfrei gemachten Boden auf einer Phosphat- 
absorption durch minerał. Bodenbestandteile unter Bldg. yon Gleichgewichtskomplexen 
vor sich geht, wobei die pn des Bodens eine gewisse Rolle spielt im Einklang mit dem 
D o n n a n - Gleichgewicht. (Soil Sci. 40. 129—58. Aug. 1935.) Gr im m e .

Horst Engel, Ist eine feldmiipige mineralwche Volldungung auf dem Freilande ohne 
EinfluP auf die Mikroorganismentatigkeit im Boden? Entgegen B a r t h e l s  u . LEMMER- 
MANN konnte Vf. an Hand der C02-Produktion des Bodens nachweisen, daB eine n. 
Mineraldungung die Jlikroorganismentatigkeit im Freiland beeinfluBt. Fortgesetztc 
Mineralvolldiingung beschleunigt den Humusabbau durch Bodenmikroben, fortgesetzter 
K20- u . P20 5-Mangel fuhrt zur Verlangsamung des Humusabbaus. Zwischen Mikro
organismentatigkeit u. Ertragsfahigkeit bestehen bemerkenswerte Beziehungen. Von 
EinfluB auf die Mikrobentatigkeit ist auch der Wasserhaushalt des Bodens. Naheres
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durch dic Kurven u. Tabellen des Originals. (Ztbl. Bakteriol., Parasitenkundc In- 
fektionskrankh. Abt. II. 92. 490—505. 30/9. 1935. Berlin, Friedrich-Wilhelms-Uni- 
versitat.) G r im m e .

Rudolf Balks, Unlersuchungen zur Jodfrage in Westfalen. (Vgl. S c h a r r e r ,
C. 1935. II. 3148.) Der J-Geh. von 23 Sedimentgesteinen schwankte von 425—6420y/kg 
(Mittel 1450 y/kg), war also hoch. Kalksteine aus der Oberen Kreide u. dem Devon 
hatten 880 bzw. 3660 y/kg. Der J-Geh. der Boden war mit 3765 y/kg (1460— 19 300y/kg) 
hoch, der der Trinkwasser mit 5,05 y/l (0,12—19,6 y/l) n., wahrend der der Milch- 
proben mit 52,5 y/l (28,1—96,0 y/l) um 74°/0 iiber dem n. Geh. (30 y/l) lag. Vegetations- 
verss. iiber die J-Aufnahme verschiedener Pflanzen auf typ. westfal. Bóden lieBen eine 
Ablmngigkeit der Wrkg. einer Joddtingung von der Bodenart erkennen u. ferner einen 
gewissen Parallelismus zwischen den von lloggenkeimpflanzen aufgenommenen u. den 
durch Behandlung des Bodens mit Ca(HC03),-Lsg. bzw. W. in Lsg. gebracliten J-Mengen. 
Vergleichende Unterss. in kropffreien Orten u. solchen mit Kropfvork. unterstiitzen 
die Jodmangeltheorie des Kropfes. (Landwirtsch. Jb. 81. 939—1002. 1935. Munster, 
Landw. Vers.-Stat.) L u t h e r .

Heinz Roth, Neu/iufbau und Erhaltung des Bodens unter Verwendung humus- 
arliger Dungemitiel in Yerbindung mit Bod and esinjektion und Schiidlingsbekampfung. 
Hinweis auf den Torfhumusdiinger Nettolin. (Wein u. Rebc 17. 148—52. Sept. 1935. 
Krefeld.) GROSZFELD.

W. P- Shiwan, Die Wirkung der Bodenbedeckung auf den Pflanzenertrag. Der 
Ertrag der Obstkultur wurde auf degradiertem Tschemosem bei tiefem Grundwasser- 
stand durch Bodenbedeckung merklich gesteigert (141°/0 bei Gurken). Die Papier- 
bcdeckung ist eine siehere MaBnahme zur Steigerung der Bodentemp. u. Forderung 
der mikrobiol. Prozesse. Die MaBnahme steigert den Geh. an Nitraten u. 1. Humus; 
das Boden-pH wird wenig beeinfluBt. (Chemisat. socialist. Agric. [russ.: Chimisazija 
ssozialistitscheskogo Semledelija] 1935. Nr. 5. 69—77. Mai.) S c h o n f e l d .

O. C. Magistad, C. A. Farden und W. A. Baldwin, Bodenbedeckung mit Bagasse 
und Papier. Ananaskultur bei Bodenbedeckung ergab, daB bei Verwendung von 
Zuckerrohrbagasse ais Deckschicht die Temp.-Schwankungen im Boden nur halb so 
groB waren ais unter Papier. Die Bodenfeuchtigkeit war am hochsten unter Bagasse, 
dann folgt Papier vor unbedeekt, dagegen war der Nitratgeh. unter Papier am hochsten. 
Hochstcr Fruchtertrag bei Bagassebedeckung. (J. Amer. Soc. Agron. 27. 813—25. 
Okt. 1935. Hawaii [Honolulu].) G r im m e .

Eugene Kohn, KohlenteerdesinfektionsmUtel. Sammelbcricht iiber Desinfektions- 
maBnahmen auf dem Lande mit besonderer Beriicksichtigung von Kohlenteerpraparaten. 
(S o a p ll. Nr. 9. 91—92. 113. Sept. 1935.) Gr im m e .

M. R. Freney, I. M. Mackerras und M. J. Mackerras, Milteilung iiber neue 
Mittel zur Behandlung von fliegenhefallenen Schafen. Bericht iiber Verss. mit Glycerin- 
borsaurelsgg. steigender Konz., welche alle anderen empfohlenen Mittel in ihrer Wrkg. 
ubertrafen. (Commonwealth Australia. Council sci. ind. Res. 8. 161—68. Aug. 
1935.) Gr im m e .

Giovanni Canneri und Publio Magini, Rolenon und die Hausinsekticide. Sammel- 
berielit iiber Herkunft der Derriswurzel, ihre Verarbeitung auf Rotenon u. dessen 
Verwendung zur Schiidlingsbekampfung. (Chim. e Ind. [Milano] 17. 595—601. Sept. 
1935. Florenz.) Gr im m e .

Howard A. Jones, F. L. Campbell und W. N. Sullivan, Cracca — eine Quelle 
fiir Insekticide. Vorl(iufiger Bericht iiber die Verwendung des Teufelsschuhbandes zur Her- 
stellung von Insekticiden. Die beiden in Nordkarolina u. Virginia wildwachsendcn 
Pflanzen C r a c c a  v i r g i n i a n a L. u. C r a c c a  L i n d h e i m e r i  enthalten in 
ihren Wurzeln beachtliche Mengen von Rotenon, so daB ihre Verarbeitung auf Insekticide 
angebracht erscheint. (Soap 11. Nr. 9. 99— 109. Sept. 1935.) Gr im m e .

R. H. Hurt, Teeróldestillate. Sammelbericht iiber Gewinnung u. Yerarbeitung 
auf Pflanzensehutzmittel. (Note Fruttic. 13. 89—92. Mai 1935.) G r im m e .

J. D. Atkinson, Fortschrittsbericht iiber Untersućhungen iiber den Korkschorf der 
Apfel. Von den vielen untersuchten Heilmittcln zeigte sich am wirksamsten eine Bci- 
diingung von Borsaure (5 g je Baum). Einzelheiten im Original. (New Zealand J. 
Sci. Technol. 16. 316—19. Marz 1935. Palmersten North.) Gr im m e .

Jogendra Nath Chakraborty und Ashutosh Sen, Die mechanische Analyse von 
Lateritboden. I. Krit. Oberpriifung der bestehenden Methodcn an 18 Lateritboden- 
proben: Internationale Methode (ohne Peroxydbehandlung) (HCl-NaOH), Puri-
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Methode (NaCl-NaOH), direkte NaOH-Methode (NaOH), Sudanmcthode (Na2C03). 
Ais am geeignetsten u. zuverlassigsten erwies sich die direkte NaOH-Methode, dic 
kurz beschrieben wird. (Indian J. agric. Soi. 2. 510—24. Dacca, Univ.) PANGRITZ.

Jogendra Nath Chakraborty und Ashutosh Sen, Die mechanische Analyse ron 
Lateritbodm. II. Mitt. iiber die Anwendbarkeit der Hypobromiłmelhode. (I. vgl. vorst. 
Ref.) Eine krit. Nachpriifung der Hypobromitmethode von T r o e l l  ergab, daB die 
bcaten Resultatc mit einer durch Alkalizusatz auf pn =  10,5 gebraehten Lsg. u. einer 
Schutteldauer von 24 Stdn. erzielt werden. (Indian J. agrie. Sci. 5- 39—40. Febr. 
1935. Dacca.) Gr im m e .

Jogendra Nath Chakraborty, Die mechanische Analyse von Lateritboden. III. Eine 
neue Methode unter Verwendung ron alkalischer Permanganatlosung zur Ozydalion der 
organischen Subslanz. (II. vgl. yorst. Ref.) Bei der mechan. Analyse von Laterit- 
bodon muB die organ. Substanz vorher zerstórt werden. Hierzu wird in der Regel 
H20 2 yerwendet. Da letzterer in den Tropen wenig haltbar ist, empfiehlt Vf. dio Oxy- 
dation mit KMnO,, yorzunehmen. Durch Red. entstandenes Mn02 wird in salzsauror 
Lsg. durch NaHS04 gel., darauf wird mit Na-Acetatlsg. Mn- u. sulfatfrei gewaschen, 
dann wie ublich mit Alkali auf ph =  10 ,5  gebracht u. ausgesehiittelt. Einzelheiten 
im Original. (Indian J . agric. Sci. 5 . 41— 50. Febr. 1935. Dacca.) G r im m e .

E. G. Richardson, Eine optische Methode zur mechanisclien Analyse ron Boden etc. 
(J. agric. Sci. 24. 457—68. 1934. Newcastle-on-Tyne, A r m s t r o n g  College.) Ł i n s e r .

George John Bouyoucos, Vergleich zwischen der Saug- und Zentrifugenmethode 
zur Bestimmung des Feuchtigkeitsdąuiralents ron Boden. Auf Grund seiner Verss. befiir- 
wortet Yf. die Anwendung der Saugmethode, d. h. Absaugen des W.-Oberschusses aus 
mit W. angeschlemmten Boden auf dem BUCHNER-Trichter mittels Wasserstrahl- 
pumpe. Naheres im Original. (Soil Sci. 40. 165—70. Aug. 1935.) Gr im m e .

B. W. Ostroumow, Die Pottaschemethode ron K. Oedroitz ais Massenmethode 
zur Bestimnmng der Adsorptionskapazitat in Carbonatboden. Je 20—30 Bodenproben 
von 5—30 g (die Einwaage soli nicht iiber 1 Milliiiąuiyalent adsorbierter Basen ent- 
halten) werden in Porzellanschalen mit 0,1-n. CaCl2 befeuchtet, mit 500 ccm der CaCl2- 
Lsg., hierauf mit W. oder gesatt. Ca(HC03)2-Lsg. ausgewaschen bis auf Cl- bzw. Cl- u. 
S 0 4-Freiheit. Enthalten die Proben groBere Mengen CaSO.,, so werden sie in Becher- 
glasern mit 100—200 ccm 0,1-n. CaCl, yerriihrt u. dann erst filtriert u. ausgewaschen. 
Filter +  Bodenriickstand werden bei 30—40° zur Lufttrockene getrocknet. Hierauf 
werden die Proben mit je 150 ccm 0,1-n. Iv2C03 yersetzt, die Kolben yerschlossen, 
mehrmals durehgeschuttelt u. 15—20 Stdn., bis zum Absitzen der festen Phase, stehen 
gelassen. Mittels Pipette entnimmt man 2 Proben zu 50 ccm, gibt um 12—15 ccm 
0,1-n. H2S04 weniger hinzu, ais zur Titration der reinen K2C03-Lsg. yerbraucht wurden, 
hierauf Ćhinhydron u. titriert potentiometr. bei Einstellung auf pn =  4. (Chemisat. 
socialist. Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitscheskogo Semledelija] 1935. Nr. (i. 
61—71. Juni.) S ch o n fe ld .

Jergen Molier, Studien uber Ionenaustauschprozesse mit besonderem Hinblick auf 
die Agrikidturchemie. Auszug aus der Dissertation des Vf. (Trondhjein 1935). An- 
gewandte Analysenyerff.: Die feingesiebte Bodenprobe wird mit einem grobkornigen 
Zeolith yermengt u. mit bidest. W . iibergossen. Naeh beendeter Rk. kann man die 
groben Zeolithpartikel von den feineren Erdpartikeln trennen u. auswaschen. NH4 
u. K' geht dabei an den Zeolith, PO./" geht ins Filtrat. NH4' wird dann am Zeolithen 
durch direkte Abdest. mit NaOH u. Titration des Destillats bestimmt, K ‘ durch Be- 
handlung des Zeolithen mit einer alkoh. H2PtCl0-Lsg. u. colorimetr. Verfolgung des 
PtCl0"-Verbrauchs. (Kem. Maanedsbl. nord. Handelsbl. kem. Ind. 16. 85—88. 
1935.) W i l l s t a e d t .

Amar Nath Puri, Eine neue Methode zur Bestimmung austauschbarer Basen in 
Biiden. CaC03 - f r e i e  B o d e n .  10—20 g Boden mit 500 ccm 0,5-n. (NH4)2C03-Lsg. 
in 100-ccm-Portionen ausziehen, Auszug auf dem Sandbad zur Trockne yerdampfei', 
Ruckstand mit 50%ig. A. aufnehmen, Filtrat zur Trockne yerdampfen, Riickstand naeh 
Lsg. in n. Saure sd. gegen Thymolblau mit n. Lauge titrieren. Titrationswert =  aus- 
tausehbares Na +  Iv. — Ruckstand auf dem Filter mit 60“ w. n-(NH4)2C03-Lsg. aus
ziehen, Filtrat yerdampfen, nacli Lsg. in uberschiissiger n. Saure sd. mit n. Lauge 
titrieren. Titrationswert =  austausehbares Mg. — Filterriickstand endlicli mit 500 ccm 
1/r n. Essigsaure in 100-ccm-Portionen ausziehen. In Lsg. geht austausehbares Ca, 
welches mit KMn04 titriert wird. — CaC03 - h a l t i g e  B o d e n .  Naeh Beliandlung 
wie zur Best. von Na, K u. Mg wie oben zieht man den Filterriickstand mit 500 ccm
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0,2-n. KCl-Lsg. in 100-ccin-Portioneii aus. Das Filtrat wird wcggegossen, das Ungel. 
wird in gleicher Weise mit 500 ccm 1/2-n. (NH4)2C03-Lsg. behandelt, das abgedampfte 
Filtrat mit sd. W. aufgenommen, die Lsg., wenn dunkel gefarbt, iiber BaS04 fiir Rontgeu- 
zwecke filtriert, das Filtrat mit n. Saure angesauert u. mit n. Lauge ruektitriert. Der 
Titrationswert gibt die Summę von austauschbarem Na, K, Mg u. Ca, nach Subtraktion 
der gesondert bestimmten ersteren 3 erhalt man den Wert fiir Ca. Man kann aueh die 
Gcsamtsumme durch direkte Behandlung des Bodens mit 1/»-n. KCl-Lsg. u. darauf mit 
1/2-n. (NH4)2C03-Lsg. bestimmen. Bei CaS04-haltigem Boden wird vor der (NH4)2C03- 
Behandlung ersteres durch Behandeln mit Ba(OH)2 in BaS04 +  Ca(OH)„ umgewandelt. 
Oberschussiges Ba(OH)2 geht bei der Carbonatbehandlung in unl. BaC03 iiber. Na2S04 
wird mit W. ausgelaugt. (Soil Sci. 40. 159—63. Aug. 1935. Lahore [Indien].) G r i m m e .

Amar Natll Puri, Bestimmung von austauschbarem Na und K, Austauschkapazitat 
und Alkalisationsgrad in Alkalibóden durch Ammoncarbonatauszug. Der Auszug mit 
{NH4)oCO;, gibt schneller u. besser wirkliclikeitsnahe Werte ais die iibliche Baryt- 
methode. (Soil Sci. 40. 249—53. Sept. 1935. Lahore-Indien.) G r i m m e .

D. Gusseinow, Em n&ues Verfahren zur Bestimmung des verwertbaren Kaliums 
in Garbonatboden. Die Verdrangung des K erfolgt am zweckmiiBigsten durch 5 Min. 
langes Schutteln von 1 Teil Boden mit 5 Teilen n. (NH4)2S 0 4-Lsg. (Chemisat." socialist. 
Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitseheskogo Semledelija] 1935. Nr. 5. 53—57. 
Mai.) S c h ó n f e l d .

S. Osugi und N. Nishigaki, Uber die mikroanalytische Bestimmung von Alu
minium und die Verleilung von wasserloslichem Aluminium in den Teeplantagenboden 
des Ujidistriktes. Vergleichende Unterss. ergaben, daB zur Al-Best. sich am besten die 
Methode von W IN TE R  eignet. Es zeigte sich ferner, daB eine enge Beziehung zwischen 
in W . 1. Al u. p h  besteht. pa war in der Oberkrume kleiner ais im Untergrund. (J. 
Soi. Soil Manure, Japan 9. 158. Juni 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) G r i m m e .

Julius Hubscher, Die WertprUfung von Pyrelhnimbluten und -extmkten. 
Sehrifttumsubersicht bzgl. neuere chem. u. physiol. Verff. (Siiddtsch. Apotheker-Ztg. 
75. 655—-50. 1935. Freudenstadt [Wiirtt.].) D e g n e r .

01ivier Gautlin, Uber einen Vergleich der Giftigkeit der Pyrethrine gegenuber ver- 
schiedenen, TierMassen. Best. der mittleren tOdlichen Gaben der Pyrethrine in mg 
je kg. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 356—57. 1935.) D e g n e r .

A. B. Jaflray, Mitteilung uber die Bewertung von australischen Pyrethrumbluten. 
Die Best. von Pyretlirin I  bei in Australien aus achweizer. bzw. japan. Saatgut gezogenen 
Bliiten ergab Mittelwerte von 0,364—0,534%. Vergleichende Unterss. zeigten, daB 
Ijei der Extraktion sowohl PAe., ais Aceton brauchbar sind. Die Extraktionsdauer wird 
besser auf 8 Stdn. verlangert. (Commonwealth Australia. Council sci. ind. Res. 8. 231
bis 233. Aug. 1935. Sidney.) G r i m m e .

P. W. Rohrbaugh, Durchdringung und Anreicherung von Petroleumspritzolen in 
den Blattem, Zweigen und Friichten von Citronenbaunmi. Zum mkr. Nachweis von 
Petroleumspritzolen in Citrusgeweben niussen die Schnitte gefarbt werden. Hierfiir 
eignen sich Nilblausulfat (Citronenól blau, Petroleum fast farblos), Olrot O in Pyridin 
u. Indophenolblau nach D U FREN O Y  (Citronenol u. Lipoide hellblau, Petroleum rot- 
blau bi3 violett). Zur quantitativen Best. werden 25 g des fein zerkleinerten Materials 
mit 175 ccm PAe. (Kp. 30—60°) l/2 Stde. lang unter ofterem Schutteln ausgezogen, 
die Lsg. abgesaugt unter mehrmaligem Nachspiilen des Kolbens mit PAe. PAe. bei 
60—65° auf ca. 5 ccm abdest., Reste PAe. durch Einblasen von Luft bei 65° verjagen. 
Zugeben von 5 ccm H 2SO,j (D . 1,840—1,835), 5 Min. im gleichen W.-Bade erwarmen, 
weitere 10 ccm H2S 0 4 zugeben, 10 Min. erwarmen, mit H2S04 uberspiilen in BABCOCK- 
Flasche u. in auf 65° geheizter Zentrifuge 10 Min. bei 1200—1300 Touren zentri- 
fugieren. Das Petroleum scheidet sich in der Skala iiber der H2S 0 4 ab. 1 Teilstrich 
der Skala =  0,0197 ccm. Rcsultat umreehnen auf ccm je 100 g Pflanzenmaterial. —- 
Das Spritzól dringt capiilar in das Pflanzengewebe u. bleibt in den Zellen unter der 
Rpidermis. Eine Tieferwanderung findet nicht statt, auch kein Wandern yon den 
Blattem in die Zweige. (Plant Physiol. 9. 699—730. Riverside [Cal.].) G r .

O. F. Lubatti, Bestimmung yon Begasungsmitteln. I. Blausiiurereste in gelagerten 
Produkten (Kakao, Weizen, Tabak usui.). Das Dampfdestillationsverf. zur HCN-Best. 
wurde mit einer Luftdurchleitungsmethode verglichen, dereń Einzelheiten untersucht 
u- standardisiert wurden. Beide Verff. liefern prakt. gleich gute Ergebnisse. Der 
Sauregrad der Suspension soli zwischen pn =  1,0 u. 2,0 liegen. Feine Verteilung des 
Materials unter OberfliiehenvergrćjBerung fuhrt zu einer Abnahme der Ausbeute, dereń

XVIII. 1. ' 40



Hohe hauptsachlich durcii das Verhaltnis Prod./W. u. HCN, sowio dic Luftdurch- 
leitungsgeschwindigkeit bestimmt wird. Der primare Mechanismus der HCN-Zuruck- 
haltung beruht anscheincnd auf Adsorption. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 45. 
Trans. 275—82. 23/8. 1935. Slough, Imp. College of Science and Technologie.) Gi>.

Soc. An. Industria Ammoniaca und Bruno Tanzi, Italien, Herstdlung von 
Dungemittdn aus Lignit oder Torf. Getrockncter, gemahlener Torf oder Lignit wird 
in einem verschlossenen Mischer unter Ruhron mit einer wss. NH3-Lsg. behandelt. 
Dio NH3-Einw. geht unter Warmeentw. vor sich. Die feuchto M. wird darauf zwecks 
Reifung u. vólliger Abbindung des NH3 mehrcre Tago in Silos gelagcrt u. schlieBlich 
getrocknet. Lignit u. Torf konnen auch bei n. Geh. an Feuchtigkeit in Stiicken der 
Einw. von gasformigcm NH3 ausgesetzt werden. — Hierzu ygl. auch F. P. 758 888; 
C. 1934. I. 3386. (It. P. 319 545 vom 3/4. 1933.) K a r st.

E. I. du Pont de Nemours & Co. Inc., Wilmington, Del., iibert. von: Paul 
L. Magill, Joseph W. Dunning und Ivan L. Ressler, Niagara Falls, N. Y., V. St. A., 
EnlwirMung von Giftgas aus Rauchermitteln. Man verwendet eine trockene, mit W., 
z. B. der Luftfeuchtigkcit, unter Abgabe von konz. HCN-Gas zur Rk. kommende 
Mischung aus einem durch Saure zersetzbaren Metallcyanid, z. B. NaCN oder Ca(CN)2, 
u. einem Salz eines unbestandige Cyanide bildenden Metalles, wie Al, z. B. Al2(SO.,)3, 
der man zwecks Erzielung leicht entfembarer Riiekstande einen pulveri'6rmigen, in- 
differenten Stoff, wio Kieselgur, zusetzt. Man kann auch noch Schaumbldg. ver- 
hindemdo Stoffc, wio fl. KW-stoffc u. niedere aliphat. Alkohole in einer Mengo von 
1—2% der Mischung zusetzen. (A. P. 2015 406 vom 18/5. 1932, ausg. 24/9. 
1935.) " M a a s .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., ubert. von: Joseph 
W. Dunning, Niagara Ealls, N. Y., V. St. A., Vergcisungsmittd, bestehend aus einem 
Gemisch von Alkalicyanid, wie NaCN, einem Metallsalz, desson Base ein unbestandiges 
Cyanid bildet, u./oder das eine vcrhaltnismaBig hohe Hydratationswarme hat, wie 
entwassertes A12(S04)3, einem wasseraufnahmefahigen Mittel, das ein relativ unl. 
Hydrat bildet, wie Zement, u. einem das Schaumen yerhindernden Mittel, wio Bzn. 
Beispiel: 58,7°/0 A12(S04)3, 34,8 NaCN, 4,7% Portlandzement u. 1,9% Bzn. Durch 
Einbringen dieser Mischung in W. werden sehnell groBe Mengen HCN cntwickelt. 
(A. P. 1996 065 T om  18/5. 1932, ausg. 2/4. 1935.) G r a g e r .

Constantin de Gendre, Frankreich, Verfaliren zur Behandlung von Nicotin zwecks 
Herst. fl. oder fester Mittel zum Schutze von Pflanzen u. Haustieren, zur Vergasung 
u. zur Bodenbehandlung. Die anzuwendenden Konzz. betragen fiir Pflanzenschutz 
17—22%, zur Tiorpf lego 25—30%, ais Rauehermittel 45—50% u. ais Bodenbehandlungs- 
mittel vor dem Vermischen mit indifferenten Stoffen 45—50% Nicotin. (F. P. 43 403 
vom 16/2. 1933, ausg. G/C. 1934. Zus. zu F. P. 719 833; G. 1932. I. 2886.) G r a g e k .

Eberhardt Ammon und Kślrnin Szombathy, Budapest, Schadlingsbekampfung. 
M a n  verwendet Lsgg., die in zerstaubtem Zustand die Schutzgespinnsto tier. Pflanzen- 
schadlinge leicht durchdringen u. gegeniiber den in ihnen onthaltenen wirksamen 
Alkaloiden, wrie Lupanin oder Nicotin, indifferent sind, z. B. C2H5OH, CH2OH oder 
C5Hu OH neben geringen Alkalimengen entlialten. (Ung. P. 98460 vom 29/7. 1927, 
ausg. 15/10. 1929.) M a a s .

Carlo Felice Artuffo, Castagnole Lonzo, Alessandria, Italien, Mittel zur Be- 
kampfung von Percmospera an Reben und anderen Pflanzen, bestehend aus einem Ge
misch yon 60% Grunspan (Kupfercarbonat), 30% Kalk u. 10% S, das fein vermahlen 
ist. (It. P. 271 691 vom 25/5. 1927.) G r a g e r .
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[russ.] Aus den Arbeiten zur Frage der Phosphat- und Kalidungemittel. Sammlung von Auf- 
satzen. Leningrad: Lowiuaa 1935. (II, 129 S.) 4 Rbl.

Y in. M etallurgie. M etallograpłiie. M etallverarbeitung.
Wilhelm Venator, -l«s dem Leben eines altem Chemikers, Berg- und Hutten- 

niannes. Die analytische Chemie ais Hdferin bei der Untersuchung und Bewertung von 
Erzlagerstdttm, sowie in Betrieben der Erzaufbereitung und des Hiittenwesens. Hinweis 
auf die Bedeutung sorgfiiltiger Probenahme u. Analyse bei der Erzunters. mit Bei- 
spielen insbesondere aus der Unters. von Au-fiihrenden Erzen. (Chemiker-Ztg. 59- 
793—94. 28/9. 1935. Klotzsche-Konigswald.) R. K. M u l l e r .



1936 . I. HVIII. M et a l l t jr g ie . M e t a l i.o g r a p h ie . M e t a l l y e r a r b e it u n g . 623

Walter Eilender, Allgemeine. Próbleme der Kohofengasierwandung in der Eisen- 
itnd Stahlinduslrie. Koksofengasentschweflung unter S-Gcwinnung. Betrieb von 
SlEMENS-MARTIN-Ofen mit k. Koksofengas unter gleichzeitiger Carburierung. Stahl - 
schmełzflammofen der Henrichshiitte. Znnderbldg. u. Oberflachenentkohlung bei 
Warm- u. Gliihofen. Vorteile der Verwendung von Koksofengas gegeniiber Generator- 
gas. (Stahl u. Eisen 55- 1154—55. 31/10. 1935. Aaclien.) Schuster.

Werner Heiligenstaedt, Der neuzeitliche Gasofen■ Moglichkeiten der Beherrschung 
des Wiirmevorgangs mit Gasofen im Temp.-Gebiet bis 1100°. Techn. Mittel zur Er- 
zielung gleichmaBiger Erwarmung, leichter Regelung u. schonender Behandlung des 
industriellen Warmegutes. Warmewissenschaftliche Grundlagen. (Stahl u. Eisen 55. 
1155—57. 31/10. 1935. Aachen.) Schuster.

Walter Rołlland, Anwendung von Kolcsofengas in Qualitdtsstahlwerken. Yorteile 
u. zu beachtende Betriebsbedingungen, die sich aus der Vielseitigkeit — 250 ver- 
sehiedene Werkgiiten an Qualitatsstahlen, jeweils besondere Warmbehandlungs- 
vorsehriften, Tempp. zwischen 100 u. 1800°, zu yerarbeitende Mengen zwischen 2 kg 
u. 30 000 kg — des Industriezweiges ergeben. Bedeutung der schweren KW-stoffe 
fiir die Koksofengasyerwendung. (Stahl u. Eisen 55. 1158. 31/10. 1935. Kre- 
feld.) Schuster.

Gustav Neumann, Ergebnisse neuzeitlicher ferngasbeheizter Temperófen. Zusammen- 
fassender Berieht iiber Ergebnisse prakt. Unterss. u. die Vorteile bei Umstellung auf 
Ferngas. (Stahl u. Eisen 55. 1159—60. 31/10. 1935. Dusseldorf.) Schuster.

Hugo Klein, Koksofengasverwendung in der Feinblechindustrie. Uberlegenheit des 
Koksofengases gegeniiber dem Generatorgas. (Stahl u. Eisen 55. 1160—63. 31/10. 
1935. Niederschelden.) SCHUSTER.

Paul Rheinlander, Zusammenfassender Uberblick iiber die industridle Koksofengas- 
verwendung. (Stahl u. Eisen 55. 1163—64. 31/10. 1935. Berlin.) Schuster.

Kent R. Van Horn, Die Gefugebestandteile des Slahles: Austenit, Martensit, Perlit 
und Sorbit. An Hand der neuesten Literatur besprielit Yf. die Austenit-Martensit- 
umwandlung, wobei er dio Natur des Martensits nahcr erórtert. Weiterliin wird auf die 
beim Abschreeken u. nachtriiglichen Anlassen yon Stahl auftretenden Gefiigebestand- 
teile eingegangen. (Metal Progr. 28. Nr. 2. 22—27. 68. Aug. 1935. Cleveland, Ohio, 
Aluminium Co. of America.) E dens.

J. R. Vilella, G. E. Guellich und E. C. Bain, Uber die Bezeichnung der Ge- 
fugebestandteile des Slahles. Es werden die iibliehen Bezeichnungen der Gefugebestand- 
teile des Stahles besproehen. Nach Ansicht der Vff. sollte mit „Perlit11 das lamdlare 
Aggregat aus Ferrit u. Zementit bezeichnet werden, wobei darauf hingewiesen wird, 
daB die bei rascher Abkiihlung entstehenden Gefiigearten — iiblicherweise Abschreek- 
troostit genannt — ebenfalls lamellare Anordnung aufweisen u. deshalb ais Perlit be
zeichnet werden sollten. Fiir die beim Anlassen von Martensit entstehende Gefiigeart
ware dann die Bezeiehnung „Sorbit11 am Platz, wahrend fur den eingeformten Perlit 
die Benennung „kugeliger Zementit11 angewendet werden sollte. (Metal Progr. 28. Nr. 2. 
28—33. Aug. 1935. United States Steel Corp.) Eden s .

Kotaro Honda, Austenit — ->- Martensit — y  Perlit. Die klassische Ansicht. 
Nach einer kurzeń Besprechung seiner Hartetheorie geht Vf. auf die Bezeichnungen 
der Gefugebestandteile des Stahles ein. Theoret. konnte man die yerschiedenen Perlit- 
ausbldgg. beim Absehrecken mit grobem, mittlerem u. feinem Perlit bezeichnen. Jedoch 
sei unter Perlit das lamellare Gefiige mit perlmutahnlichem Glanz zu yerstehen, wes- 
halb fiir das Absehreckgefugc doeh die urspriinglichen Bezeichnungen, wie Troostit 
u. Sorbit, beibehalten werden sollten, um die yerschieden feinen Ausbldg.-Formen des 
Perlits zu kennzeiclinen. (Metal Progr. 28. Nr. 2. 34—35. Aug. 1935. Sendai, Japan, 
Tohoku Imp. Univ.) Edens .

B. L. Mc Carthy, Uber die Unterscheidung der Gefugebestandteile durch Kalt- 
bcarbeitung. Es werden die Gefugeunterschiede in gezogenem hoch C-haltigem Dralit 
beschrieben zwecks Unterscheidung des sogenannten Absehreck- u. AnlaBtroostits. 
Die Untersehiede in den Eigg. yon patentiertem Draht mit troostit. Gefiige Iassen darauf 
schlieBen, daB wesentliehe Untersehiede in der Gefiigeanordnung yorliegen, obwohl es 
sich um Gemenge von Ferrit u. Zementit handelt. Es wird aber festgestellt, daB die 
Bezeichnungen grober Perlit, mittelfeiner Perlit u. feiner Perlit, ferner Martensit aus- 
reichen, um die yerschiedenen Gefugebestandteile zu kennzeiehnen, die beim Abkuhlen 
yon Stahl oder beim Patentieren von Drahten yorkommen. (Metal Progr. 28. Nr. 2. 
36—38. Aug. 1935. Buffalo, N. Y., Wiekwire Spencer Steel Co.) Edens .
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Charles Y. Clayton, Howcite, eine Bezeichnung fur komigen Zementit. Vf. schlagt 
vor, zu Ehren von H. M. H o w e  die Gefiigeausbldg., die durch Pendelgluhung oder 
iihnlicho Gliihbehandlung entsteht u. eine Einlagerung von kugeligem Zementit in 
einer ferrit. Grundmasse darstellt, mit der Bezeichnung „Howeit“ zu benennen. (Metal 
Progr. 2 8 . N r . 2. 39. Aug. 1935. Rolla, Mo.) E d e n s .

Howard Scott, Eine vereinfachte Nomenklatur. Nach einer Besprechung des Vor- 
teils der Bezeichnungen Perlit bei unterkrit. Abkiihlung von Stahl u. von Martensit 
bei der uberkrit. Abkiihlung, ferner der Bezeichnung Sorbit fur angelassenen Martensit, 
geht Vf. ein auf die Schwierigkeifc der Bezeichnung, sobald beide Umwandlungen neben- 
einander stattfinden. Vf. lehnt die Bezeichnung „Troostitflecken** bzw. „Abschreck- 
troostit“ fiir das Prod. der beschleumgten Arj-Urmyandlung ab u. empfiehlt die einfacho 
Bezeichnung „feiner Perlit**. Der Ausdruck „Troostit** sollto nur fiir angelassenen 
Martensit verwendet werden, wobei die Grenzen zwischen Martensit u. Troostit bzw. 
zwischen Troostit u. Sorbit Yielleicht auf Grund der plótzlichen Anderung gewisser Eigg. 
beim Anlassen eines Stahles festgelegt werden konnten. (Metal Progr. 28. Nr. 2. 39—40. 
Aug. 1935. East Pittsburgh, Pa.) E d e n s .

Haakon Styri, Verschiedene Strukturen verdienen indimdudle Namen. Vf. schlagt 
vor, die Bezeichnung „Troostit" nur fiir den Absclireektroostit zu verwenden, der im 
Gefiige neben Martensit auftritt u. sich bei 1000-facher VergróBerung nicht auflosen 
liiBt, wahrend fiir das beim Anlassen Yon Martensit entstehende Gefiige, das sich bei 
1000-facher VergróBerung nicht auflosen laBt, die Verwendung der Bezeichnung „Sorbit*1 
vorgeschlagen wird. (Metal Progr. 28. Nr. 2. 40. Aug. 1935. Philadelphia, Pa.) E d e n s .

Oscar E. Harder, Eine Kritik der Bezeichnung „korniger P e r l i t Vf. weist darauf 
hin, daB die Gefiigeausbldg., die durchschnittlich mit „kornigem Perlit** bezeichnet wird, 
durchaus nicht der eutektoiden Zus. zu entsprechen braucht. Andererseits ist diese 
Bezeichnung mangels einer besseren noeh die gunstigste. (Metal Progr. 28. Nr. 2. 40. 
Aug. 1935. Columbus, Ohio.) E d e n s .

C. H. M. Jenkins und G. A. Mellor, Untersuchungen uber das Verhalten ton 
Melallen bei Verformungen bei hohen Temperaturen. 1. Gefugecindenmgen in niedrig- 
gelcohlten und sehr weichen Stdhlen wahrend des Kriechens. An 2 Stahlen mit 0,24 u.
0,17% C, ferner an 2 Sorten Lancashireeisen, sowie an 2 Sorten Armcoeisen, schlieBlieh 
an Carbonyleisen mit 0,015% C werden KurzzeitzerreiBverss. u. Dauerstandverss. bei 
Tempp. von 15—950° im Vakuum durchgefuhrt. Der Vorgang der Verformung wird 
auf der polierten Oberflache u. mittels Gefugeunterss. in der Probe selbst verfolgt. Es 
zeigt sich, daB die Verformung entweder durch ein Gleiten langs der Spaltflaclien der 
Krystalle stattfinden kann, oder durch Verschiebungen langs der Korngrenzen u. durch 
entsprechende Verscliiebungen innerlialb der Kórner selbst, oder aber durch eine langs 
der Korngrenzen stattfindende Verformung, die mit einer gleiehzeitigen Rekrystalli- 
sation Yerknupft ist. Diese Rekrystallisation kann entweder eine KornvergrSBerung 
zur Folgę haben, oder zu einer Bldg. vdllig neuer Kórner fuhren, oder eine Untertcilung 
der Yorhandenen Kórner in kleinere Kórner yerursaehen. Bei den Dauerstandverss. 
kurz unterlialb der ^j-Umwandlung wird die Verformung auBerdem noeh durch die 
Einformung des Perlits weitgehend beeinfluBt. Das Armcoeisen neigte sehr leicht zur 
Bldg. interkrystalliner Risse. (Iron Steel Ind. Brit. Foundryman 8. 515—21. 23/9. 
1935.) “  ̂ E d e n s .

G. J. Horvitz und G. Brinton Jack jr., i'ber die Beeinflmmng der Komgrofie 
und Gefiigeausbildung grofler Schmiedesliicka durch die Warmebehandlung. An Sckmiede- 
stiicke aus C-Stahl entsprechend der SAE.-Norm 1045 mit Querschnitten zwischen 
150 u. 500 mm wird an Hand von Gefugeaufnahmen gezeigt, wie sich die KorngróBe 
wahrend des Sehmiedens u. durch nachtragliche Wiirmebehandlungen beeinflussen 
laBt. Die einzelnen Faktoren, auf die bei der Warmebehandlung zu achten ist, werden 
zusammengestellt. (Iron Age 136. Nr. 13. 48—50. 26/9. 1935. New York, Testing 
Lab.) E d e n s .

John H. Hruska, Ober die Hartepriifung ni trier ter Stahle. Eine Diskussion iiber 
die Ergebnisse der Arbeiten mehrerer Forscher im Vergleich zu den zahlreichen Vers.- 
Daten des Vf., wobei im einzelnen eingegangen wird auf die Best. der Hartę nitrierter 
Stahle mit dem RitzYerf., durch die Brinellprufung, ferner durch die Rockwell-, Yickers-, 
Shore- u. Monotronrerff. — wobei der Vickersharte der Vorzug gegeben wird —, 
weiterhin duroli die Verff. Yon F ir th  u. Yon P o m e v -V o u l e t , schlieBlich mit dem 
Pendelhartepriifer. (Iron Aae 136. Nr. 13. 22—23. 26—28. 30. 58. 26/9. 1935. Berwyn,
111.) E d e n s .
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Horace C. Knerr, Niłrierle WerkzeugsłaMe. Angaben iiber das Nitriercn, die 
Warmebehandlung, die Eigg. u. insbesondere iiber die Verwendung des legierten Stahles 
„Cobaltcrom — PRK.“, der etwa 1,6—1,7% C. 13,5% Cr. 3,3% Co, 0,8% Mo, 0,2% V,
0,5% Ni u. 0,6% Si enthalt, (Iron Age 136. Nr. 13. 44—45. 96. 26/9.1935. Philadelphia, 
Metallurgical Lab., Inc.) E dens.

Owen W. Ellis, Das Anlassen von Schnelldrehstahl. Es wurden Verss. an Proben 
eines SchneUdrehstahles mit ungefahr 18% W, 4% Cr u. 1% V (genaue Zus. nicht an
gegeben), deren Lange 203,2 mm, Breite 28 mm u. Starkę 11,1 mm betrugen, an- 
gestellt, um den EinfluB von in der Praxis unyermeidlichen Schwankungen u. Unter- 
schiedlichkeiten bei der Wtirmobehandlung auf dio AnlaBhiirte von Schnelldrehstahlen 
festzustellen. Zu diescm Zwecke wurden Proben des gleichen Stahles an acht ver- 
schiedene Firmen geschickt, die die Proben folgenden Warmebehandlungen untor- 
ziehen sollten: Langsames u. gleichmiiBiges Erhitzen in einem Vorwarmeofen auf 732°, 
tJberfuhren der Proben in einen Ofen, dessen Temp. 1288° betragt u. in dem sic 3 Min. 
gelassen werden sollten, um danaeh in 01 abgeschreckt zu worden. Hierbei war die 
Beheizung der Ofen u. dio Tompp. der Abschreckfl. sehr verschieden. Die so bc- 
handelten Proben wurden nun von dem Vf. auf vcrschiedeno Tempp., die zwischen 315 
u. 650° lagen, verschieden lange Zeiten (%, 1 bzw. 2 Stdn.) angelassen u. ihre Harto 
mittels VlCKERS-Hartopriifer mit Diamantkegel gepriift. Die Unters. ergab, daB 
trotz der unterschiedlichen Bedingungen, unter denen die Warmebehandlungen durch* 
gefiihrt worden waren, die liochste AnlaBhiirte bei allen Proben, ohne Rucksieht auf 
die AnlaBdauer, bei einer AnlaBtemp. von 537° gefunden wurde, w>obei sich eine gute 
tłbereinstimmung aller Ergebnisse untereinander feststellen lieB. Bei hoheren bzw. 
tieferen AnlaBtempp. nahm dio Harto wieder ab u. der Unterschied in don Harte- 
werten, die beim Anlassen der yon den yerschiedenen Firmen yorbehandelten Proben 
erziolt wurden, zeigten erhebliche Unterscliiede. Vf. fiihrt dio gute t)bereinstimmung 
der Hartewerte bei 537° auf dic yollstiindige Ausscheidung der Carbide zuriick, wahrend 
boi niedrigeren AnlaBtempp. die Menge der ausgeschiedenon Carbide, dio ihrerseits 
wieder die Hartę beeinfluBt, stark von der Struktur des Stahles abhangig ist. (Metal 
Progr. 28. Nr. 4. 85—87. Okt. 1935. Toronto, Canada, Ontario Research Foun
dation.) Franke.

A. KuBmann. Neue Werkstoffe fiir Dauermagnete. Fiir Dauemmgnete erstrebt 
man Werkstoffe mit hoher Remanenz u. Koerzitivkraft, letztero wegen der starken 
Entmagnetisierung kurzer Magnetstabe. Heute weiB man in der Hauptsache durch 
Becker (C. 1930. II. 361), daB die Form der Hysteresekurye weniger Frage des Atom- 
baues ais yon inneren Verspannungen des Krystallgitters ist. Das hat der Technik 
u. Erfindung yon Dauermagnetslahlen groBen Ansporn gegeben. Man hat durch Aus- 
scheidungshartung (Abschrecken u. nachfolg. leichtes Anlassen) diese inneren Verspan- 
nungen mit Erfolg zu beeinflussen gewuBt. In den durch Ausscheidungshartung heutc 
erhaltenen Fe-Ni-Al-; Fe-Co-Ti- u. Pt-Fe-Stahlen hat man Werkstoffe fiir Dauermagnete, 
deren Giiteziffem (Prod. aus Koerzitivkraft u. Remanenz) die der noch vor kurzem besten 
Co-Stahle bis um das Dreifache iibertreffen. Daneben haben noch Sinter- u. PreB- 
magnete groBe wirtschaftliche Bedeutung bekommen. (Z. Ver. dtseh. Ing. 79. 1171 
bis 1173. 28/9. 1935. Berlin-Charlottenburg, Phys.-Techn. Reichsanst.) Fahlenbr.

W. S. Messkin und B. J. Ssomin, Ilerstellung und Eigetwchafteu ton Nickel- 
Aluminiurnstahl fiir Magneie. (Vgl. C. 1935. I. 1609. II. 1432.) Abhiingigkeit der 
Koerzitiykraft, der Remanenz u. der Maximalpermeabilitat von Fe-Ni-Al-Dauer- 
magnetlegierungen (MlSHIMA-Stahle) von der Abkiihlungsgeschwindigkeit aus dem 
GuBzustand, bestimmt durch die Starkę der gegossenen Proben, in Verb. mit der chem. 
Zus. (wechselnde Gehh. an Al bei gleichem Ni-Geh. bzw. umgekehrt). EinfluB der 
Warmbehandlung (Harten yon 1100° in W. u. Anlassen bei 700°). Best. des Einflusses 
des C-Geh. (zwischen 0,03—0,44% C) auf die Verschlechterung (etwa um 0,15—0,2%) 
der magnet. Eigg. Magnetisierung der gegossenen u. warmbehandelton Werkstiickc. 
(Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 1935- No. 2. 20—28. Z. I. M.) H o ch ste in .

A. S. Saimowski und B. G. Liwschitz, Gefuge und nuignetische Eigenschaften 
t'on Ewen-Nickel-Aluminiumlegierwngen. (Vgl. C. 1935. II. 1432.) Literaturiibersicht. 
Chem. Zus. gegossener Fe-Ni-Al Dauermagnetlegierungen mit 0,04—0,55% C, 19 bis 
40% Ni, 6— 18% Al u. Rest Fe mit Angabe ihrer Koerzitivkrafte. Die Bedeutung 
des Anlassens der gegossenen Legierungen. Der Vorgang des Zerfalls der 'a-Phase 
unter Beifiigung entsprechender mkr. Gefiigeaufnahmen. Schliisse fur die Yerwendung
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der Lcgierungen im clektr. Apparatebau. (Spezialstahl [mss.: Katschestwennaja 
Stal] 1 9 3 5 . Nr. 2. 28—36.) H o c h s t e in .

Joy F. Dillinger und Richard M. Bozorth, Uber die Warmebehandlung magne- 
tischer Werkstoffe in einem magnetischen Feld. I. Uberblick iiber Eiscn-Kobalt-Nickel- 
legierungen. An cincr Anzahl binarer Fe-Ni- u. ternarer Fe-Ni-Co-Legierungen wird die 
Anderung der magnet. Eigg. durch eine Gliihbehandlung innerhalb eines magnet. Feldes 
untersucht. Es zeigt sich, da(3 bei den biniiren Fe-Ni-Legierungen dio groBte Anderung 
im Bereich der Lcgierungen mit 65— 70% Ni stattfindet, u. zwar in Gestalt einer erlieb- 
lichen Vcrgr6Berung der masimalon Permeabilitat u. einer Hysteresisschleife von rceht- 
eckiger Gestalt. Ahnlicho Anderungcn der Eigg. finden auch statt bei allen Legierungen, 
dereń magnet. Umwandlung oberhalb 500° stattfindet, u. dic keine Phasenumwand- 
lungcn crleiden. Besonders langes Gluhen begiinstigt den bcschriebcnen EinfluB. So 
konnte bei einer Fe-Ni-Legierung mit 65% Ni durch 18-std. Gluhen bei 1400° eine maxi- 
male Permeabilitat von 600 000 Gauss erzielt werden. Dabei zeigt sich, daB die magnet. 
Eigg. durch Spannungcn bzw. Beanspruchungen im Materiał kaum beeinfluBt werden. 
Andererseits sind die Werkstoffe hinsichtlich ihrer magnet. Eigg. anisotrop; so kann 
die magnet. Permeabilitat in einer Richtung 150-mal so groB sein wie in der dazu senk- 
rechten Richtung. (Physics 6 . 279—84. Sept. 1935.̂  Bell Telcphone Lab.) E d e n s .

Richard M. Bozorth und Joy F. Dillinger, Uber dic Warmebehandlung magm- 
tischer Werkstoffe in einem magnetischen Feld. II. Untersuchungen an zwei Lcgierungen. 
(I. vgl. vorst. Ref.) An einer Fe-Ni-Legierung mit 65% Ni u. einer Fe-Ni-Co-Legierung 
mit 20% Ni u. 60% Co wird der EinfluB einer Warmebehandlung in einem magnet. Feld 
bei yerschiedenen Tempp. untersucht, um die Natur der Umwandlungcn, die yielfach 
mit einer 30-fachen Erhohung der maximalen Permeabilitat yerkniipft sind, ermitteln 
zu konnen. Es zeigt sich, daB die giinstigste Bchandlung in einem Magnetfeld von
10 Ocrsted bei Tempp. oberhalb 400° u. unterhalb der magnet. Umwandlung stattfindet. 
Es wird die Zeit gemessen, wahrend der die Anderung der magnet. Eigg. bei yer
schiedenen Tempp. stattfindet. Dabci zeigt sich dio Gultigkeit der Beziehung 
t  =  A e W  T, wobei A =  2,8-10-12 Sok. u. W =  3,4-10~ 12 org, k die BoLZMANNsche 
Konstantę u. T  dio absol. Temp. bedeuten. Die theoret. Deutung der Vorgange bei der 
Anderung der magnet. Eigg. wird im einzelnen erórtert. (Physics 6- 285—91. Sept. 1935. 
Bell Telephone Lab.) E d e n s .

Marius Sauvageot und Edmond Rousseau, Uber dic Umwandlungcn in Nickd- 
stahlen. Es wird iiber dilatometr. Unterss. an einem Stahl mit 0,62% C, 6% Ni, 0,5% 
Cr, 0,42% Mo, sowie mit 0,10—0,15% C, 20% Ni berichtet, aus denen heryorgeht, daB 
bei Erhitzung dieser Stahle mit hoheren Ni-Gehh. bis kurz oberhalb der ^-Umwandlung 
auf der Abkuhlungskurve ein Haltepunkt in der Nahe der Raumtomp. auftritt. Diese 
Erscheinung wird so erklart, daB bei der Perlitumwandlung eine starko Seigerung auf
tritt, indem sich ein sehr hoch Ni-lialtiger Austenit bildet, dessen Umwandlungstemp. 
bei oder unter Baum temp. liegt. In letzterem Fali wird der Haltepunkt auf der Ab- 
kiihlungskurye durch Abkiihlung der Probe in fl. Luft sichtbar gemacht. Ahnliehe 
Erscheinungen treten bei 31n-Stahlen auf, so z. B. bei einem Stahl mit 2,5% Mn. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 1 . 611—13. 7/10. 1935.) E d e n s .

V. Prever und C. A. Maresca, Dic Verivcndung der bei niedrigen Temperaluren 
rergiiteten Chromnickelstdhk. An zwei Cr-Ni-Stiihlen (0,7% Cr, 3,6% Ni, 0,3% C,
0,24 bzw. 0,65% Mn) wird der EinfluB der ,,Hartvergutung“ auf die Z ugfestigkeit 
u. die Dauerfestigkeit auch bei teilweise eingeschniirten Proben untersucht. M it zu- 
nehmender Zugfestigkeit geht das Verhaltms Ermiidungsgrenze: Zugfestigkeit stark 
zuriick (etwa yon 0,51 auf 0,44). Im ganzen kann dic giinstige Wrkg. der Hartycrgutung 
bestatigt werden, es wird aber empfohlen, auf allmiihliche Querschnittsyerminderung 
beim Ziehen, kurze AnlaBdauer naeh dem Gliihon u . rasclie Abkuhlung in 01 oder W. 
zu achten. (Ind. meecan. 1 7 . 597—601. 1935.) R. K. M u l l e r .

S. A. Zinberg, Zur Frage der Chromcarbide. Aus einem hitzebestandigen Cr-Stahl 
wurden in einer Ausbeute von 13,8% der Einwaage naeh dem Erhitzen auf 950° uber 
4000 Stdn. Carbide elektrolyt. ausgeschieden. Der gesamte C-Goh. des Stahles war 
an die Carbide gebunden. Zus. der Carbide war 68,87% Cr, 23,23% Fe, 5,64% 
2,23% Ni (metali, nicht ais Carbid gebunden) u. zeigte naeh Abzug von C fur Fe3C 
das Atomycrhaltnis C/Cr =  1/4. Das gesamte Carbid hat somit die Zus. 3 Fe3C-7 Cr4C. 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3- 1128. 1934.) v .  F u n e R-

A. Westgren, Krystałlbau und Zusammensetzung der Irigonalen Carbide von Chrom 
und Mangan. (Ygl. C. 1 9 3 3 . II. 1304. 1 9 3 4 . I. 505. 1635.) Bei hohem Cr- u. C-Geh.
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besteht die Carbidphaso von Cr-Stahlen aus trigonalem Cr-Carbid, worin Cr teilwoisc 
durcli Fo ersetzt soin kann; dasselbe ist der Fali bei gewóhnlichem Ferrochrom mit 
hohem C-Geh. Ein analoges Mn-Carbid bildet den Hauptbestandteil von C-reichem 
Ferromangan. Auf Grund alterer Róntgenmessungen (C. 1926. II. 2487) yersucht Vf. 
dic Struktur dieser Carbide aufzuklaren. Fur dio Elementarzelle ergebcn sich folgende 
Dimensionen: Cr-Carbid: a =  13,98 A, c =  4,523 A (D. 6,9); Mn-Carbid: a =  13,87 A, 
c =  4,53 A. Ein mógliches Strukturbild wird grapli. wiedergegeben. Die Raumgruppo 
muB C3v* sein; 2 Cr-Atonio in %, %, u; %, 7a> “ +  Vs» 30 Cr-Atome in 5 sochs- 
zahligen Lagen 6 (c), 24 Cr-Atomc in 2 zwólfzahligen Lagen 12 (d), 12 C-Atome in 6 (c), 
12 C-Atome in 12 (rf): r, s, i; s — r , r , t ;  S, r — s, t; s, r, t + */2; r, s — r, t +  1/2; 
r — s, ś, ł +  1/2. Dic Struktur ist also fiir 40 Parameter festgelegt, fiir eine angenaherte 
Lsg. mussen 26 Werte von r u. s bestimmt werden, dic fiir u u. t bestimmtcn Werte 
werden noch ais unsicher angesehen. Mit dor der Grundannahme cntspreclienden 
Zahl von 56 Cr- u. 24 C-Atomen ist jedoch die bisher nicht geniigend bewiescno Formel 
Cr,C3 (u. analog Mn7C3) sichergestellt. (Jernkontorots Ann. 119. 231 — 40. 
1935.) R. K. Muller.

C. Albrecht, Zementation von Chrom-Molybddn-Einsalzstuhlen in Salzbadern. 
Angaben iiber die zweckmafligstc Temp.-Bchandlung mit Gefiigeunterss. yon Stahlcn 
mit 0,2% C, 0,35% Si, 1% Mn, 1,1% Cr u. 0,25% Mo bzw. mit 0,14% C, 0,35% Si,
0,5% Mn, 2% Cr, 0,25% Mo u. 2% Ni beim Einsetzen in Cyanidbiidern. (Durferrit- 
Mitt. 4. 49—56. Sept. 1935.) Hochstein.

A. C. Gregg, Die Enlwicklung der Mangan-Mohjbdansldhle fiir Ventih und Filłings 
in der Olimmtrie. (Petrol. Engr. 6. Nr. 8. 112—16. Mai 1935. Kerotest Mfg. Co. —
C. 1935. II. 2275.) Edens .

S. A. Ssacharuk, Beiirag zur Ersclimdzung von Fcrrovanadin. Kurzer Beitrag 
iibor das Erschmelzen von Ferrovanadin nach dcm silico- u. aluminotherm. Vcrf. 
unter besonderer Beriicksichtigung des ais Ausgangsrohstoff dienondcn V20 5. (Spezial- 
stahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 1935. Nr. 3. 43—46. ZIM.) Hochstein.

M. W. Sapadinski, Eztraklion von Vanadin aus basischcn Murlinschlacken auf 
saurem Wege. Boschreibung der Vorzugo der Extraktion von V auf saurem AVego 
gegenuber der bas. Methode. Dio von dem Vf. vorgoschlagene Methodo besteht in 
oinem Rosten bei 950°, einer Behandlung mit Zus. von Siiurc (H ,S04, HC1) bei Raum- 
temp., sowio ui der Ausfallung von V2Os durch Erwarmung der Lsg. Die behandoltc 
bas. Martinschlacko bcsaB folgende Zus.: 8,08% V2Os, 18,62% Cr20 3, 12,45% MnO, 
8,82% CaO, 9,46% MgO, 15,95% SiO„, 0,3% P ,0 5,' 26,07% Fo u. Spurcn von T i02. 
Das gewonneno Endprod. enthiolt 99% V20 5. Angaben iiber die industrielle Verwertung 
von V20 5. (Spezialstahl [russ.: Katschestwennaja Stal] 1935. Nr. 2. 18—19. Lenin- 
grader"chem.-techn. Inst.) HoCBSTEIK.

T. R. Pickard, Cewinnung von Zink und Vanadium auf den Rhodesia Broken Hill- 
Werken. Beschreibung der V-, Zn- u. Pb-Erzvork. der Rhodesia Broken Hill Develop- 
ment Co. Aufbereitung u. Verarbeitung der V-Erzo mit 3% V20 5 auf ein Konzentrat 
mit 16,5% V20 5 bzw. auf geschmolzenes 91%ig. V20 5 u. der oxyd. Pb-Zn-Erze (25% 
saurel. Zn; Pb =  6%; V2Os =  0,7%; P20 5 =  1,7%; Cl =  0,12%; Fe =  20%; 
CaO =  0,5% r Unlósliehes =  22%) auf Weichblei u. Elektrolytzink. Die Elektrolyse 
arbeitet nach dem Anacondavorf.; die Weichbleiherst. ist inzwischen aufgegebcn worden. 
Das Elektrolytzink hat 99,9775—99,9813% Zn; 0,017% Pb; Fo =  0,001%; Cu =
0,0005%; Cd =  0,002%. Ein Teil der Zinkproduktion wird durch Zulegierung von 
Pb auf ,,debased“ Zn mit 0,5— 1,0% Pb gebracht. (Engng. Min. J. 136. 489—93. 
Okt. 1935.) J unger.

S. P. Alexandrow und O. N. Loshnikowa, Mineralogische Unlersuchungen der 
Bleiflolalion in Bidder. Das unbefriedigende Ergebnis der selektiven Flotation der 
Pb-Zn-Erze Ridder (Altai) wird mineralog, begrundet: froie Blendekórnor werden 
ungeniigend gedriickt, die Ausmahlung der verwachsenen Blonde-Bleiglanzkórner 
geht nicht weit genug. (Nichteisenmetalle [russ.: Zwetnye Jletally] 10. Nr. 3. 51—74. 
April 1935.) ' ‘ J unger.

M. P. Sławiński, A. W. Schaschin und N. A. Filin, Uniersuchung iiber dic 
Wir kun g der Umschmelzmethode wid der Zusalze auf das Ausbrennen der Bestand- 
leile von Bleibabbilen vom Typ  „Bahnmetall“. Dio Verss., Mittel gegen das Aus
brennen der Komponenten Ca u. Na in Lagermetallen vom Typ des Bahnmetalls 
beim Umschmelzen zu finden, hatten keinen nennenswerten Erfolg. Die Unterss. er- 
streckten sich auf die Yerwendung von Schutzschichten aus Chloriden der Alkali- u.
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Erdalkalimetalle bzw. Holzkohlc. Die besto Wrkg. hat eine Schutzsehicht aus Car- 
nallit. Ein Ersatz des Ca durch Mg erscheint aussichtsreicli. (Metallurg [russ.: Metallurg]
10. Nr- 3. 66—81. 1935.) Junger.

W. O. Hagen-Torn, Einflufi von Mangan auf die mechanischen Eigenschaften von 
a- +  (3-Messing (Munlzmetall). t)berpriifung der Ergebnisse fruherer Arbeiten (vgl. 
S c h im m e l , C. 1930. I. 2312, B a u e r  & H a n s e n , C. 1933-1. 1836). Fiir dio Unterss. 
dienten 56-, 58- u. 61-Messinge (Muntzmetall); Angaben iiber Herst. der Proben. Mn 
erhoht dic Hartę u. Festigkeit der genannten Legierungen; dio Dehnung u. Tiefzieh- 
fabigkeit (E r i c h s e n ) werden boi den Cu-reichen Messingen erniedrigt, bei dem 
56-Messing erhoht. Gleichwertigkeit: entsprochendes Andern der Cu-Gehh. u. der 
Warmebehandlung. Zunahme der a-Phase in den bei 700° ausgegliihtcn u. langsam 
abgekiihlten Proben von 0,4°/o Mn u. bei Cu-Gehh. von 56 u. 58%, Abnahme der 
a-Phase beim 61-Messing. Der Korrosionswiderstantl wurde nicht gepriift. (Metallurg 
[russ.: Metallurg] 10. Nr. 1. 74—81. 1935.) J u n g e r .

R. J. Keeley, Die Anwendung der Holzkohle in der Bronzegieflerei. (In d . meccan. 
17. 619— 21. J u li 1935. —  C. 1935. I . 3843.) R . K . Mu l l e r .

M. P. Sławiński, P. I. Alexandrow, A. I. Kukuschkin und M. Sch. Chasch- 
chosliew, Eigenschaften von Siliciumbronzen und ihre Veruiendung fiir Formgufi. Si-Bron- 
zen sind ais Ersatz fiir Sn-Bronzen fur komplizierten FormguB mit hoher Festigkeit u.
D. zu verwenden. Empfohlen werden Gehh. von 3—5% Si bei 1—2% Fe, bis 1 % 
Mn u. 1—5% Pb. GuB, der hydraul. Drucke von 50—-100 atu u. mehr auszuhalten 
hat, soli 3Vj—4 1/ 2 ° / o  Si bei 1—5% Pb aufweisen. Infolgo der leichten Oxydation u. 
des geringeren Temp.-Boreiches der Krystallisation von Si- gegeniiber Sn-Bronzen 
sind besondere GieBbedingungen einzuhalten. Die Diinnflussigkeit ist orheblich, dic 
Schwindung nur etwas gróBer (1,72%) ais bei den Sn-Bronzen (Schwindung 1,52%). 
(Metallurg [russ.: Metallurg] 10. Nr. 1. 57—74. 1935.) J unger.

A. I. Shelesnow und B. N. Maximenko, Herstdlung von Kupferlegierungen 
durch Schmdzflupelektrolyse unler Veruiendung von Aluminiumkratzen. Herst. von A1-, 
Cu-Legierungen mit nicht > 1%  Fe u. 4% Si aus Al-Kratzen der Zus.: 44,71% A120 3, 
39,4% Al; 9,33% Si02; 4,98% Cu; 0,71% Fe20 3; 0,41% Fe. Die Kratzen wurden 
nach Zerkleinerung mit A120 3 gemischt (25—30% Kratze von der Mischung) u. der 
SchmelzfluBelektrolyse mit Kryolith untenvorfen. Dio erhaltene Cu-Al-Legicrung 
mit > 1 %  Fe u. <4%  Si bei Cu-Gehh. von 1,3—4,6% laBt sich fiir weniger wichtige 
Zwecke verwenden. Durchsatz u. Stromausbeute befriedigen. (Leiehtmetalle [russ.: 
Legkie Metally] 4. Nr. 6. 18—26. 1935.) Junger.

Takayasu Harada. Die Wirkung von Ghloridcn ais Fluflmiit-d u uf die in Aluminium 
onthalienen Oxyde. Boi Anwendung von Chloriden auf Al-Schmelzen wird der O-Geh. 
stark herabgeśctzt. Dieses Mittel wird in japan. Al-Werken viel verwendet. Die 
rcinigende Wrkg. beruht auf dem Freiwerden von Cl-Gas, das Verunreinigungen aus 
dem fl. Metali herausspiilt. Andere Gase, die mit Al nicht reagieren (N2), konnten 
mit gleichem Erfolg herangezogen werden. Beim Heranziehen anderer FluBmittel 
muB beachtet werden, daB sie nicht im Al zuriickbleiben oder beim Zuriickbleiben 
wenigstens keine schiidlichen Einfliisse ausiiben. Verbb., die ziemlich groBe Mengen 
harmloser Gase abgeben, fiir diese Zwecke also geeignet sind, sind Li01, A1C13, TiCl4 
u. SiClj. (Buli. chem. Soc. Japan 10. 379—90. Aug. 1935. [Orig.: engl.]) Go l d b a c h .

H. Rohrig, Bekrystallisalion von Aluminium im Gufizustand. Beim Rekrystalli- 
sieren abgekiihlter hochreiner Al-GuBproben durch Gliihen ist die Abkiihlungs- 
geschwindigkeit unwichtig. Bei Proben, die direkt nach der Erstammg, ohne voran- 
gegangene Abkuhlung gegliiht wurden, konnte keine Rekrystallisation festgestellt 
worden. Rekrystallisation im GuBzustand tritt nur ein, wenn die Beimengungen 
in feste Lsg. aufgenommen werden, wie z. B. 2% Cu oder 0,15% Si in Reinst-Al. 
Al-GuBproben mit mehr ais 0,15% Fe rekrystallisieren demnach nicht. — Wiedergabc 
zahlreicher Schliffaufnahmen. (Z. Mctallkunde 27. 175—79. Aug. 1935.) GOLDBACH.

D. Hanson und I. G. siater. Uber Undichtigkeilen in Ahnniniumsandgufi
l i i .  Erslarrung in Sandformen unłer Druck. (II. vgl. C. 1932. I. 1291.) Die Unterss. 
sind durchgefiihrt an den Al-Legierungen 3 L 11 mit 8% Cu, 2 L 5- u. Y-Legierungen, 
ferner an Al-Legierungen mit 12% Si, sowie mit 6% Ni. Es zeigt sich, daB bei der Er- 
starrung von Al-Legierungen in Sandformen unter Druck weniger Lunker u. eine 
groBere D. erzielt werden kann. Ein Druck von 3,5 kg/qcm geniigt, um alle sichtbaren  
Hohlraume in einem SandguB 75 mm X 75 mm zu entfernen. Die D. der unter holiem 
Druck erstarrten Legierungen ist erheblich groBer ais die D. solcher Legierungen, die
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auf audcrc Art u. Weise entgast worden sind. Die ZerreiBeigg. der unter Druck in Sand 
erstarrten 3 L 11- u. Y-Legierungen sind besser ais bei den iiblich vergossenen Schmelzen. 
Durch Erhitzen der unter Druck erstarrten 3 L 11-Legierung im Schmelzintervall 
werden die Gase wieder abgegeben. Es hat somit den Anschein, ais ob die Erstarrung 
unter Druck ein Zusammenpressen der Hohlraume, die sonst entstehen wurden, zur 
Eolge hat. Es wird gesclilossen, daB dieses Verf. sieli giinstigerweise fiir alle Metalle u. 
Legierungen anwenden laBt, gleichgultig ob sio in Sand oder in Kokillen yergossen sind. 
(J. Inst. Metals 56. 103—23. 1935. Birmingham, Univ., u. London, Brit. Non-Ferrous 
Met. Res. Ass.) Ed ens .

M. P. Sławiński, I. A. NasirowundL. R. E&elsson, Zur Kenntnis der Aluminium- 
Kohlemtofflegierungen. Die Verss. der Vff. ergaben keine Diffusion von C u. Al- bzw. 
Ca-Carbiden in Al bei 600—630°; begrenzte LSslichkeit von Al in A14C3 u. umgekelirt 
bei liohen Tempp. unter Ausscheidung von Al bzw. A1,C3 beim Erstarren. (Metallurg 
[russ.: Metallurg] 9. Nr. 9. 12—21. 1934.) J unger .

E. T. Richards, Uber bindra Aluminiumlegierungcn. An Hand der Literatur 
(Literaturstellen ais FuBnoten) wird eine Zusammenstellung der bisher untersuchten, 
techn. weniger bekannten binaren Al-Legierungen gegeben, wobei besonders die Be- 
einflussung der Eigg. des Al durch die zweite Legierungskomponente behandelt wird. 
Der Bericht erstreckt sich auf die Legierungen des Al mit Sb, As, Be, Pb, B, Cd, Cs, 
Ce, Cr, Fe, Ga, Ge, Au, K, Ca, Co, Mn, Mo, Na, Ni, Nb. Pd, P, Pt, Se, Ag, Ta, Te, 
Tl, Ti, U, V, Bi, W u. Sn. (Metallborse 25.498.14 Seiten bis 1043. 17/8. 1935.) Gold.

Dumas, Korrosionsbestdndige Aluminiumlegierungcn. (Vgl. C. 1935- II- 428.) 
Zusatze von Si, Mg, Mn oder Cr maclien Al korrosionsfest gegen Angriffe durch Salz- 
wasser. Hinweis auf die engl. BlRMABRIGHT-Legierung m it 3— 4% Mg u - etwas Mn 
u. die japan. CHLUMIN-Legierung, bei der das Mn durch Cr ersetzt ist. An der deutschen 
KSS-Legierung m it 2% Mg, 1% Mn u. 0,2% Sb wird das sclilechte GieBverh. bemangelt. 
Genauer werden die Legierungen vom Magnaliumtyp behandelt, dereń GieBen (Forni- 
sand) u. Warmbehandlung besprochen wird. Auf die Wichtigkeit reinster Ausgangs- 
materialien beim Erschmelzen dieser Legierungen wird hingewiesen. (Metallurgie 
Construct. mecan. 67. Nr. 8. 21—22.1935.) Goldbach .

A. v. Zeerleder und R. Irmann, Der Kraftverbraueh beim Schmieden und Pressen 
von Aluminiumlegierungcn. Die Ergebnisse von genauen Kraftmessungen beim 
Schwinden u. Pressen von Rein-Al, Anticorodal u. Avional (einige Vergleichsverss. 
mit Messing u. Stahl) werden in Dreikoordinatensystemen [Kraft, Temp., Quersehnitts- 
verminderung] dargestellt. Die Reihenfolge im Kraftbedarf ist Stahl, Avional, Anti
corodal, Messing, Rein-Al. (Metal Ind., London47. 350—53.4/10.1935.) Goldbach.

D. A. Petrow, Das Warmwalzen von Aldad. Der Walzvorgang wird an Materiał, 
das nach den beiden dafiir liblichen Herst.-Verff.: EinguB- bzw. Umhullungsverf., 
hergestellt worden war, untersucht. Die Bldg. der besonders haufig beim EinguByerf. 
an der Grenzschicht auftretenden Blasen wird auf das Verf. zuriickgefiihrt. (Nichteisen- 
metalle [russ.: Zwetnye Metally] 9. Nr. 9. 22—34. 1934.) JuNGKR.

— , Funkenlos urbeileiidc Werkzeuge. Vollige Funkensicherheit haben Werkzeugo 
aus Be-Cu-Legierungen, ausreiehende Sicherheit (matte, dunkle Funken) solche aus 
den sehr harten Be-Ni-Legierungen. In der Hartę sind die Be-Legierungen dem Stahl 
unterlegen. (Chemiker-Ztg. 59. 745. 11/9. 1935.) GOLDBACH.

P. J. Durrant, Die e-, ■/- u. fi-Phasen im System Cadmium-Silber. Mittels therm 
Analyscn u. Gefiigeuiiterss. wird die Konst. von Cd-Ag-Legierungen mit 30—60°/o Ag 
untersucht. Die Liąuiduslinie fallt mit zunehmendem Cd-Geh. abwarts, wobei in dem 
untersuchten Gebiet 3 Knickpunkte bei 736°, 640° u. 592° auftreten entsprechend 
den peritekt. Rkk.: Schmelze -j- a =̂ = /?, Schmelze +  ^  y u. Schmelze +  y  e. 
Die Phasengrenzen dieser homogenen Mischkrystalle e, y  u. § sind ermittelt worden. 
Wahrend dio Mischkrystalle e u. y  bis Raumtemp. keine Umwandlung mehr durch- 
machen, ist dies beim /3-Mischkrystall nicht der Fali. Bei 470° findet eine peritekt. 
Rk. /3 -j- y  ^  f}' statt, bei 440° dagegen eine eutektoide Rk. /3 fi' +  a. Die nunmebr 
vorhandene /5'-Phase zerfallt bei tieferer Temp. wieder u. zwar bei 240° mit a peritekt. 
gemaB f i Ą- a (3" u. bei 230° mit y  eutektoid. gemaB f i  ^  y  +  f i ' . Sowohl die 
P ^  fi ais auch die f i  ^''-Umwandlung erfolgt unter erheblichen Anderungen der 
Loslic-hkeiten im festen Zustand, wobei die eutektoiden Umwandlungen die Entstehung 
einer der WiDMANSTATTENschen Struktur ahnlichen Gefugeausbldg. zur Folgę haben. 
(J. Inst. Metals 56. 155—64. 1935. Cambridge, Selwyn College.) Eden s .
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John W. Johns, Weilere Fersuche in der Flolation von Frcigold. Au-Sande werden 
nach Anreicherung auf Herden mit Terpeneol u. wechselnden Zugaben Yon K-Athyl- 
xanthat bei yersehiedenen pH-Gehh. flotiert. Steigendc Nanthatzugaben u. pK-Gehli. 
von 7,7 bzw. 10,4 begiinstigen das Au-Ausbringen. (Engng. Min. J. 136. 498. Okt. 
1935.) Ju nger.

G. Grube, Neuere Verfahren der Konslitulion-sforschung. Es werden einige Bci- 
spiele von Konst.-Unterss. an Legierungen kurz skizziert, bei denen magnet. Methoden 
mit Erfolg angewandt wurden. Dann wird eine von O. W IN K LER  entwiekclte Appa- 
ratur beschrieben, mit der an Legierungsproben wahrend des Erhitzens von Zimmcr- 
temp. auf etwa 1400° dio Susceptibilitat bestimmt werden kann. (Z. Metallkundc 27.
194—95. Sept. 1935. Stuttgart, Kaiser-Wilhelm-Inst. fiir Metallforsch.) SKALIKS.

A. M. Herbert und F. C. Thompson, Uber die Verwendung des Hcle-Shaiu- 
Apparates zur Unlersuchung des Fliepyorganges bei Melallen. Es wird die Verwendung des
IIE L E - S H A w - A p p., bei dem abwechselnd gefnrbtc Glyccrinschichtcn zwischen 2 Glas- 
platten durch bestimmte Ausschnitte hindurchgeprefit werden, zur Veranschaulichung 
des FlieByorganges in Metallen beschrieben. Die Ausschnitte werden dem entsprechenden 
zu untersuehenden Profil angepaBt, z. B. einer Kurbelwelle oder einer Ziehdusc usw. 
Die yersehiedenen gefarbtcn Glycerinschichten sollen den Yerlauf der FlieBlinien im 
Metali wiedergeben. Es werden zahlreichc Scliaubilder zum Beweis dieser Hypothcsc 
angofiihrt. (Iron Steel Lid. Brit. Foundryman 8 . 522—25; Iron Coal Trades Rev. 131. 
430—34. 1935.) E d e n s .

P. W.  Dohmer, Zerspanbarkeit und Brinellharte. Um fiir dio Vorausberechnung 
von Bearbeitungszeiten sichere Kennwerte fur die Zerspanbarkeit eines Werkstoffs zu 
besitzen, leitet Vf. ein rechner. Verf. ab, um' aus der Brinellharte auf dio Zerspanbarkeit 
Ruckschliisse ziehen zu kónnen. Und zwar geht Vf. nicht von den Werten der Brinell- 
harte selbst aus, sondern legt das MEYERSche Potenzgesctz P =  a d n zugrundc (P  =  
Priiflast in kg, d — Durchmesser des Kugeleindruckes, a u. n Konstantę fiir jeden Werk- 
stoff), u. die aus diesen Konstanten a ii. n errcchenbare, vom Vf. ais „Endharte" be- 
zeichnete Grófle Pj.; =  a -10’1. An Hand einiger Beispiele (Automatenstahl, FluBstahl, 
Vergutungsstahl YCN 45, Walzkupfer, Bronze u. Blei) wird gezeigt, wie dio Werkstoffc 
mit Bezug auf die Bearbeitbarkeit durch dic Wertc der „Endharte" eingestuft werden 
kónnen, u. zwar besser ais dureh die Brinellharte. (TZ. prakt. Metallbearbeitg. 45. 414 
bis 416. 25/8. 1935. Dusseldorf.) EdeNS.

SteJano Menghi, Slatische und dynamischc Beanspruchungen. Oberblick: 
Theorien, Struktur der Metalle u. Erscheinungen bei ihrer Anderung, Isotropic der 
Metalle ais statist. Isotropie, Wrkgg. der stat. u. dynam. Bcanspruehungen der Materie 
u. dereń Rk. auf Beanspruchungen. (Ind. meccan. i7- 606— 16. 1935.) R. Iv. M u l l e e .

R. Berthold, Der augenblickliche Stand der Rónlgen- und Gamnuidurchslraldung-
I. Leuchtschirme. — II. Durchstrahlungs- u. Fehlererkennbarkeitsgrcnzen bei Film- 
aufnahmen. — III. Schwcrmetallfilterung. — IV. Dickenausgleich durch Schwer- 
metallfilterung. — V. Wirtschaftlichkeit der Róntgenuntcrs.; GroBbildaufnahme. —
VI.Bcurteilung der Bildgiite. — VII. Normung. — VIII. Zusammenhang des Róntgcn- 
befundes mit den Festigkeitseigg. — Literaturverzeichnis. (Ergebn. techn. Róntgcn- 
kundo 5- 1—12. 1935. Berlin.) S k a l ik s .

M. Widemann, Die Sondcrstellung der Durchslrahlungsuerfahren im Werksto}}- 
Prufwesen. Es wird hśiufig nicht genugend beachtet, daB dic Durehstrahlungsverff. 
nicht eigentlich Werk s t o f  f  - , sondern vielmehr Werk s t ii c k - Prufyerff. sind. 
Sic zeigen die im Inncrn eines Kórpers vorhandenen Inhomogenitaten bildlich an, geben 
einen Einblick in den strukturellen Aufbau des Werkstuckes, dic Strukturbilder ent- 
halten aber keine unmittelbaren Beziehungen zu den techn.-physikal. GróBen (Festig- 
keit, Dehnung, Durchbiegung u. dgl.) des Werkstoffes. — Idteraturyerzeichnis. 
(Ergebn. techn. Róntgenkunde 5- 13—21. 1935. Berlin, Eisenhuttenniann. Inst. d. 
Techn. Hochscli.) S k a l ik s .

P. Brenner, Eóntgcnprufung in der Luflfahrt. I. Luftfahrtwerkstoffe. Anwendungs- 
lnógliehkeiten der Róntgenprufung. II. Róntgengerate. III. Priilung von Holzteilcti 
(opt. Durchleuehtung, Róntgendurchleuchtung). W . Priifung yon Metallteilen (Guli- 
stiicke, SchweiByerbb., Unters. auf RiBfreiheit). V. EinfluB von Fehlern auf die Festig- 
keit. VI. Nachweis von Montage- u . Betriebsfehlern. VII. Feinstrukturunterss. — 
Literaturverzeichnis. (Ergebn. techn. R ó n tg en k u n d e  5- 22—37. 1935. Berlin-Adlers- 
hof. S k a l ik s .
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E. Schatzmann, Rdnlgenpriifung in der Marinę. Es werden besproehcn: Be-
deutung u. Aufgaben der Rontgendurchstrahlung im Seliiffbau. Apparativer Aufbau 
u. Priiflinge. Ergebnisse der Rontgenmaterialpriifung. (Ergebn. techn. Róntgen- 
kunde 5 . 38— 50. 1935. Wilhelmshaven.) S k a l i k s .

A. Matting, Rontgenpriifung im Werkstoffpriifwesen der Reich-sbahn. Es wird zu- 
nachst auf die Bedeutung der Durchstrahlungsverff. im Werkstoffpriifwesen der R eich s- 
bahn eingegangen. Dann werden Unterss. an Feuerbuchseń beschrieben, die in der 
letzten Zeit grofic Bedeutung gewonnen haben. Ferner werden Unters.-Ergebnisse 
bei ortsfesten u. Schiffskesselanlagen, bei einer Druckgasflasche, einer Schiffsschraube, 
einem R u iIT S -W arm espeicher, einem Kesselwagen, einem GroBraumgutcrwagen u. 
einer Drehscheibe beschrieben. Der augenblickliche Stand rontgentcchn. Briicken- u. 
Betonunterss. wird dargestcllt. —• Literaturverzeichnis. (Ergebn. techn. Rontgen- 
kunde 5 . 51—70. 1935. Wittenbcrge-Breslau.) SKALIKS.

W. Schmidt, Rontgenpriifung beim Bruckenbau. Es wird diskutiert, wclchc 
SchweiBverbb. im Bruckenbau mit Erfolg der Rontgenpriifung unterworfen werden 
konnen. Samtliche StumpfstóBe lassen sich einwandfrei priifen, Kehlnahtc dagegen 
nur bedingt. Fiir die Priifung geschweiBter Konstruktionen sind Nahaufnahmen besser 
geeignet ais GroBbildaufnahmen. — Prakt. Beispiele. Frage der Wirtschaftliehkcit. 
(Ergebn. techn. Róntgenkundc 5 . 71—79. 1935. Dortmund, Forschungsinst. d. Kobie
li. Eisenforsehung G. m. b. H.) S k a l i k s .

F. Stablein, Dtirchleuchlung eines Druckbehiillers fur die cliemische Industrie mit
Mesothorstrdhlung. Inhaltlicli ident. mit der C. 1 9 3 5 -  II. 1603 referierten Arbeit 
(B e r t h o l d  u . STABLEIN). (Ergebn. techn. Rontgenkunde 5 . 80—82. 1935. 
Essen.) SKALIKS.

O. Vaupel, Rontgenpriifung ton Stahlseilen. Róntgcnprufungen geben einen 
besseren AufsehluB uber innere Schaden an Stahlseilen (Drahtbruche, Korrosion u. a.) 
ais die bisher iiblichcn Prufyerff. Es werden mchrere Yerff. zur Erzielung einwandfreier 
Aufnahmen beschrieben u. die Deutung der erhaltenen Bilder besprochen. AuBer fiir 
die Priifung von Seilen im Betrieb (von solclien Seilstellen, an denen Fehler vermutet 
werden) diirftc das Rontgenverf. besonders bei der Herst. n e u e r Seile von hochster 
Bedeutung sein. (Ergebn. techn. Rontgenkunde 5. 83—88.1935. Berlin-Dahlem.) SKAL.

W. Grimm, Technisclie Hilfsmiltel fiir die praktische Ausfiihrung ton rontgen- 
technischen Grobstrukturuntersuchungen. Beschrieben werden: Vorr. zur geeigneten 
Lagerung von Film u. Folie (Kassetten), Haltevorr. fiir Róntgenrohren, Vorr. zum 
Ausrichten des Strahlenkegels (Zentriervorr.), zur Feldeinteilung u. -kennzeiehnung 
(Markieren des Werkstiickes), Hilfsmittel zur quantitativen Auswertung von Róntgen- 
aufnahmen (u. a .: Vorsehlag eines negativen Absorptionsmessers =  Stempel, der ver- 
schieden tiefe Eindriicke im Untersuchungsstuck verursacht o. dgl.), Anordnung Ton 
Filmpaketen fiir Untersuchungsberichte. (Ergebn. techn. Rontgenkunde 5. 89—100. 
1935. Wittenberge.) S k a l i k s .

H. Stintzing, Stand der Technik offener Hochleistungsrohren fiir die Róntgen- 
durchleuchtung. Es wird mitgeteilt, daB einige Nachteile, die den friiher (C. 1 9 3 4 .
I. 94) angegebenen Modellen des Vf. noch anhafteten, inzwischen beseitigt worden sind, 
so daB nunmehr kein Zweifel mehr bestehen kann, daB den offenen Rohren eine Zukunft, 
ja vielleieht dic Zukunft gehóren wird. — Die offenen Rohren sind genau so wie die 
abgeschmolzenen jederzeit ohne Wartezeit betriebsbereit. Dic Inbetriebnahme gc- 
schicht- sehr einfach lediglieh durch Anlassen eines Motors fiir die Pumpe mit automat. 
Schaltung des Yakuumhahncs. Durch ein neues, im Original beschriebenes Hochmkuum- 
Dreihahnstuck (D. R. P. a.) wird jegliche Fehlsehaltung, ais auch jede Gefahr einer 
Zerstorung des Vakuums durch Eindringen von Luft oder 01 in dic Róhrc ausgeschlossen. 
Durch automat. Sicherung der brennenden Gliihfaden wird dereń Lebensdauer ebenso 
groB wie die in abgeschmolzenen Rohren; durch Verwendung mehrerer Gliihfaden an 
jeder Kathode werden Betriebsstorungen vermieden. — Hochste Belastbarkeit der 
Rohren kann nach heutiger Kenntnis nur durch hóchst beschleunigte u. mehrdimensional 
bcwegte Drehanoden (Pat. Anm. St. 48 789 vom 5/1. 1932, veróffentlicht Juli 1935) 
erzielt werden, die sich am besten in metall. Rohren verwirklichcn lassen. Dic neuen 
Drehanodenrohren sind ebenso hochspannungssicher u. ihre Bewegungsmoglicbkeitcn 
ebenso groB wie die der seitherigen Rohren. — Nach gleichen Grundsatzen gebaute 
offene Ventilrohren, u. zwar samtliche Ventilstrecken in einem Aggregat vereinigt, 
smd infolge ihrer Unzerstorbarkeit den Glasventilen auch wirtschaftlieh weit iiberlegen. 
(Ergebn. techn. Rontgenkunde 5. 101—09. 1935. GieBen.) S k a l i k s .
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R. Glocker, Bdntgenographische Messung ton elastischen Spannungeń. Im wescnt- 
lichen ein kurzer Bericht iiber d as C. 1 9 3 5 . II. 2573 referierte Ycrf. v o n  GLOCKER u . 
O s s w a l d . (Z- Metallkunde 2 7 . 196—98. Sept. 1935. Stuttgart, Rontgenlabor. an  d. 
Techn. Hochsch.) SKALIKS.

Herbert R. Isenburger, Belichtungstafeln fur die Bontgendurchstrahlung ron 
Stahl. Bei den bisher vorliegenden Angaben iiber die Durehstrahlungszeit fur Grob- 
strukturunterss. an Stahl hat man 2 Faktoren aufler aeht gelassen: 1. die wirkliche D. 
des Werkstoffes (die z. B. bei GuBstahl kleiner ist ais bei gewalztem Stahl u. bei ersterem 
oine geringere Durehstrahlungszeit bedingt), 2. die wirkliche (durchstrahlte) Dicke 
des Werkstuokes; die an den Enden des Films groBer ist ais in dessen Mitte. — Durch 
Einfiihrung des ,,Expositionsfaktors“ tragtVf. diesen beiden Umstanden Rechnung, 
dio besonders bei Durchstrahlung von Werkstiicken uber 2 inches Dicke Bedeutung 
erlangen. Es werden Schaubilder angegeben, aus welchen der Expositionsfaktor fiir 
yerschiedene Fokus-Filmabstande abgelesen werden kann. (Trans. Amer. Soc. Metals 
2 3 . 614—18. Sept. 1935. Dong Island City, N. Y., St. John X-Ray Service Inc.) S k a l .

C. H. Davy, Nenzeitliche Schwei/3verfahren. Kurze tlbersicht iiber die modernen 
SchweiBverff., insbesondere iiber die ArcatomschweiBung u. die Hetallichtbogen- 
Schmelzschweifimig, Elektrodenbeschaffenheit, SchweiBtechnik u. iiber die zerstorungs- 
freio Unters. der SchweiBnahte mittels Róntgenstrahlen. (Ind. Chemist ehem. Manu- 
facturer 1 1 . 392—93. 396. Okt. 1935.) F r a n k e .

A. Portevin und D. Seferian, Thermische Untersuchungen an Schweifiungen. 
(Vgl. C. 1 9 3 5 . II. 1248.) Im 1. Teil der Arbeit wird die Warmeverteilung sowohl bei 
ortlich begrenzten SchweiBungen wie auch bei durchlaufenden SehweiBnahten an 
Blechen u. Stangen aus C-Stahl mit 0,10% C, 18-8-Stahl, reinem Cu u. reinem Al 
theoret. untersucht. Dio auf Grund der durchgefiihrten Berechnungen erhaltenen 
Kuryon werden wiedergegeben. Der 2. Teil der Arbeit umfaBt die Ergebnissc 
der gleiehen experimentellen Unterss., aus denen hervorgeht, daB folgende Faktoren 
die Warmeverteilung yorherrschend beeinflussen: 1. das SehweiBverf., da z. B. die 
LichtbogenschweiBung eine schroffere Erhitzung des Werkstuckes zur Folgę hat ais 
dio Azetylen-SauerstoffschweiBung, 2. das Warmeleitungsvermogen des Werkstoffes 
u. dic Erhitzungstemp. bei evtl. dem SchweiBen vorausgehender Erwarmung des 
Werkstuckes u. 3. Form u. Abmessungen des Werkstuckes. Andere Faktoren, nament- 
lich die yerschiedenen SchweiBmethoden, z. B. einfache geradlinige Brennerfiihrung, 
RiickwartssclrweiBung u. dgl., scheinen fur die Warmeverteilung nur yon unter- 
geordneter Bedeutung zu sein. Alle die aus diesen Yerss. sich ergebenden Folgerungen 
konnten durch die angestellten Berechnungen yorherbestimmt werden. Etwaige Un- 
stimmigkeiten zwischen den theoret. u. prakt. Ergebnissen sitid auf dio Annahmen, 
die bei der Auflsg. der erforderlichen Differentialgleichungen gemacht wurden, zuriick- 
zufiihren. (Chaleur et Ind. 1 6 . 409—24. Sept. 1935.) F r a n k e .

C. M. Underwood und E. J. Ash, Das Schweipen, eine Hilfe fiir die Herstellung 
ron Qualitatsstahlgup. Vff. behandeln das SchweiBen von niedriglegiertem, luftharten- 
dem StahlguB, die Mogliclikeit einer Entfestigung u. einer Verminderung der durch 
SchweiBung u. Sehwindung hervorgerufenen Spannungen durch entsprechende Warme
behandlung. Vorbereitung der Werkstiicke u. prakt. Beispiele an Hand zahlrcicher 
Abbildungen. (Weld. Engr. 2 0 . Nr. 9. 60—65. Sept. 1935. Nayal Gun Faktory.) F k e -

Michel Duępiśnoy, Untersuchungen an stumpfgeschweifSten Stahlblechm. Vf. 
untersucht die mechan. Eigg. von 12 mm starken, stumpfgeschweiBten Blechen ver- 
schiedener Zus. (niedriggekohlter Stahl, PM-10, PM-20, Durapso, AC-54, APS-10), 
indem er Elastizitatsgrenze, Dehnung, Einschniii-ung, Biegewinkel u . Kerbzahigkeit 
des Grundwerkstoffes, des unmittelbar an der SchweiBe angrenzenden Bereiehes u. 
der SchweiBe selbst bestimmt. Damit der Bruch beim ZerreiBvers. an der SchweiB- 
stelle selbst erfolgt, wurde die SchweiBnaht dieser Pi-obe vorher mittels H obelm aschinc  
bearbeitet. Die Yerss. ergaben sowohl bei dem niedriggekohlten Stahl ais auch bei 
den anderen Werkstoffen in dem Bereiche, der unmittelbar an die SchweiBe angrenzt, 
oine 3—27%ig. Erhohung der Elastizitatsgrenze u. der ZerreiBfestigkeit gegemiber 
dem Grundwerkstoff. Andererseits wurde jedoch eine Abnahme der Werte fur Dehnung, 
Einschnurung u. Kerbzahigkeit festgestellt, die am geringsten bei dem niedriggekohlten  
Stahl war, dessen Biegewinkel gleichfałls unverandert blieb (180°), im Gegensatz zu 
den iibrigen Stahlen, dereń Biegewinkel gegemiber dem Grundwerkstoff bedeutend 
kleiner waren, welche Erscheinung vom Vf. auf die unyermeidliche Heterogenitat der 
SchweiBe u. der ihr angrenzenden Gebiete zuruckgefiihrt wird u. die auch naeh dem
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Bearbeiten weiter bestehcn bleibt. Die Elastizitatsgrenze u. die ZerreiBfestigkeit der 
SchweiBe selbst ubertrafen in allen Fallen, bis auf eine Ausnahmo, dio des Grundwerk- 
stoffes. Somit kann die SchweiBnaht stumpfgesehweiBter Werkstoffe niemała ais 
Gefahrenąuello bei einer Zugbeanspruchung von SchweiByerbb. angesehen werden. 
(Genie cm l 1 0 6 . (55.) 513—15. 1935.) F r a n k e .

William Spraragen, Das Schweifien im Baugewerbe. (Jberblick iiber die An- 
wendungsmdglichkeiten der SchweiBtcchnik im Fabrik- u. Wohnungsbau. (Ind. Engng. 
Chem. 27. 1137—38. Okt. 1935. New York, A m e r ic a n  W e l d i n g  Soc.) R. K. Mii.

J. F. Lincoln, Die Lichlbogenschweifiung im Baugewerbe. Anwendung u. Vorteile 
der LichtbogenschweiBerei im Bau. (Ind. Engng. Chem. 27. 1139— 40. Okt. 1935. 
Cleveland, Ohio. L in c o l n  E l e c t r ic  Co.) R. K. Mu l l e r .

R. B. Lincoln, Betrachtungen iiber die Gulepriifungeii von lichtbogengeschweifiten 
Druckkesseln der „Klasse 2“. Vf. erortert einige Ursachen, die zum vorzeitigen Bruch 
bei Proben fiihrten, die den Qualitatspriifungen nach dem „Code for Unfired Pressure 
Vessels, § U—69 (Klasse 2)“ unterworfen worden waren u. gibt MaBnahmen zur Ver- 
besscrung der mechan. Eigg. der SchweiBnahte an, die begrundet sind in prakt. Er- 
fahrung u. der Entw. der SehweiBtechnik, die die Herst. von einwandfreien SchweiB- 
verbb. bei DnackkesSeln ermóglicht. (Weld. Engr. 2 0 . Nr. 9. 68—70. Sept. 1935. National 
Weld Testing Bureau.) F r a n k e .

Arnold Meyer jr., Lichtbogenschweiflung von Aluminium. Vf. beachreibt dio 
Vortcile der LichtbogenschweiBung bei Al, die besondera in der Verminderung der 
durch eine vorangegangene Kaltverformung verursachten Verfcstigung, in der Er- 
zcugung nur geringer Wiirmespannungen u. in der Benotigung von auBerst kurzeń 
SchweiBzeiten bestehen u. erortert die prinzipiellen Untersohięde gegeniiber der Licht
bogenschweiBung von Eisen, femer Auswahl u. Anwendung geeigneter SehweiBpulver 
zur Red. des Oxydbelages u. diskutiert die Anwendung von Zusatzmaterial mit 5% Si 
u. 95°/o Al u. besonders eines neuerdings vorgeschlagenen SehweiBwerkstoffes mit 2,5% 
Mg u. 0,25% Cr, zur Verbesserung der mechan. Eigg. der Al-SchweiBstelle. Die Vor- 
bereitung der Werkstoffe u. die Durchfuhrung der LichtbogenschweiBung werden aus- 
fiihrhch behandelt u. durch Erlauterung an prakt. Beispielen erganzt. (Weld. Engr.
20. Nr. 9. 29—31. Sept. 1935. Heil Co.) F r a n k e .

Hans Ernst und M. Martellotti, Das Zerspanen von Metali en. Die Entstehung 
wul Wirhung der Aufbauschneide („Built-Up Edge“). Die Entstehung u. Wrkg. der 
Aufbauschneide wird durch Filmkamera verfolgt. (Mech. Engng. 57. 487—98. Aug.
1935. Cincinnati Milling Machinę and Cincinnati Grinders, lnic.) GoLDBACH.

F. Schwarz, Das Pólieren in Trommeln. Die yerschiedenen Ausfiihrungsarten
des Trommelpolierverf., das hauptsachlich fiir Massenartikel bestimmt ist, werden in 
grundsatzlicher u. techn. Hinsicht bcsprochen. Vorschriften fiir Polierfll. (Ober- 
flaclientechnik 1 2 . 243—46. 15/10. 1935.) K u t z e l n ig g .

G. Le Jeune, Vber die Wirkungsweise von Sparbeizzusatzen. Vf.Untersucht den 
Mechanismus der Rk., dio bei Einw. einer Saure auf Fe u. Zn-Bleclie in Ggw. eines 
Sparbeizzusatzes vor sich geht. Er laBt H2S 04 in Ggw. von Gelatine bei yerschiedenen 
Tempp. auf Stabe von reinem Armcoeisen einwirken u. stellt die Gewichtsverluste 
fest._ Im Zusammenhang mit einer friiheren Arbeit (vg l. Ma r i e  u . L e  J e u n e , C. 1 9 2 6 .
I. 1512) schlieBt Vf. aus den Versuchsergebnissen, daB die Wrkg. der Gelatine auf ihrer 
Fahigkeit beruht, die kathod. t5berspannung zu erhohen u. daB alle Substanzen ais 
Sparbeizzusatz wirken miissen, die einen EinfluB auf die kathod. Spannung ausuben 
konnen. Es werden weitero Verss. angestellt, um die Parallelitat dieser beiden Eigg. 
zu beweisen. (C. R, hebd. Seances Acad. Sci. 1 9 9 . 1396—97. 1934.) Ga e d e .

E. A. Ollard, Die FAeklroahscheiduwj ton Chrom. Gemeinverstandliche Darst. 
(Metal Ind., London 4 6 . 541—42. 4 7 . 89—91. 185—88. 23/8. 1935.) K u t z e l n ig g .

Charles Kasper, Mechanismus der Chromabscheidung aus dem ChTomsawrebade. 
Es wird gezeigt, daB die Abscheidimg des Cr unmittelbar aus der sechswertigen Stufe 
erfolgt. Vf. baut seine Beweisfuhrung hauptsachlich auf der Tatsachc auf, daB ver- 
haltnismaBig groBe Zugaben yon Salzen des Zn, Ni, Cd, Fe u. Cu kaum einen EinfluB 
auf das Cr-Bad ausuben, was aber zu erwarten ware, wenn das Cr aus der dreiwertigen 
Stufe abgeschieden wiirde. Durch kryoskop. u. spektrophotometr. Unterss. wird 
nachgewiesen, daB die Dichromate dieser Metalle weitgehend in Ionen gespalten sind. 
—- Wahrend Bader mit dreiwertigem Cr gegen Cu auBerordentlich empfindlich aind, 
besitzt ein an Cu" n. Chromsaurebad (2,5-mol. Cr03, 0,05-n. S04”) bei 45° denselben 
Abscheidungsbereicli u. gibt dieselbe Stromauabeute wie ein Cu-freies Bad. Die.glanzen-
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den Cr-t)berziige cnthielten nur 0,08% Cu, wahrschcinlich in Form von Einschliissen.
— Dio Wasserstoffentbindung erfolgt wahrschcinlich durch Entladung innerhalb des 
Metalles. — Dio hohe Polarisation bei der Cr-Abscheidung u. die geringe Stromausbeutc 
stehen mit der Annahme der Abscheidung aus der sechswertigen Stufe in Einklang. 
Eine Verbesserung des Verchromungsverf. wiirde sich ergeben, wenn es gelange, a) das 
Cr' 1 in Form einer weniger dissoziierten Verb. einzufiihren, b) die Beschaffenheit des 
kolloiden Kathodenfilmes, e) seine Puffereigg. zu yerandern. Prakt. Erfolge wurden 
in dieser Hinsicht jedoch nicht erzielt. (J. Res. nat. Bur. Standards 14. 693—709. 
1935.) K u t z e l n ig g .

A. Chayhany, Fehler in gahanischen Oberziigen. Unlersuchitngen bei der Ver- 
koballung. Nach Ansicht des Vf. sind geringe As-Spuren im Co-Bade die Ursache fiir 
porige u. mit Nadelstichen (pinholes) behaftete Uberzuge. Die bisherigen, widersprechen- 
den Angaben iiber dio Verkobaltung erkliiren sich dann durch die yerschiedene Rein- 
heit der beniitzten Lsgg. Mit genugend reinen Badem konnten 0,005 mm dicke Co- 
t)berzuge direkt auf Stahl erhalten werden, die gut hafteten u., nachdem sie einige 
Monate dem Regen ausgesetzt waren, nur sehr wenig Rostflecken zeigten. Es ist mog- 
lich, mit einem Bade, das 40 g Co/l enthalt (ais NH,,-Co-Doppelsulfat) bei Stromdichten 
von 8—10 Amp. zu arbeiten. —- As-Gehh. unter 0,001 mg/l sind unschadlich; 0,001 bis
0.01 mg: die uberziige blattern nach einiger Zeit ab, Poren treten namentlich bei
schwach saurer Badrk. auf; 0,1—0,5 mg/l: kein Haftvermógen, zahlreiche Poren u. 
Nadelstiche. — Das schlechte Haften ist wahrscheinlieli auf elementares As, die Sprodig- 
keit auf AsH3 u. die Porenbldg. auf ein festes As-Hydrid zuriickzufuliren. (Metal Lid., 
London 47. 423—26. 25/10. 1935.) ' K u t z e l n ig g .

L. C. Pan, Konzentrierte Kupfercyanidplallierbader. (Vgl. C. 1935. II. 118.) 
Friiher war gezeigt worden, dafi ein cyankal. Cu-Bad bei einer Cu-Konz. von 63,6 g 
( =  1-n.) dio beste Ausbeute gibt. Nunmelir wurdo die gunstigste Konz. an freiem 
Cyanid zu 8,3 g/l (=  0,17-n.) u. an Na2C03 zu 1,5-n. ermittelt. Ein Bad dieser Zus. 
arbeitet mit 95% kathod. Stromausbeute. Das saure Cu-Bad hat 97—98% Strom- 
ausbeute. Da aus dem cyankal. Bade die doppelte Cu-Menge abgeschieden wird, arbeitet 
es, bei Anwendung der gleichen Stromdichto, was durcliaus moglich ist, annahernd 
doppelt so rasch ais das saure Bad. Auch in bezug auf das Streuyermogen ist jenea 
diesem wesentlich iiberlegen [47,4% (nach B l u m -H a r i n g ) gegen 9—10%]. (Trans, 
cloctrochem. Soc. 6 8 . Preprint 17. 11 Seiten. 1935. Shanghai, China. Sep.) K u t z .

P. A. Jacquet, Elektrolytisches Verfahren zur Erzeugung glamender Kupfer- 
óberflachen. Dio Probe wird zuerst mit Schmirgelpapier abgerieben, dann in alkal. 
Lsg. kathod. gesehaltet u. dadurch gereinigt u. schlieBlich 2—3 Min. in 50-volum-%ig.
H.,P04 (d =  1,71) ais Anodę eingehangt. Die Stromdichto muB mindestens 25 Amp./ 
qdin betragen. Ais Kathode kami jedes beliebige Metallblech dienen. Um eino gleich- 
maBigo Wrkg. zu orzielen, ist es wegen der lebhaften Gasentw. zweckmaBig, die Anodo 
rotieren zu lassen. Nach der anod. Beizung sind, wie durch Abbildungen belegt ist, 
die durch das Schmirgeln verursachten Kratzer vollstandig verschwunden. Durch 
Anwendung der ublichen Atzmittel kann das Gefiige entmckelt werden. Das Verf. ist 
fiir metallograph. Unterss. sehr gceignet. (Naturę, London 135. 1076. 1935. Paris, 
Ecole Pratiąue des Hautes Etudos, Lab. d’Electrochimie.) KUTZELNIGG.

A. W. Hothersall und w. N. Bradshaw, Verbesserung der Giile von Weiftblech 
durch uberlagerte Elehlroabsclieidung von Zinn. Diinne, aus dem alkal. Bade ab- 
gesehiedene Sn-t)berziige auf WeiBblech yermindern die Porigkeit des Sn-Belages, 
dickere Uberziige bringen sie ganz zum Verschwinden. Saure Sn-Bader sind nicht in 
diesor Weise wirksam. Die durchschnittliche Porenzahl der Feuerverzinnungsuberziige 
gleicher Gesamtdicke betragt das 10—20-fache derjenigen der zusammengesetzten 
Schichten. — Die giinstigsten Bedingungen fiir die Herabsetzung der Porigkeit sind:
1. Reinigung vor dem galyan. Verzinnen durch Tauchen in sd. Na-Disilicatlsg., 2. ge
ringe Stromdichto bei der Sn-Abscheidung (5— 15 Amp./QuadratfuB). — Das Schillern 
des Oberzuges kann man durch leichtes Polieren beseitigen. Die beim Biegen von 
WeiBblech entstehenden zahlroiehen Poren kónncn durch galyan. Sn-Abscheidung 
fast yollkommen yerschlossen werden. Daher empfiehlt sich die galyan. Verzinnung 
von WeiBblechwaren, wenn diese porenfrei sein sollen. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & 
Ind. 54. Trans. 320—26. 20/9. 1935. Woolwich, Research Dep.) K u t z e l n i g g .

Charles H. Costello, Galvanisches tlberziehen von Zinkspritzguf). B esprechung  
d er Verkupferung u. Yernickehing v o n  Zn-SpritzguB einschlieBlich der yorbereitenden
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MaBnahmen auf Grund von Betriebserfahrungcn. (Monthly Rev. Amer. Electro-Platers 
Soc. 2 2 . Nr. 10. 14—23. Okt. 1935.) " K u t z e l n ig g .

Mśria Andauer, Uber Theorien der Korrosion. Die Diffusionstheorie, die elektro- 
chem. u. topocliem. Theorien, sowie die Passivitatserscheinungen werden besprochen. 
Es wird auf Grund der Theorien auf die versehiedenen Móglichkeiten des Korrosions- 
schutzes hingewicsen. (Magyar chem. Folyóirat 4 1 . 37—47. 1935. [Orig.: ung.; 
Ausz.: dtsch.]) ” S a i l e r .

K. Daeyes, Ein Erkldrungsversuch fiir die gule Erhaltung aller Eisensorten. Vf. 
untersucht die Griinde fiir die Behauptung der besseren Rostbestandigkeit alterer 
Eisensorten u. kommt auf Grund der Ergebnisse von Langzeit-Korrosions- u. Natur- 
rostungsverss. zu dem Ergebnis, daB die gute Erhaltung alter Eisenproben auf folgende 
Umstiinde zuriickgofulirt werden muB: auf die bei vielen Proben festgestellten yer- 
haltnismaBig hohen P- u. Cu-Gehh., auf Schutzschicbten, die sich auf lange im Ge- 
brauch befindlichen Stahlteilen durch die Beriihrung mit der menschlichen Haut bildcn 
oder durch Einbrennen von Leinol erzeugt werden u. auf die friiher uberall vorhandene 
Reinheit der Atmosphare, die nicht nur ein langsameres Fortschreiten des Rostangriffs 
bewirkt, sondern auch zur Bldg. sehr festliaftender, selbstschiitzender Rostschichten 
fiihrt. (Naturwiss. 2 3 . 653—56. 20/9. 1935. Dusseldorf.) F r a n k e .

Gunj i Shinoda, Die Korrosion von Metallen und ihren Legierungen in Apiezonól. 
Um die Eignung der yerschiedensten Mctalle u. Legierungen fiir ihre Verwendung 
fiir die inneren Teile einer Oldiffusionspumpe festzustellen, wurden Proben aus niedrig- 
gekohltem Stahl, Cu, Al, Sn, Pb, Duraluminium, Bronze (12% Sn), Messing (40% Zn), 
Konstantan u. Ni wahrend eines Monats in einem evakuierten u. elektr. beheizten 
Rohr dem auf 170—175° erwarmten Apiezonol ausgesetzt. Hierbei ergab sich, daB 
Al u. seine Legierungen fiir die inneren Teile der Diffusionspumpe sehr geeignet sind, 
wahrend fiir dic auBeren Konstruktionsteile Stahl yorzuziehen ist. Auf den fiir das 
Innere solcher Pumpen haufig yerwendeten Cu-Rohren traten immer rotbraune Flecken 
auf u. das sich zersetzende 01 nahm gleichfalls eine braune Farbę an. Die Oberflachen 
von Nickel u. Konstantan zeigten nach einmonatlieher Einw. des Ols ein graues Aus- 
sehen. (Proc. physie.-math. Soc. Japan [3] 17- 367—68. Sept. 1935. [Orig.: 
engl.]) F r a n k e .

J. C. Hudson, Der Einflup eines fiinfjahrigen Aufenlhaltes an der Luft auf die 
Bruchlast und die elektrisclie Leitfahigkeit von Nichteisenmetalldrahten. Die Unterss. 
sind durchgefulirt an Drahten aus folgenden Nichteisenmetallegierungen: Leitungs- 
kupfer, Cu mit 0,8% Si, bzw. 20% Ni, bzw. 1% Cd, bzw. 0,54% Sn neben 0,67% Zn, 
bzw. 0,3% Al, bzw. 1,9% Ni, bzw. 14,9% Ni, bzw. 0,9% Sn, bzw. 43,2% Ni neben
0,8% Mn, ferner an reinem Ni, Ni mit 26,3% Cu neben 2,8% Mn, an reinem Zn sowie 
an 70: 30-Messing. Die Verss. wurden 5 Jahre in Ggw. einer stadt. Atmosphare aus- 
gefuhrt u. zwar wird die Abnahme der Bruchlast u. der elektr. Leitfahigkeit gemessen. 
Es zeigt sich, daB dio Korrosion recht langsam erfolgt u. zwar boi Cu um 0,005 mm pro 
Jahr. Bei Ni u. Ni-Cu-Legierungen mit hohen Ni-Gehh. sowie bei Zn ist die Korrosion 
erheblich starker, wahrend bei Messing die Korrosion sehr stark ist. Am starksten 
korrodiert yerzinkter Eisendraht, der sehr schnell zu Bruch geht, sobald die Zn-Scliicht 
angegriffen wird. Ein Vergleieh dieser Langzeityerss. mit entsprechenden Kurzzeit- 
verss. ergibt, daB bei manchen Materialien, z. B. Cu u. hoch Cu-haltigen Legierungen 
der Korrosionsangriff mit der Korrosionsdauer abnimmt. (J. Inst. Metals 56. 91 bis 
102. 1935. London, Corrosion Committee, Iron Steel Inst. u. Brit. Iron Steel Fede- 
ration.) E d e n s .

O. Macchia, TJntersuchungen iiber die Geschichte des Phosphatschutzes von Eisen, 
OuPeism und Stahl. Oberblick iiber die Entw. des Phosphatschutzes von der Rómer- 
zcit (mit Vivianit gesehutztes Fe-Stiick auf der Saalburg) bis zur Ggw. (Ind. meccan. 1 7 .  
617—18. 1935.) R . K . M u l l e r .

O. Macchia, Methoden der Kontrolle von Phosphatprodukten fiir den Schulz von 
Eisen, Gupeisen und Stahl. Bei der Prufung von Phosphatrostschutzmitteln ist der 
W.-Geh., die Wirksamkeit u. die pro qm zu sehutzender Oberflache benotigte Menge 
zu bestimmen. Vf. beschreibt die hierbei angewandten Methoden. Fiir die letztgenannte 
Best. wird vorgeschlagen, 25—35 g des zu untersuchenden Prod. mit 1 1 W. in einem 
Becherglas auf 96—98° zu erhitzen u. mit Sand gereinigte rechteckige Stticke Fe-Bleeh 
>n die Lsg. zu bringen, dio zweekmaBig mit einem in einer Glasspirale eingehangten 
Widerstandsdraht erhitzt wird; nach Phosphatisierung yon z. B. 5 qdm wird die
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Abnahmo der Aciditiit bestimmt u. daraus der Verbrauch berechnet. (Ind. meecan. 17. 
515—17. 1935.) _____ R. K . M u l l e r .

Heraeus-Vacuumschmelze Akt.-Ges. imd Wilhelm Rolm, Hanau a. M., 
Deutsehland, Spritzguflform, dad. gek., daC sie dureli Sintem von gepulvertem Wolfram 
oder Molybdan oder dereń Carbiden, gegebenenfalls unter Zusatz von niedriger sclnn. 
gepulverten Metallen, wie Fe, Ni, Co, hergestellt ist. — Ein solcher Formenbaustoff soli 
gegen Anfressung durch die zu spritzenden Legierungen, namentlieh Aluminiumspritz- 
guB, besonders widerstandsfahig sein. (D. R. P. 618 870 KI. 31e vom 4/3. 1932, ausg. 
17/9. 1935.) ' Fennel .

Ekkehard Schauffele, Mannheim, Untersuchung von hochlegierlen Nickelstahlen 
auf Strukturanderungen u. Korrosionsfestigkeit durch Behandlung der zu untersuchen- 
den Stellen, insbesondere SchweiBstellen mit einer 20°/oig. H ,S04 etwa 10 Min. lang. 
AnsehlieBend wird die Stelle gut gereinigt u. ein Gemiseh von 50 g K3Fe(CN)0 u. einer 
h. viscosen 20% ig. Gełatinelsg. aufgetragen. Die fehlerkaften Stellen geben einen 
dunkelblauen Nd. Die Konz. der H2S04 ist von der Zeit der Einw. abhangig. Andere 
geeignete Kontrollreagenzien sind K4Fe(CN)6, KCNS  oder Dimethylglyoxim. (A. P.
2 007285 vom 25/4. 1934, ausg. 9/7. 1935. D. Prior. 8/12. 1932.) M. F. M u l l e r .

New Jersey Źinc Co., New York, V. St. A., ubert. von: Earł Hamlin Bunce, 
Pa., V. St. A., Verkokung von aus Zinkerz und Kohle beslehenden Briketten. Die im Haupt- 
patent beschriebene Verkokung der Brikctte durch Hindurchleiten eines h., nicht oxy- 
dierenden Gasstroines quer durch einen Schacht, durch den die Brikette hindurchgefiihrt 
werden, soli dadurch beschleunigt werden, daB auf den Verkokungsschacht ein Fiill- 
schacht gesetzt wird, in dem die Brikette durch Warmeisolierung u. durch Hindurch- 
saugen eines Teils der h. Abgase des Sehachtes auf hohe Tempp. vorerhitzt werden. 
Nach Durchstreichen des Fullschachtes werden die Gase mit den Abgasen aus dem Ver- 
kokungsschacht vereinigt u., gegebenenfalls nach Verbrennung der brennbaren Gase, 
dureh einen Abhitzekessel geleitet. Die restliche Warme der Gase kann zur Vor- 
trocknung der Brikette verwertet werden. Um keine Falschluft in den Verkokungs- 
schacht aus Undichtigkeiten am Brikettaustrag zu saugen, yerbindet man diesen mit 
einer besonderen Saugleitung. (Aust. P. 19 483/1934 vom 27/9. 1934, ausg. 8/8. 1935. 
A. Prior. 9/10. 1933. Zus. zu Aust. P. 24 769/1930; C. 1931. II. 4102.) G e i s z l e r .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, Abrdsten von Zinkblcnde u. andereu 
sulfid. Erzen im Drehrohrofen. Zur Erzielung einer weitgehenden Entfemung des S 
unterteilt man den Drehofen in der Niiho des Austrags durch Einbau von Langswanden 
in mehrere waagerechte Abteihmgen. Das von der Hauptmenge des S befreite Gut liegt 
in diesen Abteilungen in diinner Scliicht, so daB es mit der Róstluft in sehr innige Be- 
riihrung kommt. (F. P. 766 807 vom 10/1. 1934, ausg. 4/7. 1934 u. E. P. 424 376 
vom 14/2. 1934, ausg. 21/3. 1935. Beide D. Prior. 15/2. 1933.) G e is z l e r .

Emst Bierbrauer, Osterreich, Trerinung von Blei-Zinkmineralien durch aus- 
wahlende Schwimmaufbereitung. Zur Passivierung der Zn-Blende werden der Trube 
Ligninsulfonsaux-e, ihre Salze oder Abkómmlinge, z. B. in Form von Zellstoffablauge, 
zugesetzt. Die Zusatze besitzen vor den bisher fiir den angegebenen Zweck verwendeten 
Cyaniden, Sulfiten oder Hydrosulfiten den Vorteil, daB sie ungiffcig, leicht beschaffbar
ii. billig sind. (F. P. 786 684 vom 5/3. 1935, ausg. 7/9. 1935. D. Prior. 28/3. 1934.) Gei-

American Smelting and Refining Co., New York, iibert. von: Jesse O. Better- 
ton und Charles W. Hanson, Metuchen, N. J-, V. St. A., Herstellung von Pb-Metall 
aus alłrn Akkumulatorenplatten und bleihaltigem Materiał ahnlicher Zusammensetzung 
im reduzierenden ProzeB im Flammofen. Das Materiał wird mit ca. 1,6% Petroleuni- 
koks in den Ofen eingebraeht, in dem noch Bleiglatte u. Sb-Oxyd von der vorhergehen- 
den Charge enthalten ist, u. der Ofen auf 850—1000° gehalten, bis alles geschmolzen 
is t . Es bilden sich drei Schichten: eine obere von oxydiertem Pb u. Sb, eine mittlere 
u. eine Bodenschicht von metali., Sb-haltigem Pb. Durch Zugabe von feinverteiltem 
Petroleumkoks zur oberen Schicht wrird wciteres Pb zu metali. Zustand reduziert; 
die obere u. mittlere Schicht werden entfernt u. die Grundschicht unter oxvdierenden  
Bedingungen we i ter behandelt, bis der Sb-Geh. unter 0,02% gesunken is t . Der Ver- 
lust an yerdampftem Pb u. Sb ist sehr gering. (A. P. 2 006 256 vom 13/9. 1932, ausg. 
25/6. 1935.) R o e d e r .

American Smelting and Refining Co., New York, ubert. von Jesse O. Better- 
ton, Metuchen, N. J., V. St. A., Schmelzen ton alten Akkumulatorenplatte.n und ahn- 
lichem Materiał zur Gewinnung von Pb mit ca. 0,04% Sb im Flammofen. Das Materiał
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wird mit ca. 1,6% Petroleumkoks in den Ofen eingebracht, in dem Sb u. Bleiglatte 
vom yorhergehenden ProzeB entbalten sind. Die M. sełim. bei ca. 900° Betriebstemp. 
in ca. 32 Stdn. Nach Zugabe von Soda u. Petroleumkoks bilden sich drei Schichten: 
eine obere von Na2S 0 4 mit 0,4% Pb u. 1,5% Sb, eine mittlere mit 29% Pb u. 31,5% 
Sb u. eine Bodenschicht von geschmolzenem Pb mit weniger ais 1,7% Sb. Nach Ent- 
fernimg der oberen Schichten wird die Bodenschicht weiter behandelt, bis zu einem 
Sb-Geh. yon weniger ais 0,05% Sb. Wahrend des Prozesses finden etwa folgende 
Rkk. statt:

7 PbS +  4 NaaC03 =  Na2SO., +  3 Na„S +  3 PbS +  4 Pb +  4 CO,
PbS +  2 PbO = ‘3 Pb +  S 0 2 3 Na2S +  12PbO =  12 Pb +  3 N a,S04

2 PbO +  C =  2 Pb +  C02
Die Verluste an Sb sind gering. (A. P. 2 006 257 vom 12/1. 1933, ausg. 25/6.
1935.) R o e d e r .

Henry A. Tobelmann, Salt Lako City, Utah, V. St. A., Ausfallung von Kupfer 
aus Lsgg. mit metall. Fe. Es wurde beobachtet, daB der feine schlammfórmige Anteil 
des Zementkupfers am unreinsten ist. AuBerdem ersebwert dieser eine Entwassorung 
des Nd. Zur Erzielung eines reineren u. an Cu reicheren Prod. lost man das Feine aus 
dem Zementkupfer heraus, indem man os mit einer Ferrisalzlsg. kraftig durehriihrt. 
Aus der Lsg. wird dasCu erneut mitFe zurFallung gebracht. Eine geeignetoFerrisalzlsg. 
stellt z. B. die Lsg. dar, die beim Auslaugen der Cu-Erze anfallt. (A. P. 2 008 373 vom 
30/7. 1932, ausg. 16/7. 1935.) Ge i s z l e r . _

Johann Kafowi, Wien, Herstellung von HessingprePgufS. Men verwendet 56 bis 
63% Cu enthaltendes Messing u. setzt es in dem Augenblick unter PreBdruck, an dom 
sich der Beginn der Krystallisation durch ein sich iiber die fl. Oberflacho ausbreitendes 
trtibes Flimmem bemerkbar macht. Weitere Anspriiche betreffen die Ausbldg. der 
GieBform. (Ung. P. 111847 vom 22/6. 1934, ausg. 1/4. 1935.) Ma a s .

Mathurin Joseph 01iviero, Frankreich, Herstellung von gegen Meerwasser ba- 
standigen Leichtmetallegierungen. Den Legierungen wird Ag zugesetzt. Beim Gebrauch 
der aus den Werkstoffen hergestellten Gegenstiinde, z. B. Schwimmer u. Propeller fur 
Wasserflugzeuge, bildet sich auf ihnen eino Schicht aus AgCl, die sie vor weiterer Einw. 
des korrodierenden Stoffes schiitzt. Dio Bestandigkeit gegen korrodierende Einfliisse 
kann noch dadurch gesteigert werden, daB man den fertigen Gegenstand mit einem 
schwefelnden Mittel behandelt. Die gebildete, aus Ag2S bestehende Schicht ist in Meer
wasser unl. Man kann auch die aus Al-Lcgierungen bestehenden Bleche oder Schmiede- 
stiicke auf chem. oder elektrolyt. Wege oder durch Auf stauben des gepulverten Metalls u. 
Erhitzen mit einer Ag-Schicht iiberziehen. (F. P. 780 773 vom 25/1. 1934, ausg. 3/5. 
1935.) Ge i s z l e r .

Alexander Heywood, Ellinbank, Victoria, Australien, Aufarbeitung von ąlluviąlen 
Oold- und Zinnerzen. Die Ausgangsstoffe werden zusammen mit W. in eine geneigte 
Trommel aufgegeben, die innen mit schraubenfórmig yerlaufenden Rippen ausgestattet 
ist. Diese sind so gestaltet, daB sie das schwero Gut entgegen der Bewegungsrichtung 
des W. nach dem oberen Trommelende zu befordern, wo es ausgetragen wird. Das 
leichtere Gut wird zusammen mit dem W. aus der Trommel gespiilt. (Aust. P. 18 361/ 
1934 vom 10/7. 1934, ausg. 1/8.1935.) Ge i s z l e r .

Baker & Co., Inc., Newark, N. J., V. St. A., Herstellung von Ooldschwamm fiir 
ZahnfiilluTigen, dad. gek., daB Au aus einer Au-Lsg. gefallt u. dann einer Warme- 
behandlung bei 100—250° unterworfen wird. Z. B. wird eine AuCl3-Lsg. mit einem 
Geh. von 28—56 g Au je Liter neutralisiert, auf 80° erhitzt u. dann das Au mit Oxal- 
saure oder Natriumnitrit gefallt, so daB dabei ein pn von 6 eingehalten wird. Das 
gefallte Au wird nunmehr in konz. H2SO., oder H3P 0 4 auf 150—250° etwa % Stde. lang 
erhitzt, gewaschen u. bei 100— 150° getrocknet. Der Komdurchmesser des gefallten Au 
betragt 1,5—3 mm. (Schwz. P. 177 061 vom 11/12. 1933, ausg. 1/8.1935.) S c h i n d l .

Baker & Co., Inc., Newark, N. J., iibert. von: Frederick Maulen, East Orange, 
N. J., V. St. A., Stifte zur Zahnbefestigung an Platten, bestehend aus einem Kemmetall, 
z. B. Ni, auf das zwecks Korrosionsverhiitung zunachst eine Sehieht Pd, Au oder Ag 
oder eine Legierung dieser Metalle untereinander oder fiir sich aufgetragen wird. Uber 
diese Schicht wird schlieBlich Au gelegt. Vgl. auch E. P. 405 862; C. 1934. II. 329. 
(A. P. 1936 333 vom 13/5. 1932, ausg. 21/ 11. 1933. It. P. 319 265 vom 24/3.
1934.) S c h i n d l e r .

Allgemeine Elektricitats-Ges., Berlin, General Electric Co. u. British 
Thomson-Houston Co. Ltd., London, iibert. yon; George F. Taylor, Niskayuna, 
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N. Y., V. St. A., Herstdlung von Hartmelallegierungen durch Sintern unter Druck im 
Vakuum młttels elektr. Stromes, dad. gek., daB zur Verringerung des elektr. Wider- 
standes der pulyerformigen Ausgangsstoffe vor dem Einschalten des elektr. Heizstromes 
von niedriger Spannung ein vorzugsweise mit hoher Gleichspannung geladener Konden
sator durch dio Pulversaule hindurch entladen wird. — Um eine Uberschreitung der 
Sintertemp. zu yerhiiten, unterbricht man den elektr. Heizstrom mittels eines Schalters, 
der nach einem bestimmten Zusammendriickweg der pulverfórmigen Ausgangsstoffe 
betatigt wird. Das Erhitzen u. Pressen der Pulver ist in wesentlich kurzerer Zeit ais 
bisher ausfiihrbar. Hierdurch wird ein Werkstoff mit sehr feinkórnigem Gefiige u. hoher 
Festigkeit erzielt. Ferner kann sich das PreBgut, vorzugsweise Mischungen aus 80 bis 
97% W-Carbid, Rest Co oder ein anderes Hilfsmetall, nicht mit der PreBform, z. B. aus
C, verbinden. Die PreBform kann auch aus einem nichtleitenden Stoff, z. B. Glas oder 
Porzellan, bestehen. (D. R. P. 618125 KI. 40b vom 20/6. 1931, ausg. 2/9. 1935.
E. P. 385 629 vom 19/6. 1931, ausg. 26/1. 1933. Beide A. Prior. 19/6. 1930. A. P. 
1896854 vom 19/6. 1930, ausg. 7/2. 1933.) Ge i s z l e r .

Benno Schilde Masckinenbau Akt.-Ges., Hersfeld, H.-N., Verhinderung des 
Anlaufens von Metalkn oder Metallegierungcn beim Blankglulien unter 675°, dad. gek., 
daB man das Gliihgut bis nach seiner Durchgliihung fortlaufend durch ein entgegen- 
strómendos Schutzgas aus entwiissertem, mit Alkoholdiimpfen durchsetztem Rauchgas 
in einer Heizkammer bewegt, dereń Wandę u. sonstigen Teile, z. B. Fórdervorr., keine 
merkbare katalyt. Wrkg. bei der herrschenden Gluhtemp. auf den Alkohol ausiiben, 
wahrend man einen kleineren Teil des Schutzgases durch eine sich an die Heizkammer 
anschlieBende Kiihlkammer im Gleichstrom mit dem Gliihgut strómen laBt. — 2 weitere 
Anspriiche. Das Schutzgas kann z. B. dadurch hergestellt werden, daB man getrocknetes 
Rauchgas durch A. streichen laBt. Die Anwesenheit dieser Dampfe soli einen schad- 
lichen EinfluB der in den Rauchgasen enthaltenen C02 auf das Gliihgut, z. B. aus Messing, 
yerhiiten. Ais Baustoff fiir die mit den Schutzgascn in Beruhrung kommenden Ofen- 
teile kommen hauptsachlich Ni-freie Fe-Cr-Legierungen in Betracht. (D. R. P. 617 319 
KI. 40 d vom 17/9. 1931, ausg. 16/8. 1935. A. Prior. 2/5. 1931.) G e is z l e r .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Johann 
Schnepf, Otto Giinther, Rudolf Grundmann und Heinrich WaBner, Berlin), 
Gleitunterlage aus keramischem Stoff zum Befordern von Melallgegenstdjiden in Gliih- 
oder Durchziehófen, dad. gek., daB dieselbe aus bei 600—700° gegliihten Korpern aus 
Speckstein allein oder in Mischung mit Kaolin oder Feldspat besteht. — Der Werkstoff 
ist nicht so bart wie n. gebranntes Steatit, so daB dic Oberflache des Gluhgutes weniger 
leicht verletzt wird. AuBerdem schmiert er nicht wie der fiir den gleichen Zweck ver- 
wendete Talk oder Speckstein. Ferner ist er unempfindlich gegen Temp.-Anderungen. 
(D. R. P. 618 821 KI. 40 d vom 7/7. 1931, ausg. 16/9. 1933.) G e is z l e r .

National Radiator Corp., iibert. von: John L. Young, Pittsburgh, Pa., V. St. A., 
Elektrolytische Uerslellung von Blechen unter Verwendung von Kathoden aus mit der 
Stromzuleitung yerbundenen Tragblechen aus Fe oder Cu, die mit einem Uberzug 
yerselien sind, der, wie z. B. Cr, ein leichtes Abstreifen des niedergeschlagenen Metalls 
gestattet. Der Uberzug aus Cr o. dgl. geht nicht bis an den Rand der Unterlage, sondom 
ist hier durch ein Band aus einem Isolierstoff, z. B. einem Phenolharz, abgeschlossen. 
Um ein Abscheiden yon Metali in dem Zwischenraum zwischen diesem Band u. dem 
Uberzug zu yerhiiten, was das Abstreifen des niedergeschlagenen Metalls erscliwereii 
wurde, legt man auf die Begrenzungsflachę zwischen Band u. Uberzug einen mit der 
Stromzuleitung yerbundenen Metallstreifen auf. Das hierauf niedergeschlagene Metali 
hindcrt das Abstreifen des elektrolyt. abgeschiedenen Metalls nicht wesentlich, weil 
das an den Kanten des Metallstreifens niedergeschlagene Metali leicht bricht. Eine 
zu starkę Metallabscheidung an dieser Stelle kami durch teilweises Belegen des Metall
streifens mit einem Isolierstoff yerhutet werden. (A. P. 2011885 Tom 23/7.1934, 
ausg. 20/8. 1935.) Ge is z l e r .

Anaconda Copper Mining Co., New York, N. Y., ubert. yon: Solomon Levy 
und Charles E. Yates, Porth Amboy, und William M. Shakespeare, South Orange, 
N. J., V. St. A., Galmnoplaslische Herstdlung ton Melallbdndem. Auf einer trommel- 
fórmigen, sich drehenden Kathode wird ein Metallfilm elektrolyt. nicdergeschlagen 
u. yon ihr laufend abgezogen. Der so erzeugto Film wird dann in einem zweiten Bade 
in der Weise yerstarkt, daB er in Form von Hangeschleifen zwischen je 2 Anoden- 
platten durch das Bad gefiihrt wird. (Can. P. 346 144 yom 3/11. 1933, ausg. 20/11-
1934.) Ma r k h o f f .
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Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft, Deutsoliland, Erzeugung ron Geheim- 
zeiehen auf Metallblechen und -bandem. Die Zeiclien werden durch Stempel wahrend 
der Erzeugung der Bleche oder der Bander in dereń Oberflache eingedriickt u. zwar 
naeh dem letzten Gliihgang, aber vor dem letzten Walz- oder Ziehgang. — Die auf 
diese Weise erzeugten Zeichen sind iluBerst sehwer nachahmbar. (F. P. 782014 vom 
29/11. 1934, ausg. 27/5. 1935. D. Prior. 10/4. 1934.) Ma r k h o f f .

Rich. Ad. Zutt, Ziirich, Sehweiz, Handbearbeitung ron polierten Blechen, z. B. aus 
Al. Die Bleche werden auf einer weichen elast. Unterlage, z. B. aus Gummi, mit aus dem 
gleiehen Werkstoff bestehenden Werkzeugen getrieben. Das Metali wird bei der Be- 
arbeitung nicht gehartet, so daB ein nachfolgendes Ausgluhen nicht notig ist. AuBcrdem 
wird dabei nur etwa 1/1 der Zeit benótigt, welche bei Benutzung von Stahlhammern er- 
forderlich ist. Naeh Schwz. P. 176 249 soli das Al-Blech vor der Formgebung zur Er- 
zielung einer Oberflachenhartung einer Oberflachen oxydation, gegebenenfalls unter 
gleichzeitiger Anfarbung, unterworfen werden. Beim Treiben entsteht gleiehzeitig 
infolge ZerreiBens der Óxydschicht eine sehone spinnwebartige Zeichnung auf dem 
Blech. (Łchwz. PP. 157103 vom 1/9. 1931, ausg. 16/11. 1932 u. 176 249 [Zus.-Pat.] 
vom 11/4. 1934, ausg. 17/6. 1935.) GEISZLER.

Vereinigte Stahlwerke A.-G., Dusseldorf (Erfinder: L. Brandt, Dortmund), 
Schweifimitlel, das beim SchweiBen CO entwiekelt, naeh Patent 547 597, dad. gek., 
daB 1. die Metallearbonyle ganz oder teilweise durch Metallosalate, z. B. Ferrooxalat, 
ersetzt sind u. die Red. der aus den Oxalaten nebenbei entstehenden C02 durch Metall- 
pulver oder C oder kohlenstoffreiche Stoffe, z. B. Holzkohle, erfolgt; — 2. das Red.- 
Mittel dem Oxalat beigemischt ist; — 3. gek. durch ein solches Gemisch von Metall- 
carbonyl u. Metalloxalat, daB das aus dem Carbonyl gebildete Metallpulver ausreicht, 
um die nebenbei entstehende C02 zu reduzieren; •—• 4. es mit anderen SchweiBmitteln 
gemischt ist; — 5. den Oxalaten Stoffe beigemischt sind, welche auf das aus don 
Óxalaten entstehende FeO verschlackend wirken, z. B. an sich bekannte SchweiB- 
mittel, wie Si02, Silicate, Borate. — 6. Die Verwendung der SehweiBmittel naeh 1—5 
naeh Zusatz der iiblichen Bindemittel ais Umhiillungsmasse fiir Elektroden oder ais 
Fiillmasse fiir Hohlelektroden. — 7. Die Verwendung von ferrosalzhaltigen Beizerei- 
ablaugen zur Herst. von in den SchweiBmitteln naoh 1—5 oder in den naeh 6 zu ver- 
wendenden Urnhiillungs- oder Fiillmassen enthaltcnem Ferrooxalat. (D. R. P. 610 480 
KI. 49 h vom 25/11. 1932, ausg. 11/3. 1935. Zus. zu D. R. P. 547 597; C. 1932. I. 
3894.) M a r k h o f f .

Michael Zack, Koln, Deutschland, Licktbogenschweiflekklrode. Um die Elektrodo 
nacli dem Hauptpatent- zum SchweiBen von leicht oxydierbaren Metallen geeignet 
zu machen, bestehen dic schraubenformig auf die Elektrodę aufgewickelten Drahto 
nicht aus schwer oxydierbaren Metallen, sondern aus dem gleiehen Metali wie der 
Elektrodenkern. Um den StromfluB zu erhóhen, konnen auch einige isolierte Drahtc 
aus einem anderen Metali ais dcm Kernmetall, das aber gutleitend u. fiir die SchweiBe 
unsehadlich ist, hinzugofiigt werden. (E. P. 432633 vom 1/ 12. 1933, ausg. 29/8. 1935. 
Zus. zu E. P. 401 186; C. 1934. I. 3263.) H. W e s t p h a l .

Stoody Co., iibert. von: Karl Strobel, Whittier, Cal., Schioeifielelclrode zum Auf- 
schweifien harłer Oberflachenschichten. Die vorzugsweise aus weichem Stahl bestehende 
hohle Elektrode ist mit stiickigem oder pulyrigem harten Metali, z. B. Wolframearbid, 
gefiillt. Um das Schmelzen des Hartmetalls zu verzógern u. so seine Oxydation zu 
yerhindern, sind die einzelnen Teilchen mit einem FluBmittel umgeben, dessen F. hoher 
ist ais der der Elektrodenhiilse. Das FluBmittel, das aueh gleiehzeitig Bestandteile 
enthalten kann, die Schlacken bilden oder die Eigg. der SchweiBe verbessern, kann 
z. B. aus 25°/0 C, 57% CaF2 u. 1S% Na-Silioat oder aus 15% Ni u. 85% Fe bestehen. 
(A. P. 2003 020 vom 16/9. 1930, ausg. 28/5. 1935.) ' H. W e s t p h a l .

Fried. Krupp A.-G., Essen, Schioeipdraht fiir Ewen- und Stahllegierungen mit 
Kupfergehalt. Der Geh. des Drahtes an Cu soli groBer sein ais der des zu schweiBenden 
Metalles, z. B. verwendet man einen Draht mit 0,4—2% Cu, 0,01—0,3 C u. 0,5— 14 Mn. 
(It. P. 282314 vom 31/7. 1929. D. Prior. 1/8. 1928.) M a r k h o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Richard Dumpelmann), Frankfurt 
a- M., Schiceifidraht fur Nickel und hochnickellmllige Lcgierungen, dad. gek., daB 1. dem 
sonst aus Ni bestehenden SchweiBdraht eine der ternaren Lcgierungen Mo, Ag u. Mn 
oder Mo, Ag u. V oder Y, Cr u. Ag zulegiert ist; — 2. er auBerdem mit Mg oder Li 
legiert ist. (D. R. P. 610 266 K I. 49 h vom 20/11. 1932, ausg. 6/3. 1935.) M a r k h o f f .
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Stanley Raymond Brewer und John Prederick Hinsley, Sheffield, England, 
Elektrolytisches Beizen von MetaUbandern. Man fiihrt die Bander im Durchzugsverf. 
durch langgestreckte Beizbehalter. Die Bander werden in der Weise der Wrkg. des 
elektr. Stromcs ausgosetzt, daB man durch entsprechende Anordnung der Elektroden 
den Strom qucr zur Durchzugsrichtung durch die Beizfl. u. die Bander flieBen la.Ct. 
Die Beizwrkg. wird hierdurch beschlcunigt. (E. P. 434116 vom 23/1. 1934, ausg. 
26/9. 1935.) Ma r k h o f f .

Grasselli Chemical Co., Cleyeland, O., V. St. A., Sparbeize. Um eine gute Ver- 
teilung der Sparboizen in den Beizbadern zu erreichen, worden dic Sparbeizstoffe mit 
Saponinon oder gemahlcner Seifenwurzel yermischt. (E. P. 423 918 vom 4/5. 1933, 
ausg. 14/3. 1935.) H o g e l .

Trierer Walzwerk A.-G., Deutschland, Plattieren von Reifen und Bandem aus 
Eisen mit Chrom- oder Chrom-Nickelstahl. Das zu plattierende Eisen wird auf eine 
Temp. von 500—-700° erhitzt. Man kann auf diese Weise endlose Bander in einem 
Arbeitsgang auswalzen. (F. P. 785 746 vom 16/2. 1935, ausg. 17/8. 1935.) Ma r k h o f f .

Marcel Bassuet, Frankreich, Fctrben von Eisen und Stahl. Die mit Hilfe von 
wonigstens ein ammoniakal. u. wenigstens ein schwefelsaures Schwermetallsalz, sowie 
ein Alkalimolybdat enthaltenden Lsgg. hergestellten Schichten werden ais Zwischen- 
schichten fur galvan. t)berzuge, wio Cr, Ni, Cu yerwendet. (F. P. 45 252 vom 12/9.
1934, ausg. 22/7. 1935. Zus. zu F. P. 773 466; C. 1935. II. 3437.) H ó g e l .

Carlo Delmastro, Turin, Brunieren von Eisen. Die Eisengegenstando werden
mit h., alkal., nitrathaltigen Badern, donon noch Na-Phosphat zugesetzt werden karm, 
behandelt. Die Bader haben beispielsweise folgende Zus.: 2—3 (Gewichtsteile) NaN03, 
1—4 NaOH, 0—1,5 Na-Phosphat u. 4 H ,0 . (It. P. 318 945 yom 5/3. 1934.) H o g e l .

Usines Metallurgiques S. A., Schweiz, Brunieren von Kupfer und Kupfer- 
legienmgen. Die entfettete Metalloberflache wird mit einer Saurelsg., die HCl u. CuS04 
enthalt (1000 ccm H20 , 20 ccm konz. HCl, 20 g CuS04) leicht korrodiert u. mit einem 
(NHj)2S-haltigen Gasstrom angcblasen. (F. P. 781374 vom 19/11. 1934, ausg. 15/5.
1935. D. Prior. 2/5. 1935.) H o g e l .

M. Heinz Tichauer, Frankreich, Korrosicmsbestdndige, farbige Schutziiberziige auf
Zinn und Blei oder dereń Legierungen. Man behandelt die Gegenstande mit Lsgg., die 
Schwermetallsalze u. ein Molybdat enthalten. Dem Sn u. Pb wird zweekmaBig Zn 
oder Cd in geringen Mengen (*/*•—1 °/0) hinzulegiert. (F. P. 777 314 vom 10/11. 1933, 
ausg. 16/2. 1935.) H o g e l .

Siemens & Halske A.-G. (Erfinder: Nikolai Budiloff), Berlin, Erzeugung dunkel- 
farbiger, sauerstoffhaltiger Schichten auf kupferhaltigen Aluminiumlegierungen, dad. gek., 
daB 1. eine unter Anwendung Yon Gleich- oder Wcchselstrom anod. erzeugte hellfarbige 
Schicht nachtriiglich kathod. ebenfalls in einer Lsg., die lediglich zur elektrolyt. Er
zeugung sauerstoffhaltiger Schichten geeignete Bestandteile enthalt, behandelt wird; —■
2. die kathod. Behandlung in einer organ. Saurelsg., zweckmaBiger Oxalsaurelsg., 
Yorgenommen wird; — 3. die anod. u. die kathod. Behandlung in der gleichen Lsg. 
erfolgt. Beispiel: ein in einer 10°/'0ig. Osalsaurelsg. anod. oxydiertes Duraluminium- 
blech wird in derselben Lsg. 15—20 Min. lang kathod. behandelt (20—30 V). (D. R. P- 
618 830 KI. 48 a vom 8/2. 1934, ausg. 17/9. 1935.) Ma r k h o f f .

Siemens & Halske A.-G. (Erfinder: Hellmut Fischer), Berlin, Erzeugung fluor- 
haltiger Schichten auf Leichtmetallen und dereń Legierungen durch elektrolyt. Behandlung 
im SchmelzfluB, dad. gek., daB 1. ais Elektrolyt eine F-Verb. oder ein Gemisch von 
mehreren F-Verbb. mit niedrigem F., z. B. etwa 150 oder 220°, angewendet wird; — 2. zur 
Bldg. der Schmelze saure Alkalifluoride oder komplexe Alkali- oder Erdalkalifluoride 
oder Fluoride des Sb Yerwendet werden; — 3. bei Anwendung yon Schmelzen, die ein 
durch Elektrolyse kathod. abscheidbares Metali enthalten, eine niedrigschm. feuerfl. 
Kathode aus einem Metali oder einer Legierung yerwendet wird, welche sich mit dem 
kathod. abgeschiedenen Metali legiert; —- 4. fiir therm. yergutbare Legierungen die 
Erzeugung der F-haltigen Schicht u. die therm. Vergiitung der Legierung ganz oder 
teilweise in einem Arbeitsgang ausgefiihrt wird; — 5. die F enthaltende Schicht nach 
ihrer Erzeugung zur Verbesserung ihrer Eigg. erhitzt wird; — 6. die F enthaltende 
Schicht naohtraglich gefarbt oder mit Zeichnungen yersehen wird. 7. Die Anwendung 
des Verf. nach 1— 6 zur Herst. yon Schutzschichten auf Einrichtungen zum Arbeiten 
mit F, HF oder anderen F-Verbb. 8. Die Verwendung von bei den Verff. nach 1— 6 
entstehenden Schichten auf metali. Unterlage ais Trager fiir lichtempfindliche Stoffe
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die z. B. zur Erzeugung photograph. Bilder yerwendet -werden. 9. Die Verwendung 
yon bei den Yerff. nach 1— 6 entstehenden Schichten auf metali. Unterlage ais Trager 
fiir Kitte zur Verb. metali. Werkstoffe. — Beispiel: Ein Gemisch yon 65% saurem 
KF u. 35 saurem NaF wird eingeschmolzen u. ais Elektrolyt yerwendet. Badtemp. 
220°. Katliode aus Monelmetall. (D. R. P. 619 415 KI. 48 a yom 31/12. 1932, ausg. 
1/10. 1935.) Ma r k h o f f .

Vereinigte Aluminium-Werke A.-G., Lautawerk, Lausitz, Farben ton Gegen- 
standen aus Aluminium und Aluminiumlegierungen nach Patent 607 473, dad. gek., 
daB zur Erzeugung des farbbaren Uberzugs mittels Wecliselstromes ais Elektrolyt 
Gemische von Cr03 u. Oxalsauro benutzt werden. Die Schicliten haben eine yerbesserte 
Farbaufnahmefahigkeit u. Farbtonbestandigkeit. (D. R. P. 619 163 KI. 48 a vom 
20/12. 1932, ausg. 23/9. 1935. Zus. zu D. R. P. G07 473; C. 1935. I. 4417.) M a r k h .

Peintal S. A., Lausanne, Sehweiz, Vorbeliandlung von Aluminium tor dem Uber- 
ziehen mit Asphaltbelagen. Al wird chem. oder elektroehem. oxydiert. Hierdurch 
konnen unter Verwendung yon wss. Asplialtemulsionen homogene tJberzuge erhalten 
werden. (Schwz. P. 175 367 vom 27/4. 1934, ausg. 16/5. 1935.) M a r k h o f f .

Fritz Bergmann, Deutschland, Oberflachenteredelung von Melallen durcli Diffusion. 
An der Oberflaehe von Metallen wird durch Eindiffundierenlassen von anderen Metallen 
eine Legienmg gebildet. Die Diffusion wird in einem geschmolzenen Bade von neu- 
tralen Salzen durchgefiihrt. Die einzudiffundierenden Metalle konnen ais Uberzug 
auf den Werkstiicken aufgebracht sein oder werden ais Metallpulver in das Bad ge- 
bracht. Hierbei wird das Sckmelzbad dauemd bewegt, damit das Metallpulyer mit 
der Oberflaehe des Werkstiickes in Beriihrung kommt, (F. P. 786 715 yom 6/3. 1935, 
ausg. 9/9. 1935. D. Prior. 8/3. 1934.) H o g e l .

01iver Battini, Frankreieh, Herstellung ton Phosphatlosungen fiir Rostschutz- 
zwecke. Bei der Herst. yon Mn(H2P 0 4)2-Lsgg. durch Auflosen von Mn-Verbb., wie 
MnC03, in H3P 0 4 werden Red.-Mittcl zugesetzt, um die in H3P 0 4 unl. MnIV-Oxyde 
in 11. Mnii-Oxyde iiberzufuhren. Die Mn(H2p 0 4)2-Lsgg. konnen auBerdem noch andere 
Phosphate, wie Zn(H,P04)2, enthalten. (F. P. 770 617 yom 24/3. 1934, ausg. 17/9.
1934.) " " ' H o g e l .

James Harvey Gravell, V. St. A., Phosphatuberziige. Die Herst. yon Phosphat- 
schichten erfolgt in der Weise, daB die Metalle in den Phosphatlsgg. der Einw. eines 
die Richtung weehselnden Stromes, insbesondere Wechselstrom yon 25— 60 Per./see. 
unterworfen werden. Die Stromdichte betragt etwa 250—550 Amp./qm. Den Badern 
werden auBerdem noch Depolarisatoren, wie Nitrate u. Nitrite zugesetzt. Es wird 
beispielsweise ein Bad folgender Zus. yerwendet: 0,9—1,8 kg ZnO, 4,0—8,0 kg H3P 0 4 
(75%), 0,1—0,5 kg NaNO,, 95,1—89,8 kg H.,0. Durch dieses Verf. wird die Behand- 
lungsdauer erheblich abgekiirzt. (F. P. 783 250 yom 6/12. 1934, ausg. 10/7. 1935.
A. Prior. 11/12. 1933.) H o g e l .

Edward Ałun Walters, Frankreieh, Phosphatuberziige auf Eisen und Stahl. Zur 
Herst. yon Phosphatuberziigen wird eine Lsg. yerwendet, die aus FeS, Na2C03 u. 
H3P04 hergestellt ist. Man bereitet eine Lsg. von 140 g FeS, 40 g Na2COs, 400 ccm 
H3P 0 4 yon 60° Be u. 600 ccm H20  u . filtriert. Dureh Vermischen von 30 ccm oder 
mehr dieser Lsg. mit 1000 cem H20  erhalt man ein gebrauchsfertiges Bad. (F. P. 
776 283 Yom 12/10. 1933, ausg. 22/1. 1935.) H o g e l .

Grumpelt Propellerbau G. m. b. H., Hamburg, Herstellung ton Mełdlluberzugen 
auf Holz. Man uberzieht die Hołzoberflache zunachst mit einem organ. Bindemittel 
wie Leim u. bringt dama mit Hilfe des Metallspritzyerf. zwei Metallschichten auf. Die 
zuerst aufgebraehte Schieht soli einen niedrigeren F. haben ais die danaeh aufgebrachte. 
Vor dem Aufbringen der tJberzuge wird die Oberflaehe des Holzes aufgerauht. Die 
tJberzuge haften fest auf dem Holz, so daB das Verf. bei der Herst. von Propellern 
yerwendet werden kami. (E. P. 434636 yom 17/12. 1934, ausg. 3/10. 1935. D. Prior. 
5/9. 1934.) M a r k h o f f .

Louis Broemel, Sheet metal workers’ manuał. Chicago: F. J. Drakę 1935. (552 S.) 16°. 2.00. 
[russ.] Wassili Nikolajewitsch Dojenin, N. Kowalew und P. Schwarzburg, KontaktschweiBen.

Moskau: Orgametałl 1935. (56 S.) 4 Rbl.
L.-J. Gouttier, La coulćo des metaux sous pression. Theorie. Les Ałliages. Les Moules.

Paris: Edit. de la Machinę moderne 1935. (80 S.) S°. 9 fr.
[russ.] Fedor Issaakowitsch Kissliuk, Die Auswahl der Art des elektrischen Stromes fiir die

Bogenschweifiung. Moskau-Leningrad: Onti 1935. (123 S.) Rbl. 2.50.
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IX. Organische Industrie.
N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Holland, Chlorierung von 

Olefinen. Zu F. P . 761614 (C. 1934. II. 1200) ist nachzutragen: Das dort bcschriebeno 
Verf. zur Chlorierung von organ. Fil. ist hier auf Olefinc, insbesondere tertiare Olefine, 
beschrankt. (D. R. P. 613121 KI. 12o vom 7/9. 1933, ausg. 13/5. 1935. A. Prior. 
6/9. 1932.) P r o b s t .

S. A. Bulgatscli und E. N. Tzitrin, U. S. S. R., Darstellung von Alkalialkoholaten. 
Na OH o. dgl. wird in A. gel. u. nach Zusatz von CaO auf 100—130° bei 4—5 at erhitzt. 
Beispiel: 210 g NaOH werden in 3 1 absol. A. gel. u. nach Zusatz von 400 g CaO auf 
130° bei 4—5 at Druck 10 Stdn. erhitzt. Das Rk.-Prod. wird abfiltriert u. der A. abdest. 
(Russ. P. 40 344 vom 7/12. 1932, ausg. 31/12. 1934.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Reppe 
und Fritz Nicolai, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Thiomnyldthern und bzw. 
oder Athandithioldthem, dad. gek., daB man Acetylen (I), das gegebenenfalls mit inerten 
Gasen verd. worden ist, bei erhohter Temp. in Ggw. von Katalysatoren auf Mercaptane 
einwirken laflt. Geeignete Mercaptane sind Methyl-, Athyl-, Butyl-, Hexyl-, Dodecyl- 
u. Octodecylmercaptan, Thiophenol (II), Thiokresol (III), Tliionaplithol, Benzylmercaptan 
2-Mercaptobenzothiazol, Atliylendimercaptan (Athandiol) oder Thioresorcin. Ais Kata 
lysatoren kommen insbesondere bas. wirkende Stoffe, z. B. die Oxyde, Hydroxyde 
Sulfide, Acetate, Phenolate, Alkoholate, Mercaptide u. Silicate der Alkali- u. Erd 
alkalimetalle, ferner die Salze des Zn u. Cd mit anorgan. oder organ. Sauren in Be 
traeht, z. B. Formiate, Acetatc, Benzoate, gegebenenfalls unter Zusatz von Hg-Verbb 
u. auf Tragerstoffcn niedergeschlagen. — Ein Autoklav wird mit 190 (Gewichtsteilen) II 
200 Butanol u. 6 festem KOH, sowie mit einem Gemisch von N2 u. I im Verhaltnis 
1: 2 auf 15 at gefullt u. unter Ruhren auf 160° erhitzt, wobei so lange I nachgefullt 
wird, bis keine weitere Aufnahme erfolgt, was etwa 12 Stdn. dauert. Dabei entsteht 
der Thiophenohinylather. 91,7°/0 Ausbeute. Aus III wird der Thiokresohinyldther u. 
Athandithioldi-p-tolylather erhalten. 1,8-Chlorthionaphthol bildet mit I den 1,8-Chlor- 
thionaphthohinyldther. Er dest. bei 154— 155° bei 2—3 mm Druck. Vgl. F. P. 777 427;
C. 1935. II. 3441. (D. R. P. 617 543 KI. 12 o vom 24/9. 1933, ausg. 26/8.
1935.) M. F. M u l l e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Hugh Edmund Parker, 
Weston, Runcorn, Cheshire, England, Quecksilbertrichlorathylenid. Man erhalt das 
(Juecksilbertriehlorathylenid (III) in quantitativer Ansbeut-e, wenn dio alkal. Lsg. 
eines Alkalicyanids, z. B. NaCN, mit Quecksilbercyanid (I) oder friscli bereitetem 
HgO u. Trichlorathylen (II) yerruhrt wird. — Z. B. werden 4000 W., 10001 u. 360 NaOH 
9 Stdn. mit 1000 II verriihrt. Aus der II-Lsg. werden durch W.-Dampfdest. 400 III 
erhalten. Werden statt des I 187 HgO vcrwendet, so erhalt man 425 III. (E. P- 
427 979 yom 3/11. 1933, ausg. 30/5. 1935.) E b e n .

Vanillin-Fabrik G. m. b. H., Hamburg, Herstellung einer leicht in ihre Kompo- 
nenten zerlegbaren krystallisierten Additionsverbindung von Diacetyl (I), dad. gek., daB 
man I u. Glycerin (II) langere Zeit aufeinander einwirken liiBt u. die feste Additionsverb. 
durch Abpresscn, Waschen oder Schleudern reinigt. — Ungcfahr gleiclie Teile I u. H 
werden bei n. Temp. gut verriihrt. Nach einigen Tagen wird der Krystallkuchen bei 
350—400 at abgepreBt u. mit A. oder wenig A. enthaltendem Lg. gewaschcn. Das 
Krystallpulver ist weiB, fast geruehlos, F. 48—51°, 11. unter Dissoziation in W., A. u. 
w. Bzl. Zers. bei Erwarmen in die Komponenten. (D. R. P. 619 628 KI. 12o vom 10/1. 
1934, ausg. 11/10. 1935.) Konig.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Eisessig aus 
rerdunnter Essigsaure. Das Verf. unterscheidct sich von dem des Hauptpatents da- 
durch, daB dio 2. Phase der Konzentrierung naeh anderen, an sich bekannten Methoden 
wie Extraktion im Gegenstrom mit einem zirkulierenden Losungsm. oder azeotrop. 
Dest. durchgefuhrt wird. (It. P. 282 599 vom 6/7. 1929. D. Prior. 14/7. 1928. Zus. 
zu It. P. 279050; C. 1935. 11. 3440.) D o n a t .

Cleveland Cliffs Iron Co., Cleveland, O., iibert. von: Edgar T. Olson, New York, 
N. Y., V. St. A., Herstellung von Kohlenoxyd. Holz wird in bekannten Ofen unter 
AusscliluB von Luft bei etwa 1000° dest. Die Dest.-Gase, die etwa 10% CH4, bis zu 
5% H2, bis zu 30% CO u. C02 neben Spuren N . u./oder S enthalten, werden dann 
von unten nach oben durch einen elektr. beheizten mit gekómter Holzkohle gefullten 
Ofen geleitet. Die Red. vollzicht sich bei WeiBglut (1550°). Die abgehenden Gase ent-
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halten etwa 75% CO, etwa 1% CH.,, 1% C02, Spuren von N2 u. S, Rest H,. Durch 
Steigerung der Temp. konnen Gase mit 95% CO erhalten werden. Die eingehaltencn 
Tempp. u. Stromungsgeschwindigkeiten beeinflussen die Zus. der Gase. Diese CO- 
reichen Gase konnen bei organ. Syntliesen Verwendung finden, z. B. zur Horst. von 
Aldehydem, Athylpropionat aus CO u. A., Propionsaure aus CO u. C,H5C1 u. Hydrolysc 
des Propionylchlorids, oder durch Hydrolyse des aus CO u. Athylamin hergestellten 
Propionamids, von Propionsaureanhydrid aus CO u. A., von Propionamid aus CO +  
NH3 iiber Formamid +  A. (A. P. 2 012 477 vom 30/8.1933, ausg. 27/8.1935.) HoLZAM.

Canadian Industries Ltd., Montreal, Quebec, Canada, iibert. von: Ernest 
R. Boller, Cleyeland, Ohio, V. St. A., Korrosionsverliutung bei der Harnstoffsynthese. 
Um das Korrodieren der Eisenteile der Apparaturen bei der Harnstoffsynthese zu 
verhindern, wird der Schmelze Na-Silicat zugesetzt. (Can. P. 343 743 vom 5/6. 1933, 
ausg. 7/8. 1934.) Eben.

B. A. Porai-Koschitz, U. S. S. R ., Trennung primarer, sefcundarer und tertiarer 
Aminę. Die Mischung der drei Aminę wird mit Phthalsaure oder anhydrid in einer 
Menge, die dem yorhandenen primaren Amin aquivalent ist, yersetzt u. erhitzt. Das 
primare Amin soheidet sich ais Phthalimid ab u. wird entweder abfiltriert oder ab- 
dest., worauf das sekundiiro vom tertiaren Amin in iiblicher Weise abgetrennt wird. 
Beispiel: Eine Mischung aus 10 g Anilin, 20 g Monomethylanilin u. 25 g Dimethyl- 
anilin wird mit 15,9 g Phthalsaureanhydrid yersetzt u. auf 180° erwarmt. Nach dem 
Erkalten scheidet sich das N-Phenylphthalimid aus u. wird mit 10%ig. HC1 ge- 
waschen u. bei 100° getrocknet. (Russ. P. 42 079 vom 17/5. 1934, ausg. 31/3. 1935. 
Zus. zu Russ. P. 33 148; C. 1934. II. 2285.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung guatemarer 
Sticksloffverbindungen. Man gewinnt Verbb., in welchen vermittelst je eines 0-, S- oder 
N-Briickenatoms einerseits ein in einem ąuaterniiren Amin enthaltener aliphat. Rest, 
andererseits ein gesatt. oder ungesatt. Alkyl-, Cycloalkyl-, Aralkyl- oder Arylrest an 
einen aromat. Kern gebunden sind, durch Behandlung analoger Verbb., die einen 
lediglich primaren, sekundaren oder tertiaren Aminrest enthalten, mit Alkyl- oder 
Aralkylestern, z. B. Estem einer Arylsulfonsaure, des HC1, der IŁSO4. — Man kann 
auch Verbb., in denen einerseits eine mit einem austauschbaren Substituenten ver- 
sehene aliphat. Gruppe, andererseits eine gesatt. oder ungesatt. Alkyl-, Cycloalkyl-, 
Aralkyl- oder Arylgruppe mittels je einer 0-, N- oder S-Briieke an einen aromat. Kern 
gebunden enthalten sind, mit tertiaren Aminen umsetzen. Man kann ferner aromat, 
primare Aminę, in welchen auBerdem eine aliphat. Gruppe eines tertiaren oder ąuarter- 
naren Amins mittels einer O-, S- oder N-Briicke an den aromat. Kern. gebunden ent
halten ist, mit reaktionsfahigen Estem gesatt. oder ungesatt., aliphat., cycl. oder 
Aralkylalkohole behandeln. Die Verbb. bilden zahfl., fadenziehende Fil., die bei langem 
Stehen zum Teil krystallisieren; sie sind in W. 1., haltbar u. besitzen Netzmitteleigg.; 
sie sind ferner keimtotend, gcruchlos, im allgemeinen ungiftig u. ais Reinigungs- u. 
Desinfektionsmittel fiir menschlichen Gebrauch geeignet.

Aus 3-Methoxyphcnyl-j}-diathylaminoathyl(ither (vom Kp.„ 144—147°) u. Benzyl- 
chlorid (I) erhalt man N-Didthyl-N-benzyl-3-methoxyphenoxdłhylammoniunichlorid. Aus 
3-Butoxyphenyl-jl-diathyla,minoathylather (Kp.2 165— 167°) u. I. N-Diathyl-N-benzyl- 
3-bxitoxyphenoxdthylam m onium chlorid. Aus 3-Cyclohexoxyphenyl-f}-didthylaminoathyl- 
dther (Kp., 185— 190°) u. I entsteht N-Diathyl-N-benzyl-3-cyclohexoxypheJwxathyl- 
ammoniunichlorid. Aus 3-n-Octoxyphenyl-ji-didthylaminodihylather (Kp.j 190—192°) 
u- I N-]Jidthyl-N-benzyl-3-n-octoxyphenoxdthylammoniumchlorid. Aus 3-n-Octoxy- 
phenyl-fl-diathylaminoathylather u. Allylbromid entsteht N-Diathyl-N-allyl-3-n-octoxy- 
phenoxdthylammoniumbromid. Aus 2-n-Ocloxyphenyl-fl-didthylaminoathyldther (Kp.5
195—198°) u. I entsteht N-Diathyl-N•benzyl-2-n-octoxyphenoxdthylammxmiumchlorid, 
Aus Octoxyphenyl-ji-didthijlaminodthyldther (Kp.., 203—205°) u. I entsteht N-Diathyl- 
Ę-benzyl-4-n-octoxyphenoxathylammoniumchlorid. Aus 3-Dodekoxyphenyl-/?-diathyl- 
aminoathylather (Kp.2 212—213°) u. I entsteht N-Diathyl-N-be.nzyl-3-dodekoxyphe.noxy- 
atliylammoniumchlorid. Aus 3-Be7izyloxyphenyl-f}-didthylaminodlhylather (Kp., 212 bis 
215°) u. I entsteht N-Diathyl-N-benzyl-3-benzyloxyphenoxdthylammoniumchlorid. Aus 
3-o-Chlorbevzyloxypheiiyl-P-didthylaminodthylaiher (Kp., 201—203°) u. I entsteht 
N-Didthyl-N-benzyl-3-o-chlmbenzyloxyphenoxdthylammoniumchlorid. Aus 3-Benzyloxy- 
ydorphenyl-fS-didthylaminoathyldlher (Kp.0l5 197—203°) u. I entsteht N-Didthyl-N- 
M nzyl-3-benzyloxych lorphenoxdthylam m onium chlorid . Aus 2-Methoxy-6-allylphenyl-fS- 
duithylaminoathyldther u. I entsteht N-Diałhyl-N-benzyl-2-methoxy-6-allylphenoxałhyl-
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ammmiiumchlorid. Aus 3-Methoxyphcnyl-(i-dmthylaminothioather (Kp.3 156—158°) u.
I entsteht N-Diathyl-N-benzyl-3-mcthoxyphenthioathylammoniumchlorid. Aus 3-Meth- 
oxyphenyl-fl-diathylaminodthylthioather u. CH3J entsteht N-Methyl-N-diathyl-3-meth- 
ozyphenthiodthylammoniumjodid. Aus 3-n-Octozyphcnyl-fl-didthylaminoathylthioather 
(Kp.j 190—195°) u. I entsteht N-Diathyl-N-benzyl-3-n-octoxyphenylthiodthylammonium- 
chlórid. Aus 3-Octylthiophenyl-P-didthylaminodthyldther (Kp-! 198-—203°) u. I entsteht 
N-Diathyl-N-benzyl-3-octylthiophenoxdthylammoniwnchlorid. Aus 3-Butylaminophenyl- 
fi-didthylaminodthyldtlier (Kp-! 175— 177°) u. I entsteht N-Diałhyl-N-benzyl-3-butyl- 
aminophenoxdthylammoniumchlorid. Aus 3-Butylamino-4-h-esyl-fi-diathylaminoaihyl- 
ather (Kp.s 176—178°) u. I entsteht N-Diathyl-N-benzyl-3-butylamino-p-kresoxdthyl- 
ammoniumcMorid. Aus 3-Bulylamino-i-kre.syl-fl-didthylarninoaihylatker u. CH3J ent
steht N-Mełhyl-N-dwlhyl-3-bulylamino-4-!cresoxathyla>nmoniumjodid. Aus 3-Ocioxy- 
phenyl-fi-didthylaminodthylamin (Kp.3 215—220°) u. I entsteht N-Diatliyl-N-benzyl-
3-octoxyphcnylaminodthylammoniumchlorid. Aus 3-n-Octylaminophenyl-f)-didthylamino- 
athylalher (Kp.j 195—200°) u. I entsteht N-Didthyl-N-benzyl-3-n-octylaminophenox- 
athylammoniumchlorid. Aus l-Hexylamino-3-naphthyl-fi-diathylaminoathyldther (Kp.2 
233—236°) u. I entsteht N-Didthyl-N-benzyl-l-hexylamino-3-naphthoxydthylammonium- 
ćhlorid. Aus 1 -n-Odylamino-3-naphthyl-fi-diathylaminoathylather (Kp.0ll5 238—242°) u.
I entsteht N-Diathyl-N-benzyl-1 -n-octylamino-3-naphthoxathylammoniumchlorid. Aus 
p-Phenozydidthylaminoathylanilin (Kp.2 196—200°) u. I entsteht N-Diathyl-N-benzyl- 
p-phenoxyphenylaminodthylammoniumchlorid. Aus l-co-Bromałhoxy-3-butoxybenzol (Kp.t 
187—190°) u. (CH3)3N entsteht N-Trimethyl-3-butoxyphenoxalhylammoniumbromid. Aus 
Dodecylozynicthylchlorid u. 3-Methoxyphenyl-f}-didthylaminoathyldther entsteht. N-Di- 
athyl-N-dodecyloxymethyl-3-meihoxyphenoxyalhylammoniumchlorid. Aus 3-Dodecyloxy- 
phenyl-p-dimethylaminoathylather (Kp.2 200—205°) u. But.yloxymethylchlorid entsteht 
N-Dimethyl-N-butyloxymethyl-3-dodecyloxyphenoxyałhylammoniumchlorid. (Ung. P. 
111806 vom 24/2. 1934, ausg. 16/3. 1935. F . P. 769 443 vom 28/2. 1934, ausg. 25/8- 
1934. Beide D. Prior. 3/3. 1933.) M a a s .

W. J. Serdjukow und I. M. Lebedew, U. S. S. R., Darstellung von p-Kresyl- 
acełat. p-Kresol wird in Ggw. von Atzalkalilauge mit Essigsaureanhydrid behandelt. 
(Russ. P. 39115 vom 23/9. 1933, ausg. 31/10. 1934.) ‘ R ic h t e r .

K. D. Schtscherbatschew, U. S. S. R ., Darstdlung von 2,1,6-Naphtholdisulfon- 
sdure. 2,6-Naphtholsulfonsauro wird bei 23—35° mit 20%ig. Oleum sulfoniert. Bei- 
spiel: 380 g des Na-Salzes der 2,6-Naphtholsulfonsaure (65°/„ig) werden in 1000 g 
20°/0ig. Oleum eingegossen u. dio Rk.-Masse zunaehst auf 25° u. dann auf 35° gehalten. 
Das Sulfonierungsprod. wird auf Eiswasser gegossen u. mit NaCl ausgesalzen. Der 
Nd. wird abfiltriert, in 1,51 W. gel. u. cmeut ausgesalzen. Ausbeuto 85°/0. (Russ. P- 
40 986 vom 14/8. 1934, ausg. 31/1. 1935.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung helerocydischcr 
Verbindungen. Hydrierte Doriw. heteroeycl. Verbb., insbesondere des Carbazols, 
werden durch Erhitzen mit leicht Wasserstoff aufnehmenden Stoffen in Ggw. von 
Hydrierungskatalysatoren dehydriert. — Z. B. erhalt man durch Erhitzen von Tetra- 
hydrodiphenylenoxyd im Autoklaven bei 180—200° mit Phenol u. einem Ni-Kata- 
lysator, erhalten durch Fallung auf Walkerde nach Zusatz von 10% Ca-Chromit, in 
guter Ausbeute Diphenylenoxyd. In ahnlichcr Weise erhalt man 8-Methylchinolin aus 
Tetrahydro-8-methylchinolin mit Azobenzol, Carbazol aus Tetrahydrocarbazol mit Phenol 
oder Naphthalin, 3-Methylcarbazol aus 6-Mełhylłelrahydrocarbazol, 1-Mełhylcarbazol,
F. 121°, aus 1,2,3,4-tetrahydro-l-methylcarbazol mit Cyclohexen, aus N-Cydohexyl- 
tetrahydrocarbazol (erhalten durch Kondensation von asymm. Phcnylcydoheiylhydrazin 
mit Cydohezanon u. RingschluB durch Kochen mit Eg.) mit Phenol bei 188—220° 
N-Cyclohexylcarbazol, Nadeln F. 138—140°, boi 250—270° oder langerer Einw. N-Phenyl- 
carbazol, ferner Carbolin, F. 210° (vgl. C. 1924. I. 2518) aus Tetrahydrocarbolin (vgl.
E. P. 360 027; C. 1932. I. 1831). (F. P. 778 861 vom 26/9. 1934, ausg. 26/3. 1935.
D. Priorr. 29/9. 1933 u. 4/9. 1934.) H o p p e .

W. M. Efimow, U. S. S. R., Darstdlung der schwefligsauren Salze des Nicotins 
und Anabasins. Die in iiblicher Weise aus Tabak erhaltenen u. mit Kalk yorgereinigten 
wss. nicotin- u. anabasinhaltigen Extraktc werden stufenweise konz. u. mit S02 be- 
handelt. Aus dem Rk.-Prod. werden die Salze in iiblicher Weise isoliert. (Russ. P- 
40 355 vom 30/5. 1932, ausg. 31/12. 1934.) R ic h t e r .

W. M. Efimow, IJ. S. S. R., OeuAnnung von N ico tin  a u s  w dsserigen  Losungen- 
Die Lsgg. werden zunaehst in iiblicher Weise mit Kalk gereinigt u. mit S02 behandelt.
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Das Rk.-Prod. wird durch Dest. entwassert u. aus dem wasserfreien Prod. das Nicotin 
mittels gasfórmigen NH3 abgeschieden. (Russ. P. 4 0  3 5 6  vom 30/6. 1933, ausg. 31/12.
1934.) R i c h t e r .

Soc. de participation a 1’industrie cupriąue, Schweiz, Oetoinnung ton Nicotin. 
Tabakblatter oder -abfalle werden mit Alkali befeuchtet, mit Dampf dest. Dic Dampfe 
werden in eine Saurelsg. (H2S04, HCOOH, HC1, Wein-, Salicylsiiure) geleitet. (F. P. 
7 8 4  8 3 7  vom 2/1. 1935, ausg. 25/7. 1935.) A l t p e t e r .

X. Farberei. Organische Farbstoffe.
S. A. Barkoff, Vber die Art der Farbenkonibination im Molekuł eines chemisch 

einheitlichen Farbstoffes. Vf. untersucht die Frage nach der Additmtat der Wrkgg. 
mehrerer Chromophoren in einem Molekuł am Beispiel eines Kórpers von der 
Formel I unter der Yoraussetzung, daB dieser sich aus den Komponenten II zusammen-
R V"C—<T >̂—

-SrR  (blau) u.

= C = < \___ ^>NH,C1 (viólcttrot.)

I NH.Cl (R =  II-Saure)
setzen laBt. Die Farbstoffe I u. II werden nach im Original gcgebenen Vorschriften 
hergestellt. Der Kórper I zeigt im sichtbaren Teil des Spektrums in der Tat die additiv 
gebildete Kombinationsfarbe Violettblau (=  Blau +  Violettrot), seinc Absorptions- 
kurve aber besitzt individuclle Charakteristica infolge gegenseitiger Becinflussung der 
Chromophoren. (Buli. Soc. chim. Francc [5] 2 - 1288—95. Aug./Sept. 1935.) Ma u r a c h .

L. R. Parks und H. C. Beard, Das Wesen des Farbeprozesses mit Farbstoffsalzen. 
Aus pn-Bestst. bei Adsorptionsverss. mit dem Na-Salz des Metanilgelbs u. salzsaurem 
Methylenblau in wss. Lsg. an Wolle u. Holzkohle u. aus der Erhóhung der Farbstoff- 
aufnahme durch das Substrat nach Zugabe neutraler anorgan. Salze mit gleichnamigem 
łon folgern Vff., daB die Anfarbung der Wolle durch in W. gel. Farbstoffsalze ein reines, 
den Gesetzen der Losungstlieorie folgendes Adsorptionsphanomen darstellt. (Amer. 
Dyestuff Reporter 2 4 . 558—560. 577. 7/10. 1935. Pennsylvania, Staatl. Coli.) M a u r .

L. R. Parks und P. G. Bartlett, Das Wesen des Farbeprozesses mit sauren Farb- 
sloffen. Quantitative Verss. mit Zuckerkohlc ais Adsorbens lehrten, daB die Adsorption 
von HC1 u. H N 03 in wss. Lsg. durch Zusatz steigender Mengen NaCl bzw. NaN03 
kontinuierlich erhóht werden kann; Na2S 04 dagegen wirkt hemmend. Ferner zeigten 
Parallelverss. mit Zuckerkohle einereeits u. Wolle andererseits in wss. Lsgg. von Mctanil- 
gelb in beiden Fallen mit steigender HCl-Konz. eine Erhóhung der Farbstoffaufnahme. 
Ńa2S04, Na2H P04 u. Na2B40 7 bewirken infolge Verminderung der IT-Konz. durch bas. 
Hydrolyse den entgegengesetzten Effekt. Vff.. folgern aus ihren Verss., daB der Farbe- 
prozeB mit sauren Farbstoffen eine reine Adsorptionserscheinung ist, exakt vergleich- 
bar mit der Adsorption von HC1 an Kohle. (Amer. Dyestuff Reporter 2 4 . 476—78. 
495. Aug. 1935. Pennsylvania, Staatl. College.) MAURACH.

A. M. Patel, Absorption ton Farbstoffen durch Vtscose. Es wurde untersucht, 
welchen EinfluB das Strecken auf die Farbstoffaufnahme ausubt. Wurden verschiedene 
Viscoseseiden unter verschiedener Streekung bei 80° mit 0,05 g Chlorazolhimmelblau 
im Liter 5 Min. gefarbt, so nahm mit zunehmender Streekung die Farbstoffaufnahme 
ab. Wurde die Farbedauer bis auf 4—6 Stdn. verlangert, so verschwanden die Unter- 
schiede zwischen ungestreckter u. gestreckter Viscose. (Silk J. Rayon Wid. 1 2 . Nr. 135. 
19—20. 20/8. 1935.) S u v e r n .

S. M. Neale, Das direkte Farben ton Gellulose. Den Unterss. iiber die Absorption 
direkter Farbstoffe durch Cellulose (C. 1 9 3 5 . II. 3161) laBt Vf. Betrachtungen iiber 
den EinfluB der Farbstoffkonst. folgen. Die meisten direkten Farbstoffe enthalten 
1—4 Sulfosauregruppen, wodurch die Lsg. in W. verbessert, die Affinitat zu Cellulose 
verringert wird. Auch die Stellung der Substituenten beeinfluBt die Affinitat, wie 
z. B. Benzopurpurin aus o-Toluidin stark, das Prod. aus m-Toluidin sehr wenig auf 
Baumwolle zieht. Der Theorie, daB diejenigen Farbstoffe am substantiysten sind, 
die durch Elektrolyte am starksten aggregiert werden u. daB es eine optimale Teilchen- 
gróBe gebe, legt Vf. wenig Wert bei. Vom farber. Standpunkt erscheint ihm die Be- 
schaffenheit der Cellulose wichtiger. Grobe Fasem farben sich starker ais feine, mer- 
cerisierte starker ais n., uberbleichte weniger, Yiscose farbt sich oft streifig, in dunklen
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Tónen starker ais Baumwolle, in hellen schwacher, Kupferseide fiirbt sich am dunkelsten. 
Die atarkere Anfarbung grober Fasern erkliirt sich opt., die der mercerisierten aus der 
Quellung. Alkal. oxydierte Fasern nehmen boi starkem Festigkeitsverlust oft nur 
7 , des n. Farbstoffes auf; mercerisierte Baumwolle nimmt rund doppelt so viel wie n. 
Baumwolle auf, bei Viscosc wird der EinfluB der Quellung teilweise durch die bei der 
Herst. erlittenen Oxydation aufgehoben. (Text. Recorder 53. Nr. 630. 45—46. 15/9.
1935.) ' F r ie d e m a n n .

Kuno Rickert, Das Fdrben von kunstseidenem Hutband. Das Vorreinigen u. Ent- 
schlichten, das Fiirben mit Siriusfarbstoffen u. das Avivieren mit Scife u. Milchsiiure 
ist beschrieben. (Dtsch. Farber-Ztg. 71. 482. 27/10. 1935.) SuVERN.

— , Fdrben kleiner Partien von Baumwollgetceben. Empfehlung der Universal- 
stiickfarbemaschine System Fischer, geeignet fiir alle Farbstoffklasscn. (Z. ges. Tcxtilind.

B. B. Śwanson, Seidefarben. Das Abkochen, Bleichen, Erschweren u. das Fiirben 
von Garnen, Krepps, Strumpfwarcn aus Seide u. Baumwolle naeh dem Ein- u. Zwei- 
badvcrf. ist beliandelt. (Canad. Text. J. 52. Nr. 20. 30—31. 4/10. 1935.) Su v e r n .

— , Naturliche und kunstliche Farbstoffe in  der Pelzfarberei. Vorteile der Holz- 
farbstoffe vor den Phenylendiaminen (Ursolen) in bezug auf Echtheit, Reibechtheit 
u. Ungefahrliclikeit in hygien. Beziehung. Schwarz auf Persianer erzielt man mit 
holzessigsaurem Fe u. Blauholz, ahnlick mit Blau- u. Oelbholz u. Bichromat ein gutes 
Schwarz auf Sckaf, Persianer u. Angora. Zu magere Farbungen konnen mit Ursol 
nachgefarbt werden. Braune Tóne lassen sich mit Blau-, Rot- u. ć?e?67iofekombinationen 
crreichen, graue mit Blauholz u. FeS04. (Z. ges. Textilind. 38. 521—22. 9/10.

H. Hausmann, Die Herstellung lichtcchter Farbungen auf Jutegarn. Fiir hellere
Tóne ist eine Aufhellung der Naturfarbe der Jute durch Halbbleielie nótig. Die Affinitat 
ist nur zu bas. Farbstoffen durchweg gut, zu direkten, sauren u. Beizenfarbstoffen 
nur teilweise. Sauer farbt man auf kurzeń Flottcn mit Alaun, Eg., Oxal- oder Ameisen- 
saure ais Badzusatze; stehende Bader sind wegen des schlechten Ausziehens empfelilens- 
wert. Von den Cr-Farbstoffen ziehen z. B. Metachrombraun B  u. Metachromolivbraun G 
gut; zum Nuancieren dienen saure Farbstoffe, wie Sulfoncyanine, Echtsauremoletts u. a. 
Direkte Farbstoffe fiirbt man auf Garn, das vorher mit 2% Na,C03 abgekocht wurde; 
die W.- u. Reibechtheit ist meist gut, die Lichtechtkeit oft gering. Catechu gibt eehte 
Gelbbrauns, aber harten Griff. Blauholz ist nur maBig licht- u. urinecht, aber unerreicht 
in der Fulle seiner Sehwarznuance. (Text. Manufacturcr 61. 380—81. 386. Sept.
1935.) F r ie d e m a n n .

Ferguson Harbell, Das Drucken von Cocosimfhnatten. Rezepte u. Ratschlage fiir 
das Vorbereiten u. Bedrucken von Kokosmatten. Geeignet sind bas., direkte, saure 
Farbstoffe u. Hamatin. (Test. Colorist 57. 486—87. Juli 1935.) F r ie d e m a n n .

I. Schettle, Acenaphthen ais Ausgangsmaterial fu r  Farbsloffsyntliesen. Dio wich-
tigsten Substitutionsprodd. des Acenaphthens u. ihre Rkk. (Anilinfarben-Ind. [russ.: 
Anilinokrassotsehnaja Promyschlcnnost] 5. 268—75. Mai 1935.) MAURACH.

Mahadeo Prasad Gupta und Sikliibhushan Dutt, Von der Acridinsdure ab- 
geleitete Farbstoffe. Beim Vergleieh der friiher ( T E W A K I  u .  D u t t ,  C. 1928- I -  2403) 
durch Kondensation der Chinolin-l,2,3-tricarbonsaure mit aromat. Aminen u. Phenolen 
hergestellten phthaleinartigcn Farbstoffe mit den analogen Deriw. der Acridinsaure 
fanden Vff., daB dio Prodd. der Aeridinsaurereihe bzgl. Intensitat der Fiirbung u. 
Adsorption schwiichere Effekt-e zeigen ais dio Verbb. der Chinolin-l,2,3-tricarbonsaure, 
dereń 3. Carboxylgrupi)e einen bathochromen EinfluB ausiibt. — Phenolacridein, gelbe 
Prismen, F. 184°. Alkal. Lsg. carmesinrot. Ab.-Max. (=  Absorptionsmaximum) 
5880 A. —- Resorcinacridein, braunes Pulver, F. 203°. Alkal. Lsg. orangerot. Ab.- 
Max. 5000 A. Tetrabromresorceinacridein, hcllrote Prismen, F. iiber 290°. Alkal. Lsg. 
carmesinrot. Ab.-Max. 5480 A. — Phloroglucinacridein, braungelbe Nadeln, F. iiber 
280°. Alkal. Lsg. blutrot. Ab.-Max. 5055 A. — Oxyhydrochinonacridein, braunes 
Pulver, F. iiber 280°. Alkal. Lsg. yiolettrot. — Orcinacridein, dunkelbraune Nadeln.
F. iiber 280°. Alkal. Lsg. orangerot. — m-Aminophenolacridein, gelbbrauno Prismen,
F. 280—285°. Lsg. in Sauren braunrot. — m-Diinethylaminophenolacridein, rosa 
Nadeln, F. 168°. Lsg. in Sauren carmesinrot. — m-Diathylaminophenolacridein, rosa 
Nadeln, F. 120°. Lsg. in Sauren carmesinrot. Ab.-Max. 5930 A. — m-Phenylendiamin- 
acridein, braun, F. 295°. Lsg. in Sauren orange. —  Die Acridinsaure (F. 128—130°, 
Zers.) wurde durch KMn04-0xydation von Acridin erhalten. Die Kondensationen

38. 550. 23/10. 1935.) F r ie d e m a n n .

1935.) F r ie d e m a n n .
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worden nach 1. c. ausgefuhrt. (J. Indian clicm. Soc. 12. 581—84. Sept. 1935. Alla- 
habad, Univ.) Ma u r a c h .

J. C. Zwaan und Ben Verity, Die Indigosolfarbstoffe. Die Eigg. der Farbstoffe 
sind geschildert, besonders behandelt ist ihre Anwendung auf Kunstseiden. (Rayon 
Melliand Text. Monthly 16. 544—46. Sept. 1935.) Su v e r n .

— , Uber die Bewerlung der Lichiechtheit. Die I. G. FARBENINDUSTRIE Akt.- 
Ge s ., die Ge s e l l s c h a f t  F u r  c h em . I n d u s t r ie  i n  B a s e l , J. R. Ge ig y , Basel, 
u. Ch e m . F a b r ik  VORM. Sa n d o z , Basel, legen eine neue Typskala fiir die Lichtecht- 
heit vor, durch die die alte Lichtcchtheitsskala ersetzt werden soli. Die Vorvorss. wurden 
mit 72 ausgesuchten Farbstoffen auf allen wichtigen Faserarten ausgefuhrt, belichtet 
wurde unter allen teehn. wichtigen Breitengraden u. Hóhenlagen. Es zeigte sich, daB 
Wolle unter verschiedenen Verhaltnissen viel gleichmaBiger ausbleieht ais andere 
Fasern, besonders Baumwolle. Die neue Skala wurde daher wieder auf Wolle in 8 Typ- 
farbungen aufgestellt. Fur jeden Typ ist die Echtheit durch drei Zalilcn, entsprechend 
drei Farbtiefen, festgelegt; die Tiefen yerhalten sich wio V»: l : Ticfe 1 ist fiir alle
Tone u. Faserarten ubereinstimmend, mit Ausnahme der dunkleren Fiirbungen von 
Marineblau u. Schwarz. Alle Zalilen fiir Farbtiefo 1 sind vergleichbar; zur Erleichte- 
rung der Herst. dieser Farbungen sind Hilfstypen auf versehiedenen Fasern, aber nur 
ais Farbmuster, aufgestellt worden. Die Skala geht von 1 =  gering bis 8 =  hervor- 
ragend. (Angew. Chem. 48. 641. Mli. Seide Kunstseide 40. 410—11. 12/10.
1935.) ’ __________  • F r ie d e m a n n .

Roland Scholl und Kurt Meyer, Deutschland, Farbstoffe und Zwischenprodukte. 
Pyren oder seine Halogensubstitutionsprodd. behandelt man mit Kondensations- 
mitteln u. dann gegebenenfalls mit Oxydationsmitteln. Tetrachlorpyren erhitzt man 
mit A1C13 4 Stdn. auf 130°, die erhaltene M. gibt mit W. eine yiolettrote Verb. (I), wl. 
in sd. Xylol mit griiner Fluorescenz. Eino Lsg. der Verb. in H2S 04 erwarmt man auf 
100°, gieBt die erhaltene Lsg. in W., der erhaltene Cl-haltige Farbstoff farbt Baum
wolle aus der Kiipe yiolett. Behandelt man I mit in sd. H N03 u. yerd. mit W., so er
halt man einen Cl-haltigen, Baumwolle schwarz farbenden Kiipenfarbstoff. Ahnliche 
Farbstoffe erhalt man aus Tetrabrompyren. (F. P. 780 945 yom 8/11. 1934, ausg. 
6/5. 1935. Schwz. Prior. 21/12. 1933.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Carl Winter und 
Paul Krebs, Ludwigshafen a. Rh.), Herstdlung von Farbstoffen der Triarylmethan- 
reihe, dad. gek., daB man nach an sich bekannten Verff. Triarylmethanfarbstoffe unter 

p Verwendung von Nitrilen der nebenst. Formel (R =  H oder
Aryl—N < .p K .  pyr ein Alkyl-, Oxalkyl- oder Arylalkylrest, n =  eino ganzo

' 1 1 Zahl) oder dereń Substitutions- bzw. Verseifungsprodd. her-
stellt u. in den erhaltcnen Farbstoffen yorhandene Nitrilgruppen gewunschtenfalls ganz 
oder teilweise yerseift. — Man erhalt hiernach bas. oder saure Farbstoffe. — 4,4'-Tetra- 
(ithyldiaminobenzophenon erhitzt man mit a-Naphthylamino-3-propionitril (darstellbar 
aus ot-Naphthylamin u. Acrylsaurenitril (I)) in Toluol unter Zusatz von POCl3 auf 85°; 
nach Beendigung der Rk. tragt man die Mischung in W., treibt das Toluol mit W.- 
Dampf ab u. scheidet den Farbstoff aus der sauren Lsg. mit NaOH ab. Man kocht 
den Farbstoff mit W. aus, tronnt von den harzigen Bestandteilen u. fallt mit NaCl; 
der in W. 11. Farbstoff farbt Papier, tannierte Baumwolle u. Seide reinblau. — N-Athyl- 
N-benzylanilinsulfonsaure kondensiert man mit CH20  30°/oig. in schwach kongosaurer 
Lsg. zu Didthyldibenzyldiaminodiphenylmethandisulfons&ure (II), die mit N-Athyl- 
N-phenylamino-3-propionitril (IV) (darstellbar aus Monoathylanilin u. I) durch Oxy- 
dation mit H2S 04 u. K,Cr„07 Wolle u. Seide rotstichigyiolett farbenden Farbstoff 
gibt. In ahnlicher Weise liefert II mit Phenylamino-3-propionitril (darstellbar aus 
Anilin u. I), N -2'-Methylphemylamino-3-propionitril (darstellbar aus o-Toluidin u. I), 
N-Athyl-N-{3'-methylphenyl)-amin6*8-propionUril (darstellbar aus 3-Methyl-N-dthyl- 
anilin u. I) oder N-Oxyathyl-N-phenylamino-3-propionitril (III) (darstellbar aus Oxy- 
dthylanilin u. I) Wolle u. Seide farbende Farbstoffe. Setzt man II in ahnlicher Weise 
mit Phenylaminoacetonitril (darstellbar aus Anilin, Formaldehydbisulfit u. KCN), 
Phenylaminobutyronitril (darstellbar aus Anilin u. Crotonnitril) oder Phenylamino- 
buttersdure (darstellbar aus Anilin u. Crotonsdure) um, so entstehen saure yiolette 
Farbstoffe fur Wolle u. Soide, die auch zur Herst. von Lacken geeignet sind. — Das 
A’o-Salz der N-Benzyl-N-phenylamino-3-propionitrihwnosulfonsdure (darstellbar aus 
X-Pjenzyl-N-phenylamino-3-propionitril in H2S 04 duroh Behandeln mit 70%ig. Oleum,
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bis eine Probe 'in Soda 1. ist, u. Neutralisieren der Monosulfonsaure mit NaOH) 
gibt in W. mit CH20  in Ggw. von H2S 04 bei 100°, darauffolgendem Verd. mit W., 
Neutralisieren mit NaOH u. Oxydieren mit Diathylanilin durch H2S 04 u. K,Cr?0 7 
einen Wolle u. Seide rotstichigyiolett farbenden Farbstoff. Mit Athylbenzylanilin 
erhalt man einen ahnliehen Farbstoff. — Benzaldehyd-o-sulfonsaure u. III erhitzt man 
in W. 24 Stdn. auf 100°, soheidet das Prod. mit Na2S 04 ab u. oxydiert es in W. unter 
Zusatz von Essigsaure mit Pb02. Nach beendeter Osydation entfernt man das Pb 
mit Na,SO., u. aus dem Filtrat den Farbstoff durch weitere Zugabe von Na2S 04. Zum 
Yerseifen der CN-Gruppen erwarmt man den Farbstoff mit 70°/oig. H2S04 auf 100°, 
giefit nach dem Kuhlen in W. u. versetzt mit NaOH, das Prod. liefert sehr farbstarke 
Farblaeke mit hellen Abwassem. — IV erwarmt man mit 70°/oig. H2S 04 4 Stdn. auf 
140°, gieCt dann in W. u. macht mit Soda alkal. Zum Vertreibeji des NH3 erhitzt 
man zum Sieden, engt ein, macht mit H„S04 schwach mineralsauer, yersetzt mit A., 
filtriert vom Na2SO., u. gewinnt die Athylphenylaminopropionsaure (Y) durch Ein- 
dampfen zur Trocknc. V kann auch aus Monoathylanilin u. fi-Chlorpropionsaure ge- 
wonnen werden. Y liefert beim Erwarmen mit Benzaldehyd-2,4-disulfonsaure in schwach 
mineralsaurer wss. Lsg. eine Verb., die nach dem Oxydieren mit Pb02 u- Essigsaure 
einen sehr klare blaue Tonerdelacke gebenden Farbstoff liefert. (D. E. P. 620 462 
KI. 22 b vom 7/6. 1934, ausg. 22/10. 1935.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kondensationsjrrodukte von 
Carbeniumverbindungcn. Carbeniumverbb. oxydiert man in Form ihrer Salze, Carbinole 
oder Methane oder deren Substitutionsprodd. mit O oder Luft oder behandelt sie mit 
dehydrierend wirkenden Mitteln, wie ZnCl2, A1C13. Ais Carbeniumverb. kommen die 
in 4-Stellung des heteroeycl. Pyreniumringes arylierten Chromenium-, Flavenium- u. 
Xantheniumverbb., insbesondere der Naphthalinreihe in Betracht. Man kann auch 
ihre Isologen der Schwefel-, Selen-, Tellur- u. NH-Reilie ais Ausgangsstoffe verwenden.
— 9-{4-MeChylphenyl)-dibenzoxantheniumchlorid (I) u. A1C13 erhitzt man auf etwa 100° 
u. nach dem Aufhoren des Sehaumens auf 200°, die erstarrtc M. lost man in w. W., 
filtriert u. sauert die h. FI. mit HC1 an, hierbei scheidet sich Dehydro-9-{4-methylj)henyl)-
l,2,7,8-dibcnzoxanthenium-fł-chlorid (II), violettes Pulvcr ab. — 9-Phenyl-l,2,7,8-di- 
benzozantheniumperchlorat (Gomberg u. Cone, Liebigs Ann. Chem. 370. 168) werden 
mit ZnCl2 verrieben u. l ’/2—2 Stdn. auf 500° erhitzt; nach dom Aufhoren des Auf- 
schaumens wird die M. durch Auskochen mit Eg. gereinigt, man erhalt ein schwarz- 
blaues Pulver (III). — 9-Phenyldibenzoxanthen (IY) (C laisen , Liebigs Ann. Chem. 
237. 266) lost man in Eg. u. HĆ1 u. setzt die Lsg. unter Erwarmen unter RiickfluC u. 
unter Einleiten von O oder Luft dem Sonnenlicht oder kunstlichem Licht aus; man 
erhalt das Dehydro-9-phe.nyldibenzoxaniheniurncMorid (V) in quantitativer Ausbeute. — 
9-Phcnyl-7,8-benzoxantheniumpercMorat (VI) liefert beim Bestrahlen in Eg. beim Er
warmen unter RiickfluC u. unter Einleiten von Sauerstoff oder Luft Dehydro-9-phenyl- 
benzoxanlheniumperchlorat, rotbraune Krystalle, F. 286°. Phcnyldinaphthoacridin 
(F. ULLMANN u . A. F e t v a j i a n ,  Ber. dtseh. chem. Ges. 36. 1030) erhitzt man mit 
AlClj 21,/2 Stde. auf 200°, extrahiert nach dem Erkalten mit W. u. fallt mit gasformiger 
HC1; man erhalt das rote DehydrophenyldinaphłhoacridinMorid (YII). Durch Be- 

CHs CHj
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XIV o
lichtcn des Phenyldinaphthoacridiniumperchlorats in Nitrobenzol erhalt man das Per- 
chlorat der Dehydroverb. in dunkelroten Krystallen. — Eine Lsg. des N-Phmyl- 
ms-phenyl-l,2,7,8-dibenzoacridiniumcMorids (VIII) farbt sieh beim Belichten rotbraun, 
nach Beendigung der Rk. fallt man mit ii. das Dehydro-N-phenyl-ms-phenyl-1,2,7,8- 
dibetizoacridiniumchlorid (IX), braune Blattehen aus Essigsaureanhydrid. — ms-Naph- 
thylxa,7ithenol (X) (C. 1918.1. 269) erhitzt man mit A1C13, versetzt mit W., kocht wieder- 
holt mit W. u. schlieBlich mit konz. HC1 aus, das erhaltene schwarze Pulver lóst man 
in Bzl., yersetzt mit Eg. u. fallt mit 70°/oig. Perchlorsaure das Dehydro-ms-napkthyl- 
xantheniumperchlorat (XI), schwarzes Pulver. — Zu einer Lsg. von fi,p-Dinaphthyl- 
sulfid in Benzoylchlorid tragt man in kleinen Mengen A1C13 ein, nach Beendigung der 
Gasentw. erhitzt man auf 200°, kocht die erhaltete schwarzblaue M. wiederholfc mit 
W. aus, bis kein Farbstoff mehr gel. wird, yersetzt mit Eg. u. erwarmt mit einor Lsg. 
von Pikrinsaure in Eg.; beim Kuhlen scheidet sich das Dehydro-ms-phenyl-l,2,7,8-di- 
benzotkioxantheniumpikrat (XII) ab, haarfoine schwarzblaue Nadeln; zum Entfemen 
der Pikrinsaure wascht man das Prod. mit A., 1. in wss. Aceton, Eg., A. p-Nilrophenyl- 
dinaphthopyranol XIII) (DlSCHENDORFER u . N e s it k a , Mh. Chem. 50. 27) gibt man 
bei einer 130° nicht ubersteigenden Temp. in eine Mischung von A1C13 u. NaCl, man 
riihrt 5 Stdn. bei 130—150°, gieBt in W., erhitzt zum Sieden, filtriert, kocht den Riick- 
stand mit W. aus u. fallt den Farbstoff (XIV) mit HC1, er farbt Baumwolle, tannierte 
Baumwolle, ersohwerte oder nicht erschwerte Seide lichtecht kraftig rot. — m-Nitro- 
phenyldinaphthopyran (DlSCHENDORFER, Mh. Chem. 49. 140) tragt man bei 130° 
in eine Mischung yon A1C13 u. NaCl, riihrt 6 Stdn., gieBt in W., kocht, filtriert, kocht 
den Riickstand mit W. aus u. fallt den Farbstoff (XV) mit HC1, mikrokrystallin. Pulver, 
er farbt Baumwolle u. tannierte Baumwolle lichtecht griin, ersohwerte u. unerschwert© 
Seide wasserecht gelbgrun. (F. P. 772781 vom 2/5. 1934, ausg. 6/11. 1934. D . Prior. 
2/5. 1933. Schwz. P. 176 926 vom 30/4. 1934, ausg. 16/7. 1935. D . Prior. 2/5. 
1933.) F r a n z .

Chemische Fabrik vonn. Sandoz, Basel, Schweiz, Anthrachinonfarbstoffe. 
Anthrachinonderivy., die einen oder mehrere durch Aminę ersetzbare Substituenten 
haben, kondensiert man mit aromat. Aminen, dereń beide o-Stellungen zu NEL sub- 
stituiert sind; die Aminę konnen auBerdem noch andere Substituenten besitzen. Die
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unsulfonierten Farbstoffe dienen zum Farben von Kunstseiden aus Celluloseestern 
u. von Nitrocclluloselackcn; dio S03H enthalt-cnden Farbstoffe erhalt man durcii 
Sulfoniercn oder durch Umsetzen der austauschbaren Gruppen mit Alkalisulfit. Dio 
in 4'-Stellung der Arylaminogruppe unsubstituierten Verbb. geben mit Aldehyden in 
neutraler oder saurcr Lsg. Diaryl- oder Triarylmethane, die beim Oxydieren Farb
stoffe liefern. — G-Carbdthoxy-2-melhyl-4-bromanthrapyridon erwarmt man mit 1-Amino- 
2,4,6-triinethylbcnzol (J), K-Acetat u. fein verteiltem Cu 30 Min. auf 150—160°, laBt 
auf 100° erkalten, verd. mit A., liiBt krystallisieren, filtriert u. wascht. Die erhaltcne 
Verb. liefert nach dcm Sulfonieren mit schwachcm Oleum einen Wolle walk- u. scliweiB- 
echt gelbrot farbenden Farbstoff; mit l-Amiiw-2,4-dimethyl-6-brovibenzol erhalt man 
einen ahnlichen Farbstoff. — N-Methyl-4-bromanthrapyridon erwarmt man mit K-Acetat, 
fein verteiltem Cu u. l-Amino-2,G-dimethylbenzol (II) etwa 2 Stdn. auf 150— 160°, laBt 
auf 80° erkalten, versetzt mit CH30H  u. filtriert; die Verb. liefert beim Sulfonieren 
mit schwachem Oleum einen Wolle scharlachrot farbcnden Farbstoff. — 1-Mełhyl- 
amino-4-bromanthrachhwn erhitzt man mit K-Acetat, fein verteiltem Cu u. II etwa
2 Stdn. auf 150—160°, laBt auf 80° erkalten, verd. mit CH3OH u. filtriert, die erhaltene 
Verb. dient zum Farben von Nitrocelluloselacken, beim Sulfonieren mit schwachem 
Oleum erhalt man einen Wolle lebhaft rotlich farbcnden Farbstoff. In gleicher Weise 
kondensiert man l-Oxy-4-bronianthrachinon mit II. In analoger Weise erhalt man 
aus l-Amino-2-methyl-4-bromanthrachinon u. I eine Verb., die beim Sulfonieren einen 
Wolle lebhaft violettblau fiirbenden Farbstoff liefert. Aus 1,4-Dichloranthrachinon 
u. II erhiilt man eine Cl-freie Verb., die beim Sulfonieren einen Wolle rótlichblau farbcn
den Farbstoff liefert. Einen ahnlichen Farbstoff erhalt man mit I ; der in analoger 
Weise aus 1,5-Dichloranthraehinon erhaltene Farbstoff farbt Wolle rot. Aus 1-Amino- 
2,4-dibromanthrachinon u. II erhalt man eino Verb., violette Nadeln, die beim Erhitzen 
mit K2S03 u. Phenol einen Wolle rótlichblau farbcnden Farbstoff liefert. Einen ahn
lichen Farbstoff erhalt man mit I. Aus l-Amino-4-bromanthrachinon-2-sulfonsaure u. II 
erhalt man den Farbstoff in schónen Krystallen. Eine Lsg. des Farbstoffes in H2S04 
93%ig. fallt man teilweise durch Zusatz von W., versetzt mit 40°/oig. CH20  u. erwarmt
3 Stdn. auf 80°, die entstandene Farbstoffsaure wascht man mit W. u. neutralisiert
mit Soda oder KOH; der Farbstoff farbt Wolle oder Naturseide rótlichblau. Beliandelt 
man die Lsg. in H2S04 anstatt mit CK20  mit Mn02, so erhalt man ein Diphenylderiv. 
mit ahnlichen Eigg. — Eine Mischung aus A., Eg., NH3, l-Amino-6-athyl-2,4-diniethyl- 
benzol u. l-Amino-2,4-dibromanthrachinon u. fein verteiltes Cu erwarmt man 24 Stdn. 
unter RuckfluB zum Sieden; die erhaltene Verb. sulfoniert man mit schwachem Oleum, 
bis eine Probe in W. 1. ist; man gieBt in Salzwasser u. Eis, filtriert u. wascht neutral, 
die erhaltene Pastę erhitzt man mit K2S03 u. Phenol im geschlossenen GefaB 16 Stdn. 
auf 110°, man erhalt einen Wolle reinblau farbenden Farbstoff. Einen etwas rotstichiger 
farbcnden Farbstoff erhalt man mit I. Aus 1 -Amino-2,4-dibrom—5-anthrachinon-sulfon■ 
saure u. I erhalt man einen wl. Farbstoff, der beim Erhitzen mit K2S 03 u. Phenol einen 
Wolle blau farbcnden Farbstoff liefert. In ahnlicher Weise kann man l-Amino-2,4- 
dibrom-8-anthrachinormdfonsaure oder das techn. Gemisch der -5- u. -S-sulfonsaurc 
verwenden. Einen blau farbenden Farbstoff erhalt man auch aus l-Amino-2,4-dibrom- 
6-anthrachinonsulfonsaure oder aus der -7-sulfonsaure oder aus ihren Gemisehen. Der 
Farbstoff aus l-Amino-4-brom-2,5- oder -2,S-disulfonsdure u-1 farbt blau. (F. P. 787400 
vom 14/3. 1935, ausg. 21/9. 1935. D. Prior. 21/3. 1934.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Anthrachinon- 
farbstojfe. Diantlirachinonyle, die in 2-Stellung wenigstens eine NH2- oder eine durch 
Verseifen NH2 liefernde Gruppe tragen, beliandelt man mit Kondensationsmitteln. 
Die erhaltenen Farbstoffe, dic Abkómmlinge des Carbazols, Phenanthridins, Pyridazins 
usw. sind, liefern auf der pflanzlichen Faser echte Farbungen. — In eine auf 150° er- 
hitzte Mischung von A1C13 u. NaCl tragt man 2-Amino-l,l'-dianthraehinonyl (I), erhitzt
2 Stdn. auf 150—160°, gieBt auf Eis, versetzt mit HC1, erhitzt zum Sieden, filtriert 
u. wascht neutral; das entstandene 2,2'-Dianthrimid-1,1'-carbazol farbt Baumwolle aus 
der Kiipe oliv. I erhalt man durch 24-std. Erhitzen einer Mischung von Naphthalin, 
l-Chlor-2-phłhalimi7ioanthrachinon, 1-Cldoranthrachinon u. Cu unter RuckfluB, Ver- 
diinnen mit Chlorbenzol, Umkrystallisieren des 2-Phthalimino-l,T-dianthraehinonyl (II), 
Erwarmen mit Hydrazin u. Pyridin auf 25°; Filtrieren u. Wasehen; das entstandene I 
bildet orange Krystalle. II u. Cu tragt man in H2S 04, riihrt 24 Stdn. bei einer Temp., bei 
der eine Verseifung nicht erfolgt, trennt von Cu, gieBt auf Eis, erhitzt zum Sieden, 
filtriert u. wascht neutral; das entstandene 2-Phthaliminomesóbenzdianthron III kann
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durch Behandeln mit Eg. gereinigt werden; in gleicher Weise erhalt man 2-Phthalimino- 
2'-methylinesobenzdianthron aus 2-Phthalimino-2'-rmtTiyl-1,1'-dianthrachinonyl u. 2,2'-Di- 
phthaliminomesodianthron aus 2,2’-Diphthalimino-1,1'-dianthrachinonyl. — In eine 
Miscliung von Pyridin u. Hydrazin triigt man III ein u. riihrt 4 Stdn. bei 25—30°, 
verd. mit W., filtriert, wiischt bis zum Verschwinden des Pyridins u. trocknet. Das 
erhaltene 2-Aminomesobenzdianthron (IV), braunrote Krystalle, bildet eine griine Kupe. 
In iihnlicher Weise erhalt man 2-Amino-2'-methylmesobenzdianthro?i u. aus 2,2'-Diphthal- 
iminomesobenzdianlhron das 2,2'-Diaininomcsobenzdianthron, violette Krystalle, das eine 
blaugriine Kiipe liefert. — In eine 140° w. Schmelze von IĆOH u. A. tragt man IV ein, 
halt 1 Stde. bei 150—160° u. giefit in W.; die entstandene Carbazolvcrb., 2,2'-Imino- 
mesobenzdianthron, farbt Baumwolle aus der Kiipe braunrot. In ahnlicher Weise erhalt 
man aus 2-Amino-2'-methylmesobenzdiantliron ein Phenanthridinderiv., das Allopyridino- 
mesobenzdianthron, das Baumwolle lachsrot farbt. — 2-Phthaliminmnesobenzdianthron 
gibt in H,,SO., mit MnO, 2-Phthaliminomesonayhthdianthron, gelbbrauner Kórper. In 
gleicher Weise erhalt man aus 2-Phthalimino-2 -methylmesobenzdianthron das 2-Phthal- 
imino-2'-methylmesonaphthodianthron u. aus 2,2'-Iminomesobenzdianthron das 2,2' -Imino- 
mesonaphtliodianthron, das eine rein griine Kiipe liefert. Durch Verseifen entstehen aus 
2'-PhthaliminomesonapMhodianthron oder 2-Phthalimino-2' -methylmesonaphthodianthron 
die entsprechenden 2-Aminouerbb. 2-Amino-2'-methylmesonaphthodianthron liefert beim 
Behandeln mit Kondensationsmitteln das Phenanthridinderiv. Allopyridinomeso- 
naplithodianthron, braune Verb., die Baumwolle aus der Kiipe rein orange farbt. —  
Eine Miscliung von Nitrobenzol u. Allopyridinomesobenzdianlhron erwarmt man auf 
115°, gibt SOjOl, tropfenweise zu, kiihlt, filtriert u. behandelt das Filtrat mit W.-Dampf; 
der Ruckstand ■—- wahrscheinlich ein Trichlorderiv. — braunrote Krystalle, farbt Baum
wolle bordeauxrot; beim Bromieren in HC1S03 entsteht ein Tribromderiv., das Baum
wolle braunrot farbt. Durch Oxydation des genannten Trichlorderiv. entsteht ein 
Trichlorallopyridinomesonaphthodianthron, das Baumwolle braungelb fiirbt. — Durch 
Erwarmen von 2-Aminomesobenzdianthron mit A1CI3 u. NaCl auf 150° erhalt man 
2,2'-Iminomesonaphthodianthron, das eine griingelbe Kiipe liefert. (F. P. 786105 vom 
25/2. 1935, ausg. 27/S. 1935. Schwz. Prior. 27/2. 1934. Schwz. P. 176 034 vom 27/2. 
1934, ausg. 1/6. 1935.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. von: Raymond Joseph 
Sobatzki, South Milwaukee, Wis., und Oakley Maurice Bishop t . W'ilmington, Del., 
V. St. A., Anlhrachinonkupenfarbstoffe. 'Man acyliert p-Amino-fi-phe,nylanthrachinon (I) 
mit aromat. Saurechloriden; die Farbstoffe farben Baumwolle aus der Kiipe licht-, 
wasch- u. bleichecht griinstiehiggelb bis orange. — Eine Suspension von I u. 1,9-Anthra- 
i-sothiazol-2-carbonylchlorid in Nitrobenzol erhitzt man 30 Minuten auf 140—145°, 
kiihlt auf 40°, filtriert, wiischt u. trocknet, der Farbstoff farbt Baumwolle griinstichig- 
gelb. Mit 1,9-Anlhraisosde.nazol-2-carbonylcldorid liefert I einen Baumwolle gelb far- 
benden Farbstoff. Der Farbstoff aus 1 u. Thiophenanthron-2-carbonylchlorid farbt 
goldgclb. In dem Farbstoff aus I u. l-Nitroanthrachinon-6-carbonylcldorid reduziert 
man NO., mit Sehwefelnatrium u. benzoyliert die NH,-Verb.; der Farbstoff, gelbe 
Krystalle, farbt Baumwolle gelb. Der Farbstoff aus I u. Benzoylchlorid farbt Baumwolle 
gelb. (A. P. 2 012 930 vom 9/5. 1934, ausg. 27/8. 1935.) _ F r a n z .

Montecatini Soc. Generale per 1’Industria Mineraria ed Agricola, Mailand, 
Polyaminoozyanthrachinonfarbstoffe. Diosydinitroanthrachinone oder Diosydiamino- 
anthrachinone, ihre Mono- oder Disulfonsiiuren oder ihre Aminoderiw. behandelt 
man mit Formaldehyd u. NH4C1 in wss. NH3 in Ggw. von Sulfoxylaten oder anderen 
Reduktionsmitteln. Die Farbstoffe farben Acetatseide lichtecht reinblau. — Eine 
Mischung von l,5-Dioxy-4,8-dinitroanthrachinon, wss. NH3 27%ig., Rongalit, NHjCl 
u. CH,0 40°/oig. erhitzt man im geschlossenen GefaB 10 Stdn. auf 100°, die entstandene 
Leukoschwefdmureverb. des l,4,5-Methylamino-8-oxyanthrachinons, metali, glanzende 
Krystalle, F. iiber 360° (Zers.) gibt beim Erwarmen mit H2S 04, dic 10% Borsaure 
enthalt, auf 120° u. EingieBen in W. l,4,S-Methylamino-S-oxyanthrachinon, Krystalle 
aus Aceton, unl. in W. Die gleiche Verb. erhalt man aus l,5-Dioxy-4,8-diaminoanlhra- 
chinon. Ahnliehe Farbstoffe erhalt man aus l,ó-I)ioxy-4,8-diaminoanlhrachinonmono- 
sulfonsaure. l,5-Dioxy-4,8-dimtroanthrachinoii-2,6-disulfonsaure liefert in analoger Weise 
ohne CH20  l-Oxy-4,5,8-triaminoanthrachinon. (It. P. 318 550 vom 6/2. 1934.) F r a n z .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Wasserlosliche Farbstoffe der Anthra- 
chinonreihe. Arylaminoanthrachinone mit wenigstens einer S 03H im Anthrachinonkern, 
die keine Substituenten im Phenylkern in p-Stellung zur NH haben, behandelt man mit
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Oxydationsmitteln oder man behandelt Arylaminoanthrachinone, die beliebig sub- 
stituiert sein konnen, im Anthrachinonkern aber mindestens einen durch S 03H ersetz- 
baren Substituenten haben, mit freier p-Stellung im Arylkern mit Osydationsmitteln 
u. die erhaltenen Prodd. mit Alkalisulfit. Die erhaltenen Farbstoffe farben die tier. 
Faser licht- u. walkecht; sie eignen sich auch zum Farben der pflanzlichen Faser. — 
Zu einer Lsg. von 1 - Amino-l-anilidoanthrachinon-2-sulfonsdurc. in H2S 04 gibt man bei 
0° Mn02 70%ig., der entstandeno Farbstoff farbt Wolle grunlichblau u. Seide blau. 
In analoger Weise erhalt man aus l-Amino-4-o-chlor-, l-Amino-4-a.-naphthylamino-, 
l-Amino-4-m-tóluidino- u. l-Amino-4-o-anisidino-4-m-chloranilidoanlhrachinon-2-sulfon- 
stiure Wolle blaugriin bis rótlichblau farbende Farbstoffe. Ais Oxydationsmittel kann 
man Pb02, Cr03, Persulfate, Chinone usw. yerwenden. Zu einer Lsg. von 1-Amino-
4-anilidoanthrachinon-2,5-disulfonsdure in H2S 04 03°/oig. gibt man Mn02» man erhalt 
einen Wolle blau farbenden Farbstoff. Aus l-Amino-4-anilido-5-oxyanthrachinon- 
'2-sulfonsdure. u. Mn02 in H2S04 erhalt man einen Wolle blaugriin farbenden Farbstoff. 
Zu einer Lsg. von l-Amino-2-brom-4-anilidoanthrachinon in Monohydrat gibt man 
Mn02; das abgescliiedeno Oxydationsprod. erhitzt man mit Phenol u. einer gesatt. 
K2SÓ3-Lsg. u. vertreibt nach Beendigung der Rk. das Phenol durch Dampfdest. Durch 
■Oxydation von 4-Anilido-l-carbathoxyanthrapyridon-2-sulfonsaure erhalt man einen 
Wolle violett farbenden Farbstoff. {F. P. 785494 vom 11/2. 1935, ausg. 10/8. 1935.
D. Prior. 16/2. 1934.) F r a n z .

GesellschaJt fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Benzanthron- 
Jarbsloffe. 1-Brommethylbenzanthrone behandelt man mit alkal. Kondensations- 
mitteln. Man erhalt yiolett farbende Dimethylisodibenzanthrone; die gleiohen Yerbb. 
erhalt man, wenn man S oder Se vor dem Yerschmelzen mit Alkali auf dio Brommethyl- 
benzanthrono einwirken liiCt. Andere Verbb. erhalt man, wenn man die Brommethyl- 
benzanthrono mit 1-Aminoanthrachinon oder seinen D eriw . mit unbesetzter 2-Stellung 
in Methylbenzanthronylaminoanthrachinone uberfuhrt u. dann mit Alkali verschmilzt, 
es entstehcn oliv bis olivbraun u. olivgriin farbende Farbstoffe. Das durch Bromieren 
yon Methylbenzanthron (darstellbar durch Erhitzen von p-Tolylbenzoesauro mit 
Glycerin u. H2S 04 nach F. P. 407 593) erhaltliche 1-Brommełhylbenzanthron erhitzt 
man mit 1-Aminoanthrachinon, Soda u. CuCl, das erhaltene braunroto Prod. tragt man 
in eine 140—150° w. Schmelze von KOH u. A. u. erhitzt 1 Stde. auf 150—155°, es ent- 
steht ein Baumwolle sehr echt oliv farbender Farbstoff. Das aus 2-Methylanthra- 
■chinon erhaltliche Gemisch von Methylbenzanthronen lost man in Eg., laBt das 2-Methyl- 
benzanthron, F. 199°, auskrystallisieren u. versetzt die Mutterlaugen mit W., das aus 
einem der Methylbenzanthrone durch Bromieren erhaltene Monobrommethylbenz- 
anthron erhitzt man 5 Stdn. bei 180—185° im geschlossenen GcfaB mit A., S, Na-Acetat 
u. fein verteiltem Cu, das erhaltene Gemisch von Methyl-Bz.l,Bz.l-dibenzanthronyl- 
sulfiden gibt beim Verschmelzen mit KOH u. A. einen Baumwolle violett bis blau- 
violett farbenden Kiipenfarbstoff. (F. P. 787 448 vom 16/3. 1935, ausg. 23/9. 1935. 
Schwz. Prior. 17/3. 1934.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Pyronfarbstoffe. Farbstoffe 
der nebenstehenden Formel, R =  cycl. Radikal, X =  Alkyl oder Aryl mit einer C02H-

Gruppe, ein Y =  Halogen, die 
anderen Y ein H, n eine ganze

— (SOiH)n Zahl =  4 oder kleiner, erhalt 
man durch Kondensation von 
Fluorescei-nchlorid (I) oder -bro- 

mid oder ihren Substitutionsprodd. mit Aminen, wie Aminodiphenylbenzol, Amino- 
oxydiphenylbenzol, Aminophenylnaphthalin, Aminodinaphthyle, Aminofluorene, Amino- 
•ehrysene, Aminopyrene, Aminoacenaphthene, 1-Aminocarbazol, 2-Aminocarbazol,
3-Amino-N-athylcarbazol oder ihren Substitutionsprodd. u. sulfoniert; oder man 
kondensiert Phthalsaureanhydrid oder seine Deriw. mit Aryl-m-aminophenolen u. 
sulfoniert gleichzeitig oder anschlieBend; oder man kondensiert 4-Arylamino-m-osy-
o-benzoylbenzoesaure mit Arylamino-m-phenol. Ahnliche Farbstoffe erhalt man 
durch Kondensation von Bernsteinsaureanhydrid mit Arylamino-m-phenolen. — Eine 
Mischung von 2-Aminocarbazol, I, Chinolin u. ZnCl2 erhitzt man 3 Stdn. auf 170—ISO 
•u. 1 Stde. auf 220—230°; der entstandene Farbstoff wird nach dem Reinigen u. Trocknen 
mit H ,S04 sulfoniert; er farbt Seide, Kunstseide, Baumwolle, Wolle oder gemisch te 
Gewebo griinstichig blau. Den gleiehen Farbstoff erhalt man aus 2 Moll. aus Carbazyl- 
■m-aminophenol (darstellbar aus 2-Aminocarbazol u. Resorcin) u. 1 Mol. PhthaUaure-

=N— R
o
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anhydrid oder durch Kondensation von 4-Carbazylamitw-o-oxybenzoylbenz.oesaur(i mit 
Carbazyl-m-aminophenol u. darauffolgende Sulfonierung. Mit D ichlorfhiorcsccinch lor id 
oder 1-Aminocarbazol oder 3-Amino-N-tithylcarbazol erhalt man ahnliche Farbstoffe. — 
Amino-2-pJienylnaphthalin u. I in Ggw. von ZnCl2 erhitzt man 2—3 Stdn. auf 225° u. 
sulfoniert, es entstelit ein yiolett farbender Farbstoff. — Eine Mischung yon 3-Amino- 
pyren, I, ZnCl2 u. Chinolin erhitzt man 2Ł/2 Stde. auf 205° u. dann 21/, Stde. auf 230°, 
u. sulfoniert, es entsteht ein Baumwolle oder Kunstseide griinblau farbender Farbstoff. 
Durch Erhitzen von 3-Amino-(N-3'-oxyphenyl)-pyren (darstellbar durch Kondensation 
von 3-Amuiopyren mit Resorcin in Ggw. yon Borsaure) mit Bemsteinsdureanhydrid 
u. ZnCl, u. anschlieBendes Sulfonieren des Prod. erhalt man einen Seide griin farbenden 
Farbstoff. (F. P. 786405 vom 28/2. 1935, ausg. 3/9. 1935. D. Prior. 9/3. 1934.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fluorindinfarbsloffe. Azo- 
phenine der Forrnel A, RŁ =  aromat. Best mit negatiyen Substituenten oder mit mehr 
ais einem Ringe oder mit einem Chinonkern, R2 =  aromat. KW-stoffrest oxydiert 
man zu den Fluorindinen u. sulfoniert die erhaltenen Farbstoffe nótigenfalls. — Man 
erhitzt p-Ohinondianil (I) mit p-Nitranttin in Eg. auf 115—120°, u. filtriert vom Di- 
nitroazophenin, braunrote Krystalle, ab. Durch Oxydieren mit Pyrolusit in sd. Nitro- 
bcnzol erhalt man einen Farbstoff der Formel B oder C, der Farbstoff kann

CeHs C.H.NOs

N/ v / w \  ^  a / w

xuV N v wvw
A  N  N  N  X

n C.Hi C Ć.HjJfOi
mit 20%ig. Oleum sulfoniert werden. Aus I u. 2-Aminoanthrachinon entsteht 
eine Verb., braunrote Krystalle, die bei der Oxydation mit Pb02 in sd. Nitro- 
benzol einen Farbstoff, gelbbraune Krystalle, liefert, der sulfoniert werden kann.
3-Aminopyren, F. 117°, u. I gibt eine Verb., schwarze Krystalle, die mit PbO., in 
a-Chlornaphthalin einen Farbstoff, kleine Krystalle, liefert, der mit 20%ig. Oleum 
sulfoniert werden kann, durch Zusatz von Br erfolgt gleichzeitig Bromierung. Aus
i-Chlornaphłhylamin u. I entsteht eine Verb., die nach der Oxydation einen Farbstoff, 
dunkle Krystalle, liefert, der sulfoniert werden kann. Aus m-Niiranilin u. I entsteht 
m-Dinitroazophenin, das bei der Oxydation Dinitrofluorindin, kleine Krystalle, gibt. 
p-Aminodiphenyl erhitzt man mit dem Chlorhydrat des p-Aminodiphenyl auf 90° u. 
gibt in kleinen Mengen p-Nitrosophenol zu, nach dem Kuhlen auf 70° gibt man A. zu, 
das Prod., braunrote Krystalle, kann mit PbO,, in Nitrobenzol zum Farbstoff oxydiert 
werden. I erwarmt man mit einer Lsg. von p-Aminobenzoesaure in Eg., laBt nach 
P/a Stde. auf 70° abkiihlen u. setzt A. zu, das abfiltrierte Prod., braune Krystalle, 
gibt in sd. Nitrobenzol mit Pb02, Filtrieren nach P /2 Stdn. u. Abkiihlen das Fluorindin 
in schwarzen Krystallen. I gibt mit m-Aminoacetophenon ein Prod., das bei der Oxy- 
dation ein krystallin. Fluorindin liefert. Bis-(diphenyl)-p-chinondiimin (darstellbar 
durch Kondensation von p-Aminodiphenyl mit Hydrochinon u. darauffolgende Oxydation 
mit Pb02) gibt mit Anilin  u. Anilinchlorhydrat bei 4-std. Erhitzen auf 80° u. Filtrieren 
nach dem Abkiihlen das aus Azophenin u. N,N'-Didiphenyl-p-phenylendiamin bestehendo 
Rk.-Prod.; es liefert bei der Oxydation mit PbO., in Chlornaphthalin Bisdiphenyl- 
p-chinondiimin, rote Krystalle, u. Fluorindin, griinlich glanzende Krystalle, die Mischung 
kann durch Erwarmen mit Phenylhydrazin, wobei das Bisphenyl-p-chinondiimin zu 
N,N'-Diphenyl-p-phenylendiamin reduziort wird, wahrend das Fluorindin unyerandert 
bleibt, getrennt werden, durch Kochen mit Essigsaureanhydrid kann man das N,N'-Di- 
phenyl-p-phenyle7idiamin leicht losen u. von dem Fluorindin filtrieren. — Bis-a.-naphłhyl- 
p-chinondiim.in (darstellbar durch Oxydation von Di-tz-naphIhyl-p-phenylendiamin mit 
Pb02) gibt mit Aminopyren mit Eg. bei 70° in Chlorbenzol eine Mischung yon Azo
phenin u. N ,N ’-Di-a.-naphlhyl-p-phenylendiamin, die in Chlornaphthalin mit Pb02 
das in Lsg. bleibende Bis-x-naphthyl-p-chinondiimin u. das krystallin. Fluorindin 
liefert. Man entfernt dic Pb-Oxyde durch Behandeln mit H N 03 u. H20 2 u. krystallisiert 
das Fluorindin aus a-Chlomaphthalin um. Bis-fS-naphthyl-p-chinondiimin (darstellbar 
durch Oxydation des Di-fi-naphthyl-p-phenylendiamiti mit P b02) yerriihrt man mit 
Aminodiphenyle->idioxyd u. Aminodiphenyle.ndioxydćhlorhydrat u. A. 2 Stdn. bei ge- 
wohnlicher Temp. u. dann 6 Stdn. unter Sieden; man filtriert nach dem Kuhlen, extra- 
hiert das Prod. mit Pyridin u. filtriert von dem Azophenin, kleine braune Krystalle, 
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F . 288°. Durch Oxydation mit Pb02 erhalt man das Fluorindin, violettes krystallin. 
Pulver. (F. P. 777 702 vom 11/8. 1934, ausg. 27/2. 1935. D. Prior. 11/8. 1933. 
Schwz. P. 176 931 vom 8/8. 1934, ausg. 16/7. 1935. D. Prior. 11/8. 1933.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemisclie Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Indigoide 
Farbstoffe. 4-Alkyl-7-halogen- oder 4-Alkyl-5,7-dihalogenindoxyle oxydiert man oder 
kondensiert sie oder dio entsprechenden Isatine oder ihre reaktionsfahigen a-Deriw. 
mit zur Bldg. von indigoiden Farbstoffen geeigneten Komponenten. Die Farbstoffe 
dienen zum Farben u. Drucken von tier. u. pflanzlicher Faser u. Kunstfaser aus regene- 
rierter Cellulose; sie geben sehr reine, lebhafte licht- u. chlorcchte Farbungen. — 
4-Meihyl-7-chlorindoxyl oder 4-Methyl-5,7-dichlorindoxyl erhalt man durch Verschmelzen 
von 2-Chlor-5-methylphenylglycin-6-carbonsiiure oder 2,4-Dichlor-S-melhylphenylglycin- 
6-carbonsaure mit Alkalien. 4-Methyl-7-chlorisatin oder 4-Methyl-5,7-dichlorimtin erhalt 
man aus l-Amino-2-chlor-5-methylbenzol oder l-Amino-2,4-dichlor-5-methylbenzol nach 
dem Verf. von S a n d m e y e r . Das a-Anilid des 4-Methyl-7-bromisatin# oder 4-Methyl-
5.7-dibromisatins erhalt man nach dem Verf. von SANDMEYER (s . F. P. 291416) aus 
l-Amino-2-brom-5-methylbenzol oder l-Aniino-2,4-dibrom-5-methylbenzol, das a-Chlorid 
des 4-Methyl-5-chlor-7-bromisatins aus 4-Methyl-7-bromisatin u. PCl5 in Bzl. •— 4-Methyl-
6.7-dicMorisatin-a-cMorid (aus 4-Methyl-5,7-dićhlorisatin u. PCl5 in Chlorbenzol gibt 
mit 3-Oxythionaphthen in Chlorbenzol einen Baumwolle stark rótlich blau farbenden 
Kupenfarbstoff; ahnliche Farbstoffe liefern die a-Ghloride des 4-Metliyl-7 -chlorisatins 
oder des 4-Mcthyl-5-chlor-7-bromisatins. — 4-Methyl-7-chlorisatin behandelt man in 
Chlorbenzol 1 Stde. bei 95— 100° mit PC16, fiigt zu dem entstandenen 4-ilethyl-7-chlor- 
isatin-a-chlorid bei 55—60° S 02CI2 u. ruhrt 2—3 Stdn. bei 63—68°; nach dem Kuhlen 
auf 45—50° liiBt man das Gemisch in eine Lsg. von 4-Chlor-l-oxynaplithalin in Chlor
benzol laufen, riihrt 1/2 Stde., kiihlt, filtriert u. wascht mit Chlorbenzol, der erhaltene 
Farbstoff farbt Baumwolle aus der Kupę blau. Ahnliche Farbstoffe erhalt man mit 
4-Brom-l-oxynaphthalin, oder 4-Methyl-7-bromisatin. — Das aus 4-Methyl-5,7-dicJdor- 
isatin durch Erwarmen mit PC15 in Chlorbenzol erhaltliche 4-Mełhyl-5,7-dicMorisalin- 
a-chlorid gibt man zu einer Lsg. von 4-Methyl-6-chlor-3-oxythionaphthen in Chlorbenzol 
bei 60—70°, der entstandene Farbstoff farbt Baumwolle rein violett. Den gleichen 
Farbstoff erhalt man durch Erwarmen von 4-3Iethyl-6-cMor-3-oxythionaphthm mit 
4-Metliyl-5,7-dichlorisatin-2-anilid in Eg. oder von 4-Methyl-5,7-dicldorindoxyl mit
4-Methyl-6-chlorthionaplithenćhinon-2-anil in Eg. Das aus 4-Meihyl-7-chlorisatin u. 
PC15 in Chlorbenzol erhaltliche 4-Methyl-7-chlorisatin-a-chlorid gibt man zu einer Lsg. 
von 4-Chlor-1 -oxynaphthalm in Chlorbenzol, der erhaltene Kupenfarbstoff farbt Baum
wolle blau. Den gleichen Farbstoff erhalt man durch kurzes Erwannen von 4-Chlor- 
l-oxynaphthdlin mit 4-Methyl-7-chlorisatin-2-anilid in Essigsaureanhydrid. Das aus
4-Meihyl-5,7-dicldorisatin u. PC15 in Chlorbenzol erhaltliche 4-Methyl-5,7-dxchlońsatin- 
a-chlorid gibt man zu einer Lsg. von 4-Methoxy-l-oxynaphthalin in Chlorbenzol, der 
entstandene Farbstoff farbt Baumwolle licht- u. ehlorecht rein blau mit schoner Abend- 
farbe. Ahnliche Farbstoffe erhalt man mit 4-Athoxy-l-oxynaphthalin oder 4-Methyl- 
C)-chlor-7-bromisatin. In die wss. Lsg. der 4-Methyl-5,7-dichlorindoxyl enthaltenden 
Alkalischmelze blast man Luft, der entstandene Farbstoff farbt Baumwolle reinblau. 
Za einer Lsg. von 2,l-Naphthioindoxyl in Chlorbenzol gibt man eine Lsg. von 4-Methyl-
5.7-dicldorisatin-a-chlorid (aus 4-Methyl-5,7-dichlorisatin u. PC15 in Chlorbenzol); es ent
steht ein Baumwolle sehr echt braunviolett farbender Kupenfarbstoff. Ahnliche Eigg- 
besitzt der Farbstoff aus 4-Methyl-5-chlor-7-bromisatin. Der Farbstoff aus 1,2-NaplUh- 
thioindoxyl u. 4-Me.thyl-7-chlorisatin-z-chlorid farbt violettbraun, der aus 4-Methyl-
5.7-dicJdorisatin-tt.-chlorid u. 1,2-Naphththioindoxyl violett, einen ahnlichen Farbstoff
erhalt man aus dem a-Chlorid des 4-Methyl-5-chlor-7-bromisatins. (F. P. 788 723 voin 
13/4. 1935, ausg. 15/10. 1935. Schwz. Prior. 20/4. 1934. Schwz. P. 176 362 vom 
20/4. 1934, ausg. 17/6. 1935.) F r a n z .

Gesellschaft iiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Indigoide 
Farbstoffe. Man kondensiert die reaktionsfahigen a-Deriw. von 4,7-Dialkyl- oder
4.7-Dialkyl-5-lialogenisatinen mit kupplungsfahigen Oxyderiw., in denen das kupplungs- 
fahige C-Atom einem 6-gliedrigen Ring angehort u. behandelt die entstandenen Farb
stoffe gegebenenfalls mit halogenierenden Mitteln; sie farben die Faser aus der Kupę 
sehr chlor- u. lichtecht blau von schoner Farbę bei kunstlichem Licht. — 4,7-Dimetkyl- 
isatin-a-chlorid (I) (aus 4,7-Dimethylisatin u. PC15 in Bzl.) gibt mit 4-Chlor-l-oxy- 
naphthalin (II) in Bzl. einen Baumwolle blau farbenden Farbstoff, der hieraus mit Br 
in HoSO gebildete Farbstoff farbt blau. ó-Brom-4,7-dimethylisatin-a.-chlorid III (aus
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ó-Brom-4,7-dimethylisatin u. PCI6 in Chlorbenzol) gibt mit J-Oxynaphthalin in Chlor- 
bonzol einen Baumwolle blau farbenden Kiipenfarbstoff, dessen Eigg. durch Bromieren 
mit Br oder Chlorieren mit S0,C12 verbessert werden konnen; mit l-Oxyanthraeen 
erhalt man einen etwas griinstichiger farbenden Farbstoff. Der Farbstoff aus III u.
l-Brom-l-oxynaphthalin liefert chlor- u. lichtechto Farbungen von schoner Farbo bei 
Kunstlicht. Einen ahnlichen Farbstoff erhalt man aus III u. II. (F. P. 788 724 vom 
13/4. 1935, ausg. 15/10. 1935. Sehwz. Prior. 21/4. 1934. Schwz. P. 176 363 vom 
21/4. 1934, ausg. 17/6. 1935.) F r a n z .

XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. P lastische Massen.
Salvatore Chiaudano, Die Industrie der Mineralfarben in Italien. (Vernici 11. 

243—53. 1935.)  ̂ G r im m e .
F. V. Evans, Einige Bemerkungen iiber angewandte Kolloidchemie bei Pigmenten

unter besotulerer Beriicksićhtigung von Zinkoxyd und basischem Bleicarbonat. (J. South- 
Afric. chem. Inst. 18. 36—41. 1935.) S c h e i f e l e .

T. Stewart Remington, Eigenschaften und Anwendung von Zinkoxyd in der Farben- 
herstdlung. Angaben -iiber Herst. u. Eigg. von Zinkoxyd (pn-Wert, Kreiden, Nacli- 
dunkeln, RiBbldg., Olbedarf, akust. Eigg. u. Lichtreflexion). Dcfinition u. Best. des 
Olbedarfes, Verarbeitung von ZinkweiB in Kunstharzfarben. (Paint Colour Oil Varnish 
Ink Lacąuer Manuf. 5. 238—41. 262—65. 306—09. 1935.) S c h e i f e l e .

Fritz Ohl, Lithopone fiir weifie Anstrichfarben. (Paint Colour Oil Varnish Ink 
Lacąuer Manuf. 5. 302—04. Okt. 1935.) S c h e i f e l e .

R. Heublum, Neuerungen in der Herstdlung von Ghromgdb. (Forts. zu C. 1935- 
II. 3305.) (Peintures-Pigments-Vernis 12. 155— 58. 1935.) S c h e i f e l e .

H. Grolin, Ober das Eindicken angeriebener Mennige und die Herstdlung nicht 
eindickender Bleimennige. Bisherige Unterss. haben bewiesen, daB die Eindickungs- 
geschwindigkeit der Bleimennige in 01 von dcm Geh. an freiem Bleioxyd abhangt. Die 
verdickende Wrkg. der aus Bleioxyd u. aus Bleiorthoplumbat bei der Rk. mit Leinól 
entstehenden Bleiverbb. ist yerschieden. Es wurde ein Verf. zur Herst. einer mit Leinól 
nicht erhartenden Bleimennige entwickelt, bei dem unvollstandig zu Bleimennige oxy- 
dierte Bleioxydo bis zu mittleren Teilchengróflen unter 5 zerkleinert u. dann nochmals 
oxydiert werden. (Farben-Ztg. 40. 1063—65. 19/10. 1935.) S c h e i f e l e .

W. H. Banks, Die Bedeutung des Olbedarfes. (Paint Colour Oil Varnish Ink Lacąuer 
Manuf. 5. 301. Okt. 1935.) S c h e i f e l e .

G. Zeidler und A. Luyken, Zur Kenntnis des kritischen Olgehaltes von Leinól-
farben und Leinól-Standolfarben. Im AnschluB an die Arbeit von M a t t h i j s e n  (C. 1935- 
II. 1790) worden dio Beziehungen zwischen dem viscosimetr. ermittelten krit. Olgeh. 
u. dem in der Filmfestigkeit sieli widerspiegelnden krit. Olgeh. erortert, wobei vielfach 
eine Ubereinstimmung zwischen beiden besteht. (Verfkroniek 8- 229—32. 16/9. 
1935.) S c h e i f e l e .

Harlan A. Depew, Einflup des Pigments auf die Witterungsbestdndigkeit des 
Anstrichfilms. Die Witterungsbestandigkeit eines Zinkoxydan3trichs ist vor allem von 
der GroBe u. Form der Zinkoxydteilchen abhangig; eine geringere Rolle spielen die 
Rk.-Fahigkeit des Zinkoxyds mit den freien Fettsauren des Leinols, sowie die Undureh- 
liissigkeit fiir kurzwelliges Licht. Giinstig sind Zinkoxyde mit langen, groBen Nadeln, 
weleho den Farbfilm durch entsprechende Lagerung verfestigen u. mkr. Hohlraume 
zwischen Farbteilchen u. Bindemittel hervorrufen, welche einen Spannungsausgleieh 
im Film bedingen. (Ind. Engng. Chem. 27. 905—08. Aug. 1935.) S c h e i f e l e .

G. A. Campbell, Pigmentteilchen. D a  die giinstige Wetterbestandigkeit Yon An-
strichen mit nadelfórmigem ZinkweiB auf die Bldg. mkr. Hohlraume zuriickzufuhren 
ist, welche die Spanniuigen im Anstrichfilm ausgleichen (ygl. D e p e w , vorst. Ref.), 
ist Vf. der Ansicht, daB die Adhilsion zwischen Pigment u. Bindemittel nicht zu groB 
sein soli. Zur Ermittlung der Adhasion soli die Olbedarfsbest. nach GARDNER-CoLEMAN 
dienen. (Oil Colour Trades J. 88. 1181—83. 18/10. 1935.) S c h e i f e l e .

T. Hedley Barry, Anstrich in Lebensmittdfabriken. Auftreten von Feuchtigkeit 
u. Pilzansatz auf Anstrichen in Lebensmittelfabriken. (Paint Colour Oil Varnish Ink 
Lacąuer Manuf. 5. 297—301. Okt. 1935.) S c h e i f e l e .

H. F. D. Brookes, Anstrichfarben fiir Beton. Fiir den Anstrich von Beton eignen
sich gewisse Cumaronharz-, Chlorkautsehuk- u. Emulsionsfarben. (Paint Colour Oil 
Varnish Ink Lacąuer Jlanuf. 5. 266—69. S ep t. 1935.) S c h e i f e l e .
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Carl Becher jun., Farben fiir Schulgebrauch (Aąuardlfarben, Malstifte, Zeichen- 
kohle und Schulkreide). Zur Herst. von Aąuardlfarben (Wasserfarben) dienen giftfreie 
u. feingemahlene Erdfarbcn u. Farblacke, u. ais Bindemittel Gunimi arabicum u. Dextrin. 
Pastellstifte (Malstifte) werden mit ahnlichen Pigmentcn u. mit yorwiegend Tragant- 
schleim ais Bindemittel erzeugt. An Stelle yon Tragant wird neuerdings Tyloso benutzt. 
Zeichenkohle (ReiBkohle) wird aus Linden- oder HaselnuBholzkohle gewonnen. Zeichen- 
kreide (Schulkreide) enthalt yorwiegend weiBe Farbkórper mit Leim, Dextrin, Kalk- 
hydrat oder Gips ais Bindemittel. (Seifensieder-Ztg. 62- 455—56. 476—78. 496—9S 
515— 17. 1935.) S c h e i f e l e .

A. Matagrin, Die Druckfarben. Geschichtliche Entw. u. Klassifikation der Druck- 
farben, Farbkórper. (Rev. Chim. ind. Monit. sci. Quesneville 44. 217—27. 242—51. 
Sept. 1935.) S c h e i f e l e .

C. Eckmann, Bunte mineralisclie Pigmente in der Druckfarbenindustrie. Ais 
Buntfarben werden fiir Druckfarben yerwendet: Ckromgelb, Cadmiumgelb, Eisengelb, 
Chromgriin, Zinkgriin, Mennige, Zinnober, Cadmiumrot, Bronzeblau, Ultramarine u. 
Kobaltblau. (Farben-Chemiker 6. 365—69. Okt. 1935.) S c h e i f e l e .

Alfred Mc Neil, Neuerungen bei Anilindruckfarben. Transparente Anilindruck- 
farben bestehcn aus konz. Lsgg. von Teerfarbstoffen in Gemisehen aus Spiritus, Eg. u. 
Athylglykol, Methylglykol, Glykolacetat, Athylendichlorid, Methylcyclohexanon usf., 
denen zur Erhóhung der Haftfahigkeit noeh Schellack, Sandarak oder Manilakopal zu- 
gesetzt werden kónnen. Die deckenden Anilindruckfarben enthalten auBerdem noeh 
einen gewissen Prozentsatz weiBes oder buntes Deckpigment, wie Titandioxyd, Chrom- 
gelb, Cadmiumrot. Die Anilindruckfarben ergeben auf Gummiplatten dic giinstigsten 
Resultate. (Amer. Ink Maker 13. Nr. 10. 15— 17. Okt. 1935.) S c h e i f e l e . )

Egon Meier, Chemie und Anstrichtechnik. Angaben iiber die Entw. neuer Anstrick- 
materialicn, wie Kunstharzlacke, Nitrocellulosekombinationslacke u. Chlorkautschuk- 
lacke. (Chemiker-Ztg. 59. 601—02. 24/7. 1935.) S c h e i f e l e .

J. Cruickshank Smith, Lack- und Lackfarbenherstdlung. Anreiben u. Bcnetzen 
der Pigmente, Lackkochung. (Paint Colour Oil Varnish Ink Lacąuer Manuf. 5. 198—201. 
1935.) S c h e i f e l e .

P. S. Symons, Lacke und ihre Auswahl. Einfache Lackpriifung u. wichtigste 
Merkmale der hauptsachlichen Lacktypcn. (Decorator 34. Nr. 402. 28—30. Okt. 
1935.) S c h e i f e l e .

H. Ulrich, Lacktechnisch interessante Ole. Aus Ricinolsaure wird durch W.-Ab
spaltung Oktadekadiensaure gewonnen, deren Triglycerid ein dem Holzól ahnliches 
Lackol darstellt. Ein holzólartiges 01 ist ferner das Oiticicaól, das sich mit Harzen von 
hóherer SZ. zu brauchbaren Lacken yerkochen laBt. Bei hoher Temp. mit Luft ge- 
blasenes Leinól (Bisól) zeigt gegeniiber n. Leinól gróBere Trockenkraft u. etwas lióhere 
W.- u. Witterungsbestandigkeit. Bei niedriger Temp. (100°) mit Luft geblasenes Leinól 
(Nitroól) lilBt sich in jedem Verhaltnis mit Nitrocellulose kombinieren. Geblasenes 
Sojabohnenól eignet sich ebenfalls fiir Kombinationslacke mit Nitrocellulose, unter 
LuftabschluB gekochtcs Sojaól ais Zusatz fiir Einbrennlacke. Durch Dest., Desodori- 
sierung u. Polymerisation von Tran erhalt man relatiy helle u. gut trdeknende Ole. 
(Farbcn-Ztg. 40. 1037. 12/10. 1935.) S c h e i f e l e .

A. Kraus, Nitrocelluloselacke in Einzeldarsldlungen. (Ygl. C. 1935. II- 316.) 
Angaben iiber Holzabsatzlacke (Lackaufbau, Verarbeitung im Streich- u. Spritzyerf., 
PrUfung auf Schlagfestigkeit u. Haftfahigkeit) u. Nitrocelluloselederlacko fiir Narben-, 
Spalt- u. Lacldeder. (Nitrocellulose 6. 139—41. 159—61. Sept. 1935.) S c h e if e l e - 

R. Forder, Sauregehalt in Lacken und Anstrichfarben. Anstrichtechn. Bedeutung 
des Saurcgeh. in  Standólen, Naturkopallacken, Kolophoniumlacken u. T rockenstoffen. 
(Paint Colour Oil Varnish Ink Lacąuer Manuf. 5- 188—91. 1935.) S c h e i f e l e .

H. Kemner, Die Entmcklung des Kongokopals in der Lackindtistrie. Angaben 
uber die Anwendung yon Kopalestern in Lacken u. Druckfarben. (Farben-Chemiker 6. 
370—72. Okt. 1935.) S c h e i f e l e .

Rudolf Klose, Trockenzeitenkiirzung beim Farbanstrich. Beim Lackieren von
Wcrkstiicken ist eine Trocknungsbeschleunigung moglich durch kombinierte Raum- u. 
Liiftungstroeknung, durch Verwendung schnelltroeknender Anstrichstoffe u. durch 
Ozonzufuhrung. (Maschinenbau. Der Betrieb 14. 557—60. Okt. 1935.) S C H E I F E L E -  

— , Trockenstoffe fiir die Lackfabrikation. Angaben iiber prakt. T r o c k e n s t o f f e ,  
Blciól u. Manganól. (Paint Colour Oil Varnish Ink Lacąuer Manuf. 5. 317—19. Okt. 
1935.) S c h e i f e l e .
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Arthur K. Doolittle, Losungsmittel fiir Celhdoscderii-atelacke in der Technik. 
Theorie der Loserwrkg., Klassifizierung der Losungsmm. nach der chem. Struktur u. 
nach der Verdunstungsgeschwindigkeit. (Ind. Engng. Chem. 27. 1169—79. Okt. 
1935.) " S c h e i f e ł e .

— , Wicdergewinnung von Ldsungsmiltdn in der Industrie der plastischen Massen. 
VII., VIII., IX., X. (Vgl. C. 1935. II. 1096.) Adsorptionsverf. (Synthet. appl. Finishes 
6. 90. 11 Seiten bis 174. 1935.) S c h e i f e ł e .

R. Forder, Farbenentfemungsmittel. Zus. u. Wirkungsweise der Abbeizmittel auf 
Ldsungsm.-Grundlage. (Paint Colour Oil Varnish Ink Lacąuer Manuf. 5. 314— 16. Okt. 
1935.) S c h e i f e ł e .

Georges Vie, Neue Verwenduiujsmoglichkeiten fiir Harzprodukte. (Ind. eb im iąu e  
22. 645—47. S ep t. 1935.) S c h e i f e ł e .

Georges Brus, Die Anwendung der Harzprodukte. Ober die Venvendung von 
Terpentinol ais Losungsm., ais chem. Rohstoff u. ais medizin. Prod. Venvendung von 
Kolophonium ais Lackmafcerial, in der Seifenfabrikation, zur Harzólgewinnung, ais 
StraĆenbaustoff; (Buli. Inst. Pin [3] 1935. 193—200. 15/10.) S c h e i f e ł e .

Carl Buser, Zur technischen Anwendung von brasilianisćhem Jutahicicaharz. 
Jutahicicaharz ist wasserhell bis orangegelb, von unangenehmem Geruch u. reichlich 
mit pflanzlichen u. tier. Einschliissen durchsetzt. Das Harz wird ahnlich wie Kaurikopal 
ausgeschmolzcn. Angaben iiber Temp. u. Zeit des Ausschmelzens. (Paint, Oil chem. 
Rot. 97. Nr. 20. 18. 3/10. 1935.) S c h e i f e ł e .

A. Roustchinsky, Ober helle Cumaronharze■ Techn. Sohentnaphtha, die bei der 
Polymerisation mit H2S 04 ein fast sebwarzes, niedrigschm. Harz liefert, wird fraktioniert 
dest. u. die einzelnen Fraktionen werden fiir sich polymerisiert. Jcdes der erhaltenen 
Harze ist sehr dunkel gefarbt; 50% der Gesamtausbeute finden sich in dem schwarzen 
Dest.-Ruckstand, eine Menge, die fiir die Herst. heller Harze endgiiltig verloren ist. 
Die Tatsache, daB auch die Destillate nur dunkle Prodd. ergeben, erklart Vf. mit der 
allmahlichen Zers. hohermolekularer Bestandteile der Solventnaphtha, z. B. des Di- 
cyclopentadiens, wobei Penladien entsteht, dessen Polymerisationsprodd. die Harze 
aus den einzelnen Fraktionen dunkel farben. — Bei der Unters. der aus einer techn., 
die Resinogene bereits in polymerisiertem Zustand enthaltenden Solventnaphtha 
durch Dest. u. anschlieBende Warmebehandlung im Ofen bei 150° gewonnenen Harze 
wird festgestellt, daB deren Schwarzfarbung auf Oxydation hochsd. oliger Bestand
teile beruht. Andrerseits wird eine Solventnaphtha im Laboratorium durch Waschen 
von Rohbenzol mit NaOH, Zerlegung in 3 Fraktionen vom Kp. 145—180°, 180—205° 
u. einen hohersd. Rest, sowie Behandlung der einzelnen Fraktionen mit 70%ig. H2S04 
hergestellt u. darauf mit konz. H2S 04 polymerisiert, wobei nur die mittlere Fraktion 
ein helles Harz liefert. Die Bldg. dieses hellen Prod. wird dadurch erklart, daB sowohl 
das Rohbenzol ais auch die Solventnaphtha vor der Dest. nicht mit H2S04 in Be- 
riihrung gekommen ist u. daB dio Dauer der Erhitzung im Laboratorium naturgemaB 
kiirzer ist. — Darauf wird zur Schonung der resinogenen Bestandteile des Rohbenzols 
die direktc Dest. durch W.-Dampfdest. ersetzt. Bei der. Zerlegung dieses Prod. in 
einzelne Fraktionen wird gefunden, daB die ersten Anteile dunkle, dio letzten dagegen 
helle Harze liefern. Prakt. arbeitet man so, daB man die bis 150° sd. Fraktionen, dio 
etwa 20% der resinogenen, schwarze Harze liefernden Verbb. enthalten, abtrennt u. 
die hohersd. Anteile fiir sich polymerisiert. Auf diese Weise werden 80% der móg- 
lichen Harzausbeute in Form heller Harze yom E. 65° erhalten. AuBerdem fallt auch 
das Naphthalin sofort in vorziiglicher Reinheit an. (Chim. et Ind. 34. 766—72. Okt. 
1935.) W. W o l f f .

R. Ditrnar, Die Glyplalharze und ihre induslridle Anwendung. (Forts. zu C. 1935. 
II. 2291.) (Caoutchouc et Guttapercha 32. 17 284—86. Sept. 1935.) S c h e i f e ł e .

C. Bianehi, Phenolaldehydharze. Literaturiibersicht. (Vemici 11. 297—301. 
1935.) Gr im m e .

Herbert Chase, Herstellung von Phenolharzen fiir Prefimassen. Beschreibung der 
Anlage der Amer. Catalin Corp. (Chem. metallurg. Engng. 42. 500—02. Sept. 
1935.) S c h e i f e ł e .

W. T. Renne und W. W. Passynkow, ErhShung der Qualitdt von Pre/Sfabrikalen 
aus Pubem  auf der Basis kiinstlicher Harze durch zusatzliche Erhitzung. Verbesserung 
der elektr. Isoktionseigg. von MonolithpreBpulvem. Die Isolationsfahigkeit kann ge- 
steigert werden durch Erhitzen der PreBerzeugnisse bei 120°. (Piast. Massen [russ.; 
Plaatitscheskie Massy] 1935. No. 3. 31—32.) S c h ó n f e ł d .
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W. Ostermann, Kunstharzprepstoff fiir Oleitlager. KunstharzpreBstoff hat im 
Austauseh gegen Bronze- u. Pockliolzlager in den Walzgeriisten der Warm- u. Kalt- 
walzwerke Anwendung gefunden. Die Kunstharzlager sind unter Verwendung von 
Phenolformaldchydharzen entweder mit Gcwebe- u. Papierbalinen (gesehichteter Werk- 
stoff), oder mit Gewebesclinitzel u. Papierfasern (regelloser Werkstoff) hergestellt. Bei 
Kunstharzlager ist dio Reibungsarbeit kleiner, aber auch die Warmeleitfahigkeit viel 
geringer. Ais Sehmiermittel der Kunstharzlager kann W. dienen. (Z. Ver. dtsch. Ing. 79. 
1131—36. 21/9. 1935.) S c h e i f e l e .

Johannes Scheiber, liunststoffe. Abhandlung ubor die Kunststoffo, die a) aus 
hoohmolekularen Naturprodd- (Kautschuk, Cellulose u. EiweiBprodd.), b) aus nieder- 
molekularen Ausgangsprodd. gewonnen werden (regiilfire synthet. KunstEtoffe). Lite 
raturiibersicht. (Ergebn. angew. physik. Chem. 2. 141—228. 1935. Lcipzig.) P a n C.

W. M. Schalfejew und M. M. Katzin, Sdurebestandige plastische Massen fiir 
Akkumulatorkasten auf der Basis Steinkohlenpech und Ozysduren aus oxydierlen Erdol- 
Kohlenwasserstoffen. Untcrs. von Massen u. Erzeugnissen, hergestellt unter Zusatz 
von yerschiedenen Pechartcn u. Oxysauren der Mineraloloxydation. (Piast. Massen 
[russ.: Plastitscheskie Massy] 1935. Nr. 3. 26—29.) S c h o n f e l d .

Martin Witte, Messung von Korperfarben fiir praktische Zwecke. Vergleichende 
Darst. der FarbmcBsysteme yon OSTWALD u. MUNSELL in bczug auf unbunte Farben, 
bunte Farben, Misehfarben, vierdimensionalc Farbvorstellung, prakt. Farbenmessung 
u. Farbenkennzeichnung. (Chem. Fabrik 8. 418—20. 30/10. 1935.) SCHEIFELE.

Adelaido Labó, Ausgiebigkeitsproben und Priifungen von Aluminiumfarben. Ais 
Pigment dient Al-Pulver aus mindestens 90%ig. Al mit einer TeilchengroBe von '/j 
bis 1/2Ju. Dic beste Qualitiit soli hochstens 1% Verunreinigungen enthalten. Die 
Ausgiebigkeit einer AJ-Farbe hangt nicht nur von der Al-Menge, sondern auch von der 
Art des Vehikels ab. Der Al-Geh. betragt in der Regel 200 g im Liter. Die Vergleichs- 
unstriehe wurden mit einer Mischung aus 21% Al-Pulver u. 79% Vehikel, bestehend 
aus 60 Teilen gekochtem Leinól u. 40 Toilen Spiritus u. Siccativ ausgefuhrt. Im 
Original in Tabellen Bericht iiber Ergiebigkeit u. Haltbarkeit von Al-Farben u. 
-anstrichen. (Vernici 11. 317—19. 1935.) Gr im m e .

G. Balbi, Die Bestimmung derFarbtiefe eines Firnisscs. Beschreibung verschiedener 
Spezialcolorimeter mit Vergleichslsgg. oder Farbglasern nach dem meist deutschen 
Schrifttum. (Verniei 11. 255—59. 1935. Genua.) G r im m e .

Giorgio Balbi, Die tecJmische und chemische Kontrolle eines Fimisses oder einer 
Farbę. Viscosildt oder Konsistenz. Beschreibung der versehiedenen Viseosimeterarten 
u. ihrer Handhaben. EinfluB der Viscositat auf die Giite eines Firnisses. (Vernici
11. 355—59. 1935. Genua.) G r im m e .

Giorgio Balbi, Viscosiimter fiir Firnisse und Farben. Beschreibung yon Spezial- 
instrumenten an Hand von Figuren. (Vernici 11. 417—25. 1935. Genua.) G r im m e .

GĆO Sverige, Phołozellen, Photocolorimetrie und Messung der Jłeflezicns-, Diffusions- 
und Absorptionsfahigkeit von Lacken und Anstrichfarben. (Peintures-Pigments-Yernis 12- 
161—63. 1935.) S c h e i f e l e .

Andre R0UX. Apparat zum Studium der Entflammbarkeit von Stahlanstriclien. 
(Reoli. et Invent. 16. 322—23. 1935.) SCHEIFELE.

W. R. Fuller, Lackpriifung. Best. von Haftfahigkeit, W asserdurch lassigkeit, 
Glanz, Farbton, Abreibbarkeit, Schlagfestigkeit u. Witterungsbestandigkeit. (Metal 
Clean. Finisb. 7. 399—402. 449—52. 457. Sept. 1935.) S c h e i f e l e .

L. Clśment, C. Riviśre und.A. Honnelaitre, Physikalische Prufung von Lackeii 
und Anstrichfarben ais Mittel zur Qualitatsbestimmung. (Rech. et Invent. 16. 338—43. 
1935.) S c h e i f e l e .

N. I. Weiz und A. J. Drinberg, U. S. S. R., Herstdlung wasserloslicher Harze,
' Lacke und Appreturen. Die bei der Spaltung von Mineralólen sowie bei der Kautschuk- 

synthese abfallenden ungesatt. KW-stoffe werden in iiblicher Weise nitriert u. die 
Nitroyerbb. mit 5— 10%ig. NaOH erhitzt. (Russ. P. 41613 vom 9/5. 1934, ausg. 
28/2. 1935.) ’ R ic h t e r -

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodleben b. Rosslau, Bittminose Anstrich- 
mittel, enthaltend Asphalt u. Nitrocdlulose (I) u. ais gemeinsamo Losungsmm. Cyclo- 
hexanol oder dessen Homologe bzw. die entsprcchenden Ketoverbb., z. B. Cydo- 
hezanolacełat (II), Methylcyclohexanol, Cyclohexanon, Methylcyclohexanon u. a. Bei-
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spici: 18,5 (Tcilc) Asphaltlack; 0,491, 1,4 Butylacetat u. 10 II. (E. P. 430 664 vom 
22/12. 1933, ausg. 18/7. 1935.) B k a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alexander Kneip, 
Frankfurt a. M.-Hóchst), Uberziige und Auskleidungen aus hiirtbaren Kunslharzen, dad. 
gek., daB Mischungen aus hartbaren Kunstharzen u. Si oder Silieiden der Schwermetalle 
u. des C hicrfiir yerwendet werden. Audi sind dieso Prodd. ais Bindemittel fiir Aus- 
mauerungen zu benutzen. (D. R. P. 615 928 KI. 12f vom 3/8. 1930, ausg. 16/7. 
1935.) N i t z e .

Cement Marketing Co. Ltd., London, und Frederick John Burren, Sycamore, 
England, tlberzugsmasse fiir Dekoraiionszwecke, bestehend aus Leim, Cellulosederiv. 
u. Zement Oder Kreide. Die M. wird zweckmaBig w. bei 21° bis hóchstens 41° auf- 
gespritzt oder aufgestriohen. Beispiel: 12—15 Ibs Zement auf 1 Gallone Lsg., ent- 
haltend 4 ozs. Gelatine, 3gills Cellulosederiv. gel. u. 1/,2 ozs. Alaun ais Hartungsmittd. 
(E. P. 433120 vom 3/1. 1934, ausg. 5/9. 1935.) " B r a u n s .

Velcisol Corp., ubert. von: Julius Hyman, Chicago, 111., V. St. A., Harsłellung 
ozydierter Kohlenicassersloffe fiir tlberziige u. Impragnierungen. Zu einer Fraktion 
von in der Dampfphase zwischen 1000 u. 1400° F unter 5 at gespaltenem Gasolin 
(Kp. etwa 230° F) werden Trockenmittel zugesetzt u. 0 2 bei einer Temp. unter 175° F 
oingeblasen. Es entsteht ein olartiges Harz. (A. P. 2 011053 vom 18/11. 1933, ausg. 
13/8. 1935.) B r a u n s .

Allgemeine Elektricitats-Gesellschaft, Deutscliland, Uberziehen von Faser-
sloffen, wie Papier, Oewebe, mit vorpolymeri$ierten Kunstharzen mm  Aminaldehydlyp. 
Das Kunstharz, ein Amidobenzylphthalat, wird in Bzl.-A. gel. u. bei 50-—60° bis zu 
einer Yiscositat von 25° Engler bei 20° vorpolymerisiert, wodurch erreicht wird, daB 
der Lack an der Oberflacho der Faserstoffe bleibt u. nicht so tief eindringt. (F. P. 
777490 vom 18/8. 1934, ausg. 21/2. 1935. D. Prior. 25/9. 1933.) B r a u n s ,

Carbide and Carbon Chemicals Corp., V. St. A., Uberziehen von Metalkn mil 
Vinylharzen. Ais Vinylharze yerwendet man die Mischpolymorisate aus Vinylhalogenid, 
wie Vinylclilorid, mit Vinylestern niederor aliphat. Sauren, wio Vinylformiai-, -acetal, 
-propionat, -butyrat u. mischt sio mit therm. Stabilisierungsmittdn. Ais solcho yer
wendet man Pb-WeiB, -Glatte, -Chromat, -Oxydul, -Hydrat, -Phosphat, -Sulfat, 
-Sulfid, -Sulfit, -Phenolat, -Butyrat, Pb-Verbb. anderer Alkohole u. organ. Sauron 
u. bas. Pb-Sulfat, insbesondere eine Mischung aus bas. Pb-Sulfat, PbS03, PbS, ZnO 
u. Spuren von C (sog. „Plomb blou sublime“), ferner Sb20 3, HgO, Ag2S 03, Cu-Silieat, 
-Oxyde, -Metali, Bi20 3, also Metallo oder metali. Vcrbb., die unl. Chlorderiw. bilden, 
auBerdem maBig reduzierendo Stoffe, wie Al, Mg, Cd, Sulfite des Cd, Ca, Ce, Na, Sr, 
CdS, Mn-Silicat. Man yerwendet sie in Mengen von 0,5% aufwarts bis z. B. 5 Teilen 
Stabilisator auf 1 Teil Vinylharz. Man befreit das Vinylharz zunachst zweckmaBig 
von Nebenbestandteilen durch Extraktion, gibt Stabilisator, Weichmacher u. Losungsm. 
zu u. spriiht auf Drahtnetz, trocknet u. heizt 1 Stde. auf 177—204°. Weitere t)ber- 
ziigo kónnen aufgebracht u. brauchen nur getrocknet zu werden. (F. P. 784 681 yorn 
25/1. 1935, ausg. 22/7. 1935. A. Prior. 15/3. 1934.) P a n k ó w .

A. J. Drinberg, U. S. S. R., Ilerstdlung ton kiinstlichem Firnie. Ungesatt. KW- 
stoffe werden teilweise chloriert u. die erhaltenen Prodd. bei etwa 110—-180° mit Fett-, 
Harz- oder Naphthenseifen umgesetzt. (Russ. P. 39293 vom 10/2. 1933, ausg. 31/10.
1934.) R ic h t e r .

Celanese Corp. o£ America, Del., ubert. von: Arthur Eichengriin, Charlotten- 
burg, Herstdlung von Formpulver und -stiicken. Man mischt z. B. 45 kg Athylcellulose 
mit 9 kg gekoehtem Ricinusol u. 90 kg Talkum, feuchtet die M. mit 92,5 1 Bzl. an u. 
knetet sie bis zu teigartiger Beschaffenheit durch. Dieses Durchkneten erfolgl ent
weder im liegenden Kessel mit Schnecke oder im stehenden Behalter mit PreBzylinder. 
Dasjenige Ende bzw. der Boden des Behalters, an dem sich dio Austrittsduse befindet, 
wird auf etwa 100° geheizt, so daB beim Austreten des geformten Teiges aus der Diiso 
unter einem Druck yon 10 at das Losungsm. plótzlich yerdampft u. eine leicht pulveri- 
sierbare M. yon poróser Beschaffenheit anfallt. Die M. kann auch unter Weglassung 
der Diisen unmittelbar in gekiihlte Formen gepreBt werden. Ais Ausgangsmaterial 
kommen auch Film- u. Celluloidabfalle in Betracht. Durch Zugabe yon Farbstoffen 
lassen sich den Mineralien entsprechend gefarbte Kunststeine formen. (A. P. 1 980 326 
vom 30/9. 1927, ausg. 13/11. 1934. D. Prior. 20/5. 1927.) S a l z m a n n .

Arthur Eichengriin und Karl Mienes, Deutschland, Tlersldlung von Formpulvern 
łiir PreB- u. Spritzverff. Man yermischt 100 (Teile) acetonlósliche Acetylcdlulose (bzw.
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andere Celluloseester oder -athcr oder dereń Gemische) mit 50 Methylphthalat, 30 Fiill- 
u. 25 Farbstoffen, gibt alsdann ein Gemisch yon 50 A., 50 W. u. 25 CH2C12 zu u. riilirt 
mehrerc Stundcn kraftig durch. Naeh dem Absaugen der fliichtigen Losungsmm. 
erhalt man ein homogenes, feucht u. trocken verarbeitbares Pulver. (F. P. 774707 
vom 10/6. 1934, ausg. 12/12. 1934.) S a l z m a n n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: Charles Wilfred 
Richards, Weston, und Herbert Dodd, Glazebrook, England, Plasłische Masse, die 
zum Kitten u. Ausfiillen Yon Zwischenriiumen geeignet ist, besteliend aus einem innigen 
Gemisch von hochchloriertem Naphthalin (I), festem natiirlichem Harz, Harzól u. 
Fiillstoff, wobei der Anteil des Harzes plus Harzoles gróBer ais 10% des I u. der Anteil 
des Fullstoffes gróBer ais der des Harzes plus Harzoles ist. — Z. B. besteht die M. 
aus 48 (Teilcn) I vom F. 110°, 14 Kolophonium, 8 schwerem hellem Harzól u. 30 Kaolin. 
(E. P. 420 528 vom 30/5. 1933, ausg. 3/1. 1935.) S a r r e .

Joseph Cecil Patrick, Trenton, N. J., V. St. A., Herstellung einer plaslischen 
Methylenpólysulfidmasse. Man lilfit ubcrschussigen HCHO (3 Mol) unter Erwarmen 
auf cinc wss. Lsg. von Polysulfid (1 Mol) einwirken u. entfcrnt aus dcm Nd. durch 
Erhitzen das polymerisiertc HCHO. (Can. P. 336 726 vom 25/1. 1933, ausg. 31/10.
1933.) ' P a n k ó w .

Ralph W. E. Leach, Winchester, Mass., V. St. A., Herstellung von pla-stischcn
Massen aus Sulfitablauge. Man dampft die Lauge bis zur Trockne ein, oder man setzt 
der zweckmaBig auf iiber 50% eingedampften Lauge eine Saure, z. B. H2S04 zu, 
wascht die] ausgefallte M. aus u. trocknet. In beiden Fallen erhalt man eine M., die 
in der Hitze, gegebenenfalls unter Zusatz von Fiillstoffen oder Bindemittcln h. ver- 
preBt werden kann. Ein Zusatz von Ca(OH)2 ergibt wasserfeste Prodd. Bei Ver- 
wendung von Phenol oder Kresol ais saures Fallmittel setzt man der ausgefallenen M. 
noch CH.0 zu, trocknet u. verpreBt h. (A. P. 1 977 728 vom 17/6. 1932, ausg. 23/10.
1934.) " S a r r e .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, iibert. von: Douglas Frank Twiss und
Albert Edward Toney Neale, Birmingham, Herstellung zusammengesetzter plastischer 
Massen. Man laBt eine alkal. Lsg. eines Alkali- oder Erdalkalipolysulfides mit einem 
solchen OberschuB von CH,0 oder einem Rk.-Prod. von CH.,0 mit einem Alkalibisulfit 
reagieren, der ausreicht, um seinerseits mit zugesetztem Phenol, Harnstoff, Thio- 
hamstoff, Casein, organ. Amiden usw. ein 2. piast. Rk.-Prod. zu bilden. — Z. B. lóst 
man 128 (Teile) S in W ., das 240 Na2S enthalt, fullt auf 516 auf u . liŁBt von dieser 
Lsg. 129 mit 50 CH,0-Lsg., 25 Phenol u . 0 ,2—0 ,5  konz. NH,OH reagieren. Man erhalt 
24 einer gelben M., die Kautschuk zwecks Verbesserung der Eigg. desselben zugesetzt  
werden kann. (E. P. 423444 vom 1/8 . 1933, ausg. 28 /2 . 1935.) S a r r e .

William Hubert Paul Boli, Sydney, Australicn, Formbare, Mlzeliartbare Masse, 
bestehend aus einem Fiillstoff, Kunstharz u. einer Naturharz enthaltenden vorgeformten 
M. — Z. B. vermischt man h. 400 g Kolophonium, 600 g Pech, 100 g Ca(OH)2 u. 25 g 
Bienenwachs, gieBt dio M. aus u. zerkleinert sie naeh dcm Erkalten. 80 g dieser M. 
yermischt man mit 1000 g Sagemehl, 80 g Kunstharz, 8 g Hesamethylentetramin 
u. 22 g Stearinsaure u. preBt die Mischung h. in ublichcr Weise in Formen. (Aust. P- 
17 623/1934 vom 18/6. 1934, ausg. 13/6. 1935.) S a r r e .

Muralo Co., Inc. (Erfinder: Carl Iddings), New York, V. St. A., Caseinlosungen- 
100 (Teile) mit HC1 gefalltes Casein (I) werden mit 15 NaF u. 200 W. verriihrt u. auf 
170—210° F erwarmt. Man verd. noch w. mit 250 W. Die Lsg. hat pn etwa 6,1 u. 
kann mit Boras oder (NH4)2C03 versetzt werden; auch organ. Basen, wie (CoH^jNH, 
CnHsNH,, 0H-CH2-CH.,-NH2, NIL • CHo ■ CH, • NH,, Piperidin, Piperazin kann man zu- 
geben, sofem alkal. Rk. erwimsclit. — Eine Mischung von 100 I, 150 W., 14 NaF, 
5 NH4F u. 7 gepulvertem Quarz wird auf 195° F  erwarmt, 1/2— 1 Stde. auf dieser 
Temp. gehalten, noch w. mit 300 W. von 120° F Yermischt. Der Ph der Lsg. ist 6,9 
bis 7,0. Die Lsgg. lassen sich z. B. mit NH3-Glycerinphthalat-Harz („Ellisol B“) 
mischen. Fernor kann man Weichniacher, wie Athylcnglykolmonobutylather, sowie 
Pineól, Hexalin, zusotzen. (Aust. P. 20 249/1934 "vom 20/11. 1934, ausg. 12/9.
1935.) A l t p e t e r -

Internationale Galalith-Gesellschaft Hoff & Co., Harburg-Wilhelmsburg
(Erfinder: Henri Dumont, Hamburg, und Werner Liick, Harburg-Wilhelmsburg), 
Herstellung von glasklurem und lichtbestandigem Kunstliom aus Casein, dad. gek., daB 
dem angefeuehteten Casein vor der Weiterverarbeitung ein Gemisch von alkyl- 
aralkylierten Anilinen u. Dichlorhydrin zugesetzt wird. — Z. B. yermischt man 100 kg



Labcasein mit 25 1 W. u. 2 1 einer Lsg., die 2 (Gewiclitsteile) Athylbenzylaniliń u.
1 Dichlorhydrin enthiilt, verarbeitet die M. in bekannter Weise auf Kunsthom u. 
hiirtet dieses im CH20-Bade. (D. R. P. 619 532 KI. 39 b vom 29/8. 1933, ausg. 4/10. 
1935.) " Sa r r e .

Bakelite Corp. Ltd., London, Prufmethode fur in der Hitze erharlende plaslische 
Massen. Man unterwirft eine yorgeformte M. (zylindr. Tablette yon der Hohe der 
Prufform) dem Druck u. der Hitze in einer polierten Form aus rostfreiem Stalli, die 
einen innen angerauhten Kanał hat, durch den die piast. M. flieflt. Man halt den Druck 
u. dio Hitze so lange aufrecht, bis der Stoff crhartet ist. Man benutzt die Weite u./ 
oder dio FlieBgeschwindigkeit durch den Kanał ais einen MaBstab zur Best. der Kenn- 
zeichen des Stoffes. (E. P. 432 646 vom 31/1. 1934, ausg. 29/8. 1935.) SCHLITT.

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
Werner Esch, Uinschau von der Hamburger Kautschukwarte. Vorzeitiges An- 

brennen yon Kautschukmischungen. Schutź von Kautschukyulkanisaten gegen Ozon. 
Einiges uber die Spritzbarkeit u. glatte Oberflache yon Kabelisolationen. Eigen- 
tiimlichkeiten des Thiocarbanilids. Verss. an neuen GasruBarten. (Kautschuk 11. 
73—74. 99—101. 1935.) H . M u l l e r .

Hidemaro Endoh, TJntersuchungen iiber den AcetonextraM von Kautschuk. Mit- 
teilung der Ergebnisse yon Verss. iiber den EinfluB yerschieden langer Erwarmung 
u. Lagerung des alkoh. bzw. Aeetonextraktes yon Kautschuk auf die darin bestinimten 
SZ.-Werte. (J. Soc. Rubber Ind., Japan 8- 519—23. Aug. 1935. [Nach engl. Ausz. 
ref.] R ieb l.

Archihald T. Mc Pherson und Norman Bekkedahl, Reaktionswarmen des Systems 
Gummi-Schwefel. Inhaltlich ident. mit der C. 1935. II. 1974 referierten Arbeit. (Ind. 
Engng. Chem. 2 7 . 597— 602. 1935.) H . M u l l e r .

— , Mischingredentien. Chem. Name, Zus., Hcl'stcller, Anwendungen, Aussehen, 
Eigg., Zweck u. Funktion usw. von organ. Beschleunigern, Antioxydantien, organ. 
Aktiyatoren. LichtriBschutzmitteln, Latexchemikalien. Fiillstoffen, Yerteilungsmitteln, 
Verzogerern, Stabilisatoren, ZinkweiBsorten, Weichmachern, Losungsmm., GaB-
ruBen usw. (India Rubber Wid. 91. Nr. 4. 31—34. Nr. 5. 27—32. Nr. 6. 31—34. 
92. Nr. 1. 24 Seiten bis Nr. 6. 44. Sept. 1935.) H. Mu l l e r .

R. A. Keenan, Aluminium in der Gummiindustrie. Aluminium findet in der 
Gummiindustrie einen weiten Anwendungsbercich fiir das Belegen yon Holztischen, 
ais Formemnaterial usw., da es eine gute therm. Leitfahigkeit besitzt u. von Gummi 
u. Schwefel nicht angegriffen wird u. auch auf Gummimischungen keinen schadigenden 
EinfluB ausiibt. (Rubber Age [New York] 37- 81—82. 1935.) H. M u l l e r .

Bruce C. Dodd, Kautschukldsungsmittd aus Erdól. (Rubber Ago [New York] 37.
293—95. Sept. 1935.) R i e b l .

H. I. Waterman, C. van Vlodrop und A. R. Veldman, Hersldlung von Phenol- 
harz-Kautschukmischungen. Beschreibung eines Verf. zur Herst. yon Phenolharz- 
Kautschukmischungen in Form eines feinverteilten Pulvers durch Zufiigung einer 
alkal. Phenolkarzlsg. zu konseryiertem Latex (ohne Schutzkoll.), Niederschlagen der 
Phenolharz-Kautschuksubstanz mittels verd. Saure, Filtrieren, Waschen, Trocknen. 
Ausfiihrungsbeispiel. (Chem. Weekbl. 3 2 . 622—24. 2/11. 1935.) R i e b l .

— , Der Gesichtspunkt des Verbrauchers bei der Auswahl von Harlgummi. I. II. III.
IV. V. Umfassende Arbeit iiber samtliche bei der techn. Verwendung von Hartgummi 
u. der Auswahl, Priifung u. Bewertung des Materials zu befolgenden Riehtlinien u. zu 
beriicksiehtigenden Gesichtspunkte. Tabellen, Abbildungen. (Brit. Plastics moulded 
Products Trader 6 . 433— 38. 519— 20. 564— 65. 7 . 32— 33. 7-1— 75. 1935.) R i e b l .

W. N. Karzew, Der EinflufS der Rezeplur auf die Qualitdt von Kautschuk- 
reifen. (J . R ub b er In d . [r u ss .: Shurnal resinow oi P ro m y sch len n o sti]  1 2 . 435—42. 
1935.) S c h o n f e l d .

Brauer, Betriebsschułz bei der Hersldlung nahtloser Tauchgummiwaren. I.—IV. 
Einiges iiber Walzwerke u. mechan. Knetmasehinen. Erkrankungsmoglichkeiten bei 
der Verwendung yon Beschleunigern in der Gummiindustrie. Tauchapp., Konden- 
sationsapp. u. Adsorptionsapp. Brande u. Explosionen in Tauchgummiwarenfabriken 
sowie SchutzmaBnahmen zu dereń Verhinderung. (Gummi-Ztg. 49. 155—56. 261—62. 
285—86. 339—40. 1935.) H . M u l l e r .
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A. Ponowa und W. Sserebrjakowa, Zur Fraye. der Einfuhrung von syntlietischem 
Kautschuk. Prakt. Ergebnisse der Anwendung von SK in der U. d. S. S. R. (J. Rubber 
Ind. [russ.: Shurnal resinowoi Promyselilennosti] 12. 360—63. April 1935.) Schonf.

Ju. A. Gorin, O. M. Neumark und F. N. Kogan, Zu den durch Ermudung des 
Kaialysalors hervorgerufenen Anderungen im Verlauf der katalytischen DirinylhersteUung 
aus Alkohol. Unters. des Rk.-Yerlaufs bei Ermudung des L E B E D E W -K ontaktes durch 
Anreieherung von Kohle an der Kontaktoberflaclie u. nach wiederholter Wieder- 
belebung. Beobachtet wird eine Zunahme des H2-Geh. des Gases, Abnahme des C2H4- 
Geh., Sinken der Dmnylausbeute u. Zunahme des Yol.-Verhiiltnisses von Pseudo- 
butyleu-Divinyl. In den fl. Rk.-Prodd. nehmen zu der Geh. an nicht in Rk. getretenem 
A., an Aldehyd, KW-stoffen u. Butylalkoholen, bei Abnahme der A.-Bldg. (Synthet. 
Kautschuk [russ.: Ssintetitscheski!Kautschuk] 4. Nr. 5. 6— 10. Mai 1935.) S c h o n f e l d .

Ja. L. Shigalin, Auswahl des oplimalen Druckes zur Divinylahsor-piion. Fiir die 
Absorption der Divinylgase der SK-Fabrikation durch A. wird ein Arbeitsdruck von 
5 at vorgeschlagen. (Synthet. Kautschuk [russ.: Ssintetitscheski Kautschuk] 4. Nr. 5. 
22—26. Mai 1935.) ' S c h o n f e l d .

I. S. Ochrimenko, Der Einflufi tiefer Temperaturen auf die Belastungs-Aus- 
dehnungskurvcn von Resinitgemischen mit N K  und Sowpren. Unters. der Belastungs- 
Dehnungskuryen von Gemischen von Resinit (Thiokol) mit Naturkautschuk u. „Sow- 
pren“ (Dupren) zwischen 30 bis — 50°. Die Kurven zeigen beim Gefrieren des Gummis 
einen scharfen Knick, der die Ungeeignetheit der Erzeugnisse infolge Verlustes der elast. 
Eigg. anzeigt. In bezug auf Bzn.-, 01- u. Kaltebcstandjgkeit entsprechen am meisten 
Resinit-Sowprengemische. Zur Arbeit bei — 30° sollen dio Gemische neben 100 Teilen 
Resinit nicht unter 75 Tle. Sowpren, bei — 50 nicht unter 150 Tle. Sowpren ent
halten. Gemische von Resinit mit NK lassen sich nur in weit engeren Grenzen ver- 
wenden. (J. Rubber Ind. [russ.: Shurnal resinowoi Promyschlennosti] 12. 321—29. 
April 1935.) S c h o n f e l d .

N. Ochrimenko, Kaltebestandigkeit von Rohresinit. Priifung in RuCland erzeugtcn 
Thiokols (Resinit), durch Best. der Penetration u. Bruchtemp. Die Kaltebestandigkeit 
ist dkekt abhangig von der Weiehheit; die spróden Typen brechen bei — 10 bis —15°, 
die weichen unter —23°. Die Vulkanisate verhalten sich analog. (J. Rubber Ind. 
[russ.: Shurnal resinowoi Promyschlennosti] 12. 75—-80. 1935.) S c h o n f e l d .

Roye J. Noble, Oberfldchenspannung des Latex. Beschreibung des Ce n e o - 
DUNOW-Prazisionstensiometer zur Best. der Oberflachenspannung. (India Rubber 
Wid. 92. Nr. 2. 37—38. 1/5. 1935.) H. M u l l e k .

P. Zilchert, Zur Kenntnis der Regenerale. Zur Charakterisierung von Plastikaten 
u. Regeneraten erweist sich die Best. des Chloroformextraktes ais sehr geeignet. Je 
grófler der Chloroformestrakt ist, umso besser aufgeschlossen ist das Regenerat. Dic 
Unters. des Extraktes zeigt, daB es sich um eine Art regenerierten Kaut-schuks handelt. 
Das spez. Gew. der extrahierten Substanz betragt 0,92—0,93. Der Aschen- u. Schwefel- 
geh. liegt imter 1 °/0. Da der gefundene Extrakt lediglich aus dem Geh. der im Muster 
vorhandenen yulkanisierten asche- u. acetonestraktfreien Kautschuksubstanz stammt, 
muB der Extrakt, um vergleichbare Daten zu erhalten, auf diese bezogen, entsprechend 
umgerechnet werden. — Die Vulkanisationsprobe wird aber zur Begutachtung eines 
ltegenerats immer ausschlaggebend sein. (Gummi-Ztg. 49. 367—68.1935.) H. M u l l e r .

W. J. Hunter und Mary P. Hunter, Śhreveport, La., ubert. von: Taliaferro 
J. Fairley, Alexandria, La., V. St. A., Kautschukdestillation. Man dest. vulkanisierten 
Kautschuk, evtl. im Vakuum, bis zu 400°. Das Dest. kann fraktioniert werden oder 
mit Na-Plumbitlsg. oder verd. H;S04 behandelt werden. Das Dest. dient ais K autscln ik- 
losungsm., ais Ersatz fiir trocknende Ole, evtl. nach Bla-sen oder Behandlung mit Pb- 
Mn- oder Co-Oxyden (Herst. von Linoleum unter Zusatz von Kork- oder Holzmehl, 
Fettsauren) u. Erhitzen der M. unter Zusatz von etwas Alkali. Es ist ein Losungsm. 
fur Kopal, Kauri, Dammar, Cumaronharz. Beim Erhitzen mit W. u. H N 03 erhalt man 
einen Kopalersatz. Die leichteren Fraktionen konnen auch zur Herst. von synthet. 
Kautschuk dienen. Man kann es auch cracken. Das Crackdestillat gibt mit HC1 syn
thet. Kautschuk. (A. PP. 1 986 050 vom 6/7. 1931, ausg. 1/1. 1935 u. 1 964 848 vom 
6/7. 1931, ausg. 3/7. 1934.) PanKOW -

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., HersteUung von Kautschuk- 
abkommlingen. Man gibt zu einer Lsg. von 1 (Gewichtsteil) Kautschuk in 400 CC14 
3 N 02C6H4SC1 in 50 CC14 gel. Das Rk.-Prod. fallt quantitativ ais amorphes hellgelbes
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Pulver aus. Die Rk. geht auch mit kunstlichem Kautschuk u. mit allen aliphat. oder 
aromat, substituierton S-Chloriden in gleicher Weise von statton. Die Rk.-Prodd. 
sind techn. wortvoll. (Ung. P. 99 421 vom 27/4. 1929, ausg. 17/3. 1930. D. Prior. 
19/6. 1928.) M a a s .

John Talbot, Ilford, England, Feuersicliermachen von Kautschuk, Balata u. dgi. 
durch Zusatz von 5—15% neutraler Ester anorgan. Sauren, wio Triphenyl- odor Tri- 
kresylpliosplial, Triplienylbomt oder deren Mischungen. Man setzt diese Stoffe zweck- 
maBig in einer Emulsion in einem organ. Losungsm. auf der Walze zu Kautschuk u. 
streicht d ie  M. z. B. auf Gewebe. (F. P. 785 548 vom 13/2. 1935, ausg. 12/8. 1935.
E. P rior. 6/3. 1934. E. P. 432551 vom 6/3. 1934, ausg. 29/8. 1935.) P a n k ó w .

General Anilinę Works Inc., New York, iibert. von: Heinz Eichwede, Frank
furt a. M., Farben von Kautschuk oder Butadien- bzw. Isoprenpolymerisaten mittels
K-OOC-Cfj----- ,CH'X:X-C.TT.• c.H<- N:N-Hq-------nC-COO-lt Farbstoffen der nebenst. For-

II I rJ  L  me), worin der Diphenyl- u.
der Phenylrest durch Halogen, 
Alkyl oder Alkoxy substitu-

C.H» iert sein konnen, u. R Methyl
oder Athyl bedeutet. Klarę, gelbliehroto bis yiolette Tóne. Genannt sind dio Disazo- 
farbstoffe, die man erhalt durch Kuppeln von 1 Mol tetrazotiertem 3,3' -Dichlor-4,4'- 
diaminodiphenyl, von tetrazotiertem 4,4’-Diaminophenyl oder von tetrazotiertem
3,3' -Diinethoxy-4,4' -diaminodiphenyl mit 2 Mol l-Phenyl-S-pyrazolon-3-carbonsdure- 
athylester. Femer konnen Tetrazoverbb. von 4,4'-Diaminodiphenyl, 3,3'-Dimethyl- 
oder -Dibrom-4,4'-diaminodiphenyl, yon 2,2'-Dichlor-3,3'-dimethyl- oder -5,5'-dimeth- 
oxy-4,4'-diaminodiphenyl, yon 3,3'-Diehlor-2,2'-dimethoxy- oder 6,6'-Dichlor-3,3'-di- 
athoxy-4,4'-diaminodiphonyl mit l-(2'-Cblorphenyl)-, (2',5'-Dichlorphenyl)-, -(4'-Me- 
thylphenyl)-, -(2'-Chlor-6'-methylphenyl)-5-pyrazolon-3-earbonsauremethyI- oder athyl- 
ester, l-(4'-Bromphonyl)-5-pyrazolon-3-carbonsaureathylester verwendet werden. (A. P. 
2002174 vom 21/12. 1933, ausg. 21/5. 1935. D. Prior. 23/12. 1932.) P a n k ó w .

Gustav K. Franklin, Chicago, 111., ubert. von: Harold B. Underwood, Rycinę, 
Wis., V. St. A., Kautschukmilchmischung zum Abdichten von R5hrenverbb. u. a. be- 
stehend aus z. B. 143 (Gewichtsteilen) 70%ig. Kautschuktnilch, 6 S, 2 Zn-Dimothyl- 
dithiocarbamat, 25 ZnO, 50 Kreide, 2 Kalk. Die M. kann mit oder ohne Hanf yer
wendet werden. (A. P. 1965 815 vom 4/2. 1931, ausg. 10/7. 1934.) P a n k ó w .

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Conn., V. St. A., Herstellung von Kaul- 
schuklosungen zum Uberziehen u. Verldeben von Kautschuk, Balata, Glas, Metali, 
Holz, Leder, Gewebe, Papier. Man yerwendet hierzu Lsgg., dio Kautschuk mit ver- 
schiedenem Geh. an gebundenem S enthalten, wie man sie z. B. durch Mischen von 
Lsgg. von Hartkautschuk u. solchen von Weichkautschuk erhalt. Das Klebmittel 
kann nach der Anwendung yulkanisiert werden. Beschleuniger u. Weichmacher (Anilin, 
Dimethylanilin, Cyclohexanol, Cyclohexanon, Nitrobzl., Methylsalicylat, Cumaron- 
harz, fl. Faktis) konnen zugesetzt werden. (E. P. 419 840 vom 8/9. 1933, ausg. 20/12.
1934.) P a n k ó w .

International Latex Processes Ltd., Guemsey, ubert. yon: Dunlop Rubber 
Co. Ltd., London, Anodę Rubber Co. Ltd., Guernsey, und Edward Arthur Murphy, 
Birmingham, Herstellung eines kautschukhalligen Pulvers. Zu F. P. 764 322; C. 1934.
H. 2457 ist nachzutragen, daB dio Verpressung der mit geeigneten Schnollyulkanisier- 
mitteln versetzten Pulyer auch h. z. B. bei 30—40 Sek. Dauer u. einem Druck von 
350 kg/qcm erfolgen kann u. daB man hierbei z. B. KwistlcdergcgcnstUndo u. im ubrigon 
Kunsthartholz- u. z. B. bei Verwendung von Sand u. Schiefermehl Kunsthonigegenstande 
sowie auch Zuschlagstoffe fiir Straflenbelag erzeugen kann. (Ung. P. 111488 yom 
23/11. 1933, ausg. 1/2. 1935. E . Prior. 23/11. 1932.) M a a s .

B. F. Goodrich Co., New York, ubert. von: Leonard M. Freeman und Harold 
W. Catt, Akron, O., Y. St. A., Herstellung ton Kautschukschlduchen. In den Gewebe- 
schlauch wird Bakelit- oder Zn-Stearatpulver, danach Dampf eingeblasen, darauf der 
Schlauch mit Wachs impragniert, ein unyulkanisierter Kautschukschlauch in den 
Gewebeschlauch eingeschoben u. yulkanisiert. (A. P. 1974211 vom 25/2. 1933, ausg. 
18/9. 1934.) ' P a n k ó w .

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. von: Ray Putnam Dinsmore, Akron, O., 
v • St. A., Herstellung von lieifen. Fiir dio Karkasse yerwendet man Cord aus regene- 
rierter Cellulose. (Can. P. 339236 yom 29/5. 1933, ausg. 6/2. 1934.) P a n k ó w .
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Jean Etienne Charles Bongrand und Lśon Sylvain Max Lejeune, Frankreich, 
Soine, Herstellung voii Kautschukreifen. Die fiir dio Karkasse verwendeten Faden oder 
Gewebe werden aus mit Kautschukmilch durchgehend impragnierten Textilfaden 
(sog. Filastic) hergestellt, dio nochmals mit Kautschukmilch impragniert werden oder 
auf die Kautschuk auffriktioniert wird. (F. P. 782 062 vom 23/12. 1932, ausg. 27/5. 
1935.) P a n k ó w .

B. F. Goodrich Co., New York, iibert. von: Earl B. Busenburg, Akron, O., 
V. St. A., Verarbeitcn faserhaltiger Kautschukabfalle (Reifen, Schliiuche). Die Fasern 
werden weitgehcnd vom Kautschuk befreit u. hierauf in Dampf, C02. N2 oder Luft, 
der zweckmaCig ein Teil des 0 2 entzogen ist, 8—15 Stdn. auf 337—388° F erhitzt, 
wobei sich die M. braunt, u. hierauf fein gemahlen. Das erhaltene Prod. dient ais Fiill- 
stoff fur Kautschuk (Sammlerkasten aus Hartkautschuk), Asphalt oder Balcdit, sowie 
fiir den Gartner ais Ersatz fiir Torfmull. (A. P. 1 998432 vom 17/8. 1932, ausg. 23/4. 
1935.) P a n k ó w .

Harrie Hamilton Webeck, Hurstville, Australien, Kautschukmischung fur Reifen 
Sohlen, Absatze u. dgl., enthaltend 25—30% Metallwolle (Stalli-, Messing-, Al-Wollc) 
Dic Metallwolle wird vor Einbringen in die Kautschukmischung zweckmaCig auf 212° F 
erhitzt. (Aust. P. 13 375/1933 vom 6/7. 1933, ausg. 1/11. 1934.) P a n k ó w .

Beckwith Mfg. Co., Boston, Mass., iibert. von: Harold S. Miller, Quincy, Mass., 
V. St. A., Kautschukmischung fiir Schuhkajypen. Man mischt Kautschuk zu etwa 
gleichen Teilen mit Wachs (Montan-, Carnaubawachs, Ceresin) u. einem Fullmittel, 
wie Korkmehl, Balsaholzmchl, Sagemehl, zerkleinerter Baumwolle, sowie S u. ZnO. 
Asbestfasern, Kolophonium u. Asphalt konnen auCerdem zugesetzt werden. (A. P. 
1978 954 Tom  14/3. 1931, ausg. 30/10. 1934.) P a n k ó w .

Rubber Producers Research Association, George Martin, Wilfrid Shacklock 
Davey und Thomas Alfred Sharpley, London, Herstellung von Kautschuk-Tecr- 
mischungen. 5 Gewichtsteile Nitritkautschuk (E. P. 395 775; G. 1934. I. 1895) werden 
in 75 Teilen einer Teerólfraktion (Kp. 250—320°) durch 6-std. Erhitzen bei 140° gel., 
zu der Lsg. 135 Teile Kohlenteerpeeli gegeben u. bis zur Lsg. weiter erhitzt. Verwendung 
beim StraCenbau. (E. P. 428100 vom 9/1. 1934, ausg. 6/6. 1935.) P a n k ó w .

Carborundum Co., iibert. von: Raymond C. Benner und Howard E. Stowell, 
Niagara Falls, N. Y., V. St. A., Herstellung von Schleifrddem. Der Kern des Schleif- 
rades u. die Schleifschicht werden durch eine vulkanisierte Jfo«/sc/iiifcmischung ver- 
bunden, die den gleichen Ausdehnungskoeff. wie der Kern besitzt. Genannt ist eine 
Mischung aus 80 (Gewichtsteilen) Smoked Sheet, 15 S, 6 calc. MgO, 100 ZnO, 4 RuB, 
5 Baryt, 2,5 Anilinól, 7 Cocosol. (A. P. 1982 628 vom 27/2.1931, ausg. 4/12.
1934.) P a n k ó w .

XIY. Zucker. K ohlenhydrate. Starkę.
Domenico Meneghini, Moderno Probleme der Zuckerindustrie. Allgemoin gefaflte 

Ausfiihrungen iiber die Aufgaben von Wissenschaft u. Technik bei der Zuckerfabrikation. 
Samtliche Stationen u. Arbeitsprozesse werden ausfiihrlich besprochen: Von der Kx- 
traktion aus der Riibe iiber die Reinigung der Siifte bis zur Krystallisation u. Raffination. 
wobei die Hauptaufgabe der physikal. Chemie zugewiesen wird. S elb stverstan d lieh  
sind die italien. Verhaltnisse in dieser Studie besonders berucksichtigt. (Ric. Sez. 
sperim. Zuccheri 1. 17—34.) T a e g e n e r .

E. Bougy, jDer Phosphor in den Zucker- und Futterriiben und dereń Kreuzungen. 
Zuckcrruben enthalten (auf Trockensubstanz berechnet) weniger Phosphor ais Futter- 
ruben. Die Kreuzungen besitzen um so weniger, je zuekerreicher sie sind. Die Mengc 
P20 6, die sich in den in warmem Essigwasser unl. Verbb. befindet, betragt bei allen 
Rubenarten etwa 0,05—0,07°/0 (auf Trockensubstanz berechnet), entsprechend 0,3 
bis 0,35% Gcsamt-P„05 bei Źuckprriiben bzw. 0,6—0,8 bei Futterruben. Das Ver- 
haltnis zwischen dem unl. P20 5 u. dem unl. N ist in allen Rubenarten mit 7: 1000 das 
gleiche. (Buli. Ass. Chimistes 52. 551—56. Juli/Aug. 1935.) T a e g e n e r -

R. Broquet, Die Anwendung von Hydrosulfiten und Sulfozylaten in der Zucker- 
Industrie. Vf. konnte mit den angewendeten Prodd. (Zinkhydrosulfit u. Na-Sulfoxylat) 
leicht filtrierbarc u. gut entfarbte Safte von hoher Reinheit crzielen. (Vgl. C. 1934. U- 
1216.) (Buli. Ass. Chimistes 52. 385—8S. Mai 1935.) T a e g e n e r .

J. Thiebe, Saftbehandlung mit Kalk und Hydrosulfit. Die in fo lg e  d es H ydrosulfit- 
zu sa tzes v erm in d erte  Kalkzugabe erm og lich t d ie  Erhóhung der tagU chen  Verarbeitung
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bei besserer Arbeitsweise, die Gewinnung troekener Fiillmassen ohne Viscositiit u. 
eine gute Erscliopfung der Melasse. (Buli. Ass. Chimistes 52. 546—50. Juli/Aug. 
1935.) T a e g e n e r .

E. Angelescu und C. Vladescu, Beilrag zum Studium der Kalksaccharate. Es 
wurde der EinfluB von Elektrolyten (CaCl2, SrCl2, NaCl, KC1, Ca(N03)2, NaN03) u. 
Gelatine auf die Temp., bei welcher die Bldg. eines Nd. in erwarmten Kalksaccharatlsgg. 
beginnt, untersucht. Wenn die Lsgg. Kalk u. Saccharose in einem gegebenen rnole- 
kularen Verh;iltnis enthalten, bildet sich der Nd. in Anwesenheit von Elektrolyten 
u. Gelatine erst bei hoherer Temp. ais ohne sie. Auch der Dispersionsgrad des Nd. 
ist boi Ggw. von Elektrolyten groBer; in verschiedenen Fallen tritt Gelierung ein. Dic 
Wrkg. der Elektrolyte hangt von dem Ionenwert u. ihrer Hydratationskraft ab. Beim 
Verdiinnen geht die Temp. iiber ein deutliches Minimum; man muB 2 yersehiedcno 
Phasen annehmen: Tricalciumsaccharat u. Kalk. Durch geeignetes Verdiinnen kann 
man die zur Bldg. des Nd. notige Temp. herabsetzen u. gut filtrierbare Ndd. erhalten: 
dabei darf aber eine bestimmte Grenze nicht iiberschritten werden, da sonst zu kalk- 
haltige Ndd. entstehen. (Buli. Ass. Chimistes 52. 374—83. Mai 1935.) T a e g e n e r .

J. Zamaron, Der Oehalt an Nichtzuekerstoffen in Saften, die nach zwei verscliie- 
denen Reinigungsverfahrm erhalten wurden. Es sollte die Wanderung der Nichtzucker- 
stoffo in den yerschiedenen Saften bestimmt u. das allmahliche Anwachsen des Rein- 
heitsąuotienten, des Salz-, organ. u. Nichtzuckerquotienten beobachtet werden. Floku- 
lationsverss. mit Kalk allein u. nach dcm Vcrf. des Vf. — bei gleichem ph — ergaben 
einen bedeutenderen Nd. von Nichtzuekerstoffen bei letzterem. Auch bei allen anderen 
Parallelyerss. zeigte die Arbeitsweise ZAMARON giinstigorc Resultate (bessere Aus- 
scheidung von Nichtzuekerstoffen). Es ist also nach dem neuen Verf. moglich, eine 
goringero Reinheit der Melasse u. einen Mehrgewinn an Zucker zu erzielen. (Buli. Ass. 
Chimistes 52. 530—43. Juli/Aug. 1935.) T a e g e n e r .

O. Spengler, St. Bóttger und E. Werner, Uber die Wirksamkeit von Schaum- 
niederschlagsmitteln im Zuckerfabrikbetriebe. Mit den Schaumniederschlagsmitteln 
Antispumin „E fliissig“, Antispumin ,,305“, Garolin u. Riibdl wurde der EinfluB auf 
die Schaumhohe yon Rohsaft, Schwemmwasser u. Seifenlsg. durch Sehiitteln bei 20° 
u. beim Durchleiten von Luft bei derselben Temp., sowie beim Saturieren bei 85° mit 
Zugabe einerseits kurz vor der Saturation u. anderersoits zum Rohsaft vor der An- 
warmung u. Scheidung untersucht. Fur k. FU. eignen sich die beiden Antispumin- 
praparate am besten. Fiir Rubensclrwemmwasser (unter 40—50°) kommt auBer Anti
spumin „E fliissig“ auch Garolin (in besonderer Verteilung) in Frage. Fiir Diffusions- 
safte u. Zirkulationssafte von Briihfabriken ist neben Garolin Antispumin „305“ zu 
empfehlen. Bei der Saturation haben sich die letztgonannten Mittel bewabrt. Will 
man das zum Rohsaft zugegebene Niederschlagsmittel gleichzeitig auch fiir dio Satu
ration ausnutzen, dann sind Garolin u. Riiból empfehlonswert. Bei schlechtem Koehen 
sind dio beiden Antispuminpraparate angebracht. — Die Wirkungsweise eines Schaum- 
niederschlagsmittels ist nicht von yornlierein durch seine Bcachaffenheit gekennzeichnet, 
sondern es kann nur durch besondere Verss. die fiir jeden Zweck spezif. Wirksamkeit 
festgestellt werden. (Z. Wirtsehaftsgruppe Zuckerind. 85. 523—45. Aug. 1935.) T a e g .

Ippolito Sorgato, Spcklrophotometrische Untersuchungen in der Zuckerindustrie. 
Vf. hat nachgewiesen, daB die Extinktionskurven der meisten Fabrikationssafte der 
Gleichung e =  qlm entsprechen, in der m den Farbton der Lsg. ausdruckt. (Ric. Sez. 
sperim. Zucolieri 1. 79—92.) T a e g e n e r .

Ippolito Sorgato, Uber die Natur der Verunreinigungen im Krystalle der Roli- 
zucker. Zur Wertbest. eines Rohzuckers geniigt es nicht, dic Asehe nach der einen oder 
anderen Methode zu bestimmen; man muB auch die organ Bestandteile der Nichtzucker- 
stoffe u. das Verhaltnis der organ, zu den anorgan. Salzen kennen. Die Kenntnis der 
Menge der an den auBeren Kjystallflaehen anhaftenden u. der in die M. des Krystalles 
hineindiffundierten Verunreinigungen kann erst ein Werturteil abgeben iiber die 
Reinigungswrkg. bzw. -moglichkeit, die bei der Affination zu erzielen ist. (Ric. Sez. 
sperim. Zuccheri 1. 61—77.) T a e g e n e r .

Ippolito Sorgato, Die konduktcmetrische Messung bei der Untersuchung von Roh- 
zuckem und Raffinaden. Vf. hebt die Vorziige der konduktometr. Methode zur Aschen- 
best. gegeniiber der Gewiehtsmethode heryor. Fiir Rohzuckerlsgg. eignen sich dic 
bekannten einfachen App.; bei Raffinerieprodd. braucht man jedoch besondere MeB- 
app., die sehr kompliziert sind u. yorsichtig gchandhabt werden miissen. Fiir Rohzucker 
mit einem Aschengeh. von iibor 0,5% werden 100 ccm einer Lsg., die 20 g Rohzucker



in 400 ccin W. enthalt, angewendet, bei solchen mit weniger ais 0,5% Asclie, raffinierten 
Zuekern u. Raffinaden werden 5 g Zueker in 100 cem W. gel. u. mit der Zelle von 
U l i c h  untersucht. — Aber auch fiir andere Zwecke kann die konduktometr. Messung 
mit Erfolg angewendet werden. (Ric. Sez. sperim. Zuccheri 1. 35—60.) T A E G E N E R .

H. C. S. de Whalley, Die refmklometrische Bestimmung der Trockensubstanz in 
invertzuckerhaltigen Zuckersimpen. Bei der Ermittelung der Trockensubstanz eines 
48% Invertzucker enthaltenden Sirupes mit dem Refraktometer ergaben sich 1% 
zu niedrige Werte. Vergleichsverss., bei denen der Invertzucker durch teilweise enzymat. 
Spaltung aus Saceharose erhalten wurde, gaben Differenzen zwischen errechneter u. 
refraktometr, bestimmter Trockensubstanz von etwa 0,022. Zur Ermittelung der 
wahren Trockensubstanz in Saften, die durch Inyertase bzw. Saurewrkg. Invertzucker 
enthalten, sollte daher fiir je 1% Invcrtzucker der Korrektionsfaktor 0,022 angewendet 
werden. Bei einem Sirup mit 48% Inyertzuckcrgeh. miifite also 48-0,022 =  1,05 
zur refraktometr. Trockensubstanz hinzugefiigt werden. (Int. Sugar-J. 37. 353—55. 
Sept. 1935.) ____  T a e g e n e r .

L russ.] Iwan Mickailowitsch Schtscherbakow und M. Je Burman, Handbuch fiir die choin.- 
techn. Kontrolle bei der Horst. von roher Kartoffelstarke. Moskau: Narkompischtsch- 
prom 1935. (47 S.)

XV. Garungsmdustrie*
Alessandro Croccolo, Alkohol zu Brennzwecken. Sammelbcricht mit besonderer 

Beriieksichtigung italien. Verhaltnisse. (Ind. saccarif. ital. 2 8 . 281—90. 1935. 
Mailand.) " G rim m e.

Heinrich Liiers, Der heutige Stand, der Brauereiteclmologie. Vortrag iiber die 
ncuzeitliche Entw. im Brauereigewerbe. (Wschr. Brauerei 52. 201—05 . 29/6. 
1935.) S c h i n d l e r .

Max Hamburg und S. Pickholz, Die Fortschritte in der Brauindustrie im 
Jahre 1934. VI. (V. vgl. C. 1935. II. 3848 .) Weiterc Literaturzusammenstellung 
iiber Wiirzepfannen, Wiirzekiihlung, Giirung, Hefe u. Hcfeextrakte. (Brau- u. Malzind. 
2 8 . (35.) 111— 13. 1/10. 1935.) ' S c h i n d l e r .

H. Fink und J. Hartmann, Kurze rorldufige Mitteilung iiber die Auffindung von 
Pektin im Hopfen. Vff. berichten iiber Verss., Pektin im Hopfen nachzuweisen, was 
mit Hilfe des Ba-Salzes der Galakturonsaure gelang. Angaben iiber die Analysen- 
methode sowie iiber die praparative Darst. des Hydratopektins aus Hopfen. Es wurden 
etwa 2% Pektin im Hopfen gefunden. (Wschr. Brauerei 52. 221.13/7. 1935.) S c h i n d l .

Heinrich Liiers, Die Entuńcklung der Enzyme beim Malzen. An Hand zahlreicher 
Literaturangaben bespricht Vf. das Verzuckerungs-, Yerfiussigungs- u. Dextrinierungs- 
vermogen der Amylase, die Entw. der Maltase, Peptidasen, Phosphatasen u. ICatalase 
sowie dereń EinfluB auf dio Bldg. 1. Pentosane, auf dio Veranderung der Stickstoff- 
bzw. EiweiBstoffe, auf die Atmung beim KeimprozeB u. schlieBlich auf Bldg. von 
1. Extrakt. Kurven. (Wschr. Brauerei 5 2 . 249—54. 10/8. 1935.) S c h i n d l e r .

Gottfr. Jacob, Brauerei mit Zusatz von Proteolytmalz. Bericht iiber die Eigg. 
ciniger Yersuchsansatze unter Zusatz von Proteolytmalz ( M a N N H E I M E B  M a l z f a B R I K ,

G. M. B. H .); Diskussion der Vorteile des Proteolytmalzes. (Bryggeritid. 3 8 . 73—77. 
83—92. Aug. 1935. Miinchen, Forschungsbrauerei.) Willstaedt .

F. Schreiber, Biere aus Tennen- und Kastenmalz. Durch Tabellen belegte Yerss. 
ergaben, daB die aus Tennenmalz hergestellten Biere in der Regel haltbarer sind ais 
die aus Kastenmalz, die oft zu EiweiBtrubungen neigen. Dies wird auf die hohere 
Aciditat u. besseren EiweiBabbau des Tennenmalzes zuriickgefuhrt. Demnach ist 
Kastenmalz fiir Exportbierherst. weniger geeignet. (Brau- u. Malzind. 28- (35.) 104—06. 
1/9. 1935.) S c h i n d l e r -

Rolf Steenhoff und sture Funke, Beitrag zur Kennlnis des giinstigslen Ver- 
haltnisses zwischen Temperatur und Laugestarke bei der Flaschenspiilung. Spiilung yon 
Flaschen, wobei nicht nur mechan. Reinigung, sondern in gewissem Mafie auch S terilita t  
erreicht werden soli. Rentabilitatsberechnungen. (Svenska Bryggareforen. Manadsbl- 
50 - 105—17. April 1935.) W i l l s t a e d t .

Jules Flamand, TrUbung durch Beduktion in Weijhoeinen auf Flaschen. (Forta, 
zu C. 1 9 3 6 .1. 212.) Es werden die Analysenmethoden zur Best. von Cu, S 02, H2S04 
u. des ph in WeiBweincn angegeben. (Buli. Ass. anciens EltSves Inst. super. Fermentat. 
Gand 36. 227—32. Okt, 1935.) S c h i n d l e r -
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— , Die Bestimmung der Peclwiscositat im Betriebe. Beschreibung eines neuen 
Viscosimeters zur Best. der FlieBbarkeit des Peohes bei der tlberwachung der prakt. 
Pieharbeit im Brauereibetrieb. Abb. (Tages-Ztg. Brauerei 33. 718-—19. 8/10. 
1035.) ' Sc h ind ler .

F. M. Wieninger, Ober den Na.chwe.is geringer Starkemengen im Bier bei mangel- 
liafter Verzuckerung. Es wird eine Methode beschrieben, mit dereń Hilfe der Nachweis 
von 2 mg Starko in 100 ccm dunklem Bier moglich ist. Analysenvorschrift. (Wschr. 
Brauerei 52. 327. 12/10. 1935.) ' Sc h in d ler .

A. Heiduschka und H. Sommer, Citronensdurebestimmung im W ein. 50 ccm 
Wein mit hocbstens 20 mg Citronensaure werden im 250-ccm-Bechcrglas mit 15 ccm. 
k. gesatt. Ba(OH)2-Lsg. auf etwa 20 ccm eingedampft. Das Gemisch bringt man mit 
96°/0ig. A. auf 50 Vol.-% A., kiihlt rasch in Eis, filtriert u. wascht mit 50%ig- A. aus. 
Nun spiilt man den Nd. damit in das Becherglas zuriick, yerdampft zur Trockne u. lajit 
mit 50 ccm H2S04 unter zeitweiligem Umriihren 4 Stdn. bei 30—35° stehen. Dann 
fiihrt man in einen yollstandig mit Eis gefullten 250-ccm-Rundkolben mit Normal- 
schliff iiber, verbindet mit PiEITMAYER-Aufsatz, an den sich ein 30 cm langer 
Schlangenkiihler mit Normalschliff anschlieBt, u. dest. das gebildete Aceton in einen 
mit Kiiltemischung gekiihlten 500-ccm-Jodzahlkolben, der soviel W. enthalt, daB der 
VorstoB eintauchen kann. Naeh in */4 Stdn. beendigter Dest. wird das Destillat bei 
Zimmertemp. mit 5 ccm 25%ig. H2SO., u. 3 ccm 5°/0ig. KMn04-Lsg. 3/4 Stdn. stehen 
gelassen, der KMn04-t)bcrschuB u. Mn02 mit FeSO., entfernt u. das Aceton in dein- 
selben App. nochmals dest. u. Destillat in 20 ccm 2-n. KOH aufgcfangen. Darauf gibt 
man zu der alkal. Lsg. bei Zimmertemp. 20 ccm 0,1-n. Jodlsg., laBt naeh Umschutteln 
2 Stdn. stehen, sauert unter Eiskiihlung mit 15 ccm 250/o>g- H2S04 an u. titriert den 
JodiiberschuB zuriick. 1 ccm 0,1-n. Jodlsg. =  3,201 mg wasserfreie Citronensaure. 
(Pharmaz. Zentralhalle Deutscliland 76. 593—95. 26/9. 1935. Dresden, Inst. f. Lebens- 
mittelchemie d. Techn. Hochschule.) GROSZFELD.

Akt.-Ges. vomi. Skodawerke in Pilsen und Eugen Gregor, Prag, Reinigung 
ton, leichifluchtige Beimmgungen enthaltenden Flussigkcits/jemischen, insbesondere alko- 
holischen Flussigkeilen, dad. gek., daB der Riicklauf der Yerstarkungssaule einer Vor- 
reinigungssaule zum Teil oder ganz in eine besondere Nebensaule geleitet u. in dieser 
gereinigt wird, wahrend in der Destillationssiiule der Vorreinigungssaule nur die zu 
reinigende FI. allein oder mit nur einem Teil des Riicklaufs der Verstiirungssiiule ge
reinigt łvird. Gleiehzeitig kann die zu reinigende FI. mit einer anderen FI., z. B. W. 
bei der A.-Dest., Vermischt werden. Vorr. (Oe. P. 142 882 vom 27/2. 1934, ausg. 
25/9. 1935. Tschechosl. Prior. 8/3. 1933.) Sc h ind ler .

Soc. a resp. lim. Filtre Rapide J. Retif.. Frankreich (Erfinder: Paul Meyer), 
Filter fiir Wein und andere Flussigkeilen. Ais Filtermittel benutzt man ein Gemenge 
regelmilBig geformter Glaskugelchen verschiedener Abmessungen in yerschiedenen 
raumlichen Anordnungen. (Vorr. Zeichnung.) (F. P. 786 239 vom 16/5. 1934, ausg. 
29/8.1935.) Maa s .

XVI. Nahrungs-, Genuli- und Futterm ittel.
Williarm H. Adolph und T'TJng-Pi Chou, Kupfer in chinesischen Lebeiismitłeln. 

Angaben uber Cu-Geh. von 14 Lebensmitteln, nahezu mit Literaturangaben aus Amerika 
iibereinstimmend. (Chin. J. Physiol. 7. 185—88. Peiping, Yenehing Uniy.) Gd.

Rainero stratta, Ober die diastalischc Kraft der Mehle nationalen Weizens. Veras. 
mit italien. Weizenmehlen 1934er Ernte. Untersucht wurden der EinfluB von Temp., 
Hefe, NaBr03 u. NH4-Persulfat auf die Teigbereitung. Naheres durch die Tabellen 
des Originals. (Chim. e Ind. [Milano] 17. 536—41. 1935. Turin.) Grimme.

F. Hirst, Ungefahrlichkeit der Konservcnhcrstcllung. Besprechung von Botylismus- 
fallen u. Sicherungen dagegen bei der Konseryenherst. (Food Manuf. 10. 392—93. 
Nov. 1935. Campden, Glos., Univ. of Bristol Research Station.) GROSZFELD.

Eble imd Friedenberger, Animalin, ein neues Konseruierungsmittel. (Vgl. C. 1936.
I. 217.) Das Praparat ist jetzt naeh Zus. u. Kennzeichnung den gesetzlichen Vor- 
schriften angepaBt. (Z. Fleisch- u. Milchhyg. 46. 89. 1/12. 1935. Nurnberg, Stadt. 
Unters.-Anstalt f. Nahrungs- u. GenuBmittel.) Gro szfeld .
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— , Die Herstellung alkoholfreier Oelrdnke (einschlieplich Siipniósle). Es werden be- 
sondere VerfakrensmaBnahnien bei der Herst. yon Limonaden, Supmosten, Obstsćiften 
u. Obstsirwpen hinsichtlicli der durch das yerwendete W. u. durch Bakterien- oder 
Iłefeinfektion auftretenden Triibungen angegeben. Bespreehung der E.K.-Filtration 
u. Desinfektions- u. Sehónungsmittel. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 5 6 . 445. 7/9. 
1935.) S c h i n d l e r .

Kenjiro Shoji, Ober den Geschmack yon SliOyu. I. Der Wiirzstoff Slwyu wird 
durch Garung yon Kdji hergestellt, welches durch Befruchten von Sojabohne u. Weizen 
mit Aspergillus oryzac, zusammen mit wss. Kochsalzlsg., erhalten wird. Zur Isolierung 
der aromat. Bestandteile wurde Shóyu mit A. extrahiert u. der Extrakt mit sehwacher 
NaHC03-Lsg., dann W. gewasehen. Festgestellt wurden: Essig-, Valerian-, Capron- 
u. hóhere Sauren; Amyl-, He.\yl- u. hohere Alkohole; phenol. Verbb., Aldehyde u. 
Ketone. Dic phenol. Verbb. bilden den Hauptbestandteil. (Sci. Pap. Inst. physic. 
chem. Res. 2 7 /2 8 . Nr. 585/600. Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 14 . 
56—57. Sept. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) ' LlNDENBAUM.

Chao-Lun Tseng und Edith Ju-Hwa Uhu, Geschmack einiger Derivale ton d-Glut- 
aminsaure. (Vgl. C. 1 9 3 4 . II. 1114.) 27 Deriw. der Glutaminsaure entsprechend yer
schiedenen Verb.-Typen wurden geprtift. Keines besaB wie das Mononatriumsalz den 
starken fleischahnlichen Geschmack. Das einbas. Salz von K oder Metliylamin kam 
dem Na-Salz noch am nachsten; beide besaBen abcr mehr oder weniger unangenehmen 
Nebengeschmack. Weiter wurden d-Glutamate von Glycin u. Histidin durch Mischen 
iiąuimolekularer Mengen der Aminosauren in wss. Lsg. bereitet, die ebenfalls geschmack- 
lich von Na-Salz stark abwiehen. Auf dessen Ersatz durch ein anderes Glutaminsaure- 
deriy. ais Winzniittel besteht nach Vf. wenig Hoffnung. (J. ehcm. Engng. China 1. 
1— 6.) G r o s z f e l d .

W. E. Thrun und H. V. Fuller, Karayagummi. Sclieinbare Viscositat seiner 
wdsserigen Losungen. Karayaguinmi hat tragantahnliche Eigg. u. enthiilt ais Haupt
bestandteil Galaktangelose. Die Viscositat seiner Lsgg. entspricht prakt. der Gleichung 
log (r/s — rh)/0  =  K , worin i]s die relatiye Vicositat der Lsg., tj0 die von W., C =  Konz. 
in % u. K  eine Konstantę (gefunden 2,05—2,66) bedeuten. Nach Gleichung — 1 =  
(??! — l)c> Ci laBt sich dio Viscositiit einer Lsg. mit der Konz. 0„ aus der Viscositat (»;,) 
einer anderen Lsg. mit Konz. Ci fiir die gleiche Probe umrechnen. (Ind. Engng. Chem. 
2 7 .  1215— 18. Okt. 1935. Valparaiso, Uniy.) G r o s z f e l d .

W. E. Thrun, Aciditdt ton Karayagummilosungen. Die fliichtige Saure wird 
durcli Dest. mit H3P 04 oder H2S04 bestimmt u. besteht aus freier u. gebundener Essig- 
saure, SZ. gefunden zwischen 17,4—22,7. Die aus 1 g einer stark nach Essigsaure 
riechenden Probe mit absol. A. auswasehbare Saure betrug 3 cem 0,1-n. Alkali, wobei 
dio nicht von den Teilchen adsorbierte Saure u. wahrscheinlieh die auBeren Teile des 
ais Saure wirkenden Gummikoll. abgesatt. werden. Zur Best. von fliichtigen Basen wurde 
in bekannter Weise 1 g in 100 ccm W. mit Glasperlen geschiittelt, mit 150 ccm 20%'g- 
NaOH-Lsg. dest. u. das Destillat mit 0,01-n. Saure gegen Blethylorange titriert. Er- 
gebnis 1,1—1,2 cem 0,1-n. fiir l g .  Ansteigen des ph der Gummilsgg. nach 24 Stdn. 
bei elektrometr. Messnng wird durch Adsorption von Saure durch die Teilchen unter 
allmahlicher Abgabe erklart. DaB die Farbę mit einem Indicator konstant bleibt, 
beruht auf Adsorption des Indicators. Das Chinhydron-pH von leicht ammoniakal. 
IjSgg. sinkt durch alhnahliche Abgabe von Saure durch die Teilchen, die dabei selbst 
eine Zeitlang mehr sauer bleiben. Die Erschcinungen spreehen fiir Einstellung eines 
DonNAN-Gleichgewichtes. (Ind. Engng. Chem. 2 7 . 1218. Okt. 1935.) G r o s z f e l d .

C. Neuberg und M. Kobel, Uber die Umwandlung des Rutins durch Tabakenzyme 
in braune Farbstoffe. Eine 0,01—0,02%ig. wss. Suspension von Rutin (Quercetin- 
rliamnoglucosid), das von Vff. in groBerer Menge aus frischcm Tabak isoliert wurde, 
wird durch Tabakenzyme dunkelbraun gefarbt, wobei das swl. Glucosid in 11. Sub
stanzen iibergefiihrt wird. Eine Glucosidspaltung findet dabei nicht oder nur in ge- 
ringem AusmaBo statt. Aus den Rk.-Prodd. wurde ein in W. II. braunes Glucosid 
isoliert, das durch verd. HC1 hydrolysiert wird u. dabei ein swl. braunes Aglykon 
liefert. Die Umwandlung vollzieht sich, wenn Rutin zusammentrifft mit einer Sus
pension von frischen Tabakblattern (5— 10 g auf 11), mit A.-A.-Trockenpraparat aus 
frisehen Blattern (2 g auf 1000), oder mit einem Fermentpraparat, das durch Fallung 
des wss. Autolysats von frischen Tabakblattern durch A. gewonnen wird (0,5 g auf 
1000). Verstarkte Braunfarbung innerhalb yon wenigen Jlinuten tritt ein, wenn
0,03%o H20 2 zugesetzt werden. — Die Befunde deuten darauf, daB die tabakeigenen
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Oxydationsenzyme einen wesentlichen Anteil an den bekannten Umwandlungen des 
Tabakblattes in das rauchfahige Prod. haben. (Naturwiss. 2 3 . 800—01. 22/11. 1935. 
Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Insfc. fiir Biochemie.) K o b e l .

H. M. Sell, A. G. Olsen und R. E. Kremers, Lecithoprotein. Der Emulgierungs- 
bestandteil in Eidoller. Bei prakt. Mayonnaisebereitung wurde gefunden, daB Zusatz 
von Lecithin oder Cephalin die Stabilitat der Mayonnaise nicht erhoht, sondern ver- 
mindert. Dagegen yerdankt Eidotter seine emulgierende Wrkg. dcm Lecithoprotein, 
das wie folgt bereitet wurde: Frischer gesalzener Eidotter wurde 3-mal mit einer 
Mischung yon Hexan-Aceton (4: 1), dann mit einer solchen 11,5: 1, schlieBlich 3-mal 
mit Hexan allein ausgezogen. Das Prod. enthielt im Mittel in der salzfreien M. 20,1% 
Lecithin. Das Eieról kann ohne Schaden fiir die Emulgierungswrkg. durch Baumwoll- 
saatól ersetzt werden. Cholesterin, Salze u. Fett in der gepriiften Menge waren ohne 
EinfluB auf die durch Lecithoprotein erreichte Konsistenz der Mayonnaise. (Ind. Engng. 
Chem. 27. 1222—23. Okt. 1935. Battle Greek, Mich.) ' Gr o s z f e l d .

J. Kahan, Das Glas im Dienste der Milch. Vf. bespricht die Vorteile von Glas- 
behaltern fiir Milch, bestehend, bei Verwendung von Glas mit niedrigen Ausdehnungs- 
koeff. in leichter Reinigung, Pasteurisierbarkeit, Durchsichtigkeit usw. (Documentat. 
sci. 4 . 70—72. 1935.) G b o s z f e l d .

G. Gśnin, Die in der Milcliinduslrie verwendeten Reinigungsmittel. Bericht iiber 
prakt. Erfahrungen. (Lait 1 5 . 868—70. Okt. 1935.) G r o s z f e l d .

C. M. Moore, Priifung von Losungen zum Flaschenspiilm. Beschreibung eines 
Untersuchungsganges, bestehend in Messung von D. sowie Geh. an gesamtem u. Atz- 
alkali. (Milk Plant Monthly 24. Nr. 10. 54— 62. 68—69. 72. 1935. Chicago, The 
Diyersey Corporation.) GROSZFELD.

A. Herrmann, Imienschutz holzerner Milchfćisser. EichenfaBdauben wurden auf 
Gcrbstoff- u. Feuclitigkeitsgeh. gepriift, teils durch Anstrich bzw. Impragnierung ge- 
schiitzt u. in mit Magermilch gefiillte Standglaser eingelagert, nachdem zuyor das elektr. 
Leitvermtigen der Milch bestimmt war. Nach 10 Tagen wurde das Leitvermogen der 
Milch wieder gemessen u. der Feuchtigkeitsgeh. der Dauben bestimmt. Nach Sterili- 
sation der Dauben in sd. W. wurde der Vers. wiederholt. Ferner wurden mit gestriehenen 
Vers.-Fassern prakt. Lager- u. Versandverss. durchgefiihrt. Es ergab sich, daB un- 
behandeltes Eichenholz fiir Aufbewahrung u. Transport yon Milch nicht geeignet ist, 
durch Anstrich geschiitztes Eichenholz dagegen fiir diesen Zweck benutzt werden kann, 
insbesondere wenn die Konstruktion der Deckelkannen eine ganzliche Reinigung zulaBt. 
(Farben-Ztg. 4 0 . 583—86. 1935.) S c h e i f e l e .

W. L. Davies, Die Zusammensetzung von Molkenpulvem des Uandels. Nach Unters. 
von 19 Proben enthielten die mcisten unter 9% W. Dio Krystallisationsbedingungen 
der yorhandenen 70% Lactose werden bcsprochcn. Mittlere Zus.: Fettgeh. 1,18, Asche 
7,54, NaCl 2,28%, Ca u. P schwankten betrachtlich (0,508—0,972 bzw. 0,365—0,833%). 
Von dem Rohprotein, im Mittel 12,5%, waren 64% wahres Protein, dayon 53% de- 
naturiert (unl.). Der mittlere Sauregeh. war 2,38% Milchsiiure. (J. Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 5 4 . Trans. 338—41. 4/10. 1935. Shinfietd, near Reading, National 
Institute for Research in Dairying.) GROSZFELD.
*  J. W. Wilbur, J. H. Hilton und S. M. Hauge, Die Wirkung von Sojdbohnen
m den Fulterrationen von JSIilchkuhen auf den Vitamin-A-Gehalt von Butler. Milchkiihe 
mit konstanter Vitamin-A-Aufnahme erzeugten Butter mit niedrigerem Vitamin-A- 
Geh., wenn Sojabohnen zugefiittert wurden, ais wenn Leinsaatmehl gegeben wurde. 
Sojabohnen unterdriicken anscheinend den t)bergang von Vitamin A aus dem Futter 
in die Butter. Ein Vers., dies durch Rósten der Bolinen zu yerhindern, war ohne Er- 
folg. Kiihe, gefuttert mit Sojabohnenheu, das gleieh nach Ausbldg. der Bohnen in den 
Hiilsen geerntet war, erzeugten Butter mit etwas niedrigerem Vitamin-A-Geh. ais 
nach Alfalfaheu. Trotz der hemmenden Wrkg. yon Sojabohnen auf die Bldg. yon 
Vitamin A im Butterfett ist es móglich, mit ihnen Butter yon hohem Vitamin-A-Geh. 
zu erzeugen, wenn Raufutter mit hohem Geh. daran zugefiittert wird. (J. Dairy Sci. 
18 . 661—65. Okt. 1935. Lafayette, Indiana, Purdue Univ. Agricult. Experiment 
Station.) G r o s z f e l d .
*  Ella Woods, F. W. Atkeson, A. O. Shaw, I. W- Slater und R. F. Johnson, 

Der Vitamin-A-6eha.lt von Wiesenpflanzen. III. Alfalfa (Medicago sativa L.) und 
weiche Trespe (Bromus inermis Leyss.) unter Weideverhaltnissen und ais Grunfutter. 
(U . ygl, C. 1 9 3 5 . I I .  3452.) Bei Probenahme unter Weideyerhiiltnissen enthielt weiche 
•Trespe 396 +  27, Alfalfa 269 ±  17 Ratteneinheiten Vitamin A auf 1 g. Eine Ratten-

x v n i. 1. 43
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einheit bei den Verss. entsprach der taglichen Gabe in mg, um eine mittlere Zunahme 
von 12 g in 4 Wochen zu erreichen. (J. Dairy Sci. 18. 573—78. Sept. 1935. Moscow, 
Idaho Agrieult. Experim. Station.) GROSZFELD.

H. Finnemore und A. B. Jaffray, Der Blausauregeha.lt von Blaugras, Cynodon 
incompldus Nees. Vff. fanden in frisck geerntctem Blaugras 0,164% HCN (berechnet 
auf Trockensubstanz). Der HCN-Geh. geht beim Lagern schnell zuriick u. betrug 
nach 14 Tagen nur noch 0,031%- (Gommonwealth Australia. J. Council sci. ind. Res. 
8. 136—38. 1935. Melbourne.) Grim m e.

B. W. Doak, Cyanoglucoside in Weifiklee. Beobaehtungen iiber York. von HCN-
abspaltenden Glueosiden in WeiBkleearten. Fiir die tox. Wrkg. ist zwischen freier 
HCN u. sog. potentieller HCN, die aus Glueosiden frei werden kann, zu unterscheiden. 
Dereń tox. Wrkg. hangt ab: 1. Von der yerzehrten Menge. 2. Der Geschwindigkeit 
der Aufnahme. 3. Der yorhandenen Enzymmenge zum Abbau des Glucosides. 4. Der 
Zeit, die der Speisebrei mit den sauren Verdauuiigssaften in Beriihrung bleibt. 5. Der 
Ggw. von Stoffen, die eine HCN-Abspaltung hemmen oder beschleunigen. WeiBklee mit
0,013% potentieller HCN ist nach Beobaehtungen in Palmerston North ungiftig. Ein 
Zusammenliang zwischen HCN-Geh. des Futters u. Auftreten von Blahsueht der 
Tiere nach Kleeverzehr wurde nicht gefunden. (New Zealand J. Agric. 51. 159—62. 
20/9. 1935. Palmerston North, Plant Research Station.) GROSZFELD.

Mario Taveira und Josś Eduardo Alves Filho, Nahrungsmittelchemie der 
Essenzen und Farbstoffe biologischen und synthetischen Ursprungs. Die Nachweisverff. 
bei der Nahrungsmittelunters. fiir eine Reihe von Riech- u. Farbstoffen werden be- 
sprochen. (Rev. Soe. brasil. Chim. 4. 291—306.) WlLLSTAEDT.

Gerhard Mueller, Eine neue Laboratoriumsmuhle. Die Miihle besteht aus einem 
Steinschrot u. einer Steinauflosung. Der Aschegeh. eines 60%ig. Mehles entspricht 
ungefahr 75°/0ig. Ausmahlung einer industriellen Miihle. (Amer. Miller 63. Nr. 9. 
32—33. 62. Sept. 1935.) H aeveck er .

Claude F. Davis, Verstdrkter Luftzug ais Hilfsmittel bei der Luflofenfeuchtigkeiis- 
bestimmung. Mehlmuster, 20 Min. bei 140° unter starkem Luftzug getrocknet, ergaben 
dieselben W.-Werte, wie 1 Stde. bei 130° getrocknet. (Cereal Chem. 12. 512—17. 
Sept. 1935.) ' H a eyeck er .

Fr. Ihlow, Erfahrungen mit dem Mehlgualitatsschreiber ,,Fometograph.“ Aus- 
wertung der mit dem Fometographen ermittelten Kuryen uber diastat. Kraft, Zucker- 
bldg. wahrend Vorgare u. zweiter Giirstufe, Garverlauf, Kleberąualitat u. maximale 
Standfcstigkeit der Teige. (Z. ges. Getreide-, Miihlen- u. Backereiwes. 2 2 ■ 187—91. 
Okt. 1935. Berlin, Egona G. m. b. H.) H a e v e c k e r .

R. Turnau, Uber die Beziehungen zwischen Zellmembran und JRohfaser bei pflanz- 
lichen Lebensmittdn. Nach Yerss. an WeiBkohl, Mohrriiben, Blumenkohl, Kohiruben, 
Meerrettich, Retticli, Pfifferlingen, Sellerie, Gurken, Haferflocken u. Kartoffel- 
walzmehl ist die nach sinngemaBer Behandlung mit W., Diastase bei 37°, Trichlor- 
athylen, Chloralhydrat, A. u. A. nach naherer Beschreibung erhaltene Menge Rein- 
zellmembran etwa doppelt so groB wie der Rohfasergeh. nach dem Weenderverf. (Z. 
Unters. Lebensmittel 70. 129—35. Aug./Sept. 1935. Berlin.) Groszfeld .

C. O. Jensen und D. E. Haley, Studien iiber den Nicotingehalt von Zigareltenrauch-
Die Priifung der Mcthoden zur Best. von Nicotin (I) in Zigarettenranchlsgg. hat er- 
■geben, daB Pyridin (H) in Konzz. unter 0,02% die Fallung von I mit Kieselwolfram- 
sdure nicht stort u. daB die Konz. yon II in Zigarettenrauchlsgg. unter dieser Grenze 
liegt. —- Es wird eine Apparatur beschrieben, in der Zigaretten, Zigarren oder Pfeifen 
mit Ziigeii vori konst. Volumen u. unveranderter Lange bei gleichen Interyallen ver- 
raueht werden konnen. Der I-Geh. von Zigarettenrauch andert sich umgekehrt wie 
der Feuehtigkeitsgeh. der Zigaretten. Die I-Menge im Rauch ist direkt proportional 
der Starkę des Zuges. In dem kurzeń unverrauchten Teil einer Zigarette findet deutlich 
Kondensation von 1 statt. Unter den innegehaltenen Vers.-Bedingungen enthielt der 
Nebenstromrauch von Zigaretten mit 11,13% Feuchtigkeit mehr I ais der Haupt- 
stromrauch, bei absol. trocknen Zigaretten dagegen war der I-Geh. des Hauptstrom- 
rauchs groBer ais der des Nebenstronirauchs. (J. agric. Res. 51. 267—76. 1/8. 1935. 
Pennsylvania Agricultural Experiment Station.) KoBEL^

A. Beythien, Der Nachweis fleischrotender Chemikalien. (Vgl. C. 1935- II- 127o.) 
Der Nachweis von Na-Phosphat kann nur durch Vergleich der gefundenen mit den 
naturlieh yorhandenen Phosphaten erfolgen. Fiir den Geh. yon von anhaftendem Fett 
befreitem Rindfleiseh an P20 5 wurde 0,293—0,514, im Mittel 0,3707% gefunden. An
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wasserloslicher P20 5 enthielten 25 Proben 0,236—0,358, im Mittel 0,295%. Das Ver- 
haltnis der wasserunl. zur 1. P20 5 ist 1: 2,1 bis 3,4, im Mittel 1: 2,59. Allo diese Werte 
werden durcli Phosphatzusatz entsprechend verschoben. Der Na-Geh. betragt bei 
natuiiichem Fleiscli meist nur 0,03—0,05% Na20  u. steigt bei Zusatz von Na-Phosphat 
entsprechend an. Na-Acetat erhoht neben dem Na-Geh. besonders dic Alkalitat der 
Fleischasclie. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 76. 545— 47. 5/9. 1935. Dresden.) Gd.

G. Gibertini, Die Technik der Milchkri/oskopie mit dem Winterschen Apparat. 
Vf. kann die Einfuhrung der Methodik in den Kasereien nicht empfehlen, da es damit 
nicht gelingt, durch Zusatz isoton. Lsgg. vcrfalschte Milchproben ais yerfalscht zu 
identifizieren. (Ind. chimica 9. 1331—33. Mailand.) G r im m e .

Fr. Bartschat, Die Sieb- und Chloroformprobe ais Iiilfsmittel bei der mikroslcopischen 
Unlersuchung von Futtermehlen. Beschreibung des Analysenganges in folgender Reihen- 
iolge: Siebproben, Feststellung des Prozentgeh. der 3 Siebfraktionen, makroskop. 
Durchmusterung der groben u. mittleren Siebfraktion (Milben), Farbę der feinen Sieb- 
fraktion, mkr. Priifung (ChloralhydrątaufschluB) der mittleren Siebfraktion, desgleichen 
der feinen Fraktion (Starkeart, Schimmel), Chloroformprobe, ChlorhydrataufschluB 
der Chlorofonnaufschwemmung (Mutterkorn, Brandsporen, tote Milben, Milbeneier 
usw.), Unters. des Bodensatzes (minerał. Beschwerungsmittel, Sand, Milbenkot, Zucker 
usw.), Best. der ungefahren Menge der minerał. Beschwerungsmittel. (Angew. Chem. 48. 
549—50. 17/8. 1935. Munster, Westf., Landw. Versuchsstation.) Gr o s z f e l d .

R. Cecconi und C. Ferrari, Nachweis und Bestimmung der Reiskleie in Lein- 
kuchen. Die Rohfaserbest. nach KÓNIG ergab fur mit CC14 abgeschlammte (levige) 
Leinkuchen bezogen auf fettfreie Troclcenmasse 12,06—13,95 fiir Reiskleie 37,48 bis 
38,80%, der Aschengeh. dieser Rohfaser, bezogen auf Rohfaser (auf fettfreie Trocken- 
masse der Substanz) betrug 0,53—12,87 (0,06— 1,78) bzw. 29,60—35,03 (11,19 bis 
13,59) %. Die Schwankungen im Aschengeh. der Rohfaser bei Leinkuchen sind durch 
fremdartige Zumischungen je nach Herkunft der Leinsamen bedingt. Bei reinen Lein- 
samen lag der Wert zwischen 0,06—0,07%. Zur Unterscheidung je nach Herkunft 
wird eine Farbrk. angegeben. Um Vortiiuschung von Reisspelzen dadurch zu ver- 
meiden, priift man u. Mk. u. findet bei Ggw. von Reiskleie eigenartige Gebilde aus 
Si02, wie an Abbildungen gezeigt wird. Weiter kann durch Behandlung des Olkuchens 
mit HC1 der Aschengeh. der Rohfaser ohne erheblichen Angriff auf den SiO.-Geh. 
der Reiskleie vermindort werden. Ober 0,5— 1,5% (je nach Herkunft der Olkuchen) 
in der Rohfaser hinausgehende Mengen unl. Asche entsprechen fiir je 1% 10% Reiskleie- 
zusatz. (Ann. Falsificat. Fraudes 28. 335—46. Juni 1935. Sondrio, Italien, Chem. 
Provinziallaboratorium.) ___  _  GROSZFELD.

Dr. Madaus & Co., Deutschland, Zubereitung von Vegetabilien. Um die fliichtigen 
Bsetandteile von Pflanzen, die mit Zucker zerrieben u. getroeknet werden, hierbei 
festzuhalten, werden solche Zucker benutzt, die nicht oder schwer krystallisieren, wic 
d-Mannose, d-Fruc!ose, Invertzucker, oder nicht bzw. schwer krystallisierende Gemischo 
von fiir sich krystallisierenden Zuckern mit solchen der genannten Art. (F. P. 784 616 
vom 24/1. 1935, ausg. 22/7. 1935. D. Prior. 28/8. 1934.) V i e l w e r t h .

Kellogs-Dils Incorp, Chicago (Erfinder: Loran Alfred Dils), Bearbeilung von 
Brolkom, Beis, Hulsenfriickten u. dgl. Brotkorn o. dgl. wird zunachst mit h. W. oder 
W.-Dampf behandelt u. dann auf etwa 5— 10 Sekunden in ein auf etwa 288° erwarmtes 
hydriertes 01 eingetaucht, dem eine geringe Menge NaHCOa, NaN03 oder NaCl bzw. 
dio entsprechenden K-Salze zugegeben ist. Hierauf wird das Brotkorn o. dgl. zwecks 
Entfemung der Olreste mit einem h. Luftstrom bearbeitet. (Russ. P. 41988 vom 
14/7. 1931, ausg. 28/2. 1935.) R i c h t e r .

George Grindrod, Oconomowoc, Wis., V . St. A., Herstellung haltbarer Oelriinke. 
Man setzt, um ein Getrank zu erhalten, in dem sich weder die festen Bestandteile 
absetzen, noch die Fettsubstanzen abscheiden, ein Bindemittel, z. B. Agar-Agar, zu. 
Bei der Bereitung eines Kakaogetrankes vermischt man z. B. 30 Teile Kakao, 110 Teile 
Zucker, 50 Teile Magermilchpulver, 0,5— 1 Teil trockenes Agar-Agar mit 800 Teilen W., 
komogenisiert die M. u. liiCt W.-Dampf auf sie einwirken, wodurch einmal eine Sterili- 
sierung erreicht wird, zum andern auch die EiweiCstoffe von den Schwebeteilchen 
absorbiert werden, so daB diese sich nicht absetzen. Nach der Dampfbehandlung 
kuhlt man die FI. ab, laBt sie einige Zeit stehen u. halt sie noch eine Weile in Bewegung. 
(A. P. 1993 511 yom 30/10. 1934, ausg. 5/3. 1935.) B i e b e r s t e i n .

43*
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W. M. Gerassimenko, U. S. S. R ., Konservieren von Blut fiir lechnische Zwecke, 
gek. durch die Yerwendung einer Lsg. von Lysol in Bzn. Beispiel: 1,25 1 Lysol werden 
in 4 kg Bzn. gel. u. mit 1000 kg Blut vermischt. (Russ. P. 41320 vom 30/6. 1934, 

. ausg. 31/1. 1935.) R i c h t e r .
Johan Olsen Nygaard, Oslo, Norwegen, Herslellung von Extrakt aus dem Fleisch 

von Meereslieren, insbesondere Waleń. Das Verf. nach E. P. 426 357 wird dahingeliend 
abgeandert, daB dic Extraktion entweder nur mit k. oder lauwarmem W. vorgenommcn 
wird oder daB man zunachst mit k. W. extrahiert u. dann stufenweise W. von hoherer 
Temp. bis zum Kp. yerwendet. Das Ausziehen mit dem k. W. erfolgt yorzugsweise 
durcli Perkoliercn. (E. P. 427 455 vom 24/10. 1933, ausg. 23/5. 1935. N. Prior. 
25/10. 1932. Zus. zu E. P. 426 357; C. 1934. II. 3197.) B i e b e r s t e i n .

Henry James Wood und Erie Gordon-Hume, Sydney, Australien, Behandlung 
von Fleisch, FischeJi, Abfallen, Kadavern, Cerealien zur Gewinnung von 01, Futtermehl 
u. Diingemitteln. Das Materiał wird zunachst der Hitze im Vakuum unterworfen, 
darauf wird kochendes W. zugegeben, so daB das 01 u. Eett oben schwimmt u. ab- 
gezogen werden kann. Die gebildeten Gase werden filtriert u. unschadlich gemacht, 
^Aust. P. 18488/1934 vom 17/8. 1934, ausg. 13/6. 1935.) Y ie lw e r th .

D. Bois, Les plantes alimontaires choz tous les pouples et a travers les ages. Histoire, uti- 
lisation, culturc. Vol. III. Plantes a ćpiccs, a aromates, a condiments. Paris: Lcche- 
yalier. (291 S.) 8°. 50 fr.

AgriculturalResearch Council, Preservations of grass and other fodder crops: report. London:
H. M. S. O. 1935. 1 s.

XVII. Fette. Seifen. W asch- u. R einigungsm ittel. 
W achse. Bohnerm assen usw.

H. J. Mc Nicholas, Farbę und spektrale Durchlassigkeit regetabilischer Ole. Inhalt- 
lich ident. mit der C. 1935- II. 3854 ref. Arbeit. (Oil and Soap 12. 167—78.1935.) Neu.

F. R. Robertson und J. G. Campbell, Eine Studie iiber den katalytisch móglichen 
Einflup. Yff. untersuchten den EinfluB von Metallen u. Legierungen auf rohes Baum- 
wollsamenól beim Aufbewahrcn. Bzgl. der Einzelheiten muB auf das Original yer
wiesen werden. (Tabellen.) (Oil and Soap 12. 234—36. Okt. 1935. Houston Lab.) N e u .

— , Die vegetabilischen Ole ais chemische Bohsłoffe. I. Teil. Bericht iiber chem. 
Kennzahlen u. Reinigung von Olen u. Verwendung von Baumwollsamenól zur Herst. 
von Schmalzersatz u. Salatól. (Chem. Industries 37. 23—26. Juli 1935.) N e u .

A. Bag, Uber die Oleingeuńnnung. Zur Oleingewinnung eignete sich wegen des 
geringen Geh. an festen Sauren das Bubol. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino- 
shirowoje Djelo] 11. 73—74. 1935.) S ch on fe ld .

— , Einiges iiber mineralolldsliches Ricinusól. An Hand der Patentliteratur wird 
die Herst. mineraloll. Ricinusole besprochen. (Seifensieder-Ztg. 62. 801—02. 821—22. 
2/10. 1935.) N e u .

W. S. Ssadikow, I. D. Abramsson, A. D. Rybak und K. S. Belikowa, Uber 
die Meihoden der Verwertung der Sonnenblumenschalen. Die bei der Olgewinnung an- 
fallenden Sonnenblumenschalen werden am zweckmaBigsten auf Furfurol u. Cellulose 
yerarbeitet. Die Sehalen werden in k. W. langere Zeit geweicht, gewaschen u. filtriert. 
Die PreBlinge werden mit 3 Teilen 5%ig. NaOH bei 160—180° (12—15 at) auf- 
geschlossen, wobei eine Celluloseausbeute bis zu 40°/o zu erhalten ist. Zur Furfurol- 
herst. wird der Abfall mit 2°/0ig. H2S 0 4 oder HC1 bei 3 at gekocht (Furfurolausbeute  
bis 12%). (Sehr. zentr. biocliem. Forsch.-Inst. Nahrungs- u . GenuBmittelind. [russ.: 
Trudy zentralnogo nautschno-issledowatelskogo biochimitscheskogo Instituta pi- 
schtschewoi i wkussowoi Promysehlennosti] 4. 308—36.) S ch o n fe ld .

A. Kiintzel und M. Malm, Uber die Frage der Ersetzbarkeił des Terpentinols ais 
Losungsmittd in ScJiuheremes durch andere Losungsmittel. Vff. priiften, ob sich Ter 
pentinól in Schuhcreme durch andere Ldsungsmm. ersetzen laBt. Zu diesem Zweck 
wurde eine WTachskomposition aus Karnaubawachs (hellfettgrau oder mittelgelb) 10°/0! 
gebleiehtes Karnaubawachs 40%, gebleichtes Montanwachs 10%, gebleichtes Bienen- 
wachs 10%> Ozokerit (weiB) 6% u . Paraffin (50/52°) 24% hergestellt, von der je 100 g 
mit je 300 g Losungsm., wie Terpentinól, Terpentinól +  Antioxydantien, Sangajol u. 
Dekalin, yersetzt wurden. Untersucht wurden Knitter-, ReiBfestigkeit u . Luftdurch- 
lassigkeit von Leder, das mit yorgenannten Mischungen behandelt worden war. Aus
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den Verss. ergibfc sich, daB Terpentinól geeigneter al8 Lósungsm. ist ais Sangajol u. 
Dekalin. (Soifensiedor-Ztg. 62. 535—38. 26/6. 1935. Darmstadt, Institut fiir Gerberei-

B. Tjutjunnikow und N. Kassjanowa, Uber die Grófie des „Abreifiwinkels" der 
Teilchen in Seifenlosungen. (Vgl. C. 1935. II. 1278.) Es -wurde die Wrkg. von hydro- 
philen u. hydrophoben festen Teilen (Verschmutzungen) mit hydrophilen u. hydro- 
phoben Substraten in Ggw. yon Seifenlsgg. durch Best. des ,,AbriBwinkels“ untersucht. 
Ais hydrophile Substrate u. Versehmutzungen dienten Glasplatten u. Bergkrystall, 
ais hydrophobe Paraffin u. Graphit. In ein Glas mit vollkommen flachem Glasboden, 
der an das GlasgefiiB angeklebt wird, wurde eine wss. Suspension des Quarzes oder 
Graphits in einer Weise eingegossen, daB sich die Teilchen in einer Rcihe auf den Boden 
yerteilen. Nach Absitzen wird das W. abgehebert u. dio Seifenlsg. einpipettiert. Die 
Glaser laBt man 12 Stdn. waagerecht stehen u. bringt sie dann auf den MeBapp., der 
mittels Schraubenspindel die Glaser so weit neigt, bis u. Mk. ein Abrutschen der 
Teilchen zu erkennen ist (AbriBwinkel). Die Verss. konnen auch unter direkter Ver- 
wendung einer Suspension der Quarzteilchen in Seifenlsg. durchgefiihrt werden. Zur 
Unters. gelangten Lsgg. yon Na-Laurinat, Oleat, Ricinolat, Harzseife, auch in Ggw. 
yon Na2C03. Bei Quarzteilehen von iiber 0,01 mm GroBe war der AbriBwinkel in 
Seifenlsgg. gróBer ais in W. DaB es sich hierbei nicht etwa um Haftkrafte handelt, 
wurde durch Best. der „Haftzahl“ bewiesen. Die Haftzahl wurde durch Verteilen 
u. Abzahlen der Quarzteilchen auf einer Platte, Drehen des App. um 180° u. nochmaliges 
Abzahlen u. Jlk. ermittelt. Fur Quarz 0,01 mm wurden die Haftzahlen erhalten: 
auf Glas in dest. W. 17,4, fur Graphit auf Glas in W. 18, fiir Graphit auf Paraffin 
in W. 69. In Seifenlsgg. war die Haftzahl von Quarz u. Graphit =  0. Ein Haften 
der Teilchen auf Glas oder Paraffin in Ggw. von Seifenlsgg. findet also nicht statt. 
Die GroBe des „AbriBwinkels" hangt ab von der KorngróBe der festen Teilchen; er 
ist um so gróBer, je gróBer die KorngróBe (innerhalb 0,01—0,04 mm). Der AbriB
winkel von Quarz ist in Seifenlsgg. meist gróBer ais in W. Mit Steigerung der Seifen- 
konz. nimmt der Winkel erst zu, dann wieder ab. In Oleatlsg. ist der AbriBwinkel 
am gróBten bei einer Konz. von 0,06%. Na2C03-Zusatz erhoht den AbriBwinkel des 
Quarzes. Graphit yon 0,01 mm wird in 0,5%ig. Seifenlsgg. von Paraffin schon bei 
geringster Bewegung abgeschoben, yermutlieh unter der Einw. der BROWNschen 
Bewegung u. anderer Krafte. Der AbriBwinkel von Graphit auf Paraffin ist in Seifen
lsgg. meist kleiner ais in W. Eine Ausnahme machen l%ig. Harzseifenlsgg. (Oel- u. 
Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 199—203. 1935.) SchÓ NFEŁD.

S. H. Bertram und E. C. S. Kipperman, Die Waschwirkung von Seifen der 
elaidinierten Fettsauren und die Cis-Transisomerie der ungesattigten Feltsiiuren. Mit dem 
Stalagmometer wurden Tropfenzahlen yon K-Seifenlsgg. yerschiedener ungesatt. Fett
sauren gegen verschiedene Lósungsmm. festgestellt. Die Troekenzahlen waren dem 
Emulgierungsyermógen der yerschiedenen Seifen proportional. Die K-Seifen aller 
elaidinierten Sauren lieferten hóhere Tropfenzahl ais die entsprechenden Olsauren. Das 
Verhaltnis der Tropfenzahl jeder Elaidinsaure zur entsprechenden Olsaure war fiir jedes 
Lósungsm. prakt. konstant. Dieses Yerhaltnis ist am gróBten fiir Lósungsmm., bei 
welchenderKW-stoffteildesMolekiils dazu neigt, an der Grenzflache indas Lósungsm. 
einzudringen, am kleinsten fiir solche Lósungsmm., bei denen die Carboxylgruppe diese 
Neigung aufweist. Die Tropfenzahl der yerschiedenen 1̂8 -Olsauren unterscheidet sich 
nicht sehr von Stearinsaure, wogegen sie bei den entsprechenden Elaidinsauren fiir 
KW-stoffe betrachtlich hóher ist. Dies zeigt deutlich die Alinliehkeit der Olsauren u. 
Stearinsaure in der Raumstruktur. Daher sind die Olsauren ais Trans-, die Elaidinsauren 
ais Cisisomere anzusehen. Der EinfluB langer Fettsaureketten, der Einfiihrung einer 
Hydroxylgruppe u. der Lage der Doppelbindung in den Seifenmolekiilen wird gezeigt u. 
besprochen. Die „ 2 :3-0lsdure“ der Literatur erwies sich ais 2: 3-Elaidinsaure. 
Tropfenzahlen u. yergleichende Waschyerss. mit Fettsaureseifen aus Olen im gewóhn- 
lichen u. elaidinierten Zustande zeigten, daB die Waschwrkg. der letzteren bedeutend 
gróBer war. (Chem. Weekbl. 32. 624—27. 2/11. 1935. Den Haag, N. V. Ned. Research 
Centrale.) GrOSZFELD.

— , Erfalirungen iiber den zeitlichen Yerlauf der Seifenranziditat in der Feinseifen- 
erzeugung. Die Ursachen der Seifenranziditat, Metallwrkg., Ansatzfette, die durch 
Oxvdationsbleiche aufgeweiBt sind, Fette mit hoehmolekularen ungesatt. Fettsauren 
u. halbtrocknende Ole u. Fette, werden beschrieben. (Seifensieder-Ztg. 62. 820—21.

chemie der Teehn. Hochschule.) Ne u .

2/10. 1935.) N eu .
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— , Die Herstellung ton Rasierkrems. Vorschriften fiir schiiumendc u. nicht- 
schaumende Krems. (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 2 1 . 291—93. 10/10. 1935.) E l l m e r .

V. Williams, Seifenfreie Shampoos. Vorschriften fiir seifenfreie Shampoos auf 
der Grundlage von Saponin u. sulfoniertem Ricinusol. (Seifensiedcr-Ztg. 62. 704. 
21/8.1935.) N eu.

Fritz Ohl, Reinigungsmittel und Reinigungs-wirkung unter besonderer Beriiek- 
sichtigung der Asphalt- und Teerinduslrie. Die Wirkungsweise spezieller Reinigungsmittel 
auf Silieatbasis fiir Hande, Kleider, Behalter u. zur StraBenreinigung wird besprochen. 
(Asphalt u. Teer. StraBenbautechn. 3 5 . 453— 55. 1935.) CONSOLATI.

Arthur R. Cade, Keimtótende Reinigungsmittel. Vf. untersucht die keimtotende 
Wrkg. von Phenolcn in Ggw. von Sauren (H2S 04 u. CH3-COOH) u. Alkalien (NaHC03, 
Na2C03, Na2H P04, Na3P 0 4) bei verschicdenen pn-Werten, ebenso die von Seifen, 
Alkalien u. deren Gemischen. Fcrner werden die baktericiden Eigg. von Phenolen- 
Na-ricinolat, -oleat, -stearat u. von Phenol-Seifen-Alkaligemischen untersucht. Aus 
den Verss. ergibt sich, daB ein geeigneter Zusatz von Seifen ungesiitt. Fettc, wie Na- 
Ricinolat, -Oleat, -Linolat (Leinólseife) u. -Resinat eine Steigerung der Wrkg. von 
Phcnol-Alkaligemisclicn bewirkt. (Soap 1 1 . Nr. 9. 27—30. 115, 117. Sept. 1935. 
Minneapolis, Departm. of Bacteriology and Immunology, Univ. of Minnesota.) N e u .

J. P. H. Tuenter, Einflup des Liehtes auf die Haltbarkeil ton Bleichwasser. Bericht 
iiber yergleichende Vcrss. mit Bleichwasser in ungefiirbten vollen, halbyollen u. einer 
braunen Flasche im Tageslicht (Wintermonate), wobei naeh 70 Tagen die Konz.- 
Abnahmc 48—G1 bzw. 63—76 bzw. 10—29% Cl betrug. (Chem. Weekbl. 3 2 . 429—30. 
20/7. 1935. Arnhem, Keuringsdienst van Waren.) GROSZFELD.

Lowell B. Kilgore und Donald H. Wheeler, Notiz betreffend den Einflup des 
Luf/strojnej auf den „Schnell-Bestandigkeitstest" fiir Ole und Felte. Aus den Verss. 
ergibt sich, daB das Verhaltnis des Luftstromes unter den angewendeten Yers.-Be- 
dingungen innerhalb weiter Grenzen, 2,5—10 1/Stde., yariiert werden kann, ohne den 
Grad der Genauigkeit der Methode zu beeintrachtigen. (Oil and Soap 1 2 . 178—80. 
1935. Washington, D. C., Kilgore Deyelopment Corp.) N e u .

R. Lamonica, Ober die Bestimmung der Jodzahl. Vergleiehende Jodzahlbestst. 
naeh den Methoden von H UEBL, W lJS  u. R O S E N M U N D - Ku I r NIIE X N . V f. gibt der 
letzteren den Vorzng. (Nuova Riv. OJii yegetali Saponi 35. 79—80. 1935. Reggio 
Calabria.) Gr im m e .

J. GroBfeld, NacJiweis ton Riiból in Speiseólen. Der Nachweis yon Riibol (I) 
in Speiseólen kann durch Priifung auf Isoolsaure naeh GROSZFELD u. P e t e r  erfolgen. 
Es wird nur eine Krystallisation yorgenommen u. iiber Nacht stehen gelassen. Durch 
W.-Zusatz wird die Loslichkeit von erucasaurem P b  (II) ausreichend yermindert. 
Naeh diesem Yerf. sind Zusatze von 10% n. weniger I nicht mehr nachzuweisen. 
Mengen yon 2—5% I werden durch Adsorption von II an Pb-Palmitat nacligewicsen. 
Die Methoden werden beschrieben u. Beleganalysen mitgeteilt. (Chemiker-Ztg. 59- 
935—36. 16/11.1935.) ' N e u -

Frank M. Biffen und Foster Dee Snell, Analytische Eigenschaften handelsublichcr 
sulfonierter Alkohole. Die Unters. von hóheren Alkylschwefelsaurcestern bzw. deren 
Na-Salzen wurde naeh bekannten fiir die Analyse von Seifen oder sulfonierten Olen 
yerwendeten Verff. durchgefiihrt. Zur ąuantitatiyen Best. der Gesamtalkylsulfonate (I), 
wenn das Alkyl bekamit ist, ist die Benzidinmethode (II) oder die naeh H a r t -Gr iM- 
SHAW geeignet. Das Verf. von H a r t -G r im s h a w  gibt auch bei Ggw. von Seife noch 
genaue Werte. Dio II ist bei Ggw. yon Seife oder sulfonierten Olen nicht anwendbar. 
Der naeh der Saurehydrolyse crhaltene Atherextrakt gibt einen ungenauen Wert u- 
crfordert eine Korrektur, wenn Seife oder sulfoniertc Ole yorhanden sind. Die Best. 
des Alkoholextraktes gibt fiir  I zu holie Werte. Die Feststellung des G ew ichtsyerlustes  
bei 110° sollte nur zur annahernden Best. yerwendet werden, wenn Seife oder sulfoniertc 
Ole zugegen sind. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 234—37.1935. Washington.) Neu

Benjamin Grigorievitch Leites, RuBland, Erhohung des EiweiPgehaltes der bei 
der Olgemnnung anfallenden Nebenprodukte. Die Olkuchen werden zerldeinert u. durch 
ein Sieb- oder Schlammyerf. yon den Samensehalen befreit. — Z. B. wird ein R icinusól- 
kuchen auf eine TeilchengróBe von 1—5 mm zerkleinert, mit der 3—4-fachcn Gewichts- 
menge W. yermischt, geruhrt, 15—30 Sek. absitzen gelassen. Die Suspension der Kem- 
teilchen u. die wss. EiweiBlsg. werden abgegossen, die zu Boden gesunkenen Schalen- 
teile melirmals mit W. ausgewaschen. Der Geh. an EiweiB steigt auf 70—85%*gegen
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friiher 40—50%. Ein liieraus gewounener Leim hat wesentlich hohere Klebkraft, er 
eignet sich fiir die Sperrholzbereitung, Papierleimung, ais Bindemittel fiir Farben u. 
Firnisse, fiir Ziindholzkópfe usw. Man kann die EiweiI3stoffc auch mit tier. Eiweifi, 
■wie Casein, Albumin, Serum, Leim, Gelatine, ferner mit Celluloseathem usw. gemeinsam 
yerwenden. (F. P. 786 676 vom 4/3. 1935, ausg. 7/9. 1935.) D o n l e .

A. I. Fialkin und M. I. Kunin, U. S. S. R., Gewinnung von Kakaodlersalz. Das 
aus Sonnenblumen- oder Baumwollól in iiblielier Weise gewonnene Triolein wird in 
Ggw. eines Ni-Katalysators bei 180—200° 2—3 Stdn. hydriert. Nach Abtremiung 
des Katalysators wird das erhaltene Ol bei 25—30° zur Krystallisation gebracht u. 
von den fl. Anteilen abgepreBt. Diese kónnen erneut hydriert werden. (Russ. P. 
40 700 vom 13/12. 1933, ausg. 31/12. 1934.) R i c h t e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstellung und Verwcnduntg 
neuer Dispergiermittel. Stoffe wie aus Schajlidulen geprefltes Fett (I), Gerberfeit u. dgl. 
werden, yorzugsweise in Ggw. eines Katalysators, wie kaust. Alkali, mit Athylen- 
oxyd (II), etwa im Gewichtsyerhaltnis 1:1 bis 1 :3 , behandelt. — Je 36 Teile I u. II 
werden mit 1 Teil NaOH ais 2-n. wss. Lsg. im gesclilossenen GefaB auf 100° erhitzt, 
bis kein tłberdruck mehr vorhanden ist. Erhalten wurden 70 Teile eines briiunlichen 
Oles, das leicht wss. Emulsionen bildet. Bei Verdoppelung von II ist das entstandene
01 fast vollig in W. 1. D io  Prodd. sind auch allgemein ais Teztilhilfsmittd, z. B. ais 
Farbereihilfsmittel yerwendbar. (F. P. 785 800 vom 18/2. 1935, ausg. 19/8. 1935. 
E. Prior. 27/2. 1934.) D o n a t .

Chemische Fabrik vormals Sandoz, Basel, Schweiz, Herstellung von Reinigungs-, 
Wasch-, Emulgier-, Dispergier- und Weićhmachungsmittdn, dad. gek., daB man Oliyenol 
(I), Cocosfett (III), Ricinusol, Cocosfettsśiuren (IV), Naphthensaure mit einem Gemisch 
von H2S04 u. Glycerinschwefelsaure (TI) behandelt. — In 150 (Teile) I tragt man unter 
Riihren bei 15—45° 60 eines Gemisches von H2SO., u. II ein, das man durch Eintragen 
von 92 Monohydrat u. 246 67%ig. Oleum in 92 wasserfreies Glycerin bei 20—25° er
halt. Man riihrt noch etwa 1% Stde. bei 52—54°, kuhlt auf 25° ab u. yennischt nun 
die Sulfonierungsmasse mit 35 fein gemahlenem Eis u. neutralisiert anschlieCend mit 
konz. Sodalsg. Es wird eine hellgelbe Pastę erhalten, die gute, weichmachende Eigg. 
besitzt. — Zu 150 (Teilen) geschmolzenem III lafit man bei 28—50° unter Ruhren 
155 eines Gemisches von H2S 04 u. II einflieBen. Nach 1-std. Ruhren bei 50—55° wird 
die M. auf 20° abgekiihlt, in Eis eingetragen u. unter Kuhlung mit NaOH neutralisiert. 
Beim Eindampfen im Vakuum erhalt man eine lielle Pastę, die eine gute Kalkbestandig- 
keit besitzt u. ais Waschmittel dient. — In 100 (Teile) IV tragt man bei 30—45° unter 
Ruhren 175 eines Gemisches von H2S 04 u. II ein. Die Bk. wird durch 1-std. Ruhren 
bei 50—55° beendigt. Aufarbeitung wie vorher. Die erhaltene helle Pasto besitzt gute 
Kalkbestandigkeit u. dient ais Waschmittel. (Schwz. PP. 175 866, 175 867, 175 868, 
175 869, 175 870 vom 5/6. 1934, ausg. 1/7. 1935.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Halogenabspaltende Vcr- 
bindungen erhalt man durch Einw. von Halogen auf Aminę. — 150 (Teile) Athanol- 
aminschuiefelsaureester in 600 Eg. u. 90 Na-Acetat werden unter Riihren mit Cl-Gas 
bei nicht iiber 40° behandelt. Nach Beendigung der Rk. wird der Ci-t)berschuB mit 
Luft entfernt, der Nd. abgesaugt, mit A. gewaschen u. aus A. krystallisiert. Die Verb. 
gibt in sd. W. das Cl ab. — Ebenso kann man Taurin oder den Schwefdsaurcester des 
Aminoisopropanols chlorioren. Die Prodd. sind ais Bleichmittel brauchbar. (F. P. 
777 750 Yotn 27/8. 1934, ausg. 27/2. 1935. D. Prior. 29/8. 1933.) A l t p e t e r .

Ehrhardt Franz, Deutschland, Haarwaschmittd. Man verwendet Prodd., dio 
Waschmittel der Zus. R • X  - S03-Me, worin R yorzugsweise aliphat. Rest, X == O 
oder S oder NH, wobei der H durch Alkyl oder Aralkyl, oder Aryl, Methylen oder 
Alkylen oder Arylen substituiert ist u. mit R unmittelbar oder iiber Carbonamid 
oder Sulfamid rerkniipft ist, enthalten. — 100 Na-Dodecylsulfat werden mit PAe. 
von 1. Stoffen befreit, getrocknet, dann mit der 3-fachen Menge A. erwarmt. Aus 
der filtriertcn alkoh. Lsg. krystallisiert das reinc Salz aus, das ais Haarwaschmittel 
fiir sich oder mit Lanolin-Cetylalkoholemulsion dient. Ebenso kann man Oleyl- 
methylaminmthansuIfonat, Octadecylmonopersulfonat gemeinsam mit Enzymen, wie 
Lipase, Peroxydase), Tetradecylsidfonat nach Reinigung verwenden. — Vgl. auch
E. P. 418 664; C. 1935- I. 1785. (F. P. 786 533 vom 4/12. 1934, ausg. 5/9. 1935.
D. M or. 18/12.1933.) A l t p e t e r .

Elie Soussa, Frankreich, Kopfwaschmittd, bestehend aus 5 (g) Na-Perborat, 
1li CaOCl, 1 Saponin, 600 W. Zu der sd. M. gibt man 8 Na-Hyposulfit, 12 NaHSOs,
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5 Wcinessig, filtriert u. fiigt 200 reine, fl. Seife zu. (F. P. 45 509 vom 8/5. 1934, ausg. 
12/9. 1935. Zus. zu F. P. 771 670; C. 1935. I. 2456.) A lt p e t e r .

Johann Bertram, Berlin-Steglitz, und Erich Schieweck, Essen, Hautreinigungs- 
mittd  in Pastenfonn, bestehend aus Starkekleister, wss. Alkaliphosphatlsg. (Na3PO.[), 
mechan. Reinigungsmitteln u. Sagemehl. (E. P. 434 866 vom 31/1. 1935, ausg. 10/10. 
1935. D. Prior. 1/2. 1934.) Altpeter .

Oakland Chemical Co., New York, iibert. von: George Mc Graw, Queens 
Village, N. Y., V. St. A ., Hautreinigungsmittd. Man schm. 10 g Ozokerit mit 45 g 
gcreinigtem Wollfett, gibt 50 cem Mineralól hinzu u. hierauf 95 ccm H ,02. (A. P.
2  0 1 5 1 7 9  Tom 15/8. 1930, ausg. 24/9. 1935.) A l t p e t e r .

Albert Schmitt, Frankrcich, Fufibodenol, bestehend aus einigen beliebigen Mineral- 
oder Pflanzenolen u. Terpentin oder einem Ersatzmittcl, z. B. geeigneten Petroleum- 
dcstillaten u. Desinfektionsmitteln wie Formalin, sowie Geruchsmitteln, z. B. Mirban-, 
Eukalyptusol u. dgl. (F. P. 778 427 vom 7/9. 1934, ausg. 15/3. 1935.) N itze .

Biidowerk Schwenningen a. N. Christian Biirk, Schwenningen a. N., Herstdlung 
ton wasserfreien, desinfizicrenden FufibodenpfUgemittdn■ (D. R. P. 595 785 KI. 22 g 
vom 30/9. 1930, ausg. 14/6. 1935. — C. 1933. II. 1959 [E. P. 391 776].) Schreiber .

Biidowerk Schwenningen a. N. Christian Biirk, Schwenningen a. N. (Erfinder: 
Edmund Schiiler, Schwenningen a. N.), Herstdlung ton wasserfreien, desinfizierend 
uńrkenden Fufłbodenpflegemittdn, dad. gek., daB an Stelle von Fettsiiuren solche Ester 
vcr\vendet werden, welche sowohl in A. wie in den fiir FuBbodenpflegemitteln iiblichen 
Verdunnungsmitteln 1. sind. — 5 Teile einer alkoh. Desinfcktionsmittellsg. werden 
mit der gleichen Menge Trikresylphosphat yermischt u. dem Fufibodenpflegemittel 
zugeruhrt. (D. R. P. 598 328 KI. 22 g yom 12/3.1931, ausg. 14/6.1935. Zus. zu
D. R. P. 595 785; vgl. vorst. Ref.) S ch r e ib e r .

Joseph Henri und Seraphin Cuvilliez, Frankreich, Bohnermasse fur Parlcett, 
bestehend aus 2,51 Bzn., 2,5 Terpentinol, 1,0 A., 0,1 Glycerin, 0,6 kg CaC03,
0,3 Schellack, 1,0 tier. Wachs. (F. P. 785 300 vom 5/2. 1935, ausg. 6/8. 1935.) SCHR.

Zentrifuga A.-G., Ziirich, Schweiz, Herstdlung eines lagerstabilen Fufibodenkdir- 
mdiles, dad. gek., daB mindestens einem niedrigyiscosen Ausgangsstoff mindestens ein 
die Viseositat desselben erhohender Stoff beigegeben u. das Ganze mit Sagemehl u. 
feinem Sand yermischt wird. — Ais Ausgangsstoff wird eine Lsg. yon Olein in Spindelól 
yerwendet, demCa(OH)2 beigegeben ist. In der erwarmtenLsg. konnen noch Terpentinol 
u. Paraffin aufgel. werden. — An Stelle von Olein wird auch Leinól ver\vendet u. die 
Mischung mit einer wss. Lsg. von Na4P20 , emulgiert. (Schwz. P. 176 364 vom 15/7.
1933, ausg. 1/7. 1935. D. Prior. 17/10. 1932.) Sc h r e iber .

Kay & Ess Chemical Corp., iibert. von: Harvey G. Kittredge, Dayton, Oh., 
V. St. A., Wasserfestes Holzpoliennittd, bestehend aus Sparfimis, gekoehtem Holzol, 
Trockner, Wachs u. einem Verdiinnungsmittel. — Z. B. werden 10,5 (Gallonen) Spar- 
firnis, 14 Petroleum u./oder Kohlenteerdestillat, 2,5 Terpentinol u. 13 Pfund Paraffin 
Yermischt. (A. P. 1 992 010 vom 5/3. 1934, ausg. 19/2. 1935.) Sch reiber .

Kay & Ess Chemical Corp., iibert. von: Albert J. Turner und Harvey G. Kitt
redge, Dayton, Oh., V. St. A., Wasserfestes Holzpoliermittd, bestehend aus Sparfirnis, 
Harzester, rohem Holzol, S, Petrolnaphtha, Trockner, CCI., u. Paraffin. — Z. B. werden 
43 (Pfund) Harzester, 160 Paraffin, 32 (Gallonen) Holzol, 108 Petrolnaphtha, 
10 Trockner, 96 CClj u. 112 g S vermischt. — Das wasserbestandig u. feuerfest zu 
niachende Holz wird zunachst eyakuiert, mit der vorbeschriebenen M. behandelt, unter 
Druck gesetzt u. getroclmet. (A. P. 1 9 9 2  0 2 0  vom 31/8. 1933, ausg. 19/2. 
1935.) S c h r e ib e r .

Soc. de Paris et du Rhóne, Lyon, Frankreich, Poliermiltd fiir Holzbddge, be
stehend aus Kautschuk u. Schleifstoffen, z. B. Siliciumcarbid. (It. P. 275 932 vom 
9/1. 1929. F. Prior. 29/2. 1928.) Sch reiber .

Emmy Fantini-Ammann, Ziirich, Schweiz, Herstdlung eines Polier- und Beini- 
gungsmittds, insbesondere fiir Móbel, dad. gek., daB eine Salzlsg. mit 01 yermischt wird.
— Das Salz wird in W. aufgel. u. mit dem 01 so lange gekocht, bis das W. annahemd 
ganz yerdunstet ist. (Schwz. P. 176 871 Yom 9/8.1934, ausg. 16/7.1935.) Schreiber .

N. A. Kubasów, U. S. S. R., Bestimmung der Alginsdure in tonhaltigen Seifen- 
Die Seifen werden in A. gel., worauf der yerbleibende Riickstand mit W. yersetzt u. 
auf 70° erhitzt wird. Der unl. Ton wird abfiltriert u. das Filtrat zwecks Abscheidung 
des alginsauren Natriums mit A. in t)berschuB yersetzt. (Russ. P. 37 226 yom 10/10.
1933, ausg. 30/6. 1934.) R ichter .
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XVIII. Paser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
Kunstseide. Linoleum  usw.

Herbert W. Ellinger, Zur Frage der Uberwachung des Wassergehaltes der Luft 
in der Textiliiidustrie. (Z. ges. Textilind. 38. 542—43. 23/10. 1935. — C. 1935. II. 
3326.) F r i e d e m a n n .

A. Foulon, Das Problem der Kalkseife in der Texlilveredlung. Vorziige der Ver- 
wendung von „Calgon“ (wasserfreies Na-Metaphosphat) in Textilveredlungsbetrieben. 
(Allg. 01- u. Fett-Ztg. 32. 363—65. Sept. 1935.) N e u.

E. Gibson, Sulfonierte und freie Feltallcohole. Dio Verwendung bei der Appretur 
von Seide u. Kunstseide ist besprochen. Sulfonierte Fettalkohole haben vor Tiirkisch- 
rotól, Talg u. Seife den Vorzug, nicht nachzugilben u. keinen ranzigen Geruch zu 
geben. Fiir manche Falle haben die freien Alkohole Vorteile vor den sulfonierten, 
sie sind aber weniger bestandig gegen dauernd hohe Tempp. u. Reibung. Dann sind 
Mischungen beider Stoffe angezeigt. (Silk and Rayon 9. 589. 593. Okt. 1935.) SpVERN.

Gordon M. Kline, Feuerbestdndige Gewebeimpragnierungen fiir Flugzeuge. (J. 
Res. nat. Bur. Standards 14. 575—87. 1935. — C. 1935. II. 778.) F r i e d e m a n n .

Giuseppe Mosca, Nalurliche Fasersloffe. Der Hanf. Bericht iiber Anbau, Emte 
u. Verarbeitung von Hanf in Italien. (Chim. e Ind. [Milano] 17. 542—45. 1935.) Gri.

Pulin Beliari Sarkar, Uber die Reipfestigkeit von Jutefaser. Die Hauptnachteilc 
der Julefaser sind geringe Festigkeit im nassen Zustande, vermutlich infolge bakteriellen 
Abbaus, u. hoher Ligningeh., yerbunden mit schwerer Bleichbarkeit. Vf. hat mit einem 
besonders konstruierten App. die Festigkeit verschieden behandelter Jute gemessen 
u. gefunden, daB die Festigkeit mit zunehmender Feuchtigkeit abnimmt, wahrend 
Lagerung an trockenen Orten nicht schadigt. Der Umstand, daB entholzte Jute ihre 
Struktur u. Festigkeit behalt, zeigt, daB in der Jute Lignin u. Cellulose nicht chem. 
verbunden sind. Entfernung des Lignins macht die Faser besonders anfallig fiir bak- 
terielle Angriffe. Formaldehyd verhindert don Abbau durch Bakterien u. erhoht dio 
Festigkeit der Faser, namentlich in schwach alkal. Lsg. (J. Indian chem. Soc. 12. 23—30. 
1935.) F r i e d e m a n n .

Joseph R. Kanagy und Milton Harris, Die Aminostickstoffgehalle von Wolle 
und Kollagen. (J. Res. nat. Bur. Standards 14. 563—74. 1935. — C. 1935. II. 
1108.) _ F r i e d e m a n n .

Vittorio Rivetti, Verschiede-ne Ursachen des Gelbwerdens von Wolle. Die ver- 
schiedenen Ursachen des Gelbwerdens von Wolle (Fermentation, Einw. von H N 03, 
HN02, Cl2, Alkalien, Warnie, Carbonisation mit H2S 04, Licht u. UV-Strahlen) werden 
eingehend besprochen. Naheres im Original. (Boli. Laniera 49. 351—63. 1935.) G r i .

S. R. Trotman, Dermaliłis im Hinblick auf wollene Wirkwaren. Allgemeines 
iiber Dermatitis. Wrkg. von SiŁuren: Mit S02 gebleichte Waren enthalten bei mangel- 
hafter ^Vasche bis 1,75% S04H2 u. bis 0,5% S 02. Ebenso konnen beim scharf sauren 
Farben Mengen von 1—2,7% S04H2 in der Wolle bleiben u. unter Umstanden liaut- 
reizend wirken. Alkalien konnen nur durch die Wasehe in die Wolle gebracht werden. 
Die bei gefarbten Fellen so gefahrlichen Aminę u. Phenole spielen bei wollenen Wirk
waren keine Rolle, auch kann die von Cox (C. 1932. II. 1368) beobachtete Abspaltung 
der Kupplungsbase aus gewisson Azofarbstoffen bei Kochen mit HC1 nach Verss. des 
Vf. unter n. Benutzungsverhaltnissen bei Wirkwaren kaum eintreten. Reine Farb- 
stoffe sind nach W h i t e  nur selten hautreizend; Ausnahmen sind Chrysoidin, Safranin, 
Bismarckbraun, Fuehsin u. Auraniia. Salze spielen keine nennenswerte Rolle. Manche 
oxydierte Ole, die freie Fettsauren enthalten, konnen hautreizend sein. Wichtig fur 
die Entstehung von Dermatitis ist die haufige Anwesenheit eines Coccus, Pyogenes 
aureus, auf der Haut; durch Reizung wrird der Coccus wirksam. (J. Soc. Dyers Colourists 
51. 284—87. Aug. 1935.) F r i e d e m a n n .

W. S. Denham, E. A. Hutton und T. Lonsdale, Messung des dektrisch.cn Widcr- 
slandes von Gamen und Geweben. Anderung des Widcrslandes von Seide mit dem 
PH- Vff. haben die Widerstandsmessungen ausgefuhrt, indem sie Gewebe oder 
Faden aus Seide zwischen zwei Platten aus rostfreiem Stahl, die ais Elektroden 
dienten, preBten. Erhohter Druck vermindert dabei durch dichtere Beruhrung 
der Einzelfaden den Widerstand. Da der Widerstand bei Seide auBerordentlich 
mit zunehmender Feuchtigkeit sinkt, so wurden allo Messungen in einem Raum mit 
kontrollierter Temp. u. Feuchtigkeit ausgefiihrt. Bei dnuemdem Stromdurchgang 
nimmt der Widerstand merklich zu u. zwar bedeutend mehr, ais es durch den in der
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Seido entstehenden Gegenstrom zu erkliiren ist. Werden die in der Seide vorliandenen 
nnorgan. Salze (rund 2%) ausgewaschen, so steigt der Widerstand unter Umstiinden 
um ein Mehrhundertfaches. Der isodektr. Punlct von Seide, eines komplexen, ampho- 
teren Proteins, liegt bei rund pa =  4. Fiir den elektr. Widerstand von Seide wird eine 
steile Spitze bei ph rund 4,2 gefunden. Dieser Wert liegt innerhalb der Grenzen 
(3,8— 4,7), in denen die Seide in Pufferlsgg. die geringste Quellung zeigt. (Trans. 
Faraday Soc. 31. 511—19. 1935.) FRIEDEMANN.

Ad. Rabanus, Augenblicklicher Stand der Hólzschutztechnik. Sammelberieht iiber 
die wiehtigsten Verff., betreffend Faulnis- u. Feuerseliutz. (Chemiker-Ztg. 59. 801 
bis 803. 2/10. 1935. Uerdingen.) G r im m e .

Fritz Ohl, Feuerseliutz von Holz durcli Anstrich. Flammschutzfarben sind in der 
Mehrzahl der Falle auf der Grundlage von Wasserglas aufgebaut, u. zwar ist Kali- 
wasserglas besser ais Natronwasserglas. Durch Zusatz unbrennbarer Fullmittel (Asbest- 
mehl, Quarzmehl, Zement, Magnesit, Kieselgur) wird die Wrkg. von Wasserglas erhoht. 
(Paint Colour Oil Varnish Ink Lacąuer Manuf. 5 . 192— 96. 1935.) S c h e i f e l e .

J. E. Cummins, Prufungen uber die Wirksamkeit des Sauerstoff-Acctylenspalt- und 
-verkohlungsprozesses zur Sterilisicrung teilweise zerstorter Pfdhle. Das von der A l l e n - 
LlVERSIDGE L t d . empfohlene Verf. fiihrt zu brauchbaren Resultaten, wenn nach 
der Behandlung mit einer starken Sauerstoff-Acetylenflamme noch eine Trankung 
mit Kreosotól folgt. Naheres im Original. (Commonwealth Australia. Council sci. 
ind. Res. Pamphlet Nr. 57. 37 Seiten. 1935. East Melbourne.) G r im m e .

E. R. Schafer und J. C. Pew, Einflufi von Temperatur und Stoffdichte bei der 
Holzschleiferei. Verss. iiber die giinstigsten Bedingungen beim Schleifen von Fichte u. 
Loblollykiefer. Falls iibertriebene Stoffdichte durch geniigende Zugabe von W. ver- 
mieden wurde, war hohe Temp. dcm SchleifprozeB durchweg giinstig: Schlcifgcsehwindig- 
keit, Faserlange u. -festigkeit u. Entwasserungsfiihigkeit stiegen, der Ivraftverbrauch 
nahm ab. Stieg die Stoffdichte iiber 4%. so nahm der Kraftverbrauch zu, dic Schleif- 
geschwindigkeit ab. Auf die Farbę des Sehliffs liatte die Temp. unter den im Vers. 
gewahlten Bedingungen keinen EinfluB. (Paper Trade J. 101. Nr. 13. 71—76. 26/9. 
1935.) F r i e d e m a n n .

R. Lorenz, Uber Hardeimuiuj des Papicrs. (Anfaug vgl. C. 1935. II. 2309.) 
Krit. Besprechung der Anschauungen iiber die kolloidchem. Verhaltnis.se in einem 
fertig gekochten Leim u. iiber die Theorie u. Praxis der Harzleimung an Hand der 
Literatur. (Kunstdiinger u. Leim 32. 178—81. 207—13. Juli 1935.) F r i e d e m a n n .

William R. Willets, Faktoren, die da-s Festhalten beeinflussen. Verss. iiber die 
Faktoren boi der Papierherst., die das Zuruckhalten der zugesetzten Fiillstoffe, insbesondere 
der Titanpigmcnte, beeinflussen. Benutzt wurde ein gebleichter Sulfitstoff, der in einem 
Vers.-Hollander (N o b l e  u . W o o d ) moglichst gleiehmaBig gemahlen wurde. Aus dcm 
auf 1% D. eingestellten Stoff wurden Papierblatter gemacht u. zwar stets einmal mit, 
einmal ohne Fiillstoff. Es ergab sich, daB Alaun bis zu 3% vom Fasergewicht das 
Zuruckhalten des Fiillstoffs fórdert, wahrend dariiber liinaus wieder ein geringer Riick- 
gang eintritt; das Harz wirkt in gleicher Richtung, aber weniger entseheidend. Starkę 
wirkt hindernd. Hydration durch Mahlung u. erhohtes Gewieht jo qm erhóhen die Fest- 
haltung von Fiillstoff. Erhohte Temp. u. gróBere Verdiinnung des Stoffs auf der Papier- 
maschine wirken ebenso (letzteres im Gegensatz zu den bisherigen Anschauungen!). 
Das Wesen des Fiillstoffs, besonders seiue PartikelgróBe, ist im Vergleieh zu den vor- 
erwahnten Punkten nur unwesentlieh. Der Mechanismus der Zuriickhaltung von Fiill- 
stoffen war nicht mit Sicherheit theoret. aufzuklaren, da es sich um ein kompliziertes 
Ineinandergreifen von mechan., ehem. u. kolloidchem. Vorgangen handelt. (Paper 
Trade J. 101. Nr. 13. 81—85. 26/9. 1935.) F r i e d e m a n n .

D. W. Mc Cready, Trockncn von Zellstoff und Papier. II. Einflufi der wiehtigsten 
Yariablen auf die Geschwindigke.it der Lmfttrochnung. (I. vgl. C. 1932. II. 3324.) In 
ruathemat. Darlegungen u. in Kurven wird gezeigt, wie Dicke, Dichtigkeit u. P o r o s i t a t  
der zu trocknenden Zellstoffbahnen u. Temp., Feuchtigkeit u. Strómungsgeschwindig- 
keit der Trockcnluft die Trockengeschwindigkeit beeinflussen. (Paper Trade J. 101- 
Nr. 13. 63—66. 26/9. 1935.) ' ' F ried em ann .

D. W. McrCready, Trocknen von Zellstoff und Papier. III. Mechanismus des 
Trocknens ton Zdlstoffbahnen auf geheizten Oberfldcheti. (II. vgl. vorst. Ref.) Prakt- 
Verss. iiber Zellstofftrocknwng. Den gróBten EinfluB auf die Trocknung haben die 
Temp. der geheizten Oberfliiche, die Dicke des Papiers u. die Einschaltung eines Trocken-
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filzes. Temp. 11. Feuchtigkeit der Trockenluft sind von geringem EinfluB im Vergleich 
zu dem der h. Trockenfliiche. (Paper Trade J. 101. Nr. 13. 66—71. 26/9.1935.) F r i e d e .

Elmer W. Zimmerman, Charles G. Weber und Arthur E. Kimberly, Einfluf) 
der Tinie, auf die Dauerltaftigkeit gesehriebcner Dokumente. Vff. haben Papiere aus reinem 
Lumpenstoff, reinem Sulfit, gebleieht u. ungebleicht, u. aus hochgereinigtem Holz- 
zellstoff, mit Harz, Leim u. Stiirke geleimt, gepriift. Ais Tinten dienten dic in England 
amtlich yorgeschriebenen Eisengalluslinten u. zwar 1. genau nach Vorsclirift mit HC1,
2. ebenso mit H2SO., u. 3. wie 2. mit 1% Gummi arabicum. AuBerdem wurde eino 
Tinte nach SlLBERMANN u. 0Z0R0V ITZ (C. 1908. II. 1024) gepriift, die Ammon- 
Ammonoxyferrigallal enthielt. Die Tinten zeigten am Fadeometer gute Lichtbestandig- 
keit. Bei den Verss. wurden die Papiere, mit u. .ohne Tintenstriehe, bei 100° 72 Stdn. 
kiinstlich gealtert (C.1932. II. 2126 u. C. 1934. I. 2681) u. die Festigkeit durch die 
Falzprobe ermittelt. Dabei ergab sich, daB die Standardiinten die Papiere unter Er- 
liohung ihrer Aeiditat erheblich sehwachten u. zwar die besten Papiere mehr ais die 
geringeren. Verss. mit Alterungen bis zu einem Jahr bestatigen die Schnellyerss. Die 
auch sonst gute Tinte nacli SlLBERMANN-OzOROVITZ greift Federn u. Papier fast 
gar nicht an u. erscheint ais Dokumententinte geeignet-. (J. Rcs. nat. Bur. Standards 
14. 463—68. 1935.) F r i e d e m a n n .

F. Hoyer, Wasserdichte Wdlpappen und Wdlpapjienpackungen mil Bilumen. 
Beschreibung der heute ublichen Herst.-Verff. u. Verwendungsm6glichkeiten. (Asphalt 
u. Teer. StraBenbautechn. 35. 591—92. 1935.) Co n s o l a t i .

Hoyer, Die Vereddung von Papier und Pappe mit Asphaltemulsionen. Neuere 
Herst.-Methoden u. Verwendungsm6glichkeiten. (Asphalt u. Teer. StraBenbautechn. 35. 
613—14. 1935.) Co n s o l a t i .

Heliner Roschier, Ober die Durehsickligkeil der Cellulose. (L c  P ap ier  38. 811— 25. 
1935. — C. 1935. II. 779 .) P a n g r it z .

Kurt Roos, Nitroacetylcellulose. Herstellungsweisen. (Synthet. appl. Finishes 6- 
91—97. 114—16. 1935.) ' S c h e i f e ł e .

Ettore Viviani, Kunstfasem im lełzten Jahrzehnt. Sammelbericht iiber die Herst. 
von Viscosefasern mit besonderer Beriieksichtigung der italien. Verhaltnisse. (Chin), 
e Ind. [Milano] 17. 601—609. Sept. 1935.) G r im m e .

Arthur Żart, Herstellung und Eigenschaften der Kunslseide und Stapdfaser. 
(Ergebn. angew. physik. Chem. 2. 229—346. 1935. Berlin-Dalilem.) P a n g r it z .

D. York Brannock, Harold Bunger und Ed. Doud, Experxmentdle Herstdlung 
ton Kunstseide aus Siidkiefer. In einer Vers.-Anlage wurde Yiscoseseide. mit gutem 
Erfolg aus Kiefernzdlstoff gemacht. Die Seide hatte eine ReiBfestigkeit von durch- 
schnittlich 1,25 g/den., ais Maximum 1,52 g/den., u. lieB sich gut ais SchuB auf dcm 
Jacąuardwebstuhl verarbeiten. Um spinnfahige Viscose zu bekommen, war ein Reifen 
der Alkalicellulose bei 25° wahrend 70 Stdn. notig, wahrend das Reifen der Viscose bei 
20° 50—100 Stdn. crforderte. (Chem. metallurg. Engng. 4 2 . 486. Sept. 1935.) F r i e d e .

P.M. Heertjes, G. Claus und H. I. Waterman, Die Bestimmung des spezifischen 
Geuiichtes. III. Einfluf} des Spimiprozesses auf das spezifische Gewicht und auf das 
Adsorptionsvermogen von Acetatseide. (II. vgl. C. 1934. II. 867.) Die D. von gesponnener 
u. nicht gesponnener Acetatseide (Geh. an Essigsaure: 54,0—54,6%) wird in ver- 
schiedenen Gasen (He, H2, Luft, N2, 0 2, Ar, Ne) zwischen 0 u. 60° bestimmt. Das 
Adsorptionsgleichgewicht wird in 15 Jlin. erreieht. Die in He gefundene D. ist unab- 
hangig von der Temp. Ne wird bei den tieferen Tempp. schwach adsorbiert; die Adsor- 
bierbarkeit der anderen Gase nimmt in der Reihenfolge H2, N 2, Luft, 0 2, Ar zu. Dics 
steht mit dem Gang der Werte von }'a (a — VAN DER WAAŁSsche Konstantę) leid- 
lich in Einklang; jedoch sollte die Reihenfolge bei 0 2, N2 u. Ar h iem a ch  gerade um- 
gekehrt sein. Somit kann a nicht die einzige fiir die Adsorption maBgebende GróBe 
sein. Die in Luft gemessene Ivurve deckt sich nicht mit der theoret. Kurve, die sich 
unter der Annahme ergibt, daB die Adsorption von N2, O, u. Ar im Gemisch additiv 
erfolgt. Dies beruht auf einer selektiyen Adsorption von 0 2 u. Ar gegenuber N2. Die 
wahre D. der gesponnenen Seide ist prakt. gleich derjen igen  des Rohmaterials. Vff. 
folgom, daB die Acetatseide keine fiir He unzuganglichen Poren besitzt u. daB das 
Adsorptionsyermogen des Rohmaterials etwas gróBer ais dasjenige der gesponnenen 
Seide ist. Das untersuchte Prod. hat eine kleinere Porositat ais Industrieseide. (Recueil 
Trav. chim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 570—73. 15/6. 1935. Delft, Labor. f. chem. Tech
nologie.) ‘ Ze i s e .
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A. Herzog und P.-A. Koch, Fehler in textilcn Rohstoffen und Erzeugnissen, ihre 
Erkennung und Unłersuchung. (Fortsetzung zu C. 1935. II. 3179.) Baumwolle u. 
Flachs sind bchandelt, ferner Wolle. (MeUiands Testilber. 16. 617—32. 689—704. 
Okt. 1935. Dresden u. Wuppertal-Barmen.) S u y e r n .

Giovanni Cesconi, Die Resistenzminderung eines im Oebrauch befindlichen Oewebes. 
Vf. benutzt zur Best. der Tragfestigkeit yon Geweben einon Knitterapp., welcher die 
natiirlicho Abnutzung kiinstlich nachmaeht, u. bestimmt naoh dieser Vorbehandlung 
Gewiclit, Durchdringbarkcit, Dehnung u. RęiBl&nge u. Druekfestigkeit. Naheres durch 
die Tabellen des Originals. (Boli. Reparto Fibrę Tessili Vegetali 30. 374—81.1935.) Gri.

— , Analytisches uber Wasserstoffsuperoxyd und Perverbindungen. Best. von / / ,0 2 
nach RlNGZETT mit K J in saurer Lsg. u. Rucktitrierung des J mit Na2S20 3; Best. 
mit KMn04 in schwefelsaurer Lsg.; Titration des H20 2 mit TiCl3, wobei die Lsg. iiber 
Orange (Ti03) farblos wird; gasometr. Best. nach Co u t a m in e  mit KMn04; Best. der 
Saure in H20 2 mit Alkali u. Methylorange (nicht Phenolphthalein!); Bcstst. von Na,fi2 
in gleicher Art wie H20 2 mit Verbesserungen nach NlEM EYER u . HERBIG; Best. von 
Perborat mit KMnO.,. (Z. ges. Textilind. 38. 546— 47. 23/10. 1935.) F r i e d e m a n n .

Carnillo Levi, Einige Vergleichsprufungen iiber Baumwollsorten: Brasilien, Argen- 
linien, Amerika. Die wichtigcn chem. Merkmale, wie Geh. an N, Fett, Wachs, Asche 
u. die physikal. Eigg., wie Gewicht, Faserlange, Dehnung, ReiBliinge u. Drehfestig- 
keit sind in instruktiven Tabellen zusammengestellt. (Boli. Reparto Fibrę Tessili 
Yegetali 30. 366—73. 1935.) G r im m e .

Robert E. Waterman und R. R. Williams, Die Methode der kleinen Stabe zur 
Bewerlung ton Holzkonseriierungsmitteln. Yff. haben diinnc Stabe von 1,27— 1,94 cm 
Durchmesser u. 76,2 cm Lange aus gelber Siidkiefer mit yersehiedenen Mitteln im- 
pragniert, in dert Erdboden eingesetzt u. wenigstens einmal im Jahr untersucht. Yff. 
fanden, daB in W. 1. Salze schnell ausgelaugt werden u. daher wenig wirksam sind. 
Hg- u. Cu-Salze sind wirksam, machcn aber das Holz oberird. bruchig. Mit arseniger 
Saure behandelte Stabe zeigten nach yier Jahren starkę Verrottung, solehe mit 
ammoniakal. Cu- u. Zn-Lsg. teilweise erst nach 7 Jahren. Die Priifung von Kreosot- 
impragnierungen an diinnen Staben stieB auf Schwierigkeiten hinsichtlich der techn. 
lichtigen Dosierung des Kreosots. Lsgg. von Kreosot in Toluol gaben bessere Resultate. 
(Ind. Engng, Chem., Analyt. Edit. 6. 413— 18.) F r i e d e m a n n .

Maurice Dćribśrś, Fluorescenz gefarbter Papiere. Farbstoffe in Substanz besitzen 
meist keine oder geringe Fluorescenz, wohl aber ihre Lsgg. Ahnlich verhalten sich die 
Ausfarbungen der Farbstoffe. Vf. fand bei Verss. mit der Hg-Lampe O 5 der COM- 

T A G N IE  DES L a m p e s , dafi die Fluorescenzen auf Papier schwacher sind, ais auf den 
meisten Textilfascrn, ferner, daB Unterscheidungen im ultrayioletten Licht nur 
fiir gelbe, orange u. rote Fiirbungen moglich sind, nicht aber fiir andere. In Mischungen 
kónnen fluoreseierende Farbstoffe, wenn auch oft teils yerdeekt, erkannt werden. 
(Le Papier 38. 797—800. 15/9. 1935.) F r i e d e m a n n .

R. Neumann, Vergleich rerschiedener Methoden zur Bestimmung der Polymere. 
(/ber d ie  B e st . d es N a tr iu m s d es Xanthogenat3 in  Viscose y erseh ied en en  R eifegrades; 
d ie  b esten  W erto  sin d  n ach  G e i g e r  u .  E g g e r t  (m it  d en  A nderungen  v o n  B e r l )  
erh a lt lic h . D ie  V eranderung d er P o ly m ere  m it  der R e ife  i s t  am  b esten  n ach  B e r n -  
H A R D T  z u  v erfo lgen . (K u n stfa ser  [ru ss.: Issk u sstw en n o je  W o lo k n o ] 1935. 206 bis 
210.) " H a n n s  S c h s i i d t .

Enrico Valle, Mailand, Apprelur bzw. Schlichte fiir Kunslseide, besteliend aus einer 
Emulsion von 5 kg trocknendem 01 (gekochtem Leinól) u. 1,50 kg frischem oder ge- 
troeknetem Eigelb bzw. einem Gemisch der in diesem erhaltenen, daraus ertrahierten 
oder synthet. gewonnpnen Prodd., 350 kg W. von 50°, die auf 100 kg Seide gebracht 
wird. (It. P. 314 092 vom 28/11. 1931.) S a l z m a n n .

Lonza Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-Ges., Basel, Ąvf- 
zieJien ton bedruektem Papier auf Papcie unter Yerwendung einer Zwischenschieht von 
Celluloseacetat. durch Anwendung yon Druck u. Hitze. Gegebenenfalls wird noeh Textil- 
gewebe, Drahtgaze o. dgl. eingelegt, — Zeichnung. (Vgl. Schwz. P. 161575; C. 1934-
I. 317.) (E. P. 429 538 yom 28/3. 1934, ausg. 27/6. 1935.) M . F. M u l l e r .

G. Tocco, Mailand, Herstellung ton tjberziigen, Faden u. anderen Prodd. aus 
Verbb. der Proteinstoffe u. reiner Cellulose. Man laBt ein Losungsgemiseh yon Protein- 
stoffen u. Formylcellulose in HCOOH yerdunsten. (Belg. P. 378 834 vom 4/4. 1931, 
Ausz. yeróff. 27/11. 1931.) N i t z e .
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N. V. Koninklyke Pharmaceutische Fabrieken vorm. Brocades-Stheeman & 
Pharmacia, Meppel, iibert. von: Wilhelm Schulte, Holland, Herstellung ton Faden, 
kunstliclien Saiten, Bandem und Filmen aus tierischen Fasern, dad. gek., daB ein dastin- 
u./oder fe)ZZaje?ihaltiger, durch Zcrfasern, gegebenenfalls mit organ, oder anorgan. 
Sauren oder sauren Salzen, z. B. 2,5% Milćhsaure yon einem p« =  1,3—2,5, vor- 
behandelter, keimfreier Sehnen u. Fleisch erhaltener, in W. oder Rivanol auf- 
geschwemmter Faserbrei durch Diisen geprefit wird u. in ublicher Weise, beispielsweise 
unter Benutzung eines alkal., (NH.,)HG03 oder NaHCO., enthaltenden Schrumpfbades 
oder trooken yersponnen wird. Die Behandlung der Faden erfolgt zweckmaBig auf 
einem siebartigen, fortlaufenden Band, nachdem sie zunaehst naeh Verlassen der 
Diisen zwischen beheizten Walzen abgepreCt worden sind. Dem Faserbrei kónnen auch 
Textilfasern beigemischt werden. 12%ig. Fascrsuspensionen lassen sich zu Faden 
vom Durchmesser 0,05 mm yerspinnen. Die Prodd. finden u. a. ais chirurg. Nah- 
raaterial, ais Violinsaiten oder fiir Tennisschlagerbespannungen Verwendung. (Aust. P. 
19101/1934 vom 29/8. 1934, ausg. 2/5. 1935. Ind. P. 21086 vom 13/8. 1934, ausg. 
8/6. 1935.) S a l z m a n n .

British Celanese Ltd., London, Herstellung von kunstliclien Oebilden aus Cellulose- 
derivaten. Den zu yerarbeitenden Massen oder Lsgg. werden 0,01—0,3% eines Alkali- 
oder Erdalkalisalzes der Hexahydrobenzoesdure oder deren Substitutionsprodd., z. B. 
Ca-Naphihenat, zugegeben, um die Hitzebestandigkeit der Cellulosederiyy. zu yer- 
bessern. Erwahnt ist u. a. die Horst. von Faden, Filmen (Zwisehenschicht fiir Verbund- 
glas) u. Formstiicken. (E. P. 423 644 vom 22/5. 1934, ausg. 7/3. 1935. A. Prior. 19/5.
1933.) S a l z m a n n .

Henry Dreyfus, London, Herstellung ton Filmen, Folien und Faden aus Cdlulose- 
deritaten. Man yerarbeitet Lsgg. von Gemischon von z. B. Celluloseestern (bzw. 
-mischestern) niedriger Sauren u. 5—10% eines Celluloseesters (bzw. -misehesters) 
einer hóheren Fettsaure unter Zufiigung ublicher Weichmachungsmittel, Mattierungs- 
mittel, Farbstoffe, Natur- u. Kunstharze u. dgl. — 85—90 (Teile) Celluloseaeetat, 
15—10 Cdlulosestearat, 5 Trikresylphosphat u. 5 Diathylphthalat werden in Bzl.: A. 
gol. u. zu Filmen vergossen. Es kónnen auch Folien aus regenerierter Cellulose mit 
Celluloseestern hóherer Fettsauren iiberzogen worden. Die fertigen Gebilde sind auBer- 
ordentlich feuehtigkeitsbestandig u. finden insbesondere ais Verpachnigsmaterial Ver- 
wendung. (E. P. 399191 vom 19/2. 1932, ausg. 26/10. 1933.) S a l z m a n n .

Eastman Kodak Co., iibert. von: William O. Kenyonund RusselH. Van Dykę, 
Rochester, N. Y., V. St. A., Yerpackimgsmaterial aus Celluloseestern, das beim Auf- 
kleben von Etiketten nicht krauselt. Die Grundfolie, z. B . aus Celluloseaeetat, erhalt 
einen diinnen tjberzug eines Cellulosemischesters, dessen eine Veresterungskomponente 
eine freie Carboxylgruppe hat, z. B. Celluloseacetatphthalat, Celluloseacetatsuccinat, 
Celluloseacetatdiglycollat u. a. (A. P. 2008 984 vom 15/6. 1932, ausg. 23/7. 
1935.) B r a u n s .

Du Pont Cellophane Co., Inc., New York, ubert. von: William L. Hyden, Ken- 
more, N. Y., V. St. A., Verpackungsmaterial aus Cdlulosehydratfolien. Zur Verminde- 
rung der Haftfahigkeit der in Stapeln gelagerten Folien aneinander wird ein EiweiB- 
iiberzug aufgetragen: Beispiel fiir ein Ubei-zugsbad: Blutalbumin 0,35 (Teile) Glyeerin 4; 
Formalin 0,4 u. W. 95,25. (A. P. 2011246 vom 7/7. 1932, ausg. 13/8. 1935.) B r a u n s .

Kalle & Co. Akt.-Ges., iibert. von: Julius Vo£, Wiesbaden-Biebrich, Uber- 
ziehen der Innenwandung von Schlduchen (kiinstliche Wursthiillen aus regenerierter 
Cellulose) mit einer diinnen Filmschicht. Die filmgebende M., z. B. eine Gelatinelsg., 
wird in den Sehlauch gefiillt, der UberscliuB abgeąuetscht u. anschliefiend erfolgt das 
Trocknen unter Aufblasen mit Luft, wobei der Sehlauch zunaehst einem steigenden 
u. dann wieder fallenden Druck in der Laufrichtung ausgesotzt wird. (D. R. P. 616 350 
KI. 66b vom 24/1. 1934, ausg. 26/7. 1935.) V i e l w e r t h .

Miguel Sabater Cortes, Barcelona, Herstellung ton Scliallplatlen aus gehartetem 
Cdluloid. Die Platten werden bei etwa 80° geprefit, d. h. mit Rillen versehen u. un
mittelbar danach 10 Min. in eine auf 0° gekuhlte Kammer gebracht. Die Abnutzung 
der Platte wird auf diese Weise herabgemindert. (It. P. 278 729 vom 7/5. 1929.) S a l z m .

Celluloid Corp., Newark, iibert. von: Arthur E. Petersen, Westfield, New Jersey,
V. St. A., Behanddn ton plastischen Cdlulosegegensldnden. Zum Erhóhen der Wider- 
standsfahigkeit der Oberflaehen yon Gegenstanden aus piast. Celluloseestermischungen 
gegen wss. u. alkoh. Fil. yersieht man die Oberflaehen mit einer Mischung eines nicht



6 8 2 HXIX. B r e n n s t o f f e . E r d Ól . Min e k a l Ol e . 1 9 3 6 .  I .

yerseifbaren Stoffes aus der Reihe der polymerisierten Vinylverbb. u. Celluloseathem. 
(Cau. P. 342435 vom 24/6. 1932, ausg. 19/6. 1934.) S c h l it t .

Erie Einar Bertil Hagstrom, Stockholm, Schweden, Herstellung von Faserstoff- 
platten aus Stroli. Man zerkloinert Stroh u. zerfasert es mechan., kocht einen Teil davon 
mit Alkalilauge, z. B. mit 2—4% NaOH, berechne.t auf die trocknen Strohfasern, 
bis man eine pastenfórmige M. erhalt u. wascht die M. aus. Den andern Teil schlieBt 
man im wesentlichen mechan. auf, wodurch man einen voluminosen Faserbrei erhalt. 
Darauf vermiseht man dio M. u. den Faserbrei, gegebenenfalls unter Zusatz eines Binde- 
mittels, verd. das Gemisch auf 0,8—1% u- formt die Pulpę in tiblicher Weise zu Bahnen, 
die in Platten zerschnitten, getrocknet u. gepreBt werden, gegebenenfalls nach Tranken 
mit hartbarem Harz. (E. P. 423414 vom 12/6. 1934, ausg. 28/2. 1935. Schwed. Prior. 
15/6. 1933.) S a r r e .

A. Dorner, Budapest, Wdrmeisolierendcr Stoff. Dio Stengel von porosen Pflanzen 
werden in der Faserrichtung gespalten, dann in kleine Stiicke geschnitten. Sobald 
die Stiicke lufttrocken oder vóllig getrocknet sind, werden sie mit einer Cellulose- 
xanthogenatlsg. zusammengeklebt. Der W.-Geh. der Celluloselsg. soli so bemessen 
sein, daB nach der W.-Aufnahme durch die Pflanzenteile dio Xanthogencellulose einen 
gelfórmigen Zustand annimmt. Die Pflanzenteile werden gegebenenfalls mit Salzen 
(NaCl) impragniert, die auf das Cellulosexanthogenat koagulierend wirken. (Ung. P. 
110 362 Tom 30/3. 1932, ausg. 1/8. 1934.) K onig.

A. A. Nikolski. U. S. S. R ., Herstellung von Kunstmassen. Morsches bzw. ver- 
faultes Holz wird bei 100— 110° getrocknet, gepulyert, gegebenenfalls mit Weich- 
machungsmitteln, wie Glycerin, Triacetin oder Benzylcellulose, u. Fullmitteln yer
setzt u. h. gepreBt. (Russ. P. 38 323 vom 5/12. 1933, ausg. 31/8. 1934.) R i c h t e r .

Johannes Buder, Spremberg, Herstellung von Fu/3bodenbeldgen, dad. gek., daB 
Pappe, Karton oder Gcwebe auf der Unterseite mit einem feuclitigkeitsabweisenden 
Mittel, wie Goudron, u. auf der Obcrseite mit eiiiem Anstrich aus Leinólfirnis, Fuli- u. 
Farbstoffen versehen wird. — An Stelle von Goudron kann man bei der Verwendung 
von Gcweben ais Unterlage auf der Unterseite einen Anstrich aus einer Mischung aus 
Leinólfirnis u. Stearin aufbringen. Bei der Verwendung von Rupfen ais Unterlage wird 
zunachst mit einer Mischung aus Leim u. Pflanzenmehl appretiert u. das Gewebe durch 
h. Walzen geleitet, worauf die Impragniermasse aufgetragen wird. Je nach der ge- 
wiinschten Dicke des Belagstoffes werden yerschiedene Schichten yon Leinólfirnis u. 
Papiermehl auf die Oberflache aufgetragen. Zur Erzielung einer glanzenden Oberflache 
spritzt man einen Lack aus einer Mischung aus Kopal- oder Bernsteinlack, Firnis u. 
Terpentin auf u. trocknet im Ofen bei etwa 100°. (E. P. 433159 vom 12/3. 1934, ausg. 
5/9. 1935. D. Priorr. 11/3. 1933 u. 10/3. 1934.) S e i z .

Leslie Marsden, Edgbaston, England, Herstellung von Bdagstoffen, dad. gek., 
daB man die obere Seitc einer Gewebebahn mit einem Lack mit einem Geh. an nicht 
oxydierenden Pigment-en u. die Ruckseite mit einem elast. Lack versieht. Nach dem 
Trocknen u. Kalandern kann der so hergestellte Belagstoff mit einem Ledermuster 
noch versehen werden. (E. P. 428 546 vom 16/11. 1933, ausg. 13/6. 1935.) S e iz .

Proteotion contra 1’incendie. \ Tolume mis a  jour a la datę du 20 juillet 1925. Paris, Limoges,
Nancy: Charles-Lavauzelle 1935. (132 S.) 8°.

X IX. Brennstoffe. Erdol. M ineralóle.
A. C. Fieldner, 300 Jahre amerikanische Brennstoffe. Geschichtlicher Oberblick 

iiber Gewinnung u. Yerwertung von 01 u. Kohle in den Vereinigten Staaten. (Ind. 
Engng. Chem. 27. 983—988. Sept, 1935.) Ju. S c h m id t .

G. L. Stadników, Ober das Alter von Kohlen. Zusammenfassende Darst. der 
Arbeiten des Vf., uber die Best. des Alters der Kohlen auf chem. Wege, welche in den 
Unterss. von H. S t a c h  u . a. eine Bestatigung finden. Unters. der Kohlen des Tscherem- 
chowgebietes. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chim i ja twerdogo Topliwa] 5- 38o 
bis 396.) _ SCHÓNFELD.

J. W. Woitowa, Die Anderung der chemischen Zusammensetzung von K a ra g a n d -  
kohlen bei der Verwitterung. (Chem. festen Brennstoffe [r u ss .: Chimija tw erd ogo  Topliw a] 
5. 417—26. — C. 1935. I. 3873.) S c h ó n f e l d .

Walter Scheele, Werner Schulze und Hans Spandau, Ober Humussiiuren.
II. Mitt. (I. v g l. C. 1935- II. 3531.) Aus mitteldeutschen Braunkohlen gewonnene
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Humussauren zeigten im wasserfreien Zustand Aquivalentgewichte von 190 im Mittel. 
Die Eimv. von tiberschiissiger NaOH auf Na-Humatlsgg. fiihrte bei Zimmertemp. u. 
bei hóheren Tempp. zur Zers. der Humussauren unter Bldg. eines oder mehrerer wasserl. 
Zers.-Prodd. mit sauren Eigg. Hinweis auf die Moglichkeit der Mol.-Gew.-Best. von 
Humussauren, Huminsauren u. Hymatomelansauren aus der Diffusion ihrer Na-Salze. 
(Kolloid-Z. 73. 84—90. Okt. 1935. Greifswald, Univ. Cliem. Inst.) S c h u s t e r .

P. Nashan, Kohle und Capillaritat. Beschreibung der Vers.-Ausfuhrung. Unters. 
verschiedener Flozkohlen ergab, daB der Capillarwert wahrscheinlich eine fiir jedes 
Floz kennzeichnende Zahl darstellt u. die Flozc naeli ihrem Capillarwert in Gruppen 
zusammengefaBt werden konnen, die etwa der bisherigen Einteilung nach dem In- 
kohlungsgrad entsprechen. Hinweis auf eine beabsichtigtc Erweiterung der Unterss. 
auf eine gróBere Zahl versehiedener Proben u. auf Zusammenhiinge mit anderen Kohle- 
eigg. (Gluckauf 71. 805— 12. 24/8. 1935. Sterkradc, Aufbereitungslab. d. Gutehoffnungs- 
hiitte, Zeche Oberhausen.) S C H U S T E R .

J. F. Weiler, Die Einwirkung von Brom auf eine Kokskohle, ein Beitrag zum 
Studium der ungesdttigten Natur der Kohle. Der Grad der Einw. von Brom, gel. in CC14, 
auf eine Kokskohle (Edenborn-Grube, Fayette County, Pa.) war prakt. unabhangig von 
der Komgrófle im Bereich von 1—100 Maschen bei 30°, vom Feuchtigkeitsgeh., von der 
Einw.-Temp. zwischen 0 u. 65°, stieg leicht an mit der Konz. der Bromlsg. zwischen 
Vi- u. Vi6‘n- Lsgg., u. war fast gleich fiir die ursprungliche Kohle u. den Riickstand einer 
Bzl.-Druckextraktion u. den in PAe. unl. Teil des Extrakts. Die Einw. yerlief ais Sub- 
stitution u. ais Addition; erstere herrschte vor. HBr wurde schon bei 0° in betracht- 
Hchen Mengen frei. Die Addition stieg mit der Temp. u. der Einw.-Zeit. Ungefahr 
% des von der Kohle aufgenommenen Broms wurden von alkoh. Kalilauge hydrolysiert, 
waren daher an aliphat. C-Atome gebunden. (Fuel Sci. Pract. 14. 190—96. Juli 1935. 
Pittsburgh, Pa., Ca r n e g i e  Inst. Techn., Coal Res. Lab.) S c h u s t e r .

A. T. Putilin, Anzeiclien fiir das Auflreten von Grubenbranden infolge Selbst- 
enlziindung der Kohle. (Ygl. C. 1935. I. 2625.) Die Bldg. von CO ist kein sicheres 
Anzeichen fiir einen bevorstehenden Grubenbrand. In einigen Unterss. wird bei 
erhebliehen Temp.-Steigerungen nur in einem einzigen Fali CO gefunden. Vf. unter
sucht neben CO auch den 0 2-Verbrauch u. die C02-Zunahme im Zusammenhange mit 
der Temp. (Berg-J. [russ.: Górny Slnimal] 111. Nr. 5. 31—38. Nr. 6. 20—28. Juni 
1935.) R. K. M u l l e r .

Schirmer, llauchgasexplosionen. Bedingungen fiir das Auftreten von Rauchgas- 
explosionen. Entstehungsursachen bei Kesselfeuerungen u. ihre Vermeidung bzw. 
Behebung. (Brennerei-Ztg. 52. 174—75. 24/10. 1935. Berlin.) S c h u s t e r .

R. O. King und George Mole, Die Explosion von Getnischen brennbarer Gase mit 
Luft durch Wasserkeime oder andere Keime mul durch Rontgenslrahlm. V. Die Versuchs- 
bedingungen fur Zundung von Wasserstoff-Luftgemischen durch Keime. (IV. ygl. C. 1934.
II. 2775.) Es wird eine Vers.-Anordnung fiir die Zundung von Ha-Luftgemisehen 
beschrieben u. der EinfluB des Wandmaterials auf die Ziindtemp. bzw. den Umsatz 
der Gase zu H20-Dampf studiert. In Cr- u. Cr-Ni-Stahlrohren ist der Umsatz (ohne 
Keimzusatz) etwa proportional dem Geh. an H2 im Gas. Auch bei Keimziindung 
konnten ahnliehe Verhaltnisse beobachtet werden, doch wird nur ein flaches Minimum 
der Ziindtemp. (600°) bei 20—30% H2 u. bei Selbstziindung ein scharfea Minimum 
bei 630° gefunden. Im (Juarzrohr ist die Dampfbldg. durch flammenlose Yerbrennung 
weit geringer, doch trat schon bei 587° Selbstziindung (Explosion) ein, die in den Stahl- 
rohren erst bei weit hoheren Tempp. erfolgt. Aus diesen Verss. folgt, daB die Zundung 
in der reinen Gasphase nicht erfolgt, sondern entweder durch Gasreste in der Zone 
der Dampfbldg. an den Wanden oder durch Keime ausgel. wird.

VI. Keimzundungstemperaturen von Athylen-Luftgemischen beim Durchgang durch 
eie Quarzverbrennungsrohr. Die Beziehung zwischen Wand- und Gastemperatur und der 
Einflup des zentralen Thcrmoelementrohres auf die Ziindungstemperaturen. Die Temp.- 
Differenz zwischen Wand u. dem zentral eingefiihrten Thermoelement betragt je nach 
Temp. (500—770°) 16—33° u. war bei oxydierten Stahlrohren etwas gróBer ais bei 
nicht oxydierten Stahlrohren. Die Oberflache des Thermoelementschutzrohres beein- 
fluBt die Ziindtempp. auch bei Keimziindung nicht. Da die Temp.-Messung an der 
Wand ebenso zuyerlassig ist, kann das zentrale Thermoelement fortgelassen werden. 
Bei den Verss. mit C2H,,-Luftgemischen war die Keimzundungstemp. prakt. yon der 
Gasgeschwindigkeit unabhangig (540°), wahrend die Selbstziindungstempp. ab etwa 
'-00 ccm pro Min. bei 9% CJH4 in Luft konstant werden; bei niederen Durchsatzen
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aber schnell ansteigen. Die Zundung der C2H2-Luftgemisehe beginnt iin Gasraum, 
nicht an den Wanden, infolge von Oxydationskeimen, die sich im Gas bilden. Die Oxy- 
dation yerlauft in Ni-Stahlrohren ganzlich anders ais in Quarzrohren. In Stahlrohren 
findet nur zwischen 6 u. 10% C2H2 eine Zundung statt. Keimziindungstemp. von 
580—550° fallend. In Si02-Rohren konnte zwischen 2 u. 25% C2H 2 Zundung beobachtet 
werden, u. zwar zwischen 5 u. 25% C2H2 etwa proportional fallend von 550—560° auf 
500°, unter 6% steigt der Zundpunkt steil an u. der EinfluB des Durchsatzes macht sich 
bemerkbar, da bei groBem Durchsatz die erforderliche Konz. der Oxydationskeime 
erst bei holieren Tempp. erreicht wird. Der hohcre Ziindpunlct in Ni-Stahlrohren ist 
eine Folgę von Spaltrkk.

VII. Der Einflup der Art der Keime, hauptsiichlich von Mineralstaub auf Zundung 
und Explosion von Wasserstoff-Luftgemischen. Die hervorragende Wirhung von N i203- 
Staub auf die Gemische von Luft mit Wasserstoff, Athylen oder Methan. Es wurde die 
Wrkg. einer Anzahl von Stauben ais Ziindungskeime in der im Teil IV angegebenen 
Weise (vgl. C. 1934. II. 2775) untersucht u. zwar Fe, Ni, Cr20 3, ZnO, PbS04, PbS, 
Fe20 3, Fe30 4 u. Ni20 3. Die Wrkg.-Weise der yerschiedenen Stoffe ist sehr ahnlich u. 
yariiert nur wenig, wahrscheinlich auf Grund der yerschiedenen Kornfeinheit. AuBer- 
gewóhnlich stark setzt Ni20 3 die Ziindungstemp. herab, in 40% H2-Luft von 700° auf 
430—410°, wiihrcnd die iibrigen Stoffe nur eine Erniedrigung auf 675— 650° ergeben. 
Ni20 3 gibt in H2-Luft ein flaches Minimum zwischen 20 u. 40% H2. Auch in C2H4- 
Luftgemischen wirkt Ni20 3 besonders stark u. gut ais niedrigste Ziindungstemp. 460° 
(10°/o C2H4, Durchsatz 400 cm/Min.). In CH4-Luftgemischen wird optimal mit Ni203 
eine Erniedrigung um 75° auf 600° bei 5,5% CH4 erreicht. Die Wrkg. des Ni20 3 wird 
auf eine Red. zu pyrophor. Ni zuruckgefiihrt. (J. Instn. Petrol. Technologists 21- 
838—859. Okt. 1935.) Jtr. S c h m i d t .

N. A. Nikolski und M. A. Stepanenko, Einflup der Bedingungen der Kohle- 
verarbeitung auf die Treibung. Die Unters. des Treibdrucks der Kohlen in Abhangigkeit 
von techn. Bedingungen der Verarbeitung zeigte folgende Ergebnisse. Der Treibdruck 
nimmt zu bei Zunahme des Schiittgewichts yon 0,53 at bei einem Schuttgewicht von 
750 kg/cbm bis zu 1,0 at boi 950 kg/cbm. Der Treibdruck sank von 1,592 at bei einer 
Feuchtigkeit von 1,0% auf 0,095 at bei 7,0% Feuchtigkeit in der Kohle. Von groBer 
Bedeutung ist die KorngróBe. Bei einer GroBe bis zu 1 mm sind viele Kohlen ais ge- 
fahrlicli zu bezeichnen, wahrend die gleichen Kohlen bei grober Zerkleinerung (6 bis 
10 mm) gefahrlos sind. Bei Zusatz von Koksklein sinkt der Treibdruck erheblich. 
(Chem. festen Brcnnstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 5- 427—29.) S C H O N F .

Ivo Giordano, Das Phanomen der Destillation im Zusammenliang mit der Treib- 
fdhigkeit der Kohlen. Der Gang der Dest. yon festen Brennstoffen (Kohlen) wird matlie- 
mat. orfaBt u. durch Diagramme belegt. (Acąua e Gas 24. 190—204. Sept. 1935. 
Spezia.) CONSOLATI.

A. Strohmer, Vorbeliandlung der Kohle zur Verlcokung. V f. beschreibt ausfiihr- 
lich Theorie u. Praxis der Kohlewaschung sowie die Behandlung der Sehlamme u. 
gibt einen Uberblick iiber die gebrauchlichen Systeme an Waschanlagen. (Płyn a 
Voda 15- 233—42. 1935.) “ Co n s o l a t i .

Coufalik, Beitrag zur Frage der Kohlenverkokung. Allgemeines uber Carboni- 
sierung, Erweichung u. Aufblahung der Kohle; Messung der Plastizitat; Mitteilungen 
des Vf. iiber eigene Vcrff. fiir diese Messung. (Płyn a Voda 15. 227—31. 1935.) CoNS.

S. Chmelaf, Ober die Móglichlceit der Erhohung der Ausbeute an aromatischen 
Kohlenwasserstoffen wahrend der Verkokung der Kohle. Man hat in der Praxis fest- 
gestellt, daB die Ausbeute an aromat. KW-stoffen erhoht werden kann durch Absaugen 
des Gases aus den Schwelkammem. Es werden yerschiedene Methoden beschrieben 
u. Versuchsergebnisse mitgeteilt. (Płyn a Voda 15. 248—55. 1935.) Co n s o l a t i .

A. Thau, Gropschwelereien und Synthesegaserzeugung zur Treibstoffherstellung. 
Ausfiihrliche Besprechung neuer, bereits im Bau begriffener Anlagen u. der dort an- 
gewandten Verff.: Spiilgasschwelung, Kohlctrocknung, Lurgischwelyerf., Ringwalzen- 
presse, Lcichtólwascher, Synthesegas. (Brennstoff- u. Warmewirtsch. 17. 167—76. 
Okt. 1935. Berlin.) ' S C H U S T E R .

M. Fukunaga, Die Verfliissigung von Sudkarafuto Kohle. B e t r i e b s e r g e b n i s s e  

einer Tieftemp.-Verkokungsanlage. (J. Fuel Soc. Japan 14. 97—98. Sept. 1935. [Nach 
engl, Ausz. ref.]) S C H U S T E R -

I. I. Rjabzew, Oleichgewichtsbeziehungen bei der Vergasung fester Brennstoffe. 
durch Dampf-Sauerstoff- und Dampf-Luftgemische unter Druck. Vf. leitet aus den
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Gleichgewichtsbedingungcn der bei der Vergasung fester Brennstoffe stattfindenden 
Rkk. Beziehungen ab, aus denen in Tabellen u. graph. Darstst. der EinfluB des Druckes, 
der Temp. u. der Zus. des Vergasungsgemisches (Dampf-Luft oder Dampf-Sauerstoff) 
auf Zus., Ausbeute u. Heiżwert des Generatorgases bestimmt u. wio folgt zusammen- 
gefaBt wird: 1. Temp. beeinflufit den Vergasungsverlauf hinsichtlicb der Zus. u. des 
Heizwertes des Generatorgases am starksten; 2. EinfluB des Druckes ist nur bei 500 
bis 900° bedeutend; 3. Zus. des Vergasungsgemisches beeinflufit die Generatorgaszus. 
bei allen Drucken u. Tempp.; 4. zur Erzielung eines Generatorgases mit bobem Heiz- 
wort muB mit hobem Druck u. niedriger Temp. beim Ausgang gearbeitet werden u. 
5. bei hohen Drucken u. Tempp. ist es moglich, das Gas mit wenig CH., zu erhalten, 
welches zur Ammoniaksynthese benutzt werden kann. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
ehimitscheskoi Promyschlcnnosti] 12. 353—62. April 1935.) V. FijN ER .

W. Swietoslawski und H. Brzustowska, Bestimmung des Gesamtvolumens von 
Dampfen und Gasen, die bei der trockenen Deslillation verschiedener Kohlen und ihrer 
Gefugebestandteile. entuiickdt yierden. Gasabspaltung zwischen 380 u. 530° in Abstanden 
von je 30°. (Fuel Sci. Pract. 14. 307—08. Okt. 1935. Warsaw, Polytechn. High Sehool. 
Physico-chem. Lab.) S C H U S T E R .

M. Chorąży und T. Chmieliński, Untersuchungen uber den Vorgang der Koks- 
bildung. Die Permeabiliidt von SłeinkohlenJcoks und dessen Gemischen in verschiedenen 
Stufen des Vcrkolcungsprozesses. Vff. untersuchen die Gasdurchlassigkeit von Halbkoks 
u. Koks mit Verkokungstempp. von 450—1000°. Die Permeabilitat von Koks aus einer 
Kokskohle mit 27,56% fliichtigen Bestandteilen weist in Abhangigkeit von der Temp. 
ein Maximum auf, die Permeabilitat von Koks aus oberschles. backender Gasflamm- 
kohle dagegen zwei Maxima bei den Tempp. der starksten Entgasung. Es wird der 
EinfluB der Erhitzungsgeschwindigkeit u. der KorngróBen des Verkokungsgemischs 
auf die Permeabilitat untersucht. Durch Zusatz bituminoser Stoffe wird die Permc- 
abibtat erhoht, der Verlauf der Permeabilitatskurven jedoch nicht wesentlich geandert. 
Dagegen erhoht der Zusatz von Magerungsmitteln nicht nur die PermeabiUtat, sondern 
verschiebt auch die Tempp. maximaler Permeabilitat. Bei der Verkokung von Vitrit- 
Durit- u. Vitrit-Fusitgemischen wird ein die Permeabilitat stark erhohender EinfluB 
des Durits festgestellt, wahrend Fusit, in Mengen bis zu 4% zugesetzt, keinen klar 
erkennbaren EinfluB zeigt, jedenfalls sind die Permeabilitatsanderungen in der GróBen- 
ordnung nicht mit den durch Durit hervorgerufenen Wrkgg. vergleichbar. (Przemysł 
Chem. 19. 113—22. 1935. Warschau, Chem. Forsch. Inst., Kohlenabt.) R. K. Mu.

Vaclav Viktora, Die Verwendung von Kokereigas in der chemischen Industrie. 
(Płyn a Voda 15. 258—64. 1935.) C o n s o i . a t i .

C. Padovani, Neuer Fabrikationsprozefi zur Herstdlung von Leuchtgas aus Minerał- 
olen. Yorl. Mitt. Beschreibung der Verss. zur Herst. von Leuchtgas aus schweren 
Mineralólen, fuBend auf fruheren Arbeiten des Vf., CH, durch katalyt. Oxydation in
CO +  H., zu verwandeln. (Acąua e Gas 24. 187—90. Sept. 1935.) Co n s o l a t i .

Hans Giintner, Stadtgas ais Treibsloff fiir Kraftfahrzeuge. Inhaltlich ident. mit 
der C. 1935. II. 2908 referierten Arbeit. (Montan. Rdsch. 37. Nr. 19. 1—6. 1/10. 1935. 
Wien.) S C H U S T E R .

A. F. Bridge, Uberblick uber den kathodischen Schutz von Rohrleitungen. (Proc. 
Amer. Gas Ass. 16. 180—89. 1934. Los Angeles, Calif., Southern Counties Gas Co. —
C. 1935 .1. 3985.) S c h u s t e r .

A. B. Densham und F. C. Smith, Schułzuberziige fiir unterirdiscihe Rohrleitungen. 
Krit. Zusammenstellung u. bildliche Darst. zahlreicher Priifergebnisse mit verschiedenen 
Schutzisolierstoffen gegen Korrosion. (Gas Industry 52. 533—38. 561. Okt. 
1935.) " S c h u s t e r .

Robert Mezger, Die Kohlenozydreinigung des Gases. Teehn. Moglichkeiten der 
Kohlenoxydentfemung aus Brenngasen zum Zweck der Entgiftung. Gegenuberstellung 
des bisher nur theoret. ausgearbeiteten zweistufigen Verf. der Kombination von Kon- 
Tertierung u. Methanisierung u. des einstufigen Verf. der G E S E L L S C H A F T  F U R  G a s -  

E N T G I F T U N G , das sich in Hameln bereits seit Monaten im prakt. GroBbetrieb bewahrt 
hat. Erforderlicher Endkohlenosydgeh. CO-Anreicherung in Raumen unter Beriick- 
sichtigung der naturlichen Luftemeuerung. Entgiftung unter Beriicksiehtigung der 
Esplosionsgrenzen des Gases. (Gas- u. Wasserfach 78. 573—79. 593—602. 3/8. 1935. 
Stuttgart, Abt. Gaakokerei d. Stadt. Werke.) S C H U S T E R .

C. W. Jordan, A. L. Ward und W. H. Fulweiler, Chmabscheidungen in Gas- 
l'erteilersystemen. Gasphasengum,. In Fortsetzung der C. 1934. II. 3701 referierten
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Arbeit wird die Entfernung von Stickoxyden aus Stadtgas diskutiert. Dic bekannten 
Verff. zur Absorption yon NO gewahrleisten entweder keine vollstandige Entfernung 
des NO, oder die Absorptionsmittel reagieren gleichzeitig mit den anderen Gasbestand- 
teilen. Die in der Gasindustrie iiblichen Gasreinigungsverff. sind ebenfalls zur Ent
fernung der geringen NO- u. N 0 2-Mengen unbrauchbar. Vff. untersuchten zunachst 
die Absorption yon reinem NO durch Metallsulfide. Am geeignetsten sind die Sulfide 
derEisenmetalle, zumal in Ggw. von Alkali. Der hochste Sattigungsgrad (91,6%) wurde 
mit Luxmasse, dio mit H 2S gesatt. war, erhalten. Eeuchtigkeit fordert die Absorption 
in Ggw. von Alkali, hemmt aber bei Erdalkalizusatz. Bei 10% Alkalizusatz wird die 
beste Absattigung erreicht. Auch bei hohem Alkaligeh. (90%) wird hohe Absattigung 
erzielt, doch ist die NO-Aufnahme, die lediglich durch das Eisensulfid erfolgt, infolge 
des geringen Fe-Geh. niedrig. In der Absorptionsmasse wird durch die Absorption 
Natriumferroheplanitrosylsulfid [NaFe.,(NO),S3] gebildet. Dies schwarze Salz konnte 
auch isoliert werden. Wird ohne Alkalizusatz NO absorbiert, so wird entweder die freie 
Saure, oder das entsprechende Fe-Salz gebildet. Das NaFe4(NO)7S3 ist unbestandig u. 
gibt leicht NO ab. Die Zers. wird durch hohere Temp. u. 0 2 begiinstigt, wahrend sie 
durch Alkalizusatz gehemmt wird. Fiir eine techn. Absorption diirften Sulfidmasseu 
mit 30—-70% Alkali ausreichende Bestandigkeit aufweisen. Die NO-Abgabe an NO- 
freics Leuchtgas ergab eine Abhangigkeit yon der Sattigung der Sulfidmasse mit NO. 
Aus sulfidierter Luxmasse wurde bei NO-Sattigung unter 38% kein NO abgegeben, 
iiber 38% steigt die gegebene Menge stark an. Es kann daher die sulfidierte Luxmasse 
bis etwa 35% mit NO gesatt. werden, d. li. 1,9 mg/ccm NO wiirde ein 1 cbrn Ab
sorptionsmasse erst nach yollstandiger Reinigung von 600 000 cbm Stadtgas diese 
Sattigungsgrenze erreicht. Fiir die tJbertragung der mit reinem NO erhaltenen Er
gebnisse auf Gase mit sehr geringen NO-Gehh. war es yon Wichtigkeit, daB von den 
Gasbestandteilen nur HCN u. 0 2 schadlich wirken. Bemerkenswert ist, daC nicht das 
NaFe4(NO)-S3, sondern ein Harz gebildet wird, das dem Gasphasenharz sehr ahnlieh 
ist, aber einen geringeren N-Geh. aufweist. Eine Erklarung fiir den gegeniiber der 
Oxydation reinem NO andersartigen Verlauf kann nicht gegeben werden. Fiir die 
techn. Entfernung des NO kann dieser ProzeB mit der H2S-Entfernung durch eisen- 
oxydhaltige Massen yerbunden werden, doch ist eine getrennte Absorption zweckmafiiger, 
wobei fiir die NO-Absorption nur VlO der Reinigungsmasse wie fiir H2S erforderlich ist, 
da infolge der gróBeren Rk.-Gesehwindigkeit eine Beriihrungszeit von 10 Sek. gegeniiber
2 Min. fiir H2S ausreicht. Die Reinigungskosten betragen etwa 0,15 Cent/1000 Kubik- 
fuB. Es gelingt, das NO bis auf 0,0075 mg/cbin zu entfernen. Die Reinigungsmasse wird 
dureh Oxydation mit Luft regeneriert, wobei jedoch nieht alles NO abgegeben wird, 
so daB die regenerierte Reinigungsmasse anfangs yiel NO abgeben kann. — Trockene, 
wie auch nasse Reinigungsverff. zur H2S-Entfernung konnen den NO-Geh. des Gases 
nicht entfernen, wohl aber betrachtlich erhohen, letztere infolge des nachgeschalteten 
Trockenreinigungsturms. Dies wird durch die serienweise Schaltung der Absorptions- 
behalter bedingt. Die NO-Bindung erfolgt im wesentlichen in den letzten Kasten, 
die bereits yiel Sulfid enthalten, wahrend die ersten, frisch regenerierten Kasten oft 
NO abgeben. Da die letzten Kasten aber oft nicht zur Bindung des NO ausreichen, so 
enthalt das Gas stark weehselnde NO-Mengen. (Ind. Engng. Chem. 27. 1180—90. Okt. 
1935. Philadelphia, Pa., The United Gas Improvement Company.) Ju. S C H M I D T .

K. Butler, Gewinnung ton Benzol, das im Ausland fur motorische Zwecke mit Benzui 
gemischt wird. Beschreibung der Benzolgewinnung aus Kokereigasen. (Oil Gas J. 34. 
Nr. 19. 51. 26/9. 1935.) W A L T H E R .

O. W. Roskill, Die Schwefelgewinnung aus Kohlengas. Thyloxverf. S -E xtraktion  
aus Gasreinigungsmassen. (Gas Wid. 103. 350. 19/10. 1935.) S c h u s t e r -

IvO Giordano, Die Schiuefelterbindungen im Leuchtgas und ihre Entfernung- Pie 
Ursachen des Schwefelgeh. im Leuchtgas werden besehrieben. Es ist nicht moglich, 
ein scliwefelfreies Gas zu erhalten, indem man die Kohlen yor der Vergasung behandelt. 
Die wiehtigsten Entschwefelungsyerff. werden erwahnt u. zwei Verff. des Vf. be- 
schrieben. Das eine beruht auf therm. Zers. der S-Verbb. in Anwesenheit von Kataly- 
satoren, das andere beruht auf der Einw. yon stillen elektr. Entladungen. (Acqua e
Gas 24. 233—40. Sept, 1935. Spezia.) CONSOLATI-

J. Hardouin, Unlersuchungen an Phenolen aus Urteeren. Aus Urteeren wurden 
d ie  niedrig sdd. Fraktionen abdest. u. dann dio die Phenole enthaltenden Fraktionen  
dest. Diese wurden mit wss. NaOH in die Na-Phenolate ubergefuhrt, das W. yerdaniptt 
u. durch Behandeln mit C02 im Autoklayen (30 a t) Carbonate erzeugt, die sich durch
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Erhitzen auf 150— 160° umlagern u. beim Ansauern Phenolsauren ergeben. Dieso 
oder ihre K-Salze lassen durch Krystallisiercn aus Yersehiedenen Lósungsmm. bzw. 
die Estersalze durch Dest. wcitgehend trennen. — Erhalten wurden unter anderem 
die Sauren des o-Athylphenols, des l,3-Xylenols (6), des l,2-Xylenols (4), sowie mehrere 
nicht identifizierbare Sauren. — Die Sauren lassen sich nur mit schlechten Ausbeuten 
in die Phenole zuruckverwandeln. (Ann. Office nat. Combustibles liąuides 10. 55— 78. 
1935.) _ W a l t h e r .

W . I. Sabawin, Zur Frage der Trennung von Phenolgemischen und Phenolfraktkmen 
des Teers. II. (I. vgl. C. 1934. II. 3463.) Es wurde Yersucht, die Phenolgemische 
durch Zers. ihrer Urethane mit NH, zu trennen. Die nach Ga t t e r m a n n  (Liebigs 
Ann. Chem. 244. 43) dargestelltcn Urethane hatten folgende FE.: Urethan-.
yon Phenol E. 136— 147°; von o-Kresol, F. 151—157°; von m-Kresol, F. 132—140°; 
Yon p-Kresol, F. 148—159°; Yon Ouajacol, F. 126— 132°; von l,3,4-Xylenol, F. 150 
bis 154°; von l,3,5-Xylenol, F. 140—146°. Die weiten Grenzen des F. sind so zu 
Yerstehen, daB die beł den Einzelsynthesen erhaltlichen Prodd., z. B. des Phenyl- 
urethans, den F. 136— 138, 139—141, 140—142, 145— 147° hatten; neben dem Urethan 
scheint also boi der Einw. des Carbaminsaurechlorids auf das Phenol noeh eine andere 
Verb. zu entstehen, welche die Schwankungen des F. verursacht. Bei der Zers. der 
Urethane mit NH3 zeigten sich nicht die gleichen Eigentumlichkeiten des Bk.-Yer- 
laufes wie bei Zers. der Phenolcarbonate (1. c.); fiir die Trennung der Phenole kann 
die Rk. nicht Yerwendet werden. Eine konstantę Zers.-Geschwindigkeit der einzelnen 
Urethane wurde infolge scliwankender Eigg. der Urethane selbst nicht erreicht. Da- 
gegen gelingt es in einigen Fallen, das Uretliangemisch durch Zers. mit H20  zu zer- 
legen, jedoch nicht quantitativ; man kann mittels dieser Rk. bestimmtó Phenole 
(o- u. p-ICresol, Xylenole) aus den binaren Gemischen rein isolieren oder an einem 
bestimmten Phenol (Phenol, m-Kresol, Guajacol) angereicherte Konzentrate erhalten. 
Aus den entsprechenden Torfphenolfraktionen konnten durch Einw. Yon W. auf dio 
Urethane fast reines o-Kresol u. guajakol- u. plienolreiche Gemische gewonnen 
werden. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 6. 116—30. 
1935.) _ SCHONFELD.

Carl Becher jr., Die Zusammenselzung und Ilerslellung von Obstbaumcarbolineum. 
Die an Obstbaumcarbolineen zu stellenden Anforderungen, Rohstoffe, Vorsehriften u. 
Herst. werden beschrieben. (Seifensicder-Ztg. 62. 811—13. 831—33. 2/10. 1935. 
Erfurt.) N e u .

E. H. Boomer, A. W .  Saddington und J. Edwards, Die Hydrierung ton Alberta- 
kóhlen. II. Vergleichsergebnisse ton 13 Kohlen terschifdenen geologischen Alters mit 
zwei Verteilungsmilteln, Tełralin und Parajfinol. (I. vgl. C. 1935. II. 2316.) Die Proben 
wurden in Ggw. von Mo03 ais Katalysator mit Tetralin ais Verteilungsmittel bei 450°, 
mit Paraffinól bei 425° unter Druck hydriert. Tetralin war dem Paraffinól iiberlegen. 
Es ergab z. B. eine Umwandlung in 01, W. u. Gas zu 96,7%, wahrend das Paraffinól 
nur 81,6% lieferte, bezogen auf Reinkohle. Die jiingeren Kohlen ergaben hohere Aus
beuten an fliiehtigem 01, W. u. Gas sowie geringere Mengen an Pech u. Koks ais altere 
Kohlen. (Canad. J. Res. 13. Sect. B. 11—27. 1935. Edmonton, Canada, Alberta, 
University.) SCHUSTEK.

H. B. Hass, E. T. McBee und Paul Weber, Synthesen aus Erdgaskohlenwasser- 
stoffrn. Vff. haben Propan, Butan, Isobutan, Pentan u. Isopentan ausgehend Yon weitest- 
gehend gereinigten Gasen unter sorgsamst kontrollierten Rk.-Bedingungen chloriert, 
photochem. zwischen —60 u. 300°, therm. zwischen Raumtemp. u. 600°. Die Rk.-Prodd. 
wurden mit H2S04 zwecks Entfernung von Olefinen oder Chlorolefinen gewaschen u. 
sorgsam fraktioniert. Die erhaltenen Chlor-KW-stoffe wurden durch Uberfuhrung in die 
Alkohole identifiziert. Hierdurch konnte gezeigt werden, daB, falls Spaltungen ver- 
mieden werden, k e i n e  Umlagerungen im Kohlenstoffskelett erfolgen. Hierdurch 
erf e .̂en s'ch eine Reihe von Korrekturen alterer Arbeiten. Es kónnen alle theoret. 
moglichen Isomere bei der Chlorierung auftreten. Entgegen dem Befund von M a s o n  
u. W h e e l e r  (C. 1931. II. 3427) wird bei Chlorierung Yon Propan mehr 1-Chlorpropan 
ais 2-Chlorpropan gebildet. Aus Isobutan werden in der Hauptfraktion, die von 
B u t l e r ó w  (Liebigs Ann. Chem. 144 [1867]. 15) allein untersucht wurde, 38% 
Butylchlorid u. 62% Isobutylchlorid u. in der bei 105° sd. Fraktion l,l-Dichlor-2-methyl- 
propan u. l,2-Dichlor-2-methylpropan erhalten. Die Chlorierungsprodd. von Butan nach 
■Maber u .  H u d s o n  (Amer. Chem. J. 19 [1897]. 243) sind dahin zu korrigieren, daB kein 
i -Chlor-2-methylpropan, sondern 1-Chlorbutan u. 2-Chlorbutan gebildet werden. Aus

44*
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n-Pentan er liie lt  AsCHAN (Ofversigt Fińska Vetcnskap Soc. 58 [1919]. 9. 122) nur zw ei 
Monochloryerbb., w ah ren d  a lle  drei moglichen Isomere yorhanden sind. Entgegen den 
Angaben yon A y r e s  (C. 1929. II. 2935) u. Cl a r k  (C. 1930. II. 3105) w ird  bei der 
Chlorierung yon Isopentan zw isch en  200 u. 475° 2-Chlor-3-methylbuian gefunden. In 
sy n th e t .,  aus d en  en tsp rech en d en  Alkoholen iiber die GRIGNARD-Verbb. w u rd en  die 
Kpp. (Kp.760) mit yon a lteren  Angaben w esen tlic li a b w eich en d en  W erten  n eu  bestimmt 
f iir  3-Chlorpentan 97,1—97,4°, 3-Chlorpentan 96,6—96,8°, l-Chlor-2-methylbutan 99,9° 
u. l-Chlor-3-methylbutan. (Ind. Engng. Chem. 27. 1190—95. Okt. 1935. Lafayette, Ind., 
P u r d u e  Uniy.) J u .  S c h m id t .

Karl Krejei-Graf, Heutige Aleeresablagerungen ais Grundlagen der Beurteilung 
der Olmuttergesteinsfrage. Eingehender Literaturbericht iiber Arbeiten betreffend die 
Quellen organ. Ablagcrungen im Meere (bodenfeste Pflanzen, Plankton, Detritus, gel. 
organ. Substanzen, Tierwelt des Meercsbodens, Exkremente der Bodentiere, Ab- 
lagerungen) u. die Umwandlung dieser Stoffe unter dem EinfluB von H 2S, 0 2 u. Bak- 
terien, sowie die Bedeutung der Erkenntnisse aus diesen Arbeiten fiir die Theorie der 
Erdólentsteliung. (Kali, yerwandte Salze, Erdol 29. 147. 23 Seiten bis 219. Noy. 1935. 
Berlin-Lieliterfclde.) J u .  SCHMIDT.

C. W. Woolgar, Die Viscositat und Stabilitat von Bohrschldmmen. Inhaltlich 
ident. mit der C. 1935. II. 3466 referierten Arbeit. (J. Instn. Petrol. Technologists 21. 
825—37. Okt. 1935.) Ju. S c h m id t .

J. C. Albright, Salzsdure wird zur Reinigung von Vorrichiungen benutzł, die mit 
„Wasser fluten“ arbeiten. Wenn nicht sehr reines W . benutzt wird, um Ol mit dem 
sog. „Wasser fluten“ aus Olsandcn zu gewinnen, so setzen sich dio Rohre in den Bohr- 
locliern, in die W . eingepreBt wird, mehr u. mehr zu. Um sie zu reinigen, wird yielfach 
Salzsaure angewandt. Die allgemeiner angewendeten Verff. werden beschrieben. 
(Oil Weeldy 76. Nr. 2. 24—25, 28. 23/9. 1935.) ' W a l t h e r .

Nikolaus Mayer, Korrosion in der Mineralolindustrie. Zur Verhiitung der Schaden 
durch korrodierende Bestandteile des Rohols, besonders S, Mercaptane u. H2S, C02, 
Luft-0 u. Raffinationsmittel in Vorreinigungsanlagen, Róhrenlcitungen, Raffinerien,
ist die Anwendung hochwertiger Mittel (Sonderstahle usw.) erforderlich. (Oel Kohle
Erdoel Teer 11. 705—07. 22/9. 1935.) W a l t h e r .

H. I. Waterman, J. J. Leendertse und G. van der Neut, Die spezifische Re- 
fraktion und andere physikalische Konstanten in Verbindxmg mit der Żersetzung von 
Mineralólcn. Ein Edeleanucxtrakt u. -raffinat eines Borneooles wurde bei 435° u. 100 at 
Anfangsdruck ohne Katalysatoren u. bei Anwesenheit von 10% Mo oder Ni yollstandig 
hydriert. Infolge der Bestandigkeit des Ausgangsmaterials betrug die Menge der gas- 
fórmigen Erzeugnisse nur 5%, die Farbę hellte sich naeh der Hydrierung von rotbraun 
(ohne Katalysator) bis braungelb (Mo) auf. Die Fliissigprodd. wurden im Kathoden- 
yakuum dest. u. in 6 Fraktionen geteilt; da sich die einzelnen Fraktionen nieht wesentlich 
unterschieden, u-urden die beiden ersten (=  30 Gewichts-%) u. dic letzten yier 
(70 Gewichts-%) yereinigt u. auf ihre physikal. Eigg. hin untersucht.

Bei dieser zersetzenden Hydrierung sinkt das Mol.-Gew. Das Mol.-Gew. des 
Raffinates steigt, wenn bei der Hydrierung Ni-Katalysator angewandt wird; Mo hat 
wenig EinfluB. Beim Extrakt sind Ni u. Mo gleich wirksam. Der katalyt. EinfluB 
des Ni erstreekt sich fiir das Raffinat auf beidc Fraktionen; sonst wird vor allem die 
30% Fraktion zers. Der Gesamtgeh. an Ringyerbb. bleibt prakt. gleich; eine geringe 
Aufspaltung wird durch Ni yerursacht. (J. Inst. Petrol. Technologists 21. 816—24. 
Sept. 1935.) W a l t h e k .

Beveridge J. Mair und Joseph. D. Wbite, Trennung von Erdólkohlenwasserstoffen 
durch Silicagd. LaBt man ein Gemisch yon ungesatt. KW-stoffen oder Aromaten 
u. Naphthenen oder Paraffinen durch eine Schicht Silicagelpulver laufen, so werden 
die Aromaten u. ungesatt. KW-stoffe vom Silieagel zuruckgehalten u. kónnen mit W. 
unter Umstanden fraktioniert yerdrangt werden. Naphthene werden nur etwas besser 
durch Silieagel absorbiert ais Paraffine. Paraffine mit niedrigem Mol.-Gew. werden 
etwas mehr absorbiert ais solche mit hoherem Mol.-Gew. — Aus leichteren Erdól- 
fraktionen (Kp. 140—145°) wurden mit Silieagel die Aromaten herausgenommcn. 
Die Kontrolle der Filtrate u. der aus Silieagel wieder freigemachten Anteile erfolgte 
durch den Brechungsindex. (Oil Gas J. 34. Nr. 18. 29—30. 32. 19/9. 1935.) W a l t h e r -

Raphael Fussteig, Technische Grundlagen des Spaltens. 'Obersicht iiber dje be- 
kannten Spaltyerff. (Matiferes grasses-Petrole Dćrives 26. 10 295—97. 10 325—26- 
.10 352—53. 27. 10 380 (17 Seiten) bis 10 628. 1935.) W a l t h e r -
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M. S. Nemtzov, Einflu/} des Druckes beim Spalten. Die gróBere Gasbldg. beim 
Spalten in der Dampfphase bei geringem Druck ist im wesentlichen darauf zuriick- 
zufuhren, daB die Oldampfe langerc Zeit mit den h. Wandungen in Beriihrung kommen 
u. dort weitgehend zers. werden. — Beim Spalten entstehen ungesatt. KW-stoffe mit, 
hoherem Energieinlialt, die sich — wenn sie zusammentreffen — kondensieren. Je 
gróBer der Druck ist, desto gróBer ist auch die Wahrscheinlichkeit eines solchen Zu- 
sammentreffens „akt. Molekule". Bei geringem Druck dagegen geht diese Energie 
vielfach beim Auftreffen auf die Wandungen der SpaltgefaBe yerloren. — Da Diolefine 
leichter therm. polymerisiert werden, muB um so bestandigeres Bzn. erhalten werden, 
je hoher der Druck beim Spalten ist. Auf die Umwandlung: Naphtliene in Aromaten 
(Isomerisation u. Dehydrierung) diirfte der Druck keinen EinfluB ausuben, dagegen 
einen groBen auf die Bldg. von Aromaten aus Ungesatt. Fiir die therm. Umwandlung 
von nicht klopffesten Benzinen in klopffeste laBt sich yorhersagen, daB die Menge der 
besonders klopffesten Isoverbindungen mit steigendem Druck zunehmen wird. (J. Instn. 
Petrol. Technologists 21. 644—51. Juli 1935.) W a l t h e r .

P. P. Borissow und M. W. Gawerdowskaja, Die Wirkung der Kontaktkorper 
beim Dampfphasecracken. (Wiss. Ber. Moskau. Staats-Univ. [russ.: Utschenye Sapisski]
3. 233— 40. —  C. 1935.1. 2627.) B e r s i n .

I. Kimura, Gegenwart und Zukunft der Erdolraffinalion in Japan. Obcraicht iiber 
die jetzt in Japan benutzten Raffinationsyerff. u. die auBer diesen in Amerika ent- 
wickelten, meistens physikal. R&ffinationsyerff., die auch in Zukunft in Japan an- 
zuwendcn sein werden. (J. Fuel Soc. Japan 14. 83—84. Aug. 1935. [Nach engl. Ausz. 
ref.]) W a l t h e r .

— , Jtaffinalion von Kentuckyróhdl in Bowling Green. Kurze Beschreibung der 
Dest.-Anlage in Bowling Green, bei der aus dem Rohol 29,6% Bzn., 8,3% Kerosin, 
16,7% Gasol u. 44,2% Hcizol gewonnen werden. (Refiner natur. Gasoline Manufacturer 
14. 436. S ep t. 1935.) Ju. S c h m id t .

D. Glynn Jones, Baffinieren von Spalibenzinen. Fiir dio Raffination von Spalt- 
benzinen aus argentin. Rohólen u. Gasólfraktionen in der Dampfphase nach G r a y  
werden zwei Bleicherden, davon eino einheim. argentin. im Laboratorium u. GroB- 
betrieb gepriift. (J. Instn. Petrol. Technologists 21. 709—24. Aug. 1935.) W a l t h e r .

E. Erdheim, Ober die Ursache der bleichenden Wirkung der Bleicherden. (Vgl:
C. 1935. II. 1639.) Gleiche Mengen eines stark yerharzten Benzins wurden mit Bleich* 
erden bzw. akt. Kohlen behandelt u. die Adsorptionsmittel dann mit gleichen Mengen 
A. ausgezogen. Akt. Kohle ergab Lsgg. gleicher Farbtiefe wie die des Bzn., die Bleich
erden dunklere. Bleicherden yerandem also den Farbstoff der Benzine. DaB dabei 
Farblacke gebildet werden, konnte nicht bewiesen werden, erscheint sogar auf Grund 
von Yerss. mit einem gelben Farbstoff (Zitronengelb benzollóslich) unwahrscheinlich. 
(Petroleum 31. Nr. 29. 7—8. 17/7. 1935.) W a l t h e r .

Mario Friedwald, Das Problem der kunstlichen Treibsloffe und des Ersatzes. 
AUgemeine Ausfulirungen iiber die Gewinnung von Treibstoffen durch Hoch- u. Tief- 
temp.-Verschwelung, Druckhydrierung, FlSCHER-TROPSCH-Verf., Holzverzuckerung 
usw. (Rev. Combustibles liąuides 13. 247—51. Aug./Sept. 1935.) W a l t h e r .

Ch. Berthelot, Die Herstellung synthetischer Treibstoffe (nach dem Verfahren von 
Fischer-Tropsch). Es werden die Fortschritte der Bzn.-Synthese yon FlSCHER-TROPSCH  
beschrieben, u. zwar konne durch Warmeaustausch, Verbesserung der anzuwendenden 
Katalysatoren usw. der Kogasintreibstoff klopffester, auch preiswerter gestaltet 
werden. Kogaain Il-Schmierol hat eine zwischen + 25  u. —25° gleichbleibcnde Viscosi- 
tat, einen um 26° niedrigeren Stockpunkt (—42°) u. um etwa 1/0 (mit 0,830) geringeres 
spezif. Gewicht ais das entsprecliende aus pennsylvan. 01 hergestellte „Winteról". 
(Naturę, Paris 1935. H. 121—24. 1/8.) ' W a l t h e r .

Fritz Sehuster, Gunter Panning und Hellmut Bulów, Die Methanbildung in 
kohlmoxyd- und kohlendioxydhaltigen Gasgemischen an rerschiedenen Nickelkatalysatoren. 
(Vgl. F is c h e r  u . P i c h l e r , C. 1933. II. 2350.) An yerschieden aktivierten Ni-Kon- 
takten wurde beobachtet, daB die Red. der Kohlenstoffoxyde in yerschiedener Weise 
nebeneinander, oder auch die des C02 erst nach vollstandiger Umwandlung des CO 
erfolgen kann. (Brennstoff-Chem. 16. 368— 69. 1 /10 . 1935. Gesellschaft fiir Gas- 
entgiftung. Berlin.) J- SCHMIDT.

B. Kwal, Umwaiidlung von Acetylen in Benzin durch katalytische Hydrierung. 
■Die therm. Umwandlung von Acetylen lieferte zwischen 600 u. 725° iiber Aktiykohle 
optimal 40%, iiber mit Kupferosydul aktiyierter Aktiykohle 51% Kondensat, yon denen
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bis 90 bzw. 70% bis 120° siedeten. Die Ruckstande waren liochsd. Teere. In Ggw. 
von H, (3 afc C2H2, 15 at Ha) konnten iiber Cu20  auf Aktivkohle 70% Kondensat er
halten werden, von denen 89% bis 169° siedeten. (Chim. et Ind. 34. 773—76. Okt.

L. Potolowski und A. Ataljan, Ober die Polyme.risa.lion von gasfórmigen Olefinen 
mittds Aluminiumchlorid. (Vorl. Mitt.) Unters. der Polymerisation eines Gasgemisches,

C4HI0, 10,3% holierer KW-stoffe u. 85% Gesamtolefinen unter der Einw. von A1CI3, 
unter Druck u. Yerschiedenen Tempp. Bei samtlichen Verss. war die Menge des er
haltenen, an AIC13 nicht gobundenen Polymerisats (A), bestehend aus Bzn., Leuchtol 
u. Schmierólen 8,5—10-mal gróBer ais die angewandte AlCl3-Menge. Die Menge der 
an A1C13 gebundenen Ole (B) ist von der Versuchsdauer unabhangig, wahrend die 
Ausbeuto an A mit der Versuehsdauer zunimmt. Die in der AlCl3-Komplexverb. ge- 
bundene Olmenge (B) betrug das 2—3-faehe des A1C13. A enthielt 45—50% Benzin- 
Leuehtdl, 55—50% hohero Olfraktionen. Die D. u. der Flammpunkt war bei den 
Schmierólfraktionen hoher ais bei den entsprechenden Fraktionen aus Erdól, der 
Viscositatsindcx erheblich hoher; E. der Prodd. unter — 20°. Infolge der Ggw. von 
Dien-KW-stoffen u. Bzl. im Rohgas stellten die Ruckstande der Vakuumdest. der 
Ole hochmolekulare, trocknende Ole dar. Mit Erhóhung der Temp. steigert sich die 
Intensitat der Polymerisation, es bilden sich niedriger-molekulare, niedrig siedende 
KW-stoffe, wohl infolge Spaltung der prim. gebildeten hochmolekularen Prodd. Hier- 
bei reichert sich das 01 B an C an u. geht in einen pechartigen Zustand uber. C2H4 
blieb an der Rk. fast unbeteiligt. (Petrol.-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoe 
neftjanoe Chosjaistwo] 15. Nr. 1. 109—15. 1935.) SCHONFELD.

— , Polymerisieren — was bedeuteł esf Obersieht uber die beiden Verf., niedrig 
molekulare ungesatt. KW-stoffe, wie sie in den Spaltanlagen oder durch Spalten von 
CH, erhalten werden, zu polymerisieren, namlich durch Druckwarmebehandlung u. 
u. durch Leiten unter Druck iiber Katalysatoren. (Oil Gas J. 34. Nr. 20. 24—25. 
3/10.1935.) W a l t h e r .

A. Pignot, Der Oebrauch der Ule in Explosionsmotoren. Motorenverss. zeigten, 
daB man Explosionsmotoren auch mit Gasol u. mit Alkohol bzw. Teeróle enthaltenden 
Gemischen fahren kann, insbesondere wenn Spezialvergaser angewendet werden. 
(J. Usines Gaz 59. 433—44. 20/8. 1935.) W a l t h e r .

Karl T. steik, Weipole. Gewinnung von WeiBolen durch Raffination des Erd- 
oles, ihre Eigg. u. Anwendungsgebiete. (Amer. Dyestuff Reporter 24. 480—88. Aug. 
1935.) ~ M a u r a c h .

S. Schwabacher, Verwendung von Weipdlen in der Industrie. Ubersicht iiber die 
Verwendung von WeiBolen fiir medizin. u. kosmet. Zwecke, in der Textilindustrie,
ais Schmiermittel usw. (Chem. Industries 35. 529—30. Juni 1935.) WALTHER.

F. J. Słee, Answahl von Schmierólen fiir die Zwecke der Industrie. Allgemeiue 
Ubersicht iiber Anforderungen an Dampfzylinderóle, Dampfturbinen- u. Motorenóle, 
insbesondere fiir die keram. Industrie. (Oil Colour Trades J. 88. 1173—74. 18/10.

L. L. Davis und R. D. Best, Fliichtigkeit ais beslimmender Faktor im Óherbrawh, 
nachgewiesen durch Laboratoriumsversuche. Verss. am Motor ergaben, daB im all- 
gemeinen um so mehr Schmieról gebraucht wird, je fliichtiger das 01 ist. Die Fliichtig- 
keit laBt sich am bosten aus der Siedekurye ableiten. (Oil Gas J. 34. Nr. 11. 38— 39- 
1 /8 .1 9 3 5 .)  W a l t h e r .

D. P. Barnard und E. R. Barnard, „Schliipfrigkeit“ in Molorenolen. Die 
Schliipfrigkeit ist bisher noch nicht einwandfroi erklart worden. Bei der Innenschmierung 
von Motoren scheint sie keine oder nur eine geringo Rolle zu spielen. Dio bisher zu 
ihrer Messung benutzton Maschinen u. Verff. werden zusammengestellt. Da die Schmier- 
schichten bei der Grenzschmierung sehr diinn sind, wird man sie nicht messen konnen. 
(Refiner natur. Gasoline Manufacturer 14. 324— 28. Juni 1935.) WALTHER.

B. H. Sage, J. E. Sherborne und W. N. Lacey, Viscositat von Kohlenwasserstoff- 
losungen. Die Anderung der Yiscositat eines Krystallóls, in dem Methan u. Propan gel- 
wurden, wurde bei yerschiedenen Drucken u. yerschiedenen Tempp. bestimmt. Meist 
zeigen solche Mischungen eine Abnahme der Viscósitat mit der Temp. u. bei Sattigung 
auch mit dem Druck. UnregelmaBigkeiten bestehen beim Propan, da dieses bei be- 
stimmten Tempp. ein Losliehkeitsmaximum besitzt. (Ind. Engng. Chem. 2 7 - 954— 56.

1935.) J u .  S c h m id t .

1935.) W a l t h e r .

Aug. 1935.) W a l t h e r .
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James Mc Kee, Die Oiite von Aluminiumstearatschmierfetten hangt ab von einer 
genauen KontroUe bei der Herstellung. 50 g Al-Stearat wurden mit 450 g Ó1 unter Riihren 
auf 150° erhitzt u. in kleine ZinngefaBe gefullt, die in einem auf 105° erwarmten Trocken- 
schrank gebracht wurden, den man langsam abkuhlen lieB. — Das Sehmierfett wird 
um so harter, je langer es bei 150° geriihrt u. je geringer der W.-Geh. war. Es sollte 
mógliohst langsam abgekiihlt werden (in mehr ais 12 Stdn.), damit es nicht kórnig 
u. inhomogen wird. Bei dem Sehmierfett sollte die Penetration, erst nachdcm es 
durchgeruhrt ist, bestimmt werden. (Nat. Petrol. News 27. Nr. 42. 24 D—F. 16/10. 
1935.) W a l t h e r .

Y. Renouil, Die Reinigung gebrauchter Schmieróle. Die Reinigung kann meehan. 
erfolgen durch Absetzenlassen, Filtrieren oder Zentrifugieren oder chem. nach vor- 
heriger Waschung mit w. W., indem das von W. abgeschiedene 01 mit 2—5/°„ig. 
H2S04 behandelt, darauf gewaschen, neutralisiert u. durch Fullcrerde oder Ent- 
farbungskohle filtriert wird. (Olii minerał., Olii Grassi, Colori Vernici 15. 129—30. 
30/9. 1935. Genua.) G r im m e .

L. A. Guchman und N. G. Kalantar, Die Herstellung von Faselin aus Baku- 
rohstoffen. Eigg. amerikan. u. russ. Vaselineproben. Angaben iiber Ausbeuten aus russ. 
Erdólrohstoffen. (Petrol.-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoe neftjanoe Chos- 
jaistwo] 15. Nr. 4. 74—77. April 1935.) S c h Ón f e l d .

Jacob Muller und S. Piłat, Cydisclie Bestandteile von Erdolceresin. Friihere 
Arbeiten (C. 1934. II. 3573) hatten gezeigt, daB die aus Asphalt mittels sełektiver 
Losungsmm. abgeschiedenen Paraffine nicht der Formel CnH2n+ 2 entsprechen, sondern 
an H armer waren. Es wurden nun aus Asphalt (aus paraffin. Boryslawól) durch Ab- 
kiihlen in Pyridinlsg., Umkrystallisieren u. Entfarben ein Ceresin in 4 Fraktionen ge- 
wonnen. Dieses Ceresein wurde durch Elemcntaranalyse, d, iid80, JZ. u. Viscositat 
charaktcrisiert, u. daraus (insbesondere aus dem steileren Verlauf der Viscositats- 
kurven der H-armeren Fraktionen) auf einen Geh. an cycl. KW-stoffen geschlossen. 
In analoger Weise wurde Boryslaw-Ozokerit in Fraktionen zerlegt u. analysiert. Dieser 
enthalt k e i n e  cycl. KW-stoffe. Paraffin, das aus Rohol durch Einpressen von Methan 
gefallt wurde, lieB bei analoger Behandlung einen Geh. an cycl. Verbb. erkennen. Die 
cycl. Verbb. bestehen, nach den erhaltenen Daten fiir nn u. rf, zu schlieBen, wahrschein- 
lich aus Polymethylenringverbb. (J. Instn. Petrol. Technologists 21. 887—94. Okt. 
1935. Lemberg, Petroleum Lab. of the Teehnical Inst.) Jtj. SCHMIDT.

A. N. Baschkirow und M. W. Ugrjumow, Extraklionund Reinigung des Paraffins 
aus dem Teer der Atschinsksapropelite. Hochwertige Paraffine konnen nach dem 
Krystallisations- u. Schwitzverf. aus den hochsd. Fraktionen gewonnen werden. Aus
beute 5 ,85%  des Teers, F. 55,4  u. 47 ,2°. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija 
twerdogo Topliwa] 5 . 547—53.) S c h o n f e l d .

J. A. Baraschkow und E. M. Welikowskaja, Gewinnung von Parfumol aus 
Gromy-Paraffinfillrat. Ein Paraffinfiltrat der Viscositat Eso 1,8 wurde durch teilweise 
Dest. auf E.„ 3,05 konzentriert u. nach der iiblichen Methode der WeiBolraffination 
gereinigt. Es resultierte ein farb- u. geruchloses Prod. mit 18,5—19,7% Paraffin. 
(Petrol.-Ind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 27. Nr. 2. 74. 1935.) S c h o n f e l d .

Edmund Graefe, Die Bedeutung der Wdrmeleitfahigkeit des Bitumens. (Petroleum 
31. Nr. 40. 1—4. 9/10. 1935. Dresden. — C .  1935. II. 161.) C o n s o l a t i .

G. L. Stadników, Bemerkung zur Milleilung von J. W. Rakowski und O. M. Ma- 
montowa: „Durch Tetralinextraktion erhaltene Bitumina.“ Ablehnung der C. 1935. II. 
3184 referierten Arbeit. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 5. 
619—21.) v . F u n e r .

W. J. Rakowski und s. I. Rybin, Die Benzinmethode der Abscheidung der festen 
Bitumina aus Urteer. Zur Abscheidung der Bitumina aus dem Torfteer hat sich dio An- 
wendung von Bzn. ais Losungs- u. Krystallisationsmittel sehr gut bewahrt. Die Teerlsg. 
in Bzn. wird von Asphaltstoffen befreit u. bei + 1 0 “ der Krystallisation iiberlassen. 
Zwischen + 5  bis —10° bleibt die Bitumenausbeute prakt. unverandert; bei —20° geht 
die Ausbeute an festem Bitumen stark zuriick. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: 
Chimija twerdogo Topliwa] 5. 131—36.) SCHONFELD.

j . Manheimer, Oxydierte Bitumina. Der OxydationsprozeB bei Bitumen bringt 
manehe Vorteile gegeniiber dem Destillationsbetrieb mit sich. Die so erhaltenen Bitu
mina zeigen hohere Penetrations-, Duktilitats- u. Brechpunktswerte ais destillierte 
Bitumina vom gleichen Erweichungspunkt. (Petroleum 31. Nr. 40. 4—9. 9/10. 1935. 
Gent.) 6 b C o n s o l a t i .
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Charles J. Holland, Herstellung, Vcrpackung und Schijfsucrsand von oxydierlen 
Asphalten. VI. (V. vgl. C .  1935. II. 3877.) Der Asphalt wird um so besser, jo lciohter 
das Ausgangsol ist. Ferner werden besprochen die Oxyda,tion in ununterbroehenem 
Verf. u. Form u. GróBc der Blasen. (Petrol. Engr. 6 .  Nr. 11. 36—39. Juli 1935.) W a l t h .

R. N. J. Saal, Ober Oberflachenspannung von Asphaltbitumen. Es wird nach- 
gewiesen, daB der Knick in der Oberflachenspannung-Temperaturkurye, wie sie 
N e l l e n s t e y n  ( C .  1930. II. 3673) besehreibt, nicht Allgemeingiiltigkeit besitzt. 
(Chem. Weekbl. 32. 486—88. 1935.) C o n s o l a t i .

E. Klapper, Neuere Verfahren der Asphaltgewinnung. Besehreibung heutiger 
Verff. unter besonderer Berucksichtigung der Spaltyerff. u. der Eigg. der bei diesen 
Verff. erhaltenen Asphaltriiekstande. (Asphalt u. Teer. StraBenbautechn. 35- 625—26. 
1935.) C o n s o l a t i .

E. H. Kadmer, Kolloidchemie der Kaltasphalte. Theorie des Emulgierens, der 
Haltbarkeit u. dea Brechens von Asphalt- u. Teeremulsionen. (Seifensieder-Ztg. 62- 
557—58. 1935. Seefeld b. Munchen.) C o n s o l a t i .

R. Fussteig, Vereddung von polnischen Boholasphalten zu Straficnasphalten. Die 
unter schonenden Bedingungen dest. Asphalte zeigen bcdeutend bessere Eigg. ais solche,. 
die z. B. in der Blasendest. einer langen Einw. hoher Tempp. ausgesetzt sind. Die 
Ursachc liegt in erster Linie im Geh. an Asphaltenen u. Harzen. Da bei paraffinbas. 
Olen keine polymerisierbaren Stoffe vorliegen, kann durch spaltende Dest. die Ura-
wandlung Paraffinc----->- Asphaltharze — >- Olharze erreicht werden. Ahnliche Re-
sultate konnen durch Blasen des Asphaltes erreicht werden. Vf. berichtet von einem 
eigenen Oxydationsverf. nach der Kolonnenmethode. (Asphalt u. Teor. StraBenbau
techn. 35. 627—29. 1935. Jaroslav.) C o n s o l a t i .

Hans K-resse, Blasen im GufSa.sphalt. Es wird im Gegensatz zu anderen Vff. 
die Meinung vertretcn, daB Blasen im GuBasphalt nicht durch in den Hohlraumen 
zwischen Beton u. Asphalt angesammelte Mengen Luft, Gase oder W. entstehen, 
sondern ihre Bldg. auf an der Oberflaehe des Asphalts verdichteten Luftmengen nach 
Art der kolloidchem. Schaume zuriickzufuhren ist. Da Biirgersteige einer geringeren 
Kompression unterliegen ais Fahrbahnen, treten die Blasen auf ersteren haufiger auf. 
Auch konnte es nach Meinung des Vf. moglieh sein, daB katalyt. Verbrennung von 
Bitumen mit Hilfe geringer eingesehlossener Luftsauerstoffmengen zu C02, wobei die 
Fiillstoffe die Rolle des Katalysators ubernehmen, Blasenbldg. hervorruft. (Asphalt 
u. Teer. StraBenbautechn. 35. 612—13. 1935. Koln.) C o n s o l a t i .

B. E. Gray, Herstellung von rauhen Asplialtoberfluchen. Allgemeine Ausfuhrungen. 
(Canad. Engr. 69. Nr. 3. 15— 17. Amer. City 50. Nr. 5. 80—82. 1935.) C o n s o l a t i .

Bernhard E. Gray, Gesteinstypen fiir Asphaltmischungen zu Straf}enba.uten. 
(Engng. C on tract. R ec. 49. 752—53. 1935.) CONSOLATI-

Maultzsch, Hartgupasphalt mit Kokszusalz und seine Bermhrung. Bei Verlegung 
einer Probedecke hat es sich gezeigt, daB bei Verwendung von Koksgrus anstatt Stein- 
plitt die an der StraBenoberflache liegenden Koksstuckehen zertrummert u. aus der 
Oberflaehe herausgeschalt werden. Dadurch entsteht eine stark porige u. griffige 
StraBendecke von guter Haltbarkeit. (Teer u. Bitumen 33. 382—83. 20/10.1935.) CoNS.

Eduard Schneider, Das Natursteinpflaster und seine Vervollkommnung durch 
Teer und Bitumen. Anwendung von Teer u. von Bitumen fiir schwere Decken iiber 
Pflastcrungen, fiir FugenausguB, Abdichtung der Schienen u. fiir Flickarbeit wird 
besprochen. (Asphalt u. Teer. StraBenbautechn. 35. 817—21. 25/9. 1935.) C o n s .

C. R. Platzmann, Der FugenverguP beim BetcmstraPeiibau. Óber die Bedeutung
des Vergusses der Dehnungsfugen bei BetonstraBen mit bituminósen Massen. (Beton- 
strafie 10. 186—87. Sept. 1935.) C o n s o l a t i .

Ewald Flister, FugenverguPmassen im BetonslraPenbau. Vf. stellt ais E r g e b n i s  

eigener Unterss. fest, daB fiir FugenyerguB m assen die Haftfahigkeit wiehtiger ist ais 
die Dehnbarkeit. Sie kann auch durch einen Voranstrich der Fugę erreicht werden. 
Die DIN-Vorschriften 1995/96 miissen nach zwei Seiten erganzt werden: fiir die Fest- 
stellung der Haftfahigkeit muB die Vornahme der Priifung in  der MlCHAJELIS-ZerreiB- 
maschine u. fiir die der Zahigkeit die Kugelfallprobe gefordert werden. (Teer u. B itum en 
33. 78—81. 91—95. 103—06. 1935. Berlin.) C o n s o l a t i .

D. Buttescu, Technische Chemie der Brennstoffe. Feste Brennstoffe. Die Methoden
der chem. u. physikal. Analyse werden wiedergegeben. (Miniera 10. Nr. 9/10. 12—17- 
Sept./Okt. 1935. [Orig.: ruman.]) G u R l A N .
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H. E. Crossley, Die Bestimmung von Stickstoff in Kohle nach der Kjeldahlmetkoda 
unter Verwendung ton Selen ais Katalysator. (Vgl. C. 1932. II. 2907.) Unters. des Ein- 
flusses des Erhitzungsgrades, des Feuchtigkeitsgeh. der Schwefelsaure, der Erhitzungs- 
temp. u. der Nachkochzeit nach erfolgter Klarung. Neue Arbeitsweise auf Grund der 
Ergebnisse. Vergleich mit der urspriingiichen Arbeitsweise des Yf. u. der mit HgO 
arbeitenden Methode des F u e l  R e s e a r c h  B o a r d . (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 
54. Trans. 367—69.1/11.1935. Fuel Res. Stat., Dept. of Scient. and Ind. Res.) S c h u s t .

A. R. Leye, Die Verbrennungsbilanz. An Hand von Beispielen wird gezeigt, wie 
die Verbrennungsbilanz recbner. u. zeichner. ausgewertet werden kann, um die Ver- 
brennung yerschiedener Brennstoffe miteinander zu vergleiehen. (Eeuerungsteehn. 23. 
102—05. 15/9. 1935.) W a l t h e r .

D. M. Tschemyschew, Bestimmung der Reaktionsfahiglceit von Koks. Nach Ein- 
stellung der Temp. des elektr. H ERAUS-Ofens wird Luft (25 1/Stde.) eingeleitet. Die 
Einwaage wird im Quarzschiffchen in den Ofen geschoben. Nach 10 Min. wird das 
Schiffchen im N2-Strom abgekuhlt. Die Proben werden boi 600, 700 u. 800° gegliiht 
u. jedesmal die Gewichtsdifferenz ermittelt. Hierauf wird der Ruckstand bei 900° 
zu Asche gegliiht. Eiir die Praxis geniigt 5-minutenlanges Gliihen b ei 700°. (Chem. 
festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo Topliwa] 5. 429—35.) ScHÓNFELD.

Frank B. Varga und Roger H. Newton, Probenahme und Analyse von Dampfen 
und Schwebestoffen in Ga-sen. Beschreibung der Methode, die die Best. von W., fliichtigen 
organ. Bestandteilen wie Bzl. u. Naphthalin, in Bzl. 1. Bestandteilen u. unl. Stoffen 
wie Koksstaub in Koksofengas gestattet. Ergebnisse. Anwendungsmóglichkeit zur 
Priifung der Leistung von Scrubbem, elektrostat. Niederschlagsapp. u. ahnlichen Gas- 
reinigungseinriehtungen. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 240— 42. 1935. New 
Haven, Conn., Yale Univ.) " S c h u s t e r .

David Brownlie, Neueste Verfahren zur Abgasanalyse. (Die Bestimmung der 
brenribaren Anteile.) Verff. u. App. nach E v a n s  u. D a v e n p o p .t  (C. 1935. II. 3040) 
werden in ihren wesentlichsten Ztigen wiedergegeben. (Steam Engineer 4. 511—13. 
Sept. 1935.) W a l t h e r .

F. Wald, Uber die Bestimmung der Bestandteile des Kokereigases, insbesondere von 
Naphthalin. Es werden die iiblichen Methoden zur Best. des Bzl., NH3, H2S u. HCN 
beschrieben. Ferner werden zwei neue Methoden zur Best. des Naphthalins, die bisher 
gemachte Fehler yermeiden sollen, mitgeteilt. Einzelheiten im Original. (Płyn a
Voda 15. 264r—65. 1935.) Co n s o l a t i .

Imre Makray, Uber die Bestimmung des Kreosotgehaltes in Braunkohlenteerol. 
Vf. bestreitet die Richtigkeit der Feststellungcn von F r i d l i  u . R a f f a y  (C. 1935.
II. 161) u. ist der Ansicht, daB kreosotreiche Ole nur mit in genugender Menge zu- 
gegebener yerdunnterer (10—14°/0ig.) Lauge ausgeschiittelt werden durfen. (Magyar 
chem. Folyóirat 41. 48— 52. 1935. [Orig.: ung.]) S a i l e r .

W. Miklaschewskaj a , Methode zur gleichzeitigen Bestimmung von Phenol und 
Kresolen. (Vgl. H e t p e r , Z. analyt. Chem. 51 [1913]. 425.) Die Oxydation von C6H6OH 
durch h. KJIn04 zu C02 u. H20  u. der Kresole zu C02, H?0  u. CH,■ C02H kann zu ihrer 
gemeinsamen Best. Y erw endet werden. Bedingung ist ein moglichst geringer ICMnO.,- 
UberschuB u. Erliitzen auf 80° wahrend 40—45 Min. Die Probe wird nach Erhitzen mit 
KMn04-H2S04 u. Erkalten mit K J yersetzt u. mit Thiosulfat titriert. Zur Best. der 
Essigsaure werden beispielsweise 10 ccm Vio_n- Kresollsg. mit 50 ccm 0,5-n. KMn04 
u. 5 ccm 25%ig. H2S04 40 Min. am RuckfluB erhitzt, das KMn04 mit Oxalsaure zuruck- 
titriert, mit KOH versetzt, das Filtrat mit H2S 04 angesauert, 30-—40 Min. am RuckfluB 
gekocht, zu 250 ccm mit W. veid. u. mit 0,5-n. KOH gegen Dimethylaminoazobenzol 
u. Phenolphthalein titriert. Fehlor 1—1,5%. Bei Ggw. groBerer Mengen Xylenole 
(in Teerolen) wird die Phenolfraktion in 2 Fraktionen getrennt, u. man bestimmt in der 
ersten die Phenole +  Kresole. (Chem. festen Brennstoffe [russ.: Chimija twerdogo 
Topliwa] 5. 553—58.) S c h ó n f e l d .

Ernst Galie, Rudolf Klatt und Walter Friedl, Zur Charakterisierung ton Kohlen- 
icasserstoffen. Zur Trennung der Paraffin- von den Naphthenkohlenwasserstoffen werden, 
da physikal. Methoden ihrer rasehen Durchfuhrbarkeit wegen den chem. iiberlegen 
sind, Fluorescenz, Krystallisation u. Losungsvermogen auf ihre Brauchbarkeit fiir  diesen 
Zweck gepriift. — I. F l u o r e s c e n z y e r s s .  Zur mikroskop. Beobachtung wurde 
ein Fluorescenzmikroskop yon der Firma R e ic h e r t  (ygl. IfAITINGER, C. 1931. Et. 
1321), fur makroskop. Unterss. eine Analysenquecksilberdampflampe nach H a SCHEK 
(vgl. H a it i x g e r , C. 1930. I. 1502) yerwendet. — Orientierende Yerss. mit yerschie-
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denen Wachsen u. Erdólprodd., Paraffin, Ceresin, Bienenwaćhs u. Carnaubawachs 
(n. Handelsprodd.), Pelroldther (iibliches Handelsprod.), Petroleum, Schmierol (D."°
0,9154; E.50 16,02; Flammpunkt 222°), Moontanwachs, ergaben Untersehiede in den 
Fluorescenzfarben. Dic Vorverss. wurden zunaehst mit den urspriingliehen Prodd., 
dann in Lsg. (A., Bzl., A., Chlf., CS2, Aceton, Xylol, Tetra) durcbgefiihrt. Mit Riick- 
sieht auf die geringen Farbunterscliiede in der Fluorescenz iassen sich Gemische dieser 
Stoffc so nicht charakterisieren. Die Farbtone sind naeh der OsTW ALDsehen Farb- 
normung festgelegt worden. — Weiter wurden die Vertreter der 4 KW-stoffgruppen, 
Hexan, Cyclohexan, Amylen u. Benzol, sowie au eh  eine Reihe yerscliiedener Benzin- 
fraktionen aus pennsylyan. Erdól auf ikr FIuoreseenzvermógon gepriift. Diese Prodd. 
zeigten keinerlei oder aber nur geringe Luminescenz. Eine Behandlung mit konz. 
H„SO.j (D.20 1,84) ergab, daB die vorher wenig fluorescierende H2S04 im Ultraviolett- 
licht intensiver aufleuchtete. Je nachdem die H ,S04 mit einer niedrigeren oder hóheren 
Benzinfraktion geschiittelt wurde, war die Farbę u. Intensitat ihrer Fluorescenz ver- 
schiedcn. Benzinfraktionen in den Siedegrenzen von 30—85° rufen in der H2S04 liell- 
blauc bis dunkelblaue Fluorescenz hervor; oberhalb 85° sd. Benzinfraktionen andern 
don Farbton sprunghaft von blau in griin; schlieBlich erfolgt noch eine weitere all- 
mahliche Anderung des Farbtones in gelbgriin bei Benzinfraktionen vom Kp. iiber 130°. 
Die gleiche gelbgriinc Fluorescenz der H2S 04 tritt aber auch auf, wenn diese mit hóheren 
Aromaten, z. B. Xylol, oder mit handelsiiblichem Paraffin liingere Zeit geschiittelt 
wurde. — Da die Y orw cndoten Benzinfraktionen, besonders die hoher sd., wechselnde 
Mengen, bis zu 12%, an aromat. KW-stoffen en th ie lten  u . die Fluorescenzfarbe der H2S04 
mit der durch  B eh an d lu n g  reiner, hoher sd. aromat. KW-stoffe erhaltenen iiberein- 
stimmt, kann angenommen werden, daB Farbę u. Intensitat in der Fluorescenz dor 
H2S04 durch Menge u. Art der aromat. KW-stoffe bedingt wird. Das Auftreten gelb- 
griiner Fluorescenz der H2S04 nach dem Schiitteln mit Benzindestillaten wiirde dem- 
nach die Ggw. von hóheren aromat. KW-stoffen anzeigen. — Die von SCHLEEDE auf- 
gestellte Vermutung, daB die Entstehung der in der Schwefelsdure auftretenden Fluores
cenzfarben bei den Verss. auf durch Zerstorung von KW-stoffen gebildeten fein verteilten 
C zuriickzufiihren sei, konnte nicht einwandfrei bewiesen werden. — II. K r y s t a l l i -  
s a t i o n s v e r s s .  Die Krystalle (ygl. Abbildungen im O riginal) yon Ceresin, Montan- 
wachs, Bienenwaćhs u. Paraffin wurden durch Verdampfen aus A. erhalten. Die aus- 
krystallisierten Wachse lassen sich mit Hilfe der Krystallisationsmethode unter- 
scheiden. Zwischen Ultraviolett- u. Tageslichtmikroaufnahmen dor ausgeschiedenen 
Krystalle bestehen keine Untersehiede. — Wird Benzol oder Cyclohezan langsam ab- 
gekiihlt (Eis-Kochsalz-Kaltemischung), so bilden sich Krystalle, die anfangs rascher, 
spater langsamer ihre Formen andern. Die anfanglieh stornfórmigen Gebilde gehen 
in Krystalle von Nadelbaumgestalt iiber, dereń Spitzen sich schlieBlich abrunden. 
Es hatten also beide die gleichen Krystallformen. Ahnliche Verss. mit Hexan yersagten, 
weil dessen E. sehr tief (—94°) liegt. — III. L ó s u n g s v e r m ó g e n  (V e r s s. m i t  
C li  1 o r e x). Es wurde fiir Hexan, Cyclohezan, Amylen u . Benzol das selektive Losungs- 
vermógen von Chlorex -Dichlorathylather) systemat. gepriift. Letzteres hat Kp.742 
175—177°; Gefriorpunkt —51,7°; D.20 1,2127; Yiscositat bei 25,0° 2,06° E.; Dampf- 
druek bei 37,8° 10 mm; latente Verdampfungswarme 64,1 cal/g; Flammpunkt (im 
geschlossenen GefiiB) 75,6°; LósMchkeit in W. bei 20° 1,01%, bei 90° 1,71%. Bei 
Zimmertemp. sind alle 4 KW-stoffe mit Chlorex in jodem Verhaltnis mischbar; bei 
ausreiehender Abkuhlung traten aber Entmischungen auf. — Mischungen von Hexan 
u. Chlorex im yerschiedenen Verhaltnis wurden gekiihlt. Bei miiBiger Abkuhlung 
(—10 bis —17°) trennt sich die Mischung in zwei Schichten, wobei je nach dem ver- 
wendeten Gemisch mehr oder weniger Hexan in der oberen Schicht auftritt. Es ergibt 
sich, daB eine Trennung beider FU. durch Abkuhlung dann am besten gelingt, wenn 
das Mischungsyerhaltnis dem Vol. 1: 1 entspricht. Die Zus. der auftretenden FL- 
Schichten wurde mit Hilfe der Refraktion (s. u.) ermittelt. Boi tiefen Tempp. (—80°) 
wurde festgestellt: Hexan geht in die Oberschicht, Amylen yerbleibt bei genugendem 
ChlorexuberschuB (etwa drei Volumteile Chlorex auf einen Volumteil Amylen) selbst 
bei dieser starken Abkuhlung im Chlorex gel. (keine Schichtenbldg.); Benzol u. Cyclo- 
hexan erschweren wegen ihres hohen E. die Beobachtung einer Abscheidung; es er- 
starrt dio ganze Mischung. Beim System Hexan-Cyclohexan-Chlorex tritt noch weitere 
Entmischung ein, wie beim Hexan selbst. In der Oberschicht ist fast die reine Mischung 
Hexan-Cyclohexan enthalten: Ein Beweis dafiir, daB Cyelohexan gleichfalls in Chlorex 
unl. ist, aber auch dafiir, daB Cyclohexan auch die Loslichkeit des Hexans in Chlorex
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licrabsetzt. — Aus Verss. mit Mischungen von Hexan-Amylen, sowie von Hexan- 
Benzol konnte deutlich die Loslichkeit des Amylens bzw. Benzols im Chlorex festgestellt 
werden. — Wird eine Mischung von Hexan, Cyclohexan u. Benzol mit Chlorcx yer- 
setzt, dann lóst sich vorwiegend nur das Benzol im Chlorex. — In Mischung mit vier 
KW-stoffen ist eine Auswertung der Refraktionswerte mit Rucksicht auf die vielen 
Komponenten nicht mehr móglieh. — Eine iJenzmfraktion (60—70°) mit nur ganz 
geringem Geh. an aromat. KW-stoffen u. frei von ungesatt. KW-stoffen verhielt sich 
in Mischung mit Chlorex im Verhiiltnis 1: 1 beim starken Abkiihlen analog wie Hexan; 
das Benzin ging fast restlos in dic Oberschicht. — Dio Anwendung von Chlorex ist 
also wohl geeignet, eine Trennung der paraffin. u. Naphthenkohlenwasserstoffe von den 
aromat, u. ungesatt. herbeizufuhren, wahrend sich eine Trennung der paraffin. von den 
Naphthenkohlenwasserstoffen mit Chlorcx nicht durchfuhren laBt. — AnsehlieBend 
wurden noch andere Stoffe, wie: Petroleum aus pennsyhan. Rolidl, Rohol (Gbely), 
Mineralschmieról usw. in ihrem Vorh. zu Chlorex bei versehiedenen Tempp. gepriift. 
Mit Rucksicht auf die komplizierte Zus. dieser Stoffe erstreokten sich die Unterss. des 
Verh. dieser Stoffe auf die Vertoilung des Chlorex in den abgetrennten Schichten. Die 
Best. der Chlorexgehh. erfolgte auf analyt. Wege naeh vorheriger Verseifung mit 4-n. 
ałkoh. KOH u. folgende Titration des gebildeten Chlorids naeh M o h r . Dabei konnte 
festgestellt werden, daB mit steigenden Siedegrenzen der untersuchten Stoffe auch 
ihr Aufnahmevermogen fiir Chlorex zunimmt. — Zur Chlorexbest. durch Refraktion 
wurden folgende Brechungsindices festgestellt: Chlorex; 17°/1,4587; 18,5°/1>4577; 
19,5°/1,4572; 21»/1,4565; 25»/l,4546. — Hexan; 17»/1,3855; 1S,5°/1,3847; 19,5°/1,3842; 
21°/1,3830; 25°/l,3808. — Cyclohexan; 18,5°/1,4266; 21°/1,4251; 25°/l,4230. — Benzol 
(rein); 18,5°/1,5007; 21°/1,4990; 25°/l,4970. — Amylen; 18,5°/1,3866; 21°/1,3845. — 
Hexalin; 21°/1,4658. — Zur Klarung der Abhangigkeit der Brechungsexponenten vom 
Mischungsverhaltnis wurden Mischungen von Hexan mit Chlorex, zu 10% abgestuft, 
untersucht (vgl. das Refraktionsdiagramm im Original). Danaeh verlaufen die Refrak- 
tionen prakt. linear. (Petroleum 31. Nr. 36. 1—14. 11/9. 1935. Brunn, Dtsehe. Techn. 
Hochschule.) B u s c h .

J. C. Vlugter, H. I. Waterman und H. A. Van Westen, Verbesserte Unter- 
suchungsrerfahren fiir Mineralóle, insbesondere der hochsiedenden Anteile. I. Es -wird 
angestrebt, Ole nicht naeh ihrem Geh. an Aromaten, Naphthenen u. Paraffinen, sondern 
an „aromat, u. naphthen. Ringen“ u. „paraffin. Seitenketten“ zu charakterisieren, 
so, wie man auch den Geh. an Schwefel u. nieht an Schwefelverbb. angibt (z. B. Athyl- 
tetrahydronaphthalin C12H16 =  48% aromat. Ringe, 34% naphthen. Ringe u. 18% 
paraffin. Seitenketten). —- Eine Ringanalyse dieser Art ist móglieh aus: Mol-Gew., 
Anilinpunkt u. spezif. Refraktion u. D. Durch volistandige Hydrierung fiihrt man 
Gemische aus Verbb. mit aromat., naphthen. Ringen u. paraffin. Seitenketten in ein 
Gemisch iiber, das nur noch naphthen. Ringe in paraffin. Seitenketten enthalt. Dabei 
iindern sich die genannten 4 GróBen. Steigerung des Anilinpunktes um je 1° entspricht 
einem Geh. von 0,85% an aromat. Ringen. Zwischen spezif. Refraktion u. dem C-H- 
Yerhaltnis besteht eine Beziehung derart, daB mit steigendem Wasserstoffgeh. die 
spezif. Refraktion linear ansteigt. Entsprechende Sehaubilder gestatten, don Geh. an 
naphthen. Ringen naeh der Hydrierung zu ermitteln. Zieht man davon den fiir die 
aromat. Ringe gefundenen Wert ab, so erhalt man den wahren Geh. des Oles an naphthen. 
Ringen. Der Rest gibt dann die paraffin. Seitenketten an. Annahernd kann man 
den Geh. an den yerschiedenen KW-stoffgruppen aus den genannten physikal. GróBen 
auch ohne Hydrierung ermitteln. Die Hydrierung erfolgt sonst mit Ni-Katalysatoron 
bei verhaltnismaBig niedriger Temp. (J. Instn. Petrol. Technologists 21. 661—76. 
Juli 1935.) ' ' W a l t h e r .

J. C. Vlugter, H. I. Waterman und H. A. van Westen, Verbesserte Unter- 
suchungsverfahren fur Mineralóle, insbesondere der hochsiedenden Anteile. II. (I. vgl. 
vorst. Ref.) Die spezif. Dispersion ist ein Hilfsmittel, um zu entscheiden, ob ein 
hydriertes Gemisch hochmolekularer, gesatt. u. ungesatt. KW-stoffe noch aromat. 
Ringe enthalt; sie wird durch die Differenz zweier Refraktionsindices (naeh G l a d - 
STROM u. D a l e ) dargestellt, die bei Licht yerschiedener Wellenlangen gemessen werden, 
dmdiert dureh die D.: D =  [(«„' — nc)'ld]-10*. Die spezif. Dispersion ist ebenso wie 
die spezif. Refraktion vom Mol.-Gew. abhangig; sie fallt mit steigendem Mol.-Gew. bei 
den Paraffinen u. steigt bei allen anderen Śerien auBer den monocycl. Naphthenen, 
fur die der Wert 80,6 konstant bleibt. Gesatt. isomere Verbb. besitzen die gleiche 
spezif. Dispersion (die Struktur beeinfluBt sie nur wenig), aromat, u. olefin. zeigen in-
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folgę der Exaltation bei der spezif. Refraktion unregelmaBigen Anstieg. Die Stellung 
der Ringe im Molekuł ist von Bedeutung. Der Wert fiir D ist am groBten bei den aromat, 
u. paraffin. Verbb., liegt er unter 158, dann sind in dem fragliehen Gemisch aromat. 
Ringe nicht mehr vorhauden. Ein Schaubild gestattet, die Werte fiir r>a bei dunklen 
Olen aus nc, nj> u. np zu estrapolieren. (J. Instn. Petrol. Technologists 21. 701—08; 
Aug. 1935.) W a l t h e r .

A. Maiłlard und A. Acker, Notiz uber die Fallung von asphaltischen Niedcr- 
schldgen mit Normalbenzin. Da verschiedene Laboratorien in dem gleichen 01 sehr ver- 
schiedene Asphaltmengen gefunden haben, wurden die Bedingungen bei der Fallung 
des Asphałts genau untersucht. Bei der Asphaltausfałlung mit Bzn. sollte man die 
Kolben immer mit einem Stopfen vcrschliefien u. im Dunkoln stehen lassen, da Feuchtig- 
keit u. Saurediimpfe, sowio Einw. des Lichts die Ergebnisse beoinflussen. Die Fallung 
sollte in einem Raum, in dem der Geh. der Luft an Feuchtigkeit usw. immer der gleiche 
ist, vorgenommen werden. Das zur Fallung benutzte Bzn. soli wasserfrei sein. (Ann. 
Office nat. Combustibles liąuides 10. 465—72. 1935.) W a l t h e r .

A. Zwergal, Bestimmung des Paraffins in asphalthaUigen Mineralolen durch, 
Hochvahiumdestillation. Aus einem Cu-Kolbchen mit langem, zum Sckutze des Gummi- 
stopfens ein Kuhlrohr tragenden Hals werden etwa 10—15 g Rohól zunachst bei 
gewóhnlichem Druck u. dann im Hochvakuum (>  1 mm Restdruck) dest. Im Destillat 
wird das Paraffin nach H e i n z e  u. Zw e r g a l  (C. 1934. II. 882) bestimmt. Entfernt 
man den Asphalt statt durch Destillieren durch Raffinieren, so findet man etwas weniger 
Paraffin. Deshalb kann beim Destillieren kein Paraffin neu gebildet sein. (Ool Kohle 
Erdool Teer 11. 431—33. 1/7. 1935.) W a l t h e r .

Roger Duehćne und Jules Verdier, Krafte, welclie. beim Klopfen im Motor avf- 
treten. t)ber eine Verfeinerung der MeBmethode des Klopfens -in Vergasermotoren 
mit dem Springstab nach MtDGLEY. (Ann. Office nat. Combustibles liąuides 10. 
265—67. 1935.) W a l t h e r .

R. Koetschau und G. Schmitt, Ein neues, tragbares Mepgerdt fiir Benzindampf- 
Luftgemische. An strombeheizten MeBdraliten verbrennt in Luft yerteilter Bzn.-Dampf 
katalyt. Die Tenrp.-Steigerung wird ais Anderung des elektr. Widerstandes gemessen. 
(Oel Kohle Erdoel Teer 11. 755—756. 1/10. 1935.) W a l t h e r .

K. R. Dietrich und H. GraBmann, Die Bestimmung der Siiurezahl des Treibstoff- 
spiritus. Zur Best. der SZ. von Treibstoffspiritus durch Titration mit 0,1-n. NaOH 
wird an Stelle von Phenolphthalein ais Indicator Methylrot benutzt, das scharfercn 
Farbumschlag ergibt. Bei kleiner SZ. soli mit Vioo -n. NaOH titriert werden. Aus 
Titrationskurven ist der Sauregeh., bezogen auBer auf Essigsaure, auf Propion-, Butter-, 
Caprinsaure, obgleich diese Sauren prakt. nicht enthalten sind, aus der Menge ver- 
brauchter ccm IsaOH abzulesen. (Z. Spiritusind. 58. 188. 27/6. 1935.) W a l t h e r .

Richard Heinze und Masimilian Marder, Uber die Beziehung zwischen der Zilnd- 
wiUigkeit von Braunkohlendiesdkraftsioffen und ihren physikalischen Eigenschaften. 
Das in C. 1935- II. 2910 ref. Verf. zur Ermittlung der Cetenzahl fiir Dieseltreibstoffe 
aus Siedekennziffer u. Paraehor konnte mitErfolg auch auf Dieselole aus Braunkohlenteer 
ausgedehnt werden. Von der geradlinigen Beziehung zwischen Cetenzahl u. Paraehor 
(bei gegebener Siedekennziffer) bringt jedoch ein Geh. von Kreosot eine Abweichung, 
so daB die formelmaBige Umrechnung durch ein, dem Kreosotgeh. proportionales  
Zusatzglied korrigiert werden muB. Die Genauigkeit betragt auch dann ±  1 Cetenzahl. 
Die Verwendung der D. oder d es Brechungsindex an Stelle des Paraehor fiihrt zu etwas 
groBeren Abweichungen der errechneten Cetenzahl von der motor, bestimmten. (Oel 
Kohle Erdoel Teer 11. 724—28. 22/9. 1935. Inst. fiir Braunkohlen- und Mineralól- 
forschung an der Teehnischen Hochschule Berlin.) J. SCHMIDT.

P. I. Karassik und W. Dobatkin, Priifungsmethode fiir Emulsole und andere 
kiihlende Substanzen. Yf. gibt ein Verf. zur Unters. der Brauchbarkeit von Emulsolcn 
u. anderen kiihlenden Schmiermitteln an, das fiir die Technik geeignet ist. Hierdurch 
werden festgestellt 1. die korrodierenden Wrkgg. von Emulsolen auf die Maschinenteile 
durch Auftragen jo eines Tropfens Emulsol verscliiedener Konz. (2—10%ig.) auf eine 
polierte Platte von grauem GuBstalil u. Beurteilung (naoh Verlauf yon 4 Stdn.) der 
Korrosionsstellen nach Zensumummcm; 2. die Bestandigkeit des Emulsols: 27 ccm 
10°/oig. Lsg. des Emulsols werden in einem Eggertszylinder von 30 ccm langsam nnt
3 ccm 10°/oig. NaCl-Lsg. versetzt u. mehrmals durchgeschiittelt; nach 4 Stdn. Stehen 
liest man die Starkę der Olschicht in ccm ab, die nicht 2% des Gesamtvol. der Lsg- 
iibersteigen soli. Die Lsg. unter der Olschicht soli milcliweiB sein. 3. Die freie Baso
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wird mit Saure titriert (Phenolphthalein). Die ais Seife gebundene Baso wird in dem 
neutralen Emulsol durch Titration mit Saure bestimmt (Methylorange). Dio Saure 
zerstort die Seife, woboi sioh auf Methylorange nicht wirksamc Naphthensauro bildet. 
4. Dio Best. der freien Saure geschieht nach Zufiigen eines Uborschusses NaOH durcli 
Zurucktitrieren mit Sauro (Phenolphthalein). Hier wie bei der Best. der freien Baso 
fiigt man zur Verminderung der Hydrolyse der Seifo Kochsalz hinzu. 5. Zur Best. 
der Konz. eines Emulsols werden 25 ccm mit 0,05-n. HC1 (Methylorange) titriert. 
Danach titriert man 25 ccm 10%ig. Lsg. desselben Emulsols u. verglcicht die Ergebnisse 
miteinander. Dio Konz. des Emulsols kann auch durch Aussalzen mit 30%ig. NaCl-Lsg. 
u. Ablesen des abgeschiedenen Olvol. ermittelt werden. Doch ist letztero Methode nicht 
so genau wie erstere. Vf. hat mit diesem Prufungsverf. in der GPZ gute Erfolge gehabt, 
u. seit seiner Einfuhrung hat sich die Korrosion der Maschinenteile im Gegensatz zu 
friiher stark vcrmindort. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 123—26.
1934. Aus d. Arb. d. Central-Labor. d. 1. GPZ. v. L. M. Kaganowitsch.) Hoehne.

Charles B. Hillhouse, Newport, R. I., V. St. A., Heizverfahren. Gasfórmiges 
CO wird mit freiom 0 2 verbrannt u. das gebildete C02 zu CO regeneriert, indom man es 
durch einen Generator fiihrt, der mit giuhender Kohlo gofiillt ist u. der durch oinen 
elektr. Strom oder durch Einfuhrung von freiem 0 2 auf einer ausreiehenden Temp.- 
Hóhe gehalton wird. Das Verf. soli bei der Zemenl- u. Fe-Erzeugung yerwendot werden. 
(It. P. 272383 vom 24/7. 1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Bahr, 
Leuna, und Helmut Mengdehl, Ludwigshafen). Abscheidung und Gewinnung von 
Kohlensaure aus solche enthaltenden Gasen, die prakt. frei von H,S sind, durch Aus- 
waschen mit Fil. u. Austreiben aus diesen durch Erhitzen, dad. gek., daB die zur Aus- 
waschung dienenden Fil. saure, organ. Verbb. im Gemisch oder in Bindungen mit bas. 
wirkenden Alkali- oder Erdalkaliverbb. in nahezu aquivalentem Verhaltnis enthalton. 
(D. R. P. 617 477 KI. 26d vom 18/10. 1931, ausg. 20/8. 1935.) H a u s w a l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entfemung schwacher, gas- 
formiger Sduren aus solchen enthaltenden Gasen mittels organ. Basen, die durch Er
hitzen regeneriert werden, gek. durch die Verwendung solcher Basen, die wenigstens

^ _-V___^ zwei Stiekstoffatome aufweisen u. der allgemeinen nebenst. Formel
1  ̂ 1 entspreehen, wobei B ein aliphat. KW-stoffradikal bezeichnet, das

B gegebenenfalls eine einfache oder substituierte Aminogruppe enthalt;
_ y wenigstens eine der Gruppen A beziehnet eine Alkyl- oder Aryl-

4 gruppe, die eine Hydroxyl- oder eine einfache oder substituierte
Aminogruppe enthalten kónnen. Zwei der an den yeraehiedenen Stickstoffatomen ge- 
bundenen Gruppen A kónnen Alkylgruppen bilden, wahrend jede der anderen Gruppen A 
ein Wasserstoffatom oder eine Alkyl- oder Arylgruppe darstellt. Dio Basen stellen 
also Abkómmlinge des Athylendiamins, Diathylentriamins, Triathylentetramins usw. 
dar. Genannt sind z. B. I)ioxyalhylulhylendiamin, Monooxymelhyldidthylentriamin u. 
andere Verbb. (F. P. 785 276 vom 29/1. 1935, ausg. 6/8.1935. D. Prior. 1/2. 
1935.) H a u s w a l d .

Franz Fischer und Helmut Pichler, Mulheim (Ruhr), Deutschland, Herstellung 
ungesdiiigter Kohlenwasserstoffe aus wasserstoffreicheren Prodd. KW-stoffe mit mehr 
ais einem C-Atom im Mol. (Paraffine, Olefine, Dest.- u. Spaltgase) werden in schmalen, 
leeren Rohren aus keram. Materiał (Pythagorasmasse, AljO, oder S i02) bei Termindertem 
Druck, weniger ais 1 Sekunde lang auf Tempp. >800° erhitzt u. in H^-armere Prodd. 
(C2H,) umgewandelt. Um bsi der Herst. von C\H2 eine C-Abscheidung zu vermeiden 
u. hohe Ausbeuten zu erzielen, sind ganz besonders enge, innen mit einer glatten Ober
flache begabte Rohre erforderlich. Die umzusetzenden KW-stoffe kónnen durch H, 
verd. werden, wozu der bei der Rk. freiwerdende H2 verwendet werden kann. Bei 
Vio at erhalt man aus G«mischen ron 1 (Teil) C2Ht u. 1 Ih  bei 1380° 70,5°/o CtHt, 
von 1 CtHt u. 3 / / ,  bei 1400° 84,6% CtH„ u. von 1 u. 6 H, bei 1410° 90% CtHt . 
(E.P. 416921 vom 23/12. 1932, ausg. 25/10. 1934.) P r o b s t .

Standard Oil Co. (Indiana), Chicago, HI., ubert. von: Robert F. Ruthruff, 
Hammond, Ind., V. St. A., Gewinnung von Olefinen. Gasfórmige, vorzugsweise CtHt , 
CzHf, CfHjs enthaltende, auf ca. 260—535° rorerhitzte Paraffin-KW-stoffe werden, 

gemischt mit II2 u. 10—15% Olefinen, zusammen mit h. Schweról- 
da:npwrj ta nmaT gasbeheizten Rohrschlange bei 675—955° u. 1— 15 at zu einem ca.

«athaltenden Rk.-Gemisch gespalten. Dasselbe wird entweder unmitfcelbar
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oder durch eine zwischengesehaltete Kammer, in der die Spaltung ohne weitere Warme- 
zufuhr zu Ende gefuhrt wird, einem mit Platten yersehencn Waschturm zugeleitet, 
in dem direkte Kiihlung mit Schweról im Gegenstrom crfolgt. Die mit den hierbei 
yerdampften Anteilen des Sehweróls beladencn h. Spaltprodd. kondensiert man u. 
trennt hierauf das Gemisch in einer Fraktionierkolonne in gasformige Olefine ent- 
haltcnde Leichtóldampfe u. fl. Schwerol, das entweder abgezogen oder nach Auf- 
heizung ais Rucklauf in die Kolonne zuriickgcfuhrt oder aufgeheizt den Ausgangsgasen 
im Spaltrohr zugemischt wird. (A. P. 2009 277 vom 26/12. 1933, ausg. 23/7.
1935.) P r o b s t .

I. G. Fartenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung hochmolehularer 
Kohlenwasserstoffe durch Polymerisieren von fl. Olefinen, die durch Cracken von Hart- 
oder Weichparaffin, Ceresin, Schwer- u. Mittelolen, Paraffinol oder Erdolfraktionen 
erhalten sind, in Ggw. von Katalysatoren bei tiefcn Tempp. u. unter starkem Riihren. 
Die erhaltenen Stoffe dienen ais Zusatz fiir Starrschmieren u. Schmierole oder in Verb. 
mit trocknenden Olen zur Herst. von Ollacken. — In ein auf — 60° gekiihltes Crack- 
prod. von Weichparaffin mit Kp. 20—250° wird BF3 eingeleitet; die Temp. soli nicht 
iiber — 40° steigen. Nach dem Waschen mit W. wird das Rk.-Prod. bis 200° (1 mm) 
dest., der Riickstand ist zah u. knetbar, Mol.-Gew. 4000. — Statt BF3 kan man auch 
Al u. HgCl2 zugeben u. bei — 20° bis — 15° HC1 einleiten. (Schwz. P. 171357 vom 
19/1. 1933, ausg. 1/11. 1934. D. Prior. 30/1. 1932. F. P. 43 093 vom 26/1. 1933, ausg. 
8/2. 1934. D. Prior. 30/1. 1932. Zus. zu F. P. 740 407; C. 1933. I. 3851.) K in d e r m a n n .

Standard Oil Co. of California, San Francisco, Calif., iibert. von: Ralph
A. Halloran und Arehie L. Strout, Berkeley, Calif., V. St. A., Spallverfahren. Das 
wird unter Druck durch eine erhitzte Rohrschlange gefuhrt u. in einen Verdampfer 
eingeleitet, aus dem das fl. 01 sofort abgezogen wird, so daB eine weitere Spaltung 
u. Koksabscheidung nicht erfolgen kann. Aus den Dampfen wird bei der Dest. unter 
Druck in einer Kolonne ein RiickfluBkondensat gewonnen, das in eine zweite Spalt- 
kammer eingefuhrt wird, aus der die gebildeten leicht sd. KW-stoffe einer Fraktionier
kolonne zugefiihrt werden. Das Dephlegmat dieser Kolonne wird zusammen mit dem 
Riiekstandsol der zweiten Spaltkammer orneut der erstgenannten Spaltschlange zu- 
gefiilirt. Das aus dem Verdampfer abflieficnde 01 wird unter Druckentspannung dest. 
u. das Destillat fraktioniert, woboi das Kolonnenriicklaufol in die erstgenannte 
Fraktionierkolonne vor der zweiten Spaltkammer eingefuhrt wird. (A. P. 2008 550 
vom 10/10. 1928, ausg. 16/7. 1935.) D e r s i n .

Oilco Corp., Wilmington, Del., V. St. A., iibert. von: 01iver J. Nelson, Fort Scott, 
Kans., V. St. A., Spaltverfahren. Robol, das Asphalt, S, emulgiertes W. u. Salze enthalt, 
wird in eine mit Zirkulationsrohren versehene u. mit geschmolzenem Pb gefiillte Blase, 
dio in einem Ofen mittels h. Gase auf 950— 1000° F erhitzt ist, eingefuhrt u. gespalten. 
Auf der Oberflache der PS-Schicht wird ein Kratzer bewegt, der das Festsetzen der 
(7-Ablagerungen verhindert. Die Dampfe werden einer Kondensationsanlage zugefiihrt. 
(A. P. 1993 017 Tom  28/12. 1929, ausg. 5/3. 1935.) D e k s in .

Gasoline Products Co., Inc., Newark, N. J., V. St. A., iibert. von: Walter 
M. Cross, Kansas City, Mo., V. St. A., Spaltverfahrm. Das 01 wird mit solcher Ge
schwindigkeit durch ein System von auf Spalttemp. erhitzten Rohrschlangen unter 
Druck gefuhrt, daB sich hier kein Koks abscheiden kann, dann in eine mit fl. 01 gefullte 
Rk.-Kammer u. aus dieser unter Druckentlastung in einen Verdampfer geleitet. Um 
hier eine zu starkę Verdampfung u. Abscheidung schwer entfernbarer fester Riickstande 
zu Terhiiten, wird gleichzeitig ein Kiihlmittel in den Verdampfer eingefuhrt, das z. B. 
aus verflussigten Gasen, wie CHt , C M „ oder ungesatt. KW-stoffen, die aus den Abgasen 
des gleichen Verf. gewonnen sein konnen, besteht. (A. P. 1 998 571 vom 24/7. 1930, 
ausg. 23/4.1935.) D e r s i n .

Sinclair Refining Co., New York, N. Y., iibert. von: Harry L. Pelzer, Houston, 
Tex., V. St. A., Spałtverfahren. Man leitet das durch Warmeaustausch in einer im 
oberen Teil der Fraktionierkolonne liegenden Rohrschlange vorgewarmte Rohól, das 
mit einem entschwefelnd wirkenden Mittel, wie CaO, CuO, Kupfersalzen oder Bentonit 
yersetzt ist, unter Druck durch eine Spaltschlange u . in einen Verdampfer, aus dem 
der fl. gebliebene Anteil durch  ein Bett von Absorptions- u . E n tsch w efelu n gsm itte ln  
hindurchtritt u . frei von suspendierten Fremdstóffen einem zweiten Rohrsystem zu- 
gefiihrt u . dort emeut auf Spalttemp. erhitzt wird, worauf dieses 01 ebenfalls in den 
Verdampfer eingefuhrt wird, aus dem die Dampfe einer Fraktionierkolonne zugefiihrt 
werden. Man kann auch so arbeiten, daB lcdiglieh das RiickfluBkondensat der
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Fraktionierkolonno der zweiten Heizzone zugefiihrt u. aus dieser in den Verdampfer oin- 
gebracht wird. (A. PP. 2001313 u. 2001314 vom 19/2.1929, ausg. 14/5.1935.) D e r s .

Edouard Georges Marie Romain Lśgć, Paris, Spaltung ton Kohlenuiasserstoffen. 
Man laBt Oasol, Heizol, Bzn. oder Terpentinól oder andere Ole oyel. oder nichtcycl. 
Besehaffenheit so auf H2SOĄ von 48—65° Be, die auf 150—300° erhitzt ist, eiirwirken, 
daB das Ol nur kurze Zeit mit einem groBen UberschuB der Saure in Beriihrung ist. 
Man laBt z. B. das 01 auf die Saure auftropfen. Gleiehzeitig wird oin Strom von Luft 
u. W.-Dampf durch dio Saure hindurchgeleitet. Man erhalt je nach der Hóhc der Temp. 
gasfórmige oder lcicht sd. KW-stoffe u. abgeschiedene Kohle, die sich zur Verarbeitung 
auf Absorptionskohlo eignet. Man kann in der HjSO) ais Katalysatoren Verbb. des 
Fe, Ni, Cu, Hg, Pb, Co, Al, Na, K  u. Mg losen. (E. P. 432368 vom 1/2. 1934, ausg. 
22/8. 1935. D . Priorr. 15/2. u. 29/9. 1933.) D e r s i n .

M. W. Kellogg Co., New York, N. Y., ubert. von: Robert K. Hopkins, New York, 
N. Y., V. St. A., MineralóUpaltung. Die Spaltrohre sollen aus gewohnlichem C-Slahl 
hergestellt u. innen mit einem Email, das gegen die Mineralolbestandteile korrosions- 
bestandig u. etwa den gleiehen Ausdehnungskoeff. wie der Stahl hat, iiberzogen werden. 
(A. P. 1 994 649 vom 20/12. 1932, ausg. 19/3. 1935.) D e r s i n .

Texas Co., New York, N. Y., iibert. von: George Armistead jr., Lockport, III., 
und Walter Ullrieh, Port Arthur, Texas, V. St. A., Spaltung ton Sdureschlamm. Rohol 
wird fraktioniert dest. u. in Bzn., Kerosin, Gasol, Paraffinol u. Schmierol zerlegt. Die 
Schmierólfraktion wird mit Saure gewaschen, der Saureschlamm wird abgetrennt. 
Letzterer wird mit Gasol u. W. verd., mit freiem Dampf gekocht u. durch Absetzen- 
lassen in eine 01- u. W.-Sehicht getrennt. Die Olschicht wird durch Dest. von sauren 
Anteilen getrennt, u. dann ais Ausgangsol fiir die Spaltung unter Druck bei Tempp. 
oberlialb 750° F verwendet. Das Spaltprod. wird zur Gewinnung von Motortreib- 
stoffen fraktioniert. (A. P. 2005 309 vom 8/7. 1931, ausg. 18/6. 1935.) D e r s i n .

Sinclair Refining Co., New York, N. Y., ubert, von: Harry L. Pelzer, Houston, 
Tex., V. St. A., 7erkokung von Olruckstanden. Die von einer Dampfphasespaltanlage 
kommenden Gase u. Dampfe, die 1000—1020° F h. sind, werden durch Behalter mit 
den Olruckstanden gefuhrt, welche durch die zugefiihrte Warnie verkokt werden. 
(A. P. 2 001214 vom 1/5. 1931, ausg. 14/5. 1935.) D e r s i n .

Meinhard H. Kotzebue, Tulsa, Oki., V. St. A., Destillieren, Verdampfen, Ab- 
sorbieren. Zur VergróBerung der Beriihrungsflaehe zwischen den zu behandelnden 
Gasen oder Dampfen u. der Waschfl. in SYaktionierkolonnen, insbesondere fiir die 
Absorption von i?enzindampfen aus Naturgasen oder schweren KW-stoffen werden 
zwischen den die Glocken enthaltenden Kolonnenboden die Gase in eine Mehrzahl 
von Teilstromen zerlegt u. zentrifugiert, so daB die in den Gasen enthaltenen fl. Be
standteile ausgeschleudert werden. (A. P. 1983 762 vom 12/9. 1933, ausg. 11/12.
1934.) E. W o l f f .

Sinclair Refining Co., New York, N. Y., iibert. von: Robert Henry Gardner, 
Coffeyrille, Kans., V. St. A., Gewinnung ton paraffinfreien Schmierolen und kry- 
stallinischem Paraffin. Man miseht ein paraffinhaltiges Schmieroldestillat mit einer 
Kerosinfraktion ais Yerdiinnungsmittel, kuhlt das Gemisch auf etwa —25 bis —14° 
ab u. preBt das amorphe Paraffin ab, das einen F. von etwa 26—32° hat. Es wird dann 
in einem hoher sd. Yerdiinnungsmittel, z. B. Gasol unter Erwarmen gel., worauf die 
Lsg. auf 4—10° abgekuhlt u. abgepreBt wird. Man erhalt krystallin. Paraffin, das 
anschlieBend durch Dest. von dem anhaftcnden Yerdunnungsmittel getrennt wird. 
Das bei dem ersten Abpressen erhaltene 01 wird vom Losungsm. befreit u. dient ais 
Schmierol, wahrend das bei der zweiten Pressung erhaltene 01 einer Spaltanlage zu- 
gefiihrt wird. (A. P. 1995 740 vom 20/10. 1931, ausg. 26/3. 1935.) D e r s i n .

N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, te’s-Gravenhage, Holland, Hoch- 
tiseose Produkle durch katalytische Polymerisation ton feiten Olen. Vgl. F. P. 777 783;
C. 1935. II. 790. Nachzutragen ist, daB hier ais Katalysator nur BF3 venvendet wird. 
(Holi. P. 36 242 Tom 29/8. 1933, ausg. 16/9. 1935.) ' D o n l e .

Vegyipari śs Kereskedelmi K. f. t., ubert. von: Ferenc Varsanyi, Budapest, 
Abanderung der Viscositatskurve ton Koh lemcassersloffólen. Man lost in den Olen ein 
Metalkalz von organ., insbesondere hochmolekularen Sauren, wie Fett-, Naphthen- 
n. dgl. Sauren, oder mehrere bzw. Gemische solcher Salze, z. B. des Na, K, Ca, Ba, 
Mg, Al, Cr, Fe, Cu, Ni. Man kann zunachst die Sauren im 01 losen u. durch Zugabe 
von Metallen oder geeigneten Metallverbb., wie Hydroxyden, die Salze herstellen u. 
auch den natiirlichen Geh. des Oles an Sauren ausniitzen. Die verschiedenen Yerff.
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konnen nebeneinander angewendet werden. Die Behandlung erhoht die urspriingliche 
Viscositilt der Ole bei Tempp. unterhalb ca. 50° um das Vielfache, wahrend bei den 
oberhalb 100° liegenden Vcrbrauchstempp. dem 01 die niedrige Viscositiit von 2 bis 
4° Engler erhalten bleibt. Das Verf. ist anwendbar auf minderwertige, ais Schmier- 
bzw. Treiból nicht brauchbare Ole, die dadurch fiir Staubbindungs-, Slraflenbefestigungs-, 
Impragnienmgs-, Brikettierungs- u. dgl. Zwecke geeignet werden. (TJng. P. 112747 
vom 21/12. 1934, ausg. 16/8. 1935.) M a a s .

M. L. Talmud, U. S. S. R., Verbesserung naturlicher Bitumen. Die Bitumen 
werden geschmolzen, mit Selenchlorid, -bromid oder -j odid versetzt u. bis zur Beendigung 
der Halogenwasserstoffentw. erhitzt. Dio erhaltencn Prodd. finden in der Isoliertechnik, 
sowio Lack- u. Kunstmassenindustrie Verwendung. (Russ. P. 40 479 vom 21/4. 1934, 
ausg. 31/12. 1934.) R i c h t e r .

B. A. Towbin, U. S. S. R., Herstdlung von Pech. Schieferteer wird nach dem Verf. 
des Russ. P. 39 103 mit Luft geblasen u. dann ohne Luftzutritt bei etwa 350° die iiber 
220° sd. Anteile abdest. (Russ. P. 41 520 vom 10/12. 1933, ausg. 28/2. 1935. Zus. 
zu Russ. P. 39 103; C. 1935. II. 3131.) R i c h t e r .

Barrett Co., New York, iibert. von: William Francis Fair jr., West Now York, 
New Jersey, V. St. A., Kohlenteeremulsion. Zuerst wird Asphalt in W. mit Hilfo eines 
Emulgators dispergiert. In dieser Dispersion wird darni der Teer, der eine D. von 1,15 
u. dariibor bei 25° haben soli, dispergiert. (Can. P. 345 814 vom 4/8. 1933, ausg. 6/11.
1934. A. Prior. 9/8. 1932.) E b e n .

Maschinenfabrik Komnick G. m. b. H., E lb in g , D eu tsch la n d , Herstdlung von
Pflastcrsteinen. Eine geformte Kalk-Sandsteinmasse, welche eine Druckfestigkeit von 
10—50, vorzugsweise von 10—25 kg/qcm aufweist u. dereń Porositat 10—15 Vol.-% 
betragt, wird mit Bitumen impragniert. (E. P. 426162 vom 4/6. 1934, ausg. 25/4.
1935. D. Prior. 31/7. 1933.) H o f f m a n n .

Paul Dieter, Burgdorf, Schweiz, Herstdlung eines Strapenbdages durch Aufspritzen
von Metali oder Metallgemisehen auf den StraBenkorper. (Schwz. P. 134021 vom 14/1. 
1929, ausg. 16/9.1929. It.P . 277498 vom 12/3.1929. Schwz. Prior. 14/1.1929.) H o f f m .

Standard Oil Development Co., Del., ubert. von: Francis M. Archibald, 
Elizabeth, N. J., V. St. A., Staubbindemittd bestehend aus 3— 20% eines bei der 
Mineralólreinigung gewonnenen Alkalisulfonats, gelost in W., 1—10% eines hygro- 
skop. Stoffes (Glycerin) u. 1—10% eines Plastifizierungsmittels (Glucose). (A. P.
1 995 598 Tom 2/9. 1932, ausg. 26/3. 1935.) HOFFMANN.

Charles Gray, Leigh-on-Sea, England, Calorimeter zur Best. des Heizwertes yon 
Kohlengas, insbesondere Gas aus Itetorten, Koksófen oder Generatoren. Dem Calori
meter wird das Gas in gleichmaBigem Strom u. Luft in genau bestimmter Menge zu- 
gefiihrt, um ein explosives Gemiseh zu erzeugen, das in einer Anzahl kleinerer Ex- 
plosioncn mittels einer Flamme zur Entziindung gebracbt wird. Zeichnung. (A. P.
1 995 979 Tom 28/3. 1934, ausg. 26/3. 1935. E. Prior. 15/3. 1933.) M. F. M u l l e r .

Losenhausenwerk Diisseldorfer Maschinenbau-Akt.-Ges., Dusseldorf (Er
finder: Heinrich Hohenschutz, Mannheim), Vorrichtung zur Olprufung mit unter 
bestimmtem, meflbarem Druck elast. an einen rotierenden Zapfen angepreBten, mit 
dem zu priifenden 01 gefiillten Lagerschalen, dad. gek., daB 1. die Lagerschalenhalften 
durch meBbare Deformation einer konzentr. zum Lagerzapfen gelagorten Kreisring- 
feder an den Zapfen gepreBt werden. — 2. Die Kreisringfeder bei ihrer Mitnahme durch 
die in den Lagerschalen wirkenden Reibungskrafte auf ein auBerhalb u. eszentr. zum 
Lagerzapfen gelagertes Pendel einwirkt, so daB dieses ausschlagt u . die R eibungskrafte  
ausgleicht. — Zeichnung. (D. R. P. 615 768 KI. 421 vom 30/5. 1933, ausg. 11/7-
1935.) M. F. M u l l e r .

Oberschlesischer Berg- und Hiittenmannischer Verein E. V., Gleiwitz,
0.-S. (Erfinder: Fritz Hofmann und Kurt Gieseler, Breslau), Vorrichtung zum Messen 
der plastischen Eigenschaften erhitzter Kohlen mit Hilfe eines Riihrers, dad. gek., daB
1. der in Umdrehung versetzte Ruhrer sich innerhalb einer in einem senkrecht an-
geordneten Stahlzylinder befindlichen Kohlenmenge bewegt, die mit einer Siebplatte, 
welche in der Mitte ein Loch fiir die Riihrerwelle besitzt, abgeschlossen ist. — 2. Die 
Ruhrarme der Welle einen rhomb. Quersehnitt besitzen. — Zeichnung. (D. R. P- 
615 808 KI. 421 vom 22/10. 1933, ausg. 12/7. 1935.) M. F. M u l l e r .

Heinrich Hachemer und Otto Reismann, Kampf um Treibstoff. Frankfurt a. 51.: Fritz Knapp
1935. (172 S.) S°.
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X X. Sprengstoffe. Zundwaren. Gasschutz.
G. Sollazzo, Sprengstoffe der Zukunft. Sammelbericht uber neuere glycerinfreie 

Sprengstoffe mit besonderer Beriicksichtigung von Hexanitromannit, Trimethylcn- 
trinitramin ( =  Hesogen) u. Pentrit. (Boli. chim. farmac. 74. 674—76. 30/9. 1935. 
Sesto San Giovanni.) G r im m e .

Mario Tonegutti, Die Widęrstandsfdhigkeit einiger Sprengstoffe gegenuber Wdrme- 
beanspruehung. (Vgl. C. 1935. II. 4013.) Vf. bringt im A nschluB  an H a i d , B e c k e r  
u. DlTTMAR (C. 1935. II. 169) Ergebnisse eigener, naeh der TAŁIAN I-M cthode durch- 
gefiihrter Priifungen der Bestandigkeit yersch ied en er Sprengstoffe (Nitrocellulose, 
Nitropentaerythrit, Hesogen, Tetryl, Pikrinsaure, Trinitroluol). Die Bewertung der 
chem . Bestandigkeit der Sprengstoffe stimmt gut mit der in der oben genannten Arbeit 
gegebenen iiberein. (Chim. e Ind. [Milano] 17. 517—21. 1935. La Spezia, Chem. Haupt- 
lab. d. Kgl. Marinę.) F . B e c k e r .

A. I. Sselesnew und A. G. Ssuworow, Zur Frage der Antigrisoutinesprengstoffe. 
Bis zur Ggw. sind in RuBland nur folgende drei Sprengstoffe ais wetterfest u. kohlen- 
staubsieher im Kohlenbergbau zugelassen: Grisoutine 12%, Grisoutine 29% u. Zus. 
naeh F a v i e r . Die Nachpriifung bei yerscharften Bedingungen ergab, daB alle drei 
Sprengstoffe bei 8— 10% CH4 in der Versuchsstreeke nicht wetterfest sind; kohlen- 
staubsicher ist auch nur die Zus. F a v i e r  bei Benutzung yon Ladungen unter 200 g. 
Dieser Sprengstoff ist aber in anderen sprengtechn. Eigg. minderwertig. Ammonito 
yon 12% u. 13% sind gleichfalls nicht wettersicher, sind aber ebenso kohlenstaub- 
sicher wie die Zus. naeh F a v i e r  u . iibertreffen diesen Sprengstoff in anderen Eigg. 
Sie werden deswegen ais yorlaufiger Ersatz fur Grisoutine yorgeschlagen. Solvenit 8/5 
mit 12% NaCl u. Grisoutine 12% mit 8% NaCl ergaben bei der Priifung folgende 
Resultate: Solven.it ist bei 400-g-Ladung noch wetterfest u. bei 700-g-Ladung staub- 
sicher; Grisoutine bei 700-g-Ladung noeh wetterfest u. staubsicher. Die Unters. anderer 
sprengtechn. Eigg. ergab nur bei Solvenit positive Resultate, welcher deswegen zur 
Benutzung im Kohlebergbau ais wetterfester u. kohlestaubsicherer Sprengstoff vor- 
geschlagen wird. Solyenitzus.: Nitroglycerin 8,0%, Nitrosolyenitnaphtha 5,0%, PyT- 
oxylin 0,2%, NaCl 12,0%, Ammonsalpeter 74,8%. Wegen der Uneinheitliehkeit 
von Nitrosolyenitnaphtha wird auch bei Benutzung von neuem Solyenit zur Vorsicht 
gemahnt, bis geniigend Erfahrungen yorliegen. (Berg-J. [russ.: Gomy Shurnal] 111. 
Nr. 4. 79—82. April 1935.) V. F u n e r .

Marcel Hannę, Der Sćhutz der Zivilbevdlkervng gegen die Kampfgase. (Genie 
cm l 106 (55). 487—90. 510—13. 532—34. 1935.) PANGRITZ.

Kirby E. Jackson, Nasen- und Bachenreizstoffe. (Vgl. C. 1935. U . 3043. 3188.) 
Sehr ausfuhrlicho Literaturzusammenstellung uber Geschichte, Darst., physikal. Eigg., 
Rkk., physiol. Verh., Nachweis usw. von Methyldichlorarsin, AthyldicMorarsin, Di- 
phenylarsincrjanid, DiphenylarsitiMoridu. DiphenylamincMorarsin {Adamsit). 157Zitate. 
(Chem. Reyiews 17. 251—292. Okt. 1935. Nasłmlle, Tennessee, V a n d e r b i l t
Uniy.) P a n g r it z .

J. v. Meerscheidt-Hiillessem, Thermostat zur Stabilitatsbestimmung der Spreng- 
gdatine. Der Thermostat laBt die jederzeitige Beobachtung der zu prufenden Proben 
unter Belassung an Ort u. Stelle u. die sofortige Entnahme beim Erscheinen nitroser 
Gase zu. Skizze im Original. (Z. ges. SehieB- u. Sprengstoffwes. 30. 300—01. Okt.
1935.) F. B e c k e r .

Brissand, Vergleich verschiedener chemischer Methoden zur Priifung von Nitrier- 
baumicolle. Die yergleichenden Unterss. erstrecken sich auf 1. Cu-Zahl (Osydationsrk. 
in der Warme mit Alkaliearbonatlsg. hoher Konz.), 2. J-Z. (Oxydationsrk. in der Kalte 
mit schwaeh alkal. FI.), 3. Ag-Zahl (Osydationsrk., h., mit fast neutraler FI.), 4. Alkali- 
zahl (Lsg. in h., mittelstark alkal. FI.), 5. Geh. an ct-Cellulose (Lsg. in k., stark alkal. 
FI.), 6. Methylenblauzahl (Absorptionsyorgang) u. 7. Viscositat in Cu-ammoniakaL Lsg. 
Zusammenstellung der Vorschriften fiir die einzelnen Methoden. Die zwischen den 
Kennzahlen 1—5 yorhandenen Beziehungen (graph. ergeben sich gerade oder schwach 
gekriimmte Kennlinien) treten besonders deutlich dann in Erscheinung, wenn die Pruf- 
verff. sich in chem.Hinsicht ahneln. So ist die Beziehung zwischen Ag- u. J-Z. klarer ais 
die zwischen Cu- u. J-Z. oder Cu- u. Ag-Zahl. Die Abhangigkeit der Yiscositat yon den 
Kennzahlen 1—5 ist mehr qualitativer Art u. gegensinnig. Die Methylenblauzahl stehfc 
in keinem bestimmten Verhaltnis zu den anderen Kennzahlen; sie zeigt yorzugsweise 
den Geh. der Cellulose an ligninahnlichen Stoffen an. — Die Eigg. der Ausgangseellulose

x v m .  1. 45
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bestimmen bis zu einem gewissen Grad, doch nicht entscheidend, die der gewonnenen 
Nitrocellulose. (Mem. Poudres 2 6 . 204—38. 1934/35.) F. B e c k e b .

[Ukrain.] Georgi Waasiijewitsch Karpuchin, Gasmasken fiir die Bevolkerung. Kijew: „Na 
warti“ 1935. (II, 46 S.) 30 Kop.

[ukrain.] O. Kulik, Kriegschemie. Kijew: „Na warti“ 1935. (79 S.) Rbl. 3.75.
[Ukrain.] Nikolai Śsergejewitsch Winogradow, Der Luftachutz. Kijew: „Na warti" 1935. 

(I, 4G S.) Rbl. 3.75.
Istruzione sui lavori di mina e sugli esplosivi. Vol. I: Esplosiyi e mezzi d’accenaione. Roma: 

Ist. poligr. dello Stato, Libreria 1935. (X, 17S S.) 8°. L. 8.

X XI. Leder. Gerbstoffe.
A. Kuntzel, Bemerkung zu der Arbeit von E. Elod und Th. Schachowskoy. Uber 

die Einwirkung versćhiedener Metallrerbindungen auf Oelałine. Vf. orliiutert, daB die 
Ablehnung der vom Vf. betonten Vcrschiedenheit zwischen Cr- u. Al-Gerbung von 
E l o d  u . S c h a c h o w s k o y  (C. 1 9 3 5 . II. 2481) nur dadurch zustande kommt, weil E l o d  
u. SCHACHOWSKOY oine andere Definition der Gerbung anwenden ais Vf. Die Befunde 
von E l o d  u. S c h a c h o w s k o y ,  daBAl-Salze gegeniiber Fe-Salzen eine erhóhte Gerbwrkg. 
besitzen, beruhen darauf, daB Gew.-% von A1(S04)3 u. FeNH,(SO.,)2 mitcinander ycr- 
glichen worden. Beim Vergleich aquivalenter Mengen obiger Salze ergibt sich eine 
nahezu yollstandige Dbereinstimmung der Fe- u. Al-Salze in bezug auf ihre Gerbwrkg., 
welches auch don prakt. Erfahrungen bei Gerbyerss. mit Fe- u. Al-Salzen bessor ent- 
spricht. (Kolloid-Z. 7 3 . 102—04. Okt. 1935. Darmstadt, Techn. Hochschule.) M e c k e .

A. Dohogne und G. Rezabek, Untersuchungen uber die Chromrerbindungen, die 
in dem Produkt enthalten sind, das durch Einwirkung von sauren Bićhromatlosungen 
auf Lebertran gewonnen wird. Ident. mit dor C. 1 9 3 4 . II. 2642 ref. Arbeit. (Halle aus 
Cuirs [Suppl. tcchn.] 1 9 3 5 . 193—96. 15/9. Liittich, Gerberschule.) M e c k e .

V. Kubełka, V. Nemec und s. Źuravlev, Versuche uber die Einwirkung des 
wgetabilischen Leders auf metaUisches Eisen. I. Teil. Der Einflu/3 der Lederfette auf Eisen. 
Vff. nahmen zu ihren Vorss. je 20 g Fett (Paraffin, Talgit, Talg, Dorschlebertran, 
Stoarin, Degras, Elain, 3 techn. Fettmischungen u. ein Treibriemenadhasionsfett) u. 
yersetzten es einmal mit je 2 g Fe-Spiinen u. das andere Mai mit je 2 g Fe-Spanen +
2 g Lederpulver, welches aus Leder hergestellt war, das nur mit Fichte u. Kastanie aus- 
gegerbt war. Diese Proben blieben wahrend 75 Tagen am Licht bei Zimmertemp. stehen 
u. wurden einmal pro Woche auf dem W.-Bad erwarmt, damit die Fe-Spane bzw. das 
Lcderpulver in dem Fett gloichmaBig vorteilt wurde. Nach dieser Zeit fanden Vff., daB 
sogar die Fette (Paraffin, Talgit, Talg), die in Abwesenheit von Lederpulvor das Fe nicht 
angreifen, bei Ggw. von Leder Fe auflosen. Die Fette mit ungesatt. Fettsauren (Dorsch
lebertran) u. mit Oxyfettsauren (Degras) greifen Fe sehr stark an. Dieser Angriff erfolgt 
um so energischor, je mehr ungesatt. u. Oxyfettsauren ein solches Fett enthalt. Bei den 
Mischungen Fett, Fe u. Lederpulyer geht das Fe zum groBten Teil in das Lederpulver 
hinein, so daB dieses einen bedeutend hóheren Fe-Geh. ais das in der Mischung vor- 
handono Fett besitzt. Dicselben Verhaltnisse sind bei den techn. Fettmischungen vor- 
hauden, bei denen z. B. dio Mischung mit JZ. 46,6 fast 10-mal soviel Fe in Lsg. brachte 
ais die beiden anderen Mischungen mit JZZ. von 8,9 bzw. 12,7. (Cuir techn. 2 4  (28). 
300—305. Briinn, Tschech. Techn. Hochschule.) M e c k e .

V. N§mec und s. Żuravlev, Korrosion des Eisens durch die Gerbereifette und ihr 
Einfluji auf vegelabilisch gegerbte Leder. Unters. iiber die lósendo Wrkg. der zum Fetten 
des Leders verwendeten Fette in Abwesenheit u. in Ggw. yon Ledersubstanz auf blankes 
Eisen. In Ggw. yon Lederpulyer war die korrosiye Wrkg. des Fettes groBer. Gemische 
yon Lederpulyer mit Lederfetten, weiche von der Herst. hor Spuren starker Sauren 
enthalten, lósen gróBere Fe-Mengen, welches im Leder aufgespeichert wird. Bei den 
Verss. mit techn. Talg u. Olein, dio Spuren von Mineralsauren enthielten, ging in das 
Leder 1,6 bzw. 2,1% Fe iiber. Losen des Fe findet statt bei Fetten, weiche gróBere 
Mengen ungesatt. Fettsauren oder Oxysauren enthalten (Degras, Tran). Gesatt. feste 
Fettsauren u. saurefreie KW-stoffe lósen kein Fe (untersucht an Stearin, Paraffin, 
Talgit). (Technitó HHdka Koźelużska 1 1 . 49—50. 57—59. 67—69.15/8.1935.) S c h ÓNF.

Walter M. Miinziger, Die Verteilung des Weichmachers im Kunstlederfilm. Nach- 
tragliches Klebrigwerden des Kunstleders beim Lagern beruht in yielen Fallen auf einem
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zu holien Geh. der Grund- u. Mittelstriche an gelatinierenden Weichmachern, durch 
den eine hohe Gesehmeidigkeit der Ware erzielt werden soli. Der Deokanstrich wird 
zwecks Erreichung hoher Oberflachenhiirte fast frei von Weichmachern gehalten. Dic 
Folgę ist ein Wandern der letzteren aus den Grundierungen nach auBen u. Klebrig- 
werden der Oberflache. Weiterhin wird dieser tJbelstand auch durch Reste yon 
Losungsmm. yerursacht. — Abhilfe schafft die Einhaltung eines ganz bestimmten 
Mengenyerhaltnisses von Weichmachergemisch zu Nitrocellulose, bei welchem ein 
HochstmaB von Gesehmeidigkeit erreicht wird, ohne daB der Film klebrig wird; dann 
eriibrigt sich auch die VorsichtsmaBregel, im Deckanstrich dio Weichmacher fortzulassen. 
Losungsm.-Reste werden auBer durch Verwendung nur einwandfrei sd. Prodd. durch 
ausreichende Trocknung der einzelnen Striche yermieden. (Kunststoffe 25. 249—51. 
Okt. 1935.) W. W o l f f .

I. Cr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Oerben von tierischen Hauten 
und Fdlen, dad. gek., daB man ais Gerbstoffe die Sulfonierungsprodd. von Diphenyl 
oder dessen Deriw ., insbesondere seiner Oxyderiw., yerwendet. 2. dad. gek., daB 
man solche Sulfonierungsprodd. des Diphenyls oder seiner Deriw. yerwendet, denen 
vor, wahrend oder nach der Sulfonierung kondensierend wirkende Mattel, insbesondere 
Carbonylverbb. oder ihre Deriw. zugesetzt sind. — 170 (Teile) p-Oxydiphenyl werden 
in 200 Monohydrat eingetragen u. solange bei 100—110° gehalten, bis eine Probe klar 
in W. 1. ist. Nach dem Erkalten wird die Schmelze mit W. auf das doppelte Vol. yerd.
u. soyiel 20°/oige NaOH unter Kiihlung zugesetzt, bis die Rk. neutral ist. Es scheidet 
sich das Na-Salz der entstandenen Sulfosaure ais weiBe, krystallin. Pastę ab. Durch 
Absaugen, Auswaschen der Pastę mit 8°/0ig. NaCl-Lsg. u. Trocknen erhalt man ein 
weiBes Pulver, das in wss. Lsg. nach Einstellung auf die erforderliche Aciditat ais 
Gerbstoff yerwendet, ein weiBes, lichtechtes Leder ergibt. (F. P. 785 792 vom 18/2.
1935, ausg. 19/8. 1935. D. Prior. 17/2. 1934.) SEIZ.

W. A. Popow, U. S. S. R ., Herstellung von Kunstleder. Gewebe aus unver- 
sponnenen Fasom werden mit einer wss. Kautschukemulsion, bestehend aus Kaut- 
schuk, S, MgO, ZnO, Thioharnstoff, Stearin, Casein, Bzn. u. gegebenenfalls Ammo- 
niumcarbonat impragniert, getrocknet u. bei 100—160° Tulkanisiert. Das yulkani- 
sierte Prod. kann mit einer 2—5%ig. NaOH behandelt u. hierauf mechan. bearbeitet 
werden. (Russ. P. 40 320 yom 23/4. 1934, ausg. 31/12. 1934.) R i c h t e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Herstellung von 
Kunstleder. Kiinstlich mercerisierte Zellstoffasermasse von 2—4 mm Lange wird in 

' Bandform mit Kautschukmilch von 16% Kautaehukgeh. kontinuierlich getriinkt, 
zwischen PreBwalzen, dann iiber beheizte Walzen geleitet u. zunachst mit einem An- 
strich folgender Zus.: 4 (Teile) Nitrocellulose, 4 Orangeschellack, 25 A., 22,5 Athyl- u. 
2,5 Butylaeetat, u. dann mit 2 Anstriehen folgender Zus. yersehen: 1 Nitrocellulose,
1,9 Ricinusol, 0,6 Pigment, 5 A., 4,5 Athyl- u. 0,5 Butylaeetat. Nach dem Trocknen 
wird das Kunstleder genarbt u. in iiblicher Weise gefarbt. (E. P. 420 836 yom 9/6. 
1933, ausg. 3/1. 1935. A. Prior. 9/6. 1932.) Seiz.

Atlas Ago Chemische Fabrik A.G. ,  Mólkau (Erfinder: Otto Spreckelsen, 
Leipzig), Herstellung ■eon Kunstleder, bei dem die Belegmasse auf ein Fordermittel mit 
glatter Oberflache aufgebracht u. auf diesem Fordermittel mit einer gegen die Riick- 
seito der darauf befindlichen Belegmasse herangefuhrten Gewebebahn yereinigt wird, 
dad. gek., 1. daB das Fordermittel zum Trocknen der mit dem Gewebe yereinigten 
Belegmasse dient; 2. daB das Gewebe vor dem Aufdublieren mit einem M.-Aufstrieh 
yersehen u. dann mit der noeh feuchten gegossenen Belegmasse yereinigt wird; 3. daB 
das Fordermittel nur zum Vortrocknen dient, u. daB das yon dcm Fordermittel getragene 
yorgetrocknete Gut dann einer weiteren Trockenyorr. zugefiihrt wird. (D. R. P. 
619128 KI. 8h vom 29/1. 1933, ausg. 23/9. 1935.) Se i z .

Joseph Omnes, Frankreich, Herstellung von kunstlichem Leder. Eine Mischung 
aus 15 (Teilen) smoked sheets, 25 Crepekautschuk, 2 Mineralrubber, 2 Stearin, lPalmol,
2 Harzól, 40 RuB, 5 ZnO, 6 Kreide, 1,2 S u. 0,8 Beschleuniger wird nach dem Auswalzen 
auf die gewunscht^ Starkę 20 Min. bei 150—155° Tulkanisiert u. zur Herst. von Schuh- 
absatzen in yersehiedene GroBen zerschnitten. (F. P. 776 548 vom 28/7. 1934, ausg.
28/1. 1935.) Se i z .

Romano Da Rold, Mailand, Herstellung eines Lederersatzes, dad. gek., daB man 
eine Mischung aus CO-—70 (Teilen) Chromlederfalzspanen u. 30—40 Cellulosefasem

45*
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unter Verwendung eines Bindemittels, gegebenenfalls nach dem Farben der M., auf 
einer Papiermaschine in Blattform uberfuhrt. (It. P. 317 058 vom 26/9.1032.) S e iz .

I. M. Tigai, S. I. Chanutin und I. L. Smoljakow, U. S. S. R ., Herstellung von 
Lederersatz fiir Schuhkappen u. dgl. Gewebe werden mit einer Mischung aus Wasser- 
glas, Kaolin u. Portlandzement impragniert. (Rass. P. 35 813 vom 29/4. 1933, ausg. 
30/4. 1934.) R i c h t e r .

X X H I. Tinte. H ektographenm assen u. a. Spezialpraparate.
Elmer W. Zimmerman, Eisengallustinten in fliissiger und Pulverfonn. Entw. 

von 3 Tinten mit Ferri- u. Ferrosalzen, die nicht leicht sedimentieren u. Stahlfedern 
nicht korrodieren. Die Zus. ist folgende: 10,0 g Gallussaure, 15,0 g FeSO.,- 7 H20 , 1,0 g 
Weinsaure oder 0,654 g II2S04, 3,5 g 1. Blau (C. I. 707), 11 W. (J. Res. nat. Bur. Stan- 
dards 15. 35—40. 1935.) S c h e i f e l e .

Torahiko Terada, Ryuzo Yamamoto und Tetu Watanabe, Ober die physi- 
Jcalischen Eigenschaften von schwarzer chinesischer Tusche. I. (Proc. Imp. Acad. Tokyo 
10. 10—12. [Orig-: engl.] — C. 1934. II. 2195.) S c h e i f e l e .

Hans Dorner, Die Kreidefabrikation. Beschreibung der Rohmaterialien, Maschinen
u. Herst. von 01- u. Tintenkreiden, Fett- u. Bleistiften. (Seifensieder-Ztg. 62. 619—21. 
639—42. 659—61. 679—81. 14/8. 1935. Berlin.) N e u .

William Boast Marshall, London, England, Schreibtinte, bestehend aus 28 g Gall- 
niissen, 6 Anilinblau, 30 FeGl.,, 1 As20 3, 1 Phenol, etwas Glycerin, 30 ccm HC1, 
1000 1 W. — Die Tinte setzt nicht ab u. korrodiert die Stahlfedern nicht. (A. P. 2 008 620 
vom 24/6. 1932, ausg. 16/7. 1935. E. Prior. 25/2. 1932.) S c h r e i b e r .  .

National Postał Meter Co., Los Angeles, ubert. von: Arnold Orville Beck- 
mann, Calif., V. St. A., Trockentinte, geeignet ais Bleisliftmine o. dgl., bestehend aus einem 
porosen Kórper, hergestellt aus MgC03, CaC03, Ton oder Diatomeenerde bzw. 
Mischungen davon, die mit wenig Bindemittel wie Na2Si03-Lsg. oder Traganth an- 
gerieben, geformt u. getrocknet werden. Dieser porose Korper wird mit Mineralól, 
Spindelol, Leinól oder Butylphthalat, dio vorher mit Pigmenten wieRufi angerieben 
sind, getrankt. Die Ole konnen auch nach der Trankung mit Anilinfarben gefarbt 
werden. (Aust. P. 19 606/1934 vom 8/10. 1934, ausg. 11/4. 1935. A. Prior. 8/6.
1934.) B r a u n s .  

Ponzoni & Brambilla, Mailand, Herstellung eines Mittels zur Entfernung von
Tintenschrift. Das Mittel besteht aus H2S04, KHS04 u. KMn04. Die getrennt 
Terpackten Ausgangsstoffo werden je nach Bedarf zusammengegeben. (It. P. 278295 
Tom 16/1. 1929.) S c h r e i b e r .

Mohamad Abdullah Shah Zanjani, New Delhi, Britisch-Indien, Herstellung yon 
Schreibflachen, dad. gek., daB auf Holz, Metall oder Pappe eine M. aufgetragen wird, 
die aus z. B. 1 (Teil) ZnO, 2 Stcinpulver u. 1 Lack besteht. Ais Zusatzstoffo werden 
auch Harze, Leim, Leinól, Spiritus, Petroleum, W., Pigmento erwahnt. — Mehrere 
Auftrage konnen aufeinander folgen. (Ind. P. 20 853 vom 8/5. 1934, ausg. 29/6.
1935.) S c h r e i b e r .  

Ditto Inc., West Virginia, iibert. von: William B. Whitmore, Chicago, IB.,
V. St. A., Vervielfaltigungsblatt, bestehend aus Yoshinopapier, das auf der einen Seite 
mit einer Wachsschicht in ublicher Weise iiberzogen wird u. auf der anderen Seite 
eine Farb- oder Tintcnschicht enthalt, die z. B. in W. oder in einem anderen Losungsm.
1. ist. Nach dem Beschreiben des Papieres auf der Wachsseite wird auf die andere 
Seite des Papieres ein feuchtes Papierblatt aufgebracht. Die Feuchtigkeit lost einen 
Teil der Farbschicht auf u. durchdringt das Yoshinopapier, so daB die Farblsg. an 
den waehsfreien Stellen erscheint u. das Abziehen von Kopien gestattet. — Zeichnung. 
(A. P. 2012526 vom 30/3. 1933, ausg. 27/8. 1935.) M. F. M u l l e r .
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