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A. Allgemeine und pliysikalische Chemie.
P. Walden, Deutsche chemische Biicher und Zeitschriften in ihrer kullurdlen Be- 

deutung fur das In- und Ausland. Entwicklungsgeschichtliclie Abhandlung. (Chemiker- 
Ztg. 59. 873—75. 26/10. 1935. Rostock.) P a n g r it z .

Albrecht Schmidt, Industrielle Chemie und chemische Wissenschaft. Eine BriicJce 
zwischen Hochschule und Technik. (Chemiker-Ztg. 59. 876—78. 26/10. 1935. F ran k 
furt a. M.)  ̂ P a n g r it z .

Niels Bjerrum, Sdureń, Salze und Basen. Vf. bringt eine ausfuhrliche Darst. 
iiber die Entw., die sich in don letzten 20 Jahren mit den Begriffen: Sauren, Salze u. 
Basen rollzogen liat u. geht dabei im besondercn auf die Thcorien von B r o n s t e d  

zuriiek. (Chem. Reviews 10. 287—304. 1935. Kopenhagen, Diinemark, Chem. Lab. 
of the Royal Veterinary and Agricultural College.) G a e d e .

Ernst Cohen und j .  J. A. Blekkingh jr., Der Einflufl des Dispersitatsgrades auf 
ptysikalisch-chemiiche Konstanłen. IV. (III. vgl. C. 1934. II. 1088.) Vff. stellen 
3 Praparatc von reinem, festem KC1 dar, die sich untereinander nur dureh die Korn- 
groBe (mittlerer Durchmesser der Krystallo 0,1, 0,5 u. 5 mm) unterseheiden. Vff. 
weiscn sodann nach, daB trotz dieser verschiedenen GroCe die D. des KC1 innerhalb 
der Vers.-Fehler konstant ist (D.kci 1,9891 bei 25°). (Kon. Akad. Wetensch. Amster
dam, Proc. 38. 842—49. Okt. 1935. Utrecht, v a n ’t  HoPF-Lab.) E. H o f f m a n n .

F. A. Paneth, Chemische Elemente und Urmaterie. Vortrag iiber die orkenntnis- 
theoret. Stellung des chem. Elementbegriffs. Es wird festgestellt, daB die Chemie 
keinen AnlaB hat, auf die Einheiten der Physik (Elektron, Neutron usw.) zuriick- 
zugehen, sondern ihr System auf den 89 verschiedenen „prim. Qualitaten“ der chem. 
Elemente aufbauen kann. Die Grundbegriffe der beiden Wissensehaften sind so ver- 
schieden, daB eine in erkenntnistheorot. Unterss. oft behauptete Tendenz der Chemie, 
ofn ’n 1,h-vsik aufzulósen, bis heute nicht zu beobachten ist. (Scientia 58 ([3] 29). 
-19—28. 272— 79.1/11. 1935. London, Imp. College of Science and Technology.) Sk a l .

A. J. Edwards, R. P. Bell und J. H. Wolfenden, Deuteriumgehalt von in der 
-uitur torkommendem Wasser. In  3 Verss. werden 240 ccm Leitungswasser (mit 2% 
saust. Soda) dureh Elektrolyse zwisehen Fe-Elektroden, fur die der elektrolyt. 

ennungafaktor “ ungewohnlich hohe Werte (8,65— 11,0) besitzt, auf 20 ccm ein- 
die hierbei stattfindende D.-Zunahmc wird gemessen. Mit a =  11,0 ergeben 

1 hieraus fiir das Haufigkeitsverhaltnis H/D die Werte 6640, 6390 u. 6230, dagegen mit 
qrin •  ̂ Werte H/D — 6230, 5980 u. 5840, also der wahrscheinlichsto Wert 6220 ± 

■> Einklange mit dem von J o h n s t o n  (C. 1935- I I .  3741) dureh D.-Messungen 
gefundenen Werte 5750 ± 250, so daB der von I n g o l d , I n g o l d , W h it a k e r  u .

i iy t l a w -Gr a y  (C. 1935. I .  510) auf demselben Wege ermittelte Wert 9000 viel 
7-u hoch u. der von B l e a k n e y  u . G o u l d  (C. 1934. I .  3010) massenspektrograph. 
u!o- le ^ ert 5000 ± 500 etwas zu niedrig sein diirfte. (Naturę, London 135. 793. 
'-w°. 0.\ford, Balliol & Trinity College.) Z e is e .

W. J. C. Orr, Brechungsindez von schwerem Wasserstoff. Mit dem R a y l e ig h - 

fchen Gasinterferometer wird festgestellt, daB der Brechungsindes von 100%ig- Dz 
im uchtbaren (genauer: fur die Hg-Linie 5461 A) bei 760 mm Hg um (123 ± 2)-10-8 
’-ciner ist ais derjenige von gewohnliehem I I , .  (Naturę, London i35. 793. 1935. Edin- 
bwgh, King’ Buildings.) Z e is e .

Ju. Rumer (G. Rumer), Die Natur der chemischen Bindung und die Quanłen- 
^ 8*’ P* 1934. I. 1929.) Vortrag. Gekiirzte Wiedergabe. (Arb. 6. allruss. 

-lende ejew-Kongress. theoret. angew. Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. wssessojusnogo
i n n . f ie'V3k°go Ssjssda po teoretitscheskoi i prikladnoi Chimii 1932] 2. Teil I. 37—39. 
"i 0 -> K le v e r .
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L. W. Rosenkewitsch, Quantenmeehanik und chemiach$ Affinitdt. Vortrag iiber 
die Grundlagcn der chem. Affinitat. (Arb. 6. allruss. Mendelejew-Kongress. theoret. 
angew. Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po 
teoretitscheskoi i prikladnoi Chimii 1932] 2. Teill. 39—41. 1935.) K lever.

Joseph Weiss, Die Elektronemffinitat der Radikale H0V HO und des Sauerstoff- 
molekuU. Die Elektronenaffinitaten der obigen Badikale werden aus der Energiebilanz 
einiger Kreisprozesso (nach erlaubt scheinenden Annahmen) berechnet. Es ergcben 
sieh folgendo Elektronenaffinitaten in Yolt: H02 =  4,6 V, OH =  3,7 V, 02 =  2,7 Volt. 
(Trans. Faraday Soc. 31. 966—69. 1935. London, Univ. College, Sir William Ramsay 
Lab.) ' V. F r e y t a g -Lo r in g h o f e n .

A. A. Griinberg, Ober die Arbeiten des Platininstitutes zur Untersuchung tm 
Komplexverbindungen. Yortrag. Inhaltlich ident. mit der C. 1934. I. 3304 referierten 
Arbeit. (Arb. 6. allruss. Mendelejew-Kongress. theoret. angew. Chem. 1932 [russ.: 
Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po teoretitscheskoi i prikladnoi 
Chimii 1932] 2. Teil I. 43—59. 1935.) K leyer .

T. S. Wheeler, Die Theorie der Fliissigkeiten. In  Fortśetzung seiner Arbeiten 
(vgl. C. 1935. I. 1346. II . 3193) entwickelt der Vf. neue Gleichungen zur Be- 
reehnung der D., der Oberflachenspannmig u. der latenlen inneren Warnie in der Nahe 
des F. (Current Sei. 3. 347—48. 1935. Bombay, Chem. Dep., Royal Inst. of 
Science.) ' G o t t f k ie d .

P. Bogdan, Betrachtungen iiber die Struktur flilssiger Substanzen. Theoret. Be- 
traehtungcn u. Bereehnungen der Assoziation verschiedener Eli. (J. Chim. physiąue 31- 
647—64. Jassy [Roumanie], Labor. de Chimie physiąue de l’Univ.) WoiTIXEK.

Karl Herrmann, Jłontgenuntersuchungen an krystallinen Fliissigkeiten. V. (IV. vgl. 
C. 1932. II. 10.) Die naehstehend aufgezahlten krystallinfl. (kr.-fl.) Substanzen wurden 
opt. u. rontgenograph. bei steigender u. fallender Temp. untersueht, insbesondere in der 
Nahe der opt. Veriinderungspunkte, bei denen Phasensprunge vermutet wurden: Anisal- 
p-aminozimtsduredthylester (I), p-Athoxybenzalaminozimtsduremethylester (II), p-Athoxy- 
benzal-p-aminozimisaureathylesUr (III), p-Athozybenzal-p-aniino-a-methylzimłsduredthyl- 
ester (IV), Phenylbenzalaminozimtsdureathylester (V), Terephthalbisaminozimtsdureuthijl- 
ester (VI), Azozimtsdureathylesterphenolacetat (VII), p-Azoxybenzoesdureałhylester (VIII), 
PhcnelolazozybenzoesdureaUylester (IX). Bei drei Substanzen (III, V u. VI) trat mit 
steigender Temp. unmittelbar nach der festen Phase eine neuartige Interferenz auf, der 
weite seharfe Ring (w, sch. R.), dessen Herkunft dahin gedeutet wurde, dali sich dio 
infolge der Temp.-Bewegung prakt. zylindr. Molekeln zu einer „diehtesten hesagonalea 
Zylinderpaekung" innerhalb der ,.smekt.“ Ebenen zusammengelegt liaben. Bei z'ye> 
weiteren Substanzen (I u. II) tritt diese Interferenz nur bei fallender Temp. u. im 
Untcrkuhlungsgebiet auf. — Bei hoheren Tempp. vor dem Dbergang in die „nemat." 
Phase bzw. temperaturabwarts bei Ruekkehr aus dieser, ist diese Interferenz vcr- 
waschen, was eine Aufhebung dieser Ordnung anzeigt. DemgemaB sind diesen Sub- 
stanzen innerhalb des diesbezuglichen Teinp.-Bereiehes auch durch den rontgenograph. 

Befund zwei kr.-fl. Phasen zuzuschreiben, so dali ihnen im ganzen, einschliefllich der 
nemat. (oder Schlieren-) Phase d r e i  kr.-fl. Phasen zukonunen, also eine m e h r . ais 
die FRIEDELsche Begrenzung zulaCt. — Fur die merkwurdigo Tatsache, dafl diese 
Verwascliung des w. sch. R. nicht sprungartig, sondern allm&hlich vor sich geht, werden 

zwei Deutungen gegeben, die jedoeh zum gleichen Endeffekt fiihren. Die bis jetzt 
gemachten, nicht monochromat. Aufnahmen lassen keinen sieheren Entseheid zwischen 
den beiden Hypothesen zu. Doch scheint es angangig, im AnsehluB an diese Deutungen 

die untersuehten Substanzen bzgl. ihres kr.-fl. Verh. zusammenzufassen. (Z. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. (Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał.. 
Petrogr.j 92. 49—81. Okt. 1935. Berlin-Charlottenburg, Inst. f. physikal. Chemie 
u. Elektrochemie d. Techn. Hoehseh.) SKALIKS.

L. Hołub, F. Neubert und F. Sauerwald, Die Priifung des JUassenwirkungs- 
gesetzes bei konzentrierten schmehflussigen, Losungen durch Potentiaimessungen. Durch 
Best. von Gleichgewiehtskonstanten u . Aktivitatsverhaltnissen bei U m se tzu n g e n  

von Metallen mit ihren schmelzfl. Salzen mittels elektrochem. P o te n t ia im e s s u n g e n  

ist die Moglichkeit gegeben, analyt. bestimmte Konstanten u. das Verhaltnis der m 
ihnen auftretenden Konzz. oder Aktivitaten, sowie Annahmen iiber d ie  M o l.-G ew w . 

zu priifen. — Das LORENZ-VAN LAAKsche Massenwirkungsgesetz (MWG.) versag t 

beinahe in allen Fallen Yollkommen. Beim idealen MWG. betragen dort, wo iiber- 
haupt groBere Konz.-Bereiclie untersueht wurden, die geringsten Abweiehungen des
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Mittelwertes der Konstanten gegeniiber der elektrochem. bestimmten Konstanten 
immer noch 25%. Dio anderen Abweichungen u. die meisten Abweichungen der 
Aktivitatsverhaltnisse gegeniiber den Konz.-Verhaltnissen betragen das Mehrfache. 
Auch wenn die Konstantę des MWG. numer, riehtig ist, brauchen die Rk.-Teilnehmer 
sich nicht im Zustande der idealen Lsgg. zu befinden. Errecbnet man nach Vff. die 
idealen MWG.-Konstantę nur aus den Gleichgewichten mit iiberwiegend edlerem 
Metali, bo ergibt sich nicht allgemein (nur in der Halfte der so auswertbaren Falle: 
Pb-Ag-J, Cd-Tl-Cl, Pb-Zn-Cl) eine bessere Dbereinstimmung mit der elektrochem. 
bestimmten Konstanten. Eine solche ist auch theoret. nicht zu erwarten. Die theoret. 
zu erwartende Annaherung der idealen u. elektrochem. bestimmten Konstanten bei 
den verdiinntesten der vorliegenden Lsgg. ist in 2 Fallen (Pb-Sn-Cl mit 0,45% Pb u. 
Pb-Zn-Cl) vorhanden, gelegentlich wird sie offenbar dureh besondere Analysenschwierig- 
keitcn verdeckt (Pb-Cd). Ea muB insgesamt also noch v6llig ungeklart bezeichnet 
werden, von welchem Prozentsatz an bei den vorliegenden Systemen mit ideałem Verh. 
der Moll. u. Ionen zu rechnen ist. — Der Vergleich der elektrochem., aus D an ie ll*  
Ketten bestimmten Konstanten mit den Werten derselben, die aus den Einzelaktrritaten 
zusammengesetzt sind, zeigt keine t) bereinst im mu ng beider. Es muB geschlossen 
werden, daB in vielen Fallen Einzelaktivitaten elektrochem. wegen Irrcversibilitat 
der dazu notwendigen Elektrode nicht bestimmbar sind. Dicse Anwendung auf das 
MWG. bietet die erstc unabhangige Moglichkeit, die Richtigkeit vou Aktivitaten 
zu priifen. — Der Vergleich der unter verschiedenen Annahmen von Mol.-GróBen sich 
ergebenden Żabien zeigt, daB nicht immer die sich am besten yerhaltenden Massen- 
wirkungsąuotienten die wahrscheinlichste Rk. ergeben. Vor allem muB die Moglichkeit 
im Auge behalten werden, daB einfache u. assoziierte Moll. bzw. Ionen in den Schmelzen 
nebeneinander bestehen. — Diese allgemeinen Ergebnisse erhielten Vff. durch Unters. 
bzw. Best. der maximalen Nutzarbeiten der betreffenden Rk. durch Potentialmessung 
an den Systemen: Pb-Sn-Cl2, (Pb-Cl2); Cd-Pb-Cl2, (Cd-Cl2); Pb-Ag-Cl2: Pb-Ag-Br2; 
Pb-Ag-J,; Tl-Cd-Cl2; Tl-Pb-Cl2; Cd-Sn-Cl2. Fiirdic Systeme wurden dabei im einzelnen 
gefunden: System Pb-PbCl2-SnCI2-Sn: 0 (wahrscheinlichste Konstantę des idealen 
MWG. aus der Analyse) =  3,25 (Mittel); A'allg. (Konstantę des LoRENZschen MWG. 
aus Analyse) =  0,474; -Kolekto (reziproke Konstanto aus den Potentialmessungen) =  
0,386. Wahrscheinlichste Moll. ( =  WM.) Pb, PbCl2, SnCl2, Sn. System Pb-PbCl2- 
CdCIj-Cd: C =  45,92, A'aUfr =  0,000 041—0,000 23, Aeiektr. =  0,0361, WM.: Pb, PbCl2, 
CdCl2, Cd. System Pb-PbĆl2-AgCl-Ag: O =  548, WM.: Pb, PbCl2, AgCl, Ag. System 
Pb-PbBr2-AgBr-Ag: C=12,7—74,5 bzw. 3,69—27,6. WM.: Pb, PbBr2, AgBr, Ag 
bzw. Pb, PbBr„, Ag2Br2, Ag2. System Pb-PbJ2-AgJ-Ag: C =  0,647—3,76 bzw. 0,76 
bis 2,69. WM.: Pb, PbJ2, AgJ, Ag bzw. Pb, PbJ2, Ag2J 2, Ag2. System Cd-CdCl2- 
T1C1-T1: 1/C =  0,000 339—0,0538; A'elektr =  0,000 308, WM.: Cd, CdCl2, T1C1, Tl 
bzw. l/O =  0,000 421—0,102, WM.: Cd, CdCl2, T12C12, Tl. System Pb-PbCl2-TlCl-Tl: 
1/0 =  0,07-10-:1 bis 3,63-lO "3, Adcktr =  0,016-10"3, WM.: Pb, PbCl2, T1C1,' Tl. 
System Cd-CdCl2-SnCl2-Sn: C =  120—1497, KaUg. =  1.38-103, WM.: Cd, CdCl2, 
SnCl2, Sn. — Die Riohtigkeit der MeBergebnisse wurde schlieBlich von Vff. noch dureh 
Vergleich der Temp.-Koeff. der untersuchten Ketten bzw. der sich daraus ergebenden 
Warmetonungen mit der Warmetonung bei Raumtemp. gepriift. Die Ubereinstimmung 
ist befriedigend. (Z. physik. Chem. Abt. A. 174. 161—98. Okt. 1935. Breslau, Teehn. 
Hochscliule.) E. H o f fm a n n .

W. Feitknecht und W. Lotmar, Ober Mischfallungen von Nickel-Zink- und 
kobalt-Zink-Hydroxyd. (4. Mitt. ilber topochemische Reaktionen kompakt-disperser Stoffe.) 
(3. vgl. C. 1935. I. 2128.) Beim Fallen von gcmischten Lsgg. von Ni-Zn- u. Co-Zn- 
-Nitraten mit ubersehiissiger NaOH entstehen zuerst sehr unvollkommen geordnete 
Xdd, Ein Teil davon ist ganz amorph, ein Teil zu hexagonalen, parallel ubereinander- 
Kelagerten Hydrosydschichten, die aber einen inkonstanten Abstand haben, geordnet. 
Der AlterungsprozeB dieser Kdd. gehórt zu den sogenannten „Topocliem. Rkk. von 
kompakt-dispersen Stoffen“. Es werden dabei Mischkorper gebildet, die durch einfaches 
Mischen der Hydroxyde nicht erhalten werden konnen. — Die Zn-armen Ni-Zn- 
Hydrosydmischungen gehen beim Altern bei gewohnlieher Temp. in Misehkrystalle 
vom C 6-Typ iiber wie reines Ni(OH)2. Es werden bis ungcfahr 15°/0 der Ni-Ionen 
durch Zn-Ionen ersctzt. Dabei wird das Gitter etwas gedehnt. In Zn(OH)2-reichen 
-'lischungen bildet sich ein neuartiges „Doppelhydroxyd“, das ungefahr zwischen 25 
u; 65°/0Zn(OH)2 enthalten kann. Aus noch Zn(OH)2-reicheren Misehungen scheidet 
sich ZnO aus, u. zwar je naeh den Bedingungen in Form von stabchenfórmigen Soma-

89*



1364 A . A l l g e m e in e  u n p  t o y s ik a l is c h e  C h e m ie . 1936. I.

toidón oder in amkr. kloinen Teilchon. — Das Doppelhydroxyd iat stets unvollkommen 
krystallisiert u. gibt Rontgendiagramme, dio bestenfalls 0 0 0 1- u. l i k i  0-, hiiufig 
auch nur h k i  0-Roflcxo aufweisen. Die Dimensionen der hexagonalen Elementarzelle 
sind: a — 3,07 ± 0,01 A, c =  8,2 ± 0,1 A, c/a — 2,67. Fur dio Struktur crgibt sich 
mit grofior Wahrscheinlichkeit etwa folgendes Bild: Sohichton von Ni(OH)2, bei denen 
ovtl. ein klcinor Teil der Ni-Ionen durch Zn-Ionen ersetzt ist, u. dereń a gegeniiber dem 
von reinem Ni(OH)2 um 0,05 A kontrahiert ist, sind in einem Abstand von 8,2 A iiber - 
einander angeordnet. Der zwisehen den Schichten freibleibende Raum ist durch un- 
geordnetes Zn(OH)2 ausgefiillt. Bei den Zn(OH)2-reiehen Doppelhydroxyden ist der 
Śehiohtenabstand ungleichmaCig vergróBert, u. es wird deshalb c inkonstant. — Beim 
Erhitzen von frisch gefalltcn Ni-Zn-Hydroxydmischungen werden intermediar bis zu 
einora Zn(OH)3-Geh. von 25°/0 einheitliche Mischkrystalle vom C G-Typ erhalten. 
Aus diesen seheidet sich boi langerem Erhitzen wenig einer neuen Mischverb. yon 
Ni-Zn-Hydroxyd aus. Sie tritt in 6-seitigen Krystallaggregationen auf u. gibt ein 
linienreiehes, charakterist. Rontgendiagramm. Sie bildet sich nur aus G 6-Misch- 
krystallen, nicht aber aus dem Doppelhydroxyd. Im Gleichgewichtszustand sind im 
Ni(OH)2 bei 100° hochstens 10% der Ni-Ioncn durch Zn-Ionen ersetzbar. — Bei 100'J 
vermag das Doppelhydroxyd nur ungefa.hr 30% Zn(OH)2 aufzunehmen; aus Zn(OH)»- 
reicheren Doppelhydroxyden seheidet sich aucli beim Erwarmen ZnO in Form von 
Somatoiden aus. — Frisehgefallte Zn-Ionen-arme Co-Zn-Hydroxyd-Ndd. sind intensiv 
dunkelblau gefarbt wie das roino Co(OH)2. Der Ubergang von der blauen zur rosa- 
farbigen Form wird durch einen kleinen Zn(OH)2-Geh. stark gehemmt, fuhrt aber 
bis zu 15 Atom-% einheitlich zum G 6-Gitter. Zn(OH)2-reiche Ndd. sind heller blou 
u. werden rasch rosafarbig. Bei einem Zn(0H)2-Geh. von ca. 40—50% wandeln sieli 
die Ndd. einheitlich in ein voluminóses, durchscheinendes Gel von Co-Zn-Doppel- 
hydroxyd um. Bei 60% u- mehr Zn(OH)2 seheidet sich auBerdcm feinvcrteiltes ZnO 
aus. — Das Co-Zn-Doppelhydroxyd ist stets selir unvollkommen gebaut u. gibt Rontgen
diagramme, die nur dio ersten h k i  0-Reflexe aufweisen, der Abstand der H y d ro x y d -  

sehichten ist also stets inkonstant: a =  3,08 ± 0,02 A. Es ist gegeniiber dem a-Wert 
des reinen Co(OH)2 um 0,09 A verkleinert. — Das Co-Zn-Doppelhydroxyd ist un- 
bestandig u. geht beim Lagern unter der Mutterlauge nach mehreren Tagen in eine 
neue Krystallart iiber. Diese ist hellblau u. tritt in Form sehr kleiner ovaler Somatoidc 

auf, dio ein linienreiehes Rontgendiagramm von komplizierterer Struktur ergeben. — 
Beim Erwarmen Zn(OH)2-armer Misehungen au f 100° bilden sich Co-Zn-Hydroxyd- 

Misohkrystalle. Bei einem Zn(OH)2-G!eh. von mehr ais 25% seheidet sich daneben 
noch ZnO aus. Intermediar gebildotes Doppelhydroxyd setzt sich rasch weiter um, 
doch wird dabei nicht die neue Krystallart gebildet. (Hely. ehim. Acta 18. 1369—88. 
2/12. 1935. Bern. Univ., Chem. u. Mineralog.-petrograph. Inst.) E. HOFFMANN'-

Bernhard Neumann und August Sonntag, Zersetzungsdrucke von Nitralen ttnd 
Sulfaten. I I I .  Wasserfreies Kwpfemitrat. (II. vgl. C. 1934. I. 5.) Vff. stellen wasser- 
freies Cu(N03)2 auf synthet. Wege aus CuO u. Stickoxyd dar, das sie durch Erhitzen 

von Pb(NÓ3)2 direkt erhalten. Sie konnen a u f  diese Weise genau die Sattigung des 
CuO verfolgen. Es wird bei 20—25° gearbeitet, die Einw.-Dauer betragt 6 Wochen. 
Die Arbeitsmethoden sind ausfuhrlich beschrieben. Die Druckmessungen beim therm- 
Abbau des Cu{N03)2 ergeben, daC Cu(N03)2 nicht direkt zum CuO abgebaut wird, 
sondern iiber ein bas. Nitrat 4 CuO-3 N206. Es werden die Gleichgewiehtskonstanten, 
Warmetónungen u. Bildungswiirmen berechnet u. die Ergebnisse graph. u. tabellar. 
wiedorgegeben. Dio Bildungswarmo fiir 1 Mol Cu(N03)2 betragt 70,8 Cal. (Z. Elektro- 

chem. angow. physik. Chem. 41. 611— 15. 1935. Breslau, Inst. f. Chem. Technologie 
der Techn. Hochschule u. Univ.) GaEDE.

Cecil V. King, Reaktkmsgeschuńndigkeiten an Grenzflachen fest-fliissig. Die 
NEBNSTsche Diffusionsschichttheorio wird in Anlohnung an andere Autoren diskutiert. 
Zwei urspriinglich der Theorie zugrundo gelegte Postulało (die chem. Umsetzung an 
der Grenzflacho fest-fliissig soli augenblicklich oder extrem schnell rerlaufen; eine 
Sehicht bestimmter Dicke der Lsg. an der Oberflache des festen Korpers soli in Rulie 
bleiben) miissen aufgegeben werden. Die Diffusionsschicht erscheint nunmehr ais ein 
an die Oberflache grenzendes Fliissigkeitsgebiet, das ebenfalls „turbulente" Bewegung 
aufweist, in dem abor dio Geschwindigkeitskomponente der Lsg. senkrecht zur Ober- 
flacho im Vergleich mit der Diffusion einen zu vernachlassigenden Anteil am Trans
port des reagierenden Stoffes zur Oberflache hat. Dieses abgeanderte Bild der Difn>- 
sionsschicht fuhrt zu einigen wichtigen Folgerungen. — Zur Priifung der Theorie
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werden die Losungsgesehwindigkeiten von Zn u. Mg in Lsgg. von Benzoe- bzw. Essig- 
saure in H20 2 bei 25° mit rotierendcn Zylindern aus den untersuehten Metallen ge- 
messcn u. mit ahnlichen Bestst. anderer Autorcn zusąmmengestellt. Um Ergebnisse 
zu bekommen, die mit denen von F a GE u . T o w n k n I) vergleichbar sind, werden die 
Lósungsgeschwindigkeiten ferner mit ruhcnden Zn- u. Mg-Scheiben bestimmt, die in 
die Wandę eines ąuadrat. Bakelitrohres eingefiigt sind. Dureh diese n. andere Mes- 
sungen werden die Befunde von KlLPATKICK u . R u s h t o n  (C. 1934. II. 1577) ais un- 
zutreffend erwiesen. (J. Amer. chem. Soc. 57. 828—31. 1935. New York, Univ. 
Washington Sąuaro College. Dep. of Chem.) Z e i s e .

Louis P. Hammett, Realctionsgesćhmndiglceiten und Indicatoraciditdlen. Vf. be- 
spricht die Grundlagen, auf denen die Aciditatsbestst. dureh bas. Indicatoren beruhen. 
Er diskutiert die Aeiditatsfunktion H0, die dureh die Gleichnng:

H0 =  pK ' — log Cmi+jCji — — log an+fjilfmi+ 
wiedergegeben wird (Cjui+/Cjt bestimmt das Dissoziationsverhaltnis der Base). Der 
Ą-Wert ist das dureh einen „bas. Indicator bestimmte ph“. Die Unterss. an ver- 
schiedenen Indicatoren von sehr unterschiedlicher Basenstarke sind tabellar. wieder- 
gegeben (vgl. H a m m e t t  u .  P a u l , C. 1934. I I . 2863). Die Anderungen von H0 in den 
Sauren H2S04, HN03, HC1, HCI04 u. CC13C00H mit waehsender Konz. sind graph. 
wiedergegeben. Vff. geht dann auf die Ergebnisse seiner Unterss. ii ber die Beziehung 
zwischen den Gesehwindigkeiten einiger dureh Saure katalysierten Rkk. u. der Aeiditats- 
funktion H0 ein (vgl. H a m s ie t t  u . P a u l , C. 1935. I I . 2948) u. weiter auf die Arbeiten 
iiber Acetophenonoxim, Ameisensaure u. Citronensaure. Er zeigt, daB die Hypothese, 
dafi die Rkk. saurekatalysiert sind, qualitativ gut mit den Ergebnissen ubereinstimmt. 
(Chem. Reviews 16. 67— 79. 1935. New York City, Columbia Univ.) G a b d e .

H. E. Mahncke und W. Albert Noyes jr., Photochemische Untersuchungen. 
XXI. Das Absorplionsspektrum von German. (XX. vgl. C. 1935. II. 500.) Vff. be- 
stimmen das Absorptionsspektrum von GeH4 in der Fluoritregion u. messen gróBen- 
ordnungsmaBig den Absorptionskoeff. fur die Wellenlangen 1623, 1639, 1642 u. 1657 A. 
Bei Wellenlangen grdBer ais 1550 A zeigt GeH, keine Bandenaljsorption. Eine konti- 
nuierliehe Absorption erstreekt sieh von etwa 1700 A naeh kurzeren Wellenlangen 
hin. Die Ergebnisse werden in bezug auf die photochem. Zers. des GeH4 diskutiert. 
Aus der Beobaehtung, daB die Bildungsgeschwindigkeit von dureh fl. Luft kondensier- 
baren Gasen groBer ist, wenn ein NH3-GeH4-Gemisch einer Strahlung ausgesetzt wird, 
die nur vom NH3 absorbiert wird, ais bei der Bestrahlung von NH :1 allein, sehlieBen 
Vff., daB H-Atome in Ggw. von GeH4 nieht lange existieren kónnen. Dieser SehluB 
wird dureh die Tatsaehe bestatigt, daB bei der Einw. einer Strahlung, die GeH4 allein 
nieht zers., auf NH3-GeH4-Gemisehe metali. Ge abgeschieden wird. Auch bei der 
photochem. Zers. von GeH4 lassen sieh H-Atome nieht nachweisen (Mo03 wird nieht 
reduziert). Ebenso seheint bei der Zers. von GeH4 dureh einen Funken keine Red. 
emzutreten, solange das GeH, nieht groBtenteils zers. ist. Fur den Fali, daB der Primar- 
Pr°ze0 der photochem. GeH4-Zers. naeh GeH4 + li v =  GeH3 + H verlauft, folgern 
Vff. aus ihren Yerss., daB er von derRk. GeH4 + H  =  GeH3 + H2 gefolgt sein wiirde. 
riv' Amer. ehem. Soe. 57. 456— 58. 1935. Providence, R. I. Brown Univ., Metealf 
Chemical Laboratory.) G e h l e n .

C Heinz Gutscłunidt und Klaus Clusius, tlber kriłische Ezplosicmsgrenzen bei der 
Pne W Wn Kohlmozysulfid und Monosilan. Vff. untersuchen die Oxydation des 
^OS u. des SiH4 u. stellen fest, daB beide Rkk. ein krit. Explosionsgebiet besitzen. — 

das stoehiometr. COS—0 2-Gemiseh wird sowohl in QuarzgefaBen im Temp.- 
■Bereich von 190—480°, wie in GlasgefaBen verschiedenen Durehmessers uber ahnlieh 
groBe Temp.-Bereiehe liin, die untere krit. Explosionsgrenze festgelegt. Die erhaltenen 
"f^n isse  stehen in befriedigender tJbereinstimmung mit denen von B a w n  (vgl. 
C. 1933.1. 2640) u. von Th o m s o n , H o v d e  u. Ca ip .n s  (vgl. C. 1933.1. 2641). Die Ver- 
orennung des Gemisehes ist immer unvollstandig (14— 15% Kontraktion in Glasrohren, 
Dzw. 16°/0 in Quarzrohren, statt der theoret. zu erwartenden 20%). Ein wesentlicher 
Unterschied im Verh. der einzelnen GefaBsorten ist von Vff. nieht festgestellt worden. 
V<!ahtativ entsprechen die Kurven der Erwartung, die man mit dem Auftreten der 
unteren Grenze verknupfen darf. Es treten namlich im weitesten Rohr bei konstanter 
■lemp. gtets die kleinsten Ziinddrucke auf. Der EinfluB der Temp. ist groBer ais man fiir 
gewóhnlich bei der unteren Grenze beobaehtet. Die gefundenen Ergebnisse lassen sieh 
Bicnt mit den von Se m e k o f f  (Chemical Kinetics and chain Beaetions 1935. 1346)
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angegebenen Formcln in Einklang bringen, da nach Vff. dio SEMENOFFschen Formeln 
immer nur fur kleinere Temp.-Gebiete Gultigkeit beanspruchen diirfen, wahrend in dem 
untersuchten Temp.-Gebiet von einigen 100° erst die Abweiohungen nachgewiesen 
werden konnen. Der EinfluB des GefaBdurchmessers d kann dagegen ganz gut durch die 
Beziehung (pj + P2) dm — C dargestellt werden, wenn die Konstantę m =  9/7 gesctzt 
wird. C wachst mit sinkender Temp. beschleunigt. Die obere ExpIosionsgrenze laCt 
sieh fiir COS nicht cinwandfrei ermitteln. — Ftir Monosilan wurde gleiehfalls von Vff. 
die untere krit. Druckgrenze fiir vcrschiedene Mischungsverhaltnisse u. yerschiedenc 
Tempp. ermittelt. Die SEMENOFFSche Gleichung =  const (d =  GefiiBdurch-
messer, j»„ p2 die Zunddrucko der Gase) wird hier nicht erfiillt. Die Zundisothermen 
zeigen einen ganz ungewohnlichen Verlauf, der nach Vff. durch die Uberlagerung 
mindestens zweier, versehiedene Endprodd. liefernder Rkk. zu erklaren ist. Daraus 
ergibt sich die Folgcrung, daB Abweiohungen vom SEMENOFFschen Idealfall haufig 
in der Richtung yon Abhangigkcit der Rk.-Wege von der Konz. zu suehen sein werden, 
was bisher immer iibersehen worden ist. Eine quantitative theoret. Darst. der Ergeb- 
nisse ist beim Monosilan noch nicht móglich, weil die Komplikation solch iiberlagertcr 
Rkk., die in yerschiedener Weise von den Wandbedingungen abhangen u . nach der 
Tcmp.-Abliangigkeit der Zundkurven verschiedene Aktiyierungswarmen zeigen, genau 
berucksichtigt werden miiBten, was bis jetzt noch nicht móglich ist. Ais allgemeinen 
Gcsichtspunkt, nach dem sich Rkk. in solche mit u. in solche ohne krit. Druckgrenzen 

einteilen lassen, kann man aufstellen, daB krit. Druckgrenzen auftreten, wenn bei der 
Explosion eine Vermehrung der Molzahl nicht stattfindet. Man beobachtet dann nach 
der Explosion entweder eine Kontraktion, oder zumindest Druckgleichheit. Der innero 
Grund fiir dieses Verh. scheint Vff. darin zu liegen, daB bei diesen Rkk. die R k .-Energie 
sich auf wenige Mol.-Sorten zusammenballt, so daB Kettcnyerzweigungen von diesen 
energiereichen Zentren aus bevorzugt erfolgen k6nnen. (Z. physik. Chem. Abt. B. 30. 
265—79. Nov. 1935. Wurzburg, Chem. Inst. d. Uniy., Physikal.-chem. Abt.) E. HOFF.

J. Arvid Hedvall und Runę Hedin, Fcrromagnelischc Umtcandlung wid kala- 
lylische Akthilat. IV. Hydrierung ton CO und C2Hi iiber Nickel und COr Bildunq aus 
CO uber der HeuslerUgierung 3InAlCut. (III. vgl. C. 1936. I. 6.) Yff. untersuchen dic 
Hydrierung yon CO iiber Elektrolytnickel von Falconbridge. Das ais Katalysator ver- 
wandte Ni weist das Curieintervall zwischen 364 u. 370° auf. Die Yers.-Ausfiihrung ist 
im iibrigen wie in den vorhergehenden Mitt. Die entstandenen Gase werden aber dieses 
Mai in einem Orsatapp. analysiert. Es konnen 4 Rkk. vor sich gehen: 1. CO + 3 H2 = 
CHj + HjO, 2. 2 CO =  CO2 + C (das unter Umstanden mit Ni dessen Carbid NisC 
bildet), 3. C (event. auch Ni3C) + 2 H 2 =  CH4 u . 4. 2 CH4 =  C2H2 + 3 H2. In Uber- 
einstimmung mit den friiheren Verss. zeigen auch hier die Kuryen den ausgepragten 

EinfluB des Yerlustes des Eerromagnetismus auf den Verlauf der Umsetzung. Bei schr 
kurzer Kontaktzeit ist unter den hier angewandten Vers.-Bcdingungen die Umsetzung 
nach 1. sehr unyollstandig. Die Bldg. yon C02 nach 2. wird erst vom Curiepunkt ab 
merklich. Aus dem bei dieser Rk. gebildeten C oder Carbid kann sek. CH* entstehen, 
wodurch dann auch der CH4-Geh. vom Curiepunkt an steigt. Bei langsamer Strómungs- 
geschwindigkeit der Gase vermag allerdings auch dieses nach 4. weiter zu reagieren. 
Beim Yerlust des Ferromagnetismus tritt eine starko Geschwindigkeitserhohung der 
C02-Bldg. ein. — Es wird noch die Hydrierung yon C2H4 uber Ni in dcm gleichen Temp-- 
Gebiet untersucht. Allerdings zeigt sich hier, daB nur unter genau ausgewahlten B1'- 
dingungen Nebenrkk., die unter Bldg. von braunem Belag die Katalysatoroberflachc 

schnell inakt. machen, unterdriickt werden konnen. Das Curieinteryall des benutzten 

Ni-Praparates lag bei 355—361°. Stromungsgeschwindigkeit des Gasgemisches 
C2H4: H2 =  1: 1 betrug 2,0 ecm/Min. Ein Maximum tritt im Temp.-Gebiet des vcr- 
schwindenden Ferromagnetismus auf. — Die Rk. 2 CO =  C02 + C iiber der HeUSLEK- 
Legiorung MnAlCu2: Curiepunkt kurz iiber 330°. Strómungsgesckw indigkeit des CU

1,53 ccm/Min. Ein etwas abgeanderter „SlEMENSscher elektr. Rauchgasprufer" dientc 
zur Yerfolgung des Rk.-Verlaufes. Aus der kuryenmaBigen Wiedergabe des Vers-- 
Rcsultate geht hervor, daB mit yerschwindendem Ferromagnetismus eine Erhohunf. 
der C02-Ausbeute stattfindet. Der EinfluB der den Ferromagnetismus bedingcnueti 
Elektronenzustiinde u. die Raumstruktur auf das Aktiy ierungsyerm ógen der Kata' 
lysatoren scheint also auch fiir die HEUSLER-Legierung Gultigkeit zu haben. Do® 
konnen dio gefundenen Anderungen der Ausbeuten auch auf direkte, krystallograp ■ 
Strukturveranderungen yielleicht zuruckzufiihren sein, die bei dieser Lcgierung uber 
dem Temp.-Gebiet des Curieinteryalles auftreten u. die bekanntlich auch eine Anderuns,



der Katalysierfahigkeit im Gefoige haben konnen. (Z. physik. Chem. Abt. B. 30. 
280—88. Nov. 1935. Chalmers Teckn. Hochsch., Chem. Lab. III.) E. H o f f m a n n .
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Charles Elwood Duli, Chemistry workbook. New York: H o lt 1935. (355 S.) 4°. pap.
Ernst Grimsehl, Łehrbuch der Physik zum Gebrauch beim Unterricht, neben akademisehen

Yorlesungen und zum Selbststudium. Neubearb. yon Eudoll Tomasohek. Bd. 2, T. 1.
Leipzig u. Berlin: Teubner 1936. gr. 8°.

2, 1. Elektromagnet. Feld. Optik. 7. Aufl. Bericht. Abdr. d. 6. Au£l. (V III ,
900 S.) Lw . M . 26.— .
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W. Wessel, Diracsche Spintheorie und nichłlineare Fddgleichungeji. Inhaltlieh 
gleich mit der C. 1935- II. 3197 referierten Arbeit. (Physik. Z. 36. 878— 80; Z. techn. 
Physik 16. 484—86. 1935. Jena.) HENNEBERG.

Paul Gombas, Eine stalisłische Storungsłheorie. I. Storungsrechnung in der 
Thomas-Ftrmischcn Theorie ohne Austausch. Entw. einer Storungsrechnung, die 
gestattet, Konstanten der Atome, Molekule u. Krystalle ohne Zuhilfenahme wellen- 
meehan. Hilfsmittel lediglich aus der statist. Theorie von T h o m a s  u .  F e r m i  z u  be- 
rechnen. Fiir die Storungsenergien verschiedener Ordnung ergeben sieh einfaehe 
Formeln, ebenso fiir die Elektronendichte im gestorten Atom. Der Vergleich mit 
den wellenmechan. Formeln ist befriedigend. Die Methode wird angewendet zur 
Berechnung des von einem auBeren elektr. Feld induzierten Dipolmomentes von 
Atomen oder Molekiilen. (Z. Physik 97. 633—54. 12/11. 1935. Budapest, Univ., Inst. 
f. theoret. Physik.) * H e n n e b e r g .

Walter Glaser, Beweis der Planck - de Broglieschen Beziehungen. Durch Be- 
trachtung der Reflexion von Materiewellen an einer bewegten Wand werden die 
grundlegenden Beziehungen E — hv u. p — hj). hergeleitet. (Physik. Z. 36. 875— 78; 
Z. teohn. Physik 16. 481—84. 1935.) H e n n e b e r g .

Arthur Bramley, Die Bomsche Theorie des Elektrons. Aus der B o r n -In f e l d - 

schen Theorie des Elektrons (C. 1935.1. 3380) folgt im Gegensatz zur iruheren Theorie, 
daB beim StoB eines Elektrons (kinet. Energie £ in Einheiten der Ruheenergie m c~) 
auf einen Kern (OrdnungszahlZ) Sohauerbldg., d. h. Aussendung von zwei oder mehr 
Photonen, zu erwarten ist, sobald 2-103 2-104. Das bedeutet, daB die Schauer
um so wcicher sind, je schwerer der Kern ist. (Science, New York. [N. S.] 82. 438 
bis 439. 8/11. 1935. Princeton Univ.) H e n n e b e r g .

Arthur Eddington, Der Druck eines enlartełen Elektronengases und verwandte 
Probleme. In Erganzung einer friiheren Arbeit (Mon. Not. R. Astr. Soe. 95 [1935]. 
194) fuhrt Vf. aus, daB die gewohnliche Beziehung zwisehen Druck P  u. Dichte a 
eines Elektronengases P =  relativist. Gultigkeit beanspruehen kann, wahrend 
die sog. „relatmst. Verallgemeinerung“ dieser Formel nicht zu reehtfertigen ist. Da 
die Frage fiir die Theorie von Sternen hoher Dichte u. fur die relatmst. Quanten- 
theorie von Bedeutung ist, zeigt Vf., daB die gewohnliche Betrachtungsweise atomarer 
Vorgiinge mit der von ihm gegebenen Formel vertraglich ist, u. geht schlieBlich auf die 
fon ihm bereits friiher aufgestellte Beziehung zwisehen atomaren u. kosm. Kon
stanten ein. (Proc. Roy. Soe., London. Ser. A. 152. 253—72.1/11.1935.) H e n n e b e r g .

L. Zehnder, Die merkwurdig rielfachen Leistungen des Hassisch einfachsten 
ekistischen Wassersloffatoms. Vers., Bau der Atomkerne u. Elektronenhiillen auf der 
Grundlage einer Athervorstellung zu yerstehen. (Physik. Z. 36. 820—22; Z. techn. 
Physik 16. 426—28. 1935. Basel.) H e n n e b e r g .

W. A. Foek, Wasserstoffalom urnl nicht-euklidische Geometrie. (Vorl. M itt.)  E s  
wird gezeigt, daB die ScHRODINGER-Gleiehung fu r  das H-A tom  im  Im pu ls raum  iden t. 

mit der Integralgle ichung fiir  die K uge lfunktionen  der v ierdim ensionalen Potential- 

theorie ist. D ieTransform ationsgruppe dieser G le icliung ist dem nach eine yierdimensio- 

nale Drehgruppe, w odurch die E n ta r tung  in  bezug a u f  die A z im u ta ląuan tenzah l e rk la rt 

werden kann. D ie  aus der potentia ltheoret. D eu tung  der ScHRODINGER-Gleiehung  

lolgenden Beziehungen erlauben m annigfache physikal. Anw cndungen, so lassen sieh die  

unendliehen Sum m en, die in  der Theorie des COMPTON-Effektes an  gebundenen Elek- 

tronen auftreten, fast ohne R echnung  auswerten. Ferner lassen sieh un te r Zugrunde- 

iegung eines vereinfachten A tom m odells  explizite Ausdriicke fu r die  gemischte D . im  

“ PPykraum, A tom form fak toren , fu r das A bschirm potentia l usw. aufstellen.

i ko Acad. Sci. U. R .  S. S. [russ.: Isw estija  A kadem ii N au k  S. S. S. R .]  [7] 1935. 
łf>9 88. Moskau u. Leningrad.) K ł e y e r .
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C. Meller, t)ber den Zusammensio/3 schndłer gdadencr Teilchen unter Aussendung 
von Strahlung. Nach einer Korrespondenzmethode wird die Strahlung beim Zusammen- 
stoB von zwoi schnellen Teilehen beliandelt. Diese Methode, dic relativistiscli invariant 
ist, stellt eine unmittelbarc Yerallgcmcinerung der Methode zur Behandlung des 
strahlungslosen ZusammenstoBes dar. Im Grenzfall, wo das eine der beiden Teilehen 
unendlich scliwer wird, geht dio Formel fur den differentiellen Wirkungsąuerschnitt 
in die von B e t h e  u . H e i t l e r  (C. 1934. I I . 3720) iiber. — SchlieBlich wird gezeigt, 
daB, abgesehen von unendliehen Termen der Selbstenergie, die Quantenelektrodynamik 
von H e is e n b e r G - P a u l i- D ir a c  z u  gleiehen Ergebnissen fiihrt. (Proc. Roy. Soc., 
London. Ser. A . 152. 481—96. 1/11. 1935. Cambridge.) H e n n e b e r g .

Y. Nishina, S. Tomonaga und M. Kobayasi, Ober die Erzeugung von posiliyen 
und negaliten Elektronen durch schwere geladene Teilehen. Die Wirkungsąuerschnitto 
fur dio Entstehung von Paaren positiver u. negativer Elektronen beim Zusammcn- 
stoB von geladenen Teilehen selir hoher Geschwindigkeit mit Atomkernen werden 
nach der Methode von W EIZSACKER berechnet. Diese Methode sollte eine ziemlich 
gute Anniiherung geben fur den Fali eines StoBes zwisehen einem schwercn einfallendcn 
Teilehen u. einem noch schwereren Atomkern, der wahrend der Paarbldg. nicht in 
merkliche Bewegung gerat (z. B. Proton im.StoB gegen einen schweren Kern). Der 
Wirkungsąuerschnitt & ist fur den freien Atomkern eine kub. Funktion von log wenn 
M  c2 i '  die Energio u. M  die M. des einfallendcn Teilehens ist. Dies fiihrt fur Pb 
(Z =  82) zu <P =  5,6-10-25 cm2 bei 108 oV ({' ~  200) fiir Elektronen, u. zu <I> — 8,5• 
10-25 cni2 bei 10u eV {£' ~  100) fiir Protonen. Diese fl>-Werte sind also etwa 70-mal 
ldeiner ais die Querschnittc der Paarerzeugung durch Photonen einer Energie von 
108 eV u. etwa 300-mal kleiner ais die durch Photonen von 1011 eV. Wird die Ab- 
schirmung durch die Atomelektronen mit in Betracht gezogen. so wird der Wirkungs
ąuerschnitt quadrat. in log Nach den Abschatzungen der Vff. soli die vorliegende 
Theorie fiir Elektronen bis zu 1010 eV, fiir Protonen bis zu 1013 eV gultig sein, wobei 
wegen der oben angegebenen Voraussetzungen die numer. Werte fiir Elektronen keine 
allzu groBe Sicherheit beanspruchen diirfen. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 27- 
137—77. 1935. Tokio. [Orig.: engl.]) KOLLATH.

N. A. Dobrotin, ('ber die Meihode zur Bestimmung der statistischen Winkd- 
rerłeilung von Teilehen in der Wilsonkammer. Wenn beziiglich der Winkelverteilung 
von Sekundiirteilchen in der Wilsonkammer axiale Symmetrie in der durch den Primar- 
strahl gegebenen Riehtung besteht, kann die Verteilungsfunktion im R a u m w in k e l  

einfach aus der Projektion der Bahnen jener Teilehen auf eine Ebene (z. B. auf den 
Boden der Kammer) ermittelt u .  so die Notwendigkeit von stereoskop. Aufnahmen 
Y e rm ie d e n  werden. Vf. fiihrt dies analyt. durch, unter angeniiherter Darst. der auf- 
tretenden Funktionen durch Polynome nach W e ie r s t r a s s .  (C. R. Acad. Sci., U. B- 
S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.] 1934. III. 241—44. Leningrad, Akad. 
d. Wiss., Steklow-Phys.-Mathemat. Inst.) ZEISE.

Philip Haglund, Prazisionsinessung des K  a.lti-Dubletts einiger der leichteren 
Elemente. Die Arbeit bringt Prazissionsmessungen mit dem vom Vf. friiher besch rie b en cn  

Vakuumtubcnspektrometer (vgl. C. 1934. I. 343). Es gelang, D u b le t t a u fs p a l t u n g e n  

von der GroBenordnung 2 X-Einheiten zu messen. Untersucht wurden die selir engen 

K  a1>2-Dubletts von Al, S i u. S. In  diesem Zusammenhange war eine genaue Untcrs. 
u. Diskussion der DispersionskurYe des Glimmers notwendig u. wird durchgefiihrt. 
(Z. Physik 94. 369—76. 1935. Upsala, Physikal. Inst. d. Univ.) v. F r .-Lo r .

W. Gerlach und E. Riichardt, t)ber die Kohdrcnzldnge des von Kaiwlstrahhn 
emiltierten Lichtes. Die Arbeit bringt krit. Bemerkungen zu E. Rupps angeblicher 
experimenteller Bestatigung der ElNSTEINschen Theorie des „Spiegeldrehvers.“ Aus 
den ElNSTEINschen Uberlegungen schien zunachst hervorzugehen, daB die sogenanntc 
„Abbildungsbedingung“ fur das Zustandekommen der Interferenz wesentlich sei. 
In der Tat gab dann RuPP an, experimcntell bei ihrer Erfullung Interferenz, bei ihrer 
Nichtcrfullung keine gefunden zu haben. Inzwischen ergab eine elementare E rw e ite ru n g  

der Theorie, daB auch bei Nichterfiillung der „Abbildungsbedingung“ die Inter- 
ferenzen auftreten muBten, sobald dic experimentellen Schwierigkeiten ihrer E rz e u g u n g  

uberhaupt iiberwunden sind. — Femer enthielt eine ElNSTElNsche Zeichnung eine 
f a l s c h e  Riehtung eines Drehsinns; Rupps behauptete experimentelle Bestatigwig 
bezog sich aber gerade auf diesen falschen Drehsinn! (Ann. Physik [5] 24. 124 -«■ 
Okt. 1935. Munchen, Physikal. Inst. d. Univ.) v. FrEYTAG-LORINGHOYEN-
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Ehrhard Hellmig, Berechnung optischer Terme mit Hilfe des stalislischen Połenłials 
von Fermi. D ie  RYDBERG-Korrektion der S-, P-, D- u . _F-Tcrme fiir  Bogcuspcktren 

u. 1.—5. Funkenspektrum , ebenso fiir  alle W erte  der K ern ladungszah l Z, werden 

theoret. berechnet. Z u  diesem Zweck w ird  m it  der WENTZEL-ICRAMERschen Methodo  

die Bewegung des Leucktelektrons im  Felde der ubrigen E lektronen untersucht. D ie  

Verteilung dieser ubrigen E lek tronen  w ird  hierbei nach  der FERH lschen statist. Methode  

bestimmt. (Z. Phys ik  94. 361— 68. 1935. Leipzig, In s t. f. theoret. Physik .) V. F r .-Lo r .

F. Paschen, Liniengruppen und Feinstrukturen. II. In  Fortsetzung einer fruheren
Mitteilung (C. 1933. I. 2216) werden Storungen in den Feinstrukturen des Spektrum 
In I I  bchandelt, welche in einer magnet. Verwandlung enger Liniengruppen durch 
die Wrkg. des magnet. Kernmomentes bestehen. 2 Falle kleinerer Storungen werden 
quantitativ bchandelt. tlber die grófieren Storungen wird eine kurze tJbersicht gegeben. 
Aus der Theorie yon GoUTSMIT u. B a c h e r  werden Gesetze abgeleitet, wcleho dic 
Diskussion der komplizierten Feinstrukturen vereinfachen. (S.-B. preuB. Akad. Wiss. 
1935. 430—43.) G ó SSLER.

Rene Bernard, Anregung der Vegard-Kaplan-Banden durch Elektroneribombarde- 
ment eines Gemisches von Argon und Slickstofj. Vf. untersucht die yon V e g a r d  u . 

K a p ł a n  entdeckten N2-Banden, die in einem Gemisch von festem N2 u. Ar auftreten 
boi Anregung durch Elektronenbombardement. Die Banden liegen im Gebiet von 
3500—5000 A. Der Dampfdruck des Gemisches betrug 0,1—0,6 mm Hg, der Partial- 
druck von N2 yariierte zwischcn 10-1—10~s. AuBer den bereits bekannten Banden 
wurden einige neue Banden aufgefunden, dereń Freąuenzen sich durch dio H e r z b e r g - 

sche Formel ausdriicken lassen:
v =  49 774,4 + (1446,46 v' —  13,93 v'-) —  (2345,16 v" — 14,445 v""~).

Die Tatsache, daB die erste positiye N2-Gruppe yorhanden ist, laBt auf das Vorhanden- 
sein von N2-Molekulen im metastabilen Zustand schlicBen. Andert sich der Partial- 
druck des N2 von 3 X  10-1  auf 10-5, so nimmt dio Intensitat der V e g a r d -Ka p l a n - 

Banden zu, dagegen verschwinden die Banden der zweiten positiyen N2-Gruppe. 
(C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 200. 2074— 76. 1935.) G o s s l e r .

S. Datta und Parimal Chandra Bose, Die Vakuumbogenspektren von Rubidium 
und Lilhium. Durch Verwendung eines Yakuumbogens werden die Spektren von Rb 
u. Li sehr genau ausgemessen. Die Aufnahmen werden mit Quarzspektrographen u. 
Gitter gemacht. Ais Wellenlangennormalen werden Fe-Linien benutzt. Fiir das dritte 
u. yierte Glied der diffusen Serie yon Rb wurden die Satelliten gefunden, wodureh 
die Aufspaltung des Z)-Niveaus bewiesen ist. Weiter wird die Struktur der roten Li- 
Linie A 6708 A mit einem Gitter bei yersohiedenen Drucken untersucht u. eingehend 
diskutiert. Die Anwesenheit von Li in den Sonnenflecken wird angezweifolt, da sich 
nicht die geringste Spur einer Linio entdecken lieB, die dem zweiten Glied der Haupt- 
serie, namlich 3232 A, entsprochen hatte. (Z. Physik 97. 321—29. 18/10. 1935. 
Calcutta, Physic. Labor. Presidency College.) GOSSLER.

Bertil Lindblad, Absorptionskontinutim aufOrund von Quasimolekiilen von Calcium 
in Zwergstemen vom Typus M . Mit Hilfe des 40-Zollreflektors des Stockholmer Ob- 
8ervatoriums werden die Spektren eines Riesensterns u. eines Zwergstcrns yom Typus M  
verglichcn. Die photograph. Energiekuryen der beiden Sterne werden sehr genau 
erhalten. Die Beobachtungen scheinen mit dem yon H a m a I)a  (C. 1931. II . 1979) 
zwischcn 3980 u. 5100 A gefundonen Kontinuum in der Umgebung der Ca-Resonanz- 
linie 4227 A in Zusammenhang zu stehen, das yon H a s ia d a  auf ein QuasimoI. Ca2 
zuruckgefiihrt wird; letzteres soli im angeregten Zustand aus einem Atom im Zustand 
4s150 u. einem Atom im Zustand 4 p 1P1 bestehen. Da im yorliegenden Fallo das 
Spektrum in Absorption erscheint, so sollte der urspriingliche Zustand des Mol. aus
2 Atomen im Grundzustand 4 s lS0 gebildet werden u. durch Lichtabsorption in den 
Anregungszustand ubergehen. Die Intensitat des Absorptionskontinuums wird yon 
der mittleren D. des Ca-Gases u. daher von der Schwerkraft g an der Oberflaehe des 
Sterns abhangen; dic g-Werte fur den Riesen- u. Zwergstem werden etwa im Verhaltnis 
1:4000 stehen. Jenes Kontinuum kann auch weitgehend fiir die groBe Intensitat u. 
Asymmetrie der Linie 4227 A bei der Beobaehtung mit kleiner Dispersion yerantwort- 
lich gemacht werden. (Naturę, London 136. 67. 1935. Stockholm, Obserrat.) Z e is e .

G. P. Balin, Uber die. Bestimmung des Absorptionskoeffizienten K  (A0) der Hg- 
Resonanzlinie 2530,5 A nach der Resonanzstreuungsmethode. Die Resonanzstreuungs- 
niethode von Goos u. M e y e r  zur Best. des Absorptionskoeff. K (?.0) wird diskutiert 
u. ihre Theorie entwickelt. Die nach dieser Methode ausgefiihrten Messungen ergeben
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einen Absorptionskoeff. fur Hg-Resonanzlinie 2586,5 A, der mit den naeh anderen 
Methoden erhaltenen gufc iibereinstimmt. Es werden genaue Vcrsucksbedingungen 
angegeben, die bei dieser Methode einzuhalten sind. (Physik. Z. Sowjetunion 8. 93—99. 
1935. Moskau, Physikal. Forsehungsinst. d. Staatlielien Univ., Opt. Labor.) G o s s l e r .

Thomas E. Nevin, Das Absorptionsbandenspektrum von Selen. Von B- R o se n  

(C. 1927. II- 782) ist das Absorptionsspektrum von Se2, das naeh Rot abschattiert ist, 
im Gebiet von 3239—4600 A untersueht worden. Vf. untersueht diesen Teil des Se2- 
Spektrums noch einmal. Das Absorptionsrohr aus Quarz war 15 cm lang u. 3 cm im 
Durehmesser. Es wurde in ein Eisenrohr gelegt u. konnte bis auf 900° erhitzt werden. 
Die Aufnahmen wurden mit einem 2-m-Gitter in 2. Ordnung (Dispersion 8,8 A/mm) 
u. einem 21-FuBgitter in 1. Ordnung (Dispersion 2,6 A/mm) gemacht. Ais Licht- 
quelle wurde cine Wasserstofflampe naeh Bay u. S t e i n e r  benutzt. Die Analyse 
der Banden ergibt einen XS-—\T-JJbergang. Die Schwingungsformel, die mit der von 
ROSEN angegebenen iibereinstimmt, iautet:

v  =  26083,5 +  265,1 (« ' +  Va) —  1.878 (» ' +  V 2)2 —

[381,6 (v" + V,) — 0,144 (v"  + V2)2 + 0,0088 (v" + V2)3 J l  
Die Storungen fiir v' =  7— 11 werden verglichen mit denen, die in den Angstrom- 
CO-Banden gefunden wurden. Der Isotopieeffekt fiir Se76 Se78, Se76 Se80, Se7* Se78, 
Se78 Se80 u. Se80 Se82 wird genau untersueht. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 20. 347—54.
1935. Dublin, Univ.) GOSSLER.

Heinrich Cordes, Das Absorptionsspektrum cles Jodtnolekuls im Vakuumultrn- 
violett. Mit einem FluBspatvakuumspektrographen groBer Dispersion (2,3 A/mm bei 
1700 A) wird das Absorptionsspektrum des Jodmolekiils im Spektralbereich von 1500 
bis 1950 A aufgenommen. Die einzelnen Banden werden in Serien geordnet. An der 
kurzwelligen Grenze bei 1505 A setzt kontinuierliche Absorption ein. Die Absorptions- 
systeme entspreehen tlbergangen aus dem 12^+-Grundzustand in den 3//„-Term. In 
der Grenze zerfallt das Jodmolekiil in ein 6 s iP- u. ein 5 p 2P-Atom. Die iineare Extra- 
polation der Konvergenzgrenze ergibt einen Wert von 7,33 ± 0,10 Volt. Der angeregte 
Elektronenzustand des Systems ist ein 1i ’/t+-Term, der die gleichen Eigentumlichkeitcn 
besitzt wie der 1wu'ł'-Zustand des Ha-Molekuls. An der Grenze entstehen die Jodionen 
J+ (3P2) u. J~  (1 iS'0) im Gegensatz zum H2-Molekul, wo in der Grenze keine Trennung 
in Ionen eintritt. Die Ionisierungsarbeit des Jodatoms betragt 8,9 Volt. Einc cin- 
gehende Deutung des ultrayioletten Fluorescenzspektrums des Jodmolekiils ist auf 
Grund des Termschemas moglich. (Z. Physik 97. 603—24. 12/11. 1935. Frank
furt a. M., Univ.) GOSSLER.

D. Coster und F. Brons, Zur Deutung der Storungen in den zweiten pomłiven 
Stickstojfbanden. Von Gero (C. 1935. II- 3203) ist eine Methode zur Best. der Storungen 
in einem Bandenspektrum angegeben, das von Nutzen sein kann, wenn Storungen 
bei kleinen J-Werten auftreten. Die A n w e n d u n g  von G e rO s  Analyse auf die yon den 
Vff. untersuehten Storungen im Anfangszustand C 377 der zweiten positiven Stickstoff- 
banden ergibt liier keine Anderungen. Die hier auftretenden Storungen erstrecken 

sieh 1 . nur iiber ganz wenigo Linien, wahrend die iibrigen sieh ganz n. verhalten, 2. triu- 
keine merkliche Vcrschiebung, wohl aber eine sehr starkę Schwaehung der Linien auf. 
Mit der von Gero gegebenen Deutung der Storungen im Sehwingungszustand v =  * 
sind Vff. aus yerschiedenen Griinden nieht eimrerstanden, die naher diskutiert werden. 
(Z. Physik 97. 570—72. 12/11. 1935. Groningen.) GossLER-

M: Jeljaschewitsch, Eine Analyse des reinen Iłotationsspektrums des Wasser- 
molekiils. TJnter Benutzung der von K r a m e r s  u. Ittm ann  (C. 1930.1. 3745) u. DENNI; 

SON (C. 1931. I I .  1971) angegebenen Auswahlregeln fiir den asymm. Rotator wiru 
das reine Rotationsspektrum von HaO aus bekannten Termwerten berechnet u. u>i 
den Messungen von W r i g h t  u. R a n d a ll (C. 1933. I I .  1842) verglichen. 20 v o n  den 
beobachteten 32 Linien (darunter die starksten) stimmen mit den berechneten Frc- 
ąuenzen iiberein. (C. R. Acad. Sci., U . R. S. S. [russ.: Doklady Akademii 
S. S. S. R.] 1934. III. 24S—52. Leningrad, Inst. f. chem. Physik”) ZEISE.

Yoshio Fujioka und Tatsuro Wada, Die MolekularspeHra des sehweren asser- 
sto/fes (HD ) in der extremen Ultrauiolettregion. Die Arbeit knupft an die Arbeiten 
Mie (C. 1935.1. 346) u. Je ffe rson  (C. 1934. I I . 5) an u. untersueht fast yollstancug
— Messung u. Analyse — sowohl die den WERNER-Banden ais auch den LYMAi- 

Banden des H 2 entsprcchenden HD-Banden. Ausfiihrliehe Tabellen bringen die 
wonnenen, die" friiheren Arbeiten wesentlich vervollstandigenden Resultate. M l- 
Pap. Inst. physic. chem. Res. 27. 210—34. 1935. [Orig.: engl.]) Fr.-Lok.
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Tetsuzo Kitagawa, Das Emissionsspektrum einer in Wassersloff brennenden Brom- 
flamme utul der Beaklionsmechanismus. Vf. untersuckt das Emissionsspektrum einer 
in H2 brennenden Bromflamme u. findet im Gebiet von 5600—G875 A 43 nach Rot 
abscliattierte Emissionsbanden, die dem Br2, H 2 u. HBr zugeordnet werden. 40 Banden 
werden analysiert u. lassen sieh durch folgende Formel darstellen:

v =  15 831,2 + (163,81 v' — 1,59 v'* — 0,0087 t/3) — (322,71 v" —  1,15 v"-).
Zum Schlufi werden die Reaktionsgleiehungen besproehen. (Proc. Imp. Aead. Tokyo 
11. 262—64. 1935. Kyoto, Imperial Univ., Chem. Institut. [Orig.: engl.]) G o s s l e r .

R. Schmid u n d  L. Gero, Ober den Zeemanejfekt der Storungsstellen des A 1 II-Zu- 
statides in CO. Aus experimentellcn Ergebnissen der Vff. werden Daten iiber die Zeeman- 
effekte an  den Storungsstellen der A n g s tro m -  u . HERZBERG-Banden ausfiihrlich 
zusammengesetzt u. theoret. diskutiert. (Z. Physik 94. 386— 96. 1935. Budapest, 
Physikal. Inst. d. Kgl. Ungar. Univ. f. techn. u. Wirtschaftswissensch.) v. F r .- L o r .

*  A. Langseth und J. Rud Nielsen, Ramanspeklren von N3, NCS und C02. (Vgl. 
C. 1935. I. 2776. II. 1136.) Die Ramanspektren des Nr  u. NCS-łona werden weiter 
studiert u. auf Grund der Ergebnisse Aussagen iiber die Struktur dieser Ionen gemacht. 
Bei yerlangerter Expositionszeit erscheint der Oberton 2 v„ im Spektrum des NCS-Ions, 
obwolil der Grundton v2, der nach den PŁACZEKschen Auswahlregeln verboten ist, 
fehlt; die Folgerungen aus diesem auffallenden Ergebnis, welches iibrigens schon friihcr 
bei N20 erhalten wurde, werden diskutiert. An der Hauptramanbande des C02 werden 
neue Polarisations- u. Intensitatsmessungen ausgefiihrt. (Buli. Amer. physic. Soc. 9. 
Nr. 5. 7. Copenhagen, Univ., u. Oklahoma, Univ.) D a d ie u .

S. M. Mitra, Ober die longitudinale Lichłstreuung in Flussigkeiten. (Vgl. C. 1935. 
II. 2027.) D ie von  PLOTNIKOW (vgl. C. 1931. II . 537. 1667) u . seinen M itarbe itern  an- 

gestellten Verss. iiber die long itud ina le  Streuung des L ichtes in  F il. werden m it  einer 

eigenen Vers.-Anordnung, sowio m it  der PLOTNlKOWschen A nordnung  w iederholt, u . 

dabei nachgewiesen, daB bei griind lichster Befreiung der F I. (H 20 ) von  suspendierten 

Teilchcn der von PLOTNIKOW beobachtete E ffe k t n ieh t a u ftr it t. N u r  n ich t yollstandig  

gereinigte F il. zeigen die Erscheinung. Vgl. auch K r is h n a n  (C. 1935. I .  2949). (Z. 

Physik 96. 34— 36. 1935. Dacca.) D a d i e u .

Niuta Klein, Anderung de.s Brechungsinde,x eines nicht wieder erhitzleń Glases in 
Abhungigkeit von der Zeit. Ein B o r o s i l i e a t - K r o n -  Plattchen wurde auf 
600° erhitzt u. sehr schnell abgekiihlt. Nach der Abkiihlung wurde der Brechungs- 
index, der von Punkt zu Punkt yersehieden ist, gemessen. Ferner wurde der Index 
in\ Verlauf langerer Zeitabschnitte erneut bestimmt. Es ergab sieh, daB der Index 
sieh andert, ohne daB eine Warmebehandlung stattgefunden hatte u. daB diese Anderung 
einen maximalen Wert ergibt an den Punkten, an denen der Anfangsindex am kleinsten 
war u. umgekehrt. Es besteht eine lineare Beziehung zwisehen der Zeit (in Monaten) 
u. dem log (nx — n), wo n der Anfangsindes u. noo der Index nach der Zeit t — co 
ist. Fiir den vorliegenden Fali wurde fiir dio Gleichung n =  n=o — A e~-BtA u. B 
empir. bestimmt zu 6,2 X 10~3 bzw. 1,7 x 10-2. Ganz allgemein ergab sieh, daB die 
Geschwindigkeit der Umwandlung nur von der Stellung des Glases auf der Kurve von 
Lebedeff abhangt. (C. R. hebd. Sśances Aead. Sci. 201. 339— 41.29/7. 1935.) G o ttfr.

Georges Bruhat und Louis Weil, Das Drehungsvermogen von Quarz fiir Strahlen 
senhrecht zur optischen Achse und seine Dispersion zwisehen 2537 und 5780A. (Vgl. 
C. 1935. II. 3748.) Mit verschiedenen sorgfaltig ausgewahlten Quarz- u. Glimmer- 
kompensatoren wurde fiir die Hauptlinien des Hg-Bogens der Quoticnt des Drehungs- 
vermogens von Quarz fiir Licht parallel u. senkreclit zur Achse ermittelt. Die ver- 
wendete Apparatur gestattete noeh die kleine Elliptizitat von ca. 1 Min. zu messen, 
welche das den Polarisator verlassende Licht aufwies. Aus den Messungen geht hervor, 
daB im untersuchten Spektralbereich die Rotationsdispersion des Quarzes fiir Strahlen 
parallel u. senkrecht zur Achse dieselbe ist. (C. R. hebd. Seances Aead. Sci. 201. 887 
bis 889. 12/11. 1935.) W in k l e r .

Shunichi Satoh, Phosphorescierendes Berylliumnitrid. Phosphorescierendes 
Berylliumnitrid wurde erhalten durch Aktmerung mit Al. Sein Kathodenstrahlen- 
spektrum zeigt eine kontinuierliche Bandę zwisehen 4200—4900 A mit einem Maximum 
bei etwa 4650 A. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 28- Nr. 603/606. Buli. Inst. 
physic. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 14. 60. Okt. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) G o t t f r .

*) Spektrum organ. Verbb. vgl. S. 1408.
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Erik Backlill, Die Róntgenkryslallskale, die absolute Skale -und die Eleklronen- 
ladung. Nach ci ner systemat. Unters. der Fehlermoglichkeiten bei der absol. Best. 
von Róntgenwellenlangen naeh der Strichgittermethode (EinfluB des Auflosunga- 
vermogens, der Linienscharfe, Reproduzierbarkeit unter verschiedenen Bedingungen usw.) 
bestimmt Vf. nach dieser Methode die absol. Wellenlange der Al-Linie K  <x1>2 aus 
56 Einzelmessungen bis zur 5. Ordnung zu X — 8,3395 A ± 0,012% (arithmet. Mattel). 
Beim Vergleich mit dem naeh der gewohnlichen Krystallmethode bestimmten Werte 
8,321 3B (nach SlEGBAHN) ergeben sich die relativen Abweichungen:

(̂ ■abs.— ŹKryBt.)/^Kryst. =  0,218% u. P.abs./̂ Kryst. == 1,002 18.
Hieraus folgt fiir die Elementarladung der vom M lLLIKANschen Wert 4,774-10~10 elst. 
Einheiten abweichendc Wert e =  4,805-10“ 10 elst. Einheiten, der mit BEARDENS 

(C. 1931. II . 1105) Ergcbnis schr gut ubereinstimmt. Gleichzeitig wird der Schwankungs- 
bereich fiir e von 0,1 auf 0,05% eingeengt. (Naturę, London 135. 32—33. 1935. 
Upsala, Physics Labor.) ZEISE.

Herbert R. Isenburger, Fortschritte auf dem Gebiet der Rontgenslrahlbeugung- 
Einige ausgewahlte kurze Angaben. (Instruments 8 . 302—03. Nov. 1935. Long Island 
City [N. Y.], St. John X-Ray Seryice.) Sk a l ik s .

M. V. Laue, Der optische Reziprozitiitssatz in Anwendung auf die Rontgenslrahl- 
interferenzen. Das Reziprozitatagesetz der MAXWELLschen Theorie sagt aus, daB 
bei Vertauschung von Lichtąuelle u. Aufpunkt die Intensitat sich nicht andert. Dft 
man das Wellenfeld im Raumgitter der ICrystalle aus der dynam. Theorie der Rontgen- 
strahlinterferenzen fiir den Fali der E i n strahlung kennt, liefert der Satz Aussagen 
tiber die aus dem Krystall a u s  tretende Strahlung, sofern ein Atom strahlt. Jenes 
Wellenfeld ergibt im Interferenzfall im Gitter raumliehe Schwebungen; je nachdem 
das Atom in einem Masimum oder Minimum licgt, strahlt es, wenn es in derselben 
Wellenlange emittiert, viel oder wenig in der Richtung aus, welche der Einfallsrichtung 
jenes Wellenfeldes entgegengesetzt ist. — Man hat 2 Falle zu unterscheiden: 1. Der 
einfallendo Strahl der Richtung S0 gibfc zu einem zweiten, ebenfalls ina Innere fort- 
schreitenden Strahle S1,,, AnlaB. In diesem Fali liefert die Theorie eine Erkliirung fur 
die Ergebnisso von  K o s s e l , L o e c k  u . VoGES (C. 1935. II. 650). 2. Der einfallende 
Strahl gibt zu einem wieder austretenden Strahl AnlaB (,,BRAGG-Fall“ ). Die 
Abhangigkeit der Ausatrahlung von der Lage der Richtung — Śf0 zum EWALDschen 
Totalreflesionsbereich wird in einer Figur angegeben. Die bisherigen Verss. erreichen 
nicht die erforderliche Richtungsaufloaimg u. ergeben nur einen Integraleffekt, der 
nach Yers. u. Rechnung stets in verstarkter Ausatrahlung besteht. — Aua der SCHBO- 

DINGER-Gleiehung laBt sich ein ganz entsprechender Reziprozitatssatz fiir Malerie- 
wdlen herleiten, wenn man sie durch ein inhomogenes, die Ergiebigkeit einer (raumlich 
ausgedehnten) Elektronenąuelle daratellendes Glied ergiinzt. Die t)bertragung der 
t)berlegungen auf die Elektronenitiłerferenzen ist daher moglieh u. diirfte die Erklarung 
der K lK U CH I-L in ien enthalten. (Naturwisa. 23. 373. 1935. Berlin.) S k a l ik s .

Alden B. Greninger, Eine Laue-Ruckstrahlmethode zur Bestimmung der Krystall- 
oricnlieruTig. Ausfiihrliche Besehreibung der C. 1935. I. 3887 referierten Methode mit 
Wiedergabe eines Diagramms in Polarkoordinaten. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., 
Kristallphysik, Kristallehem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.] 91- 
424—32. Okt. 1935. Cambridge [Mass.].) S k a l ik s .

Ingeburg Schaaeke, Ober die Zusammenhangc im. hezagonalen Atomgitter und 
reziproken Gilter bei viergliedriger Symbolisierung. Darst. der u n m i t t e l b a r e n  
Zusammcnluinge fiir gittergeometr. Aufgaben besonderer Natur. (Z. Kristallogr., 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallehem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., 
Petrogr.] 91. 46G—72. Okt. 1935. Kiel, Mineralog.-petrograph. Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

R. de L. Kronig, Beitrdgc der Róntgenanalyse zur Frage der Elektronentermc in 
Ionengittern. An Hand eines Energieschemas des Ionenkrystalls werden die Ursachen 
der Feinstruktur in den Rontgenabsorptionsbanden von Krystallen erórtert. Zwei Fak- 
toren spielen dabei eine ausschlaggebende Rolle: Die Unfiihigkeit von Elektronen be- 
stimmter Bewegungsrichtung zur Aufnahme gewisser Energieąuanten infolge der Zonen- 
struktur des Energiespektrums u. die Beeinflussung der tJbergangswahrscheinlichkeiten 
durch die Modulierung der Wellenfunktionen. An Hand von'experimcntellem Materiał 
wird gezeigt, daB diese Faktoren in der Tat in der angegebenen Weise zur Geltung 
kommen. Es wird hervorgehoben, daB zu einer Best. der Elektronenniveaus in Ionen- 
krystallen aus der Feinstruktur eine genauere theoret. Kenntnis der Wellenfunktionen 
u. weitere experimentelle Unterss. im weichen u. ultraweichen Rontgengebiet erforder-
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lich sind. (Physik. Z. 36. 729— 32; Z. techn. Physik 16. 335—38. 1935. Groningen, 
Holland, Natuurkundig Lab. d. Rijks-Univ.) Etzkodt.
*  E. Z intl und K. Loosen, Siliciumdisulfid, ein anorganisćher Faserstoff mit Ketten- 
mólekiilen. SiS2, dureh Erhitzen von A12S3 mit Quarzpulver in einer Atmosphare von 
gereinigtem Argon bei 1100° dargestellt, wird dureh Sublimation in Form biegsamer,
0,2—0,3 mm dicker Fasern von sechsseitigem Querschnitt erhalten. Die Fasern be- 
sitzen ziemlielie ReiBfestigkeit, die Verb. wird von W.-Dampf leicht zers. Zur Best. 
der Gitterstruktur des SiS2 werden Pulveraufnahmen u. Drehdiagramme um die Faser- 
achse (6-Ache [0 1 0]) gemacht. Die Auswertung ergibt: SiS2 krystallisiert rhomb..
o =  5,60 A, b =  5,53 A, c =  9,55 A. a :b :c  — 1,013: 1 : 1,727. Der rhomb. Elementar- 
korper enthalt 4 Si- u. 8 S-Atome. Samtliche Reflexe mit h + k + l ungerade, sowie 
#tt0 u. 0 u u fehlen. SiS2 besitzt demnach die raumzentr. rhomb. Translations- 
gruppe Z’,,"', Raumgruppe ist FA20. Bereehnete u. beobachtete Intensitaten der 
Róntgeninterferenzen stimmen gut liberein, wenn die S-Atome in 0 0 0; 0V20; 
V* l/s V2; V* 0 V.» u- die S-Atome in x ł/4 z; * 3U ż; x 3/4 z; x V4 Ż; 7a + x> 7<t> Va + z; 
V2 + X, V4, Va — z; V2 — X, V4, V2 + z; l/2 — *» 3/i- V2 — z liegen. Die Parameter:
* =  0,208, z =  0,119. — Das Gitter des SiS2 ist demnach ais ein Aggregat paralleł
gelagerter Kettenmoll. mibegrenzter Lange zu beschreiben. Die raumliehe Abgrenzung 
der Kettenmoll. gegeneinander wird dureh folgende Werte der Atomabstande verdeut- 
licht: Die Entfernung Si -<—->- S innerhalb der Kette betragt 2,14 A (in guter Uberein- 
stimmung damit errechnet sich aus den von V. M. G o ld s c h m id t  angegebenen 
Si4+- u. S2_-Radien der Abstand 0,39 + 1,74 =  2,13 A); kleinster Abstand Si -<■■—>- S 
in benachbarten Ketten 4,18 A, gróBter Abstand S >- S des gleichen Tetraeders 3,62; 
kleinster Abstand S •<—>- S benaehbarter Ketten 3,75 A. — Das krystallisierte SiS2 
besteht somit aus eindimensionalen Makromoll. unbegrenzter Lange, dereń Atome dureh 
Krafte zusammengehalten werden, die sieli dureh chem. Valenzen beschreiben lassen. 
Piir den Zusammenhalt der Kettenmoll. untereinander sind offenbar VAN DER W a a ls -  

sche Krafte anzunehmen. Da8 SiS2 ist also ein Strukturanalogon organ. Faserstoffe 
wie der Cellulose. Die Konst. des SiS2 kann ais tlbergangsform zwischen jener des C02 
u. der des Quarzes betraehtet wrerden. Wahrend im Gitter des C02 die Gasmoll. C02 
noch ais raumlich abgegrenzte Baugruppen existieren, ist beim Si02 eine raumliehe 
Vemetzung aller Si- u. O-Atome zum dreidimensionalen Makromol., dem Krystall, ein- 
getreten. SiS2 steht naeh dem GroBenverhaltnis seiner Teilehen zwischen diesen Grenz- 
fallen u. bildet eindimensionale Makromoll. ais Bausteine von Fasem. (Z. physik. Chem. 
Abt. A, 174. 301—11. Okt. 1935. Darmstadt, Techn. Hochsch., Inst. f. anorgan. u. 
physikal. Chem.) E. H o f fm a n n .

J. A. A. Ketelaar, Die Krystallstruktur des Thallofluorids. Die Verb. wurde 
hergestellt dureh Losen des Carbonats in wss. HF, Eindampfen der Lsg. u. Sehmelzen 
des erhaltenen Salzes im Pt-Tiegel. Die ICrystalle zeigten prismat. Habitus u. waren 
opt. zweiachsig. Es wurden Drehkrystallaufnahmen hergestellt, die sieh rhomb. indi- 
zieren licBen. Flachenzentriortes Gitter, Raumgruppe F ^ 23. Gitterkonstanten: a =  
5,180 rfc 0,005 A, 6 =  5,495 ± 0,005 A, c =  6,080 ± 0,005 A. Der Elementarkorper 
enthalt 4 Moll. Rontgenograph. D.: 8,48. Tl in 0 0 0, »/* ł/a 0 V*. 0 Vs V*. F in 
l/s 0 0, 0 1/2 0, 0 0 1/2, 1j„ 1/2 1/2. Die fiir diese Anordnung berechneten Intensitaten 
stimmen mit den beobachteten vorziiglich uberein. —  Die ermittelte Struktur kann 
ais eine deformierte Steinsalzstruktur angesehen werden. Dieser neue Strukturtypus, 
welcher einen t)bergang zum Schichtengitter bildet, wird dann stabil, wenn ein leicht 
polarisierbares Kation sich mit 6 polarisierend wirkenden Anionen zu umgeben sucht. 
Es ist deswegen yerstandlich, daB diese Struktur gerade bei T1F, wo das leicht zu 
polarisierende Tl+-Ion neben dem kleinen F-Ion vorkommt, auftritt. — Die hohe 
Polarisierbarkeit des Tl+-Ions auBert sich aueh in der abnormen Reihen.folge der Kpp. 
der Thalliumhaloide, mit dem Fluorid ais tiefstsd. Verb. (Z. Kristallogr., Kristall- 
geometr., Kristallphyśik, Kristallehem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.] 
92. 30—38. Okt. 1935. Leiden, Labor. f. anorgan. Chemie d. Univ.) S k a l ik s .

K. Pestrecov, Ober die Struktur von Zinkhydrozyd. Vff. haben verschiedene 
Krystalle rontgenograph. untersucht, die zu der Serie der von GOTTPRIED u. M a r k  

(C. 1927. II. 1537) verwendeten Praparate gehoren. Die Ergebnisse bestatigen den 
Befund yon M e g a w  (C. 1935.1. 3100), daB die von GOTTFRIED u. M a r k  untersuehten 
Krystalle die von CoRE Y  u. W YCKOFF (C. 1933. I I . 2940) festgestellte Struktur be-

*) Krystallstruktur v. Mineralien vgl. S. 1394; v. organ. Verbb. vgl. S. 1409.
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sitzen. Vf. findet aber eine noch starkere Abweichnng von der tetragonalen Symmetric. 
(Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kri- 
stallogr., Mineralog., Petrogr.] 91. 505. Okt. 1935.) • SKALIKS.

C. D. West, Krystallstriikluren von hydratisierten Verbindungen. II. Struktiirtyp 
Mg{ClOi)2-6 H .fl. (I. vgl. C. 1934. II. 2173.) In Fortsetzung des I. Teiles der Arbeit 
(1. c.) wurden folgendo Verbb. hergestellt u. untersucht. M o n o h y d r a t e :  1 a) Li- 
BF^-Hfi, tetragonal, bislier nicht beschrieben. 1 b) NaClOt -H,0, inonoklin. 1 e) Ag- 
C10A-H20, rhomb. — Es wird angenommen, daB LiC104-H,0 mit dem entsprechenden 
Fluoborat isomorph ist, u. ebenso AgBF4 ■ ELO mit dem Perchlorat. — T r i h y d r a t e :
3 a) LiBF.l-3 H20, hexagonal, bisher nieht beschrieben, isomorph mit dem Perchlorat 
u. folglich verwandt mit dem Jodid (vgl. I., 1. c.). 3 b) Ba(C104)2-3 H20, vgl. I. — 
H e x a h y d r a t o :  6 a) Hexagonale Fluoborate u. Perchlorate R(M Xt)2-0 H .fi, worin 
R  =  Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Zn. Isomorphe Reihe von 12 Hydraten. 6 b) Cd(ClOĄ)<,-6 //20, 
Cd(BFt)2-6 H„0,Hg(Cl0t)2-6 I I f i, samtlich trigonal. 6 c) Cu(ClO,)2-$ II.p  u. Cu(BF4)2- 
6H20, monoklin. Fiir die Typen la , 3a, 6 a u. (ib sind die Strukturcn ermitteit worden. 
Die 3 letztgenannten Strukturen sind nahe verwandt u. bilden zusammen eine ausge- 
dehnte morphotropo Reihe. In vorliegender Yeroffentlichung wird zuniichst der Struktur- 
typ 3 a kurz beschrieben, dann ausfuhrlieher der Typ 6 a u. die bei ihm auftretenden 
Zwillingsbldgg.— Typus 3a: LiBFt-3Hfi krystallisiert aus wss.Lsg. in hexagonalen, 
opt.-ncgatiyen, oinaehsigen Prismen, die oberhalb etwa 23° unstabil sind u. in das 
tetragonale Monohydrat iibergehen. Die Róntgenunters. ergab vóllige Isomorphie mit 
LiClO^-3 H fi, desscn Strukturbesohreibung (vgl. I.) noch durch einige Einzelheiten 
erganzt wird. — T y p u s  6 a: Mg(C10.1)2-6 H20 u. die ihm isomorphen 11 Verbb. 
bilden hcxagonale Prismen 1010. L aue- , Schwenk- u. Pulveraufnahmen wurden her- 
gcstcllt. Die Mg-Verb. hat nahezu dio gleichen Identitatsperioden a u. c wie die hexa- 
gonale Yerb. LiC104-3H20, wenn der a-Wert fiir die letztere verdoppelt wird. Es 
zeigte sich, daB in den hexagonalen u. trigonalen Raumgruppen keine Atomanordnung 
gefunden werden kann, welche die Abwesenheit einer gewissen Anzahl von Reflexeu 
erklart. Die Struktur konnte aber schlieBlich aus dem Gitter der Li-Verb. abgeleitct 
werden, indem die Halfte der im (groBeren) Elementarkorper enthaltenen 8 Li-Atomc 
entfernt u. die iibrigen durch Mg ersetzt wurden. Vf. gelangte so zu einem rhomb. 
Gitter, das infolge einer bisher unbekannten Art von Zwillingsbldg. hexagonal erscheint. 
Die Zwillingsbldg. erstreckt sich niimlich nur auf das Mg-Gitter, das rhomb. ist u. an 
den Zwillingsgrcnzen Diskontinuitaten aufweist. Das C104-H20-Gitter ist h e x a g o n a l 

u. kontinuierlich. Vf. nennt einen solchen Zwilling ,,Henrwphrodit“. Das rhomb. 
Gitter, das alle Intonaitaten befriedigend erkliirt, gehort zur Raumgruppe C.2J  u. hat 

dio Identitatsperioden a' =  a/2 =  7,76 A, b' =  a '] /3 =  13,46 A, c' =  c =  5,26 A- 
Der Elementarkorper enthalt 2 Moll. Die (durch die Zwillingsbldg. veriinderten) 
b e o b a c h t e t e n  Achsen a u. c der Verbb. R"(C101)l>-() H„0 sind folgende: R =  Mg: 
15,52; 5,26 A; Mn: 15,70; 5,30 A; Fe-. 15,58; 5,24 A'; Co:~ 15,52; 5,20 A: N i: 15,46; 
5,17 A; Zn: 15,52; 5,20 A; Gd: 15,92; 5,30 A. Die Dichten u. Brechungsindices wurden 
ebenfalls bestimmt. Anzeichen fiir das Auftreten anderer Hydratstufen konnten bei 
den mkr. u. rontgenograph. Unterss. entgegen den Angaben in der Literatur nicht 
festgcstellt werden. — T y p u s  6 e: Die Cu-Salze fallen unerwarteterweise aus der 
Reihe. Sie sind monoklin, opt. Charakter u. Morphologie stehen in keiner Beziehun? 
zu der hexagonalen Struktur der anderen Hydrate, nur die Molvolumen sind alinlich. 
Einige Konstanten werden angegeben. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristall
physik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.] 91. 480—93. 
Okt. 1935. Cambridge [Mass.].) SKALIKS.

P. L. Mukherjee, Uber den Isomorphistnus der Fluoberyllatdoppełverbindvngen mil 
den Tuttonschen Salzen. Im AnschluB an die C. 1935. I- 522 referierte Arbeit wurdc 
die Verb. (NH.i)2Ni(BeFt)2-6 II20 rontgenograph. untersucht (Drehkrystall- u. Schwenk- 
aufnahmen). Raumgruppe C2lf . Der Elementarkorper enthalt 2 Moll. u. hat die Ab- 
messungen a — 9,04, b =  12,31, c =  6,04 A: fi — 106° 40'. Ferner wurden in Er- 
ganzung der Arbeit von HoFMANN (C. 1932. II. 662), in der yerschiedene TcTTONSche 
Śalze untersucht worden sind, von dem zu dieser Reihe gehórenden Ni-Salz Dreh- 
kTystallaufnahm en angefertigt. Identitatsperiode; a =  8,98, b =  12,22, c - 6,10 A: 
j8 =  107° 4'. Dic erhaltenen Werte unterseheiden sich nur wenig von denen des Ewo- 
beryllats. Nach HoFMAKN gehort (NH,)2Ni(S04)2-6 H20 zur Raumgruppe C2hs- Dic 
Verb. (NH4)2Ni(BeF4)2-6 H.,Ó ist also strukturell isomorph mit dem entsprechenden 
TuTTONschen Salz. (Z . Kristallogr., K rista llgeom etr., Kristallphysik, Kristallchem-
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[Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.] 91. 504. Okt. 1935. Ramna, Univ. of 
Dacca.) S k a l ik s .

I. Fankuehen, Kryslallstruklur ton Natriumuranylacetal. Aus Pulver- u. Schwenk- 
aufnahmen wurde ein lcub. Elementarkorper mit der Identitatsperiode 10,670 ± 0,001 A 
bcstimmt. Experimentelle D. 2,562, Tóntgenograph. 2,554. Der Elementarkorper ent- 
halt 4 Moll. Raumgruppe T1 (P 2t 3). Die Koordinaten der U-Atome lieBen sich 
genau ermitteln, die der Acetatgruppen nur naherungsweise unter Beriicksichtigung 
der Raumerfullung u. Annahme einer planaren u. symm. Konfiguration. Die Lago 
der Na-Atome wurde auf Grund rontgenograph. Ergebnisse u. Raumerfiillungs- 
betrachtungen ermittelt. Einzelheiten [im Original. (Z. Kristallogr., Kristallgeomotr. 
Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.] 91. 
473—79. Okt. 1935. Manchester.) S k a l i k s .

M. Kometzki, Der Magnetostriktionsvolumeneffekt ton Nickd und Magnetit. An 
Nickel- u. Magnetitproben yerschiedener Herkunft wurde dio Volumenmagnetostriktion 
ais Funktion des auBeren Magnetfelds gemessen. Fiir Nickel zeigt sich auBer dem 
Formeffekt bei kleincii Feldern eine Volumenabnahme durch die Drehprozesse der 
filementarmagnete. Bei unreinem u. daher verspanntem Ni fallt dieser anfangliche 
Abfall der Volumenmagnetostriktion fort. Oberhalb der techn. Sattigung findet der 
Yf. im Gegensatz zu M a s iy a m a  (C. 1932. I. 3269) lineare Volumenzunahme der Grofie 
2-10-10- l/Orstcdt mit der Feldstarke auf Grund eines Anwaehsens der spontanen 
Magnetisierung. Dieser Anstieg bei hoheren Feldstarken steht im Widerspruch mit 
Messungen des therm. Ausdehnungskoeff. von W i l l ia m s , da dieser am CURIE-Punkt 
eine genau entgegcngesetztgericlitete Anomalie des therm. Ausdehnungskoeff. von Ni 
fand, ais man nach dem Magnetostriktionsvolumeneffekt erwarten sollte. Magnetit ist ein 
erstes Beispiel, \vo bei hohen Feldstarken eine Volumenabnahme mit wachsender Feld
starke gemessen wurde. Diese Volumenabnahme ist linear u. betragt —7-10-11- 
1/Orstedt. (Z. Physik 97- 662—66. 12/11. 1935. Inst. f. theoret. Physik, Techn. Hoch- 
schule, Berlin-Charlottenburg.) FAHLENBRACH.

L. W. Me Keehan, Bemerkungen uber MgZn und MgZn5. Es wird gezeigt, daB 
unter Annahme der von TARSCHISCH (C. 1934. I. 1282) angegebenen Atomkoordinaten 
die Gittersymmetrie der beiden Verbb. niedriger sein muB ais von TARSCHISCH an- 
gegeben. Zur Aufklarung der Struktur sind weitere experimentelle Untcrss. erforderlich. 
(Z- Kristallogr., Kristafigeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kri
stallogr., Mineralog., Petrogr.] 91. 501— 03. Okt. 1935. New Haven [Conn.], Yale Univ., 
Sloane Physics Labor.) S k a l ik s .

G. Borelius, Zur Theorie der Umwandlungen ton melallischen Mischphasen. 
n i. Zustandsdiagramme teUweise geordneter Mischphasen. (II. vgl. C. 1934. II . 3352.) 
Vf. hat (vgl. C. 1934. I I .  1082) durch die theoret. Behandlung einer Legierung stochio- 
metr. Zus. die zuerst von J o h a n s s o n  u. L in d e  (vgl. C. 1926. I. 2876) festgestellten 
Umwandlungen zwisehen geordneten u. ungeordneten Atomverteilungen in metali. 
Mischphasen u. die dabei auftretenden Hysterescersehemungen naher untersucht. In 
der Yorliegenden Arbeit versucht nun Vf. diese Theorie auch auf andere Legierungen 
niit nicht stochiometr. Zus. auszudehnen. Die in der zweiten Mitt. (vgl. C. 1934.
II. 3352) diskutierte theoret. Methode wird dazu im wcsentlichen verwandt, sie muB 
allerdings einer Reihe hier notwendiger Modifikationen unterworfen werden. Die 
wichtigste Abweichung von der friiheren Arbeit ist die, daB die Nullpunktsentropie S0 
ais MaB des Unordnungsgrades eingefiihrt worden ist. — Vf. behandelt in dem ersten 
Teil die allgemeinen rein thermodynam. Grundlagen, dio Bedingungen fiir die Gleieh- 
gewichte binarer Legierungen, eine Rcihe vori Vereinfachungen u. Einschrankungen 
bei Berechnung der freien Energio speziell fiir den Fali der Behandlung der Gleich- 
gewiehto der binaren Legierungen, die Nullpunktsentropie ais MaB der Unordnung. 
Oas Zustandsdiagramm einer binaren Legierung wird iiberwiegend durch die Abhiingig- 
keit der Nullpunktsenergio U„ u. der Nullpunktsentropie S0 von der Konz. q u. dom 
>Jnordnungsgrad s bestimmt. Die Temp., bei der ein beliebiger Wert 5 des Unordnungs
grades erreieht wird, bereehnet sich somit aus: T =  (l/R) [(d/ós) U ( q ,  «)]s=j Die 
£est. des Zustandes der Legierungen bei yerschiedenen Tempp. ist, wenn dio Null- 
punktsenergie gegeben ist, unter Verwendung der Nullpunktsentropie ais Variable 
nach Vf. besonders einfach. —  Vf. diskutiert sodann die Nullpunktsentropie yon 
ungeordneten u. geordneten Phasen, die Konz.-Abhangigkeit der Nullpunktsenergie 
der ungeordneten Phasen, die Abhangigkeit der Nullpunktsenergie der Mischphasen 
Ton dem Unordnungsgrad u. der Konz. Ais Anwendung dieser theoret. Abhandlung
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wird eine Ubersicht der zu yerschiedenen Krummungen der Flachę der Nullpunkts- 
energie gehorenden Formen der Zustandsdiagramme gegeben. Fali 1: Dio Grenz- 
kurre vollstandiger Unordnung ist schon bei T =  0 nach unten gebogen u. alle Zustande 
teilweiser Unordnung liegen iiber dieser Grenzkurve. Dies gilt auch fiir alle hoheren 
Tempp. Die Gleiehgewichtszustande sind hier iiberall dio einphasigen Zustande voll- 
standiger Unordnung u. das Zustandsdiagramm enthii.lt im Gebiet der festen Legierung 
keine besonderen Kcnnlinien. Beispiel: System Au-Ag. Fali 2: Die Grenzkuryo voll- 
standiger Unordnung ist bei T =  0 nach unten gebogen, die geordneten Zustande 
liegen aber noch weiter nach unten, dann sind die geordneten Zustande stabil bei den 
tieferen, die ungeordneten bei den hoheren Tempp. Im  Zustandsdiagramm tritt im 
cinfachsten Falle eine Grenzkurve der yollstandigen ungeordneten Zustande hervor. 
Beispiele: Au-Cu, Pd-Cu, Fe-Al. Fali 3: Die Grcnzkurye yollstandigcr Unordnung 
ist bei T =  0 nach oben gekriimmt, u. aueh dio J"-Wer te (F' =  freie Energie am absol. 
Nullpunkt) der teilweise geordneten Zustande sind durchgehend positiy, so ist der 
stabile Zustand bei T =  0 ein Gemengo der beiden reinen Metalle. Bei etwas hoheren 
Tempp. hat dio Grenzkurvo yoOstandiger Unordnung eine Doppeltangente, liegen 
nun die J<’'-Werte der teilweise geordneten Zustande iiber dieser, so sind dio stabilen 
Zustande der Legierung im Konz.-Gebiet der Doppeltangente Gemenge zweier vo!l- 
standig ungeordneter Mischphasen. Das Zustandsdiagramm enthalt eine Grenzlinie 
zwischen ein- u. zweiphasigen Zustanden yollstandiger Unordnung. Beispiele: Au-Pt, 
Ag-Cu. Fali 4: Ist bei T — 0 der yollstandig geordnete Zustand der stochiometr. Zus. 
AB  der am tiefsten liegende Punkt der Nullpunktsenergieflaehe, so tritt dio Yerb. AB 
ais singuliire, beiderseits von Mischungsluckon umgebene Phase auf. Ist die Kurve 
gleichzeitig nach oben gekrummt, so erstreeken sich die Mischungsluckon bis zu den 
reinen Metallen. — Fiir den Fali 2 werden die yerschiedenen Formen der Zustands- 

diagramme u . der i>’'-ę-Projektion naher erórtert, falls Ubergange zwischen geordneten 
u . ungeordneten Atomyerteilungen vorhanden sind. — Vf. gibt zum SchluB noch eine 
Abgrenzung iiber die Anwendungsmóglichkeit seiner Theorie. (Ann. Physik [5] 24. 
489—506. Nov. 1935. Stockholm, Teehn. Hoehsch., Physikal. Inst.) E. HOFFMANN.

Toshinosuke Muto, Ober die Theorie der Lichtabsorpłion durch Metalle. Nack 
einer Bemerkung von B e t h e  (Handbuch der Physik 24/2) spielt bei der Lichtabsorption 
durch Metalle neben dem eigentlichen Haupteffekt, d. h. der Absorption eines Lickt- 
ąuantes durch die Leitungselektronen, auch folgender Effekt oine gewisso Bolle: em 
Lichtąuant wird absorbiert u. zugleich ergibt sich Erzeugung oder Verschwinden eines 
Schwingungsąuantums der elast. Gittererseheinungen. Zweek der yorliegenden Arbeit 
ist dio ausfiihrliehe theoret. Diskussion dieses letzteren Effektes. (Sei. Pap. Inst. 
physic. chem. Kes. 27. 179—94. 1935. [Orig.: engl.]) V. Freytag-Loringhoven.

Shizuo Miyake, Untersuchung von Ozydfilmen auf Melalloberfłachem durch Eleb 
tronenbeugung. I. Kupfer -und seine Legierungen. Die bemerkenswerte Z u n d e r fe s t ig k e it  

der Al-Bronze ist a u f  die Bldg. eines oberflaehlichen Al203-Filmes z u r u c k z u f i ih re n . 

Messing (30°/o Zn, 70% Cu) uberzieht sich bei hóherer Temp. mit einem ZnO-Film- 
(Sci. Pap. Inst. physie. chem. Res. 27. Nr. 580/83. Buli. Inst. physic. chem. Res- 
[Abstr.], Tokyo 14. 47. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) KuTZELNIGG.

Arthur Haas. Atomtheorie. 3. umgearb. u. verm. Aufl. Berlin u. Leipzig: de Gruytcr
1936. (V II I ,  292 S.) gr. 8°. M. 8.50; Lw . M. 10.— .

[russ.] Petr Iwanowitsch Lukirski, Das Neutron. Leningrad-Moskau: Onti 1935. (9- o.)

Rb l. 1.50.
[russ.] Alexei Jakowlewitsch Modesstow, Physik. Teil. 2. Molekułarphysik. Warme. Jloskau-

Leningrad: Onti 1935. (200 S.) Rb l. 2.20.

A s. K le k lr iz ita t .  M a g n e t is m u s . E le k tr o c h e m ie .

H. Zanstra, Ein kurzes Verfahren zur Beslimmung des Sdltigungsstromes nach der 
Jaffeschen Theorie der Kolonnmionisation. Es wird ein schnelles Verf. angegeben, 
um aus Messungen des Ionisierungsstroms bei endlichen Feldern den Sattigungsstrom  

nach der jAFFĆschen Theorie der Kolonnenionisation zu bestimmen. Das Verf. be- 
steht darin, daB erstens die Sattigungskurye auf eine Gerade transformiert wird, deren 
Schnittpunkt mit der yertikalen Achse den Sattigungsstrom ergibt, u . daB zweitens 

die hierzu benótigte /  (x) unmittelbar aus einer yom Vf. berechneten u . graph. dar- 
gestelltcn Kurve entnommen werden kann. Die voraussichtliehe Brauehbarkeit der 
Methode bis zu Drucken von 400 a t  wird an den ERlKSONschen Messungen fiir Lutt 
demonstriert. (Physica2.817—24. 1935. Amsterdam, Natuurk.Lab.d.Uniy.) KOLLATH-
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3. Clay und M. A. van Tijn, Ionisationsmessungen in Luft bei hohen Drucken. 
Es wird die Ionisation durch schwache Gammastrahlung in Luft untersucht bei starken 
homogenen Feldern bis 5000 V/cm u. Drucken bis 95 at. Mittels dor Theorie der 
Kolonneniomsation yon jA FF f: u. einer Umrechnungsmethode von Z a n s t r a  (vgl. 
Yorst. Ref.) ist es moglieh, durch lineare Extrapolation aus einigen Messungen bei 
Feldern iiber 800 V/cm den Sattigungsstrom'zu finden. Diese Sattigungswerte be- 
friedigen die Theorie von C l a y  (C. 1935. II. 803). Ohne Sattigung wurde ein Unter- 
schied gefunden fiir positiye u. negatiye Aufladungsspannung, welcher fur Sattigung 
yerschwindet. In Luft ist bei hoheren Drucken Sattigung erst bei sehr hoher Feld- 
starko zu finden. Sogar bei 500 V/cm ist fur 1 at dio Sattigung noch nicht yollstandig. 
Zwisehen 20 u. 30° wird kein Temperatureffekt gefunden. (Physica 2. 825—32. 1935. 
Amsterdam, Natuurk. Lab. d. Univ.) ICo l l a t h .

W. H. Ernst, Untersnchung des Połentialverlaufes im negativen Dunkelraum, der 
normałen Glimmentladung. Es werden im FARADAYschen Dunkelraum, im negativen 
Glimmlicht u. im CROOKESschen Dunkelraum der n . H2- u. Ar-Glimmentladung die 
Sondencharakteristiken einer Gliihsonde bestimmt, wobei zur Beat. des Raumpotentials 
Tom Vf. eine ,,Nullstrommethode“ yerwendet wird. Diese Methode liefert im kathoden- 
seitigen Glimmraum gleiche Werte fiir das Raumpotential wie die iiblioho Methode des 
Verzweigungspunktes. Aus den gefundenen Potentialkuryon sind keinerlei Anlialts- 
punkte fiir die Anwesenheit einer negativcn Raumladungsschieht vor der Kathode zu 
entnehmen in 'Obereinstimmung mit Messungen von STEUBING (C. 1931. II . 2280) 
u. F r e y  (unyeróffentlicht). Der vom Vf. gefundene Potentialyerlauf im Cr o o k e s - 

schen Dunkelraum laBt sieh fiir den groBten Teil de3 Dunkelraumes durch einen von 
Com pton  u. M o r s e  (C. 1928. I. 155) angegebenen Ausdruck darstellen. Eine Ab- 
weichung wird nur gegen das negative Glimmlicht h in  erhalten; es werden Erklarungs- 
mSgliehkeiten fiir diese Abweichungen besprochen. (Helv. physica Acta 8. 381— 404. 
1935. Ziirich, Phys. Inst. d. Uniy.) ICo l l a t h .

W. Weizel und H. Fischer, Das negalivc Glimmlicht. In das negatiye Glimm- 
lieht einer Entladung in H2 wird eine dritte Elektrode eingebracht, dereń Potential 
zwisehen dem der Anodę u. dem der Kathode variiert wird; das Potential dieser Hilfs- 
elektrode kann vom Anodenpotential erheblich verschieden gewahlt werden, ohne 
aaB bei konstantom ICathodenstrom die Brennspannung sieh zunachst andert. Bei 
weiterer Erniedrigung des Potentials der Hilfselektrode sinkt die Brennspannung. In 
ailen Fallen sind die an der Hilfselektrode abgenommenen Strome sehr bedeutend. 
Dio Messungen ergeben: Steht die Anodę im Glimmlicht, so ist ihr Potential nied- 
nger ais das des Glimmlichtes. Zu einer solehen im Glimmlicht stehenden Anodo 
flieBen je nach Druck u. Brennspannung Ionenstrome in Hohe von 10—30% des 
Elektronenstromes. Derselbe Ionenstrom flieBt zu einer Hilfselektrode, dio isoliert 
im Glimmlicht steht. Das Einbringen einer Elektrode, Anodę oder Hilfselektrode, 
erniedrigt dio Brennspannung um so mehr, je  tiefer dieso Elektrodo im Glimmlicht 
steht. Die Erniedrigung der Brennspannung hangt nur wenig vom Potential dieser 
Elektrodo ab. Die beobachteten Erscheinungen sind Diffusionseffekte u. sind daher 
mit der RoGOW SKIsclien Theorie nicht erfaBbar. Die behandelte Entladung stełlt 
erne Form der behinderton Entladung dar. (Ann. Physik [5] 24. 209—30. Okt. 1935. 
Karlsruhe, Inst. f. Theor. Phys. d. T. H.) KoLLATil.

Hans Hermann Paul, Ober die Scliićhtung der ‘positiven Sdule in der Glimm- 
'nthidung bei Wassersloff. Auf Grund der Annahme, daB die Kópfe der Schichten der 
po?,itiven Saule zugleich Aąuipotontialflachen sind, wird mittels Sondenmessungen 
jinter Beriicksichtigung der Schichtformen u. dereń Verh. bei yerschiedenen Ent- 
iadungsbedingungen yersucht, einen Einblick in den Meehanismus der Sehichtbldg. 
zu gewinnen. Mit einer Anordnung von zwei Sonden, von denen die eine in der Rohre 
bcweglich ist, werden an den yerschiedenen Stellen der Schichten in H 2 Strom-Span- 
nungsoharakteristiken aufgenommen, aus denen sieh die Verteilung von Potential u. 
Langsgradient, sowie von Elektronentemp. u. Konz. liings der Schiohtachse orgibt. 
Im mittleren Teil der Seliichten wurden zwei yerschieden schnelle Elektronengruppen 
gefunden. Der Verlauf der Kuryen wird im einzelnen diskutiert. Es wird dann auf 
«rund der Sondenmessungen zunachst fiir das axiale Gebiet eine Theorie des Schicht- 
mechanismus entwickelt, dereń wesentlieher Punkt die Annahme einer Art elektr. 
J. ppelsehicht am Schichtkopf bildet, dereń Entstehen durch die Anwesenheit nega- 
>ver lonen bedingt ist. Die Theorie wird dann auch auf die Randgebiete ausgedehnt 

n- msbesondere der Aufbau der Raumladungen besprochen. Es zeigt sieh hierbei,
x v in . i. “ 90
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daB die verschiedenen Schichtformen sieh dureh einen yerschieden starken „Ionen- 
manteleffekt“ erklaren lassen. Ferner wird gezeigt, daB ein einfacher Zusammenhang 
zwisehen Schichtform u. (Juergradient nieht existicrt, da sieh auch der Liingsgradient 
entlang der Aąuipotentialflaehen stark andert. (Z. Physik 97. 330—54. 18/10. 1935. 
Dresden, T. H. Inst. f. allg. Elektrotechnik.) KOLLATH.

Lewi Tonks, Ober die Fiańerung des Kathodenflecks auf dem flussigen Queck- 
silber. (Vgl. C. 1935. II . 1668.) Ausfuhrliche Beschreibung der Verss. u. MeBergebnisse 
der zum Teil sehon referierten Arbeit. Die mehr oder weniger starkę Faliigkeit yer- 
schiedener Metalle, den Kathodenfleek zu fmeren, hangt stark von ihrer Benetzungs- 
fahigkeit ab, diese wiederum von der Sauberkeit der Metalloberflaehe. Zur Erreichung 
sauberer Metalloberflachen wurde Elektrolyse, Ausheizen im Yakuum oder in H: u. 
Ionenbombardement angewandt. Der Kathodenfleek yerlangcrt sieh ani Rande des 
Meniskus zu einer sehmalen hellen „Kathodenlinie", die aus einer Vielzahl kleiner heller 
Flecken besteht, welche in dauernder sehneller, ehaotiseher Bewegung sind (Photo- 
graphie mit bewegtem Film). Die klarsten Resultate ergaben sieh mit Cb: Neben 
anderen bereits friiher referierten Eigg. oscillieren die kleinen Flecke in ihrer Intensitat 
mit einer Periode von 10“* Sek.; ihre Stromdiehte wurde zu etwa 9000 Amp./qcm be
stimmt. Yf. untersueht ferner Verh. u. Lage der Kathodenlinie ais Funktion der Strom- 
starke u. kann auf Grund der experimentellen Resultate den Meehanismus des Frei- 
werdens des Kathodenflecks bei hohen Stromdichten erklareh. (Physics 6 . 294—303. 
1935. Gen. Electr. Comp., Res. Labor.) KOLLATH.

W. Elenbaas, Temperatur und Gradient des Quecksilberbogens. (Vgl. C. 1935- I- 
3108.) Der Gradient G u. die effektive Temp. T einer Hg-Hoehdruckentladung werden 
aus dem Energiegleichgewicht der Entladung berechnet. Bei Annahme konstanten 
Verlustes dureh Warmeleitung u. Ersatz der verschiedenen Energieniyeaus dureh ein 
einziges von mittlerer Hohe kann Vf. Ausdriicke fiir G u. T angeben, die die richtige 
Abhangigkeit von der Leistung L  (IF/cm) bei 20 IF/cm u. dariiber zeigen; speziell 
das Minimum des Gradienten ais Funktion yon L  bei etwa 28 TF/cm wird erklart. 
Die berechnete Abhangigkeit von m, der Hg-Menge/cm, stimmt nieht so gut mit dem 
Experiment uberein, doch hat diejenige GroBe des mittleren Energieniyeaus, die besto 
Obereinstimmung mit dem Esperiment ergibt, den yernlinftigen Wert von etwa 8 Volt. 
(Physica 2. 757— 62. 1935. Eindhoven-Holland, Natuurk. Labor. d. N. V. Phil. Gloeil.-
Fabr.) KOLLATH-

W. Elenbaas, Die Absorption in Quecksilberliochdruckentladungen. Es wird die 
Absorption der Strahlung einer ersten Hg-Hoehdruckentladung I  in einer zweiten 

gleichen Entladung I I  gemessen, u. zwar die Absorption der griinen Linie 5461 u. die 
der gelben Linien 5770, 5790 u. 5791. Die Absorption steigt mit abnehmendem Strom 
in I  u. mit zunehmendem Strom in I I  an. Vf. sehlieBt, daB die Besetzung der
2 3P-Niveaus nieht konstant ist, sondern mit steigendem Strom ansteigt. Dies wird 
man bei Temperaturgleichgewicht in der Entladung erwarten, weil die Zahl der im 
angeregten Zustand befindlichen Atome bei den hier beschriebencn Experimenten 

noeh sehr klein ist. (Physica 2. 763— 68. 1935. Eindhoven-Holland, Natuurk. Labor. 
d. N. V . Phil. Gloeil.-Fabr.) KOLLATH.

W. Elenbaas, Der Gradient der Quecksilberhochdruckentladung ais Funktion ton 
Drucic, Durchmesser und Stromstdrke. (Vgl. C. 1935. I. 3108. I I .  3364.) Es wird der 
Gradient einer Hg-Hochdruckentladung ais Funktion des Drucks, des Śtromes u. des 
Durchmessers der Róhre (2—40 mm) bestimmt. Fiir zusammengeschnurte Ent- 
ladungen ist es nieht móglich, den Verlauf des Gradienten dureh die fruher fiir Nieder- 
druckentladungen angegebeno Formel G =  c/rf® • ib zu besclireibcn (d =  Durchmesser, 

i =  Stromstśirke; a, b, c =  Funktionen des Drucks). In tJbereinstimmung mit den 
t)berlegungen iiber die Ahnlichkeit von Hochdruckentladungen steigt derjenige Druck, 

bei dem der Gradient proportional zu Yp ist, mit abnehmendem Durchmesser au. 
jedoch nieht so stark, wie fruher yermutet wurde. (Physica 2. 787— 92. 1935. Eind- 
hoYen-Holland, Natuurk. Labor. d. N. V. Phil. Gloeil.-Fabr.) KOLLATH-

W. Elenbaas und W. De Groot, Die Totalstrahlung der Superhochdruckąueck- 
silberentladung. Die Strahlung der Superhochdruck-Hg-Lampe wurde bei 10 mm Enr- 
ladungsstrecke u. 460 W aufgenommener Energie einerseits dureh Messung der u1 
einem auBeren H,0-Mantel steckengebliebenen Energie u. andererseits dureli direkte 
Messung mit einem Thermoelement bestimmt. Beide Methoden gaben genugend ubor- 
einstimmende Resultate, namlich etwa 50% der aufgenommenen Energie wird aus-
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gestrahlt. Fur eino gewohnliche Hochdruok-Hg-Quarzlampe mit 26 IF/cm positive 
Saule betragt die Strahlung bis zu 27%, was 39 Lumen/Watt entspricht. (Physica 2. 
807—10. 1935. Eindhoven-Holland, N. V. Pliil. Gloeil.-Fabr. Natuurk. Lab.) KOLLATH.

E. V. Appleton und D. B. Boohariwalla, Der Einfluft eines magnetischen Feldes 
auf die Hochfreguenzleitfahiglceit eines ionisierten Mediums. In  einer fruheren Mit- 
tcilung von A p p l e t o n  u. Ch a p m a n  (C. 1932. I I .  2928) wurde iiber die Beziehung 
der Hochfreąuenzleitfahigkeit von ionisierter Luft mit dem Druck berichtet. Es wird 
hier expcrimentell gezeigt, daB der Druck, bei dem die Hochfreąuenzleitfahigkeit ein 
Maximum hat, von der Intensitat eines angelegten Magnetfeldes abhiingt. Das ist 
aus theoret. Griinden zu erwarten, wenn die Hochfreąuenzleitfahigkeit allein durch 
Elektronentransport bedingt ist. Die Bedeutung der Resultate in Verb. mit der Leit- 
fahigkeit dureh Ionenwanderung wird diskutiert. (Proc. physic. Soc. 47. 1074—84. 
1/11. 1935. London, Kings College, Wheatstone Lab.) F a h r e n b r a c h .

Richard Gans, Die Spineinstdlung in ferromagnelischen Krystallen unler dem 
Einflu/3 mechanischer Spannungen. Die vereinfachtcn Rechnungen von B e c k e r  u .  

K e r s t e n  (C. 1930. II. 3517) iiber den EinfluB starker mechan. Spannungen auf die 
Spineinstellung in  ferromagnet. Einkrystallen werden streng unter Berueksichtigung 
der Anisotropie durehgefiihrt. Dabei ergibt sich fiir Ni prakt. das gleiehe Resultat 
(Abweichung maximal 4°): Einstellung der ferromagnet. Elementarbezirke in allen 
Krystallrichtungen _L zur angelegten Zugspannung. Fiir Fe errechnet der Vf. eine 
starkę Abweichung von dem BECKERSchen Resultat u. zwar: Einstellung des Spins 
in Richtungen zwischen 0— 90° zur Zugrichtung, je nach der Angriffsrichtung des Zugs 
am Krystall. Die Arbeit bringt auBcrdem eine Berechnung der Magnetisierungskurren 
von ferromagnet. Driihten nach der strcngen Reehenmethode. Die Ergebnisse, allgemein 
u. fiir spezielle Verspannungsrichtungen, sind in mehrercn Tabellen u. Figuren wieder- 
gegeben. (Ann. Physik [5] 24. 680—96. 5/12. 1935. Kónigsberg, 2. Phys. Inst. d. 
Univ.) F a h l e n b r a c h .

Jean Becguerel, Die Beslimmung paramagnelischer Susceptibilitaten ton Kry- 
stalten der seltenen Erden durch die Messung der paramagneiischen Drehung der Polari- 
saiionsebene. Es wird eine neue Methode der Best. paramagnet. Susceptibilitaten u. 
Ionenmomente beschrieben. Unter bestimmten Voraussetzungen, die bei den meisten 
seltenen Erden erfiillt sind, bestcht eine enge Beziehung zwischen Magnetisierung u. 
paramagnet. Drehung der Polarisationscbene. Vf. zeigt an Hand von Tabellen, daB 
die magnctoopt. bestimmten Ionenmomente von Pr, Nd, Dy u. Er mit den ąuanten- 
theoret. berechneten u. magnet, bestimmten hinreichend gut ubereinstimmen. Die 
Susceptibilitat ist proportional der Drehung der Polarisationsebcne. Aus den magneto- 
opt. Resultaten iiber die seltenen Erden werden weiter Schlusse auf die Wrkg. der 
Krystallfelder auf die magnet. Ionenmomente gezogen. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 201.1112—15. 2/12. 1935. Leyden, KAMERLiNGH-ONNES-Inst.) F a h le n b r a c h .

S. Datta und Manindramohan Deb, Paramagnetische Untersuchungen. I I I . Licht- 
absorpłion in paramagneiischen Krystallen und Lósungen. (II. vgl. C. 1935. I. 29.) 
Vff. berichten iiber Unterss. der Absorptionsspektren von hydratisierten u. krystall- 
wasserfreien Chloriden yon Co, Ni u. Cr u. von ihren Lsgg. in verschiedenen Losungsmm. 
n. bei versehiedenen Tempp. (—115° bis +80°). Die Ergebnisse sind Erganzungen 
711 fruheren paramagnet. Unterss. derselben Substanzen (1. c.). Bei den Lsgg. ver- 
schiebt sich das Absorptionsinaximum mit kleinerer DIS. des Lósungsm. u. mit 
wachsendem HCl-Zusatz nach groBeren Wellenlangen hin. Bei Cr+++, wo die Term- 
jverte bekannt sind, entspricht die Liehtabsorption angenahert den tlbergangen: 
F — 2G15 u. tp  — Mit abnehmender Temp. versehieben sich die Absorptions-
banden zu kleineren Wellenlangen hin. Bei Krystallen liegen die Absorptionsbanden 
bei den Hydraten bei kleineren Wellenlangen ais bei den A jihydriden . Die Ergebnisse 
werden erklart durch die Annahme zweier im Gleichgewicht stehender Substanzen 
Terschiedener chem. Bindung, einem Ionenkomplex u. einer undissoziierten komplexen 
Molekel. Daneben deutet das Vorhandensein von Linienspektren auch auf freie Ionen, 
die beim tSbergang der beiden Komplexe entstehen konnen. Und zwar sind die Banden 
bei kleineren Wellenlangen Indicatoren fiir die Ionenkomplexe, die Banden bei groBeren 
Wellenlangen fiir die undissoziierten Molekule. Die Lichtabsorptionsmessungen unter- 
stiitzen die Schlusse iiber die verschiedenen Typen der Weehselwrkg. mit den benach- 
barten Ionen, Atomen oder Molekeln, die aus den magnet. Messungen gezogen werden 
Konnten. Absorptionsbanden bei hoheren bzw. kleineren Wellenlangen laufen groBeren 

w- kleineren A -Werten des W EISSsehen Susceptibilitat-Temp.-Gesetzes: ■/ (TĄ-A) =  O

90*'
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parallel. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 20. 1121—36. 1935. Caloutta, Uniw, Palit Physieal 
Lab.) F a h l e n b r a c h .

Ulrich Veiel, Die magnetische Susceptibilitat von Alkali- und Erdalkalilialogeniden. 
Mit der von Auer gebauten empfindliohcn Steighohenapparatur wurden bei 20° die 
Susceptibilitaten der wss. Lsgg. der Chloride, Bromide u. Jodide der Alkalien Li, Na 
u. K, der Erdalkalien Ca, Sr u. Ba u. der Chlor-, Brom- u. Jodwasserstoffe in Ab- 
hangigkeit von der Konz. gemessen. In  1. Naherung besteht Proportionalitat der 
Losungssusceptibilitaten mit der Konz. im Sinne der Giiltigkeit des W IEDEMANNsehen 
Additionsgesetzes. Die gemessenen Absolutwerte der Salzsusceptibilitiiten aus den 
Lsgg. verschiedener Konz. u. ein Vergleich mit dem PASCALschen Additionsgesetz 
sprechen dafiir, daB geringe Abweichungen von der Additmtat dureh die Wrkgg. der 
Ionenfelder. auf den ilolekularzustand des W. vorkanden sind. Aus den gemessenen 
Salzsusceptibilitatswcrten werden mit Hilfe des Joosschen Aufteilungsverf. die Ionen- 
suseeptibilitaten erreehnet. Dureh geeignete Korrektionen werden die Susceptibilitaten 
der freien Ionen daraus crmittelt u. mit den Werten anderer Autoren vergllchen. Fur 
die Lsgg. von NaCl u. K J  verschiedener Konz. wurde die Temp.-Abhangigkeit der 
Susceptibilitat von 0—50° gemessen u. mit dem Resultat von C a b r e r a  u . F a h le n -  

BRACH (C. 1934. II. 917) verglichen. Weiter werden Schliisse versucht, Anderungen 
des Molekularzustandes in den Lsgg. aus den Messungen zu ermitteln. (Ann. Physik 
[5] 24. 697—713. 5/12. 1935. Munehen, Phys. Inst. d. Univ.) . F a h le n b r a c h .

S. S. Bhatnagar und Błlim Sain Bahl, Diamagnetismus des dreiwertigen Wismut- 
ions. Mit der magnet. Interferenzwaage von BHATNAGAR u . M a t h u r  (C. 1930. I. 
2223) werden die Susceptibilitaten einer Reihe von dreiwertigen Bi-Salzen gemessen 
u. nach Abzug der bekannten Susceptibilitaten der negativen Ionen der Ionen- 
magnetismus von Bi+++ zu —41,24-10-6 bestimmt. Die Berechnung nach der Sl a t e r - 

schen Methode ergibt den Wert —43,8-10_s. Eine Modifikation dieser Methode von 
ASGUS (C. 1932- II .  2801) fiihrt auf kleinere Werte u. konnte daher die Ubereinstimmung 
mit dem Experiment noch yerbessem. (Current Sci. 4. 153—54. 1935. Lahore, Univ., 
Chem. Lab.) F a h l e n b r a c h .

S. S. Bhatnagar und Bhim Sain Bahl, Weitcre Beobachtungen iiber den Dia
magnetismus von dreiwertigen Wismutionen. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. bereehnen den 
Diamagnetismus von Bi+++ nach der strengen SLATERschen u. nach der ANGUSschen 
Methode ,u. finden: Experiment — 41,24-10-6, SLATER —42,23-10~6 u. ANGTJS 
— 42,09-10-8. Eine bessere Ubereinstimmung ist nicht zu erwarten. K id o  bat fiir 
Ionen des gleichen Elements, die sieh um 2 Valenzen unterscheiden, gefunden, dafl 
der Susceptibilitatsunterschied A ■/ etwa 10-10-6 betragt. Das stimmt auch fiir Bi: 
XB1+++ — ̂ bi+++++' =  — 12,87-10“*. Fiir Bi+++-Salze stimmen die Susceptibilitats- 
werte der Vff. in 3 Fallen mit den Angaben der International Critieal Tables gut iiberein. 
Ein Wert wurde erheblich kleiner gefunden. (Current Sci. 4. 234. 1935.) F a h L.

Hiram S. Lukens, Der Mechanismus der Leitfahigkeit. Um eine befriedigende 
Erklarung fur die Untersehiede in der Stromdichte auf Elektroden von ebener Ober- 
flache zu finden, fiihrt Vf. Verss. aus zur Feststellung der Stromlinien zwischen den 
Elektroden u. erortert an Hand der graph. wiedergegebenen Stromlinien theoret. den 
Mechanismus der Leitfahigkeit. (Trans, electrochem. Soc. 67. Preprint 23. S Seiten. 
1935. Melbourne, Victoria, Austraha, Univ. Sep.) G a e d e .

Halvard Liander, Elektromelrische Titration von Koldensdure und Natrium- 
bicarbonat in verdunnlen Lósungen. Vf. gibt auf Grund von Messungen mit einer Kombi- 

nation von Glas- u. Hg„CL,-Elektroden eine graph. Darst. der pn-Werte in verd. Lsgg. 
von Na2C03 u. NaHC03 im Vergleich mit den Titrationskurvcn fur C02- u. NaHC03- 
Lsgg. bei 20°. Die nach der Gleichung:

— R T In K  =  29 210 + 53 T ln T — 335,86 T 
fiir 20° berechneten pH-Werte stimmen mit den MeBergebnissen gut iiberein. Die unter 
Voraussetzung volliger Dissoziation von NaHC03, Na,C03 u. jSTaOH berechneten 
Titrationskurren liegen tcilweise bei erhebUch hóhercn pn-Werten ais die esperimenteu 
erhaltenen. (IVA 1935. 78—83. 1/10.) R. K. M u lle r.

M. De Kay Thompson und Albert L. Kaye, Die Zersetzungspotentiale und Lc'i- 
fdhigkeiten von Marpiesiumoxyd und den Erdalkalioxyden in geschmolzenen Fluoriden- 
Vff, bestimmen die Zers.-Potentiale der gesatt. Lsgg. von MgO in geschmolzenem Mĝ s- 
BaF2 u. NaF, von CaO in CaF„ u. NaF, von SrO in SrF2 u. NaF, von BaO in Bał; 
u. NaF mit Pt- u. mit Graphitanoden bei Tempp. zwischen 900 u. 1100°. Die Depolan- 
sation des Graphits wird dureh die Differenz zwischen diesen Zers.-Spannungen ge-
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geben. Dio Depolarisation wird nach dem 3. W arm etheorem  u. auch nach der NERNST- 

schen Gleichung fiir 0 2-Konz.-Ketten berechnet. Fiir MgO u. CaO stimmen die experi- 
mentell gefundenen Zers.-Spannungen mit den berechneten W erten  innerhalb weniger 
Hundertstel Volt iiberein, woraus geschlossen wird, daB die Oxyde primar zers. werden 
u. nicht durch  sekundare Rkk. In allen Fallen nimmt das Zers.-Potential linear mit 
steigender Temp. ab. Da die Daten der spezif. W arm e  bei hohen Tempp. fiir BaO u. 
SrO fehlen, sind die thermodynam. Berechnungen hierfiir nicht durchgefiihrt worden. 
In den gleiehen Lsgg. wird die elektr. L e itfah igke it fiir  yerschiedene Oxydkonzz. u. 
yerschiedene Tempp. bestimmt. Die Leitfahigkeit andert sich linear mit der Temp. 
mit Ausnahmo der konzentrierteren Lsgg. yon SrO u . BaO. Ein zur Messung der L e it 

fahigkeit angewandtes neues MeBverf. unter Benutzung eines Pt-Tiegels u. einer neuen 
Form der WHEATSTONEschen Briicke ist beschricben. (Trans, eleetrochem. Soc. 67. 
Preprint 19. 22 Seiten. 1935. Cambridge, Mass., Massachusetts Inst. of Technology. 
Sep.) G a e d e .

Panta S. Tutundźić, Oleichzeitige kathodische und anodisclie Glcichslrompolarisation 
der Arbeitselektroden. I. Arbeitskalhoden aus Platin, Palladium und Gold. Vf. unter
sucht den EinfluB des ununterbrochenen iiberlagerten Gleichstromes yerschiedener 
Richtung, Spannung u. Starkę auf das Potential der Arbeitskathoden aus Pt, Pd u. 
Au in 2-n. H2S04 bei Zimmertemp. u. beobaehtet gleichzeitig die Zers.-Spannungen. 
Die Potentiale sowie die Zers.-Spannungen werden durch dic yerschiedenen Betrage 
der gleichzeitigen kathod. bzw. anod. Polarisation bei Gleichheit der Widerstande 
stark beeinfluBt. Es werden durch diese elektrolyt. Depolarisation der Arbeitskathoden 
die H2-Abscheidungspotentiale stark nach der positiyen Seite hin yerschoben, um bei 
Gleichheit der anod. u. kathod. Polarisation den konstanten gemeinsamen Endwert 
von +0,927 + 0,005 V zu erreichen. Dieses Potential entspricht unter der Annahme, 
daB dabei an der Arbeitskathode eine vollstandige elektrolyt. Depolarisation des ent- 
ladenen H2 mit der aąuiyalenten Menge des entladenen 0 2 stattfindet, direkt der 
W.-Bldg. aus elektrolyt. entwickeltem H u. O bei der Stromdichte 0 Amp./qcm am 
Pt, Pd u. Au, ohne jede Mitbetciligung des Kathodenmaterials. Erhohung der Strom- 
diehto yersehiebt das Potential nach der unedlen Seite, doch werden diese Potential- 
unterschiede bei hoheren Betragen der gleichzeitigen anod. Polarisation kleiner. Bei 
etwa 85%ig. gleielizeitiger anod. Polarisation erreichen die Pt- u. die Au-Kathode ein 
konstantes yon der Stromdichte unabhangiges Potential yon +0,820 bzw. +0,815 V 
u. werden bei noch hoheren Betragen der gleichzeitigen anod. Polarisation mit hoheren 
Stromdichten immer edler. Durch die kathod. t)berpolarisation der Arbeitskathoden 
werden die Potentiale nach der negatiyen Seite hin yerschoben, was besonders bei 
hoheren Stromdichten stark in Erscheinung tritt. (Z. Elektrochem. angew. physik. 
Chem. 41. 602— 11. 1935. Belgrad, Inst. f. Physikal. Chem. u. Elektrochem. Techn. 
Fakultat d. Uniy.) Ga e d e .

Z. J. Berestnewa und V. A. Kargin, Uber alkalische Amalyamelektroden und dereń
V eru:endung bei kolloiden Ldsungen. (Acta pliysicochimica U. R . S. S. 2. 151— 62. 1935. 
Moskau, Karpow-Inst. f. physikal. Chemie. — C. 1935. I I . 2502.) Stack elberg .

Z. J. Berestnewa und V. A. Kargin, Uber die Venuendung der Ba-Amalgam- 
dektrode zur Messung der Aktimldt von Ba-Ionen in wdsscrigen Ldsungen. (Vgl. vorst. 
Ref.) Vff. konstruieren eine Ba-Amalgamelektrode, die mit stromendem Amalgam 
arbeitet. Die gegen 1—0,001-n. BaCl2-Lsgg. gemessenen Potentiale erweisen sich ais 
gut reproduzierbar. Bei der starksten Verdunnung weicht das Potential yon dem 
nach Nernst  berechneten merklich ab, was auf die Bldg. von Ba-Ionen durch Zers. 
des Amalgams zuruckzufuhren ist. —  Ggw. yon 0,1-n. NaCl im Elektrolyten hat prakt. 
keinen EinfluB auf das Potential. (Acta physicochimiea U. R. S. S. 2. 163—70. 
1935.) Stackelberg .

Shiro Koyanagi, Uber die dektrolylische Abscheidung der Metalle aus ihren Pyro- 
phosphałlo-sungen. Vf. untersucht die elektrolyt. Abscheidung von Ni, Co, Cu, Zn u. 
Ld aus ihren komplexen Pyrophosphatlsgg. unter Anwendung der Elektrode von 
Classen, um die besten Bedingungen fiir die Analyse dieser Metalle festzustellen. 
Es zeigt sich, daB Fe nicht yollstandig abgeschieden wird. (Buli. chem. Soc. Japan 10. 
355—56. 1935. [Orig.: engl.]) Ga e d e .

Fr. Fichter und Fritz Metz, Elektrolyse von Nitrat-Acetałgemischen. (Vgl. 
ilCHTER, SlEGP.IST, B u e s s , C. 1935. I. 2803.) Vff. untersuehen das Verh. einer 
llischung yon Acetaten u. Nitraten an der Anodę bei der Elektrolyse. Sie erhalten 
Methylnitrat, analog der Bldg. yon Athylnitrat bei der Elektrolyse des Propionat-Nitrat-



1382 A s. E l e k t r iz it At . M a g n e t is m u s . E l e k t r o c h e m ie . 1936. I.

gemisches. Sic finden kcine dem Athylenglykoldinitrat, dom n-Butylnitrat oder dem 
Tetramethylenglykoldinitrat entsprechenden Stoffe. Dafiir tritt ais neuartiges Elektro- 
lysenprod. Nitromethan auf. Die Bildungsmoglichkeit desselben wird diskutiert. 
(Helv. ehim. Acta 18. 1005—07. 1935. Basel, Anstalt f. Anorgan. Chem.) G a e d e .

Hisashi Kiyota, Die elektrolytische Abscheidung von Zink aus sauren Losungen. 
Zweck der Arbeit ist, eine Arbeitsmetliode zu finden, bei der Zn nicht in schwammiger 
Form abgeschieden wird u. ferner eine Methode zu geben, die eine beąueme, quantitative 
elektrolyt. Best. des Zn gestattet. Bei Verwendung einer nur wenig Na-Acctat ent- 
haltcnden Essigsaurelsg. des Zn wird Zn in feinkrystallincr Form mit metali. Glanz 
abgeschieden. Die quantitative Best. des Zn erfolgt aus ZnS04-Lsgg., die krystalli- 
siertes Na-Acetat enthalten u. ferner Essigsaure, dereń Konz. von der vorhandenen 
Zn-Menge abhangt. Auch die Dauer der Elektrolyse ist von der Zn-IConz. abhangig. 
Der Fehler wird bei Anwendung von 0,1—0,5 g Zn zu 0,1 mg angegeben. Es wird der 
EinfluB von Na2S04, (NH4),S04, NaCl u. NaN03 auf die Abscheidung des Zn unter- 
sucht u. festgestellt, daB Nitrat die Abscheidung des Zn verzogert u. die Ausbldg. des 
8chwammigen Nd. begiinstigt. (Buli. chem. Soc. Japan 10. 353—54. 1935. Kyoto, 
Katsura, Kyoto Women’s College. [Orig.: engl.]) G a e d e .

Charles L. Faust und Geo. H. Montillon, Der Eleklroniederschlag von Kup/er-, 
Nickel- und Zinklegierungen aus Cyanidldsungen. Teil II . Diskussion der Ergebnisse 
von Teil I . (I. vgl. C. 1934. II. 127; vgl. auch C. 1935. I. 301.) Es werden die in I. 
erhaltenen Ergebnisse beirn Elektro-Nd. von Cu-, Ni- u. Zn-Legierungen aus Cyanid- 
lsgg. unter Beriicksichtigung der Kathodenvorgange u. der Wrkg. der relatiyen Konzz. 
der an dieseni ProzeB beteiligten Cu-, Ni- u. Zn-Ionen besprochen. Der Dissoziations- 
grad der Metalleyanidkomplexe iibt einen starkercn EinfluB auf die relative Metall- 
ionenkonz. an der Kathode aus ais die relative Diffusionsgeschwindigkeit der Ionen. 
Zunchmende Stromdiehte seheint erst bei tieferen Tempp. eine Wrkg. auf die relative 
Abscheidungsgeschwindigkeit eines jeden Metalles auszuiiben. Zunehmende Temp. 
yergróBert den Dissoziationsgrad der komplexen Ionen. Der Dissoziationsgrad crreicht 
sein Slasimum fiir den Zn-Ivomplex bei 25°, fiir den Ni-Komplex bei 50“ u. fiir den 
Cu-Komplex etwas uber 70°. Die komplexen Ni-Cyanidionen in diesen Badern scheinen 
weniger instabil zu sein ais die komplexen Zn-Cyanidionen, aber instabiler ais das 
komplexe Cu-Cyanidion. (Trans, electrochem. Soc. 67- Prcprint 22. 16 Seiten. 1935. 
Minneapolis, Minn., Univ. of Minnesota. Sep.) G a e d e .

Robert Weiner, Bleidektrolyse in perchlorsaurer Losung. Vf. untcrsucht das 
Verh. des Pb bei der Elektrolyse in perehlorsauren Lsgg. u. verfolgt dabei nicht nur 
das anod. Verh., sondern priift auch dio kathod. Abseheidungsbedingungen. Er greift 
dabei auf die Arbeiten von M a t h e k s  (vgl. C. 1911- I. 355) zuriiek. Es wird fe s tge s te llt , 

daB sich Lsgg. mit etwa 50 g Pb ais Pb(C104)2 u. 10 g freier HC104 im Liter ais Elektrolyt 
fiir die Herst. reinster Pb-Ndd. von etwa 0,1 mm Dicke u. guter Beschaffenheit eignen, 
wenn Stromdichten von 0,25—0,50 Amp/qdm zur Anwendung gelangen. B e i  Bad- 
bewegung ist eine Erhohung der Stromdiehte zulassig. Es lassen sich dann auch dickerc 
Pb-Schichten in guter Beschaffenheit erzeugen. Ein Zusatz von 0,2—0,4 g Pepton 
im Liter bewirkt eine wesentliche Verbesserung der Nd.-Beschaffenheit u. laflt auch 
eine merklich hohere Stromdiehte zu. Bei maBiger Badbewegung konnen dann fur den 
Dauerbetrieb ohne weiteres Stromdichten von 1 Amp/qdm angewandt werden. Hohere 
Stromdichten bis etwa 2 Amp/qdm sind fiir langer dauernde Elektrolysen nur bei 
lebhafter Riihrung des Elektrolyten zulassig. Bei gleichzeitiger Erwiirmung auf 60 
konnen 3—4 Amp/qdm dauernd angewandt werden. (Z. Elektrochem. angew. physik. 
Chem. 41. 631—35. 1935. Dresden.) G a e d e .

Hideki Hirata, Yoshio Tanaka und Hisaji Komatsubara, Ober die Anordnung der 
Mikrokrystalle in dem durch Elektrolyse abgeschiedenen Blei. (Vgl. H i r a t a  u . TANAKA, 

C. 1935- II . 1660.) Vf. untersuehen dio Anordnung der Mikrokrystalle der aus essig- 
sauren Lsgg. abgeschiedenen Pb-Ndd. mittels Róntgenstrahlen nach der sogenannten 

Transmissionsmethode. (Buli. chem. Soc. Japan 10. 391—96. 1935. Kyoto, Imperial 

Univ., Inst. of Metallography. [Orig.: engl.]) G ae de .

W. W. Stender, Asbestdiaphragmen. Vf. untersucht das Verh. von Asbest- 
diaphragmen bei yerschiedenartiger mechan. Behandlung u. beschreibt die Eigg- dicser 
Diaphragmen u. die Methode zur Prufung derselben. Es werden auBerdem die >er- 
anderungen b e im  Altem rerfolgt. Es wird festgestellt, daB die P e r m e a b i l i t a t  des 
Diaphragmas sich andert infolge der Anderung der Zus. der durch das D ia p h r a g m a  

flieBenden Lsg., ferner durch die chem. Wrkg. der Elektrolysenprodd. auf das Di»-
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pkragma u. dureh die meehan. Wrkg. des sioh an der Kathode entladenden H2. (Trans, 
electrochem. Soc. 67. Preprint 20. 20 Seiten. 1935. Leningrad, U. S. S. R., State Inst. 
of Applied Chem., Electrochem. L ab . Sep.) G a e d e .

[russ.] L. Landau und Kompanejetz, Die elektrische Lcitfahigkeit von Metallen. Charków:
Goss. nautsch.-techn. isd-wo 1935. (60 S.) 45 Kop.

A3. Thermodynamik. Thermochemie.

Franz Bollenrath und Walter Bungardt, Die Wdrmeleitfdhigkeit von reinem 
Eisen und iechnischen Stahlen. An Hand des einschliigigen Schrifttums wird der Ein- 
fluB des C-Geh. auf die Warmeleitzahl von Stahl bei Raumtemp. zusammengestellt, 
ferner werden die Formeln gegenubergestellt, aus denen die Abhangigkeit der Warmc- 
leitfahigkeit vom C-, Mn- u. Si-Geh. hervorgeht, schlieBlich wird die Abhangigkeit 
der Lcitfahigkeit unlegierter Stahle von der Temp. u. der EinfluB des C-Geh. auf den 
Temperaturbeiwert ermittelt. Wahrend fiir unlegierte Stahle bei Raumtemp. die 
Unterlagen aus dem Schrifttum ausreichen, um einen zuverlassigen Mittelwert zu bilden, 
sind die Angaben fiir legierte Stahle liickenhaft u. widerspruclisvoll u. lassen nur in 
qualitativer Hinsicht den EinfluB des Legierungszusatzes erkennen. Es werden im ein- 
zelnen die Schrifttumsangaben gepruft iiber den EinfluB des Cr-Geh. u. iiber die Temp.- 
Abhangigkeit des Warmeleitvermogens verschiedener Cr-Stahle, ferner iiber die Temp.- 
Abhangigkeit des Warmeleitvermogens eines niedrig legierten Ni-Baustahles, von 
austenit. Cr-Ni-Stahlen. In  ahnlicher Weise werden die Angaben zusammengestellt 
iiber den EinfluB von Mn, von Ni neben Mn, von W, Co, von groBoren Si-Gehh. u. 
hoheren P-Gehh. SchlieBlich werden nocli bei der Zusammenstellung beriicksichtigt: 
Schnellarbeitsstahle, hochbeanspruchte Ventilstahle. Zusammenfassend wird fest- 
gestellt, daB samtliche Legierungszusatze eine Erniedrigung der Warmeleitzahl zur 
Folgę haben, daB aber iiber das MaB der Abnahme zuyerlassige Angaben nur schwer 
zu machen sind. (Arch. Eisenhuttenwes. 9. 253— 62. Nov. 1935. Berlin-Adlershof, 
Ber. D. V. L.) E d e n s .

H. S. Gregory, Der Einflufl der Temperatur auf die Wdrmdeilfahigkeit und den 
Mkommodalionskoeffizienlen von Wasserstoff. Naeh modifizierter (zur Eliminierung des 
Einflusses der Gaskonvektion u. des Temperatursprunges an der Phasengrenze fest/gas- 
fórmig.) ScHLEIERMACHERscher Methode wird die Warmeleitfiihigkeit (K) von Wasser
stoff u. der Akkommodationskoeff. (a) von Wasserstoff anPlatin zwischen 295,1 u. 593,4° 
absol. bestimmt. Fiir den Wiirmeverlust des Pt-Heizdrahtes dureh Strahlung u. den 
Temperaturabfall in der Glaswand des VersuchsgefaBes werden Korrektionen an- 
gebracht. K  steigt von 0,000459 cal cm- 1  sec-1 grad-1  bei 295,1° absol. auf 0,000708 cal 
cm-1 sec-1 grad-1  bei 593,4° absol., die Temperaturabhangigkeit laBt sieh in der all- 
gemcinen Form K t  =  A-Tn (A, n =  Konstanten; T =  absol. Temp.) darstellen. 
a zeigt ein Minimum bei 520° absol. u. ist im untersuehten Druckbereich (etwa 5 bis 
100 cm Hg) druckunabhangig. Fiir die temperaturunabhangige Konstantę /  der 
Gleiehung K — f-T]-Cv (tj =  Viscositiit; Cv — spezif. Warme bei konstantom Yolumen) 
ergibt sieh im Mittel der Wert 2,2. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 149. 35—56. 
1935.) ' W o it in e k .

T. Alty und C. A. Mackay, Der Akkommodationshoeffizient und der Verdampfungs- 
koeffizient von Wasser. Der Yerdampfungskoeff. /von W. (Verhaltnis der tatsachlich zu 
der naeh derkinet.Theorie verdampfenden Wassermenge) u. der Akkommodationskoeff. a 
(Verhaltnis der tatsachlich ubertragenen zu der theoret. maximal iibertragbaren Energie) 
fiir Wasserdampf an einer Oberflache von fl. W. werden naeh einer fruher (vgl. C. 1933.
II. 2654) angegebenen, jedoeh etwas modifizierten Methode zu/=0,036 bzw. a= l,0  be- 
stimmt. Die Ergebnisse zeigen, daB sieh die Oberflache der Fl. bei der Wechselwrkg. mit 
den Molekeln des Dampfes mehr wie ein fester Kórper ais wie eine Fl. verhalt. Die auf sie 
auftreffenden Dampfmolekeln werden zu mehr ais 96% reflektiert, erreichen jedoeh 
mit ihr Temp.-Gleiehgewicht, bevor sie in die Dampfphase zuriickkehren. (Proc. Roy. 
Soc., London. Ser. A. 149. 104—16. 1935. Canada, Univ. of Saskatchewan.) WoiT.

N . Fuchs, Uber Aktimerungsenergie bei Verdampfuntj und Kondensalion. Vf. zeigt, 
daB die Hypothese von M iy a m o t o  (C. 1933. I I .  1299), naeh der bei Kondensation 
Tori Dampfmolekeln an der Oberflache des festen oder fl. Stoffes zur tlberwindung 
wnes „Potentialhugels“ Aktivierungsenergie erforderlich ist, mit den esperimentellen 
Ergebnissen fiir die Geschwindigkeit der Molekeln versehiedener Dampfe (Ag, Hg)
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nicht im Einklang ist. (C. R. Aead. Sci., U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii 
Nauk S. S. S. R.] 1934. III . 335—37. Moskau, Karpow-Inst. f. Pliysikal.
Chemie.) W oiT IN EK .

G. van Lerberghe, Śchndle Berechnung, der Fugazitdt reiner Stoffe. Die Fugazitat/ 
eines VAN DER WAALSschen Gascs kann  mittels der Gleichung:

ln (fjp) =  —In [1 — (3 <p — 1 )/K r ip2] — 6/K  t  <p + [1/(3 <p — 1)] 
berechnet werden, wobei p den Druck, <p =  v/vc, t  — T/T,., K  =  R  T Jpc vc ( li — Gas- 
konstanto; pc, vc, Tc — krit. Daten) bedeuten. Fiir 02 yon 0° u. 50 bzw. 100 at betragt 
flp  =  0,96 bzw. 0,92, fiir C02 von 60° u. 25 bzw. 50 u. 100 at fjp  =  0,93 bzw. 0,86 u. 0,70. 
(J. Chim. physique 31. 577—82. 1934. Ecole des Mines de Mons [Belgiąue].) WoiTINEK.

♦ A. Michels und G. W. Nederbragt, Isothermen von Methan zwisehen 0 und 1500 
und Dichten von 19—53 amagał (Drucke zwisehen 20 und 80 Almosphdran). Die Drucke 
werden in internationalen Atmospharen angegeben. Isothermen werden zwisehen
0 u. 150° in Abstanden von je 25° bestimmt. p v =  A — B-d -f C-d" D-d};

— A0 (1 + i/273-15). p v, A, B, C, D werden tabelliert. Die Werte von B, noch 
mehr von C, sind keine ganz glatto Funktion von ł, wiikrend A eine linoare Funktion 
Ton t ist. Mit den nach parabol. Formeln fiir B, C u. D  ausgeglichencn Werten lassen 
sieh die Versuehsorgobnisse mit einer mittleren Unsicherheit von 1/4000 darstellen. 
(Physica 2. 1000—02. Nov. 1935. Amsterdam, Univ., van der Waals-Lab.; 45. Mitt. 
des „van der Waals-Fund“.) W. A. R o t h .

H. C. Hottel und V. C. Smith, Strahlung niehlleuehtender Flammen. Es wird
eino Methode zur Best. der Gesamtstrahlung nichtleuchtcnder Flammen angegeben, 
wobei die emittierte Strahlung u. die zugehorige Temp. von CO-, H2- u. CO-H2-Gemisch- 
Flammen gemessen wird, Flammentempp. 1450—2100°. Die Resultato werden ais 
Funktion des prozcntualen Zusatzes von Luft u. Sauerstoff zum Flammengas, ferner 
ais Funktion der Form des Brenners u. der Flammentemp. tabellar. zusammengestellt 
u. die bereits bestehenden Tabellen auf ihre Genauigkeit kontrolliert. Vff. zeigen, 
daB die Strahlung von CO-Flammen bei Kenntnis ihrer GroBe, ihrer Temp. u. ihrer 
Gaszus. berechnet werden kann. In einem Anhang werden experimentelle Einzel- 
heiten zu den Yerss. mitgetcilt. (Trans. Amer. Soc. mech. Engr. 57. 463—70. Nor. 
1935. Cambridge, Mass. u. Detroit, Mich.). K o l l a t h .

[tiirk. (aserbaidshan.)] Konstantin Wassiljewitsch Pokrowski, Thermodynamik. 2. Anfl.
Baku: Isd. AKII 1935. (7, IV, 416 S.) 6 Ilbl.

A 4. K o l lo id c h e m ie .  C a p il la rc h e m ie .

Antoni Basiński, Untersuchungen iiber die Besłiindigkeit von Kolloiden. Ober 
die Bestdndigkeit des negativ geladenen Silberjodidkolloids. (Vgl. C. 1932. II. 3534;

1933. I. 3296.) Die Bestandigkeit von negativ geladenem AgJ-Sol (20 Millimol/Litcr) 
wird in Ggw. von 2,5—100 Millimol/Liter LiCl, NaCl, KCI, NH.,CI, 10—100 Milli- 
mol/Liter LiBr, NaBr, KBr, NH4Br u. 10— 100 Millimol/Liter LiJ, NaJ, K J, NH4J 
untersucht. Die Bestandigkeit des AgJ-Sols (bestimmt nach der in gleiehen Zeiten bei 
gleichen Elektrolytkonzz. unter gleiehen Vorbedingungen noch dispergiert bleibenden 
Menge AgJ) ist in jeder Vers.-Reihe bis zu einer bestimmten Grenzkonz. von der Natur 
des Kations unabhangig; diese Grenzkonz. betragt ca. 80 Millimol/Liter RC1, bzw. 
ca. 65 Millimol/Liter RBr, bzw. ca. 50 Millimol/Liter R J  (R =  Li, Na, K). Bei hoheren 
Konzz. der zugesetzten Salze steigt die stabilisierende Wrkg. der Kationen nach der 
lyotropen Reihe L i '>  N a '>  K '>  NH4‘. Dio stabilisierende Wrkg. von NH4J  ist 
iń allen Fiillen geringer ais diejenige yon K  J, die Differonz nimmt besonders bei hoheren 
Konzz. stark zu, bei NH4Br u. KBr ist die Differenz im gleichen Sinne erst bei Konzz. 
von iiber 10 Millimol/Liter bemerkbar, erst yon iiber 50 Millimol/Liter an deutlich 
herrortretend; ahnHch liegen die Verhaltnisse bei NH4C1 u. KCI. Auch dio Konzz., 
bei denen dio Unterscliiede in der Wrkg. nach der lyotropen Reihe der Kationen auf- 
treten, sind bei den Jodiden am geringsten (40 Millimol/Liter), es folgen dio B ro m id e  

(65 Millimol/Liter), d a n n  die Chloride (80 Millimol/Liter). Vf. erlautert die b e o b a c h te tę n  

"Verhaltnisse auf Grund der Theorie der elektrolyt. Doppelschicht, der Austausch- 

adsorption an der Grenzflache der Ultramikronen nach WlEGNER u. der V o rs te llu n g e n  

iiber ionenhydratation u. Bldg. yon yerschieden 1. Salzen an der U ltr a m ik ro n e n -  

oberflache bei der Adsorption. (Roczniki Chem. 14. 1017—37. 1934. Wilna, Univ. 
Inst. f, physik. Chemie.) R. K. M u l l e r .

*) Thermochem. Unterss. an organ. Verbb. ygl. S. 1406.
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Naoyasu Sata und Osamu Kimura, Die kólloidchemischen Unłersuchungen der 
Systeme von drei fliissigen Komponenten. I. Ober das Kolloidierhalten kritischer Gemische 
von drei Fliissigkeiten. Dio Vff. untersuchen Systeme, die aus drei Fil. bestehen, von 
denen zwei ineinander nieht oder nur begrenzt mischbar sind (z. B. W. u. Bzl.); die 
dritte FI. (z. B. A.) ist mit den beiden anderen unbegrenzt mischbar. Durch geeignete 
Variation der Konz. der einen Komponente kommt man von einem zunachst klaren, 
homogenen System zu einem opalescierenden, schlieBlich triiben kolloiden System; 
bei noch weiterem Zusatz wird eine Trennung in zwei Fl.-Schichten erfolgen. Be- 
standige kolloide Systeme wird man bei Konz.-Verhaltnissen erhalten, die in der Nahe 
der Grenzkurve zwisehen homogenem u. heterogenem Gebiet des Phasendiagramms 
liegen. — Es werden mit 75 Systemen, die alle ais eine Komponente W. enthalten, 
orientierende Verss. durchgefuhrt: in Systemen, die n-Pentan, n-Hexan, Aceton oder
A. enthalten, konnte keine kolloide Verteilung erhalten werden. Yff. vermuten, daB 
die chem. Konst. dieser Verbb. die Erklarung fur dieses Verh. liefert. Dio stabilsten 
kolloiden Gemische erhielten die Vff. in dem System Bzl.-W.-A.; fiir dieses System 
wird im Phasendiagramm das Gebiet angegeben, in dem stabile kolloide Lsgg. auf- 
treten, es bildet einen schmalen Streifen an der Grenzkurve zwisehen heterogenem 
u. homogenem Gebiet u. zwar in dem wasserarmen Teil des Diagramms. Die Emulsionen 
sind innerhalb von Temp.-Gebieten von etwa 10°, die in den untersuchten Fallen 
zwisehen 14 u. 44° liegen, stabil. (Buli. chem. Soc. Japan 10. 409—20. 1935. Schiomi, 
Inst. f. physikal. u. chem. Forschungen. [Orig.: dtsch.]) JUZA.

Arthur W. Thomas und Chester B. Kremer, Thoriumhydroxydsóle ais viel- 
kemige basischc Thoriuvikomplexc. (Vgl. C. 1935. I. 3119.) Vff. weisen darauf hin, 
daB zwisehen den krystalloiden ThCl4-Lsgg. u. den sogenannten Thoriumoxydhydrosolen, 
richtiger bas. Thoriumchloridhydrosolen, kein prinzipieller, sondern nur ein gradueller 
Unterschied besteht. Es wird der EinfluB von Neutralsalzzusatzen auf das ph der Sole, 
ferner die Alterung der Sole u. die Anderung der Lcitfahigkeit bei steigenden Zusatzen 
Terschiedener Ag-Salze untersucht: Die pH-Werte von bas. Thoriumchloridsolen werden 
durch Zusatz von K-Salzen erhóht; die Reihenfolge der Wirksamkeit ist die gleiche wio 
bei ahnlichen Hydrosolen u. zwar: Citrat >  Oxalat >  Maleinat >■ Tartrat >■ Malonat >  
Succinat >  Acetat >  Propionat >  Formiat >  Sulfat >  Chlorid =  Nitrat. Dieser Ein
fluB wird darauf zuruckgefuhrt, daB koordinativ gebundene OH-Gruppcn durch die 
zugesetzten Anionen ersetzt worden. Ferner wurde beobachtet, daB dialysierte Thorium- 
hydrosole beim Stehen bei Zimmertemp. u. in noch starkerem MaBe bei hoheren Tempp. 
starker sauer werden; wenn die erhitzten Sole wieder auf Zimmertemp. gebraeht 
werden, geht die Aciditat wieder zuriick. Die gealtertcn Sole sind gegen Neutralsalz- 
zusatze wemger empfindlieh. Dio Leitfahigkeitstitrationen ergaben die gleiehen Er- 
gebnisse, wie sie die Vff. an Cl- u. Cr-Oxydhydrosolen schon gefunden u. gedeutet 
hatten. Die Leitfiihigkeit wird durch den Zusatz der Ag-Salze um so starker erniedrigt, 
jo gróBer dio Tendcnz des zugesetzten Anions ist, koordinatiye Bindung mit dem 
Zentral-Metallatom einzugehen. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1821—24. 9/10. 1935. 
New York, N. Y., Columbia Univ., Departm. of Chem.) JUZA.

Arthur W. Thomas und Harry S. Owens, Basische Zirkonchloridhydrosole. 
(Vgl. vorst. Ref.) Die gleiehen Unterss. wie in der yorst. ref. Arbeit wurden von den 
Vff. auch an bas. Zirkonehloridhydrosolen („Zirkonosydhydrosolen") durchgefuhrt. 
Die pH-Werto von bas. Zirkonchloridsolen werden durch K-Salze auch erhóht, dio 
Reihenfolge der Wirksamkeit stimmt im wesentlichen mit der fur Th- u. ahnliche Sole 
gefundenen uberein. Auch das Verh. der Zr-Sole bei der Leitfahigkeitstitration mit 
Ag-Salzen u. das Verh. beim Erhitzen stimmt mit dem Verh. der Th-Sole uberein, 
nur kann die Steigerung der Aciditat beim Erhitzen durch Abkuhlen nicht wieder 
riickgangig gcmacht werden. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1825—28. 9/10. 1935.) JUZA. 

t C. S. Narwani, Untersuchungen iiber chromatische Emulsionen. 1. Experi?nentdle 
Technik zur HersteUung stdbiler chroniatischer Emulsionen toń Leberłran. 2. Theorie 
ihrer Stabiliłdt vorn Gesichtspunkt der Viscositat und Oberfldchenspannung aus. Es werden 
zwei stabile Lebertranemulsionen hergestellt: Lebertran/Amylacetat 10:1 in einer 
y/oig- Gelatine-Glycerinlsg., u. Lebertran/Amylacetat 100:1 in 0,5°/oig. Gelatine- 
Glycerinlsg. mit 18°/0 Rohrzueker. Vf. stellt fest, daB die Viscositat eine der Haupt- 
fKidinguiigen fur die Stabilitat einer Emulsion ist, u. legt die Bedingungen der Herst. 
stabiler ehromat. Emulsionen von Lebertran fest. Dio Grenzflachenspannung zwisehen 
Lebertran- u. Glyoerinphase wird gemessen u. erórtert. (Kolloid-Z. 70. 297—302. 
Marz 1935.) D a h l m a n n .
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W. Ptschellin, Dbcr die Sole des Emeraldins. 1. Die chemische Natur, die Ge- 
winnung und die Eigenschaften der Sole. Nach Besprechung des Chemismus der Anilin- 
oxydation beschreibt Vf. die Herst. einer neuen Art von Solen organ. Stoffo mit dem 
Hauptbestandteil Emeraldin durch diese Oxydation in Ggw. von Gelatine ais Schutz- 
koUoid. Einigo Eigg., besonders die — durch ehem. Prozesse innerhalb der kolloiden 
Teilchen erklartcn — Farbanderungen bei Veranderung der Bk. werden mitgeteilt. 
(Kolloid-Z. 70. 306—11. 1935.) D a h l m a n N.

B. R. Prideaux, Diffusionspotentiale und Beweglichkeiten ionisierłer Gelatine. 
Saure und neutrale Losungen. Von den yerschiedenen Methoden, die Beweglichkeit 
des Gelatineions festzustellen, wird die Messung der Diffusionspotentiale bei sauren 
u. neutralen Lsgg. benutzt. Die Methodik der Potentialmessung wird beschrieben u. 
neben der Messung saurer u. neutraler Gelatinelsgg. werden auch die Verhiiltnisse bei 
der Acetatpufferung geklart. (Trans. Faraday Soc. 31. 349—59. 1935.) D a h l m a n n .

Howard J. Curtis und Hugo Fricke, Die elektrisćhe Leitfahigkeit von kolloidalen 
Losungen bei hohen Frequenzen. Vff. messen die elektr. Leitfahigkeit von kolloidalen 
Lsgg. bei Freąuenzen bis zu 16 000 kHz unter Vergleich mit KCl-Lsgg., dereń Freąuenz- 
abhangigkeit der Leitfahigkeit nach Debye-Falkenhagen ais vernachlassigbar klein 
anzusehen ist. Es zeigt sich ganz allgemein ein Anstieg des elektr. Lcitvermogens, 
wclcher mit einem kleinen Abfall der DE. verbunden ist. Das Anwachsen der Leitfahig
keit von Suspensionen u. kolloidalen Lsgg. ruhrt wahrschcinlich, wenigstens teilweise, 
yon einem ahnlichen Effekt her, wie es der DEBYE-FALKENHAGEsr-Effekt in starken 
Elektrolyten darstellt. Danach bewirken die stat. Kraftc zwischen den Ladungen an den 
kolloidalen Teilchen u. denen in der anstoBenden Schicht der zusammenhangenden 
Phase in einem auBeren Feld niederer Freąuenz eine Interferenz mit der Versehicbung 
der Ionen der zusammenhangenden Phase. Bei hohen Freąuenzen wird die Interferenz 
Yernachlassigbar. ■—- Die Messungen wurden ausgefuhrt mit gepulvertem Glas u. Kaolin 
in KC1 suspendiert, Mineralól in Na-Oleat, A1203, V206, Starkę, Gelatine. — Die be- 
schriebenen Erscheinungen haben gewisse Parallelen bei festen Kórpern. (Physic. Rev. 
[2] 48. 775. 1/11. 1935. Cold Spring Harbor, L. I., N. Y., W a lte r  B. J a m e s  Lab. f. 
Biophysics, Biological Lab.) ET7.RODT.

H. G. Bungenberg de Jong, Orienlierte Koazervate und ihr Verhdltnis zu der 
Bildung von KoUoidkrystaUen. Vf. untersucht die Koazervation von 1. Starkę durch 
Zusatz organ. Solventien wie A., Aceton etc. Praparate von M e r c k  u . K a h l b a UM 

lieferten nur schwierig, z. B . bei hoher Temp., mit Propylalkohol + wenig Elektrolyt 
rein fl. Koazervate, die aber beim Abkiihlen erstarren. — Aus einem Praparat („Her
cules" Sizing Starch) von H uR O N  M i l l in g  Co . wurde festgestellt, daB in einem ge- 
wissen A.-Konz.- u. Temp.-Bereich mit einem deutlichen Optimum Opalescenz, ganz 
ahnlich der im System Glykogen-A.-W. (vgl. BUNGENBERG d e  JONG u .  v . D. L in d e ,
C. 1936 . I .  727), jedoch unter Ausscheidung dunner sechseckiger Plattchen (bis 
5— 6 fi) auftritt. Schiitteln ruft in diesem „Plattchen“-Sol einen charakterist. Stró- 
mungseffekt hervor. Neben diesen Plattchen treten stets sehr klcine Kórner auf; 
das Mengenverhaltnis von Plattchen zu Kórnern hangt von der A.-Konz. ab. Olsaure 
u. Elektrolyte yerhindern das Auftreten der Plattchen, letztere selbst in Konzz., bei 
denen noch keine Flockung, sondern nur Verstarkung der Opalescenz eintritt. Die 
Plattchen sind schwach ncgativ geladen; Orientierung durch Anlegung eines elektr. 
Feldes verringert die Lichtzerstreuung des Plattchensols reyersibel sehr stark. Zusatz 
von viel W., Elektrolyt u. Schiitteln zerstórt das Sol. — Die abzentrifugierten Plattchen 
machen etwa 18—19% der Starko aus; W. liefert ein opalescentes Sol mit schwacher 
violetter Jodrk., das beim Erhitzen klar wird, mit A. nur schwierig wenig Plattchen 
liefert u. eine blaue Jodrk. zeigt. Ptyalin reagiert vor dem Erhitzen des Sols sehr 
schwach, danach sehr rasch. Der aus der Mutterlauge der Plattchen isolierte Starke- 
anteil liefert mit k. W. ein klares Sol, das mit A. rein fl. Koazervate liefert. — Die 
mkr. Unters. der Plattchen legt den SchluB nahe, daB diese durch konzentr. Anlagerung 
kleinerer Teilchen entstanden sind. Zerreibt man sie, so zergehen sie in ein fl. Koazervat • 
Vf. nimmt an, daB die Primarteilchen kugelig sind, wobei die geladenen Stellen sich 
an 2 gegenuberliegenden Polen befinden, so daB die Teilchen langs der Aąuatorlinie 
sich zu Scheiben zusammenlegen komien, indem die geladenen Stellen sich auf den 
Flachen der Scheiben befinden. Die Zusammenballung wird bei einem bestimmten 
Dehydratationsgrad stattfinden, der von der A.-Konz. u. -Temp. abhangig ist. — Auch 
mit anderen dehydratisierend wirkenden Stoffen, wie Methyl- u. I s o p r o p y la lk o h o l,  

lassen sich Plattchen erzeugen, wenn auch schwieriger. Mit Aceton erha.lt man nur
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Trachytbundel. — Andere Starkepraparate liefcrn auch Platten, sobald man die in 
ihncn enthaltenen Elektrolyte entfernt; sonst nur in sehr engen A.-Konz.- u. Temp.- 
Bereichen, dereń Breite von der Elektrolytkonz. abhangig ist. —  Vf. weist darauf 
hin, daB einzelneProtein-„Krystalle“ unterBedingungen entstchen,dioderKoazervation 
gunstig sind, u. daB z. B. Trachytbundel von Eialbumin sich unter der Mutterlauge 
zu einer FI. zerreiben lassen, die von einem Koazeryat nicht zu unterseheiden ist. 
(Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 38. 426—34. 1935.) L e c k e .

D. G. Dervichian, Korrelction der Eótvdsschen Konstanten dureh Zuriickfuhrung 
auf zwei verschiedene Werte. Vf. zeigt, daB fiir Ar, Ne, N2, 02, Cl2, P4 u. yerschieden- 
artige organ. Substanzen die E 0TV0Ssche Konstanto K  den Wert 2 u. fiir andere 
asy mm. polare Molekule den Wert 1 annimmt, wenn ais Korrektion die MolekiilgroBe 
eingefiihrt wird. Dadurch sind dic bisherigen Unterschiedc in den Werten von K  be- 
seitigt. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 200. 2065—67. 1935.) G o s s l e r .

Hikotaró Tako, Einige Eigenschaften einer zwischen zwei festen Flachen sich be- 
findenden diinnen Lagę einer wasserigen Torilosung. Zunaehst wurde der Reibungskoeff. 
zwischen einer Kautschukplatte u. der polierten Obcrflache eines Pflastersteins ge
messen, zwischen denen sich Aufschwemmungen von Ton in W. befanden; je konz. 
die Lsg., desto niedriger der Koeff. Weiter wurde die Bewegung der Kautschukplatte 
unter dem EinfluB von flieBendem Tonwasser yerfolgt. Es ergab sich, daB die optimale 
Geschwindigkeit v0 multipliziert mit der Viscositat rj angenahert proportional Fc 
ist, u. c die Konz. der kolloidalen Tonlsg. bedeutet. Das Prod. v0 ?j wird dureh Zusatz 
vou Elektrolyten nicht geandert, obwohl i] groBer wird. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. 
Res. 28. Nr. 603/606. Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 14. 59—60. Okt. 
1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) G o t t f r ie d .

B. I. Dawidów, Diffusionsgleichung mit Berucksichtigung der Molekulargeschwindig- 
keit. Bei der Ableitung der gewohnlićhen Diffusionsgleichung wird die Geschwindigkeit, 
mit der sich die Teilchen zwischen zwei ZusammcnstóBen bewegen, unendlieh groB 
gesetzt. Vom Vf. wird eine allgemeinere Ableitung angegeben, bei der die Geschwindig
keit der Teilchen -j- bzw. — c gesetzt wird. Auch diese Ableitung gilfc nur fiir bestimmte, 
vom Vf. angegebene Fiille. (C. R. Acad. Sci., U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii 
Nauk S. S. S. R.] 1935. II . 476—78. Leningrad, Inst. f. Telemechanik.) J u z a .

Rayleigh, Durchgang von Helium dureh schcinbar kompaktu Kórper. Gelatinescheiben, 
Celluloid u. Cellophan erweisen sich fiir He schon bei gewohnlićhen Tempp. ais durchlassig, 
wie dies bei Quarzglas bereits seit langerer Zeit bekannt ist. Quarzglas u. Celluloid zeigen 
im Polariskop eine krystalline Mosaikstruktur, so daB das He wahrseheinlich zwischen 
dpn Krystallen hindurchwandert. Dasselbe gilt yermutlich fiir Gelatine. Dureh die 
Krystallgitter selbst geht He, wie yorlaufuge Verss. zeigen, bei Quarz u. Glimmer 
nicht hindurch. Dagegen sclieint das Gas dureh die zur opt. Achse parallel yerlaufenden 
„Tunnel" in einem senkrecht zur opt. Achse geschnittenen Beryli (Aąuamarin) hin- 
durchdiffundieren zu konnen; allerdings besteht in diesem Falle auch die Moglichkeit, 
daB die Diffusion dureh feine Risse im Krystall vor sich geht. Das Verhaltnis der 
Diffusionsgeschwindigkeiten He/Luft betragt bei Gelatine 185, Celluloid 20, Cello
phan 42 u. Beryli wenigstens 7 ; Druckdifferenz =  1 at. (Naturę, London 135. 30. 

1935. Chelmsford.) Z e i s e .

M. v. stackelberg, Zur kinetischen Deutung des osmotischen Druckes. Vf. be- 
schreibt einen Demonstrationsapp., der zur Klarung der Frage iiber das Einstrómen 
des Losungsm. in eine osmot. Zelle benutzt wurde u. gibt eine kinet., nur die Grund- 
annahmen der kinet. Theorie benutzende, Deutung fur das Phanomen des Einstromens 
gegen den lioheren Druck. Vf. nimmt an, daB seine Deutung die von yerschiedenen 
Autoren gegen die EuCKENschc Auffassung (vgl. C. 1934. I I .  1278) yorgebrachten 
Bedenken u. Einwande zerstreut. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 41. 615— 17. 

1935. Bonn, Phys.-Chem. Abt. d. Chem. Inst. d. Univ.) G a e d e .

H. S. Venkataramiall, Der Einfiu/3 des magnetischen Feldes auf den Viscositats- 
koeffizienten von Flilssigkeiten. Aus AnlaB der kiirzlichen Veroffentlichung von R a h a  

u- Ch attap .j e k  (C. 1935. II . 2932) erinnert V f. an seine Unterss. aus dem Jahre 1932 

uber den EinfluB eines magnet. Feldes auf die innere Reibung yon Fil. Die Anderung 
des Viseositatskoeff. dureh ein Magnetfeld ist danach sehr yiel kleiner ais 0 ,5 % . Die 
unterss. waren in der M. Sc.-These des Vf. bei der Mysore Uniyersity yeroffentlicht. 
Der Wortlaut ist hier erneut abgedruckt. (Current Sci. 4. 156. 1935. Bengalore, Indien, 
Department of Physics, Central College.) FAHLENBRACH.
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M. P. Wolarowitsch und D. M. Tolstoi, Uber die Viscositdt und Plastizitdt dis
perser Systeme. I. Bestimmung der Konstanten der plastischen Strdmung der Tonsus- 
pensionen. Es wurde dio Anwendbarkeit der BlNGHAMschen Theorie der piast. Stro- 
mung auf Ton- u. JTaoiirasuspensioncn festgesteUt, welche es gestattet, die piast. Eigg. 
des Stoffes durch zwei physikal. Konstanten auszudriicken. Es wird ferner ein Verf. 
zur Best. der absol. Werte dieser Konstanten nach der Methode der koasialen Zylinder 
in einem spcziell dazu konstruierten App. auBerst einfacher Konstruktion beschrieben. 
Es konnte festgestellt werden, daB innerhalb der Gcnauigkeitsgrenzc die Konstanten 
der piast. Str8mung in der BlNGHAMschen Gleicbung dv/dz =  I /77 (t — 0), wo dvjdz 
der Geschwindigkeitsgradicnt, rj die BlNGHAMsche Viscositat, r die Schubspannung u.
0  dio FlieBfestigkeit sind, nicht von der Deformationsgeschwindigkeit u. den Dimen- 
sionen des App. abhangen. (Kolloid-Z. 70. 165— 74. 1935. Moskau, Forsch.-Inst. f. 
Geologie u. Mineralogie.) K l b v e r .

M. P. Wolarowitsch und K. I. Samarina, Uber Viscositdt und Plastizitdt dis- 
perser Systeme. II. Untersuchungen der plastischen Eigenschaften des MeliUeigs nach, 
der Methode eines rotierenden Zylindes. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Unters. zeigte, daB die 
Methode der rotierenden Zylinder (vgl. vorst. Ref.) zur Ermittlung der Plastizitats- 
konstanten des Teigs anwendbar ist. Ebenso konnte die BlNGHAMsche Theorie des 
piast. Stromes durch die experimentellen Ergebnisse beim Teig bestatigt werden. 
Die Unters. wurde an vier Weizenmehlsorten ausgefuhrt, wobei festgestellt werden 
konnte, daB ein Zusammenhang zwischen der refraktometr, bestimmten Fahigkeit 
des Mehles, W. zu binden, sowie der W.-Aufnahmefahigkeit des Mehles u. den Plasti- 
zitatskonstanten des Tciges best-eht. Die Methode gibt die M6glichkeit, dio physikal.- 
raeehan. Konstanten zu bestimmen, was der Ausarbeitung von neuen Methoden bei 
der Produktionskontrolle zugrundc gelegt werden kann. (Kolloid-Z. 70. 280—86. 
1935. Moskau, Forsch.-Inst. d. Backereiindustrie.) K l e v e b .

M. P. Wolarowitsch, Uber Viscositdt und Plastizitdt disperser Systeme. I I I . Plasti- 
zitdtseigensckaften der Hartseifen. (II. vgl. vorst. Ref., vgl. auch C. 1935. II . 3278.) 
Es werden zwei App. zur Best. der FlieBgesehwindigkeit von Seifen beschrieben, die 
nach dem Prinzip der Drehung eines Zyiinders u. dem Prinzip des Herausziehens 
einer Sehraube konstruiert waren. Ein Vergleich der mit den beiden App. erhaltcnen 
Angaben fiir Fettseifen mit u. ohne Kaolinzusatz zeigte, daB 0  (FlieBfestigkeit der 
BlNGHAMschen Gleichung) eine physikal. Konstantę fur die Seifen ist u. von den 
Dimensionen der App. nicht abhiingt. Die Unters. der Abhangigkeit der FlieBfestig
keit von der Temp. zeigte, daB innerhalb des Temp.-Gebietes von 10—60° die FlieB
festigkeit sich nicht andert. Die Unters. des Einflusses der Feuchtigkeit auf den 0 -Wert 
bei 4 Toiletteseifenproben ergab, daB der Wert sehr scharf mit der Verminderung des 
Feuchtigkcitsgeh. sinkt. (Kolloid-Z. 71. 22—28. 1935. Leningrad, Forsch.-Inst. fur 
Fette.) KLEYEK.

M. Wolarowitsch, Uber die Viscositdt und Plastizitdt disperser Systems. IV. Unter
suchung der plaslisch mscosen Eigenschaften geschmolzener ScldacJcen und Oesteine. 
(III. ygl. vorst. Ref.; vgl. auch C. 1935. I. 3180.) Der App. mit rotierendem Zylinder 
(mit Platiniridiumzylindern), wie er vom Vf. ausgearbeitet wurde, wurde weiter zur 
Unters. der Viseositat von geschmolzenen Schlacken u. Gesteinen (Basalt, Teschenit, 
Andesit u. Diabas) bei Tempp. bis zu 1400° verwendet. Ein Vergleich der Ergebnisse 
mit den Daten von Mc CAFFERY u .  F e il d  zeigte bei tiefen Tempp. (geringe V is c o s ita t )  

eino gute Ubereinstimmung, wahrend bei niedrigen Tempp. (groBe Viscositat) merk- 
liche Abweichungen bestehen, dieVf. durch Gleitung der Schlacke am Graphitzylinder 
im App. von Mc Ca f f e r y  u .  F e i l d  erklart. Bei einer Reihe von T i la n s c h la c k e n  
zeigten die Viscositatskurven einen sehr starken Anstieg bei Senkung der Temp., was 
durch eine Krystallisation der Schlacken erklart wird. Sie zeigten auBer der V iscos ita ts-  

anomalie auch eine Formelastizitat, die mit der Plastizitat verkniipft ist, u. offenbar 

gleichfalls mit dem KrystallisationsprozeB zusammenhangt. — Bei den Gesteinen 
zeigten sich die sauren ais sehr viscos, wobei die Viscositatskurven vom Typus der 
gewćihnlichen Glaser sind. Die bas. Gesteinsarten dagegen sind wenig viscos u. weisen 
eine anomale Viscositat u. Plastizitat auf (Krystallisation). (Kolloid-Z. 71- 159—65. 
1935. Moskau, Forsch.-Inst. fiir Geologie u. Mineralogie.) KLEVER.

M. P. Wolarowitsch, N. N. Kulakoff und A. N. Romansky, Uber die V is c o s ita t  
und Plastizitat disperser Systeme. V. Untersuchung der piastisch-viscosen E ig e n s c h a fte n  
der Torfmasse. (IV. vgl. vorst. Ref.) In  einem auf dem Prinzip des Capillarviscosi- 
meters beruhenden App. wurden die piast. Eigg. des Torfes untersucht. Die espen-
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mcnteUen Ergebnisse zeigten die Anwendbarkeit der BlNGHAMSchen Theorie des piast. 
Stromens mit einer Genauigkeit von einigen Prozenten. Die Abhangigkeit der FlieB- 
festigkeit u. der BlNGHAHschen Viscositat vom W .-Geh. wurde fiir zwei Torfproben 
untersucht, wobei fiir den Torf, bei dem nach der botan. Zus. der Geh. an gebundenem 
W. lioher sein muB, sich die beiden Werte gleichfalls ais bedeutend groCer erwiesen. 
Fiir die yerwendeto Ifc-Róhre wurde ein bedeutender Gleiteffekt festgestellt, der in 
Ubereinstimmung mit Verss. iiber dio Benetzbarkeit steht. SchlieClich konnte eine 
Anomalie der turbulenten Bewegung der Torfmasse in Ubereinstimmung mit Wo. O s t 

w a ld  festgestellt werden. (Kolloid-Z. 71. 267—74. 1935. Moskau, Hochsch. der Torf-

Hilary Lachs und Zdzisław Sobieraj, Die Adsorption an einer homogenen Ober- 
flache. Vff. untersuchen die Adsorption von Methylcnblau an Glasoberflachen, u. zwar 
Glaskugcln u. Glasplattchen (mkr. Deckglasohen mit in der Flammo abgerundeten 
Ecken). Unter der Annahme einer monomolekularen Adsorptionsscbicht ist die wirk- 
liche Obcrflache bei den Kugeln 30-mal, bei den Plattchen 6-mal gróBer ais dio geometr. 
bestimmte Flachę. Aus der Form der Adsorptionsisotherme in ilirem ersten Tcil kann 
man schlieBen, daB die Oberflache der Plattchen weniger homogen ist ais die der Kugeln. 
(Roczniki Chem. 14. 968—74. Warschau, Frcie poln. Univ., Inst. f. physikal. 
Chemie.) R. K. M u l l e b .

M. R. Aswathanarayana Rao und Basrur Sanjiva Rao, Untersuchungen uber 
die Adsorptionseigenschaften ton Kieselsauregel. I . Ohemische Wirksamheit i on Rest- 
unsser in alctiviertem Kieselsiiuregel. Wird Kieselsauregd in trockenem Luftstrom bei 
355° aktiviert (W -Geh. 3,35%) u. mit CClt gesatt., so rcagiert iibergeleitetes CC14 
mit dem adsorbierten W. schon bei 110° (bei 330° mit maBiger Geschwindigkeit) zu HC1 
u. C0C12, wahrend die n. Hydrolyse erst bei 500° beginnt. Durch dieso Rk. kann alles 
W. aus dem Gel entfernt u. durch HC1 ersetzt werden. (J. Indian chem. Soc. 12. 322—25. 
1935. Bangalore, Univ. of Mysore. Central Coli. Dep. of Chemistry.) H u t h .

M. R. Aswathanarayana Rao, Untersuchungen iiber die Adsorptionseigenschaften 
ton Kieselsauregel. I I .  Adsorptionseigenschaften von Kieselsauregel, das restlichen Chlor- 
wasserstoff enthalt. (I. vgl. vorst. Ref.) Aktiviertcs SiO„-Gel, in dem das W. nach I. 
durch HC1 ersetzt ist, wird bzgl. der Adsorptionsfahigkeit von CC14 in einer Zirkulations- 
apparatur nach Rao (C. 1932. I. 3396) untersucht. Die selektive Adsorption wurde fiir 
Mischungen von A. u. Bzl. untersucht. Dio Konzz., dio sich nach 24 Stdn. einstellten, 
wurden durch Best. des Brechungsindex gemessen. Yergleich mit wasserhaltigen Gelen, 
dio 5—30 Stdn. auf 300—400° erhitzt waren. Das HCl-haltige Gel adsorbiert weniger 
FI., aber die Selektivitat ist vergróBert. (J. Indian chem. Soe. 12. 326—30. 1935. 
Bangalore, Univ. of Mysore, Central Coli. Dep. of Chemistry.) H u t h .

M. R. Aswathanarayana Rao, Untcrsuchungen uber die Adsorptionseigenschaften 
von Kieselsauregel. I I I . Voluinendnderungen, die bei der Verdrdngung von adsorbierten 
Flussigkeiten durch Wasser bei Kieselsauregel auftreten. (II. vgl. vorst. Ref.) Dio Vol.- 
Anderung bei Verdrangung adsorbierter Fil. durch W. wird in einem gesehlossenen 
System auf stat. Weise gemessen durch Best. der Vol.-Abnahme bei Benetzung des in die 
zu untersuchendc FI. eingetauchten Gels durch W. Die Vol.-Verringerung, die fiir 
fid., Xylol, CClt, Nitrobenzol, Anilin verschieden groB gefunden wird, wird dahin ge- 
deutet, daB inSiÓ2-GelCapillaren vorhanden sind, die vonW., aber nicht von den organ. 
Fil. gefiillt werden, wobei die versehiedenen Fil. unter yerschiedenen Drucken stehen. 
Bei Vorwendung einer Misehung von Bzl. u. CC14 ist die jeweihge Vol.-Verminderung 
geringer ais dem Bzl.-Geh. entsprieht wegen der sclektivcn Adsorption des Bzl. (J. 
Indian chem. Soc. 12. 331—35. 1935. Bangalore, Univ. of Mysore, Central Coli. Dep. of 
Chemistry.) * H u t h .

M. R. Aswathanarayana Rao, Untersuchungen uber die Adsorptionseigenschaften 
ton Kiesdsauregd. IV. Abgabe von Luft aus den Capillaren ton Kiesdsćiuregd bei der 
Adsorption ton Fliissigkeit. (III. vgl. vorst. Ref.) In einem gesehlossenen System wird 
das vom Si02-Gel bei Benetzung mit W. abgegebene Luftvol. durch Messung des ent- 
stchenden Uberdruckes bestimmt, u. daraus ein Druck von 2,289 at bei 30° fiir den 
Gclzwisehenraum berechnet. In  gleicher Weise wird der mittlere Druck der Luft in 
Gelen bestimmt, die in Bd., Nitrobenzol u. CCi4 eingctaucht sind u. mit W. benetzt 
werden. Der Druek wird zu etwa 10 at berechnet unter der Voraussetzung, daB die 
Capillaren, die yon den Fil. nicht erreicht werden, mit Luft unter Druck gefiillt sind. 
(J. Indian chem. Soc. 12. 336—39. 1935. Bangalore, Univ. of Mysore, Central Coli.

industrie, Physikal. Lab.) K l e y e b .

Dep. of Chemistry.) H u t h .
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M. R. Aswathanarayana Rao, Untcrsuchungen iiber die Adsorptionseigenschaften 
von Kicselsiiuregel. V. Das spezifische Gewicht von Kieselsauregel in rerschiedenen Flussig- 
keiten. (IV. vgl. vorst. Ref.) Mit der Pyknometermethode wird D .30 von Si02-Gel be
stimmt, das in W., Bzl., Xylol, Nitrobenzol, Anilin u. CC14 getaucht ist. Die erhaltenen 
Werte stimmcn mit denen iiberein, die sieh aus der GróBe der Vol.-Anderung bei Bc- 
netzung mit W. (vgl. Teil I I I ,  vorst. Ref.) bereehnen lassen. D .30 ist ani groBten in W. 
(2,241), am kleinsten in CCI,, (2,127). (J. Indian chem. Soc. 12. 340— 42. 1935. Bangalore, 
Univ. of Mysore, Central Coli. Dep. of Chemistry.) Huth.

M. R. Aswathanarayana Rao, Sdcktive Adsorption und ihre Bedeutung. I. Das 
Tresera der selektiven Adsorption. (Vgl. vorst. Ref.) Fiir 2 Si02-Gele mit 3,35% u. 3,64°/o 
W.-Geh. wurde die selektivc Adsorption von Mischungen von I. A.-Bzl., II. A.-CCI.,,
I I I .  Bzl.-Heptan u. IV. Pyridin-Heptan untersueht. In  I. u. II . wird A., in II I . Bzl., 
in IV. Pyridin selektiv adaorbiert. Unter der Voraussetzung, daB die Fl. in den Capillaren 
gleioh der dariiberstehenden ist u. nur die unimolekulare Adsorptionsschicht an der 
Geloberflacho die Selektivitat bestimmt, wird eine Beziehung abgeleitet, aus der der 
UberschuB der adsorbierten Komponente bestimmt werden kann; ferner eine Be
ziehung zur Berechnung der wahren Adsorption, ferner kann aus dem Verhaltnis der 
Selektivitat verschiedener Gele das Verhaltnis der spezif. Oberfliichen bestimmt werden. 
(J. Indian chem. Soc. 12. 345—55. 1935. Bangalore, Univ. of Mysore, Central Coli. Dep. 
of Chemistry.) H u t h .

J. E. Nyrop, Adsorption und Katalyse. Erhitzte Drahte von W, Fe, Mo, Pt, 
die sieh in Dampfen von K, Cs, Rb befinden, haben die Fahigkeit, die Valenzelektronen 
der sie umgebenden Metalle aufzufangen u. diese ais Ionen zu binden. Die Oberflache 
dcrsclben hat die Eig., lonisation hervorzurufen. Die photoelektr. Emission ist fiir Fe, 
das H2, N, oder 3STH3 adsorbiert hat, doppelt so groB, ais fiir Fe, das K  absorbierte. Aus 
der VergroBerung der photoelektr. Emission wird gesehlossen, daB auch die angefiihrten 
Gase ais Ionen absorbiert sind. Vf. schlieBt weiter daraus, daB die eigentlicho Ad
sorption an Metallen, die oberhalb bestimmter u. fiir das Metali eharakterist. Tempp. 
auftritt, bedingt ist dureh die Fahigkeit der Oberflache dieser Metalle, lonisation hervor- 
zurufen. Da wiederum Kontaktkatalyse sieh aus der Adsorption entwickelt, so kann 
die Fahigkeit, lonisation hervorzubringen, auch ais Kennzeiehen fiir die Fahigkeit zur 
Kontaktkatalyse angesehen werden. — Vf. diskutiert folgende zwei Postulate: 1. Eine 
chem. Rk. wird bctrachtlich gefórdert dureh die Ggw. von irgendwelchcn Oberflachen. 
Die Oberflache ist dann bei den in Frage kommenden Tempp. fahig u. muB fahig sein, 
diejenigen Moll. zu ionisieren, die von allen Rk.-Teilnehmem am schwersten zu ioni- 
sieren sind. Es erfolgt eine wirldiehe Adsorption der Ionen infolge Anzieliung der Ober
flache. — 2. Eine Oberflache, die Gas- oder Fl.-Moll. ionisieren kann u. demzufolge 
Adsorption ergibt, bewirkt eine verstarkte Adsorption, wenn die untersuehten Moll. 
dureh solche ersetzt werden, die ein niedrigeres Ionisationspotential besitzen, ais die 
ersteren, unter der Voraussetzung, daB alle anderen Bedingungen beibehalten werden. 
An einer Reihc von von verschiedenen Forschem untersuehten Adsorptions- u. katalyt. 
Vorgangen wird vom Vf. gezeigt, daB die aufgestellten Postulate richtig sind. (J. physic. 
Chem. 39. 643—53.1935.) E. H o f f m a n n .

F. D. Miles, Die Bildung und der Aufbau ton Bleisalzen, die tua-sserlosliche Kolloide 
enihalten. Vf. untersueht die Absorption von Dextrin, Gummi arabicum u. Gclatine 
beim Wachsen von Krystallen des PbCl2, PbBr2, PbJ2, PbN6 u. des PbS04. Die ver- 
scliiedenen AusbOdungsformen der Krystalle u. dereń opt. Eigg. bei rascher u. langsamer 
Abscheidung aus wss. Lsgg. mit u. ohne Zusatz der Koli. werden beschrieben u. An
gaben iiber die jeweilige Bestandigkeit gemacht. Mehr ais 10% an Koli. werden beim 
Wachsen der Salzkrystalle unter bestimmten Bedingungen aufgcnommen u. bis zu 
5% konnen ohne Storung fiir die Struktur zugegen sein. Die Absorptionskrafte der 
Bleisalzkrystalle diirften sehr groB sein, sie sind jedoeh fiir die einzelnen Salze be- 
merkenswert verschieden; auch ist die Aciditat der Lsg. wahrend des Wachstums von 
EinfluB. Es ergeben sieh bestimmte Beziehungen zwischen der GroBe der Absorption 
u. dem Geh. der Kolloidlsg., die fiir die einzelnen Verbb. eharakterist. sind. Die Krv- 
stalhsation wurden mikroskop. verfolgt. Vf. untersueht weiterhin die Absorption 

von Dextrin an bereits ausgebildeten Krystallen von PbX6 u. PbCl, u. vergleicht die 
gefundenen Werte mit der auBeren Oberflache der Krystalle. Die Ergebnisse andern 
sieh nieht wesentlich mit dem Reinheitsgrad des verwendeten Destrins, wie duren 
Verss. mit Destrin, das dureh Dialyse gereinigt woirde, feststellbar war. Maltose wird 
dagegen nieht absorbiert. Auf Grund von ultramikroskop. Unterss. u. Messungen der
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Leitfahigkeit von Lsgg., die PbCl2 u. dialysierte Dextrine enthalten, wird geschlossen, 
daB keine Assoziation des Pb-Ions u. des Dextrins in der Lsg. stattfindet. •— Rontgen- 
unterss. zeigten, daB die Gitterkonstanten u. damit der Elementarbereich der reinen 
Salze durch die Einfuhrung des Koli. nicht yerandert werden, dagegen wird die Korn- 
groBe der untersuchten Salzo (PbNe u. PbCl2) durch die Aufnahmc des Dextrins vcr- 
mindert. Vergleichsmessungen der kohiirenten u. der inkoharenten Strahlung fiihren 
im Palle des Acids zur Annahme einer auBerordentlich fein verteilten kolloidalen Blei- 
vcrb. — Die Struktur der untersuchten Stoffe ist nach Ansieht des Vf. folgender- 
maBen zu deuten: Die Komplese bestehen aus einem zusammenhangenden Skelett 
der gewachsenen Krystalle, die fast samtlich krystallograph. gleich orientiert sind. 
Dazwischen liegen Schichtcn des absorbierten Koli. in Form langer Dcxtrinmolekiile, 
die mit den Krystallen iiber einzelne HydroxyIgruppen verankert sind. (Philos. Trans. 
Roy. Soc. London. Ser. A. 235. 125—64. 20/11. 1935.) W e i b k e . ,

[russ.] Martin Israilowitsch Eabatschnik, Aufgaben iiber die Kolloidchemie. lloskau : isd.
Akad. 1934. (108 S.)

B. Anorganische Chemie.
Hiroshi Hagisawa, DarsteUung von Schwefd und Magnesiumsulfat aus Schwefd- 

iioxyd und Magnesia. Es wird zunachst durch Einw. von S02 auf in W. auf- 
geschwemmtes MgO eine konz. Lsg. von Magncsiumbisulfit dargcstellt. Wird diese 
mit S ais Katalysator bei 130—150° im geschlossenen Rohr erhitzt, so treton folgcnde 
Rkk. ein: I. 3 Mg(HS03)2 =  3 MgS04 + H2S04 + 2 S + 2 H20; II. Mg(HS03), + 
MgS03 =  2 MgS04 + S + H20. I. verlauft nur bis 95°/0, U . ist bei 130° innerhalb 
1 Stde., bei 150° innerhalb 20 Min. beendet. Nebcnher tritt eine kleinc Menge Thio- 
sulfat auf. Druck im Rohr bei 140° etwa 20 at. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 28. 
Nr. 603/606. Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 14. 62—63. Okt. 1935. 
[Nach engl. Ausz. ref.]) " GoTTFRIED.

W. Rogie Angus und Alan H. Leckie, Das NO+-Radikal. Vff. untersuchen 
den Ramaneffekt u. die elektrolyt. Leitfahigkeit von Nitrosylsulfat u. Nitrosylperchlorat 
u. kommen zum SchluB, daB ein NO+-Radikal vorlianden sein muB, welches ais ein 
stabiles Radikal angcsehen werden kann. DieEigg. diesesRadikals werden auch theoret. 
kurz diskutiert. (Trans. Faraday Soc. 31. 958— 62. 1935.) v . F r e y t a g -Lo r in g h o v e n .

Andre de Passillś, Ober die Ezistenz einer Reihe von Ammoniumorthophosphaten 
und -orthoarseniaten. Ausgchend vom wasserfreien Triammoniumphosphat, (NH4)6P2Og 
u. Triammoniumarsenat, (NH4)6As2Os wurden durch Entzug der berechneten Mcngen 
NH, die folgenden Verbb. nachgewiesen: (N H JJ lP 20K. (NHt)iH2P2Oll, (NHt)3H3P20H, 
( r a 4)2//4P208, (NHt)&HAs2Oe, (N H JJL A s/),, (N H ^ P .O ,, (Ń H ^H .A sfi, u. 
(N H i )H 5A s 20 8. D ie  Gleichgew ichtskurven erhalt m an  aus der NERNSTschen G le ichung  

log p — —(QJ4,57 T) 1,75 log T + 3,3, aus denen sich Q0 fiir die einzelnen Sake 
in der obigen Reihenfolge ergibt (inćal): 11,54, 13,65, 16,6, 18,9, 13,0, 14,0, 15,6, 16,2 
u. 16,7. Die Existenz von (NH4)H6P20 8 konnte nicht nachgewiesen werden. Fiir den
Ubergang (NH4)2H4P2Os ^  (NH4)H5P2Og + NH3 — >-- Q ergibt sich ein Wert von
mindestens 20 Cal, was bei 150° einer Tension von weniger ais 1 mm entsprechen wiirde. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 344—45. 29/7. 1935.) G o TTFRIED.

G. Birstein und J. Kronman, Ober die Krystallisationsgeschwindigkeit und einige 
andere physikaliseh-chemische Eigenschaften iibersdttigter ArseniJdosungen. Die Best. der 
Mol.-Gew\v. von As20 3 in wss. Lsg. nach kryoskop. u. ebullioskop. Methode laBt ein 
Ansteigen der Mol.-Geww. mit der Konz. erkennen, das Vff. auf teilweise Assoziation 
von Moll. AbO ĵ-cc-H.jO zu A s20 3-Mo11. zuriickfiihren. Die D. u. der Brechungskoeff.
nehmen mit steigender Konz. (10— >-86, bzw. 14-->-80g/Liter) linear zu. Die
Krystallisationsgeschwindigkeit kann dargestellt werden durch die Gleichung: 

d c/d t =  K  c4; K — (c03 — c3)/3tc03 c3; hierin ist c die Konz. (g/Liter) der Lsg. 
zur Zeit (, c0 dio Anfangskonz. Der Exponent 4 wird von Vff. so aufgefaBt, daB zur 
Krystallbldg. ein Zusammentreten von 4 Moll. As0i,5-a-H20 zu As4Oe erforderlich ist, 
da im Krystallgitter die Elemento As4Oa auftreten. Der Temp.-Koeff. der Geschwindig- 
keitskonstante ist zwischen 0 u. 25° gleich Nuli. (Roczniki Chem. 14- 975—93. 1934. 
Warschau.) R. K. M u l l e r .

A. Klemenc, R. Weehsberg und G. Wagner, Zur Kenntnis der Darstdlung des 
Aohlensubozydes. Reines C30 2 erhielten Vff. zunachst durch Einw. von P20 5 auf Malon-
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saure (D iels) mit einer Ausbeute von 12%, die durch Anwendung der Hochyakuum- 
technik (St o c k -St o l z e n b e r g ) auf 20% gesteigert worden kann; trotz zahlreicher 
Verss. gelang es nicht, die Ausbeute weiter zu erhohen. Das so dargestcllte Gas war 
sehr rein (ca. 0,1% C02) u. irr trockenen u. alkalifesten GefaBen unter einem Druck 
<20 mm Hg ziemlich haltbar. — Die Darst. von C30 2 durch therm. Zers. yon Diacotyl- 
weinsaurcanhydrid (Ott) nach einem von den Vff. eingehend beschriebenem Verf. 
lieferte jedoch ein stabileres Prod. Das Anhydrid wurde durch Sublimation in einem 
CO-Strom yollstandig gereinigt (scharfer F. bei 137,5°), an einem Cekasdraht von 
600—700° zers. u. durch geeignete Fraktionierung ketenfrei erhalten. Dio Tension
des reinsten Gases betragt bei 0° 573,5 mm Hg; eine Gasprobe war bei 120 mm Hg
1 Jahr lang unverandert haltbar. (Mh. Chem. 66. 337—44. Okt. 1935. Wien, Inst.
f. anorgan. u. analyt. Chemie der Techn. Hochsch.) REUSCH.

S. M. Metha, Der Einflufl der Temperatur auf Boraxlósungen in Oegemcart non 
Polyoxyverbindungen und organischen Sduren. Vf. untersucht das Verh. yerschicdener 
Substanzen, wie Lactose, Mannit, Benzoesaure, Salicylsaure, Vanillinsaure u. Phenyl- 
essigsaure mit vcrschiedcn konz. Boraxlsgg., wenn sich die Temp. andert. Endlich wird 
noch das Verh. der Borsaurelsgg. in Ggw. von NaOH u. gleichzeitiger Steigerung der 
Temp. untersucht. Ergebnis: Das Vol. der Borax- oder NaOH-Borsaurelsgg., das mit 
Phenolphthalein immer den gleiehen Standardfarbton ergibt, nimmt mit wachsender 
Temp. ab. Fiir alle Konzz. ergibt sich eine geradlinige Abhangigkcit dieser beiden 
GroBen. Vf. fuhrt dies auf eine mit der Temp. steigende Dissoziation der NaOH, eine 
mit der Temp.-Erhohung orfolgende Verschiobung der fur den Farbton eharakterist. 
H+-Konz. u. eine Anderung der Hydrolyse des Na-Borats u. des Na-Salzes der zu
gesetzten Saure zuruck. Eine Diskussion der 3 angefuhrten Grttnde ergibt, daB be- 
sonders die beiden letzten von nieht zu unterschatzender Bedeutung sein diirften. — 
Die Extrapolation der gefundenen Geraden fiir die Abhangigkeit der Konz. von der 
Temp. (bei gleichem Farbton des Indicators) bis zu den Werten, bei dencn jede Fremd- 
substanz aus dem Gemisch yerschwunden ist, ergibt, daB Borsaurelsgg., fiir sich erhitzt, 
boi 186° mit Phenolphthalein hellrot gefarbt werden. (Proc. Acad. Sci. [United Provinces 
Agra, Oudh India] 5. 46—49. 1935. Bombay, Royal Inst. of Science.) E. HOFFMANN.

Hugo Ditz, Die Bildung von „ Persilicat". Bemerkungen zu der Abhandlung von 
F. Kratiss und C. Oeitner. Die Angabe von K r a u s s  u . O e t t n e r  (C. 1935- II. 641), 
dem Vf. sei es nicht gelungen, aus H202 u. Wasserglas ein Persilicat herzustellen, trifft 
nicht zu. Die Yerss. des Vf. betrafen nicht die Darst. eines Persilicats, sondern be- 
zweckten ausschlicBlich, Beobaehtungen von JO RD IS  nachzupriifen; Vf. zeigte nur, 
daB der von J o r d i s  bei der Zers. von Wasserglaslsgg. mittels HC1 beobachtete Cl- 
Geruch nicht auf die Bldg. eines Persilicates zuruckgefuhrt werden kann. (Z. anorg. 
allg. Chem. 225. 90— 92. 8/11. 1935. Prag, Deutsche Techn. Hochsch.) REUSCH.

Lloyd E. Swearingen und Robert T. Florence, Die Ldslichkeit von Natńum- 
bromid in Aceton. Vff. bestimmen die Loslichkeit von NaBr in Aceton in Ggw. von 
LiClO., bzw. Ca(C104)2. Aus den Tabellen u. Diagrammen ist ersichtlich, daB der Zusatz 
irgendeines der beiden Perchlorate die Loslichkeit von NaBr in Aceton stark ycrgroBert. 
Vff. yersuchen, ob sich die erhaltenen Ergebnisso unter dem Gesichtspunkt der DEBYE 
u. HuCKELschen Theorie iiber die zwisehen den Ionen herrschende Attraktion erklaren 
lassen, kommen aber zu dem SchluB, daB weder die yereinfachte DEBYE-HuCKELsehe 
Gleichung, noch die alle yariablen GroBen beriicksichtigende, urspriingliche Formel:

i o/o A ety. A£?x0
log a/i>o -  Y d r t  (1 +xb)  2 D R T ( l+ x 0b) 

in der S0 u. S die Lóslichkeiten (in Mol/Liter) yon NaBr ohne oder in Ggw. eines der 
Perchlorate bedeuten, y.0 u. y. die dazugehorigen Ionenkonzz., A die AvOGADROsche 
Zahl, e die Einheitsladung, D  die DE. yon Aceton, T die absol. Temp., R  die Gas- 
konstanto u . b den mittleren Ionendurchmesser bedeuten, dio groBe beobachtete Loslich

keit erklaren konnen. (J. physic. Chem. 39. 701—07. Mai 1935. Norman [Oklahoma], 

Univ., Chem. Abt.) E. HOFFMANN.

J. T. Dobbins und J . A. Addleston, Eine Untersuchung des Systems Natrium- 
sulfat-Aluminiumsulfat. I I . (I. vgl. C. 1932. I . 1644.) Das Dreistoffsystem Na2S04- 
A12(S04)3-H20  wird bei 0, 30 u. 72° untersucht. Bei 0“ sind nur Na2S04-10 H20 bzw. 
A1j(S04)3- 18 H20 im Gleichgewicht mit den gesatt. Lsgg. Ein Na-Alaun wird dagegen 
nicht gebildet. Bei 30° dagegen ist in dem Konz.-Intervall von 26,9% Na2S04, 11,4% 
A12(S04)j, bis 4% Na2S04, 30,5% A12(S04)3 ein in kleinen, oktaedr. Krystallen sich
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ausbildender Alaun der Zus. NajSOj-Al2(S04)3-24 H20 ais Bodenkórper gegeniiber der 
gesatt. Lsg. stabil. Bei 42° wird das Existenzgebiet des Alauns bereits wesentlich kleiner. 
Na2S04‘Al2(S01j)3-24 H20 unterliegt schon in zicmlichem AusmaBe der Hydrolyse, dooh 
ist sonst dio 42°-Isotherme der yon 30° ahnlieh. Neben dem Alaun bilden nim nicht 
mehrdio Hydrate Na2S04-10 H20 u. Al,(S04)n-18 H20, sondern dereń wasserfreie Salze 
die festen Phasen. (J. physic. Chem. 39. 637—42. 1935. Chapel H il l  [Nordkarolina], 
Uniy., Chem. Abt.) E. H o f f m a n n .

0. Koemer, K. Pukali und H. Salmang, Untersuchungen iiber die Wasser- 
bindung in der Tonsubslanz. Der isotherme Abbau von Tonsubstanz (Zettlitzer Kaolin) 
zeigte, daB das Molekuł nicht die allgemein angenommene Zus. A120 3 -2 Si02 • 2 H20 
hat, sondern [Al,03-2 Si02]2-3II20 bzw. Al,On-2 Si02-1,5 H20; 0,5 Mol W . sind im 
lufttrockenen Materiał absorbiert. Die Entwiisserung erfolgt stufenweise yom 1,5- 
iiber das 1- u. 0,5-Hydrat zum wasserfreien A1203-2 SiO, (Metakaolin). (Z. anorg. 
allg. Chem. 225. 69—72. 8/11. 1935. Aachen, T. H. Inst. f. Gesteinshiittenk.) W EIB K E .

J. Krustinsons, Ober die Dissoziation des FAsen(II)-Cdrbómts. Das n. FeC03 
entsteht durch Erhitzen einer wss. Lsg. von 7 g FeCl2 in 25 ecm H20 mit 2 g CaC03 
zwisehen 130 u. 180° im Vakuum. Erhitzungsdauer: 20 Stdn. FeC03 ist grauweiB, 
krystallin, sandig. — Bei 120° kann es ohne Zers. getroeknet werden. Die Dissoziation 
des FeCOs yerlauffc in der Nahe des Gleichgewichtes auBerordentlich langsam. Wie beim 
CoC03 yerschiebt sieh bei wiederholtem Erhitzen u . Abkiihlen des Stoffes der Disso- 
ziationsdruck (ygl. C. 1934. I. 839), was Vf. auf einen Zerfall der grSBeren Krystalle in 
kleinere zuruckfiihrt. Der Dissoziationsdruck des FeCOa wird zwisehen 258,5 u. 285,5° 
geinessen. Bei einem Druck yon 760 mm dissoziiert die Substanz bei 282°. Nach der 
KERNSTschen Formel wird aus den gefundenen Werten dio mittlero Dissoziations- 
warme Q des n. FeC03 berechnet. log p =  — [<3/(4,571 T)~[ + 1,75-log T + 6,081. Es 
ergibt sieh: Q =  20 900 cal. Die Dissoziation sclbst geht stufenweiso yor sieh unter 
Bldg. yon Zwischenyerbb. Zwisehen 297—307° ist die Verb. 2 FeO-5 FeC03, zwisehen 
330—358,5° die Verb. 3 FeC03-2 FeO, oberhalb 376° Fe0-FeC03 stabil. Letztere disso
ziiert erst oberhalb 430°, wobei ais Riickstand freies, schwarzes FeO bleibt. Die Zers. 
sowohl yon FeO ■ FeC03, ais auch yon 3 FeC03 • 2 FeO kann unter dem Einflufi yon Luft- 
feuchtigkeit katalyt. beeinfluBt werden. Vf. nimmt an, daB dabei das yorhandenc FeO 
so yerandort wird, daB es nun ais Autokatalysator wirkt. (Z. anorg. allg. Chem. 225. 
93— 96. 8/11. 1935. Riga, Univ., Chem. Lab.) E. H o f f m a n n .

Herbert E. Thompson jr., Die Loslichkeit von Blei in Queclcsiłber. Vf. bestimmt 
die Loslichkeit von Blei in Hg zwisehen 20 u. 70°. Da die entstehenden Pb-Amalgame 
sehr empfindlich gegen Sauerstoff sind, konstruiert Vf. einen App., in dem er die Vers. 
teils im Vakuum, teils in H2-Atmosphare ausfuhren kann. Die entstandenen Pb-Amal- 
game werden nach den Verss. analyt. auf ihro Zus. untersueht. Aus der graph. Auf- 
zeichnung der Zus. in Abhangigkeit yon der Temp. ergibt sieh nach dereń mathemat. 
Auswertung folgender Zusammenhang zwisehen dem atomaren Anteil yon gel. Pb (Npb) 
u. der Temp.: Npb =  0,5893 — 0,004 115 T + 0,000 007 354 T1 fiir das untersuchte 
Temp.-Gebiet. Dio vom Vf. erhaltenen Werte liegen durchweg unter denen von PusCH IN  

(vgl. C. 1903. I. 562). Eine Extrapolation der Kurye ergibt noch, daB die Sattigungs- 
konz. yon Pb in Hg bei 0° 1,072 Atom-% betragt. (J. physic. Chem. 39. 655— 64. Mai 
1935. Rochester, New York, Univ., Chem. Abt.) E. HOFFMANN.

M. Lemarchands und D. Saunier, Verbindunge7i von basischen Oxyden mit 
lletalloiden. Die Bldg. von Ag2OJ2 (lichtgriines, amorphes Pulver; zwisehen 145 bis 
150° unter hellgelb Farbung in AgJ u. AgJ03 zerfallend) kann auBer durch trocknes 
Verreiben yon Ag20 u. J 2 durch langeres Digerieren dieser Stoffe mit CC14 bei Um- 
setzungsgraden yon 96—97% der Theorie durchgefiihrt werden. Ag2OJ2 ist gegen 
Reagentien bestandiger ais HgOJ2 (ygl. L e m a r c h a n d s  u. SAUNIER, C. 1935. I I . 27), 
dem es sonst im Verh. weitgehend gleicht. Mit J 2 reagieren trocken in gleicher Weise
auch noch BaO, Na20, Li20 u . wahrseheinlich MgO. HgO u . Br2 reagieren in CC14
langsam unter teilweiser Bldg. von HgOBr2 u. zwar bei Lichtzutritt unter Bldg. von
O2, bei LichtabschluB unter Bldg. von COCl2. Die ent8prechende Rk. mit J 2 yerlauft 
80 unyollstandig, daB Rk.-Prodd. nicht faflbar sind. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 
1709—16. Okt. 1935. Paris.) M a a s .

Marie-Louise Delwaulle, U ber das System W ismutjodid, Ammoniumjodid und 
nasser. Es wurde das System B il:t-N 11̂ 7-W. bei 11, 35 u . 50° untersueht. Die 
folgenden Doppelsalze konnten naehgewiesen werden: Bi.J-j-NHyI-2 I I20, B iJ3-
2 NHrJ .2 IhO  u. B iJy  4 NHtJ ■ 3 H20. Yon diesen ist das letzte bereits bekannt,

XVIII. 1. 91
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dagcgon wurde das in der Literatur noeh angegebene Doppelsalz B iJ3 • NH4J  • NH4 J  • H20 
nicht beobachtet. B iJ3- 4 NH4J  • 3 H20 lafit sich in ein gewohnliches Salz aus wss. 
Lsg. umkrystallisieren. B iJ3-NH4J-2 H20 u. B iJ3-2 NH4J-2 H20 krystallisieren 
triklin, B iJ3*4 NH4J-3 H20 quadrat. (C. R. bebd. Seances Acad. Soi. 201. 341—44. 
29/7.1935.) G o t t f r ie d .

O. Honigschmid, K. Wintersberger und F. Wittner, Revision des Atom- 
gewichtes des Oermaniums. I. Analyse des Germaniumtetrabromides. Aus reinstem 
Gc-Metall von L. M. DENNIS wird GeBr4 dargestellt u. im Hochvakuum fraktioniert 
dest. D ie  Analyse des Tetrabromids dureh Best. der Verhaltnisse GeBr,: 4 Ag: 4 AgBr 
ergab das Atomgewicht Ge =  72,59, bezogen auf Ag =  107,880 u. Br =  79,916. 
(Z. anorg. allg. Chem. 225. 81—89. 8/11. 1935. Miinehen, Bayer. Akad. d. Wiss. Chem. 
Lab.) ' ‘ W e ib k e .

O. Honigschmid und R. Schlee, Remsion des Atomgewichtes des Tantals. Analyse 
des TantalpentacMorids. Es wird ein Verf. zur Gewinnung vollkommen reinen Tantal- 
materials aus Tantalit beschrieben. Aus reinstem Tantalmaterial wurde zunaclist 
Tantalsulfid u. aus diesem dureh Erhitzen im Chlorstrom u. nachfolgende Hoch- 
vakuumsublimation definiertes reines TaCl5 hergestellt. Das reine TaCl5 wurde in 
Alkohol gel. u. mit NH3 die Tantalsaure abgeschieden. In  der Lsg., in der die gefallte 
Tantalsaure suspendiert blieb, wurde das Yerbaltnis TaCl5: Ag dureh nephelometr. 
Titration bestimmt. — Seehs Einzelanalysen gaben ais Mittel fiir das Atomgewicht 
des Ta den Wert Ta =  180,88 ± 0,01 in Ubereinstimmung mit der friiheren Best. 
der Vff. dureh Analyse des Pentabromids (ygl. C. 1935- I. 3771). Bezugswerte sind 
die Fundamentalatomgewichte Ag =  107,880 u. Cl =  35,457. (Z. anorg. allg. Chem. 
225. 64—68. 8/11. 1935. Miinehen, Bayer. Akad. Wiss. Chem. Lab.) W EIBKE.

J . Newton Friend, A  Text-book of inorganic chemistry. Vol. I I .  Organomefcallic compounds:
part 3. Derivatives of phosphorus, antim ony and bismuth. B v  A . E. Goddard. London:
Griffin 1936. (344 S.) 20 s.

C. Mineralogische und geologisciie Chemie.
J. D. H . Donnay, Achsen 2. Art (,,altemating axes“) und Symmelriesymbóle in 

der Krystallographie. Die zusammengesetzten Deckoperationen (Drehung + Spiege- 
lung) =  Drehspiegolung u. (Drehung + Inversion) werden diskutiert: Aquivalenz- 
beziehungen der entsprechenden Symmotrieelemente, internationale Symmetriesymbolo 
u. a. (J. Washington Acad. Sci. 25- 476— 88. 15/11. 1935. Johns Hopkins Univ.) SKAL.

Churcłlin Eisenhart, Eine Bemerkung iiber „eine statislische Methode zum 7er- 
gleich der Folgrn sćhwerer Minerałien“. ICritik an der Arbeit von L. D r y d e n  (vgl. 
C. 1935. H. 197). (Amer. J . Sci. [Silliman] [5] 30. 549—53. Dez. 1935.) Enszlin.

Edson S. Bastin, „Apłite“ hydrothermaler Entstehung vergesdlschaftlicht mit 
kanadischen Kobalt-Silbererzen. D ie,, Aplite" in den Diabasen sind Zonen hydrothermaler 
Verwitterung entlang von Bruehspalten. Das Hauptmineral ist Chlorit neben Albit 
u. Hamatit. Die hydrothermalen Lsgg. braehten im letzten Stadium S u. C02, sowie 
die Ag-, Co- u. Cu-Verbb. mit. (Econ. Geol. 30- 715— 34. Nov. 1935.) ENSZLIN.

N. L. Bowen, „Ferrosilit“ ais natiirliches Minerał. In  einem Obsidian vom Lako 
Naiyasha, Kenya, wurden feine Nadelchen gefunden, welche die krystallograph. u. opt. 
Eigg. von reinem FeSi03 aufweisen. FeSiOs kann sich nur bei ausgesproehen niederen 
Tempp. gebildet haben. Das Minerał wird entsprechend dem gebrauehlichen normatiren 
Ausdruek Ferrosilit nach WASHINGTON Clinoferrosilit benannt. Es gelang, in anderen 
Obsidianen dieselben Nadeln nachzuweisen. (Amer. J. Sci. [Silliman] [5] 30. 481—94- 
Dez. 1935.) _ E n s z l in .

H. Hausen, Ober ein neuentdecktes Kaolin-8aiidsteinvorkommen im kryslallinen 
Kalkstein auf Pargas-Alón, Gegend ton Abo-Turku, SW. Finnland. (Acta Acad. Aboensis 
math. et physic. 8. Nr. 1. 44 Seiten. 1935.) ENSZLIN.

B. GoBner und K. Drexler, Ober Krystallform und chemische Zusammensetzung 
von Lamprophyllit. Lamprophyllit von Kola (D. 3,45) wurde rontgenograph. mit Hilfe 
von Drehspektrogrammen u. chem.-analyt. untersucht. Die rontgenograph. Ergebnissc 
bestatigen die auf Grund der opt. Eigg. wahrscheinliche Zuordnung zum rhomb. 
System. Gitterkonstanten a — 19,05, b =  7,05, c — 5,35 A. — Die chem. Analysen 
lassen sich dureh einon Grundkórper der Formel (Si04),TiSrNa2 deuten, der zu 50°/o 
in einem Mischkrystall vorliegt; weitere Komponenten sind die entsprechenden Ca- u.
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Ba-Silicato mit nahezu 25%. Im  Best ist yorwiegend noch eine Vertretung yon SiO 
durch (A1F Fe™?) u. von Sr durch Mn wirksam. Die strukturelle Einheit umfaBt
4 Moll. eines Mischkrystalles yon dieser Zus. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristall
physik, Kristallchem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Mineralog., Petrogr.] 91. 494— 500. 
Okt. 1935. Miinclien.) Sk a l ik s .

E. F. Alexejewa und A. K. Boldyrew, Rontgenometrisclie Untcrsuchung der 
hunstlichen Phlogopite. Die yon G r ig o r j e w  (vgl. C. 1934. II . 3104) hergestellten 
kiinstlichen Glimmer wurden naeh der DEBYE-ScHERRER-Methode untersucht u. die 

erhaltenen Róntgendiagramme mit denen von naturliehem Phlogopit u. Muskovit 
verglichen. Die ldinstliclien Glimmer haben dio Formel (F, OK)2(K, Ca1/,, Mg1/,)- 
(MgAl*/,)3AlSi3Oi0. gehóren nach den Dimensioncn ihrer Gitter zwischen den
Muskoyit u. den Phlogopit, jedoeh naher zu dem letzteren. Mit Margarit -wurden die 
Diagramme nicht yerglichen. (Neues Jb. Minerał., Geol., Palaont. Abt. A. 70. Beil.-Bd. 
219—33. 22/1 1 . 1935.) E n s z l in .

Robert S. Moehlman, Quarzparamorphosen nach Tridymit und Cristobalit. In 
miocanen yulkan. Gesteinen wurden Blilttchen yon Tridymit u. Rosetten yon Cristobalit 
gefunden, dereń Substanz die Eigg. des Quarzes aufwies. (Amer. Mineralogist 20. 808 
bis 810. Nov. 1935.) E n s z l in .

A. T. Tscherny, Ober den Aufbau der Eisenozyde, die mit Kiesdsdure verbunden 
in den cisenhalligen Quarziten von Krivoi auftreten. Das sich aus Fe-haltigen Quarziten 
durch HC1 (spezif. Gewieht 1,12) wahrend 1—2 Stdn. lósende Fe weist stets die gleiche 
Menge auf, ebenso wie der sich nicht lósende Riickstand. Der Vf. schlicCt hieraus, daB 
sich prakt. samtliches Fe20 3 u. Fe3Oj, sofern diese Oxyde nicht an Si02 gebunden vor- 
liegen, lóst. In allen ungel. Ruckstanden wurde unter den gleichen Lsg.-Bedingungcn 
das Fe ausschlieBlich ais zweiwertig nachgewiesen. (Berg-J. [russ.: Górny Shurnal] 111. 
Nr. 6. 53. 1935.) " H o c h s t e in .

M. A. Peacock, Ober Wollastonit und Parawollastonite. Durch eine gcnaue 
Unters. yon Wollastonitkrystallen yerschiedener Herkunft wurde festgestellt, daB das 
Minerał in 2 Modifikationen, einer monoklinen u. einer triklinen, yorkommt. Fiir die n. 
trikline Form aus den kontakt-motamorph yeranderten Kalken wird der Name Wolla
stonit beibehalten, wahrend dio trikline Form, welehe an Kalkauswiirflingen yon Vul- 
kanen auftritt, Parawollastonit benannt wird. Neben yielen gleichen Eigg. unterscheidet 
sich der Wollastonit durch eine yollkommen andere asymm. Reihe yon Grenzformen, 
eine erhebliche Neigung der opt. Achsenebene gegen die 6-Achse u. eine asymm. Reiho 
von Rontgeninterferenzpunkten. Beide sind Bldgg. bei niederer Temp. (Amcr. J. Sci. 
[Silliman] [5] 30. 495—529. Dez. 1935.) E n s z l in .

E. Blanek und E. v. Oldershausen, Ober rezente. und fossile Roterde- (Terra 
rossa-) Bildung, insbesondere im Oebiet der sudlichen Frankenalb, des Allmiihltalgebirges. 
Auf Grund eingehender chem. u. geolog. Unterss. kommen die Vff. zu dem SehluB, daB 
die Rotlehme oder rot gefarbten Spaltenausfiillungen bzw. Bohnerzlehme der WeiBjura- 
kalke ais Illuyialhorizontbldgg. angesehen werden konnen. Besonders im Hinblick auf 
die chem. Zus. dieser Bldgg., sowie die der rezenten Roterden, der Terra rossa-Bldgg. 
des Slittelmeergebiets bestehen keinerlei Unterschiede, so daB eine gleichartige Ent- 
stehungsweise angenommen werden kann. Der einzige Unterschied besteht darin, daB 
die Roterdebldgg. der Frank. Alb sehr jungen Alters, ja sogar rezente Bldgg. sind. 
(Chem. d. Erde 10. 1—66. 1935.) E n s z l in .

Harold Carpenter, Natiirliches Eisen in Wesl-Gronland. In Ovifak, West-Grón- 
land, wird Fe in gediegenem Zustand yermiseht mit Basalt u. Oxyden gefunden. Es 
besitzt die Zus.: 93,9% Fe, 2,5% Ni, 1,63% C, 0,98% Co, 0,21% Cu u. 0,24% Si02, 
u. besteht im Gefuge aus eutektoidem Fe u. Zementit mit fein ausgeschiedenen Nadeln 
u- groberen eingelagerten weiBen Flecken. Der Vf. nimmt iiber die Entstehung des Fe 
an, daB dieses entweder urspriinglich C-frei yorlag u. durch Bertihrung mit C u. CO bei 
einer Temp. yon 900° aufgekohlt wurde, wobei CO durch Yerbrennung von Holzkohle, 
die in Grónland zu finden ist, entstanden sein kann. Oder das Metali hat urspriinglich 
ais Oxyd yorgelegen, welches durch C u. CO reduziert u. dann auf iiber 1% C aufgekohlt 
wurde. (Naturę, London 136. 152—53. 1935.) H o c h s t e in .

W. Henke, Die Lagerstatten der Eisen- und Metallerze des Rfieinischen Schiefer- 
gebirges und ihre Bedeutung fur die deutsche Wirtschaft. (Metali u. E rz  32. 505— 11. Nov. 
1935.) E n s z l in .

O. Giinther und F. Hermann, Die Bodensćhiitze Abessiniens. Geolog. Be- 
schreibung des Landes mit Angaben iiber Gold, Platin, Kupfer, Eisen- u. Manganerz-

91*
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vorkk. Es werden noch abbauwiirdige Glimmerrorkk. erwahnt. Kohlevorkk. sind 
ebenfalls bekannt, ebenso Kalisalzvorkk., wahrend Erdćil bis jetzt noch nicht sicher 
nachgewiesen ist. (Z. prakt. Geol. 43. 161—67. Nov. 1935.) Enszlin.

Fletcher Watson jr., Ursprung der Tektite. Uber die Herkunft der Tcktite bc- 
stehen zwei Meinungen, 1. Entstehung durch Einw. eines groBen Meteors auf sandigen 
Erdboden u. 2. Annahme ais Meteorreste. Gegen 1. spricht, daC Tektite auch gefunden 
worden sind, wo kicselsiiurehaltiges Gestein nicht yorhandcn war u. ilire groCe ortliche 
Verbreitung. Gegen 2. spricht, daB die Tempp. der Eiscnmeteorite nicht iiber 850° 
lagen, da hier die WlDMANNSTATTsclien Eiguren yerschwinden, der E. des Darwin- 
glases, eines Tektiten, ais bei 1440° liegt. Da auBerdem die Warmeleitfahigkeit der 
Tektito sehr viel geringer ist ais die des Fe, ist nicht anzunehmen, daC die Tektite 
bei ihrem evtl. Durchgang durch die Atmosphiiro geschmolzen sind, wodurch sich ihre 
rundę Gestalt crklilren lieBe. (Naturę, London 136. 105—06. 20/7. 1935. Cambridge, 
Massachusetts, Harvard College Observatory.) G o ttfr ied .

rruss.] Geologie und Geochemie. Sammlung von Aufsatzen. Moskau-Lcningrad: Isd-wo
Akad. nauk SSSR 1935. (232 S.) 11 Rbl.

D. Organische Chemie.
D t. A l lg e m e in e  u n d  th e o re t is ch e  o rg an isch e  C h e m ie .

H. de Laszlo, Die AntUrung der Kohlenstoff-Halogenabstande mit der Struktur. 
Best. der Molekularstruktur von OC7,, CBrt, Chlf., trans-Dichlordthylen, trans-Dibrom- 
athylen, trans-Dijodathylen, Tetrachlordthylen, Tetrabromdthylen, Tetrajodathylen, Hexa- 
chlorbenzol, Hezabrombenzol, symm. Tribrombenzól, symm. Trijodbenzol, p-Dibrombenzol, 
p-Dijodbenzol, Dibromacetylen u. Dijodacctylen mit Hilfe der Elektronenstreumethode 
in der Dampfphase ergab, daB der C-Halogenabstand davon abhangt, wie das C-Atom an 
dio anderenAtome des Systems gebundenist. Folgende Werte wurden gefunden: Aliphat. 
gebundenes Halogen, C—-Cl 1,76, C—Br 1,93, C—J  2,12; athylen. gebundenes Halogen, 
C—Cl 1,74, C—Br 1,91, C—J  2,10; aromat, gebundenes Halogen, C—Cl 1,86, C—Br 1,88, 
C—J  2,05; acetylen, gebundenes Halogen, C—Br 1,84, C—J  2,03 A. (Naturę, London 
135. 474. 1935. London, W. C. 1, Univ. College.) C o r t e .

Eugen Muller und Rolf Illgen, Stereomerie von Azoxybenzólen. V. (IV. vgl.
C. 1933.1. 2808.) Zum Beweis der von A n g e l i  aufgestellten Formulierung der Azoxy- 
benzole wurden opt.-akt. Azoxyverbb. durch Kondensation einer opt.-akt. Hydrosyl- 
aminyerb. mit der entsprechenden Nitrosoverb. von entgegengesetzter opt. Kon- 
figuration — u. umgekehrt — dargestellt. — Ais Ausgangsmaterial diente Hydratropa- 
saure. Die mit Salpetersaure u. darauffolgender Spaltung mit Chinin erhaltenen akt. 
Nitrohydratropasauren wurden zur Bereitung der entsprechenden Hydroxylamin- 
sauren nach B a m b e r g e r  (C. 1909- II. 601) reduziert. Die Oxydation zu den opt.-akt. 
Nitrososauren gelingt mit FeCl3. — Die Kondensation der ( + )-Hydroxylamin- mit 
(-f)-Nitrosohydratropaaaure lieferte eine akt. Azoxyverb. [«]d22 =  +14,3°, wahrend 
die Umsetzungen der Verbb. mit entgegengesetzter Drehung ein inakt. Prod. lieferten. 
dessen Spaltung nicht durchgefiihrt wurde. Die Verss. lassen aber, wenn man auf 
Grund der MARVELschen Ergebnisse (vgl. C. 1933- II .  1667) in dem inakt. Prod. eine 
Racemform sieht, den SchluB zu, daB der Reaktionsweg entsprechend der unteren 
Formulierung uber eine symm. Zwischenstufe C zu den Antipoden A u . B f ułirt.

(+) HOOC !—COOH (- )

(+) HOOC
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V e r s u c he .  p-Nilrohydralropasaure, C9H904N (I). Eisgokiihltc Hydratropa- 
saure wird mehrmals in bestimmten Zeitraumen tropfenweise unter Schiitteln mit 
konz. HN03 versetzt, u. in Eis gestellt bis zum Farbumschlag rot-gelb. Naeh je 2 Stdn. 
Stehen bei 0° u. Raumtemp. auf Eis sohutten. Dio gummiartige M. wird naeh 24 Stdn. 
krystallin. Aus 50%ig. CH3COOH krystallisiert zunachst fast reine o-Saure (F. 105 
bis 110°) aus. Auf Zugabe von W. unreine p-Sdure. Aus 35% CH3COOH F. 87°. — 
p-J{ydroxylaminohydratropasdure, C9Hn03N (U), aus I  (0,5 g) mit NaHC03, NH4C1 u. 
Zinkstaub. 1% Stde. anfangs unter Kiihlung, dann unter Erwarmen schiitteln. Filtrat 
gibt auf Zusatz von HC1 (Eiskiihlung, N2-Atmosphare) dio reine Saure. Aus CH3OH-W, 
P. 155—158°. — p-Nitrosohydratropasaure, C9H903N (III). Zu einer Lsg. von FeCl 
in Eiswasser wird eisgekiihlte Lsg. von I I  gegeben, 15 Sek. geschiittelt u. sofort in Bzl 
aufgenommcn. Benzollsg. im Vakuum verdampfen. Ruekstand gelbes Prod., F. 93° 
Dekantieren mit CH3OH farbloses Pulver. — Azoxyhydratropasaure, c 18h 180 6n 2 (IV) 
aus CH3OH-Lsgg. von I I  u. III . Naeh 24 Stdn. Stehen bei 20° anspritzen mit W 
Hellgelbcs Prod. Aus CH3OH-W., F. 198°. —  Spaltwig von I. In CH3OH mit Chinin 
hydrat. Trennung dureh fraktionierte Krystallisation. — Die freio (+)-p-Nitro 
hydratropasdure, C9H804N (V), aus Chininsalz u. HC1. Aus 35% CH3COOH (40°), 
F. 88,5°; [a]D22 =  +10,9°; [M]d22 =  +21,3°. — (— )-p-Nitrohydratropasdure, C9H904N 
(TI), wie bei V, F. 86,5°; [a]D22 =  — 11,2°; [M]D22 =  —21,8°. — (+)-p-Hydroxyl 
aminohydralropasaure, C9Hu03N (VII). Red. wio II, F. 155— 158°; [a]n22 = +9,6°; 
[M]d22 =  +17,4°. — (— )-p-Hydroxylaminohydralropasdure, C9Hu03N (VIII), analog 
VII. [a]o22 =  — 10,6°; [M]D22 =  — 19,2°. — (+)-p-Nitrosohydratropasdure, C9H ,03N 
(IX). Oxyd yon VH wio bei III . F. 91°, [a]D20 =  +14,1°; [M]D2° =  +25,2°. — 
(—)-p-Niirosohydratropasdure, C9H803N (X), aus VIII, F. 92°; [a]c22 =  —14,0°; [M]d22 =  
—25,1°. — Azoxyhydratropa8aure, CI8Hi505N2, aus gleichzeitig dargestellten CH30H- 
Lsgg. von Y1J1  u. IX , F. 198°; Drehung 0. — Azoxyhydrairopasdure, ClsH 1506N2, aus 
VII u. X; F. 198°; Drehung 0. — ( + )-( + )-/!zoxyhydratropasaure, C18H 180 6N2, aus 
TO u. IX ; F. 198°; [a]D22 =  +14,3°; [M]D22 =  +48,9°. (Liobigs Ann. Chem. 521. 
72— 80. 31/10. 1935. Danzig-Langfuhr, T. H., Organ.-chem. Lab.) BuN G E .

M. Barak und D. W. G. Style, Slabilitat des Acetylradikals. Vff. fanden, daB 
bei der Pliotozers. von Didthylperozyd ais Hauptprodd. A. u. Diacetyl entstanden. Die 
Bldg. dieser Prodd. kann dureh folgcnden Meehanismus erkliirt werden: 

CH3-CH2-0-0-CH„-CH3 + h r  — y 2 CH3-CH2-0—

CH3-CH2-0— + CH3-CH2-0-0-CH2-CH3— + 2 C ,H ,• OH + CH3-CO

2 CH3 • CO— >-(CH3-CO)2 
Dieser Meehanismus erfordert ein etwas langlebiges Aeetylradikal. Unters. der 

nieht gasformigen Zers.-Prodd. von Acetaldehyd, Aceton, Meihylathylketon u. Didlhyl- 
keion zeigte, daB diese Prodd. samtlich eine grunlicbgelbe Farbę besitzen, die beim Di- 
athylketon u. Acetaldehyd aber nur sehwach ist. Umsetzung der aus Aceton u. Methyl- 
athylketon erhaltenen Prodd. mit Dinitrophenylhydrazin, u. des aus Aceton erhaltenen 
Prod. mit Mononitrophenylhydrazin ergab Verbb., die mit den entsprechenden Diaeetyl- 
derivY. ident. waren. Die erhaltenen Ergebnisse lassen vermuten, daB das Aeetylradikal 
beiweitem stabilor ist, ais allgemein angenommenwird, u. daB es moglicherweise bei der 
lhotozers. von Acetaldehyd u. Aceton bei Zimmertemp. eine Rolle spielt. (Naturę, 
London 135. 307—08. 1935. London, King’s College.) Co r t e .

Charles R. Hauser, John W. Le Maistre und A. E. Rainsford, Die Ent- 
Jcrnung von Wasserstoff und Saureradikalen aus organischen Verbindungen mit Hilfe 
von Basen, I. Die Entfernung ron Chlonmssersloff aus Aldchloriminen dureh Natrium- 
Mydrozyd. Beaklionsgeschwindigkeit in alkoholischer Losung. Die Entfernung von HX 
aus Yerbb. vom Typus I  oder II, wo A u. D Kohlenstoff, Stickstoff oder Sauerstoff sind, 
in Ggw. einer Base B kann dureh Gleiehung I I I  wiedergegeben werden. Vff. untersuchen

: A ; d ; : A : : D :  :'a  ; b :  : a  : D : +  b h +
n ' : x :  h  :X:  h' : x : +  " : x : : - +  : a : : D :  +  : x :-

die Rk. zwischen Aldchloriminen u. NaOH, die prakt. quantitativ zu den Nitrilen fiihrt. 
r^‘* P° ''wurden in 92,5% A. die folgenden bimolekularen Gesehwindigkeitskonstantcn 
tetimmt: 2-Melhoxybenzalchlorimin 0,170, 4-31ethoxybenzalchlorimin 0,282, Cinnamal- 
chlorimin 0,348, 3,4-Methylendioxybenzalchlorimin 0,401, 4-Metkylbenzalchlorimin 0,520, 
Utnzaldilorimin 1,00, 3-Methoxybenzalchlorimin 1,10, 2-Nitrocinnamalchlorimin 1,31,
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2-Melhylbenzalchlorimin 2,67, 4-CklorbenzalrMorimm 2,80, 3-Nitro-4-methoxybenzalchhr- 
imin 5,8, 3-Chlorbcnzalchlorimin 6,1, 2-Chlorbenzalchlorimin 7,7, 3-Nilrobenzalchlorimin 
31,7, 2-Furfuralchlorimin 38,0, 4-NUrobenzalclilorimin 78,0, 2-Nitrobenzalchlorimin 540,0. 
In  50°/o Dioxan (80% A.) crgabcn sich bei 0° fiir 2-Mctlioxy-, 4-Mellioxy-, 4-Chlor- u. 
2-Chlorbenzalchlorimin folgende Konstanten: 0,29, 0,30 (0,240), 1,70 (2,36) u. 3,70. Fiir 
Benzol-, 4-Methoxybenzal-, 4-Chlorbenzal-, 3,4-Meihylendioxybenzal- u. Cinnamalchlor- 
im in wurden in 92,5% A. folgende Temp.-Koeff., KSJK *5 (Aktivierungswarmen), 
gefunden: 2,99 (20 000 cal); 3,01 (20 060); 3,03 (20 230); 3,09 (20 550); 2,97 (19 940). 
Vcrgleich der erbaltenen Ergebnisso mit den Zers.-Tempp. (vgl. H a u s e r , G i l l a s p ie  

u. L e  M a is t r e , C. 1935.1. 3278) unter der Annahme, daB die letzteren Werte ein MaB 

fiir die therm. Stabilitat dieser Verbb. sind, zeigt, daB dio Gcschwindigkeit der Rk. mit 
NaOH scheinbar unabhangig ist yon der therm. Instabilitat, denn einige Chloriminc 
mit relatiy hohen momentancn Zcrs.-Tempp. werden durch NaOH schneller zers. ais 

andere, die therm. instabiler sind. Demnach besteht die Rk. mit der Base offenbar nicht 
in einer spontanen (therm.) Zers. der Aldchlorimine mit anschliefiender Neutralisation 
des bei dieser Spaltung entstehenden HC1. Die Bk. ist yiclmehr wie folgt zu deuten: 
Zunachst wird aus dcm Aldchlorimin ein Proton abgcspalten unter der Einw. der Base, 
u. dann erfolgt die Abspaltung von Chlor mit einem yollstandigen Elektronenoctet:

Tj.nir__wm _i_ "r I . (RC=NC1)- -f* BH+
K-Uti—JNU -f- li --- >- ii^R C N  +  Cl-

Da dio Rk. 2. Ordnung ist, muB I  die geschwindigkeitsbestimmende Rk.-Stufe 
sein, wahrend I I  relatiy schnell yerliiuft. Durch diesen Mechanismus wird sowohl der 
bimolekulare Verlauf der Rk. ais auch die Tatsache erklart, daB die Zers. der Aldchlor- 
imino durch Aminę in Bzl. um so schneller yerlauft, je starker dic verwendete Baso ist 
(vgl. HAUSER u . Mo O RE, C. 1934.1. 1309). Ferner zeigen, mit Ausnahme der o-Verbb., 
die Rk.-Geschwindigkciten der Aldchlorimine mit NaOH im allgemeinen dieselbe 
Reihenfolge, wie dio lonisationskonstanton der entsprechenden Sauren. Wegen der 
Nahe der o-Substituenten zum Aldehyd-H-Atom der Aldchlorimine sind die abnorm 
niedrigen Konstanten der o-Yerbb. wahrscheinlich auf ster. Hinderung zuriickzufuhren.
—  Bzgl. weiterer Einzelheiten vgl. das Original. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1056—59. 
1935. Durliam, N. C., Duke Univ.) CORTE.

Pierre Carrś und Henri Passedouet, Der Einflufl eines negatiren Elementes oder 
einer negativen Gruppe auf die relative Beweglichkeit von Alkylradikalen in ihren Chlor- 
ameisensaureestem. Es wurde friiher (C. 1935. I. 1856 u. friiher) gezeigt, daB Sub- 
stitution des Alkylradikals eines Chlorsulfits durch ein negatives Element bzw. Gruppe 
die Beweglichkeit dieses Radikals yermindert. Um zu priifen, ob sich Alkylchlorameisen- 
saureester, dereń Alkylgruppc durch Cl oder C6H5 substituiert ist, in gleicher Weise 
Tcrhalten, wurde nach der kiirzlich (C. 1935. II. 1525) beschriebenen Methodik ihre 
Zers.-Temp. in Gg^v. von Chinolin bestimmt, u. mit der des unsubstituierten Radikals 
verglichen. Folgende Alkylchloroformiate wurden untersucht (angegeben Alkyl): GHy, 
CeH , C H C H 3-CH2-, CH.fil-CIIr , C6H5-CH2-GH2-, CH3-OEt -CH2-, CHfil-CH ,• 
C II2-, ĆeIL fiII2• C II.,■ C II2-, [CH^-CH-, 0GHtCl)(OHs)GE-, CH ^CH -CH 2-, C,HS- 
CH—CH-CHr . Aus den Jlessungen geht hervor, daB Substitution des Alkylradikals 
eines Chlorameisensaureesters unerwarteterweise die entgegengesetzte Wrkg. wie im 
Falle des Chlorsulfits ausubt; Anwesenheit einer Doppelbindung bewirkt wie bei den 
Chlorsulfiten eine Verminderung der Beweglichkeit des Radikals. Dic Zers.-Temp. 
des Cinnamylchlorameisensaureesters lag unterhalb der des n-Propylchloroformiats, 
war jedoch hoher ais die des Allyl- u. Phenylpropylesters; gleichzeitige Anwesenheit 

von Phenylgruppe u. Doppelbindung wirkt also nicht nur nicht yerstarkend, sondern 

ihr EinfluB ist geringer ais der eines jeden der beiden fiir sich. Die auf Grund des Verh. 
der Chlorsulfite gemachte Annahme, daB die Vcrminderung des elektropositiyen Charak- 
ters des Alkylradikals, hervorgerufen durch Substitution des Alkylradikals mit einem 
negatiyen Element bzw. Gruppe, die geringere Beweglichkeit dieses Radikals bedingt, 
ist nach den Beobachtungen bei den Chlorameisensaureestern nicht mehr aufrecbt zu 
erhalten. In  Bcstatigung friiherer Erfahrungen kann auch jetzt festgestellt werden, 

daB es sehr schwierig, wenn nicht uberhaupt unmoglich ist, die organ. Radikale nach 
ihrer Wanderungsgeschwindigkeit zu ordnen. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201- 
898— 900. 12/ 11. 1935.) SCHICKE.

W. Dilthey und C. Blankenburg, Beitrag zur Kenntnis des Kupplungstorganges 
26. Mitt. Heteropolare. (25. vgl. C. 1935- II . 1S56.) Aus Kupplungsverss. yon 4-Ph*n- 
thiolbenzophenmi-4'-diazoniunichlorid (I) mit Triphenylamin, Besorcin, Brenzcatechm,
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Phloroglucintriindhyldther, Ouajacol, Veralrol, Hydrochinon, Hydrochinondimełhyldther, 
Anisol, Pyrogallol, Binaplithylendioxyd, o-, m-, p-Nitrophenol, o-Nitranisol, Acelon- 
diairbonsriureester, Dinitrophemjlacelcssigeslcr, Dianisylathylen u. Ditolylalhylen, sowie 
an Hand yon aus der Literatur bek&nnten Ergebnissen iiber den Kupplungsyorgang 
Ton Diazoniumsalzen unterscheiden Vff. zwisehen folgenden Kupplungsyorgangen:
1. D e r K u p p l u n g s v o r g a n g b e g i n n t m i t e i n e m I o n e n a u s t a u e h .  
Dios ist anzunehmen, z. B. bei der Umsetzung von Diazoniumsalz mit KCN. Es bildet 
sieh zunachst das eehte, in Lsg. farblose Diazoniumeyanid II, das ais Salz mit sehwachem 
Anion beim Abschwachen der ionenerhaltenden Kraffc des W. durch A. in das unpolare, 
der Azogruppe wegen gelbe Benzolazocyan (Ul) iibergeht. Analog kann der Kupplungs- 
prozeB bei den weniger in saurer, wohl aber in alkal. Lsg. kuppelnden Nitroparaffinen, 
Arylnitromethanen, Acetessigester, Acetondiearbonsaureestern usw. formuliert werden. 
Auch bei den Phenolen kónnte eine Ionenrk. das primare sein, zumal der Eingriff der 
akt. Komponento sowohl am O- ais auch an einem C-Atom stattfinden kann (IV, V). 
Beide Rkk. kónnen das Endresultat von Ionenrkk. sein, beide gleichzeitig nebeneinander 
yerlaufen, u. es ist nicht erforderlich, daB IV der primare Vorgang ist, selbst wenn IV 
nach V umgekuppelt werden kann. Wie sehr hier mit Ubergangen zu rechnen ist, 
zeigen dio Kupplungsprodd. mit Nitrophenolen, von denen die mit Pikrinsaure u. Di- 
nitrophenol ausgesproehene eehte Salze sind (DlMROTH, Ber. dtsch. chem. Ges. 50 
[1917]. 1534), u. somit Resultate eines Ionenaustausches sein mussen. Boi schwaehoren 
Anionen werden sieh aus solchen Primarsalzen nach IV die unpolaren Oxydiazokorper 
oder bei hiorzu geeigneten Phenolen Oxyazofarbstoffe entwiekeln kónnen. — 2. D o r  
K u p p l u n g s y o r g a n g  b e g i n n t  m i t  e i n e r  A n l a g e r u n g .  Dies sehoint 
unzweifelhaft boi den Phenolathern der Fali zu sein, bei denen die Addition an einer 
Liickenbindung des Benzolkcrns erfolgt, die durch das Ausoclirom eine Aktivierimg 
erhtten hat. Diese Aktivierung muB aber nicht allein fiir die Anlagerung des Diazo- 
korpers, sondern aueh fur die des Alkalis yorhanden sein, da Phenolather in alkal. Lsg. 
besser kuppeln ais in neutraler oder saurer. Da nun aber die Phenolather auch in alkal. 
Lsg. wesentlich schlechter kuppeln ais dio Alkaliphenolate, muB die Aktivierung bei 
letzteren erheblich starker sein ais bei ersteren. Also muB aueh bei den Phenolaten ein 
AnlagerungsprozoB die Kupplung einleiten kónnen, der wahrscheinlich gegenuber der 
Ionenrk. den Vorzug hat. Demnach wurden bzgl. der Einleitung des Kupplungs- 
yorganges durch Addition die Phenole vor ihren Athern den "Obergang zu den Aminen 
bilden. Dieser t)bergang kann noch weiter yorycrlegt werden, da nach DlMKOTH (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 2404) nur dio Enolformen, nicht aber die Ketoformen 
kuppeln u. da Isonitroparaffine im Gegensatz zu den isomeren Nitroformen kupplungs- 
fahig sind. In  allen Fallen aber, in denen die Ggw. von Alkali fiir den Kupplungsyorgang 
notwendig ist, diirfte es schwer sein, eine Ionenrk. nach IV oder V yollstandig auszu- 
sehlieBen. Beide Vorgange kónnen gleichzeitig nebeneinander yerlaufen. Wie groB der 
EinfluB des Lósungsm. ist, zeigt sieh bei den Phenolathern, die yielfaeh in alkal. Medium 
iiberhaupt erst zur Kupplung yeranlaBt werden kónnen. Das Kupplungsschema fiir 
Phenole u. Phenolather ist nach Vf. das folgende: (R — H oder Alkyl) [auBerdem kann, in 
emem der Natur der passiyen Komponente entsprechenden AusmaB, die zu echten 
Salzen oder unpolaren Oxydiazokórpern fuhrende Rk. IV eintreten]

HCK z = = x  1-
Na + Cl+[N.Ar] ~ yaC1 y

SO-<  ̂ y 1—N=N—Ar
n. Kuppelung

- ROH '  110 ̂  >-S=K-Ar
Entalkyllerung (selten)

Phenolather u. Aminę werden yielfaeh in bezug auf die Einleitung des Kupplungs- 
mechanismus gleiehmaBig angesehen. So nimmt z. B. K a rre r  an, daB die 1. Phase 
des Kupplungsyorganges in einer lockeren Anlagerung des Benzoldiazoniumsalzes an 
das Auxochrom des Amins oder des Phenols besteht. Trifft dios zu, so sollten Aminę, 
die am N nicht mehr additionsfahig sind, die Kupplung yerweigem. Dagegen zeigte es 

daC Triphenylamin in Eg. leicht u. ziemlich rasch kuppelt. Der Ort fur die Primar- 
addition kann bei diesem Amin nur im Liickenbindungssystem des Benzolkerns liegen. 
-Uamit wird dann der Kupplungsyorgang scheinbar unabhangig yom Auxochrom, dem 

diglieh die Aufgabe bleibt, das En-System zu aktiyieren u. fiir die Aufnahme der akt.
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Komponento geeignet zu machen. Diese Aktmerung ist bei ausgesprochenen Auxo- 
chromen (—NR„, OH) am starksten, da diese die Elektronenverteilung am mcisten 
beeinflussen. Es zeigt sich dabei, daB die Kupplung st-ets -an einem negatiyierten C-Atom 
eingreift, u. zwar um so leichter, je starker negativiert das betreffende C-Atom erseheint. 
Eine solehe Verstarkung muB eintretcn durch Einfuhrung eines zwcitcn Ąusoebroms 
in m-Stellung, wahrend o-standige Auxochrome sich gegenseitig stóren u. somit manch- 
mal keine klaren Kupplungsresultate zulassen, obwohl, wie das Beispiel des Brenz- 
catechin# zeigt, die Kupplungsfahigkeit nicht verloren geht. Ais positivierendes Auxo- 
chrom haben hier auch CH3 u. Cl zu gelten. Unterstutzen sich, wie im Mesitylen, 
3 Methyle gegenseitig, so tritt Kupplungsfahigkeit auf. In  gleicher Weise erklart sich 
auch die Nichtkupplungsfahigkeit der Dimethyldcriw. des o-Toluidins u. o-Chloranilins 
u. die Kupplungsfahigkeit der entsprechenden m-Deriw. Bei den erstcren hindert der 
Substituent die Induktion des Ausochroms, bei den letzteren unterstutzt er sie. Sind die 
Auxochrome OH oder OR, so kuppeln auch hier die m-Deriw. am besten u. eindeutigsten. 
Brenzcałechin u. Guajacol kuppeln zwar noch mit I, in anderen Fallen gelingt es aber 
nicht immer, eindeutige Azokorper zu fassen. Ais ausgesprochenes Antiauxochrom 
wird ferner die N02-Gruppe besprochen, dereń EinfluB auf die Elektronenyerteilung 
im Benzolkern selbst relativ gering ist. In einem Benzolkern, der bereits ein positi- 
vierendes Auxochrom enthalt, wio z. B. in den Nitrophenolen, sollte die allgemein ab- 
schwachende Wrkg. der N02-Gruppe, mit der sie der OH-Gruppe entgegenwirkt, in der 
o-Stellung geringer sein ais in der m-Stellung. Diese Annahme wird dadurch bewiesen, 
daB es gelang, o-Nitropheiwl mit I  zu kuppeln. Auch m-Nitrophenol scheint noch eine 
geringo Kupplungstendenz zu besitzen; die N02-Gruppe in m-Stellung schaltet somit die 
OH-Gruppe nicht ganz aus. DaB es sich beim o-Nitrophenol nicht lediglich um einen der 
OH-Gruppe zuzuschreibenden Rest von Kupplungsfahigkeit handelt, geht daraus 
hervor, daB o-Nilroanisol gekuppelt werden konnte. Da weder Nitrobenzol, noch Anisol 
fiir sich allcin kuppeln, muB dem o-standigen Zusammenwirken von OCH3 u. N02 eine 
kupplungsfórdernde Wrkg. zukommen. Auf Grund der Erkenntnis, daB die Diazogruppe 
an einem negativierten C-Atom angreift, wurde untersucht, ob nicht einfache Athylene, 
dio bisher nicht ais kupplungsfahig eraehtet wurden, dadurch aktmert werden k6nnen, 
daB das eine C-Atom positmert u. damit das andere C-Atom negatmert wird. Es gelang 
leicht, Dianisyliithylen u. Ditolylathylen zum Kuppeln zu bringen. — Fiir Aminę werden 
dio Kupplungsschemen von Meyer (Ber. dtsch. chem. Ges. 54 [1921]. 2283) u. KarkEB, 
jedoch in ionoider Form geschrieben, wiedergegeben.

.  r  -N1+ X / --- \ ..N1+ C,H,—N=N—Cif
x [c.n.-s-c.H,-co-c.n,<.4!]J ci- i i  I <Q___CN~ i i i

[Ar—K.l+Cl -f [<^ o]~K

- ę > OH 0H

TI [c.H,—S—C.H.—CO—C.H.—NH-

OH IX  R —/  Y - o c h , R — >-0-CO-CH»
OH

TH TIII

B_T,r^cooc,H. /  V-ocn.
K ul ,<k ;o -c h ,-c o o c .h » x ii i r - c h =C< ___

' 'Z  V-OCH.

XT C.H.—S-C.H.-CO—C.H.-OH

CIO.
R  =  C.H, • S ■ C.H, • CO ■ C.H.—I>=N-

V e r s u c h e .  VI, Ć3TH,a05N3ClS, aus I  in Eg. u . Triphenylamin bei g e w ó h n lic h e r  

Temp. (1 Stde.) u. ansehlieBendem Zusatz von wasserfreier HC104; mikrokrystallines, 
violettschwarzes Pulyer, F. >360°. —  VII, C25H 180 3N2S, aus I  u. Rcsorcin (3 Stdn.); aus 
Bzl. leuchtend rotę Krystalle, F. 175°. — VIII, C25H ls03N2S, aus I u. Brenzcateclun 
in Eg. (12— 14 Stdn.); aus CH3OH orangerote Krystalle, F. 123— 125°. — 
Cj8H2104K2S, aus I  u. Phloroglucintrimethylather in Eg. oder bei K u pp lu n g  in alka!- 
Methanollsg., aus CH30H roto Krystalle, F. 135— 136°. — Da Kupplungsyerss. von 1
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mit Guajacol in saurer Lsg. miBlangen, wurde I  in A. zu einer alkoh.-alkal. Lsg. von 
Guajacol gegeben, wobei bald Kupplung eintrat unter Bldg. der Verb. C^H^O^N^S, 
aus CH3OH rotorange Krystalle, F. 149°. — Kupplungsverss. mit Veratrol verliefen 
in Eg. negativ; ih alkal. Lsg. oder in Pyridin wurden olige Kupplungsprodd. erhalten. 
Ebensowenig lieB sich mit Hydrochinon, Hydrochinondimeihylather u. Anisol ein Kupp- 
lungsresultat orzielen. Dagegen ltuppelten Pyrogallol u. Binaphthylendioxyd, doch 
konnten die Azokorper nicht lcrystalhsiert erhalten werden. — X, C27H 1906N3S, aus I  
u. o-Nitrophenol in alkoh.-alkal. Lsg. u. anschlieCender Behandlung mit Essigsaure- 
anhydrid (der nichtacetylierte Azokorper krystallisierto nicht); gelborango Krystalle,
F. 166—167°. In saurer Lsg. kuppelte o-Nitrophenol nicht. — X I, C;GH 10O4N3S, aus I  
u. o-Nitroanisol in schwach natronalkal. Lsg. (4 Stdn.); aus Bzl. orangegelbes Pulvcr, 
P. 163—164°; Kupplungsyerss. in Eg. schlugen fehl. — Ein Kupplungsvers. mit m-Nitro- 
phenol ergab wohl Anzeichen einer Kupplung, doch lieB sich kein fester Azokorper 
isolieren. p-Nilrophenol reagierte weder in saurer, noch in alkal., noch in Pyridinlsg. — 
XII, CjsH.jOgNjS, aus I  u. Acetondicarbonsaurecster in Eg. (ca. 1 Woche); aus CH3OH 
gclbc Krystalle, F. 99°. — Mit Dinitrophenylacetessigester wurde ein oligcs, nicht weiter 
untersuchtcs Kupplungsprod. erhalten. — X III, C35H»80 3N2S, aus I  u. Dianisylathylcn 
in Eg. (2 Tage); aus Bzl.-PAe. rote Flocken, F. ca. 120°; Perchlorat, C35H,90 7N2C1S, fast 
schwarzes Rilyer. — XIV, C35H 2905N2C1S, aus I  u. Ditolylathylen in Eg. u. an- 
schlieBendem Zusatz von HC104; das mikrokrystalline Perchlorat war braunschwarz. — 
4-Phenthiol-4'-oxybenzophenon, C19H 1402S (XV), beim Erwarmcn von I  in W. bis zur 
aufhorenden N,-Entw.; aus Toluol braunlichgelbe Krystalle, F. 159—160°. (J. prakt. 
Chem. [N. F.] 142. 177—90. 1935. Bonn, Univ.) C o r t e .

Christopher K. Ingold und Maurice A. T. Rogers, Die Artcn der Addition an 
ionjugierlungesattiglc Systeme. V III. Die Reduktion von a-Vinylzimtsdure. (VII. vgl.
C. 1934. I I .  235.) Nach K u h n  u. H o f f e r  (C. 1933. II. 2526) steht der Verlauf der 
Red. von f}-Phmylsorbinsaure mit Na-Amalgam im Widerspruch mit der Orienticrungs- 
theorie von B u r t o n  u. INGOLD (vgl. VI. Mitt.), da nach der Theorie ausschlieBlich 
die l,2-Dihydroverb. entstehen sollte, wiihrend dagegen sowohl die 1,2-, ais auch die
l,4-Dihydroverb. erhalten wurde. Dies ist insofern nioht richtig, ais diese Red. zu 
der Klasse von Rkk. gehort, die nach BURTON u. INGOLD fiir eine theoret. Behand- 
lung zu schwierig sind. — Nach K u h n  u. DEUTSCH (C. 1932. I. 3424) liefert a-Vinyl- 
zimtsaure bei der Red. mit Na-Amalgam ausschlieBlich das 1,4-Dihydroprod., a-Benzyl- 
propionsaure, wahrend nach der Theorie von BURTON u. I n GOLD ais primares Dihydro- 
prod. das 1,2-Isomere, /?-Phenyl-a-vinylpropionsaure zu erwarten ist. Vff. haben 
a-Vinylzimtsaure mit Na-Amalgam in carbonatalkal. u. in saurer Lsg., sowie in neu- 
traler Lsg. mit Al-Amalgam reduziert. In  allen Fallen bestand das Dihydroprod. aus 
a-Benzylcrotonsaure (F. 99°) u. einer fl. Saure. B ei wiederholter Dest. im Vakuum 
wurde die fl. Saure nicht verandert, dagegen ging sie bei Behandluug mit NaOH 
quantitativ in a-Benzylcrotonsaure iiber. Oxydativer Abbau der fl. Saure zeigte, 
daB die fl. Saure zum gróBten Teil aus fS-Phenyl-a-vinylpropions<iurc besteht, die etwas 
a-Benzylcrotonsaure gel. enthalt. Der Verlauf der Oxydation wird dureh folgendes 
Schema wiedergegeben:

c6h 5.c h 8.c = c h - c i i3 ----y  C6H6.CH,-CO.COOH ----
I
COOH c 9h 6-chs-cooh

.CH-OH /CHO
C .H ^C H j.C f C6HS.CH2-CH< -4—  C0H5-CH4

x COOH ^  \COOH
C6H5-CHJ.ĆH(C00H)a COOI1 CH

^ C H j
Die osymethylentautomere Form der Aldehydsaure wurde ais Zwischenstufe an- 

genommen, um dadurch die Bldg. von Phenylessigsaure aus /?-Phenyl-a-vinylpropion- 
saure bei der Oxydation in Ggw. von Alkali zu erklaren. — Ferner wurde Dibrorn- 
iithylen mit K-Benzylmalonsaureathylester zum Bromyinylcster r\r kondensiert, der 
hei Red. mit Zn den Vinylester V lieferte. Bei der Hydrolyse yon V mit Alkalien oder 
Sauren fand neben Decarboxylierung vollstandigo Isomerisierung der /?-Phenyl-a-vinyl- 
propionsaure zu der gewohnlićhen Form der a-Benzylcrotonsaure statt. — Die Theorie, 
daB das Primarprod. der Amalgamied. von a-Vinylzimtsaure das 1,2-Dihydroprod. 
1 3 gilt auch fiir jedes Substitutionsprod. dieser Saure, sofem es nicht einen Substitu-
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enten enthalt, der funktioncll mit der Carboxylgruppe yergleiehbar ist. Dazu gehórt 
auch die <x-Styrylzimtsaure, die auBerdem noeh don Vorteil bietet, daB bei ihr die Um* 
lagerung des 1,2- in das 1,4-Dihydroprod. nicht so leicht eintritt wie bei der a-Vinyl- 
zimtsaure. Red. der a-Styrylzimtsaure mit Na-Amalgam in saurer u. in alkal. Lsg. 
liefert ausschlieBlich das 1,2-Dihydroprod. Ferner wird die Theorie der Amalgamred. 
diskutiert u. Yff. nehmen Stellung zu den Ansichten von K u h n  u. H o f f e r  (1. c.).
IV  C6H5 ■ COs • C(COOR)2 • CH=CHBr V C6H5-CH2-C(COOR)2-CH=CH. R  =  C2HS

V e r s u c h e. a-V inylzimtsaure wurde nach K u h n  u . I s h ik a w a  (C. 1932. I .  

60) dargestellt, doch wurde unter N2 gearbeitet, um die Bldg. von gefarbten Neben- 
prodd. zu vermeiden; aus Leiehtpetroleum Nadeln, aus Essigsaure Platten, F. 92°. 
Red. lieferte die fi. Sdure, C1jH1202, Kp .2 119— 122°, Kp .15 166°, Kp .19 174°, die beim 
Erhitzen mit 2-n. wss. NaOH in die reine, krystalline Saure uberging u. bei der katalyt. 
Hydrierung nahezu 4 Mol. H2 aufnahm; Behandlung mit 3°/o ozonisiertem 0 2 in Chlf. 
bei 0° u. Zers. der Ozonide mit W. lieferte Acetaldehyd. Wurden die verbleibenden 
Prodd. der Ozonolyse mit H20 2 osydiert, so wurden Benzylmalonsaure u. Phenyl- 
essigsaure isoliert. Wurde den Ozoniden vor der Zers. mit W. Na2COn oder NaOH 
zugesetzt, so wurde nur Phenylessigsaure erhalten. Ozonisierung in Essigester bei 
— 80° u. Red. der Ozonide in Ggw. von Pd-BaS04 ergab Formaldehyd. — a-Vinyl- 
zimtsaurealhylester, Ct3H,402, beim Erhitzen von a-vinylzimtsaurem Ag mit Athyl- 
jodid in Bzl.; Kp.j 106—108°; Red. mit Al-Amalgam in feuohtem A. lieferte ein Di- 
hydroderiv., C13H,n02> Kp .]3_11 134— 144°. — Red. von a-Styrylzimtsaure mit Al- 
Amalgam in alkoh. Essigsaure lieferte p-P}ienyl-<x.-styrylpropionsdure (F. 124°), die 
mit Hilfe yon Brom in 2-Bram-l-phenyl-ac-tetrahydrcmaphthalin-3-carbonsdure iiber- 
gofiihrt wurde. — Benzyl-fl-bromiinybmlonsduredthyleśter, C16H 1904Br, aus Benzyl- 
malonsaureathylester in A. beim Kochen mit K  bis zur yollstandigen Lsg. u. an- 
schlieBendem Kochen mit Dibromathylen; hellgelbes, yiseoses 01, Kp.0j05_ą,07 130 
bis 140°. ■— Benzylvinylmalo7isdureathylesłer, ClrlH2r)04, aus vorigem in A. beim Er
hitzen mit Zn-Staub im geschlossenen Rohr auf 170“ (10 Stdn.); Kp .0ll4 108—110°; 
Hydrolyse mit alkoh. KOH, wss.-alkoh. NaOH, wss. Ba(OH)2 u. HC1 in wss. Essig
saure lieferte a-Benzylcrotonsaure. ( J .  chem. Soc. London 1935. 717—21. London, 
Univ. College.) CoRTE.

Edward D. Hughes, Hydrolyse von sekundaren und tertidren Alkylhalogeniden. 
Vf. untersucht eine Substitution durch ein nueleophiles Reagens. Fur diesen Sub- 
stitutionstypus haben H u g h e s , I n g o l d  u . P a t e l  (C. 1933. I I .  1660) 2 Mechanismen 
in Erwagung gezogen (Sn 1 u- Sn 2), u. angenommen, daB beim Durchlaufcn der Reihc: 
CH3, C2Hs, CH(CH3)2, C(CH3)3, ein Ubergang vom bimolekularen zum mono- 
molekularen Mechanismus eintritt. Vf. fand nun, daB dieser tjbergang in verd. wss.- 
alkoh. Lsg. zwischen der C2H5- u. der (CH3)2CH-Gruppe eintritt. Ferner wurde eine 
Rk. untersucht, bei der die Eliminierung eines /J-H-Atonis eintritt. H u g h e s , INGOLD 

u. P a t e l  haben gezeigt, daB diese Rk. normalerweise einen bimolekularen Mechanismus 
besitzt, der fiir Alkyliialogcnide wie folgt zu formulieren ist:

OH- +  Hi-CR.CR, — Hal — >• H20 +  CR,=CRj -f Hal- (E 2)
Wird aber erst das Halogen ionisiert, so kommt ein anderer Mechanismus da- 

zwischen, der zu folgender monomolekularen Rk. fuhrt:
,W1. I I I—CR,dR,:—Hal — y H—CR8C+Rj +  Hal- woran sich anschlieBt 
^  i) \ H —CRjC+R, — y H+ +  C R j ^ R ,  (momentan)
Das intermediare Kation kann natiirlich eine Substitution nach S n I bewirken, 

ii. bei den einfachstcn Hydrolysen trifft dies fiir die meisten Kationen zu, doch be- 
gunstigt zunehmende Alkylierung die Umlagerung unter ProtonenabstoBung. Die von 
F r e n c h ,  Mc S h a n  u . J o h l e r  (C. 1934. II . 1909) fiir die Hydrolyse von sek.-Butyl- 
bromid in wss.-alkal. Lsgg. erhaltenen Daten sprechen fiir das Zusam m enw irken der 
Mechanismen Sn 1 u . E 2, obwohl sie keine quantitativen Aussagen zulassen. Vf. hat 
die Hydrolyse von Isopropylbromid u . sek.-Buiylbromid in homogener Lsg. in 60%’S- 
A. untersucht. In  verd. alkal. Lsgg., wo fast ausschlieBlich Hydrolyse stattfindet, 
yerlauft die Zers. monomolekular, u. die Geschwindigkeit ist dieselbe wie in saurer Lsg- 
In starker alkal. I*sg., wo die Olefinbldg. hervortritt, ist die Geschwindigkeit teilweise 
von derHydroxydionenkonz. abhangig, u . ein Vergleich mit in  saurem Medium erhaltenen 
Daten stiitzt die Annahme, daB der Eliminierungsyorgang bimolekular ist. FrENCH, 
Mc S h a n  u . J o h l e r  haben ferner gezeigt, daB die Hydrolyse von tert.-Butylbrom id  

schneller yerlauft ais die der sekundaren Verb., u . daB die Olefinbldg. unter den an- 
gewandten Bedingungen sehr gering ist. Vf. konnte diese Feststellung bestatigen u.
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zeigen, daB die Hydrolyse von tert.-Butylchlorid in homogener Lsg. monomolekular 
verlauft (vgl. C. 1936. I. 747). In den tert.-Butylhalogeniden ist die Ionisation so weit 
gesteigert, daB die Rk. Sjj- 1 iiber alle Rkk. wic E 2 dominiert. Bei weiterer Alky- 
lierung, wie im łert.-Amylchlorid, gewinnt dic Rk. E 1 an Bedeutung. So konnten 
WOODBUBN u. WHITMORE (C. 1934. I I . 1607) zeigen, daB die Hydrolyse von tert.- 
Amylchlorid mit nahezu der gleichen Geschwindigkeit yor sieli gelit, ganz gleich, ob das 
Reagens yerd. Na2C03, W. oder yerd. H 2SO,, ist, obwohl sowohl Alkohol ais auch Olcfin 
in groBer Menge gebildet werden. Dies zoigt sicher an, daB die Gcsamtzers. mono
molekular ist, u. daB die Geschwindigkeit vom Reagensanion unabhangig ist. Die 
Mechanismen, die hier wirken, sind Sn 1 u. E 1. Der monomolekulare Charakter der 
Rk. in homogener Lsg. konntc vom Vf. bestatigt werden. (,T. Amer. chem. Soc. 57. 
708—09. 1935. London, Univ. College.) CORTE.

A. T. Williamson und C. N. Hinshelwood, Die Kinelik der Veresterung. Die 
durch Wassersloffionen katalysierle Reaktion zwischen Essigsaure und Methylallcohol. 
In Fortsetzung ihrer Unters. iiber dic Rk. zwischen Essigsaure u. CH3OH (vgl. C. 1935.
II. 1155) untersuchten Vff. kinet. die Rk. in Ggw. von HC1 bei 0,0, 14,3, 25,0, 34,9 
u. 45,0°. Die von G o l d s c h m id t  (Z. physik. Chem. 60 [1907]. 728 u. 81 [1912]. 30) 
aufgestcllte Gleichung konnte bestatigt werden. Fiir die Aktiyierungsenergie wurde 
der Wert von 10 200 cal gefunden. Sofern die Rk. von ternaren ZusammenstoBen 
zwischen Essigsaure, CH3OHa+ u. CH3OH abhangt, ist das Yerhaltnis der reagierenden 
Molekule zur Zahl der stattfindenden ZusammenstoBe 0,78-10-3, wahrend das Ver- 
haltnis fiir die durch ein undissoziiertes Essigsauremolekiil katalysierte Verestenmg 
von Essigsaure u. CH3OH 1,5-10-7 ist (ygl. 1. c.). (Trans. Faraday Soc. 30. 1145— 49.
1934.) Co r t e .

Arthur Michael, Uber den Mechanismus der Reaktionen von Aceiessigester, der 
Enólate und strukturuerwandter Verbindungen. I. C- und O-Alkylierung. Mit Hilfe der 
Theorie der polymolekularen Vereinigung, ais Vorstufe chem. Rkk., zeigt Vf., daB die
O-Alkylierung von Na-Aceiessigester mit Alkyljodiden unmoglieh ist; denn bei der 
Temp., bei der die O-Alkylierung einsetzen sollte, wiirde die C-Alkylierung momentan 
stattfinden. Die C-Alkylierung samtlichcr Enolate hangt von der GroBc der positiyen, 
chem. Energie im Metallatom ab u. die Leichtigkeit der C-Alkylierung nimmt mit 
zunchmender Neutralisation des Metallatoms ab. Bei einem schwach positiyen Metall
atom im Enolat, wie z. B. Ag, kann daher O-Alkylierung mit Alkylhalogeniden statt
finden, u. bei Metallatomen mittlerer Polaritat konnen Misehungen von O- u. C-Alkyl- 
deriw. entstchcn. In Ubereinstimmung mit dem „thermochem. Strukturgesetz", 
wonach das Isomere oder Stereoisomere dio groBere Bldg.-Warme hat, in dem die 
positiyen Radikale am meisten symm. um ein gemeinsames negatiyes Radikal oder 
um die negativen Radikale der Verb. angeordnet sind, fand Vf., daB die Bldg. von 
C-Athylacetessigester aus Na-Enolacetessigester u. Athylhalogenid mehr zur Energie- 
abnahme beitriigt ais die Bldg. des 0-Deriv.; die Bldg.-Warme der C-Verb. ist um 
ca. 8,5°/o gróBer ais die der 0-Verb. —  Nach Cl.AISEN (Ber. dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 
3905 u. friiher) kondensieren sich Acetessigester u. Orthoameisensaureester in Ggw. 
geivisser Substanzen unter primarer Bldg. von /3,/S-Diathoxybuttcrsaureester, der bei 
Dest. unter gewohnlichem Druck A. verliert unter Bldg. von /5-Athoxycrotonester, 
wahrend er sich im Vakuum unzers. dest. laBt. Vf. fand, daB geringe Mengen Acetyl- 
chlorid die Rk. nicht katalysieren u. daB bei Yerwendung von 0,5— 1 Mol Acetyl- 
chlorid neben /3-Athoxycrotonester ungefahr die gleiche Menge einer hohersd. Verb. 
gebildet wird; Bldg. von (S,/5-Diathoxybuttersaureester konnto nicht beobachtet werden. 
In Ggw. geringer Mengen FeCl3 lieferte ein aąuimolekulares Gemisch der Ester 92% 
der Theorie /?-Athoxycrotonester; in alkoh. Lsg. wurden prakt. dieselben Resultate 
erhaltcn. In Ggw. yon wenig NH4C1 entstand aus der alkoh. Lsg. der Ester nach 
140 Stdn. bei Zimmertemp. etwas /S,/S-Diathoxybuttersaureester, wie sich aus der Ab- 
spaltung yon A. aus der hohersd. Fraktion bei Dest. unter gewohnlichem Druck ergab. 
Leninach katalysiert moglicherweise NH4C1 sowohl die Bldg. des Diathoxyesters ais 
auch die Abspaltung yon A. aus ihm. Um die A.-Abspaltung zuriickzudrangen, wurde 
das Gemisch 60 Stdn. bei 0—10° gehalten, doch konnte nur unveranderter Ester 
zuriickgewonnen werden. Nach CLAISEN (Ber. dtsch. chem. Ges. 31 [1898]. 1010) 
bildet sich der Diathoxyester leicht bei Behandlung einer alkoh. Lsg. yon Acetessig- 
ester mit Formidoatherhydroehlorid in der Kalte. Vf. fand, daB das yakuumdest. 
Rrod. nach Redest. bei gewohnlichem Druck eine A.-Menge abspaltete, die 25% Diath- 
osyester entsprach. Bei der Kondensation von Aeetessigcster mit Orthoameisensaure-



ester in Ggw. von konz. H2S04 (vgl. B la ise  u .  Maire, Ann. Chim. [8] 15 [1908]. 5G7) 
wurde nnr A., Ameiscnsaureester u. jS-Athoxycrotonester erhalten. Fcrner wurde ver- 
sucht, den /?,;?-Diathoxyebter aus dem /?-Athoxyester mit alkoh. Na-Athylat herzustellen, 
doch gelang es unter keinen Bedingungen, den Diathoxyester zu isolieren. Aus der 
bei Dest. unter gcwohnlichem Druck abgespaltenen A.-Menge ergab sieh, daB in keinem 
Fali o mchr ais 20% Diathoxyester gebildet worden waren. Obwohl dio Existenz des 
Diathosyesters wahrscheinlich ist, ist es nach Vf. zweifelhaft, ob der reine Ester jemals 
isoliort wurde. Nach C laisen geht der Bldg. von /?-Athoxyerotonester ein Ersatz 
des Ketosauorstoffs des Acetessigesters durch 2 Athoxygruppen des Orthoameisensaure- 
esters voraus. Dabei hat CLAISEN ubersehen, daB dio Orthoameisensaureesterrk. 
katalyt. ist; in dem Polymolekiil [HC(OC2H5)3, Katalysator] wird die chem. Hinderung 
der Abspaltung eines Athyls vom Sauerstoff durch die 3 negativen Radikale stark 
Tormindcrt, so daB, mit Hilfe der hinzukommenden Energie des Katalysators, eine 
Addition der Esterkomponente des Polymolekiils an das Ketocarbonyl zustandekommt. 
CH3COCHX’OOC2H6 + HC(OC2H5)3, Katalysator CH3C(OC,H5)[OCH(OC„H5)„, 
Katalysator]CH2COOC2H5 -V CH3C(OC2H5)=CHCOOC2H5 + [CH(OH)(OC2H5)2] -> 
HCOOC2H5 + C2H5OH. DaB bei der Kondensation von Aceton mit Orthoameisen- 
saureester (vgl. C l a is e n , Ber. dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 3908) nahezu quantitativ 
jS,/?-Diathoxypropan entsteht, ist darauf zuriickzufuhren, daB durch den Ersatz der 
negativen Carbathosygruppe im ^,/3-Diathoxybuttersaureester durch ein H-Atom die 
chem. Hinderung bzgl. der Entfernung eines a-H-Atoms aus dem gebildeten Aceton- 
acetal stark vergroBert wird. Das Additionsprod. CH3C(OC2H5)[OCH(OC2H5)2, Kata- 
lysator]CH3 ist daher bzgl. der Abspaltung stabiler ais das entsprechende Acetessig- 
eaterderiv., u. die Bk. verlauft dann weitor, in dem —CH-(OC2H5)2, Katalysator durch 
das positivere Athylradikal ersetzt wird. — Bzgl. der experimentellen Einzclheitcn 
muB auf das Original verwiesen werden. (J. Amer. chem. Soc. 57. 159—64. 1935. 
Cambridge, Mass., Harvard Univ.) CORTE.

Arthur Michael und G. H. Carlson, Der Mechanismus der Reaktionen t-on 
Hdallenolacetessigester und verwandten Verbindungen. I I . Das Verhallen von Natrium- 
enolaten gegenuber Alkylchloriden. (I. vgl. vorst. Ref.) Vff. untersuchen die Rk. zwisehen 
Natriumenclacełessigester (I) u. Acetyl- bzw. Benzoylchlorid unter verschiedenen Be
dingungen bei gewóhnlicher Temp. in A. Die Verss. ergaben, daB bei diesen Rkk. fast 
ausschlieBlich die freien C-Diaeylessigester entstehen. Dadurch wird die CLAISENSche 
Auslegung (Ber. dtsch. chem. Ges. 33 [1900]. 3778) dieser Rkk. unhaltbar, denn nach 
dieser muBte Na-Enoldiacylessigester entstehen. Verss. mit verschiedenen Mengen 
Acetylchlorid ergaben, daB dieses den Rk.-Verlauf nicht durch Massenwrkg. beeinfluBt, 
was Vff. durch die Annahme erklaren, daB die Rk. ais Zers. eines „Polymolekiils“ 
aufzufassen ist. — Wahrend nach Se id e l  (C. 1932. I I .  1428) Acetylchlorid mit Na- 
Enoldiacetessigester selbst bei 200° nicht reagiert, fanden Vff., daB in ath. Suspension 
bei gewóhnlicher Temp. oder in Essigesterlsg. bei -—15° O-Acetyldwcetessigester in 
85- bzw. 90%ig. Ausbeute entsteht. Bei der Einw. von Benzoylchlorid auf I  entstanden 
weniger O-acylierte Ester, u. es wurde weniger Acylchlorid umgesetzt ais beim Acetyl
chlorid; dies ist auf die kleinere Rk.-Geschwindigkeit des Benzoylchlorids zuriick- 
zufiłhren. Da Benzoyl ein starker negatires Radikal ist ais Acetyl, ist die freie chem. 
Energie des Na im Na-Enolbenzoylacetessigester besser neutralisiert ais im Na-Enol- 
diacetessigester,’u. ersterer hat daher weniger Neigung, mit Acylchloriden zu reagieren. 
Der Rk.-Mecbanismus der Einw. von Acylchloriden auf I wird nach Yff. durch folgendes 
Schema wiedergegeben:

CH3C(ONa)=CHCOOC2H5 — >- 
+  RCOC1

CH3C0CC00C,Hs 

CH,C(ONa)=CCOOC1H5 f  RÓOH +  " a

r 6(OH)C1 V  CH3C(ONa)=CC00CsH6 +  HC1
A B I

RC=0

CH3C(0H)=C-C00CsH6 +  NaCl

r 6 = o
Ob bei der Einw. von Acylhalogeniden auf Enolate C- oder O-Acylderiw. entstehen, 
hangt nach Yff. davon ab, inwieweit das Metali der Enolatgruppe neutralisiert ist.

1404 D,. A l l g e m e in e  u . t h e o k e t is c h e  o r g a n is c h e  C h e m ie . 1936. I.



1936 . I .  D j .  A l l g e m e in e  u . t h e o r e t is c h e  o r g a n is c h e  C h e m i e . 1 4 0 5

Ist es gut neutralisiert, so sollte vorwiegend O-Acylierung eintreten, wahrend sich bei 
schlechter Neutralisation C-Deriw. bilden sollten. —  Ferner wurde die Einw. von Acetyl- 
chlorid auf Na-Enolmalonester untersueht. Wurden aquimolekulare Mengen der ICom- 
ponenten umgesetzt, so ,entstanden neben wenig Na-Enolacetylmalonester viel Malon- 
ester u. O-Acetylacetmalonester; daB letzterer das Hauptprod. der Rk. bildet, ist darauf 
zuruckzufiihren, daB primar gebildeter Aeetylmalonester mit dem Na-Malonester 
unter Bldg. des Na-Enolats reagierte. Wurde 1 Mol Chlorid mit 2 Mol Na-Enolmalon- 
cster umgesetzt, so entstand kein Aeetylmalonester u. nur wenig der O-Acetylverb., 
was darauf beruht, daB der Aeetylmalonester in Ggw. eines groBcn Uberschusses Na- 
Enolmalonesters gebildet wird, u. so in das Na-Enolat iibergeht; O-Acetylacetmalon- 
ester entsteht deshalb nur in geringer Menge, weil bei der Bk. nicmals Enolat mit freiem 
Acetylcblorid in Beriihrung kommt. Im  Na-Enolmalonester u. Na-Enolacetylmalon- 
ester ist das Na schlechter neutralisiert ais in den Na-Enolaten des Acetessigesters 
u. Diacetessigesters; dadurch erklart sich, daB Na-Enolmalonester mehr 0-Aeetylverb. 
aber weniger C-Acetylverb. liefert ais I. Verss., O-Acetylacetessigester durch Erhitzen 
auf 233° in Diacetessigester umzuwandeln, sehlugen fohl, es wurden neben umrerandertem 
Ester nur Zers.-Prodd. (Dehydracetsaure, Essigester u. Acetessigester) erhaltcn. Wurde 
ein Gemisch von Na-Enolbenzoylessigester u. O-Acetylacetessigester 1 Woche bei gewohn- 
licher Temp. aufbewahrt, so konnten aus dem Rk.-Prod. die Enolate von Benzoyl- 
acetessigester u. Diacetessigester erhalten werden, die im Verhaltnis 1,6:1 entstanden 
waren. Die Ausbeute an Diacetessigester betrug 86,5%. Umsetzung von fl. O-Benzoyl- 
acetessigester (aus Acetessigester mit Benzoylchlorid in Ggw. von Pyridin; die Verb. 
ist stereomer mit der bekannten festen Form, die aus Cu-Acctessigester u. Benzoyl
chlorid erhalten wird. Die fl. Form scheint sich sehneller in C-Benzoylacetessigester 
umzulagern ais die feste Form) mit Na-Enolacetessigester in A. lieferto 96% C-Benzoyl
acetessigester neben 75% Acetessigester (nach 72 Stdn.). Wurde das Gemisch 45 Min. 
erwarmt, so wurden dieselben Ergebnisse erhalten. Benzoylchlorid  reagiert mit Cu- 
Acetessigester bei gewóhnlicher Temp. unter Bldg. eines Gemisches von O- u. C-Benzoyl
acetessigester, was die CLAISENsche Annahme der primaren O-Acylesterbldg. zu 
bestatigen scheint; doch fanden Yff., daB der O-Benzoylester u. das Cu-Enolat in ath. 
Suspension oder in Essigesterlsg. stundenlang erhitzt werden konnen, ohno daB eine 
chem. Umwandlung stattfindet. Somit spricht auch dio Benzoylchloridrk. gegen die 
CLAlSENschen Anschauungen. Nach CLAISEN u. H a a s e  (1. c.) entsteht beim Er- 
warmen von O-Acetrjlaeetessigester in Essigesterlsg. mit „absol. trockenem“ K 2C03 
50% Diacetessigester. Vff. erhielten bei Wiederhqlimg der Verss. mit an der Luft 
calciniertem Carbonat nur 14% umgelagertes Prod.; demnach scheint ein geringer 
W.-Geh. des Carbonats die Umlagerung auBerordentlieh zu erleichtern. Der analoge 
Vers. mit O-Benzoylacelessigester lieferte nur 5% Benzoylacetessigester; mirdc das 

Carbonat yorher im C02-Strom auf helle Rotglut erhitzt, so wurde iiberhaupt keine 
Umlagerung beobachtet. Es scheint daher, daB die Ggw. von Spurcn W. fur die Wande- 
rung wcsentlich ist. — Ferner fanden Vff., daB fl. O-Benzoylacetessigester in Bzl. mit 
Na unter H2-Entw. reagiert, wobei ein gelbes, festes Prod. entsteht, aus dem 57% 
C-Benzoylacetessigester neben 2% Acetessigester isoliert werden konnten. Der Mechanis- 
tnus dieser Rk. kann nur so gedeutet werden, daB die Affinitat des Na zum /S-Sauerstoff 
des Esters das a-H-Atom vertreibt, ahnlich wie bei der Einw. des Metalls auf Malon- 
esterderiw. (vgl. Ber. dtsch. chem. Ges. 33 [1900], 3733; J .  Amer. chem. Soc. 32  

[1910]. 1001); dadurch, daB das Metali die Stelle des Benzoyls, u. dieses die Stelle des 
vertriebenen H-Atoms einnimmt, ist die maximale Energieabnahme erreicht durch 
Bldg. des fast neutralen Na-Enolbenzoylacetessigesters. — Bzgl. weiterer Einzelheiten 
sowie der Beschreibung der Verss. muB auf das Original yerwiesen werden. (J. Amer. 
chem. Soc. 57. 165— 74. 1935. Cambridge, Mass., Harvard Univ.) C o r t e .

William S. M. Grieve und Donald H. Hey, Die Zersetzungsgeschuńndiglceit 
einiger p-sułjstituierter Nitrosoacetanilide in Benzol. Aus den bekannten Daten der 
/crs.-Geschwindigkeiten von Benzoldiazoniumsalzen ergibt sich, daB die Stabilitat 
(m Abhangigkeit vom Kernsubstituenten) nach folgender Ordnung abnimmt: p-OCH3, 
P-Cl, p-Br, p-CHj, H , m-CH3. Die Stabilitatsunterschiede sind in dieser Reihe sehr 

il it  Hilfe der EuLERschen Daten (Liebigs Ann. Chem. 325 [1902]. 292) er
geben sich fur die relativen Geschwindigkeitskonstanten der Zers. folgende Werte: 
P-0CH3 =  l, p-Cl =  12,5, p-Br =  22,5, p-CH3 =  149,5, H =  2241, m-CH3 =  6640. 
■Im Gegensatz zu den Benzoldiazoniumsalzen nimmt die Stabilitat der Na-Diazotate 
ln umgekehrter Reihenfolge ab: m-CH3, H, p-CH3, p-0CH3. Yff. untersuchen die
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Zers.-Geschwindigkeit yonNitrosoaeetanilid u. einigensubstituiertenNitrosoacetaniliden, 
die im tautomercn Gleiehgewicht mit den Acetylderiw. der entsprechenden Diazotate 
stehen konnen: Ar-N(NO)-CO-CH3 =f= Ar-N: N-O-CO-CH;,. Direkter Vergleieh mit 
den von JOLLES u. Cam igłieri (C. 1932. I I . 3865) an den Na-Diazotaten erhaltenen 
Ergebnissen waren nieht moglich, da auBer Nitrosoacetanilid nur die Nitrosoyerbb. 
vom p-Toluidin, p-Brom- u. p-Chloranilin dargestellt werden konnten. Die Zers.- 
Geschwindigkeiten dieser Nitrosoyerbb. in Bzl. wurden dureh Messung des entwiekelten 
N2 bestimmt. In allen Fallen wurden monomolekulare Geschwindigkeitskonstanten 
erhalten, die sieh nieht stark yoneinander unterseheiden. Die Stabilitat nimmt in 
der Reihenfolge p-Cl, p-Br, H, p-CH, ab.

Y e r s u e h e .  Nitrosoacetanilid, F. 50—51°, k- (Zers.-Geschwindigkeitskonstante 
bei 20°) 103 =  4,61, 4,59, 4,53. — Nitrosoaceto-p-tohiidid, F. 80°, i-103 =  5,02, 4,96. 
— Nitroso-p-chloracetanilid, F. 83— 84°, k-103 =  4,09, 4,15, 4,08. — Niiroso-p-brom- 
acetanilid, F. 88°, i-103 =  4,24, 4,22. — Beim p-Nitroacetanilid entwickelto die dunkel- 
grune Lsg., die beim Einleiten von nitrosen Gasen in eine Eg.-Lsg. des Anilids erhalten 
wurde, Stickoxyde u. lieferte beim EingieBen in W. Ausgangsmaterial zuruek. Beim 
Aceto-m-toluidid lieferte das Bk.-Gemiseh ein gelbes 01, das unter Entw. von N2 in 
einen schwarzen Teer iiberging; die Acetylderiw. von o-Chloranilin, p-Anisidin u. 
a- u. fi-Naphthylamin ergaben dunkle, olige Prodd., die ebenfalls N2 entwiekelten. 
Das beim EingieBen des aus Aceło-p-phenetidid erhaltenen Rk.-Gemisches in W. ab- 
geschiedene gelbe 01 lieferte bei der Extraktion mit A. gelbe Nadeln, die naeh Um- 
krystallisieren aus W. oder verd. A. 3-Nilro-4-acetamidophenetol (F. 103°) ergaben. 
(J. chem. Soc. London 1935. 689—91. Manchester, Univ.) CORTE.

Edwin R. Littmann, Die thermische Zersetzung einiger bicyclischer Yerbindungen. 
Es wurde die Pyrolyse einiger Dien-Maleinsaure-Anhydridadditionsprodd. untersueht. 
Anihracen-Maleinsaureanhydrid (I) zers. sichin die Komponenten, wahrend a-Phdlandren- 
Mahinsdureanhydrid (II) u. a-Ter-pinen-MaUinmureanliydrid (III) p-Cymol u. Bemstein- 
saureanhydrid lieferten. Das grundlegende Charakteristikum derartiger Spaltungen 
ist, daB nieht die der Doppelbindung benachbarten Bindungen gespalten werden, 
sondern die naehsten Bindungen. Demnach ist die Ca—C-Bindung in C=C“—CP—C 
stark, wahrend die CP—C-Bindung sehwach ist (ygl. auchHuRD, C. 1934. I. 2579). Auf 
Grund dessen laBt sieh yorhersagen, daB eine Verb. IV in ein Olefin R-CH=CH2 u. 
4-Methylphthalsaureanhydrid gespalten werden sollte. — a-Terpinen-Maleinsaure- 
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11 11 =  Isopropyl
anhydrid, C14H 1803 (III), beim 3-std. Kochen der Komponenten; Kpa lo2—lo i , 
nD«7 =  1,4913, d*\ =  1,100, M R D =  61,64 (ber. 61,47). Bzgl. experimenteller Einzel- 
heiten vgl. das Original. (J. Amer. chem. Soc. 57. 586— 87. 1935. Wilmington, Delaware, 
Hercules Experiment Station.) CORTE-

M. M. Ram Rao und S. K. Kulkami Jatkar, Die Umwandlungswarmcn der 
Triąlyceride. Fast alle Triglyceride zeigen einen doppelten F. Vff. nehmen an, daB 
sie nur in zwei allotropen Formen existieren u. die niedriger sehmelzende Form eine reme, 
metastabile, feste Phase ist. In  einem kleinen Zwillingsealorimeter mit elektr. Kompen- 
sation werden die Losungstcarmen der beiden festen Triglyceride der Stearinsaure «• 
Laurinstiure in organ. Lósungsm. bei ca. 25° bzw. ca. 0° gemessen. Die Differenzen, 
die Umu-andlungsudrmcn betragen stets etwa 15 cal/g (Prufung der Apparatur nut 
[NaCl]). In  einem Ganzmetall-Zwillingscalorimeter werden die Schmdzicdmen der 
beiden Trislearine gemessen, wo bei der metastabilen Form sicher ein zu niedriger W ert 
erhalten wird. Mit E y k m a n s  Wert ergeben sieh 15,6 cal/g ais Umwandlungswarme.
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(J. Indian chem. Soc. 12. 574—81. Sept.1935. Bangalore, Ind. Inst. of Science, Dptmt. 
of gen. Chem.) W. A. R o t h .

Konstanty Hrynakowski und Mar ja Szmytówna, Thermisches Oleichg ewicht im 
System fi-Naphtliol-fi-Naphthylamin. (Roczniki Chem. 15. 180—83. 1935. Posen, Univ.
— C. 1935.1. 2663.) ' S c h o n f e l d .

Ed. Justin-Mueller, Die Warmebestandigkeit einiger Diazorerbindungen und 
theoretische Beitrdge zum Problem der Bildung der Azokórper. (Vgl. C. 1935. I I .  2284.) 
Therm. Zersetzungsverss. mit Diazoniumverbb. (Phenyldiazoniumchlorid, p-Sulfo- u. 
p-Nitrophenyldiazoniumehlorid) in was. Lsg. lieCen erkennen, daB die Ggw. der Nitro- 
u. besonders der Sulfogruppe (in diesem Fali hatto sich in Essigsaure p-Sulfoazoxy- 
benzol gebildet) stabilisierend wirkt u. daB allgemein die Warmebestandigkeit in mincral- 
saurem Medium gróBer ist ais in essigsaurem oder schwach alkal. — Zur Erklarung 
dieser Beobachtungen nimmt Vf. an, daB in mineralsaurer Lsg. das stabilo Diazonium- 
salz [R-N=N]-C1 vorhanden ist, das sich in schwach saurcm oder alkal. Mittel in das 
reaktionsfahigere u. weniger stabile Diazohydrat R-N=NOH umlagert, welches sodann 
durch Kupplung in die stabile Azostruktur ubergeht. Die Entstehung des p-Sulfo- 
azoxybenzols in essigsaurer Lsg. wird unter Annahme einer im Zerfallsmoment des 
Diazohydrats erfolgenden salzahnlichen Bindung des Schwefelsaurerestes an das am 
Kern haftende N-Atom wie folgt erlautcrt:
2C,H4-N=NOH —>- 2 C6H4-N---[- 2H80 +  Ns — C6H4-N— N-C6H4 +  II.O

Śo3H so3h  Y  so ,h
(Buli. Soc. chim. Franco [5] 2. 1370—76. Aug./Sept. 1935.) M a u r a c h .

Louis Harris und Almon S. Parker, Die Chemiluminescenz des 3-Aminophthal- 
hydrazides. Die Oxydation von 3-Aminophthalhydrazid in alkal. Lsg. wird von einer 
betrachtliehen Liehtemission begleitet. Vff. messen dio Quantenausbeute dieser Rk., 
um Aussagen iiber den Mechanismus der Chemiluminescenz machen zu konnen. Die 
Liehtemission wird mit einer Thermosaule gemessen, u. zwar dort, wo zwei FI.-Strome, 
einerseits das Na-Salz des 3-Aminophthalhydrazids (Na-Luminol) mit H20 2 versetz,t u. 
andererseits eine Lsg. yon NaOCl, zusammentreffen. Die Verss. ergeben, daB die 
Chemiluminescenz vom Violett bis tief ins Rot reicht. Die Hauptmengo der Strahlung 
liegt zwischen 3800 u. 5000 A mit einem flachen Maximum bei 4100—4400 A. Es 
wird die (Juantenausbeute bei verschiedenen Stromungsgeschwindigkeiten u. ver- 
8chiedenen Konzz. gemessen, sie ist von diesen Faktoren abhangig u. kann durch den 
Wert 2,8-10-3 Quant pro Molekiil Na-Luminat charakterisiert werden. Die gefundene 
(Juantenausbeute ist etwa 10000-mal so groB, ais sie bisher fiir kondensierte Systeme 
gefunden worden war; dieses Ergebnis ist vor allem auf die von den Vff. gewahlte 
experimentelle Anordnung zuruckzufiihren. Die Vff. nehmen an, daB jedes Molekiil 
Na-Luminol mit vier H 20 2 reagiert u. daB ein Anlagerungsprod. von H 2Oa an Na-Luminol 
das lichtcmittierende jfolekiil oder dessen Ausgangssubstanz ist. Die geringe Quanten- 
ausbeute wird darauf zuriickgefuhrt, daB dio durch Oxydation gebildeten angeregten 
Molekule nicht immer unter Liehtemission in den Grundzustand ubergehen, sondem 
sehr haufig durch andere Rkk. yerbraucht werden. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1939—42. 
9/10. 1935. Cambridge, Mass., Inst. of Technol., Res. Lab. of Pbj7s. Chem.) J u z a .

K. Weber, Uber die Rólle. des JRedoxpotentials und der Aciditat bei der Fluorescenz- 
aiisloschung in Ldsungen. Die Vers.-Anordnung des Vf. ermóglicht es, mit Hilfe einer 
Sperrschichtphotozelle u. eines Spiegelgalvanometers relative Fluorescenzintensitaten 
rasch u. bequem zu messen. — Die Ausloschung der Fluorescenz des Chininsulfates, 
■isculins u. Uranins durch Jlalogenionen (Cl, Br, J, CNS) wird bei yerschiedener 
Aciditat gemessen. Zmschen dem Lóschvermógen u. dem Normalpotential der Ionen 
besteht eine einfache Beziehung. Beim Chininsulfat u. Asculin nimmt der Logarithmus 
der Halbwertkonz. (HwK.) linear zu, wenn das n-Potential positiver wird, wahrend 
die Yerhaltnisse bei Uranin komplizierter sind. Bei gegebener Konz. der loschenden 
Verb. nimmt die Fluorescenzhelligkeit mit abnehmendem pn ab. Im AnschluB an 
Sc h n e id e r  (C. 1935. H. 327), der die Loschung ais eine sensibilisierte PhotooxjTdation 
betrachtet, wird ein Reaktionsmechanismus angenommen, der zu einer Auslosehungs- 
formel fiihrt, die die Beziehung zwischen Potential u. Loschung so gut wiedergibt, 
daB sie es ermóglicht, die Differenzen der n-Potentiale der Halogene aus den HwK.- 
>VTerten zu berechncn. — Hinsiehtlieh der Kationen besteht kein Zusammenhang 
zwischen Potential u. HwK.-Wert, (Z. physik. Chem. Abt. B. 30- 69—83. Sept. 1935. 
Zagreb, Physikal.-chem. Inst. der Univ.) KuTZELN lGG.



Blanche Gredy und Lśon Pianx, Anwendung der Pamanspektrographie zur 
Unłersuchung der AUylumlagerung und der cis-tram-Isomerie bei Crotylderivaten. Aus- 
fiihrlichere Wiedergabe der C. 1935. I. 1040 ref. Arbeit. Nachzutragen ist, daB die 
Ramanfrcąuenzen gemaB einer Bcrichtigung der Autoren in der friiheren Arbeit (1. c.) 
falsch wiedergegeben sind. Crotonaldehyd, C=C trans 1642 (C=C cis 1625), C = 0  1688.
— Crotylalkohol, ICp. 118—121°, n D20 =  1,42 42, =  0,847, C=C trans 1677, C=C cis
1657. — Grolylacetat. aus dem Alkohol dureh Kochen mit Essigsaureanhydrid; Kp. 128 
bis 129°, d'at =  0,910, nD2° =  1,4135, C=C trans 1679, C=C cis 1664, C = 0  1742. — 
Mkhylvinylcarbinól, aus Acrolein u. CH?MgBr; Kp. 97—97,5°, C=C 1647. — Methyl- 
vinylcarbinolacetat, aus vorigem mit Essigsaureanhydrid; Kp. 128— 129°, d22i =  0,910, 
nu83 =  1,4135, C—C 1648, C = 0  1739. — Methylvinylbrommethan, C=C 1638. — 
cis-Crotylbromid, C=C 1651. — trans-Grotylbromid, C=C 1665. — Im Original sind 
ferner fur alle Verbb. noch wcitere Ramanfrcąuenzen angegeben. (Buli. Soc. chim. 
France [5] 1. 1481—89. iSeole Normalo Supćrieure-Lab. de Chimie.) CoRTE.

B. M. Bloch und J. Errera, Einflu/i der Temperatur auf die Absorption einiger 
organischer Flussigkeiten im nahen Ultrarot. (Vgl. C. 1985. I. 542.) Es wird die Temp.- 
Abhangigkeit der ultraroten Absorption bei Hexan, Bzl., Aceton, Ghlf., Propylamin, 
Anilin, Methyl-, Athyl-, Butyl-, Amyl- u. Heplylalkohol, Benzylalkohol u. Glykolchlor- 
hydrin untersucht. Das studierte Temp.-Bereich lag im allgemeinen zwischen —70° u. 
—120°. Gcpriift wurden die Banden 2,4/t u. 1,86n (C—Cl), 1,97fi (C=0), 1,74/i 
(Caliphat—H), 1,68 fi (Carom.—H), 1,55 fi (N—H) u. 1,6 fi (O—H). Keine der Banden 
erweist sich ab temporaturempfindlich, bis auf die OH-Bande, welche starkę Ver- 
ilnderungen bei Erhohung der Temp. iiber 20° ergibt. Bei einigen Banden (O—H u. 
C—H) wird der Verdunnungseffekt bei Auflsg. yon A in einem niehtpolaren Losungsm. 
(CCI.,) untersucht, wobei sich das BEERscho Gesetz ais giiltig erweist. (J. Physiąue 
Radium [7] 6. 154—58. 1935. Briissel, Univ.) D a d ie u .

A. H. Pi und, Die Dispersion von CS2 uiid CCIt im Ultrarot. Ein Hohlprisma mit 
Steinsalzwanden diente zur Aufnahme der Eli. Der Prismenwinkel betrug 15° 23' 24", 
um die Dispersion auch in Bereichen starker Absorption untersuchen zu konnen. Die 
Apparatur bestand aus zwei Spiegelspektrometern, yon denen das eine ais Mono- 
chromator diente, wahrend das andere das Hohlprisma enthielt. (Lichtąuelle KeRNST- 
Lampe, Spaltweito der drei Spalte: 0,3 mm, Brennweite der Konkavspiegel 30 cm). 
Das Thermoelement befand sich in einer CCl4-Atmospharc von sehr geringem Druck. 
Die relative Genauigkeit der n-Best. betrug ± 0,0004, die absolute Genauigkeit war 
wegen Mangeln am Hohlprisma ca. 10 mai kleiner. Eiir CS2 wurde n zwischen 0,6 
bis 11 /i, fiir CC14 zwischen 0,6 u. 9,2 fi bestimmt. AnschlieBend wurde die Absorption 
von CS2 im UV untersucht. Die auf Grund der Dispersionstheorie zu erwartende Bandę 
wurdo bei 1985 A gefunden. Es war nur mit Hilfe eines besonderen Kunstgriffes 
móglich, die bei diesen Verss. notigen, sehr duimen CS2-Schichten herzustellen. Verss. 
zum Studium der Dispersion im Bereich starker Absorption wurden angekundigt- 
(J. opt. Soc. America 25. 351—54. Nov. 1935.) W in k l e r .

P. A. Levene und stanton A. Harris, Dr eh ungsh ochst werte von Carbimsduren 
mit einer Phendthylgruppe. Aus akt. Amylalkohol, dessen Drehungshochstwert be- 
kannt ist, wird dureh Kondcnsation des Amylmagnesiumbromids mit B e n z a ld e h y d  

nach K l a g e s  u .  Sa u t t e r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 37 [1904]. 649) u. H a r d in  (J. Chim. 
physiąue 6 [1908]. 584) das entsprechende Carbinol u. hieraus mit H J  bei Raumtemp-
l-Phenyl-3-meihylpentan (I =  Methyldthylphenathylmeihan) gewonnen, von dem sieli 
dann die maximale Drehung berechnen laBt. I  stimmt in D. u. Refraktionsindex mit 

Maocimale Molekularrotationen.

H H H

(CH1),- Ć - C H 3 (CHa)s- C - C H 3 (CHs) ,- 6 -C H 3

Ó.H, ' Ó8H„ ' ĆBH„

1408 D ,. A l l g e m e in e  u . t h e o r e t is c h e  o r g a n is c h e  C h e m ie . 1936. I .

COOC,H«. . . .+50,29° COOH . . . .+51,2° +29,87°
CH,OH . . . . —46,60° CH, • COOH . . —52,69° -18,89°
CfljBr . . . .  —21,41° (CH,)j*COOII . . —6,52° —4,98°
CH,.COOC*H5 . . —38,89° (CH^-COOII . . —14,26° — 6,31°
CH3-CH,OH . . —33,72°
CHj-CHj (I) . . — 35,10°

A B C
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einem aus 5■ Phenyl-3-methylpenłanol-l gewonnenen Praparat iiberein. Aus dem 
Drehungshochstwert von I  werden die maximalen Drehungen fiir die in der Arbeit 
von LEVENE u .  M a r k e r  (C. 1935. II. 2664) beschriebenen Phenathylverbb. errechnet.
2-Methyl-4-plienylbuttersdure wurde nochmals durch Malonestersyntheso dargestellt u. 
iiber dio Cinclionidinsalze in dio opt. Komponenton getrennt. Dio neue, etwas hohere 
Masimaldrehimg, ebonso fiir den Methylester, ist gloichfalls in die Tabelle A eingesetzt.
— Ferner wurden einigo neuo Doriw. der Phenathylreihe dargestellt u. ihro Drehungs- 
hochstwerte auf Grund der maximalen Drehung von I  crrechnet. Aus den Vertikal- 
reihen B u. C sind die period. Scliwankungen der maximalen Molekularrotationen 
innerhalb der PHenathyl- u. Hesahydrophenathylreihe deutlich ersichtlich. — 4-ft-Phen- 
dthyl-4-methylbutlersdure, C13H 1802. Aus l-Phonyl-3-mothyl-5-brommethan nach 
Gr ig n a r d  oder aus l-Phenyl-3-methyl-4-brommethan durch Kondensation mit 
Malonester. Kp.x 162°. D .21,s4 1,018. nn25 =  1,5066. — Athylester der 4-fi-Phendthyl-
4-methylbuttersdure, C15HM02. Kp.„ 122°. D .254 0,965. nD-5 =  1,4872. [M]D-6 =  — 17,2° 
(berechnet mit I). — 4-Mcthyl-6-phen>/lhcxanol-l, C13H20O. Aus der vorst. Verb. durch 
Red. mit Na in Toluol. Kp.lę 155°. 'D.264 0,9477. n D26 =  1,5080. [M]D2t =  —20,07° 
(berechnet mit I). — 5-f}-Phenathyl-5-melhylvaleriansaure, C14H2002. Aus der GRIGNARD- 

Verb. + C02. Kp .2>5 172°. D .264 1,0014. nn!S =  1,5039. — ~4-Mcthyl-6-cyclohcxyl- 
hcxyUaure, C,3H2402. Aus dem entsprechenden Phenylderiv. durch katalyt. Bed. in 
Eg. Kp .10 180°.* D .234 0,9528. nn25 =  1,4657. — 5-Methyl-7-cydóhexylhepUylsdure, 
CI4H2jp2. Kp.0iJ 136— 140°. D .254 0,9455. nn25 =  1,4658. (J. biol. Chemistry 111. 
725-̂ 33. Nov. 1935. New York, Rockefeller-Inst. of Mod. Research.) E l s n e r .

P. A. Levene und Stanton A. Harris, Optische Drehung von Methyloctylphen- 
alhyhnelhan. (Vgl. vorst. Ref.) Um zu untersuchen, welchen EinfluB die Entfernung 
vom asymm. Zentrum bei der Cyclohexylgruppe auf dio opt. Drehung ausiibt, wurde 
fleiahydrophetuithyloctylmelhylmethan (I) dargestellt u. dessen maximale Molekular- 
rotation mit Hilfe der yorst. Arbeit errechnet. — l-Phenyl-3-methylhendecanol-5, 
Ci«H30O. A us l-Brom-2-methyl-4-phenylbutan u. Heptaldehyd nach G r ig n a r d . 

Kp.j 182—-184°. I>.-°4 0,9134. no!S 1,4952. Maximale [M] =  —29,68° (oline Losungsm. 
=  o. L.). — Mełhyloclylphenałhylmethan, C18H30. Aus vorst. Verb. + H J  u. katalyt. 
Red. Kp.j 143—145°. D .23'54 0,8590. nD24'5 =  1,4852. Maximale [M] =  — 12,59° 
(o. L.). —  I, C i 8H 3g. A us der vorst. Verb. durch katalyt. Hydrierung. Kp .3 147°.
D.*°4 0,8260. iid5̂  =  1,4553. Maximale [M] =  — 5,27° (o. L.~). — Aus den Verss. 
ergibt sich, daB die Cycloliexylgruppe einen gróBeren Drehungsbeitrag liefert ais die 
Isopropylgruppe. (J. biol. Chemistry 111. 735—38. Nov. 1935. New York, Roekefeller- 
Inst. f. Med. Research.) E l s n e r .

P. A. Levene und Alezandre Rothen, Optische Drehung von konfigurativ ver- 
wandten Aldehyden. (Vgl. vorst. Ref.) Um den EinfluB der Entfernung vom asymm. 
Zentrum auf die opt. Drehung bei Substanzen mit anisotropen Absorptionsbanden 
im langwelligen Ultraviolett zu untersuchen, wurden 4 Aldehyde (I—IV), dereń erste 

CH3 f CHO 1 +20,3° )
■er A I CII,-CHO I I  — 8,7° l maximale
"  V~ ) (C H IC H O  H I  + 12,0 ° ( [M] in Heptan

CaH5 l (CH^-CHO IV  (ca.) +12,9° )
Absorptionsbande bei etwa 2900 A liegt, dargestellt. Es ergibt sich, daB der Drehungs
beitrag der CHO-Gruppo beim t)bergang von I  nach I I  ebenso wio bei der Carboiyl- 
gruppe das Vorzeichen wechselt u. daB I—II I  eine Periodizitat in den Drehungswerten 
zeigen. Der wirkliche Dreliungshóchstwert von IV ist walirscheinlich kleiner ais bei
III, da es nicht sicher ist, ob bei der Darst. dio opt. Zus. dio gleiche bleibt wie beim 
Ausgangsmaterial. — Methyldthylaceialdehyd, C5I I10O (I). Aus opt.-akt. Amylalkohol 
nach E h r l ic h  (Ber. dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 2538). Kp .760 90—92°. — Methyl- 
alhylpropionaldehyd, C6H120 (II). Akt. Amylbromid wurde in die GRIGNARD-Verb. 
ubergefiihrt u. mit Orthoameisensaureathylester umgesetzt. Kp .760 122°. D .254 0,8010. 
»d25 =  1,4001. — Methylathylbutyraldehyd, C,H140 (III). Kp .760 1 44°. D .254 0,8132. 
nn25 =  1,4081. — Methylćithylmleraldehyd, C8H160 (IV). Kp.,s 72°. D .254 0,8164. 
«D25 =  1,4144. (J. biol. Chemistry 111. 739—47. Noy. 1935. New York, Rockefeller- 
Inst. f. Męd. Research.) " E ls n e r .

J-Beintema, P. Terpstra und W . J. van Weerden, Die Krystallographie von
i  entaerythrit-Tetraphenylather. Goniometr., opt. u. rontgenograph. Unterss. ergaben 
lolgendes: tetragonalbisphenoid. Klasse; a : c =  1: 0,6843. Schwach piezoelektr.; 
«pt. positiy. Raumzentriertes Gitter mit den Identitatsperioden o =  12,32 u. c =  8,43 A.
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2 Moll. in Elementarkorper. Raumgruppe SA-. Die Symmetrie des Mol. ist (mindestens) 
die eines totragonalen Bisphenoids. Es wird ein Strukturrorschlag gemacht, nach dem 
die Ebenen der Phenylgruppen parallel {110} sein solltcn u. dieBindungen der aliphat. 
C-Atomo betrachtlich yon den idealen „Tetracderrichtungen“ abweichen muBten. 
(Recueil Trav. chim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 627—30. 15/7. 1935. Groningen, Krystallo- 
graph. Inst. d. Univ.) Sk a l ik s .

D ,.  P r a p a r a t lv e  o rg an ische  C h e m ie . N a tu rs to ffe .

Thomas H. Vaughn, R. R. Vogt und J. A. Nieuwland, Die Darstdlung ton 
Athem in fliissigem Ammoniak. Vff. untersuchcn die Bldg. von Athern aus den Na- 
Verbb. von n-Propanol, n-Butanol, n-Pentanol u. Phenol u. Alkylhalogenidcn in fi. 
NH3 bei 1—10 atm. Die Alkylehloride sind bei dieser Rk. ziemlich reaktionstrage, 
denn sie konnten zum groBen Teil aus dem Rk.-Gemisch wiedergewonnen werden. 
Die Alkylbromidc gaben die groBtcn Ausbeuten an Athern, neben Aminen u. 6—8% 
Olcfincn, die durch die halogenwasserstoffabspaltende Wrkg. der Alkoxyde entstehen. 
Umsatz von Amyljodid mit Na-Amylat lieferte weniger Di-n-amyldthcr ais Amylbromid. 
neben 13% Amylen u. Amylaminen. Unter denselben Bedingungen lieferte Amyljodid 
allein in fl. NH, zu 95% Amylaminc. Untersucht wurde die Bldg. yon Dipropyldlher 
(aus Na-Propylat u. Propylbromid), Dibutyldther (aus Na-Butylat u. Butylbromid), 
Diamylather (aus Na-Amylat u. Amylchlorid, Amylbromid bzw. Amyljodid), Amyl- 
butylather (aus Na-Amylat u. Butylchlorid bzw. Butylbromid) u. Amylphenylather (aus 
Na-Phenolat u. Amylbromid). Ferner wurde beobachtet, daB bei der Rk. von Alkyl- 
halogeniden mit den Na-Verbb. yon Acetylenen in fl. NH3 die Anwesenheit geringer 
Mengen von W. oder Alkoliolen in einem der Reagenzien, von NaOH in Na oder NaNH2. 
sowie das Aussetzen der fl. NH3-Lsgg. der feuchten Luft zu einer Verunreinigung des 
Endprod. durch Ather fiihrt, die 2— 4% betragen kann. Im  Verhaltnis zur eingefuhrteu 
W.-Menge erscheinen die Atherausbeuten bei diesen Rkk. zu hoch. Die Rkk. sind wie 

folgt zu formulieren: H20 HC’Xa^  NaOH ROH HC,N-V RONa ~x>. ROR. In 
ahnlicher Weise ist die Bldg. yon Athem bei allen Rkk. zu erwarten, boi dencn ein 
Alkylhalogenid in fl. NH3 auf eine durch W. zersetzbare Na-Verb. einwirkt. (J. Amer. 
chem. Soc. 57. 510—12. 1935. Notre Dame, Indiana, Univ.) COBTE.

Theodore Posternak. Uber die Allomuconsaure und iiber eine neue Tetraoxy- 
adipinsaure. Wie Vf. kiirzlicli (ygl. C. 1935.1. 3782) zeigte, ist die yon E. F is c h e b  aus 
Mueonsaure (I) dargestcllte sog. Allomuconsaure, der die Konfiguration I I  zugeschrieben 
wurde, in Wirkliclikeit die d,l-Talomuconsaure (III). Verss., die wahre I I  durch Epi- 
merisierung der Mueonsaure darzustellen, fiihrten nicht zum Ziel, dagegen wurde die 
Saure leicht durch Oxydation der d-Allonsaure (IV) erhalten. Die m-m Telraozyadipin- 
saure erinnert in ihrem Verh. an die Mueonsaure u. liefert wie letztere beim Erwarmen 
in wss. Lsg. ein 11. Monolacton. Auf Grund dieser Erkenntnisse ist auch die fruher (vgl- 
S. u. Th. P o s t e r n a k , C. 1930. I. 2407) angenommene Konfiguration des meso-InosHs 
unsicher geworden u. bedarf der Nachprufung.

COOH COOH COOH COOH COOH

HOCH HCOH HOCH HCOH HCOH

(HCOH), (HCOH), (HCOH), +  (HCOH)* (HCOH),

HOCH HÓOH HCOH HCOH HCOH

ĆOOH ĆOOH ĆOOH ĆOOH ĆH.OH

I II i n IV
Y e r s u c h e .  d-Talomuconsaure, aus d-Talonsaure nach F is c h e e  (Ber. dtsch. 

chem. Ges. 24 [1891]. 2136. 2183), F. 156— 158°. —  l-Talomuconsaure, aus den Mutter- 
laugen der Darst. von 7-a-Rhamnohexonsaure nach J a c k so n  u . H u d s o x  (C. 1935'
I. 550) durch Oxydation mit HN03, F . 156— 158°; Ca-Salz. — d,l-Talomuconsaure. 
durch Umkrystallisieren gleicher Teile der yorigen aus W., F. 176—178°; mit „AU°‘ 
mueonsaure" keine F.-Depression; Didthylester, Ci0HlsOs, aus A. F. 139—141°. — ̂ eue 
Tetraoxyadipinsaure, C6H 10Os, durch Oxydation von d-Allonsaurelacton (aus d-Bibosc 
nach Au s t in  u. H u m o l l e r , vgl. C. 1934. II . 229) mit HN03 (d =  1,15), durch Losen 
in n-NaOH u. Zugebcn der aquivalcnten Menge H2S04 reehtcckige Tafeln, F. bei lang- 
samem Erhitzen 197— 198° (Zers.), Lsg. in verd. NaOH inakt.; Ca-Salz, CGH30a(ja- 
6 HjO, aus dem Na-Salz mit Ca-Acetat; Didthylester, C10HlsO8, dureh Kochen der Saure
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mit absol. A. ( + gasfórmige HCI), glanzende Blattchen aus absol. A., F. 153— 154°; 
Monolacton, C6Ha07, durch Kochen der Saure mit W., ist auch in den Mutterlaugen der 
Darst. der Saure enthalten, Prismen aus Essigester, F. 200—201° (Zers.); Diphenylhydr- 
azon, C18H2206N4, Tafeln-aus W., A., dann A., F. 227—230° (Zers.). (Helv. chim. Acta 
18. 1283—87. 2/12. 1935. Genf, Univ.) S c h ic k e .

Toyokichi Yasui, Elektrolytische Oxydation von Eohanilin. Vf. untersueht die 
elektrolyt. Oxydation des Rohanilins. Es wird festgestellt, daB dabei in saurer Lsg. 
weder Safranin noch Fuchsin entsteht. Ais erstes Prod. bildet sieh p-Aminodiphenyl- 
amin, das iiber Emeraldin in Anilinschwarz iibergeht. Durch Rk. des p-Aminodiphcnyl- 
amins mit Anilin u. seinen Homologen entsteht aueh Aposafranin. (Buli. chem. Soc. 
Japan 10. 305— 11. 1935. Fukui College of Technology, Chem. Lab. [Orig.: 
engl.]) ‘ G a e d e .

Paul Ruggli, B. B. Bussemaker, Wilhelm Muller und Alfred Staub, Dar- 
stdlung ton m- und p-Plienylcndiathylamin, sowie Benzohezametkylenimin aus den drei 
Phenylendiacetonitrilen. Durch katalyt. Hydrierung yon m- bzw. p-Xylylendicyanid 
(Phenylendiacctonitril) stellten Vff. die entspreehenden Phenylen-p,(l'-diathylamine 
(o>,(o'-Di-[aminodlhyl]-benzole) dar. Die Hydrierung wurde mit Ni unter hohem H2-Druck 
u. Zusatz yon alkoh. NH3 in der Warme durchgefuhrt, um die zunachst gebildete Aldim- 
stufe R-CH=NH mogliehst schnell weiter zu hydrieren, da sie sonst durch direkte 
Kondensation mit bereits gebildetem Amin oder nach Spaltung zutn Aldehyd durch 
Kondensation mit Amin zur ScHIFFSchen Base u. weiterc Hydrierung in das sek. 
Amin R-CH2-NH-CH2R iibergehen kann. Hydrierung yon m-Xylylendicyanid unter 
gewohnliehen Bedingungen fiihrte unter Abspaltung von NH3 zu Harzen, denen yiellcicht 
die Struktur eines hochmolekularen sek. Amins der Zus.:. . .—NH • CH2 • CH2 • [C0H4CH2 ■ 
CH2 • NH • CH2 • CH2]x ■ C0H4 • CH2 • CH2— . . .  zukommt. Nach obigem Verf. wurden die 
Diamine in 57%ig- Ausbeute erhalten; sie wurden durch Dest. gereinigt u. durch einige 
Deriw. charakterisiert. In  den Dest.-Riiekstanden scheincn ebenfalls sek. Aminę vor- 
zuliegcn, dereń Mol.-GroBe jedoch noch nicht bestimmt werden konnte; yermutlich 
liegen noch ziemlieh einfache sek.-prim. Basen yor. In  ganz anderer Weise yerlief die 
Druckhydrierung des o-XylyIendicyanids. Statt des erwarteten Diamins entstand das 
Bmzohexamcthylenimin (symm. Homotetmhydroisochinolin), das bereits yon v o n  B r a u n

u. Reich (Ber. dtsch. chem. Ges. 58 [1925]. 2765) beschrieben wurde. Die Bldg. dieser 
Verb. kann so erklart werden, daB eine CN-Gruppe zum prim. Amin, die andere zum 
Aldimin hydriert wird, worauf — mit oder ohne Spaltung zum Aldehyd —  1 Mol NH3 
austritt, oder aber es erfolgt primar Hydrierung des Nitrils zu einem Aminonitril, 
dessen NH2-Gruppe sieh an die CN-Gruppe anlagem kann, worauf die Imidgruppe 
reduktiy abgespalten wird.

V e r s u c h e. m-Phenylendi-[athylai7ii?i], C10H16N2, durch Hydrierung von 
m-Phenylendiaeetonitril (dargestellt nach T itley , J. chem. Soc. London 1926. 514; 
ygl. aueh Rugg li, Bussemaker u. M u lle r , C. 1935. I I . 1007) in unter Kuhlung mit 
NH3 gesatt. absol. A. mit Ni-Katalysator nach Rupe (Helv. chim. Acta 2 [1919]. 212) 
unter 70 at H2-Druck bei 90— 100°, nach Abdest. des Lósungsm. unter C02-AusschluB 
Kp.,, 156— 157°, Kp.10 152—153°; der Dest.-Riickstand gibt mit alkoh. HCI ein an- 
scheinend amorphes Chlorhydrat u. ein Pt-Salz, dereń Analysenwerte auf ein sek. Amin 
hinweisen; Dichlorhydrat, CI0H16N2-2 HC1-H20, mit alkoh. HCI, aus A. F. 300—302° 
(etwas unscharf); Salz mit l l 2PlClc, Zers. 242°; Dibenzoylderiv., C24H2402N2, Blattchen 
aus 50°/o>6- Essigsaure, F. 181°. — p-Phenylendi-[dłhylamin], analog yorigem aus 
p-Xylylendicyanid (nach T itley , 1. c.), Kp. 130°, orstarrt zu einer eisblumenartigen M. 
vom F. 36°; ais Dest.-Riickstand yerblieb ein dickfl. dunkelbraunes 01 (sek. Amin), 
das ein hellbraunes Chlorhj'drat u. ein Pt-Salz lieferte; Dichlorhydrat, glanzende 
Blattchen aus wss. A., Zers. erst iiber freier Flamme; Salz mit H 2PtCle>, beginnt sieh bei 
280° zu schwarzen; Pikrat, Zers. 246°; Dibc.nzoylde.riv., C24H2102N2, Nadeln, F. 225°; 
OwMylderii-., C14H20O2N2, glanzende Nadeln aus A., F. 210“. — Benzohemmethylenimin 
(symm. Honiotetrahydroisochinolin), Cj0H13N, analog yorigen aus o-Xylylendicyanid 
(nach M o o r e  u . T h o r p e , J. chem. Soc. London 93 [1908]. 175), Kp.ls 126— 127°;

1 krat, F. 221—223° (unter Dunkelfarbung); Benzoylderw., C17H17ON, F. 100°; Acetyl- 
deriv., F. 70°; Nitrosoderiv., C10H12ON2, F. 75°. (Helv. chim. Acta 18. 1388—95. 2/12.
1935. Basel, Uniy.) SCHICKE.

E. Crepaz, Einwirkung von Jodtrichlorid auf Acetanilid. Vf. untersueht die Einw. 
von Jodtriehlorid auf Acetanilid, wobei sieh unter den angewandten Vers.-Bedingungen 
ein A -Dichlorjodacetanilid bildet. Jodtriehlorid wird in Form seines Doppelsalzes mit
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KC1 =  KCl-JC13 mit Acetanilid in Chlf. zur Rk. gebracht. Dio Rk. verlauft bei ge- 
wóhnlicher Temp. unter Abscheidung von KCl. Das entstandene Dichlorjodacetaniltd, 
C6H5'N(CO-CH3)-JC12 sebeidet sich ais braunes Ol ab, das langsam krystallisiert. 
Gelbe Krystalle, F. 127° (Zers.). Liefert beim Kochen mit W. oder mit einer verd. 
Lsg. von NaOH oder Na-Carbonat unter Farbumschlag von gelb zu farblos 4-Chlor- 
acetanilid, Nadeln. F. 174°. Die Verb. entsteht auch bei 80-std. Erhitzen von Dichlor- 
jodacelanilid im Paraffinbad auf 105° u. bei 8-std. Erhitzen desselben im Rohr mit 
Eg. auf 130°. Die Konst. der Yerb. wird bewiesen durch Einw. von HN03 (D. 1,50) 
bei 0°, wobei 4-Chlor-2-nitroacetanilid, F. 101°, entsteht, das zu 4-Chlor-2-nitroanil\n, 
orangegelbe Nadeln, F. 116°, yerseift wird. Wenn Dichlorjodacetanilid in HN03 (D. 1,50) 
aufgel. u. dio Lsg. 2 Stdn. bei 0° gehalten, dann auf Eis gegossen wird, so seheidet sich
4-Nitroacelanilid u. 4-Chlor-2-nitroacetanilid ab, die yoneinander getrennt werden, 
indem das Gemisch mit einer auf 0° abgekiihlten Lsg. von 4 Vol. W. u. 1 Vol. A. be- 
handelt wird, wobei 4-Chlor-2-nitroacetanilid in Lsg. geht. 4-Nitroacelanilid bildet 
Nadeln, F. 214°, u. liefert beim Verseifen mit KOH in der Kalte 4-Nitroanilin, gelbe 
Iu-ystalle, F. 146°. (Atti R. Ist. Veneto Sci., Lettere Arti 94. 555—62. 1934/35.) FlED.

Vito Bellavita und Mario Battistelli, Arsenhaltige Derivate des Thymols. Thymol- 
arsonsaure-(2) (I), aus diazotiertem 2-Aminothymol u. Na-Arsenit in verd. NaOH nach 
B a r t  (vgl. C. 1912. II. 882). Tafeln, F. 190° (Zers.). Wl. in sd. W., sil. in verd. A. 
Die alkal. Lsg. ist hellgelb. Liefert mit Brom in essigsaurer Lsg. 6-Bromthymolarson- 
sdure-(2), Nadeln, F. 204°, mit Jod in alkal. Lsg. 6-Jodthymolarsonsdure-(2), Nadeln,
F. 195°. Thymolarsonsaure-(2) ist ziemlich widerstandsfahig gegen Red.-Mittel; sie 
liefert erst bei langerer Einw. von S02 in geringer Ausbeute Thymolarsinigsaureajihydrid 

,,u ,,,T (II), amorphes Pulvcr, das iiber 320®
1 3 1 ' unvcrandert bleibt. Wird durch H202,

1-AsO.H, Z y A s O  f Y  AsCl« aueh durch Jod wieder zur Arsonsiiuro
■OH l J-OH ' J - O H  osydiert. Boi der Einw. von Jod in

Y  'y  Ggw. von Na-Bicarbonat wird nicht
CH c h  CH nur die Gruppe AsO in As03H2 um-

c C c iI ,  1 cC c h , II cC c h , III gewandelt, sondern auch Jod in den
Ring emgefuhrt. Thymolarsonsaure-(ć) 

liefert bei der Red. mit P02H3 langsam Arsenothymol, ein braunes Pulver. Thymol- 
dichlorarsin (III), durch Einw. von konz. HC1 auf das Oxyd. F. 60—62°. (Atti 
Congresso naz. Chim. pura appl. 5. 3 Seiten. 1935. Sep.) FIEDLER.

Herbert H. Hodgson und Walter E. Batty, Metallderivate von 2-Nitroso-5-melh- 
ozyphenol und 3-Chlor-2-nitroso-5-methoxyphenol. Das in Benzollsg. bestandige 2-Nitroso-
5-methosjTphenol geht bercits beim Auflosen in A. in das tautomere 4-Methoxybenzo- 
chinon-(l,2)-oxim-(l) iiber, welches in W. maBig 1. u. mit W.-Dampf sehr schwer 
fluchtig ist. 3 Chlor-2-nitroso-5-methoxyphenol, welches auf Grund des Induktions- 
effekts (—J) des Chloratoms monatclang bestandig ist, ist nur in einer olivgriin krystalli- 
sicrendcn Form bekaimt; ihrc Schwerloslichkeit in W. u. Leichtlosliehkeit in Bzl- 
spricht fiir weitgehende Chelatbldg. (Formel I). In  A. oder Acetonlsg. liefern die Nitroso- 
verbb. mit sehr verd. mineralsauren oder essigsauren Salzen von Hg, Al, Sn, Fe, Co, 
Ni in Bzl. u. Chlf. 1., mit denen von Na, K, Ag, Zn, Cd, Pb, Mn, U unl. Metallverbb. 
Erstere sind wahrscheinlich Koordinationsverbb., letztere n. Salze. Die Verbb. des 
SnCl2, SnCl4 u. A1C13 werden in Bzl., die Alkaliverbb. aus der Nitrosoyerb. in A. oder 
Aceton u. Alkalihydroxyd in A. erhalten. Die n. Alkalisalze addieren leicht 1 Mol 
Salicylaldehyd unter Gelbfarbung, was ais Beweis fiir dio Bldg. einer Chelatverb. 
(Formel I I ;  M =  Na oder K ; R  =  H oder Cl) analog den Prodd. von SlDGWICK u. 
Beewf.R (C. 1926. I. 1171) angesehen wird. Fiir ein von L ifsch itz  (Ber. dtsch. chem- 
Ges. 47. 1076) beschriebenes Deriv. des 2-Nitroso-5-methoxyphenols KC7H6OsN +
C,H703N + HjO kommen die Formeln I I I  u. IV in Betracht. Entsprechend werden 
fur die unten beschriebenen grunen u. roten oder braunen Koordinationsverbb^ die 
Formeln V u. VI vorgeschlagen, wobei die Farbę jeweils die vorherrschende Form 
anzeigt. — Die Ag- u. Hg-Verbb. des 2-Nitroso-3-athoxyphenols (KlETAIBL, Mh- 
Chem. 19. 544) leiten sich in Wirklichkeit von 2-Nitroso-5-athoxj’phenol ab. —- Be- 
schreibung der Metallverbb. X  =  C^Ua03N  u. Y =  C:HsOsNCl. a) Wahrscheinliche 
Koordinationsrerbb. Samtlich 1. in Bzl. u. Chlf. HgX2, tiefrote Prismen aus BzL,
F. 201°. — HgY„, hellrotc Korner aus Bzl. oder Chlf. — AlXCl2, hellgelbe mikroskop. 
Krystalle aus Chlf., wird an der Luft dunkel. — AlYCU, gelbliche Prismen aus Chlf. 
SnXClz, orangerote Tafeln aus Chlf., F. 147°. — SnYCl3. braunrote Tafeln aus Chlf. —'
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SI-<-0=HC——.
I—N'=0^r ^ 0

H i U

><--- O— M—
n= o-

(griłn)

l .

i VI (rot oder braun)
0-CHi

Pe{0H)X2, dunkelgrune Nadelchen aus Chlf., 1. in Py., Accton usw. —  FeX3y brauno 
Krystallchen aus Bzl. — Fe(OH) Y2, dunkelgrune Nadeln aus Chlf. — FeY3, braune 
Mikrokrystalle aus Bzl. —  CoX3, rotę Prismen aus Chlf., 1. in A., Aceton u. Bzl., unl. 
in PAo. — GoY3, hellrote Korner aus Chlf. — N iX=, rotę Nadelchen aus Chlf. — NiY.,, 
hellrote Mikrokrystalle. — Doppelverbb. der Alkalisalze mit Salicylaldehyd (gereinigt 
durch Waschen mit A.). M X  + C ^ If i, u. M Y  + C.H fi,, (M =  Na u. K), hellgelbe 
Krystalle. — b) Normale Salze. Unl. in organ. Lósungsmm. NaX, NaY, K X  u. KY, 
hellgriine Krystalle. —  AgX, rotbraune Nadelchen. — AgY, braune Nadelchen. — 
ZnX2, hellgelbbraune Prismen. — ZnY2, hellgelbe Prismen. —  CdX2, rotbraune 
Prismen. — CdY2, rotbraune Tafeln. — PbX2, gelbbraune Mikrokrystalle. Pb} 2, 
dankelbraune Mikrokrystalle. — M nXt, braune Prismen. — M nY2, dunkelbraune 
Prismen. — U02X „  gelbbraune Tafelchen. — TJ0,Yv rotbraune Mikrokrystalle. 
(J. chem. Soc. London 1935. 1617—19. Nov. Huddersfield, Technical Coli.) H. Mayer.

Harold Burton, Die alkalische Hydrolyse der von einigen o-Nitrobenzaldehyden 
abgeleiteten Azlactone. Die iibliche alkal. Hydrolyse der 5-Kcto-2-phenyl-4-benzal- 
4,5-dihydrooxazole (Azlactone) zu Phenylbrenztraubensaurc yersagt, wenn das
Azlacton im Benzolrest ein o-stiindiges N02 enth3.lt. GuLLAND u. Mitarbeiter (C. 1930-
I. 1305. 1932. I. 530) haben gefunden, da!3 bei solchcn Rkk. u. a. Isatine entstehen.

Diesen Rk.-Verlauf hat Vf. nicht beobachtct. Bei der 
HO-j^N-cn : C-CO-O Hydrolyse von I  (R =  C6H6-CH2) mit sd. 10%ig. NaOH

L 1̂ 0. V  C-C.TI. entstehen Oxalsaure, Benzoesaure u. 2-Nitro-5-benzyl-
' " oxytoluol. Analog verlauft dic Hydrolyse von I  mit

R =  CH3 u .  CH3-CO; daB die o-Nitrogruppe fiir den Rk.-Verlauf verantwortlich ist, 
geht aus dem Verh. der I  entsprechenden Verb. mit H statt RO ■ hervor, die bei der 
alkal. Hydrolyse 70°/o o-Nitrotoluol liefert; die m- u. p-Nitroverbb. liefern nur ver- 
schwindende Mengen Toluol. Die von G u lla n d  beim 2-Nitro-3,4-dimethoxyderiv. 
beobachtete Bldg. von Aminoveratrumsaure ist yielleicht durch Dismutation yon 
primar entstandenem o-Nitrohomoveratrol zu erklaren. — Ahnliche Befundc sind 
kurzlich von OLIVERIO (C. 1935. I I . 686) mitgeteilt worden. — 2-Nilro-5-benzyloxy- 
benzaldeliyd, C^HnOjN, aus 2-Nitro-5-oxybenzaldehyd, Benzylchlorid u. wss.-alkoh. 
NaOH beim Kochen. Fast farblose Nadeln aus Bzl.-Lg., F. 75—76°. Phenylhydrazon, 
CSoH1703N3, carminrote Nadeln aus Eg., F. 180°. 2,4-Dinitrophenylhydrazon, C20H15O:1̂ 5, 
gelbe Nadeln aus Xylol, F. 199°. 5-Keto-2-phenyl-4-[2-nitro-5-benzyloxybenzai]-4,5-di- 
hydrooiazol, C23H1605N2 (I, R  =  C6H5-CH2), aus 2-Nitro-5-benzyloxybenzaldehyd, 
Hippursaure, Acetanhydrid u. Na-Acetat auf dem Wasserbad. Gelbe Nadeln aus 
Aceton, F. 157°. Gibt mit sd. 10°/oig. NaOH in 1—2 Min. 2-Nitro-x-benzamino-5-benzyl- 
ozyzimłsaure, C23H18O0N2 (Nadeln aus Eg., F. 219—220° [Zers.], wird_ durch h. Acet- 
anhydrid wieder in I  verwandelt), in 41/2 Stdn. Benzoesaure, Oxalsaure u. ~ itro- 
5-benzyloxytoluol, C,.H1303N, das auch aus 6-Ńitro-m-kresol, Benzylchlorid u. sd. wss.- 
alkoh. NaOH entsteht; fast farblose Nadeln aus A., F. 73-—74°. — ó-Keto-2-phenyl- 
4'\2-nitro-5-mcthoxybenzal]-4,5-dihydrooxazol, C17H1205N2 (I, R  =  CH3), aus 2-Nitro-
5-methoxybenzaldehyd. Gelbe Nadeln aus Athylacetat, F. 218—219°. Gibt mit sd. 
10%ig. NaOH bei kurzem Kochen 2-Nitro-<x-benzamino~5-methoxyzimtsdure, CijH^OgNg 
(Nadeln aus Eg., F. 222—223° [Zers.]), bei 472-std. Kochen 2-Nilro-5-methoxytoluol, 
C8H,OjN, Nadeln aus Lg., F. 54°. — 5-Ke.to-2.phenyl-4-[2-nitro-5-aeetoxybmzal]- 
4/>-dihydrooxazol, C18H1206N2 (I, R  =  CH3-C0), aus 2-Nitro-5-oxybenzaldehyd,
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Hippursaurc, Na-Acctat u. Acetanhydrid. Gelbe Nadeln u. Prismen aus Aceton, i'. 165 
bis 166°. Gibt boi 4-std. Kochen mit 10%’g- NaOH 6-Nitro-m-kresol, C7H703N, F. 129°.
—  5-Keto-2-phenyl-4-o-nitrobenzal-4,5-dihydrooxazol, CleH10O4N2, aus o-Nitrobenzalde- 
hyd, gelbe Nadeln aus Athylacetat, F. 1C7—168°. Gibt mit NaOH bei kurzem Kochen
2-Nitro-a-benzaminozimlsdure, C10H12O6N2 (Nadeln aus 50%'g- Essigsaure, F. 181 bis 
182°), bei langem Kochen o-Nilrotoluol. — 5-Kelo-2-'plienyl-4-m-nitrobenzal-4,5-dihydro- 
oxazol, Krystalle aus Acetanhydrid, F. 178°. ■r>-Keło-2-phenyl-4-p-niłrobcnzal-!/j-di- 
hydrooxazol, Krystalle aus Acetanhydrid, F. 239". Daraus bei kurzem Kochen mit 
10%ig. NaOH p-Nilro-a-benzaminozimtsaure, C16H1205N2, fast farblose Nadeln aus Eg., 
F. 243° (Zers.). (J. chem. Soc. London 1935- 1265—67. Sept. Leeds, Univ.) O s t e r t a g .

Thomas S. stevens, Deriratc vom o-Pipercmal. Ausgehend vom Dibrotnbrenz- 
calechinmełhyleniither (I) hat Vf. die folgenden Rkk. durchgefuhrt:

CH.OII CH=OH COOH

H!C < 0 _ f/ V Br H,C<°""|/iX ] " Br H3C < °  — >• < 0
i O—\/'-Br II O— III ° \ /  ir  0  \/

2,3-Dibrom-5,C-methyhndioxybenzylalkohol, CaH603Br2 (II), beim Zugeben einer 
Mischung von Essigsaure, konz. H2S04 u. Formalin zu einer Lsg. von I  in h. Chlf. u. 
Aufbewahren bei 40° (2 Wochen), sowie anschlieBendem Erhitzen mit alkoh. KOH 
zur Hydrolyse des Acetylderiy. von II; aus Bzl. Prismen. F. 115°. — o-Piperonyl- 
alkohol (2,3-Methylendioxybenzylcdkohol), CRH803 (III), aus I I  bei der Red. mit Na- 
Amalgam in sd. Methanol unter Neutralisation des entstehenden Alkalis mit Essig
saure; Nadeln aus Bzl.-Lg.; F. 34—35°; Oxydation mit wss. Permanganat liefertc
o-Pipcronylsiiure u. mit stark verd. Chromsiiuremischung entstand o-Piperonal. (J- 
chem. Soc. London 1935. 725— 26. Mai. Glasgow, Univ.) Co r t e .

Wilson Baker und James Walker, Einige Reaktionen von o-Oxybenzylaceton. 
Katalyt. Red. von o-Oxybenzylide.nace.lon in methyl- oder athylalkoh. Lsg. in Ggw. 
von Pd-Chlorid liefertc ein Gemisch von I  u. I I  (R =  CH3 oder C2H5). Diese schnelle 
Bldg. sechsglicdrigcr cycl. Acetale ist ein Analogon zur Methylglucosidbldg. der Zucker. 
Die Bldg. von I I  ist auf die Bldg. von HC1 bei der Red. von PdCl2 zuriickzufuhren, 
wie sich aus den Yerss. von N o m u r a  u. NOZAWA (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. 7 
[1918]. 85), die in Ggw. von metali. Pt oder Pd-SrC03 arbeiteten, ergibt. I I  (R =  C2H5) 
entsteht leicht aus I  bei der Einw. von HC1 in A. u. wird dureh Erhitzen mit verd. HC1 
leicht in I  zuruckvcrwandelt; es ist gegen li., alkal. Lsgg. vollstilndig bestandig. 1 
wird beim Aufbewahren in ath. Lsg. iiber wasserfreiem Na2S04 in I I I  umgewandelt; 
wahrscheinlich unter intermediarer Bldg. von I I  (R =  H). I I I  entsteht auch dureh 
Kochen von I I  (R =  C2H5) mit Essigsaureanhydrid. Katalyt. Red. von I I I  liefertc 
nur IV ; Red. des aromat. Kernes konnte nicht bewirkt werden. IV ist bereits mehrmals 
in der Literatur beschrieben worden, doch ist es sehr zweifelhaft, ob es bisher auch 
nur in annahernd reinem Zustand erhalten worden ist. Das von H a r r ie s  u. BUSSE 

(Ber. dtsch. chem. Ges. 28 [1895]. 501) erhaltene Prod. war sicher ein Gemisch, das 
eine groBe Menge I I  (R =  C2H5) neben I I I  u. IV enthielt. Ahnliches gilt wahrschein- 
lich fiir die von St o r m e r  u . S c h a f f e r  (Ber. dtseh. chem. Ges. 36 [1903]. 2863) u. 
BORSCHE u . G e y e r  (Ber. dtseh. ehem. Ges. 47 [1914]. 1154) beschriebenen Prodd. 

HO o „H> o o
CO-Clił itOH +  H C K ^ t ^ / ^ l C —Clij / N ^ C H - C H jOCe/C H , \  HC1, W. I J s J c H ,  l i j l C H  i ^ y ^ y c H ,

'i  CH, CH, I I  OH, U l CH, IV
V e r s u c h e. o-Oxybenzylaceton (I), aus o-Oxybenzylidenaceton beim HydnereO 

in Methanol in Gg^v. von palladiniertem SrC03 bei 3 at; viscoses 01, Kp.16 167—170“.
— 2-Athoxy-2-meihylćhroman, C12Hll]02 (II), aus o-Oxybenzylidenaceton dureh 
Hydrierung in Ggw. von PdCl2 in A. oder aus I  beim Aufbewahren in HCl-haltigem
A., anschlieBendem Erhitzen u. EingieBen in uberschiissige NaOH; bewegliche Fl.. 
Kp.u 105°, Kp.17 110—111°, iid1s == 1,512, nn15’5 =  1,513; riecht nach Pfefferminz; 
bei Dest unter gewohnlichem Druck (Kp.760 225°) ging die Verb. teilweise in I I I  flber-
— 2-Methoxy-2-melhylchroman, C11H1402 (II), aus o-Oxybenzylidenaceton bei der 
Hydrierung in Methanol analog rorigem; Ivp.14 107°. riecht etwa scharfer ais das 
Athoxyderiv. — 2-Mełhylchromen, Cl0Hl0O (III), aus I  beim Aufbewahren in ath. Lsg. 
iiber wasserfreiem Na2S04 oder beim Kochen von 2 - A th o x y - 2 - m e th y lc h ro m a n  mit 
Essigsaureanhydrid u. anschlieBendem Erhitzen mit W.; Kp.10 95—97°; riecht naphtha- 
linahnlich u. gibt mit osydierenden Reagenzien (Chloranil) in Ggw. von konz. HU



eine intensiye purpurrote Fiirbung. — 2-Meihylchroman, C10H12O2 (IV), beim Hydrioren 
von III in Eg. in Ggw. von Pt-Silieagelkatalysator; bewegliehes 01, Kp.n 100—102°, 
nDi3,5 _  l ,532. (J. chem. Soc. London 1935. 646— 48. Oxford, Univ. The Dyson 
Perrins Laboratory.) Co r t e .

Robert Owen Jones und Ida Smedley-Maclean, Die Oxydation von Phenyl- 
dtrimten von Fettsauren mit Wasserstoffperoxyd in Gegenwart von Kupfer. Naeh dcm 
Verf. von Sm e d l e y -Ma c l e a n  u . P e a r c e  (C. 1934. II. 1440) wurden bei 60° Phenyl- 
deriw. von Fettsauren, namlich Benzoe-, Phenylessig-, Phenylpropion-, Zirnt- u. Phenyl- 
buttersaure, mit H;02 mit u. ohne Cu-Katalysator oxydiert. In Ggw. eines Cu-Kataly- 
satora werden die 5 Sauren rascli oxydiert, ais Zwischenstufen entstehen phenol. Verbb. 
In Abwesenheit von Cu gelit die Oxydation viel langsamer; mit zunehmender Ketten- 
langc wird mehr der Saure oxydiert. Am schnellsten wird in Ggw. von Cu Phenylessig- 
siiure oxydiert: bei 60° werden in weniger ais einer halben Stdc. 80% seines C-Geh. in 
C02 ubergefuhrt. — Essig-, Benzoe- u. Phenylessigsaure werden dureh Kuppcln mit 
Glycin sehr viel unempfindlicher gegen Oxydation mit H202; Hippursaure wird unter 
den Vers.-Bedingungen prakt. nieht angegriffen. (Biochemical J. 29. 1877—80. Aug. 
1935. LiSTER-Inst. of prcventive Medicine.) B e h r ł e .

R. Stoermer und H. Stroh, Abbau der y-Truxillsaure zu einer Diphenylcydo- 
butmmonocarbonsaure. (Zum Tcil mitbearbeitet von H. Albert-) (XV III. Mitt.) 
(XVII. vgl. C. 1935. II. 818.) Friihere Verss., Truxill- u. Truxinsiiuren dureh HOFMANN- 
schen Saureamidabbau in Monocarbonsauren uberzufuhren, lieferten infolge von Ring- 
verengerungen Cyelopropanderiw. Dagegen gelingt es, dureh Umsetzung von Mono- 
estem mit CH-, • MgJ, Abspaltung von W. aus den entstandenen Carbinolen u. Ozon- 
spaltung der so erhaltenen Isopropylidenderiw. Ketonsauren zu gew'inncn, dereń 
Ketogruppe dureh CII2 ersetzbar ist. Athylester-y-truxillsaure (II) gibt mit CiT3 • MgJ 
die Oxysaure Ila ; diese entsteht auch aus dem DiathyleSter u. CH3-MgJ, neben dem 
zu erwartenden Diol V II u. dem Lacton u. dem Ester von Ila . Die beiden letztgcnannten 
Verbb. liefern bei der Verseifung Ila . Athylester-a-truxillsaure (I) gibt mit CH3-JIgJ 
eine von Ila  versehiedeno Oxysaurc la. la  u. Ila  liefern bei geeigneter W.-Abspaltimg 
dasselbo Methylencyelobutanderiv. I I I ;  demnach hat die raumliche Lage der ubrigen 
Gruppen am Cyclobutanring keine Anderung erfahren. Die Bldg. eines Isopropenyl- 
cyelobutans (IV) ist aus ster. Griinden unwahrscheinlich; auBerdcm wurde die Konst. I I I  
spater exakt bewiesen. Auffallendenvei.se bildet sieh bei der W.-Abspaltung aus den 
Oxysauren nie das bei der Synthese entstehende Lacton (F. 148°), doeh ist dies wohl 
dureh den Aufbau der <5-Lactonbriicke iiber dem stark gespannten Vierring zu er- 
klaren. — Bei der Einw. von Br auf I I I  konnen 2 Dibromide entstehen, da die Gruppe 
(CH3)2C: oberhalb oder unterhalb des Cyolobutanrings liegen kann; indessen entsteht 
ais einziges Prod. ein Bromlacton V oder VI. Dieses liefert mit Zn u. Essigsaure oder 
mit Al-Amalgam kleine Mengen III , mit H J u. P ein bromfreies Lacton (F. 161— 162°), 
das wohl dureh Ringsprengung oder Bingerweiterung entstanden ist, u. eine jodhaltige 
Saure, die wohl Ila  (mit J  statt OH) entspricht. Mit Alkali liefert das Bromlacton 
eine Ketonsaure (?), eine ungesatt. Saure u. ein Oxylacton. — Das Diol A li gibt beim 
Erhitzen mit Eg. einen oligen KW-stoff, der mit Vorbehalt ais V III formuliert wird. — 
Der Konst.-Beweis fiir I I I  wurde dureh Ozonspaltung in Eg. erbraeht; man erhiilt 
bei der Dest. der Eg.-Lsg. Aceton, bei Behancllung des Ozonids mit Alkali eine zweibas. 
Saure, F. 183— 1S4°. Das dureh Ozonisierung in Essigester erhaltene Ozonid liefert 
bei der katalyt. Hydrierung eine Saure, F. 98°, bei spontaner Zers. eine Saure, F. 141 
bis 142°, die beim Kochen mit W. oder bei Einw. von k. Alkalien in die 98°-Saure uber- 
Seht. Die Sauren sind offenbar stereoisomer. Die 98°-Saure wurde zunachst fiir eine 
Aldehydsaure (X) gehalten, ist aber ais Ketonsaure IX  anzusehen. Uber die Konfigu- 
ration laBt sieh nichts aussagen, da nieht bekannt ist, welches Stereoisomere zuerst 
entsteht u. somit der Saure I I I  entspricht. Die beiden Sauren geben verschiedene festc 
Methylester, die sieh nieht ineinander uberfuhren lassen; bei der Ozonisierung des 
Methylesters von I I I  entstehen nur ólige Prodd. IX  kann in 3 stereoisomeren Formen 
auftreten, von denen nur eine in opt. Antipoden spaltbar sein kann; Spaltungsverss. 
mit Cinchonin waren bisher erfolglos. — Die 98°-Saure gibt bei kurzem Kochen mit 
Alkalien die oben erwahnte zweibas. Saure vom F. 183-—184°, die auf Grund ihrer 
Bldg. a]s Phenylbenzylbemsteinsaure X I anzusehen ist (vgl. das folgende Ref.). — 
Lie Red. von IX  naeh Cl e m m e n s e n '  liefert eine Diphenyleyclobutancarbonsaure, 
F- 111—112°, die mit keiner der bereits bekannten Sauren dieser Konst. (STOERMER 

u' B e c k e r , Ber. dtsch. ehem. Ges. 56 [1923]. 1440) ident. ist.
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X  C.H. ■ CH(CHO) • CH(CO.H) • CH> • C.H,

V III C.H. X I C.Hs* CH(CO.H) • CH(COtH) • CHa- C.H.

V e r s u c h e. 2c,4l-I)iphenyl-lc,3c-bia-a-oxyisopropyIcyclobutan, Tetrameihyl-y- 
truzilldiol, C22II2s02 (VII), aus y-Truxillsaurediathylester u. 4 Mol CH3-MgJ in A., 
neben weehselnden Mengen V u. Ila-Ester. Krystalle aus PAe., F. i27—128°. — 
2c,4t-Diphenyl-l,3-diisopropylideneyclobutan, C22H24 (VIII), beim Erhitzen von VII 
mit Eg. auf 210° im Rohr. Dickfl., gelbliches 01, Kp-u 202°. Gibt beim Ozonisieren 
in Essigester u. Behandeln des Prod. mit verd. NaOH nicht ganz rein erhaltenes Di- 
phenylisopropylideneydobuianim, ClgHlsO, Krystalle aus Methanol, F. 106— 109°. •— 
Lacton der 2c,4t-Diphenyl-3c-a.-oxyisopropylcydobutan-lc-carbonsaure, C20H2002 (V), 
neben V II aus y-Truxillsaurediathylester u. CH3-MgJ. Ausbeute bis 30% der Theorie. 
Entsteht aus der zugehorigen Saure Ila  beim Erhitzen auf 210— 220°. Tafeln aus A„ 
F. 148°. Gibt beim Erhitzen mit Eg. IV. 2c,4‘-Diphenyl-3c-a.-oxyisopropylcydobutan- 
l c-carbonsaure, C20H22O3 (Ila), durch Verseifung des Lactons V oder des neben Vfl 
u. V aus y-Truxillsaureester u. CH3-MgJ entstehenden Athylesters mit alkoh. Alkali, 
zweckmaCiger durch Umsetzung yon I I  u. CH3-MgJ in A., Krystalle aus Bzl., F. 198°- 
Melhylester, F. 102—103°. Athylester, F. 77—78°. — y-Truxiilathylcste.rsaure (II), aus 
j’-Truxi!lsaureanhydrid, absol. A. u. ctwas Soda, F. 172—173°. — a-TruxilldthylestCT- 
saure (I), bei raschem Einleiten von HC1 in eine Lsg. vort a-Truxillsaure in absol. A., 
Krystalle aus A., F. 171°, 0,8 g 1. sich in 50 ccm A. 2c,4t-Diphenyl-3c-x-oxiji5opropył- 
cydobuian-1 ‘-carbonstiure, C20H2203 (la), aus I  u. CH3-MgJ in A., Krystalle aus verd. 
Aceton, F. 174—175°. Methylesler, F. 81—82°. — 2c,4‘-Diphenyi-3c-didthylozy>mthyl- 
cyclobuian-lc-carbonsaure, C22H2e03 (analog Ila), aus II  u. C2H5-MgBr, F. 216—217°. 
Mdkylester, F. 141°. 2c,4t-~JJipkenyl-3c-diathyloxym£lhylcydołrvian-lt-carbonsaure (ana
log la), F. 151°. Meihylester, F. 97—98°. — 2c,4i-Diphenyl-3-isopropyUdenr,ydcbitla»- 
P-carbonsdure, C20H20O2 (III), aus Ila  beim trockenen Erhitzen (neben dem Lacton V), 
aus la, Ila  oder V beim Erhitzen mit Eg. auf 210°, am besten durch Erhitzen von Ila 
zum Sieden unter Durchleiten von HCl-Gas. Krystalle aus PAe., F. 143— 144°. Ent- 
farbt KMn04, Na-Salz, swl. — Bromlacton, C20H19O2Br (V oder VI), aus I I I  u. 2 Atomen 
Br in Chlf., Krystalle aus A. oder PAe., F. 157— 158°. Wird durch Red.-Mittel schwer 
angegriffen; gibt mit Al-Amalgam etwas II I , mit H J  (D. 1,5) u. rotem P ein brow- 
freies Lacton (F. 161— 162°, 1. in alkoh. KOH) u. eine Saure Krystalle aus
Lg., F. 210—211°. — Diplienylcyclobułanoncarbonsaure tom F. 98°, C1;H1403 (IX), 
durch Ozonisierung von I I I  in Essigester u. Hydrieren des Rk.-Prod. in Ggw. yon Pu- 
BaS04. Krystalle aus A., F. 98°, reduziert KMn04 u. ammoniakal. Ag-Lsg. Wird 
durch NaOH unter Bldg. yon X I aufgespalten. Methylester, F. 72°. p-NUrophenyt-
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hydrazon, CjjHjjOiNj, F. 184°. — Diphenylcyclobutanoncarbonsdure vom F. 141—142", 
C1tHh03 (IX), beim Ozonisiercn von I I I  in Essigester u. Aufbewahren des Rk.-Gemiachcs. 
Krystalle aus Bzl., F. 141— 142°. Geht beim Kochen mit W. oder wasserhaltigeń 
Lósungsmm. oder beim Lósen in k. Soda oder NH3 u. nachfolgenden Ansauern in die 
98°-Saure iiber. Methylester, F. 64°. — Phenylbenzylbernsteinsaure, CitHj604 (XI), 
beim Ozonisiercn von I I I  in Chlf. u. Erwarmen des Ozonids mit Na2S204 u. NaOH; 
entsteht aus den beiden Sauren IX  beim Aufkochen mit NaOH. Krystalle aus Methanol, 
F. 183—184°. Dimethylesler, F. 125°. — 2,4-Diphenylcyclobutan-l-carbonsdure,
Ci;H]602, durch Erhitzen von IX  (F. 98°) mit uberschussigem amalgamiertem Zn u. 
roher HCI. Krystalle aus Methanol, F. 111—112°. Anilid, C23H2iON, mit SOCl2 u. 
Anilin, Krystalle aus Aceton, F. 165— 166°. (Ber. dtsch. cliem. Ges. 68. 2102—11. 
6/11. 1935.) OSTERTAG.

R. Stoermer und H. stroh, Die Phenylbenzylbemsteinsauren. Dio beim Abbau 
von a- oder y-Truxillsaure (s. yorst. Ref.) erhaltcne Diphcnylcyclobutanoncarbonsaure 
gibt beim Kochen mit Alkalien eine zweibas. Saure, F. 183—184°, die ais Phcnyl - 
benzylbernsteinsaure formuliert werden mu 13. Eine bei 176° sclim. Saure dieser Konst. 
ist von Avery u. Upson (J. Amor. chem. Soc. 33. [1908]. 600) u. von K og l u. Becker 
(C. 1928. II. 2028) durch Kondensation yon Phenylbromessigester mit Benzylmalon- 
ester, Verseifung u. C02-Abspaltung dargestellt worden. Diese Autoren yerseiften 
mit HCI im Rohr bei 170—180°; yerseift man aber mit Eg. u. 50°/oig. H2S04 bei ca. 
120°, so erhalt man liauptsachlich die bei 183— 184° schm. u. nur geringe Mengen der 
bei 176° schm. Saure. Mit Diazomethan gibt die 183°-Siiure einen Ester vom F. 125°, 
dio 176°-Saure einen Ester yom F. 89—90°. Es gelang nicht, die hoherschm. Saure 
durch Erhitzen mit HCI in die niedrigerschm. umzulagem. Die Umlagerung gelingt 
teilweise iiber die Anhydride, die man durch Umsetzung mit Acetylchlorid erhalt; 
jedoch wird nur das Anhydrid der hoherschm. Saure rein gewonnen (F. 92°); das der 
niedrigerschm. bleibt infolge einer teilweisen Umlagerung ólig u. liefert bei der Ver- 
seifung beide Sauren nebeneinander; auf diesem Wege ist also eine Umlagerung der 
176°-Saure in die 183°-Saure moglich. Beim Vers., die Anhydride durch Behandlung 
mit Acetanhydrid u. Na-Acetat darzustellen, erhalt man aus beiden Sauren Phenyl- 
benzylangelicalacton (I), das beim Verseifen Phenylbenzyllavulinsaure (II) liefert. 
Es tritt also bei dieser Rk. 1 C02H aus u. 1 CH3• CO ein. Eine Aufklarung dieser Er- 
scheinung ergibt sieh aus der Tatsache, daC Phenylessigsaure, die eino Molekulhalfte 
der Phenylbenzylbernsteinsaure, bei derselbcn Rk. cbenfalls C02H abgibt u. CH3-CO 
aufnimmt u. Phenylaceton liefert (ygl. DAKIN u . W e s t , C. 1928. II. 1667); dic andere 
Molekulhalfte, Hydrozimtsaure, bleibt unverandert. Beim Ubergang der Phenyl
benzylbernsteinsaure in I  u. I I  geht ein asymm. C-Atom yerloren. Die Konst. von I I  
ergibt sieh aus der Bldg. von Phenylbenzylbernsteinsaure (F. 176°) bei der Einw. von 
XaOBr; auf diesem Wege ist also ebenfalls eine Umlagerung der 183°- in die 176°-Saure 
mflglich. — I I  gibt mit Phenylhydrazin das Pyridazinon III .

T CaII5-CHa-HC----CO\o C6H5-CH8.HC-- CO-- N-C6H6

C,H8 • c  : C(CH8) /  C6H5 • HĆ • C(CH3) : Ń

I I  CH3 • CO • CH(C6H J -CH(CHS • CeH,)C02H

V e r s u c h e. (x-P?ienyl-P-benzyldt}ian-a,p,l}-tricarbonsduretridthylester, aus Phenyl
bromessigester u. Benzylmalonester, wurde in Krystallen (aus Lg.), F. 48°, erhalten, 
Kp.5 232°. Phenylbenzylbernsteinsaure. a) Niedrigerschm. Form, aus dem Tricarbon- 
saureester mit 18°/0ig. HCI im Rohr bei 180— 190°. Krystalle aus wss. Methanol, F. 176°. 
Methylester, mit Diazomethan erhalten, F. 89—90°. b) Hoherschm. Form, aus dem 
lyicarbonsaureester beim Kochen mit Eg. u. 50%ig. H2S04 oder mit Eg.-Salzsaure. 
Krystalle aus Methanol, F. 183— 184°. Methylester, F. 125°. Anhydrid, C34H30OT, 
beim Kochen der Saure mit Acetylchlorid. Krystalle aus Bzl. + viel PAc., F. 92°; 
liefert bei der Verseifung die 183°-Saure zuriick. — Phenylbenzylcmgdicalacton, CiSHI602 
(I), aus beiden Phenylbonzylbernsteinsauren beim Kochen mit Acetanhydrid u. 
Xa-Acetat. Krystalle aus A., F. 96°. Entfarbt ICMn04 in der Kai te langsam, ammonia- 
kal. Ag-Lsg. in der Warme. fi-Phenyl-a-benzylldmlinsaure, C18Hi803 (II), beim Kochen

I  mit methylalkoh. KOH. Krystalle aus wss. Methanol, F. 120-—121°. Gibt mit 
XaOBr-Lsg. Phenylbenzylbernsteinsaure yom F. 176°. Methylester, C19H20O3, F. 81 
bis 82°. 2,5-Diphenyl-4-benzyl-6-methylpyridazinon-(3), C24H22ON2 (III), aus I I  u. 
Phenylhydrazin in 50%ig. Essigsaure. Nadeln aus verd. .Methanol, F. 148— 149°. —
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Phenylaceton, in sehr guter Ausbeute beim Kochen von 10 g Phenylessigsaure mit 
175 ccm Aeetanhydrid u. 5 g Na-Acctat, F. 215°. Semicarbazon, C10H 13ON3, F. 188°. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 2112—16. 6/11. 1935.) O s t e r t a g .

R. Stoermer und K. Cruse, Die Sonderstdlwig der e-Truxillsdure; Truzill- 
ketone. X IX . (XVIII. vgl. vorvorst. Ref.) Die vollig symm. gebaute e-Truxillsaure (I) 
bildet im Gegensatz zur y- u. zur peri-Saure kein monomolekulares Anhydrid, obwoh! 
sie zur Bldg. eines Imids u. Phcnylimids befahigt ist. Bei Verss. zur Darst. eines 
Anhydrids wurde nur ein amorplies, polymeres Prod. erhalten. Beim Erhitzen des 
polymeren Anhydrids im Hoehvakuum (0,5 mm) erfolgte zugleich mit der Depolymeri- 
sation Isomerisierung unter Bldg. von monomolekularem y- u. peri-Anhydrid; an- 
scheinend gehen alle Umwandlungen der Truxillsauren bei geniigend hoher Temp. 
auf dieses stabilste Gebilde hinaus; zugleich bildet diese Rk. den bisher einzigen Fali 
einer Anderung der s-Konfiguration. Vcrss., die e-Siiure durch Einw. von CH3-MgJ, 
W.-Abspaltung u. Ozonisierung uber die Stufen I I  u. I I I  in eine Diphenylcyclobutanon- 
earbonsaure bzw. Phenylbenzylbernsteinsaure von bekannter Konfiguration iiber- 
zufiihren, waren erfolglos. Hier macht sich die Sonderstellung der £-Truxillsaure 
bemerkbar. Zunachst treten bei der Einw. von CH3-MgBr auf die Methylestersaure 
sehr betriichtliche Mengen des entsprechenden Diols auf, so daB man auf eine Dis- 
proportionierung der Estersaure in Doppelester u. freie Saure sehlieBen muB, analog 
der yon St o e r m e r , N e u m a e r k e r  u . S c h m id t  (Ber. dtsch. chem. Ges. 58 [1925]. 
2707) beobachtcten Disproportionierung der e-Amidsaure u. e-Anilidsiiure. Die Aus
beute an Oxysaure I I  wird hierdurch stark herabgesetzt. Bei der Einw. von wasser- 
entziehenden Mitteln auf I I  entstcht niemals die ungesatt. Saure II I , sondom es erfolgt 
in einer bei den Truxillsaurcn noch niemals beobachtcten Weise Aufspaltung des Mole- 
kiils, u. man erhalt Zimtsaure u. cin indifferentes, hochsd., unverseifbares 01, das nicht 
naher untersucht wurde. Bei der Einw. von C6H5-MgBr auf den Monomethylester 
von I  wurden cbenfalls unerwartete Rcsultate erhalten. Die I I  entspreehende Diphenyl- 
oxysaure tritt iiberhaupt nicht auf; neben reichlichen Mengen freier e-Saure erhalt 
man ein unverseifbares, gesatt. Prod., das ais IV erkannt wurde. Wie die Truxillketone 

Ton St o b b e  u . B r e m e r  (C. 1929- I I .  2180) b ilde t IV kein Oxim oder Semicarbazon. 

sondern lagcrt sich bei Einw. von alkal. NH2• OH-Lsg. in ein isomeres Diketon (F. 222°) 
um, das anscheinend mit keinem der Diketone von St o e b e  u . B r e m e r  ident. ist.

HO.C 

I

CO.H

— I—J 
/ i  :  i / i

HOiC

11

C.H.

/

C(OHXCH>).

] /

HO.C

III

C.H,
C.H.

/

C.H*
C.H.

7:C(CH>).

C.H.

C.H.-CO

IV / I

CO-C.H.

J /
C.H.

C.H. 
HO.C |

CO-C.H.

A Pi
C.H. C.H.

Die Konst. der beiden Ketone 

ergibt sich mit Sicherlieit aus 
der Depolymerisation zu Ben- 
zalacetophenon bei der Dest. 
unter gewohnlichem Druck. 
Fiir IV ist ohne weiteres die 
e-Konfiguration anzunehmen:

die des 222°-Ketons bleibt ungewiB. Zu ihrer Aufklarung yersuchten Vff., a- u. y-Truxilj- 
saure durch Umsetzung ihrer Dichloride mit Bzl. + A1C13 in die e n ts p re c h e n d e n  Di
ketone uberzufuhren. <x-Truxillsiiure gibt hierbei ausschlieBlich a-Truxon; bei df1 
y-Saure wurde die Rk. deshalb stufenweise ausgefuhrt. Die von der y-Saure abgeleitete 
Saure V (R u n g e ,  Dissertation Rostock 1928), dereń Konst. durch Abbau zu Benzal- 
acetophenon u. Zimtsaure bewiesen ist, gibt bei der Umsetzung des Chlorids mit Bzl. > 
A1C13 Spuren eines bei 92—93° schm. Prod., von dem nicht entschiedcn ist, ob ein 
Truxillketon yorliegt. Dagegen entsteht eine Verb. (E. 77—78°) yon der Zus. eines 
Truxillketons neben V bei der Einw. von y-Truxillsaureanhydrid auf Bzl. + 4  ?j 
die Bldg. dieses Prod. scheint yon der Beschaffenheit d e s  yerwendeten A1C13 a b h a D g i?  

zu sein.
V e r s u c h e .  Polymeres e-Truxillsaureanhydrid, durch Erhitzen von «-Saure nut 

10 Teilen Acetanhydrid. Erstarrt glasig, 11. in Aceton, Chlf., Essigester, unl. in Lp- 
Liefert bei gelindem Erwarmen mit Anilin e-Truxillsdurediani1id (F. 284°), e-Truxil -
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anilidsaure (F. 239°) u. freie e-Saure (F. 192°), boi wiederholter Desfc. unter 0,4 min 
peri-Truzillsaureanhydrid (F. 290°; daraus peri-Truxillanilidsaure, F. 247°) u. etwas 
y-Truzillsaurcanhydrid (y-Anilidsaure, F. 228°). — Beim Erhitzen von e-Truxillsaure- 
methylesterchlorid im C02-Strom u. naehfolgendcn Dest. bei 10 mm erhiclten Vff. 
an Stello des gesuehten monomeren e-Anhydrids Zimtsaure u. Zimtsauremethylester.
— e-Tnixillmelhyleslersdwrc, Ci9H ls04, dureh Halbverseifung des Dimcthylesters mit 
methylalkoh. KOH. F. 131°. Liefert mit 3—4 Mol CH3-MgBr in A. e-Tetramcthyl- 
truxilldiol, C22H2802 (Nadeln aus verd. Methanol, F. 146°) u. 2t,4t-Dipftenyl-3c-a.-oxy- 
isopropylcyclolnUan-lc-carbonsdure, C20H22O3 (II; Krystalle aus Essigsiiure oder Me
thanol, F. 145°). 2t,4t-Diphenyl-lc,3c-dibe7izoylcyclolmtan, C30H21O2 (IV), aus der 
s-Methylestersaure u. C0H5-MgBr. Ausbeute bis 50%. Krystalle aus A. + etwas Eg., 
i'. 207—208°. Gibt boi der Dest. unter gewóhnliehem Druek Benzalacetophenon, 
beim Erhitzen mit NH2-OH + HC1 u. alkoli. KOH (nicht mit alkoh. KOH allein) ein 
isomeres Truxillketon, C30H2.,O2. Krystalle, F. 222°. — 2c,4t-Diphejiyl-3c-benzoylcyclo- 
butan-lc-carbonsaure, C^H^Oa (V), beim Erwarmen von 5 g y-Truxillsaureanhydrid 
mit 10 g A1C13 u . 200 g Bzl. auf dem Wasserbad. Nadeln aus Bzl., F. 227°. Gibt beim 
Erhitzen oder bei kurzer Behandlung mit konz. H2S04 Zimtsaure u. Benzalacetophenon. 
Methylester, F. 169°. Atliylester, F. 162°. Phenylhydrazon, C30H20O2N2, gelbe Krystalle 
aus Bzl.-PAe., F. 100° (Zers.) unter Ubergang in ein sodaunl. Prod., offonbar Lactam. 
Ohlorid, mit SOCl2 in Bzl. erhalten, Krystalle aus PAe., F. 150—152°. Liefert mit 
Bzl. -f A1CI3 geringe Mengen einer Verb., Krystalle aus absol. A., F. 92—93°. — 
v-Truxillsaureanhydrid liefert mit Bzl. u. verwittertem A1C13 bei einigen Verss. Truzill- 
keton vom F. 77—7S° (Prismen aus absol. A.), dossen Bldg. nicht immer reproduziert 
werden konnte; bei Anwendung von weniger A1C13 wurde eine Verb. (G11Htf)2)n or- 
halten, Nadeln aus absol. A., F. 195°, unl. in Sodalsg. Das Truxillketon D von St ob b e  
u. Br e m e r  liegt in dieser Verb. nicht vor. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 2117—24. 6/11. 
1935.) OSTERTAG.

R. Stoermer und Fr. Molier, Die Halbtruzonsauren der Truzillsaurereilie und 
das noch fchłende Truxon, das peri-Truxon. X X . (X IX . vgl. vorst. Ref.) Von den 
5 Truxillsauren leiten sich theoret. 4 Halbtruxonsiiuren, kurz Truxonsauren genannt, 
ab, u. zwar von a-, y-, peri- u. epi-TruxilIsaure (I—IV); £-TruxilIsaure (V) karm keine 
Truxonsaurc liefern. Von den Truxonsauren I  a—IV a sind wiederum nur 2 imstande. 
Diketono zu bilden; von diesen ist I b  bekannt, wahrend cis- oder peri-Truxon I l l b  
noch fehlte. Die Umwandlung in Truxonsiiuren erfolgt bei den cis-Sauren I I  u. I I I  
ifurch Kondensation der Anhydride mit A1C13, bei den trans-Sauren I  u. IV durch 
FRlEDEL-CRAFTSsche Rk. der Esterchloride; die von LlEBERMANN zur Darst. des 
a-Truxons angewandte Behandlung mit H2S04 fiihrt nicht zu den Truxonsauren oder 
ist wegen leichter Sulfurierung der Sauron zu verlustreich. — y-Truxonsaure II  a wider- 
steht allen Umlagerungsverss., bei denen sonst die y-Form in die a-Form ubergoht; 
sie bildet ein Oxim u. ein Phenylhydrazon. Die aus dem peri-Anhydrid erlialtene 
peri-Truxonsaure (III a) wurde in das bisher noch unbekannte peri-Truxon I I I  b iiber- 
gefiihrt; dieses konnte aber wegen der schweren Zuganglichkeit des Ausgangsmaterials 
nicht genau untersucht werden. Die a- u. epi-Ketonsauren I  a u. IV a sind nach dem 
Esterchloridverf. zuganglieh, das zuerst an der y-Saure ausprobiert wurde u. zum 
/'■TrMrmsauremethylester fuhrte. Bei der Darst. der a-Truxonsiiure traten Unregel- 
maBigkeiten auf; der Methylester liefert nur bei der sauren Verseifung die a-Saure 
u. wird bei der alkal. Verseifung in y-Saure umgelagert. a-Truxonsaurechlorid gibt 
bei der FRIEDEL-CBAPTS-Rk. a-Truxon. — Die Darst. der peri-Truxillsaure aus 
y-riuxillsaureanhydrid wurde verbessert; man erhitzt nicht im Hochvakuum auf 300°. 
sondern in N-Atmosphare auf ca. 280°. Bei der Umlagerung scheint sich ein Gleich- 
gewicht zwischen den beiden Anhydridcn einzustellen, das unterhalb 260° vollig auf 
der Seite des y-Anhydrids liegt u. mit steigender Temp. nach der peri-Seite verschoben 
wird. Fiir die weitere Unters. waren einige Konst.-Aufklarungen von Deriw. der 
Peri- u. _epi-Saure notwendig. STOERMER u . B a c h e r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 57 
tj ,]. 15) erhielten aus dem peri-Anhydrid u. konz. NH3 in der Hitze eine Amidsaure,
i .  2G4°. Diese gibt mit HN02 epi-Truxillsaure u. gehórt also zur epi-Reihe, die peri- 
iorm wird also bei geniigend hoher Temp. sehon durch schwache Basen in die epi- 
Form umgelagert. Das daneben gebildete Imid ist das der peri-Truxillsaure, die allein 
«n solches bilden kann. peri-Truxillamidsaure (F. 253°) entsteht bei der Einw. von 
^Hj-Gas auf das peri-Anhydrid in A.; sie gibt beim Erhitzen mit wss. NH3 die epi- 
Amidsaure, F. 264°, beim Behandeln mit HN02 sehr reines peri-Anhydrid. Die beiden
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C02H der epi-Saure (IV) sind nieht gleichwertig. Vff. bezeichnen wie bei neo-Truxin- 
saure (C. 1932.1. 818) die auf einer Seite des Cyelobutanrings stehende mit b, die andere, 
von 2 C„HS eingeschlossene, mit a; da, wie spiiter gefunden wurde, bei der Umlagerung 
der peri-Amidsaure nur CO • NH, Stellungswechsel erleidet u. das zwischen 2C6HS 
stehende C02H stehen bleibt, ist die epi-Amidsaure ais epi-TruxiIl-b-amidsaure zu 
bezeichnen. — Der mit Diazomethan erhaltene epi-Amidsauremethylester (F. 228°) 
gibt mit HN02 epi-Truxillmethylestersaure, F. 204,5°, die sehon fruher bei der Halb- 
verseifung von epi-Dimethylester erhalten worden ist. Naeh friiheren Erfahrungen 
ist anzunehmen, daB bei dem Doppelester das b-standige C02CH3 leichter verseift wird, 
die Estersaure ist also epi-Truxill-a-methylestersaure. Umgekehrt muflte bei der 
Veresterung der freicn Saure dio b-Gruppe zuerst verestert werden; tatsachlich erhalt 
man mit Methanol u. HC1 in der Kalte die b-Estersaure, F. 141°; beide Estersauren 
geben mit CH2N2 denselben Diester, F. 111— 112°. Bei yorsichtiger Veresterung folgt 
opi-Truxillsaure also der V. M EYERsehen Regel. Die Konst. der Estersaure (F. 141°) 
wurde auBerdem dureh FRlEDEL-CRAFTSsche Rk. des Chlorids bewiesen; bei a-Stellung 
des —COC1 muB dieses mit C8H5 reagieren, bei b-Stellung kann keine Rk. cintreten. 
Tatsachlich erhalt man epi-Truxonsaurcmethylester (entsprechend IV a). — peri- 
Truxonsaure (III a) entsteht aus dem peri-Anhydrid mit A1C13 u. hat den liochsten F. 
Ton allen Truxonsauren. Sie liefert mit KOH epi-Truxonsaure, mit Hydroxylam in 

u. Alkali dereń Oxim, wahrend bei der Bldg. des Phenylliydrazons keine Umlagerung 
eintritt. Die Saure u. das Phenylhydrazon schm. unscharf, sind also trotz oftmaliger 
Reinigung nieht vóllig ęiiiheitlich. Dies ist auf eine dureh A1C13 veranlaCte teilweise 
Umlagerung von peri- in y-Truxonsaure zuriickzufuhren. — peri-Truxonsaurechlorid 

gibt mit A1C13 in CS2 peri-Truxon; dieses schm. ca. 100° tiefer ais a-Truxon u . ist leichter 
1. ais dieses. Eine Umlagerung in a-Truxon konnte nieht bewirkt werden.

V e r s u c h e .  Me. =  Methanol. y-Truxillmełhylestersaure, aus I I  mit Methanol 
u. HCl-Gas in der Kalte. Nadeln aus Me., F. 184°. Gibt mit CH2N2 y-Truxillsawe- 
dimelliylester, F. 127°. y-Truxillmethylesterchlorid, aus der Estersaure u. SOCl2 m ŝ - 
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Bzl. F. ca. 86°. Gibt mit A1C1* 
in CS, auf dem Wasserbad 
y-Truxonsauremzthyle.ster,
deln aus Me., F. 127—128°. 
Daraus mit alkoh. KOH y-Tru- 
zon.saure, C18Hu02 (Ila), Blatt- 
chen aus Me. oder Aceton,

F. 152°. Gibt mit CH2N2 wieder den obigen Methylester. Ca-Salz, wl. Oxim, C19H^' 
03N, Nadeln aus Me., F. 207°. Amid, ClsH 1502N, Krystalle aus A ., F. 236— 237 . 
Phenylhydrazon, hellgclbe Faden aus Me., F. 225°. — a-Truxillmeihylestersaure, aus 1 
mit Me. u. HCl-Gas. F. 195°. Daraus iiber das Esterchlorid a.-Truxon3 duremethylestcr, 
Nadeln aus Me., F. 186°. Liefert beim Verseifen mit Eg., etwas konz. H2S04 u. etwas 
W. tx-Truxonmure (la), Krystallpulver, F. 216°. Ca-Salz, fast unl. Na-Salz, swl.,
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NH,'Salz, wl. Phenylhydraznn, C^HzoOJSTj’ Krystallpulver aus Me., wird am Licht 
hellgelb, F. 239°. a-Truzon (I b), aus dem Chlorid yon I  a u. A1C13 in CS2. F. 293°. 
Phenylhydrazon, F. 270°. — peri-Truxillsaurearihydrid, durch Erhitzen von y-Truxill- 
saureanhydrid in N-Atmosphare im Rohr auf 280°. Nach Reinigung iiber dio Amid- 
eaure Tafeln mit scliwach blauer Fluorescenz, F. 287°. Beim Einleiten von NH3-Gas 
iii die alkoh. Suspension erhalt man peri-Truxillamidsaure, Nadeln, F. 256,5° (Zers.), 
die beim Behandeln mit HN02 in Eg. oder beim Kochen mit Eg. peri-Anhydrid, freie 
peri-Saure u. vielleicht Spuren epi-Saure liefert. peri-Truxillamidsduremethylester, mit 
CH2N2 in Athylglykol erhalten; Nadeln aus Me., F. 197—198°. — peri-Truzillmethyl- 
esiersaure, aus dem vorigen u. HN02 in Eg. F. 190—193°. epi-Truxill-b-amidsdure, 
neben dem peri-Imid beim Erhitzen der peri-Amidsaure mit konz. NH3 auf 110°.
E. 263°. epi-Truxillsaure, aus der peri-Amidsaure beim Erhitzen mit 10%ig. NaOH 
auf dem Wasscrbad. F. 286°. peń-Truzillsaureimid, F. 237°, ist in Campher mono- 
molekular. — epi-Truxillsdure-a-methylester-b-amid, aus epi-Truxill-b-amidsaure u. 
CH2N2 in Me. Nadeln aus Me., F. 228°. Gibt mit HN02 in Eg. epi-Truxill-a-methyl- 
estersaure, Krystalle aus Me., F. 204,5°, die mit CH2N2 den Dimethylester, F. 111— 112°, 
liefert. epi-Truxill-b-methylestersdure, aus epi-Truxillsaure mit Me. u. HCI unterhalb 
20°. Schuppen oder derbe Krystalle aus Me., F. 141°. Gibt mit CH2N2 ebenfalls den 
Dimethylester, F. 111— 112°. — epi-Truxonsauremethylester, aus der epi-b-Methyl- 
estersaure iiber das Chlorid. Nadeln aus Me., F. 106—107°. Durch Verscifung mit 
methylalkoh. KOH epi-Truxonsaure, C18HK03 (IV a), Blattchen aus Me. oder Aceton,
F. 160°. Oxim, ClsH 1503N, F. 260° (Zers.) aus Aceton. — peri-Truxonsaure, ClsH1403
(Ilia), neben I I  beim Erhitzen des Anhydrids von I I I  mit A1C13 inCS2. Nadeln aus 
Me., Pliittchen aus Aceton, F. 221—224°. Phenylhydrazon, C2.,H20O2N2, kanariengelbe 
Krystalle aus Me., F. unseharf 189°. peri-Truxon, C18H120 2 (III b), aus dem Chlorid 
von I l ia .  Wurfel u. Prismen aus Me., F. 194°. Geht beim Erhitzen mit konz. HCI 
auf 180° in ein hoherschm. glasiges Prod. iiber. Monophenylhydrazon, C2iHjfiOlN2, 
gelbes Krystallpulyer aus Me., F. 217°. Bisphenylhydrazon, C30H21N4, Nadeln, F. ca. 
280° (Zers.). (Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 2124—34. 6/11. 1935. Rostock, Chem. Inst. 
d. Univ.) Ost e r t a g .

Georges Levy, Uber die Nitrierung des a.-Ałhylnaphthalins. (Vgl. C. 1933. I. 421.) 
Nitrierung von a-Athylnaphthalin in der friiher (1. c.) beschriebencn Weise lieferte ein 
Isomerengemisch, aus dem kein krystallines Prod. isoliert werden konnte. Um die 
Konst. des in der Hauptsache gebildeten Nitroderiy. kennen zu lernen, wurde es mit 
ł'e-Essigsaure reduziert u. das Amingemisch in die Chlorhydrate ubergefiihrt. Hierbei 
fiel ein schwer 1. Salz aus, aus dem in einer Menge von 40% der Gesamtausbeute ein 
Amin regeneriert wurde, das ein Acetylderiv. vom F. 148,5° (korr.) lieferte. Wahrend der 
Vers., aus dem Amin durch Diazotierung das zugehorige Naphthol darzustellen, nur 
ein unkrystallisierbares 01 lieferte, entstand letzteres durch Erhitzen des Sulfats des 
Amins mit der 4-fachen Menge I I2S04 (1: 100) im Rohr bei 200° (7 Stdn.). Das Naphthol 
schmolz nach Krystallisation aus A. bei 42°, gab ein rotes Pikrat vom F. 152,5° (korr.) 
u. erwies sieh mit dem friiher (1. o.) dargestellten 4-Athyl-z-napkthol ais ident. Die 
Nitrierung des a-Athylnaphthalins erfolgt unter den angewandten Bedingungen also 
hauptsachlich in der4-Stellung, u. dem durch Red. des Gemisches isolierten Amin kommt 
die Konst. des 4-Athyl-v.-naphthylamins zu. (C. R. hebd. Seances Aead. Sci. 201. 900 bis 
902. 12/11.1935.) Sc h ic k e .

Georges Darzens und Andrć Lśvy, Darstdluną der 1-Naphłhyl-, 2-Naphthyl- 
■und 2-Telrahydronaphthyl-fi-propionsauren. Synłhese des Dihydrophenalons und Tełra- 
hydrobcnzól-5,6-indanons-l. Durch Verseifung u. therm. Zers. der friiher (ygl. C. 1935.
II. 1540. 1936. I. 65) beschriebenen Diathylester der 1-Naphthylmethylmalonsaure u.
2-Tetrahydronaphthylmethylmalonsiiure bei 175— 195° stellten Vff. 1-Naphlhyl-ji- 
‘propionsdure (I) u. 2-Tetrahydroiiaphthyl-fS-propionsaure (II) dar. I  zeigte F. 156°, 
^P-n 179°, u. lieferte ein Amid vom F. 133°, einen Methylester vom Kp.2162° u. ein 
baurechlorid yom F. 26°, Kp.12 179— 180°. Die in der Literatur (ygl. besonders Ma y e r  
u. Sie g l it z , Ber. dtsch. chem. Ges. 55 [1922]. 1843) fiir diese Verbb. angegebenen FF. 
zeigen, daC in diesen Fallen keine reinen Praparate yorlagen. I I  wird am besten durch 
«rs. der entsprechenden freien Malonsaure (F. 123°; der C. 1936 beschriebene Athylester 
der Saure, sowie das zu seiner Darst. benutzte 6-[Chlormethyl]-l,2,3,4-tetraliydro- 
naphthalin enthalten etwa 10% Yerunreinigung an den 1-Isomeren) erhalten, F. 127°; 
Amid, F. 133°; Saurechlorid, Kp.2 162°; Methylester, Kp.ls 183°. Dehydrierung von I I



oder besser seines Athylesters mit S oder Se lieferte 2-Naphthyl-{S-propionsaure, F. 135°.
CH« Durch Cyclisierung des 1-Chl o-

CHi-CH.COOH Oc/Ncili I^V^1--|CH. r^ s A1C13 in Nitrobenzol
|| I I wurde in guter Ausbeute Di-

AA \y\^\/CiI’ hydrophenalon (IV), F. 86°
I | I y 00 (Ma y e r  u . S if.g l it z , F. 85

bis 86°; COOK u. IlERRETT,
F. 120—121°) erhalten; Oxim, F. 126°. In gleicher Weise lieferte H-Chlorid das Telra- 
hydrobenzo-S,6-indanon-l (V), F. 47°, Kp.3 167°; Oxim, F. 224°. Durch HN03 wurde V 
zur Pyromellithsaure (Benzol-2,3,5,6-tetraearbonsaure), F. 275°, oxydiert. (C. R. liebd. 
Seances Acad. Sci. 201. 902—04. 12/11. 1935.) “ SCHICKE.

M. Lerer, Synthese von alkylierten polycydischen aromatischen Kohlenurisscrsloffen. 
(Vgl. C. 1934. I. 1647. II . 247.) In Ggw. von Alkylhalogeniden addiert sich Na auch 
an KW-stoffe, dio unter gewohnlichen Rk.-Bedingungen nicht mit Na reagieren. Die 
Verwendbarkeit der friiher beschriebenen Darst. yon Alkyl-KW-stoffen wird dadurch 
betrachtlich erweitert. LaCt man zu einer mit Na yersetzten Lsg. des KW-stoffs in 
absol. A. ein Alkylhalogenid, am besten ein Chlorid, zutropfen, so nirnmt die Lsg. nach 
kurzer Zeit die charakterist. Farbung der Na-Verb. an. Es ist anzunehmen, daB nicht 
das Na selbst, sondern das bei der Einw. des Alkylchlorids entstehende Na-Alkyl an 
den aromat. KW-stoff addiert wird. Eine Stiitzc fiir diese Ansicht ergibt sieh aus der 
Tatsache, daB man aus 2,3-Dimethylnaphthalin u. Isobutylchlorid in Ggw. von Na 
hauptsachlich 2,3-Dimethyl-l-isobutyl-l,4-dihydronaphthalin erhalt. Nach dem neuen 
Verf. lassen sich auch Chrysen u. teilweise hydrierte KW-stoffe wio Tetracen umsetzen. 
Zur Einleitung der Rk. verwendet man dasselbe Chlorid wie zur nachfolgenden Um
setzung. — 9,10-Diisoamyl-9,10-dihydroanthracen. Dio friiher beschriebcnc Darst. 
wird vcreinfacht. Man fiigt 165 g Isobutylchlorid unter LuftabsehluB zu 100 g Anthracen 
u. 35 g Na-Pulver oder Na-Draht in 500 ccm. wasserfreiem A.; nach Zusatz von 10 ccm 
des Chlorids farbt sich der A. blau u. beginnt zu sieden; man kiihlt u. fiigt den Rest 
des Chlorids tropfenweise zu, laBt iiber Nacht stehen, zers. mit A. u. HC1, dest. 
den A. ab, vorsetzt mit PAe., filtriert das umreranderte Anthracen ab u. erhitzt das 
Prod. im Vakuum auf 200°. — 2,3-Dimethyl-l-isobutyl-l,4-dUiydronaphthalin, aus
2,3-Dimethylnaphthalin, Na u. Isobutylchlorid in A. Kp.0jl 150°, D.ls4 0,9330, D.s6'4
0,9085. ??20 =  0,599, i]so =  0,315, i]51 =  0,124, =  0,066 poises. Daneben entsteht

etwas 2,3-Dimethyl-l,4-diisobutyl-l,4-dihydronaphłhalin, Kp.0>1 180°.
l,4-Diisobulyl-l,4-dihydrofluoranthen (I), aus Fluoranthen, Na u. 
Isobutylchlorid in A. Kp. 160° (Kathodenvakuum), D.1B4 1,0182, 

-C.H. D . ^  0,9924, %0 =  9,06, ?ho =  2,98, Vuu =  0,837. —  Die aus
Pyren bzw. Chrysen, Isobutylchlorid u . Na erhaltenen Alkylierungs- 

v  prodd. lassen sich auch im Kathodenvakuum nicht unzers. destillieren
CH-C.H, u. wurden bisher nicht rein erhalten . (Ann. Office nat. Combustibles 

liąu ides 10. 455— 64. 1935. Eeole nationale superieure du Petrole et des Combustibles
liquides.) OSTERTAG.

Alfred Pongratz und Georg Markgraf, Unlersuchimgen iiber Perylen und setne, 
Derimte. 44. Mitt. (43. vgl. ZlNKE u. Mitarbeiter, C. 1935. I. 1865.) Nach der von 
ZlNKE u. BENNDORF (C. 1931. I. 276) beschriebenen Methode zur Darst. von 3,4-Di- 
benzoylperylen (FRlEDEL-CRAFTSsche Rk. in Abwesenheit von sonst ais Yerdiinnungs- 
mittel angewandtem CS2) haben Vff. auch I  u. I I  gewinnen konnen. Diese Verbb. haben

2 charakterist. Eigg. gemeinsara: Erstens entstehen bei der Red. 
nach CLEMMENSEN ais Endprodd. diarylierte Azeperylene (III), wie 
schon ZlNKE u. BENNDORF beobachteten, zweitens fluorescieren die 
blauen bis blaugriinen H2S04-Lsgg. der 3,4-Diaroylperylene intensiT 
rot (was offenbar allen Perylenabkómmlingen mit Carbonylgruppcn

II1 in peri-Stellung cigentiimlich ist). — Friiher (vgl. C. 1929. H. 741
war ein Ditoluylperylen aus Perylen-3,9-dicarbonsaurechlorid u. Toluol 
erhalten worden, das sich mit keinem der im C. 1931. I. 277 u. fruhe1' 
referiertcn, aus Perylen u. den drei Toluylsaurechloriden syntheti- 
sierten Ditoluylperylenen identifizieren lieB. Jetzt konnten Vff. fcsy 

Ar=p*C»H.'CH3— stellen, daB die seinerzeit ausgefiihrte Rk. zwischen Perylen u. p-Toluyl- 
bzw. p-C.H.Cl— gaurechlorid (in Abwesenheit von CS2) zu I  gefiihrt hatte, womit der 

damals miBlungene Identitatsvers. seine Erklarung findet.
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V e r s u c h e .  3,9-Di-p-tóluylperyhn, a) aus Perylen u. p-Toluylsaurechloiid 
mittels wasserfreiem A1C13 (Me r c k ) in Ggw. von CS2. Dureh zweimaliges Umkrystalli- 
sieren aus Nitrobzl.-Xylol (1:1), weitere zweimalige Krystallisation aus Anilin u. 
sohlieClich viermalige Krystallisation aus Xylol-Anilin goldgelbe Blattehen, E. 317,5 
bis 318,5° (korr.); b) aus Perylen-3,9-diearbonsaurechlorid nach C. 1929. II. 740. Nach 
dreimaligem Unikrystallisieren aus Xylol bzw. Xylol-Anilin Krystalle vora E. 317,5 
bis 318,5° (korr.). — 3,4-Di-p-loluylperylen (I), aus Perylen wie friiher mitgeteilt; 
nach sechsmaligem Unikrystallisieren aus Xylol, F. 351—352° (korr.). — 3,4-Di-p-chlor- 
benzoylperylen, C31H180 2C12 (II), aus Perylen u. p-Chlorbenzoylchlorid mittels wasser- 
freiom A1C13 neben geringen Mengen der 3,9-Verb. Nach viermaligem Unikrystallisieren 
aus Xylol fcine gelbe Nadeln, F. 346—347° (korr.). Lóst sich in konz. H2S04 mit blau- 
griiner Farbo u. roter Fluorescenz. — 1,2-Di-p-tolylazcperykn (vgl. III), C30H24, aus I 
mittels amalgamiertem Zn + HC1 in Eg. am RiickfluB. Nach dem Erkalten dekantiert 
man von ungel. Zn u. krystallisiert die am Filter gebliebenen braunroten Krystallchen 
zweimal aus Xylol um: Man erhalt groBc sehwarze Blattehen (neben einer heli ge- 
farbten mikrokrystallinen Komponente), F. 326,5—327,5° (korr.). — 1,2-Di-p-chlor- 
diplienylazeperylen (vgl. III), C31H i8C12; Darst. aus I I  analog. Auch hier wurde die 
Vcrb. nach Krystallisation aus Xylol dureh mechan. Auslese von dem mikrokrystallinen 
Begleitstoff getrennt. Grausehwarze, sechseekige Blattehen, F. 317—318° (korr.). 
(Mk. Chem. 66. 176—80. 1935. Graz, Univ.) P a n g r it z .

Fritz Lieben und Josef Benek, Ober die Aufspallung slickstoffhaltiger cydischer 
Yerbindungen dureh Tierkohle. Vff. untcrsucken die Bldg. von Ammoniak u. von neuen 
freien Aminogruppcn beim mehrstiindigen Kochen von Lsgg. N-haltiger, hetcrocyel. 
Verbb. mit Tierkohle. Beim Imidazol, Uraeil u. Guanin zeigt sich nur ein gering- 
fiigiger Effekt, bei Harnsiiure, Histidin u. Allantoin ist er stark. Stets bilden sich sowohl 
neue Aminogruppen ais auch Ammoniak. Histidin bildet melir Ammoniak, ais dem 
Zuwachs des VAX SLYKE-Wertes entspricht. Das Ammoniak kann demnach nicht 
nur aus dem Kern stammen; moglicherweise stamm t es auch nur aus der Seitenkette, 
die sicher fiir die Angreifbarkeit dureh Kohle von Bedeutung ist, was dureh dic Resistenz 
des Imidazols nahegelegt wird. Die Verbb. Harnsiiure u. Allantoin wurden besonders 
stark angegriffen. Bei der letzteren Verb. wird dureh die Kohle allerdings nur eine 
Steigerung der auch beim Kochen mit Alkali ohne Kohle eintretenden Aufspaltung 
bewirkt. (Biochem. Z. 280. 88—91. 1935.) B r e d e r e c k .

K. Dziewoński, L. Gizler und J. Moszew, Reaktionen aliphalisdt-aromatischer 
Kełone mit disubstituierten Thioharnsloffderivaten, enthaltend verschiedene aromatische 
Radikale. (Vgl. C. 1935. I. 2536.) Unters. iiber die Einw. von symm. Thioharnstoff- 
deriw. der Formel Ar' • N H ■ CS• N H • Ar" auf aliphat.-aromat. Ketone vom Typ des 
Acetophenons. Zwischen 180—270° reagieren die Verbb. ahnlich den disubstituierten 
Thioharnstoffen mit 2 gleiehen aromat. Radikalen, d. h. sie zers. sich zu primiiren 
aromat. Aminen (Ar'NH2‘ oder Ar"NH2) u. aromat. Estern der Isothiocyansaure 
(Ar'NCS, Ar"NCS); die gebildeten Aminę reagieren mit den Ketonen unter Bldg. von 
ScHIFFsehen Basen, welche sich mit den Arylisothiocyanaten zu 4-Arylamino-2-aryl- 
chinolin kondensieren. Die Kondensation von Phenyl-p-tolylthioliarnstoff mit Aceto- 
phenon bei 180—270° ergibt ais Hauptprod. 2-Phenyl-4-anilino-6-methylehinolin; die 
gleiche Verb. bildet sich bei Einw. des Phenylisothioeyanats auf Acetophenon-p-tolil. 
Die Kondensation von Phenyl-^-naphthylthioharnstoff mit Acetophenon bei 200—270° 
fuhrt zum 2-Phenyl-4-/?-naphthylamino-5,6-benzochinolin, wahrend man bei  ̂ der 
Kondensation von Phenyl-/3-naphthylthioharnstoff mit p-Methylacetophenon 2-p-Tolyl- 
4-/?-naphthylamino-5,6-benzochinolin ais Hauptprod. erhalt. Bei Behandeln der Basen 
mit alkoh. Lauge bis 200“ entstehen Verbb. des Typus 4-Oxy-2-arylchinoline.

V e r s u c he .  2-Phenyl-4-anilino-6-meihylchinolin, C22H16N2 =  I, aus 20g Aceto
phenon u. 40,3 g Phenvltolylthioharnstoff bei 180—210°, zuletzt bei 280°. Saulen aus

BzI., F. 161°; gelb 1. in konz. H2S04. 
Die gleiche Verb. bildet sich dureh 
Erhitzen von 40 g Acetophenon-p- 
tolil u. 30 g Phenylisothiocyanat auf 
210—220°, hierauf auf 270°. Hydro- 
chlorid, C22H18N2-HC1; gelbe Saulen 
aus A , F. 171°. Pikrat, gelbe 
Blattehen, F. 210°. — 2-Phenyl-4- 

ntirosoanilino-(j-methylcliinolin entsteht ais Acetat (C22H17N2-N0-C2H 402) aus der Lsg.
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von 2 g I  u. 0,48 g NaN02. Hellgelbe Tafeln aus A., F. 137—138°. — 2-Phenyl-4-acetyl- 
anilino-6-methylchinoUn, G,tH20ON», Tafeln aus A., F. 142°. — Jodmelhylat von I, 
C23H21NnJ, aus den Komponenten bei 130— 150°; gelbe Blattchen aus A., F. 235°. —
2-Phe.nyl-4.'phenylmclhylamino-6-ine,thylchinolin, C23H20N2, durch Erhitzen des Jod- 
methylats von I  mit alkoh. Lauge wahrend 2 Stdn. Gelbe Saulen aus A., F. 167°. —
2-Phenyl-4-oxy-6-nicthylchinolin, durch Erhitzen von I mit alkoh. KOH wahrend 4 Stdn. 
auf 200°. Sechseckige Blattchen aus A., F. 291°. — 2-Phmyl-4-(i-naphthylamino-5fi- 
benzochinolin, C-2aH20N2 =  II, Bldg. analog I  aus 34,8 g /?-Naphthylphenylthioharnstoff 
u. 15 g Acetophenon bei 180°, nach 4 Stdn. bis zu 280°. Nadeln aus Bzl., F. 202—203°. 
Hydrochlorid, gelbe Blattchen aus A., F. 286—287°. Pikrat, gelbe Blattchen aus A., 
F. 260—261°. Jodmelhylat, gelbe Krystalle aus A., F. 293—294°. N-Acelyherb., 
C31H22ON2, Blattchen aus A., F. 172—173°. —- 2-Phenyl-4-(ft-naphthylnitrosoamino)-5r6- 
benzochinolin, C29H19ON3, aus I I  in Eg. mit NaN02. Gelbe Nadeln aus A., F. 250—251“ 
(Zers.). — 2-Phenyl-4-oxy-5,6-benzochinolin, durch Erhitzen von I I  mit alkoh. KOH 
auf 200°; ident. mit dem auf gleichem Wege aus 2-Phenyl-4-phenylamino-5,6-benzo- 
chinolin dargestclltcn Prod. (Dziewoński u. Moszew, C. 1935.1. 2178), F. 280—281°.
— 2-(p-Tolyl)-4-(f}-naphthylamino)-5,6-benzochinólin, C30H22N2, durch Erhitzen von 
140 g /?-Naphthylphenylthioharnstoff u. 67 g p-Methylacetophenon auf 180—260°, nach 
5 Stdn. auf 290°. Nadeln aus Bzl., F. 226°. Hydrochlorid, gelbe Nadeln aus A., F. 195”. 
Pilcrat, C36I I2507N5) gelbe rhomb. Saulen aus A., F. 297° (Zers.). — 2-(p-Tolyl)-4- 
(f)-naphthylnitrosamino)-5,6-benzochinolin, C30H21ON3, aus der Base in Eg. mit NaN02; 
orangegelbe Saulchen aus Bzl., F. 195° (Zers.). — 2-(p-Tolyl)-4-oxy-5,6-benzochinoliu. 
C20H15ON, aus der Base u. alkoh. KOH bei 200°. Saulen aus A., F. 314—315°. (Roczniki 
Chem. 15. 400—07. 1935. Krakau, Univ.) ScilONFELD.

J. C. Ghosh und P. C. Rakshit, Oxydation von Zuckcnl durch Luft in  Gegenu-art 
von Cerihydroxydsol und Cerohydroxydgelen. Fruclose u. Glucose wurden mit Luft in 
Ggw. von Cerihydroxyd u. Cerohydroxyd (I) im Dunkeln u. im Licht geschuttelt u. 
aus dem Sauerstoffverbrauch die Rk.-Konstanten errechnet. I  geht zum Teil in das 
Peroxyd Ce(OH)3-OOH iiber. Die Oxydation wird durch Glycin gehemmt. Beliehtung 
wirkt nur wenig beschleunigend. Das Original enthalt 13 Tabellen u. ein Schema, 
durch das die Oxydation von Zuckem in Ggw. von I  dargestellt werden kami. (J. Indian 
chem. Soc. 12. 357—70. 1935. Dacca, Univ., Chem. Laborat.) ELSNER.

Jacąues Parrod, Die Bildung von Blausdure aus einigen organischen Verbindungeu 
in Gegenwart von ammoniakalischem Kupfersulfit. (Vgl. C. 1935. I I .  2673.) Die starka tf 
Blausaurebldg. beobaclitet man bei Fructose, Sorbose, Mcsoialsdure, Glyozylsaure u. 
Tartronsdure, die Aldosen geben viel geringere Ausbeuten, mit Ausnahme von Glucos- 
amin. Die Disaccharide Lactose u. Mallose geben bei 60° noch keine Blausaure, aber 
geringe Mengen bei 80—85°. Iłohrzucker gibt auch bei der hoheren Temp. k e i n HCN. 
Andere Yerbb., wie Gluconsaure, Brenztraubensaure, Oxalsaure, Ameisensaure, Glyko- 
koll, Alanin, Formaldehyd, Pyrogallol, Hydrochinon u. CO geben auch bei 80° in 8 Stdn. 
keine Spur HCN. Vf. nimmt daher an, daB die Rk. nur fiir r e d u z i e r e n d e  Zucker 
charakterist. ist. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 993— 95. 18/11 . 1935.) Ohle.

Edgar Filby und O. Maass, Adsorption von Wasserdampf an Cellulose. Messung 
der Adsorptions- u. Desorptionsisothermen fiir schonend gereinigtc Baumwolle, Fichten- 
holz, Verbandwatte, Kodak-Lumpencellulose u. Sulfitzellstoff nach yerbesserter 
direkter Methode. Fremdgase (Luft, Hg-Dampf) wurden mit Sicherheit ausgeschlossen. 
Die bekannten S-Kurven friiherer Autoren wurden bestatigt. Bei der Adsorption bei 
niedrigen Dampfdrucken erfolgt die Gleichgewichtseinstellung ziemlich rasch, bei 
hoheren Drucken u. bei der Desorption bedeutend langsamer. — Ausfiihrliche Tabellen. 
(Canad. J. Res. 13. Sect. B. 1—10. 1935. Montreal, Canada, Physikal.-chem. Lab. d. 
Mc GiLL-Univ.) Neumann-

M, Taniguti, S. Lee und I. Sakurada, Untersuchung iiber die Thixotropie der 
Lósung fon Cellulosederimlen. I. Thixotropie der Chloroformlosung der Triacetylcdlulosen 
von verschiedenen Abbaugraden nach dem Zusatze ton Nichtlóstingsmilteln. Wie hocn- 
viscose Triacetylcellulose zeigen auch weitgehend abgebaute Cellulo3edcxtrinacetato 

nach Bzl.-Zusatz zur Chlf.-Lsg. Thixotropie, d. li. isotherme reversible Sol-Gel-Uro- 
wandlung. Untersucht wurden: Ccllulosedextrinacetate, pulverformige Triacetyl
cellulose u. Fasertriacetat. Tabelle der Erstarrungszeiten nach dem Bzl.-Zusatz. Fiir 
abgebaute Praparate sind hohero Konzz. u. groBere Bzl.-Mengen notig ais beim Fascr- 

acetat. Cellulosedextrinacetat mit einem Mol.-Gew. von 3000 (nach StaUDI^geb' 
gibt schon bei einer Konz. von 5% nach dem Bzl.-Zusatz ein festes Gel. Die Grenz-
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konz. der Sol- u. Gellsg. im Sinno von St a u d in g e r  betragt hier etwa 20%. Dio 
Gelatinierwrkg. von Hexan, PAe. u. Toluol ist grofier ais die von Bzl., CS2, CG14 u. 
Aceton. Zur Unters. der Reversibilitiit der Sol-Gel-Umwandlung wurde das Gol nach 
einer bestimmten Zeit nach dem Zusatz des Nichtlósungsm. kraftig geschiittelt (Riick- 
yerwandlung ins Sol) u. danach die Erstarrungszeit gemessen. Tabelle, aus der heryor- 
geht, daB diese mit der Zeit abnimmt. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 16 B 
bis 18 B. 1935. Kyóto, Techn.-chem. Inst. d. Univ. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) N e u m .

S. Lee und i.  Sakurada, Dielcklrische Untersucliungcn iiber die Cellulosederimte 
in organischen Fliissigkeiten. I I I . u. IV. (II. vgl. C. 1934. II. 3501.) Bei der thixo- 
trop. Sol-Gelumwandlung von Triacetylcelluloso bzw. CelIulosedextrinacetat in Chlf.- 
Bzl. bleibenD.K., Polarisation, Absorptionssolvatation, Orientierbarkeit u. Drehbarkeit 
fast unyerandert. In  Bzl.-Chlf. besitzt geąuolleno Triacetylcelluloso ebenfalls Orien- 
tierungspolarisation, aber weniger ais gel. Triacetylcellulosemolekule in geąuollenem 
Zustande sind daher leicht deformierbar. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38- 
18 B. 1935. Kyóto, Teehn.-chem. Inst. d. Univ. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) N e u m a n n .

R. S. Hilpert, t)ber Lignin in Stroh und Laubhólzern. Zusammenfassende Darst. 
der C. 1934. H. 2820. 1935. I. 1390. 2011. II . 1718 referierten Arbeiten. (Cellulose- 
chem. 16. 92—96. 10/11. 1935. Braunschweig, Inst. f. Chem. Technologie d. Techn. 
Hochschule.) " N e u m a n Ń.

Ramart-Lucas und J. Rabatć, Struktur der Heteroside auf Grand ihrer Absorption 
im Ultraviolelt. Mit Hilfc eines ZEISS-Spektrographen u. einer Wasserstoffąuarzlampe 
wurden an verschiedenen Glykosiden u. dereń Aglykonen die Absorptionskurven im 
Ultraviolett (3000—2200 A) bestimmt. Dabei orgaben sich folgende RegelmaBig- 
keiten: Ist der Zucker mit einer Alkoholgruppe des Aglykons yerbunden, so sind die 
Absorptionskuryen von Heterosid u. Aglykon — wenigstens in dem unt-ersuchten Teil 
des Spektrums — prakt. ident. Ist der Zueker mit phcnol. Hydroxyl verkniipft, so 
ist die Form der Absorptionsbande meist prakt. dieselbe, jedoch ist die Kurve des 
Heterosids im Vergleich zu der des Aglykons nach der ultrayioletten Seite um einen 
bestimmten Betrag verschoben. Die Verscliicbung nimmt bei o-, m- u. p-Cresolglucosid 
in dieser Reihenfolge zu. Die Unterschiede in den Versehiebungswerten sind groB 
genug, um danach bei Heterosiden die Stellung der Phenolgruppen am aromat. Kern 
bestimmen zu konnen. Meist ist bei Heterosiden die Intensitat der Absorption geringer 
ais bei den entsprechenden Aglykonen. — AuBer den genannten wurden noch folgende 
Heteroside untersucht (die in [ ] beigesctzten Namen sind vom Ref. hinzugefiigt worden): 
fl-Methylglucosid, ji-Mclhyl-d-mannosid, Aucubosid. Diese 3 Heteroside besitzen keine 
definierte Absorption vor 2300 A. fi-Benzylglucosid, f}-Benzylgalaktosid, fl-Phenyl- 
aihylglucosid, Amygdonilrilglucosid, Amygdalosid [Amygdalin], Salicylglucosid, Beiulosid 
haben dieselben Absorptionskuryen, wic dio ihnen entsprechenden Aglykone. Fur das 
zuletzt genannte Heterosid wird auf eine Konst. p-OH-C6H4-R gesohlossen, wobei R  
ein gesatt. Radikal mit einer am Zucker sitzenden Alkoholfiinktion bedeutet. fl-Phenol- 
glucosid, Ouajacolglucosid, Resorcinglucosid, Arbutosid [Arbutin], Methylarbutosid 
[Methylarbutin], Salicosid [Salicin], Populosid [Populin], Coniferosid [Coniferin], 
Helicosid [Helicin], Mclilotosid, Salireposid, entbenzoyliertes Salireposid, Piceosid 
[Picein], Ghlorpiceosid [Chlorpicein] (I), Monotropitosid. Absorptionsmessungen am 
LmiUinicosid (He r is s e y , C. 1934.1. 2137) u. am Geosid [Gein] (H e r is s e y , Ch e y j io l , 
C. 1925. I. 1749. 1926. I. 2358) stehen im Einklang mit den vorgeschlagenen Konst.- 
Formeln. — I, F. 209,5°. [a]n =  —71,0° (70%ig. A.). Wird von Emulsin hydro- 
lysiert zu d-Glucose u. Chlorpiceol, F. 107,5°. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 1596 bis 
1625. Okt. 1935.) E l s n e r .

Sikhibushan Dutt, Chemische Untersuchung von Glycosmis pentaphylla und die 
Konslitution und Synthese ihres wirksamen Bestandteils. Ais wirksamen Bestandteil 
der im ostlichen Bengalen vorkommenden, im Volksgebrauch medizin. angewandten 
Glycosmis pentaphylla oder Limonia pentaphylla isolierte Vf. aus Knospen u. jungen 
Blattern der Pflanze ein Glucosid, das er Glycosmin (I) nennt. Es ist in der ganzen 
Pflanze yerteilt, aber besonders in Knospen u. jungen Blattern zu etwa 0,2% an- 
gereichcrt; reife Blatter u. weiche Stengel enthalten 0,08—0,1%. Da I  durch saures 
Permanganat zu Vcratrumsaure u. Salieylaldehyd zers. wird u. beim Kochen mit 
Baryt Spaltung zu Salicin u. Veratrumsaure erfolgt, yermutete Vf., daB ein Veratroyl- 
deriy. des Salicins vorliegt, was durch Synthese yon I  aus Veratroylchlorid u. Salicin be- 
statigt wurde. I ist ein Analoges des aus Pappelknospen isolierten Populins, welches das 
Benzoylderiy. des Salicins ist. Im  Original Abbildung der Pflanze mit Bluten u. Friichten.
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V e r s u c h e .  Olycosmin, C22H2l!OI0, getrocknete u. gepulverte Knospen u. jungę 
Blatter zur Entfernung yon Wachs u. Chlorophyll zunachst mit Bzl., dann zur Isolierung 
des Glucosids mit A. extrahiert. Lsg. eingedampft u. yerbleibenden Sirup mit PAe. 
ausgezogen; aus dem Sirup schieden sieh beim Stehen Krystalle aus, die naeh Zusatz 
von Chlf. abfiltriert wurden, aus Essigester, 50°/oig. Essigsaure u. A. Platten mit 
wechselnden Mengen Lósungsm., naeh Trocknen im Vakuum F. 169°, [oc]d25 =  — 36° 
(5%ig. alkoh. Lsg.), schmeckt nur wenig bitter, reduziert FEHLINGsche Lsg. oder 
TOLLENS-Reagens nur naeh Hydrolyse, liefert mit verd. saurem KMn04 Salieylaldehyd 
u. Veratrumsaure. — Aus den Mutterlaugen der Isolierung des yorigen wurde ein 
unreines Tannin, ein Phlobaphen yom F. 156— 162° u. Salicin (F. 201°) isoliert, letzteres 
nur in einer Mengc von 0,02% der trockenen Blatter. — Zers. ron Olycosmin mit Barium- 
hydral lieferte naeh 2-std. Kochen Salicin (F. 201°) u. Veratrumsaure (F. 179°). — 
Synlhcse ron VeratroyUalicin, aus Veratroylchlorid u. Salicin in Pyridin, Platten aus 
90%ig. A., naeh Trocknen im Exsiceator F. 169°, in allen Eigg. mit I  ident. (Proc. 
Acad. Sci. (United Proyinees Agra, Oudh India) 5. 55— 59. Sept. 1935. Allahabad, 
Univ.) Schicke.

Raymond-Hamet, Neue BeobaeJitungen -iiber das Corynanthein. (Vgl. C. 1935-
I I .  3918.) Aus dem von F o t jr n e a u  (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 148 [1909]. 1770) 
aus Pseudoeinchona africana erhaltenen amorphen Alkaloid wurde dureh wiederholte 
Extraktion mit Chlf. Corynantheinhydrochlorid, C22H2803N2 + HC1, Krystalle, [a]p21 =
4-8,6° in Methanol, erhalten. Dureh zahlreiche Mikroanalysen wird nachgewiesen, 
daB die yon K a r r e r  u . SALOMON (C. 1927. I. 900) angenommene Formel C22H2S- 
04N2 -f- HC1 unriehtig ist. Die Verb. ist stark hygroskop. u. deshalb schwer zu ana- 
lysieren. Corynanthein enthalt 2 OCH3-Gruppen. — Beim Kochen von Corynanthein- 
hydrochlorid mit alkoh. KOH erhalt man Corynaniheinsdure, C21H2603N2, Krystalle 
aus Methanol, [oc]d21 =  +7,53° in Pyridin, die 1 OCH3 enthalt. (J. Pharmac. Chim. 
[8] 22. (127.) 306—25. 1/10. 1935.) O s t e r t a g .

Masao Tomita, Ober die phenolischen Alkaloide von Cocculus Irilobus, DC. I I I . Kon- 
slitution des Nor menisarins. (XLTV. Mitt. iiber die Alkaloide von Sinomenium- und 
Gocculusarten von Heisaburo Kondo.) (II. u. X L II. vgl. C. 1935- II. 3512.) Die in 
der I. Mitt. (C. 1932. I. 238) beschriebene Plienolbase yon F. 223°, das 4. Alkaloid 
yon Cocculus trilobus, welcher die Zus. C22(23)H21tt3)04N zugeschrieben worden war, 

. n . stimmt bzgl. Absorptionskurye u. chem. Eigg. (blaue Farbung mit
rfOPHi3 HN03-H2S04, Bldg. gelber Salze) mit dem Menisarin (C. 1935-
Ltt 3's I I . 3511 u. fruher) weitgehend uberein. Sie besitzt auf Grund

1 j erneuter N-Best. die Bruttoformel C35H3209N2, welche sieh von
( = „  3 der des Menisarins um ein Minus yon ĆH2 unterscheidet. Vf. nennt

das Alkaloid daher Normenisarin. Es wird dureh CH2N2 tatsachlich 

zum Menisarin methyliert, u. seine Formel kann daher wie nebenst. aufgel. werden. 
Die Stellung des OH ist noeh unbckannt. Vf. sehreibt dem Alkaloid yorlaufig die Konst.- 
Formcl des Menisarins (1. c. Ia oder b) zu, in welcher das OCH3 der Diphenylatherhalfte 

dureh OH ersetzt ist. (J. pharmae. Soc. Japan 55. 170—72. Sept. 1935. Tokio, Lal). 
„Itsuu“ . [Naeh dtsch. Ausz. ref.]) LlNDENBAUM.

B. B. Dey und P. Lakshmi Kantam, Studiai in der Kotaminreihc. V. Die Kon- 
densation von Kotarnin mit aromatischen Nitroaldehyden. (IV. ygl. C. 1936. I- 347.) 
Dio von R o b in s o n  u . R o b in s o n  (J. chem. Soc. London 125 [1924]. 840 u. fruher)

0 ___CHi beschriebene Kondensation von K o tarn in  nut
6-Nitropiperonal zu einer Verb. nebenstehender 
Konst. stellt, wie Vff. fanden, einen Fa li einer 
allgemeinen Rk. von Kotarnin mit aromat. 

Nitroaldehyden dar, die zwischen 1 Mol der 
Base mit 2 Mol Nitroaldehyd unter A ustn tt 

yon 1 Mol H20 erfolgt. Ist die 5-Stellung im

1426 Ds. Naturstoffe: Alkaloitie. 1936. L

/  ° i  j |CH, Kotarnin — z . B. d u r e h  Br — s u b s t itu ie r t ,

J  I Jn* C H . 30 erf°lgt nur Rk- mit 1 Mol Aldehyd, wo-
dureh die Annahme R o b i n s o n s  iiber die An- 

* 0' <j!H* griffsstelle des 2. Mol Nitroaldehyd bestatigt
co ---<  \ - o  wird. Das yon A h l u w a l ia , K a UL u. R aY

--- (ygl. C. 1934. I. 230) beschriebene o-Nitro-
benzaldehydo-l-hydrokotamin vom F. 154° ist offenbar mit dem dureh Kondensation 

yon 1 Mol Kotarnin mit 2 Mol o-Nitrobcnzaldehyd erhaltenen Prod. ident.
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Y e r s u o h e .  5-[o-Nitrobenzaldehydo]-l-[o-nilróbenzoyl}-hydrokotarnin, CjjHjj* 
0»N3, 1 Mol Kotarnin u. 2 Mol o-Nitrobenzaldehyd in absol. A. gel., auf 50° erwarmt 
u. 3—4 Stdn. in einom QuarzgefaB direktem Sonnenlicht ausgosetzt, in der Dunkelheit 
(24 Stdn.) schlechtcro Ausbeute, F. 153°; H ydrochlorid, F. 172° (Zers.); Hydrobromid, 
Platten des Monohydrata vom F. 177° (Zers.); Nitrat, Prismen vom F. 181° (Zers.); 
Sulfat, Prismen vom F. 191— 192°; Pikrat, gelbe Nadeln vom F. 175— 176°. — 5-[o- 
Aminobenzaldehydo\-l-[o-aminobenzoyl]-hydrokotamin, C26H2705N3, durch Red. des 
Torigen mit SnCl2-HCl, hellgelbe Krystalle aus Bzl., F. 122°; Diazotierung u. Kupplung 
mit jŚ-Naphthol lieferte einen tiefroten Farbstoff; Diacełylderiv., Krystallpulver aus A., 
F. 126°. — 5-[m-Nitrobenzaldehydo\-l-[m-nilrobenzoyl]-hydrokotarnin, aus 1 Mol Kotarnin 
u. 2 Mol m-Nitrobenzaldehyd durch 1-std. Erwarmen in A. auf 60° u. 2-tagiges Stehen- 
lassen der Lsg., F. 146°; Hydrochlorid, Platten vom F. 188° (Zers.). — 5-[m-Amina- 
benzaldehydo]-l-[vi-aminobenzoyl\-hydrokotarnin, durch Red. des vorigen wie oben, 
F. 113°. -— 5-[6-Nilro-3,4-dimethoxybenzaldehydo]-l-[6-nitro-3,4-dimeihoxybenzoyl]-hy- 
drokolarnin, C30HsiO13N3, aus Kotarnin u. Nitrovanillinmethylather in gleicher Weise, 
gelbe Krystalle, F. 168°; Hydrochlorid, F. 193° (Zers.). — l-[o-Nilrobenzoyl]-5-brom- 
hydrokotarnin, C19H 17O0N2Br, aus 5-Bromkotarnin u. o-Nitrobenzaldehyd (1:2 Mol) 
am Sonnenlicht wie oben, Krystalle aus verd. A., F. 120° (vorher Sintern); Hydro
bromid, F. 162° (Zers.). — 5-\6-Nilropipcronoyl}-l-[G-nitropiperonoyl]-kydrokoiamin, 
CjgH^OuNj, wie yoriges mit 6-Nitropiperonal, gelbes Krystallpulyer aus Pyridin-A., 
F. 168°; Hydrobromid, F. 180° (Zers.). — l-[6-Nitropiperonoyl]-5-bromhydrokotarnin, 
C!0H17O8NBr, aus 5-Bromkotarnin u. 6-Nitropipcronal, F. 125°; Hydrobromid, F. 172°.— 
Kondensation von o-Nitroaldehyden mit Hydrokotarnin u. Narkotin unter glcichen
Bcdingungen gelang nicht. (J. Indian chem. Soc. 12. 604—07. Sept. 1935. Madras,
Presidency Coli.) SCHICKE.

Hans Fischer und Wilhelm Gleim, Synthese des Porphins. 35. Mitt. zur Kcnntnis 
der Porphyrine. (34. vgl. C. 1935. I I .  2070.) Es ist Vff. gelungen, nach Umsetzung

von a-Pyrrolaldehyd mit A. u. sd. HCOOH 
(innerhalb 36 Stdn.). Porphin (I) aus der 
Rk.-Masse in krystallisierter Form zu iso- 
lieren. Die Analyse, dio spektroskop. Unters. 
sowie die ZEREWITINOFF-Best., die zwei 
akt. H-Atome ergab, sprechen eindeutig 
fiir dio Formulierung (I).

I V e r s u c h e. Porphin, C,0HUN4, HC1-
Zahl 1,7; aus Chlf.-CH3OH dunkelrote glanzende Blattchcn, 1. in Pyridin, Dioxan, 
Phenol, swl. in Chlf., Eg., Aceton, Methanol, A.; kein F .; Spektrum in Pyridin-A.:
I . 618,3—615,3; II. 606,5; I I I .  590,9; IV. 582; . . .  574,0—570,2; V. 566,8—562 . . .  553,8; 
VI. 520,4—516; VII. 502—471,4; V III. 460; E.-A. 430. R .d . I . :  VII, V, IV, VI, I,
II, III, V III. — Spektrum in HC1: I. 553,8—532,5. — Hamochromogcnspektrum:
I. 541,3—535,5; H. 522—501,2; E.-A. 443,5. — Phyllinspektrum in Pyridin-A.: 
I. 577,6—573,2; II. 550,1—536. —  Spektrum des Cu-Salzes in Pyridin-A.: I. 562,5 
bis 558,3; II . 537—510. (Liebigs Ann. Chem. 521. 157— 60. 22/11. 1935. Miinchen, 
Techn. Hochsch.) SlEDEL.

Hans Fischer, Hans Haberland und Adolf Mtiller, Synthese von Diimin- 
porphyrinen. I. Mitt. Bei mehrwochigem Stehen von 5,5'-Dibrom-4,4'-dimethyl-3,3'-di- 
propionsaurepyrromethenhydrobromid mit 25°/0ig. NH3 bildet sich ein durch verd.

_  „ ___  HC1 ausflockbarer Farbstoff, der, mit Pyri-
s~~ |CH’ din-HCl umkrystallisiert, lange yiolette 

Nadeln mit dem F. 398—400° gibt. Auf 
Grund der spektroskop. Erscheinungen u. 
der Zus. nehmen Vff. an, daB ein f},S-I)iimin- 
koproporphyrin I I  (I) vorliegt. — Die Um
setzung von 5,5'-Dibrom-4,4'-dimethyl-3,3'- 
didthylpyrromethenhydrobromid mit NH3 ver- 
lauft zwar im Prinzip gleichartig, doch ent

steht hierbei weiter ein zweiter spektroskop. Yerschiedener Korper. Er veranlaCt Vff., 
die verschiedenen Struktur- u. Isomeriemoglichkeiten zu diskutieren.

V e r s u c h e .  f},d-Diiminokoproporphyrin I I ,  C34H 380RN6, aus Pyridin violette 
Aadeln, F. 398—400°; Lsg. in Alkali blau, Spektrum: i. 630,3—618,3; II . 553,8—546,1. 
Spektrum in Pyridin-HCl (intensive Rotfluorescenz): I. 632,7—614,5; II . 555,7—538,7.
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Spektrum in konz. HC1: 640—614. — Cu-Salz, Darst. mittels Cu-Acetat in Ameisen- 
siiure, aus Eg. sternfórmige Nadelbiischel. — Diiminkoproporphyrinłetramethylesłer 11, 
C38H40O8Nc, dureh Yeresterung der obeu genannten Saure mit Diazomethan, aus Chlf.- 
Aeoton violette Nadeln, E. 250°; Cu-Salz, G,8H4408N6Cu, aus Chlf. violette Prismen, 
P. 312°. (Liebigs Ann. Chem. 521. 122—28. 22/11. 1935. Miinehen, Techn. Hock- 
schule.) S ie d e l .

Hans Fischer und Kurt Hansen, Synthese von Benzoylporphyrinen. Zum 
Studium der Stabilitiit des PorpAm-Ringsystems -wurden Benzoylporphyrine syntheti- 
siort, u. zwar sowohl dureh Einfuhrung des Benzoylrestcs in Porphyrine wie dureh 
Totalsynthese. — Ais Ausgangsmaterial diente 2,4-Dimethyl-3-benzoyl-5-carbdthoxy- 
pyrrol, welches verseift u. decarboxyliert 2,4-Dimethyl-3-benzoylpyrrol liefert. Dieses 
gibt beim Bromieren 5,5',3,3'-Tetramethyl-4,4'-dibenzoylpyrromethen, dureh Konden
sation mit 2,3-Dimethylpyrrol-5-aldehyd, dargestellt aus 2,3-Dimethylpyrrol, entsteht 
3' ,4,5,5'-Tetramethyl-4'-benzoylpyrromethenhydrobromid, daraus dureh Bromierung
3-Brom-3',4,5,5'-tetramethyl-4'-benzoylpyrromethenhydrobromid. Dureh Kondensation des- 
selben Aldehyds mit 2,4-Dimethyl-3-benzoylpyrrol wurde nach weiterem Bromieren
3-Brom-3' ,5,5'-trimethyl-4-dthyl-4'-benzoylpyrromethenhydrobromid erhalten. Aus 2,4-Di- 
methyl-3-benzoylpyrrol wurden dureh Kondensation mit versehiedenen Pyrrolaldehyden 
erhalten: 3,3',4,5,5'-Pentamethyl-4'-benzoylpyrromethenhydrobromid, 3,3',5,5'-Tetra-
methyl-4-dthyl-4'-benzoylpyrroi7iethenhydrobromid, 3,3' ,5,5' •Telramethyl-4-benzoylpyrro- 
methenhydrobromid u. 3,3',5'-Trimethyl-4'-benzoylpyrromethen-4-propionsaurehydrobro- 
mid. Diese Benzoylpyrrometheyie erwiesen sieli durchwegs bestandiger ais die ent- 
sprechenden Acetyldcriw. — Das erstgenannte 3,3',5,5'-TelrameOiyl-4,4'-dibenzoyl- 
pyrromethenhydrobromid wurde nunmehr auch dureh Kondensation von 2,4-Dimethyl-
3-benzoylpyrrol mit HCOOH + HBr sowie mit 2,4-Dimethyl-3-formyl-5-carbdthoxy- 
pyrrol erhalten. Es zeiehnet sich dureh besondere Bestandigkeit aus, ebenso seine 
freie Base. — Entsprechend dem Schema (I—II) wurde dann dureh Verschmelzen 
von 3,3',5,5'-Tetramełhyl-4-athyl-4'-bcnzoylpyrromdhejihydrobromid mit 5,5'-Dibrom- 
4,4'-dimethylpyrromethen-3,3'-dipropionsdurehydrobromid in sd. Bernsteinsaure das 
2,3,5,8-Tetramethyl-l-athyl-4-benzoyl-6,7-dipropion.saureporphin dargestellt. Ausbeutc 
1%. Ais Nebenprod. entsteht Mesoporphyrin X I I I  (III). — Dureh Yersehmelzen von
3,3',5,5'- Tetramethyl-4,4'-dibenzoylpyrromethenhydrobromid mit 5,5'-Dibrom-4,4'-di- 
melhylpyrromelhen-3,3'-dipropionsaurehydrobromid konntc weiter Dibenzoyldcuteropor- 
phyrin X I I I  (IV) erhalten werden. — Da die Totalsynthese nur geringe Ausbeuten an 
Benzoylporphyrinen ergibt, wurde yersucht, den Benzoylrest in Porphyrine mit freier 
/S-Methingruppe cinzufuhren. Ausgehend von Pyrrohdminester gelang es auch, mittels 
SnBr4 u. Benzoesdureanhydrid bei 70° u. nachfoigender Enteisenung mit konz. H2S04 
bei 0° das Benzoylpyrroporphyrin (V) darzustellen. Bei diesem treten ebenso wie bei 
dem 2,3,5,8-Tetramethyl-l-dthyl-4-benzoyl-6,7-dipropionsaureporphin im Spektrum an 

H.C.,,----„CH, H.C,---- ,CQC«H, H*C|— -jjCH. HjCi — ic*H‘

1428 O,. N a t u r s t o f f e : N a t Or l ic h e  F a r b s t o f f e . 1936. I.

-C H . H»tr------
,̂£i= !!=>. ' 1,5 CHa H3C

rnnw „ n i  C00H H00CMesoporphyrin X I I I
IV wie III  nur —€ 0 *C«H& sta tt —CiHs-Gruppcn.

_____ ,, TI h  (• = ._ e n  Stelle der bei den Porphyrinen  charaktcrist.

I ' 1 scharfen Banden im Bot zwei ganz schw ache

---- CH-----\ Banden auf. — Benzoylpyrroporphyrin zeich-
HC/  XH X \-,ii net sich dureh groBe Bestandigkeit aus.

Mit Hydroxylamin in Pyridin konnte das 
i | _CH i i O zim  dargestellt werden; mit alkoh. KOH

H,c':- icHi HiC.-OC 'cHi wird beim 4-std. Kochen Red. zu a-Oxy- 
CH. benzylpyrroporphyrin erzielt, mit konz.
C00H ' H2S04 wird bei 100° Pyrrorhodin gebildet. -r-

Btnzoylpyrroporphyrin Durch Red VQn Benzoylpyrrohdm in  mit

Isoamvlalkohol-Na unter LuftabsehluB gelangte man zu einem synthet. Cfdortn nut 
der HCl-Zahl 4.
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V e r s u c h e. 2,3-Dimethylpyrrol-5-essigsduredlhylesler, C10H 15O2N, aus 2,3-Di- 
methylpyrrol mit Diazoessigester u. Cu-Pulver, gelbliche FI., Kp .10 142°; Kp .13 138°; 
durch Verseifen u. Neutralisieren entsteht daraus 2,3,5-Trimethylpyrrol, Kp .J3 75°. —
2-Melhyl-3-dlhylpyrrol-5-essigsauredthylester, CnH 1702N, Kp .14 143°. — 2-Methyl-
3-d!hylpyrrol-5-aldehyd, C8HnON aus 2-Methyl-3-dthylpyrrol + HCN-HCI in A., aus
A.-W. Nadeln, F. 109°; Aldazin, C10H22N4, aus CH3OH-W. gelbe Prismen, F. 162°. —
2,5-Dimelhyl-3-carbdthoxy-4-benzoylpyrrol, durch Umsetzung von 2,5-Dimethyl-3-carb- 
athoxypyrrol mit Benzoylchlorid + A1CI3 in CS2, aus A.-W. weific Nadeln,
F. 135°. — 2,4-Dimethyl-3-benzoylpyrrol-5-carbonsaure, Ci4Hj303N, aus CH3OH-W. 
Prismen, F. 194°. —  2,4-Dimethyl-3-benzoylpyrrol, Ci3H I3ON, durch Decarboxylierung 
des yorgenannten Pyrrols bei 200° im Olbad, aus A.-W. weiBe Blattchen, F. 130°. — 
3',4,5,5'-Telramethyl-4'-benzoylpyrromełhenhydrobromid, durch Kondensation von 2,4-Di- 
methyl-3-benzoylpyrrol mit 2,3-Dimethylpyrrol-5-aldeliyd mit 48%ig. HBr in A., C20H2, ■ 
0N2Br, aus Eg. Tafeln, F. 208° (Zers.). — Daraus durch Bromierung 3-Brom-3',4,5,5'- 
tetramethyl-4'-benzoylpyrromethenhydrobromid, C20H20ON2Br2, aus Eg. rotę Stabchen, 
F. 193°. — 3',4,5,5'-Tetramcthyl-4'-acetylpyrromethenhydrobromid, C15H 19ON2Br, aus 
Eg. gelbe Nadeln, F. 212° (Zers.). — 3',5,5'-Trimethyl-4-dthyl-4'-benzoylpyrromethen- 
hydrobromid, C21H23ON2Br, aus Eg. rotgelbe Nadeln, F. 224° (Zers.). — 3-Brom- 
3',5,5'-trimełhyl-4-dthyl-4'-benzoylpyrromełhenhydrobromid, C21H22ON2Br2, aus Eg. braun- 
rote Prismen, F. 202°. —  3',5,5'-Trimiłhyl-4-dlhyl-4'-acetylpyrromethenhydrobromid, 
C]5H21ON,Br, aus Eg. blaulich glanzende Prismen, F. 214° (Zers.). — 3,3',4,5,5'-Penta- 
neihyl-4'-bmzoylpyiromethenhydrobromid, C21H23OŃ2Br, aus Eg. gelbe rhomb. Blattchen, 
F. 224° (Zers.). — 3,3',5,5'-Tetramethyl-4-athyl-4'-benzoylpyrromełhenhydrobromid (I), 
C2,H2-ON2Br, aus Eg. Prismen, F. 211° (Zers.). — 3,3',5,5'-Tetranidhyl-4'-benzoyl- 
pyrromethenhydrobromid, C20H21ON2Br, aus Eg. gelbrote Nadeln, F. i89° (Zers.). 
Daraus durch Bromieren 4-Brom-3,3',5,5'-tetramethyl-4'-benzoylpyrromethenhydrobromid, 
C2oH20ON2Br2, aus Eg. roto Prismen. — 3,3',5'-Trimeihyl-4'-benzoylpyrromethen-4-pro- 
•pionsdurehydrobromid, C22H2303N2Br, aus Eg. gelbe Prismen, F. 204° (Zers.); daraus 
durch Bromieren: 5-Brom-3,3',5'-trimethyl-4'-benzoylpyrromethen-4-propionsdurehydro- 
bromid, C22H2203N2Br2, aus Eg. rechteckige Prismen. — 3,3',5,5'-Tełramełhyl-4,4'-di- 
benzoylpyrromełhenhydrobromid, C27H250 2N2Br, aus Eg. rhomb. Blattchen, F. 225°. —
3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dibenzoylpyrromethen, C27H210 2N2, aus Pjrridin-CH3OH gold- 
gclbe Prismen, F. 209°. — 2,3,5,8-Tetramethyl-l-dthyl-4-benzoylporphyrin-6,7-dipropion- 
■sauredimełhylester, C41H.,20 5N4, aus Aceton oder Pyridin-CH3OH feine Nadeln, F. 259° 
(263°, korr.); Spektrum in Pyridin-A.: I. 633,0 (schwach); I I .  624,2 (schwach);
IH. 585,1—570; IV. 550,1—537,7; V. 514,5—497,8; E.-A. 433,8; R.d . I . :  IV, V, II I , 
I, U (III—V venvasehen); Hamin, C41H40O5N4FeCl, schwarze Nadeln, Spektrum in 
Pyridin + NH2-NH„: I. 583,0—556,4; I I .  539,5—517,2 (unscharf); R .d . I . :  I, I I .  — 
Mesoporphyrin X III , C34H3a04N4; Dimethylester, C30H42O4N4, aus Chlf.-CH3OH lange 
Nadeln, F. 206° (211°, korr.). — 2,3,5,8-Telramethyl-l,4-dibenzoylporphin-6,7-dipropion- 
sduredimethylester =  Dibenzoyldeuteroporphyrindimethylester X II I , C46H1206N4, aus 
Aceton oder Pyridin-CH3OH rotbraune Nadeln, F. 245°; Spektrum in Pyridin-A.: 
I. 636,5—630,4; II . 605,7 (schwach); II I . 590,5—575,1; IV. 550,0—534,8; V. 522,5 
bis 496,3; E.-A. 450,0; R.d . I . :  V, II I , I, IV, I I ;  Hdmin, C40H10OeN4FcCl, aus Eg. 
blauschwarze feine Nadeln, F. 290° (unscharf); Spektrum in Pyridin-f NH.,*NHo*
H,0: I. 571,1—557; II. 538,1—521; E.-A. 467; R.d . I . :  I, II. — Benzoylpyrropór- 
phyrinTnethylesler XV, C39H40O3N4, aus Aceton oder Pyridin-CH3OH rautenformige 
Prismen, F. 304° (313°, korr.); Spektrum in Pyridin-A.: I. 632,1 (schwach); II . 623,6 
(schwach); III . 586,4—569,8; IV. 552,4—537,2; V. 516,7—498,2; E.-A. 437,8; R, d. I.:
IV, V, II I , I, I I  (IH—V yerwaschen). — Benzoylpyrroporphyrin XV , C38H380 4N4, aus 
Aceton Nadeln, aus Pyridin-CH3OH Prismen. —  Benzoylp yrroh dmiiuneth i/l es ter, 
C39H3903N4FeCl, aus Eg. schwarze Prismen, Spektrum in Pyridin: I. 629,7— 607,4; 
U. 580,3—560,3; E.-A. 497,7; R. d. I.: I I , I ;  Spektrum in Pyridin -f- NH2‘NH2*H20:
I. 574,0—562; II. 537—519; E.-A. 502,5. — Benzoylpyrroporphyrinmethylester-Cu-Salz, 
•?9 Hą 3 O 3N4 Cu, aus Pyridin-Eg. in rhomb. Prismen. — Oxim des Benzoylpyrropor-

phyrins, C39H410 3N5, aus Aceton-CH3OH feine Nadeln, aus Chlf.-CH3OH blaurote 
wetzsteinfórmige Krystalle. F. 244°; Spektrum in Pyridin-A.: I. 627,2—624; I I .  599;
III. 572,2—569,6; IV. 540,4—527,2; V. 510,6—489,4; E.-A. 432,3. — i-Oxybenzyl- 
Pjfijoporphyrinmełhylester, C39H4,0 3N4, aus Aceton in blaulichroten, zu Drusen ver- 
®migten Prismen, F. 202°; Spektrum in Pyridin-A.: I. 626,3— 622,2; II . 596,3;
III. 570,5—567,4; IV. 537,0—524; V. 506,5—484; E.-A. 433,5; R . d . I . :  V, IV, I,
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I I I ,  I I . (Liebigs Ann. Chem. 521. 128— 56. 22/11. 1935. Miinchen, Teehn. Hoch- 
schulo.) S i e d e l .

D. J. C. Gamble, G. A. R. Kon und B. Saunders, Synthesen von mit den
Sterinen rerwandten ‘polycyclischen Verbindungen. 4. Die Identifizierung von 3'-Methyl-
1,2-cydopentenophenanthren und dessen Herstellung aus Cholesterin. (3. vgl. C. 1935.
I. 3798.) Vff. untersuchen, warum der KW-stoff C ,SH 16 von D lE LS , G a d k ę  u. Kor- 
DING (C. 1928. I .  534) (Verb. D), das 3'-ilethyl-1,2-cyclopentenophenanthren von 
H a r p e r , Kon u .  R u z ic k a  (C. 1934. I. 3473) (Verb. K ) u. der yon B e r g m a n n  u . 

HlLLEM ANN (C. 1935. I .  1879) hergestellte KW-stoff (Verb. B) sowohl selbst, ais 
auch in ihren Dcriyy. geringc Unterschiede aufweisen. Wurde bei der Herst. yon K 
im Verlauf der Dehydrierung ein Uberhitzen yermieden, so unterschied sich das er- 
haltene Prod. nur darin von B, daB seine Lsgg. im Tageslicht stark blaue Fluorescenz 
zeigten u. daB das Pikrat bei 127—128° schm.; die anderen Deriyy. hatten die gleichen 
Eigg. Wurde der KW-stoff durch chromatograph. Adsorption gereinigt, so waren die 
Lsgg. nicht mehr fluoreseierend u. im ultrayioletten Licht war die Fluorescenz yiolett, 
nicht blau; der F. des Pikrats lag bei 130—131°. Ein KW-stoff mit den gleichen Eigg. 
wurde auch aus D  durch wiederholte Reinigung nach der Adsorptionsmethode er
halten; die reinste Probe von D  gab ein Pikrat vom F. 127— 128°. Aus den erhaltenen 
Ergebnissen schlieBen Vff., daB aus den Dehydrierungsprodd. des Cholesterins reines 
3'-Mełhyl-l,2-cydopenteJiophenanthren isoliert worden ist. Die yerschiedenen FF. des 
Pikrats sind nicht auf Verunreinigungen zuriickzufuhren, sondem auf die Anwesenheit 
yerschiedener Mengen der 2., stabilen Form des Pikrats vom F. 117°, von BEENAL 

u. Cr o w f o o t  (C. 1935. I. 3145). Krystallograph. Unters. der Pikrate von D, B u. K 
ergab, daB sieli das Pikrat von D  dadurch von den anderen unterscheidet, daB die 
Umwandlung der metastabilen Form in die stabile viel langsamer stattfindet. Zur 
Identifizierung des KW-stoffes sind das Styphnat u. die symm. Trinitroverb. geeignet. 
Bzgl. experimenteller Einzelheiten vgl. Original. (J. chem. Soc. London 1935. 644 
bis 646. London, S.W. 7, Imperial College.) CORTE.

Adolf Butenandt, Hans Dannenbaum, Gunter Hanisch und Helmut Kudszus, 
Ober Dehydroandrosieron. Ndhere Charakterisierung des Dehydroandrosterons. Dehydro- 
androsteron (B u t e n a n d t  u .  D a n n e n b a u m , C. 1935. I. 718) existiert in mehreren 
polymorphen Modifikationen (ygl. R u z iC K A  u. WETTSTEIN, C. 1935. I I . 1725): aus 
absol. hochsd. PAe. feine, yerfilzte Nadeln (seltener kornige Prismen), F. 148°; aus 
stark verd. Lsg. in wss. CH3OH derbe prismat. Nadeln, F. 137—138°. Die  bei 148° 
schm. Form geht unter mehrtagiger Einw. von zerstreutem Tageslicht in die tiefer 
schm. iiber. Intensiyes Belichten mit Sonnen- oder Bogenlicht senkt den F. bis auf 
123—125° (Sinterung bei 95°). Dehydroandrosieron ist 11. in fast allen organ. Lósungs- 
mitteln auBer CC14 u. PAe., [oc]d18 =  +10,9° (in A.), liefert im Gegensatz zum Andro- 
steron eine wl. Additionsyerb. mit Digitonin (vgl. ScHOELLER, SE R IN I u .  G b h k k E, 

C. 1935. H. 860). Dehydroandrosteronacetat, C21H3003, aus yerd. Aceton filzige Nadeln, 
F. 168— 169°, [oc]d18 =  +3,9° (in A .). Dehydroandrosteronoxim, C19H280 =  NOH, 
aus yerd. A. Prismen, F. 188— 191°. Dehydroandrosteronsemicarbazon, Ci9H2S0 =  
N—NHCO-NH2, nach Umlosen aus Pyridin-Methanol Zers.-Punkt 262—264°. — 
Physiol. Eigg. des Dehydroandrosterons u. seiner Ester. Im  Hahnenkammtest (Methodik 
von B u t e n a n d t  u. T s c h e r n in g , C. 1935. I . 717) besitzt Dehydroandrosteron einen 
Wrkg.-Wert von G00 y pro Kapauneneinhcit, im Vesikulardriisentest wird mit 3 mg 
pro Dosis uber 9 Tage (Gesamtdosis 27 mg) ungefahr derselbe eindeutige Wachstums- 
effekt erzielt, wie mit der 3-facli kleineren Dosis Androsteron, so daB auch an der 
Vcsikulardriise — wie am Hahnenkamm — das Verhaltnis der Wirksamkeiten beider 
Stoffe ais etwa 1: 3 anzunehmen ist. Im ALLEN-DoiSY-Test an der kastrierten weib- 
lichen Maus ist Dehydroandrosteron mit 2 mg ohne Wrkg., es yermag aber an infantilen 
weiblichen Nagern die Rkk. des Follikdhormons (Vaginaloffnung u. Brunst) auszulósen. 
Dehydroandrosteronacetat zeigt im Hahnenkammtest eine Wirksamkeit von etwa 600 y 
pro Kapauneneinheit, jedoch wird wie beim Androsteronacelat (B U T E N A N D T  u . 

TSCHERNING, C. 1935. I. 718) das Maximum der Wrkg. um einige Tage spater er- 
reicht ais beim Alkohol. Das Dehydroandrosteronbenzoat (B u t e n a n d t  u .  D a n n e n 

b a u m , 1. c.) zeigt nur eine geringe u. unregelmaBige Wrkg. — Ober das Yorkommen 
des Dehydroandrosterons im Mannerham. Dehydroandrosteron wird regelmaBig 
Harn ausgesehieden in etwa der gleichen Menge wie Androsteron (ygl. S C H O E L L E R ,

*) Siehe auch S. 1444ff., 1451, 1455.
**) Siehe nur S. 1447, 1448 ff.
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Se r in i , G e i i r k e  1. c.; D a v id , F r e u d  u .  O p p e n a u e r , C. 1935. n . 239). Aus den 
in Chlf. 1., neutralen u. unvcrseifbaren Anteilen des Manncrharns (3,5 g aus 1001 Harn) 
laBt sich mit Digitonin ein krystallincs Stoffgemisch (0,2—0,25 g) abscheiden, aus 
dem neben Cholesterin Dehydroandrosteron (am besten iiber sein Semicarbazon u. sein 
Aeetat) abgetrennt werden konnte. Ausbeute: etwa 20 mg aus 1001 Harn. Es wird 
jedoch angenommen, daB mindestens dio doppelte Menge (ebenso an Aiulrosteron) 
urspriinglich im Ausgangsmaterial vorhanden ist. — Dehydroandrosieron ais MuUer- 
substanz fiir das Chlorketon Cn H21OCl. Dehydroandrosteron liefert bei 2-std. Kochen 
mit methylalkohol. HC1 neben unverilndertem Ausgangsmaterial u. halogenfreien, 
mit Digitonin fallbaren Umwandlungsprodd. des Dehydroandrosterons ein sehwer 
entwirrbares Gemiseh von halogenhaltigen Stoffen, aus dem eine kleine Menge (ca. 1%) 
des ungesatt. Chlorkelons, CI9H 2,0C1 (BuTENANDT u. DANNENBAUM, C. 1935. I. 718), 
welches beim Erhitzen von Mannerharnextrakten mit HC1 (BuTENANDT u .  T s c h e r - 

NING, C. 1935. I. 717) gebildet wird, isoliert werden konnte. Es scheint danach ein 
groBer Teil des im Harn vorhandenen Dehydroandrosterons bei der HCl-Behandlung 
unter Bldg. halogenhaltiger Stoffe verandert zu werden. Die Uberfuhrung des De- 
hydroandrosterons in das ungesatt. Chlorketon gelingt auch durch Umsatz mit Thionyl- 
chlorid in Ggw. von Calciumcarbonat bei 14°. — Konstitutionsermittlung und kunstliche 
Herst. des DeJiydroandrosterons. Dehydroandrosteron unterscheidet sich vom Andro- 
steron durch das Vorliegen einer A 6>0-Doppelbindung u. durch dio raumliche Stellung 
der Hydrosylgruppc am C3 (B u t e n a n d t , C. 1935. II. 872), dio entsprechend der des 
Cholesterins angeordnet ist [Fiillbarkeit mit Digitonin (s. oben!); Bldg. von Isoandro- 
steron (3-Oxydtioallochólanon-17), C,9H30O2, bei der Hydrierung mit Palladium-Caleium- 
carbonatkatalysator (B u s c h , C. 1934. II. 1961) in methylalkoh. Lsg., Reinigung iiber 
das Semicarbazon, nach Umlósen aus verd. A. F. 171—172°, [<x]d =  +91° (vgl. 
C. 1935. II. 2677)]. Dic Lage der Doppelbindung im Dehydroandrosteron wurde durch 
seine Darst. aus Cholesterin gesicliert. Darst. yon Dehydroandrosteron durch Chrom- 
saurcoxydation von Cholesterinacetatdibromid in Eg. bei 50° (erstmalig bekannt 
gegeben in D. R. P.-Anmeldungen der Schering-Kahlbaum-A.-G., Berlin vom 
29/9. 1934) in Ggw. von H»S04. Das dabci zunachst entstehende Dehydroandrosteron- 
acetatdibromid liefert nach der Entbromung das iiber cin Semicarbazon, F . 260—262°, 
abtrennbare Dehydroandrosteronacetat, das bei der Verseifung in Dehydroandrosteron 
iibergeht; Ausbeute: 2,78% der Theorie. G anz entsprechend lassen sich die Dibromido 
des Sitosterins u. Stigmasterins zum Dehydroandrosteron abbauen. Aus den sauren 
Anteilen der Cholesterinoxydation laBt sich die 3 Oxy-A l '*-cholensaure, C24H3803 
(vgl. R u z ic k a  u .  W e t t s t e in , C. 1935. I I . 1725 u. W a llis  u .  F e r n h o l z , C" 1935.
II. 3393) gewinnen, F . 224°, Abscheidung u. Reinigung iiber die 3-Acetoxy-A s-cholen- 
saure, nach Umkrystallisieren aus verd. Eg. oder verd. A., F . 181°; Mdhylester der
3-Acetoxy-A6-cholensaure, C27H4204, aus Essigester-Methanol glanzendo Blattchen,
F. 156—157°. Beim Abbau des Stigmasterins wird in den sauren Anteilen die zl5-3- 
Osybisnoreholensaure, C22H3403 (vgl. F e r n h o l z , C. 1934. I. 57) gefunden. Beide 
Sauren sind im Hahnenkammtest mit 4 mg ohne physiol. Wrkg. — Die Uberfiihrung 
des Dehydroandrosterons in Androsteron gelingt iiber das Chlorketon, CJ9I I270C1 (s. 
oben!), welches nach Absattigung der Doppelbindung (Dihydrochlorkelon, Cł9H29OCl,
F. 173°) beim Behandeln mit Kaliumacetat Androsteronacetał liefert (vgl. B u TENANDT 

u. D a n n e n b a u m , 1. c.). Die Epimerisierung der Hydroxylgruppe (WALDENsche Um- 
kehrung) erfolgt dabci entweder bei der Chlorierung oder aber beim Austausch des 
Chlors gegen OCOCH, (vgl. R u z ic k a , W i r z  u. M e y e r , C. 1935. I I . 1724 u. M a r k e r , 

C. 1935. II. 3659). (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 237. 57—74. 9/11. 1935. Danzig- 
Langfuhr, Organiseh-chem. Inst. d. Techn. Hochsch.) H i l d e b r a n d t .

Adolf Butenandt und Helmut Kudszus, Ober Androstendion, einen hochwirksamen 
mamdichen Prdgungsstoff. E in Beitrag zur Genese der Keimdriisenhormone. Zur Darst. 
des Al-Androste?idions-(3,17), C19H2602 (III), addiert man an die Doppelbindung des 
Dehydroandrosterons (I) 1 Mol Brom, dehydriert den bromierten Stoff durch Behandlung 
mit Cr03 in der Kiilte u. entbromt das erhaltene Diketon mit Zinkstaub u. Eg. (vgl. 
C. 1935. II. 3662; R u z ic k a  u .  W e t t s t e in , C. 1935. I I . 1725; W a l l is  u. F e r n h o l z , 
C. 1935. II. 3393). I I I  krystallisiert aus verd. Aceton in langen SpieBen, F . 169°, 
M d 18 =  +185°, u. zeigt ein fur a,j3-ungesatt. Ketone charakterist. Absorptions- 
maximum bei 235 mfi. Sein Diozim, C19H26(N-OH)2, schm. nach Umlosen aus vcrd. A. 
bei 143». m  envies sich im Test auf Corpus lutemn-Hormon an der proliferierten Uterus- 
schleimhaut des Kaninehens ohne Wirksamkeit . Im  Hahnenkammtest ist es etwa ebenso
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wirksam wie Androsteron (VI), d. h. 3-inal so wirksam wie I  (vgl. C. 1935- I I . 3662), aber 
es besitzt nur 1/3 der Wirksamkeit des Androslandiols (B u t e n a n d t  u . T s c h e r n in g , 

C. 1935- I I . 2678). An der Vesikulardruse der Nager ubertrifft I I I  bei Verabreichung 
der gleichen Zahl von Hahneneinheiten alle bis vor kurzem bekannten Vertreter der

CIIs O

HO'/ 'V'-'/
Dehydroandrosteron

HO

Eąullenln AndrostandionAndrosteron
Androsteron^caę^o in der Wrkg. (vgl. TsCHOPP, C. 1935. I I . 2387. 3662). Im ALLEN- 

DoiSY-Test an der kastrierten Maus erwies sich I I I  ais wirkungslos, jedoch vermag es 
am infantilen weiblichen Nagetier (Ratte) die fiir Fóllikdhormon typ. Rkk. (friihzcitige 
Offnung der Vagina mit unmittelbar ansehlieBender Brunst) eindeutig auszulosen. Nach 
der von CURTIS u. DoiSY (C. 1931. I I . 2175) angegebenen Methodik gelingt dics mit 
einer Dosis von 200— 400 y. I u. Testosteron (IV) (vgl. nachst. Ref.) zeigen eine gleich- 
artige Wrkg., dagegen sind VI u. Progesteron (C. 1934. II. 3267. 1935. I. 719) ohne 
EinfluB auf die Offnung der Vagina. Zur Erklarung dieser Befunde wird angenommen, 
daB die nur am infantilen weiblichen Nagetier im Sinne des Follikelhormons wirksamen 
mannlichen Pragungsstoffe im Ovarium teilweise in Vertreter der óstrongruppe iiber- 
gefuhrt werden. Durch seine Darst. aus I  ist I I I  mit dem Cholesterin genet. verkniipft. 
das ais Muttersubstanz fiir alle bisher isolierten Keimdriisenhormone angesehen wird 
(vgl. B u tenandt, C. 1935. I I . 872). Bei dem sich unter dem EinfluB dehydrierender 
bzw. hydrierender Mittel vollziehenden t)bergang von I  in Vertreter der Ostron- 
[ Óstron (II), Ostradiol, Ostriol, Eąuilin, Equilenin (V)] bzw. Androsterongnąiyc \Andro
steron, (VI), Isoandrosteron usw.] nimmt II I eine Zwischcnstellung ein (vgl. Formel- 
schema), die sowohl seine Óifronwirksanikeit am infantilen weiblichen Nagetier [CHj- 
Abspaltung im Ovarium unter Bldg. von Ostron (II)], ais auch die bei der Darst. von VI 
aus I  erfolgende Epimerisierung der Hydroxylgruppe am Cn zwanglos zu erklaren vermag 
(vgl. Ruzicka u .  W etts te in , C. 1935. II. 1725). (Photos, Ivurven u. Tabellen.) 
(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 237. 75— 88. 9/11. 1935. Danzig-Langfuhr, Organ.- 
chem. Inst. d. Techn. Hochsch.) HlLDEUBANDT.

Adolf Butenandt und Gunter Hanisch, cber Testosteron. UmicandlungdesDehydro- 
androsterons in Androstendiol und Testosteron-, ein Weg zur Darstdlung des Testosterons 
aus Cholesterin. Es wird iiber die bereits mitgeteilte Darst. von A*-A7idrostenol-(17)-on-(3) 
(Testosteron) aus Dehydroandrosteron ausfuhrlich berichtet (C. 1935. I I . 3662, sowie 
R u z i c k a  u .  W e t t s t e i n , C. 1935. II. 3662). A*-Androstendiol-(3,17), C,9H30O2, 
krystallisiert aus Aceton-PAe. in Blattchen; sein physiol. Wrkg.-Wert im Hahncn- 
kammtest liegt zwischen 1 u. 1,3 mg pro Kapauneneinheit. As-Androstendioldiacetat. 
CssH^O!, krystallisiert aus reinem Methanol in Blattchen, F. 159,5°, u. zeigt im Hahnen- 
kammtest auch nur eine auBerst geringe Wirksamkeit. Das daraus durch partielle 
Verseifung mit sehr verd. methylalkoh. Kalilauge in der Kalte darstellbare A5-Andro- 
stend.iol-(3,17)-monoacelal-(17), C21H3203, wurde aus reinem PAe. u. verd. Aceton um- 
krystallisiert, F. 148°, [oc]d18 =  — 62,4°, u. liefert bei der Chromsaureoxydation unter
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Schutz der Doppelbindung dureh Brom Testosteronacełat, C21H30O3, das aus yerd. 
Aceton in Nadeln krystallisiert. Das bei der Verseifung des Acetats entstehende Testo
steron [Ai-Androslenol-(17)-on-(3)'\, C10H,sO,, wurde aus verd. Aceton umgel. u. zeigt 
ein Absorptionsmaximum bei 238 mf i .  Das aus dem Dehydroandrosteron bereitete 
A'-Androstenol-(17)-on-(3) ist mit Sicherheit ident. mit dem aus Hoden dargestellten 
Testosteron (vgl. D a v id , DlNGEMANSE, F r e u d  u . L a q u e u r , C. 1935. II . 872). Testo
steron iibertrifft sowolil im Hahnenkammtest ais auch an der Samenblase der Nager 
alle bisher bekannten mannlichen Pragungsstoffe weitgehend in der physiol. Aktivitat. 
Die Kapauneneinheit wurde von Vff. mit groBer Wahrseheinliehkeit zwischen 25 u. 30 y 
ermittelt (Auswertungstechnik vgl. C. 1935. I. 717. Der in der yorlaufigen Mitt. an- 
gegebene Wert von 15—20 y ist sicher zu niedrig). Danach ist das Testosteron im Hahnen
kammtest etwa 6-mal so wirksam wie Androsteron u. etwa doppelt so wirksam wie 
Androstandiol. (Photos, Auswertungstabelle.) (Hoppc-Seyler’s Z. physiol. Chem. 237. 
89—97. 9/11. 1935. Danzig-Langfuhr, Organ.-chem. Inst. d. Techn. Hochsch.) H i l d e b r .

Martin H. Fischer und Werner J. Suer, Base-Protcin-Saureverbindungen. Die 
physikal.-ehem. Konst. naturlicher EiweiBkorper wie tier. oder pflanzlichcs Proto- 
plasma, EiweiB, Blutplasma, MileheiweiB, ist bisher trotz umfangreicher Unterss. nieht 
geklart. Zumeist wird angenommen, daB Gemische von zwei oder auch mehreren Korpern 
suspendiert in W. yorliegen. Da die Eigg. chem. reiner Prodd. jedoeh anders sind ais 
die der genuinen Substanzen, w'ird angenommen, daB die anwesenden anorgan. Sauren, 
Salze oder Basen diese Unterschiede bedingen. Es werden Vorstellungen gegen die 
Ansicht erhoben, daB die in W. gel. Elektrolyte dio Eigg. der Proteine yerandern sollen. 
Dagegen laBt sieh anfuhren, daB bereits Verdiinnen mit W. nieht ohne weitgehende 
chem. Veranderung móglieh ist. Es muB vielmehr angenommen werden, daB das W. 
in chem. Bindung festgehalten wird, u. daB gewissermaBen „Hydrate“ yorhanden sind. 
Da auch ein gewisser Anteil yon Salzen z. B. in Protoplasma nieht ausgelaugt werden 
kann, ist anzunelimen, daB auch diese nieht gel., sondern groBtenteils gebunden sind. 
Es wird daraus abgeleitet, daB z. B. im Protoplasma die lebende Substanz ein Protein 
ist (oder ein Gemisch mehrerer EiweiBstoffe), das mit anorgan. Anteilen yerbunden 
ist unter Bldg. von Base-Protein-Saure, aber nieht Protein-Salz. Yerschiedene kolloid- 
chem. Studien an Geweben u. ferner isolierten Proteinen bestiitigten diese Anschauung. 
So nehmen Proteine wie die Globulinę nur wenig W. auf, quellen aber auBerordentlich, 
sobald Alkali- oder Saureyerbb. yorliegen. Die meisten EiweiBstoffe in Geweben sind 
jedoeh weder bas. noch saure Proteinyerbb., sondern beides zugleich. Dies geht aus 
physiol., pharmakolog. oder toxikolog. Eigg. bervor. Alle neutralen Salze dehydratisieren 
die lebende Substanz, aber bei gleieher Konz. durchaus ungleieh. Kaliumchlorid, Magne- 
siumchlorid, Calcium- u. Quecksilberchlorid dehydratisieren in der genannten Reihen- 
folge in zunehmendem MaBe, wahrend die Saurereste in der Reihenfolge Chlorid, Acetat, 
Sulfat, Phosphat bei gleichem Kation wirksamer werden. Die Queeksilbersalze sind 
demnach am wirksamsten. Dio Tatsache, dafi beide Komponenten der Salze physiol. 
wirksam sind, ist ein Beweis, daB beide im nativen Protoplasma eine Rolle spielen. In 
verschiedenen kolloidchem. Arbeiten ist die Darst. von bas. Proteinyerbb. sowie auch 
von Saure-Proteinkorpern besehrieben. Es gelang den Vff., Base-Protein-Saureverbb. 
herzustellen, die den in lebenden Substanzen yorhandenen analog sind. Um voll- 
standige Rkk. zu bekommen, ist notwendig, in Abwesenheit von freiem W. zu arbeiten, 
ahnlich der Darst. von Seifen aus Fettsauren u. Alkali. Unter gewohnliehen Umstanden 
erhalt man aus Caseinnatrium bzw. Caseinchlorid bei Zusatz yon Saure bzw. Alkali das 
Protein zuriick ais Prazipitat, wahrend ein anorgan. Salz dabei entsteht. Wird dio 
gleiehe Rk. angestellt, jedoeh in einem Rk.-Gemisch, in dem alles yorhandene W. in 
Hydratform yorhanden ist, so tritt keine Entstehung eines anorgan. Salzes ein, sondern 
Bindung mit dem EiweiBmolekul. Der notwendige W.-Geh. muB yorher experimentell 
festgelegt werden. Von Casein werden 80% des Gewiehts in Hydratform gebunden; 
die Werte fiir andere Proteine weichen wenig davon ab (BlutciweiB 80%, Herzmuskel 
79%, Skelettmuskel 75%, Gehirn 74%, Haut 72%, Leber 68°/0. Beim Vergleieh der 
naeh diesem Verf. aus einem reinen EiweiBkorper erhaltenen Base-Protein-Saureyerbb. 
mit physiol. Substanzen zeigte sieh ubereinstimmender Geh. an „Salz“, u. somit fiir die 
biol. yorhandenen wie fiir die synthet. herstellbaren Substanzen das gleiehe Bindungsyer- 
mógen. Weitere experimentelle Einzelheiten ygl. in ausfiihrlichen Angaben im Original. 
(Arch. Pathology 20. 683— 89. Noy. 1935. Cincinnati, Physiol. Inst. d. Univ.) Hf.YNS.

St. J. von Przyłęcki, W. Giedroyć und H. Rafałowska, Ober den Olykogen- 
zustand im Zellinnem. I. Mitt. Ober Dreikomponcntensympleze aus Clupein, Nuclein-
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saure, Glykogen oder Deztrin. Vff. untersuchen die Moglichkeit von Verbb. zwischen 
bas. Proteinen u. Polysacchariden bei Anwesenhcit von Nucleinsaure (NS). Gearbeitet 
wurde in Ringcrlsg. bei ph =  7,0—7,3. Die Versuchsresultate beweisen, daB Symplese 
aus Clupein, NS u. Glykogen móglich sind. Bei kleiner NS-Konz. sind nicht alle Symplex- 
teilchen gleich. Der Teil, der mehr NS u. weniger Glykogen enthalt, wird ausgefallt, 
wahrend der Teil mit dem gróBeren Glykogengch. ais Suspension oder klarc Lsg. zuriick- 
bleibt. Der Dreikomponentensymplex muB die Formel (Glykogen)m — Clupein — (NS)„ 
besitzen. Die Affinitat der NS zum Clupein ist viel groBcr ais die zum Glykogen. Der 
Dreikomponentensymplex kann entweder bei kleinen NS-Mengen, also in Systemen, 
wo die vorhandene NS nicht zur Belegung aller Argininreste ausreicht, oder in Systemen 
mit sehr hohem GlykogeniiberschuB existieren, also z. B. nicht in cinigen Sperma- 
kernen von Fischen mit ihrer hohen NS-Konz. Die hier erhaltenen Schlusse konnen 
wahrscheinlich auf Systeme mit anderen Protaminen ubertragen werden, aber nicht 
auf Symplexe mit Histonen. Das Glykogen kann bei bostimmten Verhaltnissen der 
Komponenten den Dispersionszustand des Nucleingels, bzw. des Polyosonucleins iindern, 
in dem Sinne, daB das Gel durch Hydratation des anwesenden Glykogens mehr hygro- 
skop. dispergiert wird. Clupein hat auch Affinitat zu Dextrin, das im Gegensatz zu 
Glykogen keinen P enthalt. In  dem Dreikomponcntensystem NS-Clupein-Dextrin 
verbiilt sich das Dextrin anders ais das Glykogen. Bei kleinen NS-Konzz. enthalten 
die Ndd. weniger Dextrin ais die mit Glykogen erzeugten. Bei den Dextrinsymplexen 
entstehen kinet. Gleichgewichte, die vom Dispersionszustand der Komponenten un- 
abhangig sind. (Biochem. Z. 280. 286— 92. 23/9. 1935.) B r e d e r e c k .

St. J. v. Przylecki und R. Majmin, Uber Symplexe aus Lecithin und Poly- 
saccharid. (Vgl. C. 1935. I. 1720.) Die Bldg. von Symplexen zwischen Lecithin u. 
Starkę ist moglieh. Von einer bestimmten Konz. des Lecithins in der Lsg. an ist die 
Zus. der Symplexe unabhangig von der Lecithin- u. der Polysaccharidkonz. Bei grofien 
Lecithinmengen entstehen Symplese, bei denen auf 1 Mol Starkę ca. 50 Moll. Lecithin 
kommen. Eine rein salzartigo Verb. kommt ais Symplex nicht in Frage. Wahrscheinlich 
liegt eine Molekulverb. vor. Aber auch eine hetcropolare Verb.-Art ist nicht aus 
geschlossen. Ebenso ist die Bindung eines Starketeilchens an ein ganzes Lecithin 
micell denkbar. Symplese, dio bei ph = 6  erhalten wurden, hatten die gleiche Zus, 
wie die in stark sauren Lsgg. erhaltenen. Die Ausfallbarkeit vermindert sich bei 
gróBeren Salzkonzz., wie in Ringerlsg., wo das pn durch HC1 auf 2—3 gebracht war, 
Die Lecithin-Glykogensymplexe enthalten einen geringeren Prozentsatz an Poły 
saccharid. Ein Symplex mit 60°/o Glykogen ist in W. u. Lauge 11. Auch der Lecithin 
Dextrinsymplex ist 11. Auf 1 Destrin kommen ca. 4 Lecithinteilchen. Dieser Symples 

kann ais salzartige Verb. angesehen werden. Es ist moglieh, daB bei der Entstehung 
dieser Symplexe nicht ein bestimmtes Atom des Lecithins, sondern eine ganze Gruppe 
von Atomen beteiligt ist. (Biochem. Z. 280. 413—15. 8/10. 1935. B r e d e r e c k .

St. J. von Przylęcki und H. RaJałowska, Ober chemische Gruppen der Proteinę, 
die Affinitaten zu Polysacchariden besitzen. IV. Bolle des Tyrosins. (III. ygl. C. 1935-

I I . 1188.) Vff. untersuchen die Bindungsfahigkeit von freiem Tyrosin mit Poly
sacchariden u. finden, daB Tyrosin sowohl zu den kolloidalen Polysacchariden, wie 
Amylose u. Dextrin, ais auch zu gut krystallisierenden /3-Hexaamylosen Affinitat hat. 
Aus der Analyse des Symplexes Tyrosin-Hexaamylose ergibt sich, daB der Symplex 
viele an Hexaamylose nicht gebundene Tyrosinteilchen enthalt, was aus der Tendenz 
des Arginins zum Aggregieren erklarlich ist. W. zerlegt Amyloso- u. Dextrinotyrosin 

/  nicht. Beide Verbb. bilden sternartige Nadeln u. werden durch
OH .. XC Jod homogen gefarbt. Ob zwischen Tyrosin u. Polysaccharid eine

''0<^ : Molekulverb. nach dem nebenstehenden Schema (ygl. WEISSEN-

C BERGER u. a., C. 1 9 2 6 .1. 2454) existiert, bleibt naehzuweisen. Die
^  Polysaccharid-Tjrrosinverb. ist von pn =  7,5—3,0 bestandig. 

Warum EiweiBgele von Albuminen, die 4,0— 4,65% Tyrosin enthalten, keine Verbb. 
mit Amylose oder Dextrin geben, bleibt aufzuklaren. (Biochem. Z. 280. 92—96. 
1935.) B r e d e r e c k .

H. Rafałowska, J. Krasnodębski und E. Mystkowski, Ober chemische Gruppen 
der Proteine, die Affinitaten zu Polysacchariden besitzen. V. Seidenfibroin und Seiden- 
pepton. (IV. ygl. yorst. Ref.) Seidenfibroin ist ein gutes Adsorbens fiir Polysaccha- 

ride. Die Bindungsfahigkeit hangt sehr von der Fibroinbereitung, seiner Re inhe it u. 
dem Verteilungsgrad ab. Auch das aus dem Seidenfibroin erhaltene Seidenpepton 

besitzt groBe Affinitat zu P-freier Amylose. Somit spielt auch das in Proteinteilchen
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eingebaute Tyrosin eine Rolle bei der Bldg. von Polysaccharoproteiden. (Biochem. Z. 
280. 96—98. 1935.) B r e d e r e c k .

St. J. von Przyłęcki, H. Rafałowska und J. Cichocka, tlber chemische Gruppen 
der Proteine, die Affinitaten zu Polysaechariden besilzen. 6. Mitt. Rolle des Lysins, 
Leucins, Phenyldlanins, der Asparaginsaure, Olutaminsaure, des Asparagins, Systins 
und Tryptophans. (Vgl. C. 1935. I I .  2344.) Vff. weisen naeh, daB keine der Amino- 
sauren Leucin, Łysin, Phenylalanin, Asparagin- u. Olutaminsaure, Asparagin, Cystin

_____ u. Tryptoplian bei pH =  3, 4, 6,5—7,0 nachweisbare
Affinitaten zu den P-freien Polysaechariden besitzt. 
Aua den erhaltenen Resultaten geht mit Wahrscheinlich- 

N keit heryor, daB die COOH-, COO~-, —CONH2- 
CH2CH2NH2-, I-, II-, C—S—S—C-, CH2CH(CH3)2-Gruppen im Protein bei der Ent- 
stehung von Syinplexen aus Polysaccharoproteiden nieht teilnehmen. (Biochem. Z. 281. 
420—22. 2/11. 1935.) “ B r e d e r e c k .

W. Giedroyć, J. Cichocka und E. Mystkowski, Uber chemische Oruppen der 
Proteine, die Affinitaten zu Polysaechariden besilzen. 7. Mitt. uber die Natur der Ver- 
bindung Polysaccharid-Guanidin. (VI. ygl. yorst. Ref.) Vff. beweisen, daB die P-freien 
Polysaccharoproteide nieht dureh hauptvalcnzartige Bindungen zwischen den Arginin- 
resten u. freien Aldehydgruppen entstehen konnen. Dio Versuchsresultate spreohen 
fur die Annahme, daB die Symplexe dureh das Vorhandensein yon Restaffinitaten 

zwischen der nebenstehenden Gruppo u. den Alkoholgruppen der Poly- 
saccharide moglich sind. Die NH-Gruppe allein scheint nieht die maB- 

\NH gebende fiir das Entstehen der Verb. zu sein. Kataphoreseverss. mit
8 Amyloso-Guanidin beweisen einwandfrei, daB dio bei Ggw. von Guanidin 

gel. Amylose ‘stark positiy aufgeladen wird. Die erhaltenen Symplexe konnen nieht 
dureh einfaches MitreiBen einer Komponente bei der Ausfallung der zweiten entstanden 
gedacht werden, da auch Anhaltspunkte fiir die Existenz von Symplexen der Poly- 
saccharoproteide im Solzustand yorhanden sind. (Biochem. Z. 281. 420—30. 2/11. 
1935.) B r e d e r e c k .

Richard Kuhn, Isolde Hausser und Wanda Brydówna, DideJcłrische Eigen- 
schaften und chemische Konstitution der Phosphatide. Aus Diclektrizitatsmessungen an 
alkoh. Lsgg. erfolgte, daB Sphingomyelin ein Zwitterion (Betain) ist; das gleiehe ergibt 
sieh fiir reines Lecithin. Kephalin, das unl. ist in A., erhóht in Bzl. dio Dielektrizitats- 
konstante (DE.) nieht, genau wie Lecithin (Abb. s. Original). Es lag die Vermutung nahe, 
daB sieh die polaren Enden der Phosphatide im unpolarcn Bzl. unter Bldg. eines sechs- 
gliedrigen lieteropolaren Ringes innermolekular absattigen konnten (Fig. I), was gleich- 
bedeutend ist mit der Formulierung des Lecithins ais Endcsalz naeh G run u . Lim- 
P a c h e r  (C. 1927. I. 1285. 1486). Die Best. der Gefrierpunktserniedrigung einer 
benzol. Lsg. yon Lecithin zeigt aber, daB Assoziation yorliegt, wahrend Lecithin in A. 
monomolekular ist. Das dielektr. Verh. der Phosphatide wird also dureh intennolekulare 
Vorgange bedingt. Die Lecithine sind am besten naeh I I u. D I zu formulieren. Dieser

0 o- CH, CH,—O CO R CH .-O -CO -R

- O - p /  + N <£H . C H -O -CO -R  i i  CH -O ^p^-O - + /CH .

1 ' h 03* Ćh , - 0 . p^0-  +/CH, | O O CH, CH, N^CH*
t 0 \ /C H , O CH, CH, N^CH, lH, _ 0_ c0_ R n I

ubergang bei Phosphatiden zwischen dielektr. wirksamen u. dielektr. unwirksamen 
Zustanden steht wohl im Zusammenhang mit elektr. Vorgangen in Gehirn- u. Nerven- 
substanzen u. mit der Permeabilitat der Zellen. — Das Lecithin war naeh L e y e n e  

u. R o lf  (C. 1927. II . 1038) dargestellt. Reinigung iiber die CdCl2-Verb.; die spezif. 
Leitfahigkeit der 0,05-n. Lsg. in A. =  3 X 10~5, in Bzl. <  2 X 10~7. — Kephalin 
war von Grun u. L im p a c h e r  synthet. a.,a.'-Distearylkephalin; die spezif. Leitfahig
keit der 0,025-n. Lsg. in Bzl. war <  1 x 10-7. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 2386—88. 
4/12. 1935. Heidelberg, Kais.-Wilh.-Inst. f. med. Forsch., Inst. f. Chem.) V e t t e r .

Felix Haurowitz, Dilatometrische Untersuchung der Hitzedenaturierung von Eiwei/3- 
Ibsungen. Die Frage der Anderung des Geh. angebundenem W. bei EiweiBdenaturierung 
wird dilatometr. an sehr konz. Lsgg. yon EiweiB u. EiweiBgemisehen bei der Hitze- 
denaturierung yerfolgt. Dazu wird ein geeignetes Dilatometer u. die angewandte 
Methodik beschrieben, sowie auch das Unters.-Material (krystallin. Pferdehamoglobin, 
kaufliches EiweiB, Serumalbumin =  K a h lb a u m ) .  Es ergibt sieh, daB bei der Hitze- 
denaturierung keine oder nur sehr geringe Volumanderungen erfolgen. Die Unters.-
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Ergebnissc u. dazu dio Loslichkeit natiyer EiweiBkorper u. die Denaturierung werden 
diskutiert. Es wird gcsehlossen, daB dio auf Bldg. groBer Molekiilaggregate beruliende 
Denaturierung weder mit einer Anderung der Hydratation, noeb mit einer Anderung 
des Geh. an freien sauren oder bas. Bestandteilen u. der Gesamtladung einhergeht. 
(Kolloid-Z. 71. 198—206. 1935.) D a h l m a n n .

Hermann Fink und Felix Just, Zur Kenntnis des Hopfenpeklins. Hopfen- 
peklin (I), welches etwa 12—14% (ais Hydratopektin) des lufttrockenen Hopfens 
ausmacht, kann durch wiederholtes Auskoehen mit W. allmahlich in Lsg. gebracht 
werden, es geht also ein betrachtlicher Teil beim Hopfenkochen in die Wurze uber. 
Zur Darst. von I  wurde der Hopfen erst mit A., dann mit Methanol erschopfend extra- 
hiert, mit W. von 30— 40° rorbehandelt u. etwa 20-mal mit W. ausgekocht. I laGt 
sich mit 70%ig. A. in nur aus 1-Arabinoso bestehendes Araban (l/3) u. das Ca-Mg-Salz 
der Pektinsdure (%) trennen. Letztere enthalt 62% Galakturonsaure, 20% 1-Arabinose, 
22,4% Galaktose, 1,6— 1,7% Metlioxyl u. in der Asehe merkliche Mengen Phosphat. 
Der Acetylgeh. wurde nicht bestimmt. (Wschr. Brauerei 52. 341— 44. 349—51. 362—65. 
26/10. 1935. Berlin, Univ„ Landw.-Tierarztl. Fak.) E l s n e r .

J. Risi und A. Labrie, Untersuchungen uber die aromatischen Stoffe der Produkte 
aus Zuckeraliom. Dio Aromastoffe des Ahomsirups u. Ahomzuckers las sen sich in 
einen krystallisierten u. einen harzigen Anteil zerlegen. Der krystallisierto Anteil 
enthalt Vanillin u. Vanillinsdure, der harzige nach der Hydrolyse mit Emulsin Guajacol. 
Die Atherextrakte aus Aliomsaft enthalten die Aromastoffe des Ahornsirups u. Zuckers 
nieht, diese bilden sich erst beim Einkochen des Saftes. Der Saft enthalt VaniUin, 
Vanillinsdure u. Guajacol. Die Konz. dieser Phenolderiw. im Saft betragt etwa 0,5-10-6. 
Beim Einkochen des Saftes bilden sich weitero Mengen phenolartiger Stoffe. Der 
Geruchsstoff liiBt sich aus ather. Lsg. mit Alkali ausschiitteln u. gibt ein dunkelbraunes 
geruchloses Phenolat. Ein aromat, u. wenig gefarbter Sirup muB also bei einem prr < 7 
hergestellt werden. Die Braunfarbung der Ahornsirupe beruht im wesentlichen ni cht  
auf einer Caramelbldg.

Dio Rinde des Ahornbaumes enthalt eine Glucosidase, Acerase genannt, die Coni- 
ferin u. Amygdalin spaltet. Der Ahomsaft enthalt ein Ferment vom Amylasetypus, 
das Starko zu einem bisher noch unbekannten Disaccharid abbaut u. auch noch bei 
tiefen Tempp. (bis zu 0°) wirksam ist.

Das Ahomholz enthalt nur sehr wenig Coniferin, das sich im Laufe des Sommers 

in harzige, ligninartige Stoffe umwandelt. Die Samen enthalten kein Coniferin, aber 

den gleichen Aromastoff wie der Sirup. Vielleicht ist das Coniferin die Muttersubstanz 

des Vanillins im Holz u. Sirup. In dem aromat. Extrakt des Sirups ist dagegen weder 
das Coniferin noch Coniferylalkoliol, ConiferylaldeJiyd oder das „Sulfitlaugenlaclon" 
enthalten.

Der Geruch des Ahomsirups u. -zuckers diirfto hauptsachlich auf das Hadromd 
zuruckzufiihren sein, das sich beim Einkochen des Saftes bildet. Die Zers.-Dest. des 
Hadromals lieferte Vanillin, Vanittinsdure u. Guajacol. Ein ganz ahnlich r ie ch e nd e r  

u. wahrscheinlich mit Hadromal ident. Stoff bildet sich beim Kochen von schwach 
saurer Rohi-zuckerlsg. in Ggw. von Vanillin u. Guajacol. Die Komponenten des 
Hadromals durften also Vanillin, Guajacol u. Furfurol sein, nicht wie G rafe  annirnmt, 
Methylfurfurol, Brenzcatechin u. Vanillin. Wahrscheinlich ist das Hadromal im Holz 
also solches n i e h t  vorhanden, sondern bildet sich erst bei der Verarbeitung aus den 
genannten Bruchstiicken des Lignins. Das synthet. Hadromal ist ein gelbes Pulver 
von F. etwa 73° u. gibt alle fiir das Hadromal charaktcrist. Rkk. (Canad. J. Res. 13. 
Sect. B. 175—84. Sept. 1935. Quebec, Univ.) OlILE-

Ferdinando Trost, Untersuchungen uber venetianischen Terpenlin. 1. Ober die. 
Laricinolsdure. Aus der ath. Lsg. von venetian. Terpentin, dem HarzausfluB aus Laris 

decidua Mili., wurde durch Erschopfen mit 2%ig. Na2C03-Lsg. u. einen Monat dauernde 
Umkrystallisation der aus dem sodaalkal. Extrakt erhaltenen amorphen Sauren aus 
gleichen Teilen A. +  Methylalkohol die von T s c h ir c h  u . W e ig e l  (Arch. Pharniaz. 

Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 238 [1900]. 387) ais Laricinolsdure beschriebene Saure er- 
halten. Im  Gegensatz zu den Annahmen dieser Autoren enthalt sie jedoch keine zwei 
Hydrosylgruppen yon phenol. Charakter, sondern eine Carbosylgruppe, weshalb iiir 
sie die Bezeichnung Laricinsdure (I) vorgeschlagen wird. I  hat die Zus. C,0H30O2, die 
aus Methylalkohol u . Aceton erhaltenen Krystalle schm. im BERL-Block bei 146—147 ; 
[a]D20 =  — 48,5° (A.). Ein aus dem Ag-Salz der Saure durch 8-std. Kochen mit CHyJ 
in A. hergestellter Methylestor, C.,,H3202, hatte nach Fraktionieren im Vakuum Kp.0ll 168
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bis 171°, np20 =  1,5354. Erhitzen von I mit Se auf 290° liefcrte Iłelen, C18H18, in der 
hochsten bisher aus Coniferenharzsiiuren erhaltenen Ausbeute (56,4%)- 2-std. Erhitzen 
von I  mit 95°/0ig. Essigsiiure auf dem W.-Bad lieferte die Abietinsdure von S t e e le  

(J. Amer. chem. Soc. 44  [1922], 1331), C,0H30O2, F. 160—164°; [a]D20 =  —78,5° (A.), 
die auch aus den aus venetian. Terpentin extrahierten amorplien Sauren durch Erhitzen 
mit Essigsiiure erhalten werden konnte. Dest. der mit Na2C03 cxtrahierten amorphen 
Sauren im Vakuum von 0,5—0,7 mm lieferte die auch von R u z i c k a  u. ScniNZ auf 
demselben Weg erhaltene Abietinsdure. (II), Krystalle, F. 157—158°, [a]rr° =  —67,2°. 
Vakuumdest. von grauem yenetian. Terpentin bei 1,4—2 mm fiihrtc zu Abietinsaure 
vom F. 159—161°; [a]D20 =  —58° (A.). Isomerisation von II durch Erhitzen mit Essig- 
saure unter Durchleiten von HC1 ergab eine Abietinsdure, F. 177— 178°; [a]n20 =  
—33,4° (A.), die also mit der von R u z ic k a  u. M e y e r  durch Dest. erhaltenen analog 
isomerisierten Abietinsaure fast genau ubereinstinimte. — Die Identitat der Lage der 
Doppclbindungen der dureh Vakuumdest. erhaltenen Abietinsaure mit der in der 
Abietinsaure von STEELE wird dadurch bewiesen, daB der Methylester der ersteren mit 
Maleinsaureanhydrid das von R u z ic k a ,  ANKERSMIT u. F r a n k  (C. 1932. I I . 3875) 
aus dem Methylester von S t e e le s  Abietinsaure erhaltene Anlagerungsprod., F. 213,5 bis 
215°; [gc] d2° =  —27° (Chlf.) lieferte, dessen Verseifung mit alkoh. KOH die entsprechende 
Sdure C„JI.,,Or, F. 227—228°, ergab. (Ann. Chim. applicata 25. 496—504. Sept. 1935. 
Triest, tJni") B e h r l e .

E. Wedekind und 01av Muller, Ober einen neuen Bestandteil des Buchenholzes. 
Beim AufschluB des Buchenholzes mit angesiiuerten organ. Fil. (vgl. E nge l u . Wede
kind, D. R. P. 581806; C. 1933. I I . 2481 u. W edekind, C. 1935. I. 3670) wurde 
im Anfangsstadium der Rk. das Auftreten einer auffallenden roten Farbung beob- 
achtet, die besonders an den noch uiweranderten Holzteilen liaftet. Auch bei einem 
durch ein bas. AufschluBverfaliren (vgl. W edekind, D. R. P. a. W. 95305 III/55b) 
dargestellten Zellstoff traten beim Bleichen rotę Stellen auf, die im Gegensatz zu den 
Ligninanteilen schwer zu entfernen waren. Es wurde nun gefunden, daB man aus 
Buchenholzmehl mit Methanol einen Stoff ausziehen kann, der mit starken Sauren 
eine intensiv rotviolette Farbung gibt, die bei langerem Stehen in eine braune iiber- 
geht. AuBer bei der Buche tritt diese rotyiolette Farbung bei Eukalyptus, Elsbeere, 
Kirsche u. einigen anderen Holzern, weniger stark bei Eiehe u. Hainbuche, jedoch 
nicht bei Fichte u. Escho auf; obenso gibt „verstocktes“ Buchenbolz keine Farbung. 
Ais diesen Fiirbungen zugrunde liegender Stoff konnte eine schwach cremefarbene, 
ziemlich empfindliche u. uneinheitliehe M. isoliert werden, dio zunachst in 2 Stoffe 
zerlegbar war. Der leichter 1. gab mit methanol. HC1 dio rotyiolette Farbung — auch 
die Isolierung des Farbstoffes gelang —, wahrend der schwerlosliche nicht reagierte. 
Die 1. Komponente ist acetylierbar u. gibt dann dio Farbrk. nicht mehr; der schwer- 
losliche Anteil lóst sich in h. Laugc mit gelber Farbę, wird beim Kochen rotviolett 
u. beim Ansauern tritt die gelbliehe Farbę wieder auf. Aus Eucalyptus globulus waren 
diese bisher nicht untersuchten Holzbcstandteile in einer Menge von 31/,0/,, isolierbar; 
es wurde bei der Analyse ein Geh. von 57,1% C, 4,3% H u. 4,8% OCH3 ermittelt. 
Vff. vermuten, daB beide Grundstoffe zu dem Lignin in Beziehung stehen (Gemisch 
von Glykosiden wahrscheinlich des nativen Lignins), was u. a. auch aus der Bldg. 
des braunen Endprod. bei langerem Stehen u. Erwarmen, besonders in sauren u. alkal. 
Medien, geschlossen wird. (Naturwiss. 23. 833—34. 6/12. 1935. Hann.-Munden, Forstl. 
Hoehsch.) Schicke.

Karl Zeile, Zur Kenntnis der Huminsduren. Vf. bestimmt mit Hilfe der 
NoRTHP.opschen Methode der Diffusion durch eine Glasfritte den Diffusionskoeff. 
von Huminsauren (0,05% in 0,025-n. NaOH), die aus Torf durch Extraktion mit 

Urotropin- u. Harnstofflsgg. gewonnen sind. Aus der Beziehung D]/M  =  const 
errechnet sich ein Mol.-Gew. von 1060 bzw. 1650, was mit anderen Angaben (1400) 
vereinbar ist. — Aquivalenzgewichtsbestst. miBlangen wegen der leichten Peptisier- 
barkeit der Huminsaure. (Kolloid-Z. 72. 211—12. 1935. Miinchen, Organ.-chem. 
Inst. der Techn. Hochsch.) L e c k e .

[russ.] Ssemen Naumowitsch Chitrik, Sammlung prakt. Ubungen (Fragen u. Aufgaben) zum  
Lehrgang der theoret. organ. Chemie. Moskau: isd. Akad. 1934. (55 S.)

G. Debroise et Madelaine Debroise, Points isoelectriques des protides du serum. Techniąue 
de recherehe. Paris: Yigot Freres 1936. (116 S.) 25 fr.
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E. Biologisclie Cliemie. Physiologie. MMizin.
E , .  A l lg e m e in e  B io lo g ie  u n d  B io c h e m ie .

Giovanni de Toni, Die photochemischen Vorgdnge in der Biologie. 1. Die haupt- 
sachlichsten photochemischen Reaktionen und ihr Reaktionsmechanismus. Krit. Be- 
trachtung des bekanntcn Materials iiber die verschiedenen dureh Licht bewirkten 
Vorgange, wie Photoisomerisation, -polymerisation, -oxydation, -reduktion, Photo- 
lyse u. Photosynthese u. der physikal. Erklarungen dieser Rk.-Mechanismen. (Biochim. 
Terap. sperim. 22. 547—55. 31/10. 1935. Modena, R. Univ., Kinderklinik.) G e h k k e .

W. N. Schroder, Die physikalisch-chemische Analyse der Spermienphysiologie. 
V. Mitt. Ober die kilnstliche GescMechłsregulierung bei Sdugetieren. Es wurden 
Kaninchenweibchcn mit Spermien, die bei der Kataphorese von der Anodę u. von der 
Kathode gewonnen wurden, kunstlich befruchtet. Spermien, die an der Anodę bei 10° 
in Glykokollpufferlsgg. bei ph =  7,0—7,2 in Ggw. von Ca-Ionen gewonnen wurden, 
ergaben bei der Befruchtung einen OberschuB an Weibchen. Bei 25° dagegen erscheinen 
in der Mehrzahl Miinnchen. Bei der kathod. Spermienlsg. liegen die Verhaltnisse um- 
gekehrt. In  den Verdiinnungslsgg. ohne Ca bei Ggw. von Phosphatpufferlsgg. ergeben 
sich aus der anod. Lsg. bei sauren Rkk. (pn =  4,50—5,20) in der Mehrzahl Weibchen, 
bei sehwach alkal. Rk. (pa =  7,76) Mannchen. Demnach konnen infolge des Vorhanden- 
seins von X- u. Y-Cliromosomen in don Spermien der Saugetiere diese beiden Spermien- 
arten durch Kataphorese mit einem bestimmten Reinheitsgrad getrennt werden. (Z. 
Biol. [russ.: Biologitscheski Shurnal] 3. 465—76. Moskau, Inst. f. experimentelle 
Biologie.) K l e v e r .

P. Th. Rokitzki, M. E. Neuhaus und E. I. Kardymowitsch, Kilnstliche Aus- 
lósung von Mutationen bei landuńrtschaftlichen Tieren. I I . Die Gewinnung der ersten 
Generation von mit rontgenisiertem Sperma besamlen Sćhafen. (Z. Biol. [russ.: Biologi- 
tsohcski Shurnal] 3. 547—62. 1934. Moskau, Inst. f. Tierzucht.) K l e v e r .

P. Th. Rokitzki, G. Papalaschwili, T. F. Chritowa und J. L. Schechtman, 
Kilnstliche Auslosung von Mutationen bei landwirtschaftlichem Tieren. I I I .  Der Einflu[i 
verschiedener Dosen von Rontgenstrahlen auf die Befrućhtungsfahigkeit der Kaninchen- 
spermien. (II. vgl. vorst. Ref.) (Z. Biol. [russ.: Biologitscheski Shurnal] 3. 655—68.
1934.) K l e v e R.

B. L. Asstaurow, Kiinstlich ausgeldste Mutationen beim Seidenspinner (Bombyx 
D io r  i L.). II. Weitere Angabm iiber die Entstehung von mit dem Geschlecht gekoppellen 
Lelalfaktoren unter Einwirkung von y-Radiumstrahlen. (Z. Biol. [russ.: Biologitscheski 
Shurnal] 3. 563— 84.1934. Taschkent, Mittelasiat. Inst. f. Seidenraupenzucht.) KLEVER.

M. E. Neuhaus, Mutaticmsprozefl bei Rdntgenbesłrahlung von reifen mul unreifen 
Geschlechiszellen ton Drosophila melanogaster. (Z. Biol. [russ.: Biologitscheski Shurnal]
3. 602—08. 1934. Moskau, Medizin.-biol. Inst.) KLEVER.

W. Ja. Alexandrow, Die Permeabilitdt des Chitins einiger Dipteralarren und eine 
Methode fiir Permedbilitdtsforschungen. Dio Permeabilitatsunters. nach einer neuartigen 
Methodik der Larreneuticula von 3 Dipterenarten zeigte groBe Unterschiede bei den 
verschiedenen Artcn (Chironomus plumosus, Glyptotendipes polytomus u. Corethra 
plumicomis), wobei die Durchlassigkeit nicht von der Dicke der Chitincutieula, sondern 
wahrscheinlich von den chem. u. physikal.-chem. Eigg. derselben abhangt. Die Cuticula 
verhalt sich wie eine semipermeablo Membran, sie laBt Essigsaure u. Ammoniak leicht 
durch u. ist dagegen wenig permcabel fur starkę Sauren u. Basen. Weiter zeigt sich eine 
starkę Abhangigkeit vom ph der Lsgg. Eine Deinkrustierimg steigert die Permeabihtat 
fur A., Sublimat, Essigsaure u. Ammoniak, die Durchlassigkeit fiir Neutralrot dagegen 
wird sehr geschwacht. (Z. Biol. [russ.: Biologitscheski Shurnal] 3. 490—507. Leningrad, 
Inst. f. Rentgenologie, Radiologie u. Krebsforsch.) KLEVER.

R. C. Huston, I. F. Huddleson und A. D. Hershey, Die chemische Trennung 
einiger Zellbestandteile der Mikroorganismengruppe „Brucella“. Vff. beschreiben eine 
Methode, die es gestattet, auf rein chem. Wege einige Zellbestandteile der 3 Brucella- 
arten, Br. abortus, Br. suis u. Br. mditensis, in einem Zustande zu isolieron, der dem 
naturlichen Vork. in der Zelle weitgehend entspricht. Ais Charakteristica der Brucella- 
gruppe wurden das Fehlen einfacher freier Zucker u. das Vork. groBer Mengen mit Vt ■ 
extrahierbarer Proteinę, sowie nicht fallbarer Polysaecharide erkannt. Die Zellfettc 
waren analog den in hoheren Organismen vorkommenden Fetten. Die Proteinę waren 
bei den 3 Arten gleichmaBig verteilt, die Polysaccharid- u. Fettfraktionen aber unter-
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schiedlich. B r. melitonsis unterschied sich von don beiden anderen Artcn noch durch 
das Auftretcn einer Substanz, die sich chem. u. biolog, noch nicht definieren lieB. Dio 
isolierten Nucleoproteine enthielten Nucleinsiiuren vom Pentosetyp. (Agric. Exp. 
Stat. Michigan. Techn. Buli. Nr. 137. 22 Seiten.) B r e d e r e c k .

Alwin Mittasch, Uber katalytischo Verursachung im biologischen Geschehen. Berlin:
J. Springer 1935. (X, 126 S.) 8°. M. 5.70.

E 2. E n z y m o lo g ie . G a ru n g .

Flora Jane Ogston und David Ezra Green, Der Mechanismus der Realction von 
Subslraten mit molekularem Sauerstoff. I. Untersucht wurde die Fahigkeit von Cyto
chrom c, Glulałhion, Flamn u. gettem Pigment fiir die Katalyse der Bk. yon 11 Dehydro- 
genase- oder Osydasesystemen mit molekularem 02. Cytochrom wirkt nur auf die 
Succinoxydase der tier. Gewebe u. die Milchsauredehydrogenase der Hefe. Die 
„Wechselzahl“ von Cytochrom c, wenn es mit maximaler Geschwindigkeit reduziert 
u. osydiert wird, betragt 35 je Min. —  Glutathion hat, obwohl es durch die Glucose- 
u. Hcxosemonophosphatdehydrogenase rasch reduziert wird, wenig EinfluB auf die 
Sauerstoffaufnahme. Es erhoht das AusmaB der Rk. des Hexosediphosphatsystems 
mit molekularem 02. Gelbes Pigment zeigt eine sehr liohe katalyt. Wirksamkeit gegen 
die Glucose-, Hexosemonophosphat-, Apfelsaure- u. Hexosediphosphatsysteme. Flayin 
ist nur gegen Apfelsauredehydrogenaso wirksam u. unwirksam gegen alle anderen 
Systeme. — Es werden neue Methoden fur die Horst, yon Praparaten der Dehydro- 
genasen beschrieben. Zur Extraktion von Hefe wurde die mit NaCl plasmolysierte Hefe 
in einer mit 1500 Umdrehungen/Min. laufenden Muhle mit Stahlkugeln behandelt. 
(Biochemical J. 29. 1983—2004. 1935.) H e s s e .

Flora Jane Ogston und David Ezra Green, Der Mechanismus der Reaktion von 
Subslraten mit molekularem Sauerstoff. I I . (I. vgl. vorst. Ref.) KCN hemmt
prakt. yollkommen die durch lebhaft atmende Backerhefe bewirkte Oxydation yon 
Lactat, Hexosemonophosphat, Hexosediphosphat, a-Glycerophosphat, Glucose u. A. 
Die Sauerstoffaufnahme von Unterhefe in Ggw. yon Hexosemonophosphat, Hexose- 
diphosphat, Glucose, Lactat u. Pyruyat ist durch Zusatz yon Pyocyanin stark erhoht. 
WarburGs Co-Ferment aus Pferdeblutkorperchen erhoht diesen Effekt bei der Oxy- 
dation yon Hexosemonophosphat u. Hexosediphosphat. a-Glycerophosphat-, Ameisen- 
sauro-, Glucose- u. Hexosemonophosphatdehydrogenasen konnen nicht mit Cytochrom 
reagieren. Das Yerhaltnis <2o2/ęindoplicnok>xydase ist fur Leber, Herz u. Niere der Ratte 
ziemlich konstant (1,5— 1,9). Rattengehirn hat den niedrigsten Qo2 u. den hochsten 
Qlndophenoloxydase der 4 untersuchten Gewebe. Die Indophenoloxydase ist mit makro- 
skop. Teilchen yergesellschaftet, die durch Zentrifugieren bei hoher Geschwindigkeit 
abgeschieden werden konnen. —  Flavin wirkt auf die Katalyse des gelben Pigments 
gegeniiber der enzymat. Oxydation von Glucosehoxosemonophosphat, Hexosediphos- 
phat u. Apfelsaure entweder hemmend oder ist ohne EinfluB. (Biochemical J. 29. 
2005—12. 1935. Cambridge, Biochem. Lab.) H e s s e .

Max Bergmann, Leonidas Zervas und Joseph S. Fruton, Ober proteolijtische 
Enzyjnc. VI. Ober die Spezifiiat von Papain. (V. ygl. C. 1935. I. 2225.) Untersucht 
wird dio Wrkg. yon Papain auf eine Anzahl yon synthet. Substraten. Da in Proteinen 
fast keine freie NH2- bzw. COOH-Gruppen yorhanden sind, wurden entsprechend ge- 
baute Peptidc synthetisiert, welche aber ein fl- oder y-Carboxyl in der Seitenkette 
tragen. Es ergab sich, daB Carbobenzoxyglycylglutamylglycinathylester (I), Carbo- 
benzoxyglycylisoglutamin (II) u. Carbobenzoxyglycylasparagylglycinathylester (III) 
von Papain + HCN gespalten werden, wobei I  u. I I  rascher angegriffen werden ais III. 
Das Tetrapeptid Benzoyldiglycylglutamylglycinathylester (IV) wird sogar noch rascher 
gespalten. In allen Fallen konnte ais Spaltprod. Carbobenzoxyglycin (Hippursaure) 
erhalten werden. Dio Lage der Spaltstelle war also nicht durch den Glutaminsaureteil 
gegeben, sondern yielmehr durch die endstandige Acylaminogruppe. Eine freie Carb- 
°xylgTuppe in der Seitenkette ist fiir die Spaltbarkeit nicht erforderhch. t)berraschonder- 
weise werden auch so einfache Verbb. wie Carbobenzoxytetraglycin (V), Carbobenz- 
osytriglycin (XT), Carbobenzoxydiglycin (VII) u. sogar Hippurylamid (VHI) durch 
Papain gespalten, u. zwar VIII sogar ziemlich rasch. Ferner werden gespalten 
Benzoyldiglycyl-1-leucylglycin (IX) u. Carbobenzoxytriglycyl-l-leucylglycin (X). In 
allen Fallen wird eine CO—NH-Bindung hydrolysiert, u. zwar dio der endstandigen 
Acylaminogruppe nachststehende. Der SpaltungsyerlaTif wurde jeweils durch Iso-
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lierung von mindestens einem Spaltprod. siehergestellt. —  Die wichtigste Vorbedingung 
fiir die Spaltbarkeit durch Papain ist also Vorhandensein von zwei.CO—NH-Bindungen, 
yon denen die eine gespalten wird, wiihrend die andere ais Anlagerungsstelle fiir das 
Papain erforderlich ist. Im Gegensatz zu den bekannten Peptidasen (Dipeptidase, 
Aminopeptidase, Carboxypeptidase) erfordert Papain nicht das Yorhandensein einer 
freien COOH- oder NH,-Gruppe in Kiihe der Spaltstelle. Eine benachbarte freie NEL" 
Gruppe hemmt sogar die Wrkg. von Papain: Carbobenzoxyglycylglutamylglycinester 
u. Carbobenzoxyglycylglutamylglycin werden in 6 Stdn. zu 50% gespalten, wogegen 
Glycylglutamylglycin in dieser Zeit nicht angegriffen wird. — Wahrend V gespalten 
wird, wird das analoge Carbobenzoxyglycylsarcosyldiglycin (XI) dagegen nicht an
gegriffen. Wenn also an der zu spaltenden Peptidbindung das Peptid-H durch CH3 
ersetzt ist, yerliert dio Bindung also die Spaltbarkeit. —  Der EinfluB der raumlichcn 
Konfiguration ergibt sich aus folgendem: Benzoylglycyl-1-leucylglycin (XII) wird in 
5 Stdn. quantitativ gespalten (in Hippursaure + 1-Leucylglycin), wahrend von der 
entsprechendcn d-Verb. in 5 Stdn. nur 10% gespalten werden u. zur vollstandigen 
Spaltung 4 Tage erforderlich sind. — Bei Ausdehnung der Verss. auf die Benzoyl- (XIII) 
u. Benzoxy-(XIV)-deriw. des Leucylglycylglycins ergab sich, daB die d-Form nicht 
gespalten wird, wogegen die 1-Form zu Carbobcnzoxy-l-leueylglycin u. Glykokoll hydro- 
lysiert wird. — Die friihero Angabe (C. 1935. I. 2550), daB die Verb. I  auch von trypt. 
Proteinase gespalten wird, wird nach Isolierung der Rcaktionsprodd. dahin berichtigt, 
daB eine trypt. Spaltung einer Peptidbindung nicht stattgefunden hat. — l-Glutamyl- 
a-glycindthylester, C9H 1605N2, Nadeln, F. 151°. — Carbobenzoxyglycyl-l-glulamyl- 
n-glycindthylcster, C19H,50KN3, Nadeln aus A., F. 169°. — Carbobenzoxyglycyl-l-glutamyl- 
cL-glycin, C17H2108N3, F. 98—100°. -—- Glycyl-l-glutamyl-a-glycin, C9Hj50 6N3, Nadeln. — 
Glycylglutaminsdurediketopiperazin, C7H 10O4N2, Nadeln, F. 240°. — Carbobenzozy- 
glycyl-1-asparagyl-a.-glycindthylester, C10H20O7N2, Nadeln, F. 105— 107°, nach mehr- 
facher Umkrystallisation aus Aceton, F. 128°. — l-Asparagyl-a.-glycinathylester, 
C8H 1405N2, Nadeln, F. 232°. — Carbobenzoxygltycyl-l-asparagyl-'x-glycindthylester,
C18H23OsN3, Nadeln, aus A. umkrystallisiert, F. 148°. — Benzoyldiglycyl-l-glutamyl- 
glycindthylester, CuH19OcN3, Nadeln. — Benzoyldiglycyl-l-glutamylglyciniithylester,
C20H2608N4, Nadeln aus A., F. 252°. — Carbobenzoxyglycyl-l-isoglu.ta.min, C15H19OcN2. 
Prismen, aus Atkylacetat, F. 185°. — Benzoyl-l-isoglutamin, C12H 1404N2, Nadeln aus 
W., F. 158°. — Carbobenzoxytriglycin, CuH 170,jN3, Plattchen, aus W., F. 196°. — 
Carbobcnzox>jtelraglycin, ClcH20O7N4, umkrystallisiert aus W., F. 230°. — Carbobenzoxy- 
glycylsarcosyldiglycin, C17IŁ 20 7N4, Nadein aus Athylacetat + CH3OH, F. 127°. — 
Carbobenzoxy-l-leucylglycinathylester, C18H2805N2, aus Athylacetat + PAe.,F. 103— 104°'
— Carbobenzoxy-l-leucylglycin, C1(>H ,205 N., Prismen, F. 115°.— Leucylglycin, CsH1603iS:. 
fajn21 =  -f85,8°. — Carbobenzoxyglycyl-l-ltuzylqlycinmćlhylesler, CJ9H27OgN3, F. 131°. — 
Glycyl-l-leucylgUycin, C10H 19O4N3, [a]o21 =  —41,2°. — Benzoylglycyl-l-leucylglycin.
Cl7H2305N3, fa] d24 =  —35,8°, F. 180°. — Carbobenzoxyglycyl-d-leucylglycinmcthylester,
C,9H270 6N3, F. 131°. — Benzoylglycyl-d-leucylglycinmeihylester, C18H2505N3, F. 180°. — 
Benzoylglycyl-d-leucylglycin, C17H2305N3, [ajo24 =  +35,2°, F. 186°. —  Diglycyl- 
l-leucylglycin, C12H2205N2, Rosetten. [a]o24 =  — 43,2°, F. 118— 119°. — Benzoyl- 
diglycyl-l-leucylglycin, C19H.,606N4, F. 195°. — Carbobenzoxyłriglycyl-l-leucylglyc'n> 
C22H3108N3, Fi 225°. — Triglycyl-l-leucylglycin, CI4H2506N5, [a]DM =  —28,4°. -  
Carbobenzoxy-l-Uucyldiglycinathylester, C20H29O6N3, Nadeln, F. 105°. — Carbobenzozy- 
l-leucyldiglycin, C18H„506N3, Nadeln, [a] D22 =  — 12,8°, F. 144°. — Carbobenzoxy- 
d-leucylglycylglycin, C19H25OeN3, aus CH3OH -f W., [a] D22 =  +12,3°, F. 144°. — 
Benzoyl-d,l-lewylglycylglycin, C17H„3O.N3, F. 168°. (j .  biol. Chemistry 111. 225—44. 
Sept. 1935.) ‘ HESSE.

MaxBergmann, Leonidas Zervas und William F. Ross, Ober proteolytische 
Enzyme. V II. Die Synthese von Peptiden des l-Lysin und ihr Verhalten mit Papam- 
(VI. vgl. vorst. Ref.) Łysin ist in  den iangen Peptidketten der Proteinę so gebunden, 
daB die e-Aminogruppe frei ist. Wahrend bisher nur Peptide von der Art des Lysyl- 
histidins oder der Lysylasparaginsaure bekannt waren, haben Vff. nun unter Anwen- 
dung der Carbobenzoxymethode einen Weg gefunden zur Synthese von Peptiden, m 
denen das Łysin in derselben Bindung wie in den natiirlichen Proteinen yorliegt- Dif- 
Sehlusselsubstanz dieser Methode ist das t-Carbobenzoxylysin (IY), das aus Dicarbo- 
benzoxylysvlchlorid (II) iiber das £-Carbobenzoxy-a-carboxyllysinanhydrid (III) er' 
halten wird. Die Verb. II wird aus dem Prod. der Rk. von 1-Lysindihydrochlorid + 
Carbobenzoxyehlorid mittels PC15 erhalten. Behandelt man 111 mit wss. HC1, so ent-
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steht unter Ringóffnung e-Carbobenzoxylysin (IV) bzw. in methylalkob. HC1 das ent- 
sprcchende Methylesterhydrochlorid, dessen weitere Umwandlungen zu Lysinpeptiden 
sich aus folgender Tabelle ergeben:

V s-Carbobenzosylyeinmethyleatcrhydrochlorid

— VI a-Carbobenzoxyglycyl-s-carbo- 
benzosylysininethylester 

->■ V II a-Carbobcnzoxyglycyl-«-carbo- 
benzoxylysylglycinathylester 

ł
V I I I  a-Carbobenzoxyglycyl-e-car- 

bobenzoxylysylglycinamid
IX  <x-Glycyllysinmethylesterdihy- 

drochlorid
->- X a-Carbobenzoxyglycylcarbobenz- 

oxylysinamid

XV e-Carbobenzoxylysinamidhy- -<-■

->- X I fi-IIippuryl-E-carbobcnzoxyly- 
sinmethylester

X I I  a-Hippuryl-s-carbobenzoxyly- -<- 
sylglyciniithylester

I
X I I I  a-HippuryllysylglycinUthyl- 

esterhydrochlorid
X IV  a-Hippuryl-8-carbobenzoxy- 

lysinamid
->- X V I «-Benzoyl-e-carbobenzoxyly- 

sinamid
4r

X V II a-Benzoyllysinamidhydro-
drochlorid chlorid

Unterwirft man acylierte Lysinpeptide der Einw. von Papain, so verhalten sich die- 
jenigen mit freier s-Aminogruppe genau so wie dio einfacheren Peptidderiw., beispiels- 
weise Benzoylglycyl-l-leucylglycin (vgl. yorst. Ref.); es wird namlich bei a-Hippuryl- 
lysylglycinathylesterhydrochlorid (XIII) eine Peptidbindung gespalten, wobei die 
Isolierung von Hippursiiure aus den Spaltprodd. beweist, daB es sich um die Bindung 
zwischen dem Hippurylrest u. dem Lysylglyeinesterrest handelt. Die einfachste der- 
artige Verb., das a-Benzoyllysinamidhydrochlorid (XVII), wird ebenfalls gespalten u. 
zwar unter Bldg. yon a-Benzoyllysin. Hiernach findet also bei einfachen aeylierten 
Lysinpeptiden die Spaltung neben der Acylaminogruppe statt, ebenso wie bei den in 
der yorst. Arbeit beschriebenen einfachen Peptiden der Monoaminosaure. — LaBt man

jedoch Papain auf solche Peptide 
CH2' • Cbzo einwirken, in denen die e-Amino- 

gruppe des Lysinrestes ebenfalls

c6h5. c o . n h . c h s-co
XIV

(6h j)3

NH-ÓH-CO
acyliert ist, so findet man ein 

NH, anderes Verh. So wird a-Hippuryl-
3 e-carbobenzoxylysinamid (XIV) an

zwoi Stellen (namlich an der Amid- 
bindung B  u. an der Peptidbindung A) gespalten (vgl. nebenst. Eormel); ais Re- 
aktionsprodd. wurden e-Carbobenzoxylysin u. Hippursaure isoliert. In gleieher Weise 
werden die Verb. X  sowie a,£-Diearbobenzoxylysinamid gespalten. Dagegen wird 
£-Carbobenzoxylysinamid nicht gespalten. Hiernach bedingt also das Vorhandensein 
der £-Carbobenzoxygruppe die zusatzliche Hydrolyse der Amidbindung („B “), u. zwar 
nur, wenn die a-Aminogruppe des Lysins acyliert ist. Eerner ergibt sich, daB in XIV 
u. ahnliehen Verbb. infolge der Gg^v. der aeylierten e-Aminogruppe das AusmaB der 
Hydrolyse bei B groBer ist ais bei A. So wird aus XIV zunaehst a-Hippuryl-e-carbo- 
benzoxylysin gebildet, welches dann bei A gespalten wird. Ware die Spaltung bei A 
grSBer ais bei B, so wiirde e-Carbobenzoxylysinamid entstehen u. es konnte keine weitere 
Spaltung erfolgen. — Aus dieser u. der yorangehenden Arbeit ergibt sich fiir die 
Spezifitat des Papains im Vergleich zu der der Peptidasen folgendes: Aminopeptidase, 
Carboxypeptidase u. Dipeptidase benótigen auBer der Peptidbindung eine freie Amino- 
gruppe oder eine freie Carboxylgruppe oder beide. Daher ist ihre Wrkg. auf die Enden 
von Peptidketten beschrankt. Papain spaltet dagegen nicht eine einer freien a-Amino
gruppe benachbarte Peptidbindung u. benotigt nicht eine freie Carboxylgruppe. Da
gegen ist neben der zu spaltenden Bindung eine andere Peptidbindung erforderlich. 
Biese Kombination findet sich innerhalb einer Peptidkette, so daB die Wrkg. von 
Papain nicht auf die Enden der Ketten beschrankt ist. Wichtig ist, daB das AusmaB 
der Spaltung einer Peptidbindung mittels Papain entscheidend beeinfluBt wird durch 
die Natur der in den Seitenketten yorliegenden Reste. — a.,£-Dicarbobenzoxy-((+) - 
łysin, C22H28OeN2, Nadeln, ein Athylacetat, E. 150°. — e-Carbobenzoxy-a.-carloxyl-
‘-lysinanJiydrid, C15H1S0 5N2, F. 100° unter Zers.; nach mehrmonatigem Stehen kann
der P. sich auf iiber 250° erhohen, wahrscheinlich infolge Polymerisation. — e-Carbo- 
<Knzoxy-l-lysin, CI4H20O4N2. M d 25 =  +14,0°, F. nahe bei 255°. — e-Carbobenzoxy- 
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l-lysinmetliylesterhydrochlorid, C ^H ^O^jC l, lange Prismen aus Aceton, E. 117°. — 
e-Carbobenzoxylysinamidhydrochlorid, C14H220 3N3C1, Nadeln aus CH3OH, E. 203°. — 
a-Hippuryl-E-carboxy-l-lysinmethyle$ter, C24H29N30|„ aus Athylacetat, F. 145°. — 
a-Hippuryl-e-carbobenzoxy-l-lysinhydrazid, 023H2i)0 5N5, aus CH3OII, E. 195°. — 
a.-Hippuryl-e-carbobenzoxy-l-lysylglycinathylester, C27H3407N4, aus Aceton, E. 163°. — 
a-Hippuryl-l-lysylglycinathylesterhydrochlorid, C19H290 5N4C1, F. 123— 133°, [cc]d25 =  
—30,5°. — a-Hippuryl-£-carbobenzoxy-l-lysinairiijl, ć 23H2B05N.t, aus CH3OH, F. 209°.
— a-Carbóbenzoxyglycyl-e-carbobe7izoxy-l-lysinmethylester, C25H310,N3, aus CH3OH u. 
A., E. 97°. — a-Glycyl-1-lysinmeihyleste.rdihydrochlorid, C9H210 3N3C12, lange Nadeln,
F. 177° unter Sinterung, [<x]d23 =  —23,9°. — ot-Carbobenzoxyglycyl-E-carbobcnzoxy- 
l-lysinamid, C24H30O|jN4, F. 130— 134°. — cc-Carbobenzoglycyl-e-carbobenzoxy-l-lysin- 
hydrazid, C24H31OcN5, aus CH3OH, F. 167°. — x-Carbobenzoxyglycyl-e-carbobenzoxy-
l-lysylglycindthylester, C28H360 8N4, aus Athylacetat u. PAe., F. 146° (sintert bei 140°).
— a-Carbobenzoxyglycyl-E-carbobenzoxy-l-lysylglycinamid, C26H330 7N5, E. 90-—95°. —
a-Benzoyl-e-carbobenzoxy-l-lysinamid, C21H2504N3, aus CH3OH mit etwas A., F. 172 
bis 173“. — a.-Bmzoyl-1-lysinamidhydroclilorid, CJ3I I20O2N3Cl. — a-Benzosulfonyl- 
e-carbobenzoxy-Llysinmethylester, C21H2l!N2OcS, schone, haarahnliche Nadeln aus A.-PAe., 
E. 80°. — a-Benzosulfonyl-l-lysin, C12H 1904N2S, aus 50%ig. A. F. 277° (unter Zers.); 
die spezif. Drehung hangt von der yorhandenen Menge Lauge ab: mit 1 Mol NaOH 
M d 26 =  —9,6°; mit 2 Mol NaOH [a]n2S =  —22,5°. — Dicarbobenzoxy-l-lysinamid, 
C22H2705N3, Nadeln, E. 155°. (J. biol. Chemistry 111. 245— 60. Sept. 1935. New York, 
Rockefeller Inst. for Medical Research.) HESSE.

Everett L. Saul und J. M. Nelson, Einflu/3 von Proteina| auf die WirksamTce.il 
von Hefesacóharase. Fruher (C. 1935. I. 734) war gezeigt worden, daB native Proteine 
im saueren Gcbict der pn-Kurye die Wirksamkeit vieler Praparate der Saecharaso 
erhohen. Es wurde jetzt festgestcllt, daB auch denaturierte Proteine (z. B. Gelatine) 
unter densclbcn Bedingungen haufig dio gleiehe Wrkg. ausiiben, aber anscheincnd 
nieht bis zum selben AusmaB wie ein frisch krystallisiertes natiyes Protem, z. B. Ei- 
albumin. Weitere Verss. maehen es wahrseheinlich, daB bei allen Praparatcn der 
Hefesaccharase, wenn ihre Lsgg. geniigend verd. sind, wahrend der Einw. auf Saccharose 
bei pn =  3 dio Wrkg. dureh Proteine erhoht wird. Es kann dies nieht ganz cindeutig 
festgestellt werden, da bei den groBen Yerdunnungen, die zum Nachweis von zu- 
gesetzten Proteinen erforderlich sind; infolge der Zerstórung des Enzyms genaue Mes- 
sungen nieht moglich sind. Saccharase wird namlich in vielen Praparaten in hoher 
Vcrdunnung, insbesondero bei pn =  3, allmahlich irreversibel inaktmert. LaBt man 
stark verd. Enzymlsg. unter Zusatz yon Protein bei pH =  3 mehrere Stdn. stehen, 
so ist der Enzymverlust geringer ais in Abwesenheit von Protein. (J. biol. Chemistry 111. 
95— 103. Sept. 1935. New York, Columbia Univ.) H e sse .

Felis Ehrlich, Renate Guttmann und Ruth Haensel, Uber Pektinfermente.
III. Vollstdndigc direkte SpaUung der Pektolsdure zu d-Galakturonsdure dureh Pektolasc. 
(II. vgl. C. 1933. I. 1789.) Pektolase (aus Schimmelpilzen oder Schnecken) spaltet 
die Hauptkernsubstanz des Pektins, die Pektolsauro Cł 1H310 25 (eine komplese Tetra- 
galakturonsaure) in Pektolactonsaure C24H3.20 2., u. weiter in die monomolekulare  

d-Galakturonsaure C6H,„07. Pektolsaure ist in W. nur sehr wenig 1.; das Na-Salz ist 
zwar starker 1., jedoeh ist in annahernd neutralisierten Lsgg. die enzymat. Spaltung 
unyollkommen. Yff. versuehten daher Spaltung bei hóherer Aciditat. Es gelang, 
gereinigte Pektolsaure (von der sieh in 100 ccm W. bei 20° nur 0,11 g loscn) in wss. 
Suspension bei 30— 10° im Verlauf von 8— 10 Tagen etwa zur Halfte, im Verlauf von
2 Monaten quantitativ in Galakiuronsdure uberzufuhren. Am Ende der Yerss. wurde 
Ph =  2,4—2,2 gemessen. Nimrnt man aber nieht eine vollkommen reine Pektolsaure, 
sondern ein Rohprod. (wie es bei l^-std. Erhitzen von Pektin mit 5%ig. HC1 auf 
70—75° u. Auswaschen mit W. u. A. erhalten wird), so verlauft die Spaltung viel 
rascher. Bei Anwendung von 1 Teil Ferment auf 10 Teile rohe Pektinsaure (+ 1000 Teile 
W.) war bei 30° bereits in 3—4 Tagen die anfangs ungel. Yerb. bis auf einen ganz kleincn 
Rest gel. u . die Lsg. zeigt dann eine maximale, in der Folgę unyerilndcrt bleibende 
Rechtsdrehung. Aus 8 Tage lang behandelten Lsgg. lieB sieh dureh einfaches Eiu- 
engen im Yakuum, Abscheiden der Fermente mit A., weiteres Verdampfen der alkoli. 
Eiltratc ein freiwillig krystallisierender fast farbloser Sirup erhalten, der bis 87% der 
theoret. moglichen Ausbeute an krystallin. Galakłuronsaure in der a-Form CsH 10O; + 
H20 lieferte. (Biochem. Z. 281. 93—102. 21/10. 1935. Breslau, Univ.) H e s s e .
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Robert Bonnet und Berthe Nataf, Ober die Vemichtung gewisser hydrolysierender 
Enzyine im Verlauf ilirer Wirkung. Untersucht wurden Amylase, Amygdalase u. 
Saccharase der Schnecken, Amylaso aus Hundepankreas, Mandelamygdalase, Darm- 
saccharase u. Saccharase aus Bierhefe. Dio bei samtlichen untersuchten Enzymen 
zu beobaclitcnde Abnahme der Wirksamkeit im Yerlauf der Einw. auf die Substratc 
ist nicht etwa auf Zerstorung durch ein proteolyt. Ferment zuruckzufuhren, da sie 
auch bei denjenigen Enzymen beobaehtet wird, die keine begleitenden Proteasen auf
weisen. Mit yerlangcrter Einw.-Dauer wird die Zerstorung immer ausgepragter. Bei 
Hefesaccharase ist dagegen die Wirksamkeit am Ende einer kurzeń Zeit yerhaltnis- 
maBig hoher ais nach langer dauernder Wrkg. Es scheint, daB am Anfang der Einw. 
ein Teil des Enzymes yerschwindet, yielleicht unter Bldg. einer Enzymsubstratyerb. 
In allen Fiillen wird also wahrend der Wrkg. der Enzyme eine erhebliche Selbst- 
zerstórung beobaehtet. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 201. 1060—62. 1935.) H e s s e .

Paul Fantl und Josef Weinmanu, Die proteolylische Fahigkeit des Speichels.
I. Die Eigenprołeolyse des Speichels. Im  Speichel sind Proleinasen vorhanden, welche 
das im Speichel befindliche EiweiB abbauen. Vff. betonen, daB im Gegensatz zur 
bisherigen t)bung bei Unters. des Abbaues von zum Speichel zugesetzten Proteinen auf 
die Proteolyse der eigenen Proteine des Speichels Rucksicht genommen werden muB, 
da sonst (wie z. B. bei Zusatz von Keratin) ein an sich gar nicht erfolgender Abbau 
vorgetauscht werden kann. Die proteolyt. Wrkg., welche nur zu einer geringfiigigen 
Anderung des pn fuhrt, ist sicher nicht auf Wrkg. von Bakterien zuruckzufuhren. 
Der Geh. an Proteinasen ist individuell sehr yerschieden, bleibt aber bei jeder Versuehs- 
person innerhalb gewisser Grenzen. (Biochem. Z. 281. 37—41. 21/10. 1935.) H e s s e .

Paul Fantl und Josef Weimaann, Die prołeolytische Fahigkeit des Speichels.
II. Das Verhallen menschlichen Speichels gegeniiber Eiweipkorpern. (I. vgl. vorst. Ref.)
Menschlicher Speichel hat nicht die Fahigkeit, durch Kochen denaturierte oder bei 
Zimmertemp. gefallto EiweiBkorper (HiihnereiweiB; Fibrin) abzubauen, u. zwar un- 
abhangig yon einer mehr oder weniger groBen Eigenproteolyso des betreffenden Speichels. 
Bebriitet man Speichelproben mit Fibrinen aus menschlichem Blut oder aus Pferde- 
blut, so findet man zwar einen hóheren Rest-N ais in Speichelproben, die ohne Zusatz 
bebriitet werden; dies ist jedoch nicht auf Fahigkeit des Speichels zum Abbau yon 
Fibrin zuruckzufuhren, sondern darauf, daB den nach FUCHS (C. 1927. II. 446. 1932.
I. 243) hergestellten Fibrinpraparaten noch Fibrin abbauendc Ferment® anhaften. 
(Biochem. Z. 281. 42— 48. 21/10. 1935. Wien, Uniy.) H e s s e .

Ludwig Reichel und Herbert Kdhle, Ubcr die Aldehydrasc der Leber. I I I .  Mitt. 
iiber Leberferniente. (II. ygl. C. 1935. I. 421.) Bei woiterer Entw. der Methoden zur 
Reinigung der rohen Fermentpraparate konnten durch fraktioniertes .Fallen mit 
60—80°/oig. A., mit Gemischen von A. + A., Aceton + A., sehr lialtbafe Trocken- 
praparate erhalten werden. Das Wirkungsoptimum fiir die Dismutation von Propyl- 
alkohol liegt bei p« =  7,5— 7,8, etwas abhangig yom Geh. an Begleitstoffen. Die 
Dismutation ist weitgehend unabhangig yon der yorhandenen Aldehydmenge. — Zer- 
storungstemp. ungefahr 69°. — HCN hemmt stark, wahrscheinUch durch Bldg. yon 
Propylaldehydcyanhydrin, das neben HCN an der Fcrmentoberflache adsorbiert wird 
u. dem Aldehyd den Zutritt yersperrt. — Dismutation erfolgt unter anaeroben wie unter 
aeroben Bedingungen. — Ubcr dio Dehydrierung werden folgende Feststellungen 
gemacht. Chinon u. Methylenblau werden durch den abgelosten H2 hydriert. Boi 
hohen Konzz. an Chinon (1/30-mol.) wird die Dismutation yollkommen ausgeschaltet, 
der Aldehyd (dessen Umsatz um 12°/0 herabgesetzt war) wird yollstandig in Saure 
yerwandelt. Bei niedrigerer Konz. an Chinon (Vl60 -mol.) steht die Dismutation wieder 
im Vordergrund. Bei Methylenblau ais Acceptor gewinnt der Dehydrierungsvorgang 
crst bei sehr hoher Konz. an Methylenblau (1/20-mol.) an Bedeutung; 77,3°/0 des 
Aldehydes werden in Saure umgcwandelt. Unter aeroben Bedingungen werden bereits 
bei 1/io0-mol. Methylenblau 64,8% des Aldehydes in Saure umgewandelt. — Hinsichtlieh 
zelleigener Acceptoren erwies sich, daB Ggw. yon Cytochrom u. Indophenoloxydase 
neben der Aldehydrase imcrlaBHch zur Dehydrierung ist. Cytochrom wurde in den 
Trockenpraparaten nachgewiesen; Indophenolosydase wird dagegen bei der Herst. 
der Trockcnpraparato yernichtet. Von anderen zelleigenen Acceptoren erwiesen sich 
Adrenalinchinon (Omegastoff) ais ungeeignet, Lacłoflavin ais heryorragend geeignet. 
(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 236. 145—57. 2/11 . 1935.) H e s s e .

^Ludwig Reichel und Herbert Kohle, Ober die Alkoholdehydra.se der Leber.
IV. Mitt. iiber Leberfermenle. (III. ygl. vorst. Ref.) Auf Grund yon Ergebnissen der
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Yoranstekcndcn Mitt., bei denen die Frage auftrat, ob die mit frischer Leber bei An
wesenheit von 02 eintretende Zunahme der Saurebldg. durch Dehydrierung des 
Aldehydes oder durch gleichzeitige Wrkg. der Alkoholdehydrase zustande kommt, 
wurde die Alkoholdehydrase der Leber untersueht. Die nach einem neuen Verf. her- 
gestellten Trockenpraparate verlieren bei Aufbewahren im Yakuum in 6— 8 Wochen 
ihro Wirksamkeit (an der Luft schon in einigen Tagen). Propylalkohol wird nur in 
Abwesenheit von 0 , dehydriert. Unter diesen Bcdingungen wird durch die gleichzeitig 
vorhandene Aldehydrase der Aldehyd nur dismutiert. Die Gesamtbilanz ergab, daB 
nur die der Dismutationslcistung entsprechende Sauremenge von dem aus Propyl
alkohol entstandenen Aldehyd gebildet wird, d. h. der Alkohol wird durch die Alkohol
dehydrase nur in Aldehyd yerwandclt. Die Alkoholdehydrase wirkt also nicht in 
dem von B a t e l l i  u .  St e r n  (Biochem. Z. 28 [1910]. 145) angenommenen Sinn, es 
findet keine Saurebldg. statt. Die in der frischen Leber beobachtete Saurebldg. ist 
also fast ausschlieBlich auf Dehydrierung des Aldehyds durch das Aldehydrasesystem 
zuriickzufuhren. — Optimum der Dehydrierung des Propylalkohols zwisehen pn =  6,7 
u. 7,3. Der Umsatz ist stark von der angewendeten Menge Propylalkohol abhangig. 
Zerstórungstemp. 47,5° (bei pn =  7,8). Die Alkoholdehydrase ist unempfindlich gegen 
HCN. — Methylenblau u. Chinon wirken nur in Ggw. von 02 ais Zwischenacceptoren. 
Vitamin E (Ascorbinsaure) wirkt nicht ais Zwischenacceptor; dagegen ist Adrenalin- 
chinon geeignet. — Trockenpraparate aus Milz bewirken nach vorlaufigen Verss. eine 
Steigerung des Alkoholun1sat7.es um rund 32%. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 236- 
158—67. 2/11. 1935. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) ‘̂ Hesse.

Waldemar Kutscher und Hajo Wolbergs, Prostataphosphatasc. Ln AnschluB 
an friihere Befunde (C. 1935. II. 3937) wurde ermittelt, daB im Harn von Fraucn u. 
alteren Personen die Phosphatase fehlt. Dagegen ist im Ejakulat eine sehr wirksame, 
im pn-Optimum mit der Harnphosphatase ubereinstimmende Phosphatase vorhanden, 
fiir die nachgewiesen wurde, daB sie aus der Prostata stammt. a- u. /3-Glycerophosphat 
werden von dieser Phosphatase (im Gegensatz zu anderen Phosphatasen) etwa gleicli 
stark gcspalten. Hexosediphosphorsaure u. Pyrophosphat werden viel schwacher 
gespalten ais Glyccrophosphat, so daB wohl eine Glycerophosphatase vorliegt. — Bei 
Erhitzen von Prostataextrakt 1:100 wird das Ferment in 5 Min. bei 60° zerstórt. 
(Hoppe-Seylcr’s Z. physiol. Chem. 236. 237—40. 2/11. 1935. Heidelberg, Univ.) H esse .

Janetta Wright Schoonover und Jacob Owen Ely, Enzyme bei Krebs. Die
fi-Glyceroplwsphatase der Eryihrocyten. Fiir die Wirksamkeit der /S-Glycerophosphatase 
aus Erythrocyten von n. wio von krebsbefallenen Menschen liegt das optimale ph des 
Substrates bei pn =  5,6— 5,8 (37°; 0,2-mol. Acetatpuffer). Krebserythrocyten zeigen 
im allgemeinen eine liohere Phosphatasewirksamkeit ais die Erythrocyten von n. Per
sonen des gleichen Geschlechtes im Gebiet von ph =  5,0—6,0. Durch die Erhohung 
der Konz. von Mg wird die Phosphatase der n. wie der krebsbefallenen Organismen in 
derselben Weise beeinfluBt. (Biochemical J. 29. 1809— 16. Aug. 1935. Philadelphia, 
Univ. of Pennsylvania.) ___________________  HESSE.

M. Lora Tamaya y Francisco Segoyia, La quimica de la fosfatosa. Metodo de estudio de la
hidrolisis euzimatica de los ósteres fosfóricos. Inactivación. Toledo: A. Medina 1935.
(15 S.) 4°.

E 5. T ie rc he m ie  u n d  - phy s io lo g ie ,

♦ S. A. Iwanowa, Der Einflu/3 der Elimination der Gonozyten auf die Entuńekhing 
der mdnnlichen sekundami GescMechtsmerkmale. (Versućhe an weifien Jlatten.) Nach 
Bontgenbestrahlung von Battenmannchen am 2. Lebenstage zeigte sieh nach 3 bis
4 Monaten eine starkę Hemmung der Ausbldg. der Samendriisen, jedoch konnte das 
Vorhandensein von Geschlechtshormon festgestellt werden. Das Gewicht der Schild- 
driiso u. der Hypophyse wies ebenfalls darauf hin, daB sieh im Kórper der Ratten Ge- 
sehlechtshormon befindet. Daraus ergibt sieh, daB das mannliche Geschlechtshonnon 

von den Samendriisen bei Vorhandensein des Z^ischengewebes u. der Sertolizellen auch 
bei volligem Fehlen jegliclier Keimzellenelemente produziert werden kann. (Z. Biol. 
[russ.: Biologitscheski Shurnal] 3. 508— 12. 1934. Moskau, TlMIRJASEW-Inst. f- 
Biologie.) K lever.

Irmgard Dresel, Die Wirkung von Prolaktin auf den Ós!ruszyIdus von nulliparen 
Mausen. Zur Klarung der Frage, ob die Verz6gerung im Ostrus bei der Laktation 

(C eew  u .  M is k a ia )  a u f  die Wrkg. des Corpus luteum oder des H y p o p h y s e n h o r m o n s
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Prolaktin zuruckzufiihren isfc, wurden 14 vollstandig entwickelte weiblieho Mause, 
dereń Zyklus absolut regelmaBig war, 30 Tage lang mit taglich einer Taubeneinhoit 
Prolaktin (subkutan) behandelt. An den Brustdriisen zeigten sich keinerlei Ver- 
anderungen (diese treten nur nach Vorbehandlung mit Follikcl- u. Gelbkorperhormon 
auf). 24 Stunden nach Beginn der Prolaktininjektionen setzte der Ostrus aus; er trat 
erst nach 20—25 Tagen wieder ein trotz fortgesetztcr Prolaktininjektionen, u. war 
dann deutlich verlangert, von 4—8 Tagen. Die Vaginalabstriche zeigten nur kern- 
lose Epithelzellen. Es wird geschlossen, daB die Unterbreehung des Ostrus eine Folgę 
der Prolaktinwrkg. ist. (Science, New York [N. S.] 82. 173. 23/8. 1935. The Georgo 
Washington Univ., School of Medicine.) WESTPHAL.

Luigi Beltrametti, Die Sezualfunktionen in ihren Beziehungen zum Wasser- 
haushalt, insbesondere zum Diabetes insipidus. Bei 5 Kranken mannliehen u. weibliehen 
Geschlechts mit Diabetes insipidus wurde durch Behandlung mit Sexualhormonen 
(Follikulin, Hombreol, Hodenextrakte) die Polyurie deutlich herabgesetzt. Eino 
Verb. zwischen dem pathogenen Typus der Polyurie u. einer Wiederbelebung zur 
hormonalen Geschlechtstatigkeit lieB sich nicht erkennen; aus Unterss. iiber die intcr- 
mediaren Veranderungen des W.-Salzstoffweehsels, der Chemie des Blutes usw. wird 
angenommen, daB die Sesualhormone eine antipolyur. Wrkg. haben auf einen Mecha- 
nismus, dessen Hauptsitz in der Nierc liegt. Da die fiir eine antipolyur. Wrkg. der 
Sesualhormono empfindlichen Falle auch auf Pituitrin in gleichem Sinne reagieren, 
wird es fur wahrscheinlich gehalten, daB die antipolyur. Wrkg. mit der reflektor. 
Tatigkeit der Hypophysc yerknupft ist. (Endokrinologie 16. 241—56. Nov. 1935. 
Pavia, Medizin. Klinik der Univ.) WESTPHAL.

Ferdinando Savignoni, Der Einflufi der Schwangerschaflshormonc auf das An- 
gehen und die Enlwicldung von Epithdialtumoren. Vers. an weibliehen Mausen. 1. Gruppe 
wurde mit HERLICH-Adenocarcinom geimpft u. gleichzeitig dio Behandlung mit 
Schwangerenharn begonnen. Bei 8 Tieren gingen 4 Tumoren an, von denen 1 uleerierte; 
bei der 2. Serio, Gruppe 1, wurde die Behandlung 10 Tage nach der Impfung begonnen; 
bei 6 Tieren gingen 4 Tumoren an, von denen 3 ulcerierten. Bei Gruppe 2 wurdo dio 
Behandlung mit Ostrin durchgefiihrt; 6 Tumoren gingen an, von denen 4 ulcerierten. 
Gruppe 3 wurde mit Hypophysenextrakt behandelt. 3 Tumoren gingen an u. ulcerierten. 
Gruppe 4 wurdo mit Harn nichtschwangerer Frauen behandelt; von 5 Tieren gingen
3 Tumoren an. Dio Behandlung der Tiero in Serie 2 erstreckte sich jeweils uber 10 Tage. 
Bei der Serie 3 wurde die Behandlung wahrend der ganzen Dauer des Vers. durchgefiihrt. 
Ergebnis in Gruppo 1: Von 6 Tieren gingen 3 Tumoren an, die ulcerierten. Gruppe 2: 
das gleiche Resultat. Gruppe 3 u. 4: ebenso. Von 17 Kontrollen gingen 11 Tumoren an, 
von denen 8 ulcerierten. Daraus schlieBt Vf., daB die im Harn schwangerer Frauen vor- 
handenen Hormone dio Entw. des HERLICH-Adenocarcinoms hemmen. (Rass. Clin. 

Terap. Sci. affini 32. 349—63. Rom, Univ., Gynakolog. Inst.) G e h r k e .

R. Bompiani und M. David, Untersuchungen iiber den Hormongehalt des Frauen- 
harns wahrend des normalen Sexualcyclus und bei amenorrhoischen Pałientinnen, mit be- 
sonderer Beriicksichtigung der Methoden zur Eziraktion des Hormons. Yf. untersucht mit 
einer wenig modifizierten Methode den Hormongeh. des Harnes in 2 Fallen von 
Amenorrhoe u. bei einer n. Menstruierenden. Wahrend in einem Falle von Amenorrhoo 
wahrend 1 Monat kaum ein Follikulingeh. von 25 M.-E. pro Liter Harn, prakt. also 0, 
festgestellt wurdo, betrug er im anderen Falle 350 M.-E., u. bei der n. Menstruierenden 
300 M.-E. Der Geh. des Harns ging mit dem im Serum genau parallel. Bei der Normalen 
war der Hormongeh. am hoehsten 9 Tage vor Eintritt der Menstruation. (Rass. Clin. 
Terap. Soi. affini 32. 319—48. Rom, Univ., Frauenklinik.) G e h r k e .

Giuseppe Tata, Die Follikulinausscheidung im Harn wahrend der Stillzeit. Unters. 
an Wóchnerinnen. Wahrend bei amenorrhoischen Frauen nur sehr niedrige Wertc 
gefunden werden, finden sich n. Werte bei solehen Frauen, bei denen die Menstruation 
wieder eingesetzt hat. (Rass. Clin. Terap. Sci. affini 34. 265—70. Sept./Okt. 1935. 
Rom, R. Univ., Frauenklinik u. National. Pharmakolog. Inst. Sorono.) G e h r k e .

K. J. Anselmino, L. Herold und Fr. Hoffmann, Uber die Wirkung des para- 
ihyreotropen Hormons des Hypophysenvorderlappens bei rerschiedenen Tierarten. Sub- 
cutane Injektionen von wss. Extrakten aus acetontroeknen Vorderlappen von Rinder- 
hypophysen bewirken bei dem Hund, der Katze u. dem Meerschweinchen einen deut- 
lichen, im histolog. Bild erkennbaren Umbau der Epithelkórperchen. Es zeigt sich ein 
starkeres Auftreten von Follikelbldgg. u. eine Zunahme der kolloidartigen Substanzen 
neben Yermehrung der osyphilen u. hellen Hauptzellen. Bei der Behandlung von
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Kaninchen mit solchen Extrakten tritt dagegen eine Bchon makroskop. sichtbare Yer- 
groBerung der Epithelkorperehen auf; die Driisen sind 2—3-mal so groB ais die der 
unbehandelten Kontrolltiere. Diese starko VergroBerung der Parathyreoidca beim 
Kaninchen ist dureh eine eehte Hypcrplasio bedingt. Ein Vergleich der erzielten Effekte 
naeh Gaben von Hypophysenvorderlappenextrakten bei den verschiedenen Tieren 
zeigt, daB am Kaninchen u., wic friihere Verss. der Vff. erwiesen, an der Ratte die am 
siehersten fcststellbaren Veranderungen der Epitholkórperchen zu beobachtcn sind. 
Die Ratte wird deshalb ais das geeignetste Testtier zur Auswertung des parathyreo- 
tropen Hormons angeschen. (Z. ges. exp. Mcd. 97. 51—59. 14/10. 1935. Dusseldorf, 
Frauenklinik der medizin. Akademio.) T S C H E R N IN G .

K. J. Anselmino, G. Effkemann und Fr. Hoffmann, Uber die ]Virku7ig des 
Kohlenhydrałsloffteechselhormons des Hypophysenvorderlappcvs auf die gesaltigten und 
wujesattigten Feltsauren der Leber. (Vgl. C. 1935. H. 1736.) Das Kohlenhydrat- 
stoffweehselhormon, das man aus dem Blut nach einer Kohlenhydratbelastung oder 
aus -wss. Extrakten des Hypophysenvorderlappens dureh Ultrafiltration bei pii =  5,3 
erhalt, bcwirkt eine Abnahme der ungesatt. Fettsauren u. der Gesamtfettsauren der 
Lobcr. Gleichzeitig tritt eine Glykogenverarmung der Leber auf, die ihr Maximum 
bercits 2—4 Stdn. nach der Hormoninjektion erreieht hat, wiilirend das Maximum 
der Fettsaureabnalime erst nach 6—8 Stdn. eintritt. Die Glykogendepots der Leber 
sind zur Zeit des niedrigsten Fettsauregeh. zum Teil schon wieder aufgefullt. Eino 
Einw. dieses Hormons auf die Ketonkorper des Blutes wurde nicht beobachtet. (Z. ges. 
exp. Med. 97. 44—50. 14/10. 1935. Dusseldorf, Frauenklinik der medizin.
Akademie.) T S C H E R N IN G .

Masashiro Sugihara, Beitrajj zum Ezperimente der Pharmakologie von Hypophyse. 
In die V. auricularis injiziertes Pituitrin, Antuiirin u. Pitnglandol steigern den Herz- 
schlag (Kaninchen). Pituidrindosen von 2,0 ccm oder Pituglandoldosen Ton 0,1 ccm 
Tcrmindern den Herzschlag. Pituitrin u. Pituglandol emiedrigen die Amplitudę des 
Hcrzens sowie die Herzspannung. Kleinere Dosen der Hypofthysenpraparatc erhóhen 
den Blutdruck, grofiere Dosen wirken zuerst blutdrucksenkend. Ivleine Pituitrindoscn 
steigern Atmungsfreąuenz u. -tiefe. GroBcre Pituitrindosen sowie Antuitrin u. Pitu
glandol verursachen obcrflachliehe Atmungu. vemiinderte Freąucnz. (Sei-i-kwni mcd. J. 
54. Nr. 6. 2. 1935. Tokio, Jikeikwai med. Fakultat, Pharmakol. Inst. [Nach dtseb. 
Ausz. ref.]) MAHN.

Hidekazu Kawai, Einflufl auf die reduzierte Glutathionsmenge in Organgeu-eie 
nach der Milzexstirpation der Krote dureh die rerschiedenm Ilypophysenpra-parate. Bei 
der n .  Króte ist der red. Glutałhioiigeh. der Milz am hóchsten, dann kommt der von 
Leber, Nicrc, Hoden, Darm, Herz, Magen, Muskel, Lunge u. Blut. Bei m ilz e x s t ir p ie r te n  

Króten ist der red. Glutathiongeh. von Leber, Herz, Darm u. Blut erhoht, von Lungc 
u. Niere dagegen eher yermindert; unbeeinfluBt der von Blagen, Muskel u. Hoden. 
Pituitrin, Hypohorin u. Pituglandol steigern bei milzexstirpierten Kroten den Geh. 
an red. Glutathion in Niere u. Darm, vermindern ihn dagegen im Herz. (Sei-i-kwai 
med. J. 54. Nr. 6. 5— 6. 1935. Tokio, Jikeikwai med. Fakultat, Pharmakol. Inst. 
[Nach dtseh. Ausz. ref.]) Mahn.

E. Vogt, Uber die Behandlung der Magersucht und sekuiułaren Amenorrhoe mit 
Implantation der Hypophyse eines Neugeborenen und mit Progynon und Proluton. Bei 
einer 33-jahrigen Paticntin wurde eine sehr schwere Magersucht durcli Im p la n t a t i o n  

einer Hypophyse behoben; danach konnte die uber 16 Jahre schon vorhandone sekun- 
daro Amenorrhoe systemat. mit Progynon u. Proluton behandelt u. geheilt werden. 
(Bied. Klinik 31. 1393—94. 25/10. 1935. Zwickau, Geburtshilflich-Gynakolog. Abt. des 
Heinrich-Braun-Krankenhauses.) WESTPHAL.

M. ReiB, L. Schwarz und F. Fleischmann, Dehydrienmgstorgange in Geiceben 
thyrozinbehandelter Tiere. Es wurde festgestellt, daB Lebergewebe von mit Thyrozin 
behandelten Tieren ein erhóhtes anarobes Dehydrierungsrcrmogen (bestimmt m it  

der T H U N B E R G s c h e n  Methylenblaumethode) gegenuber den unbehandelten Normal- 
tieren aufweist. Dieselbe Erscheinung zeigt sich in der Leber von hungernden bzw. 
ermiideten Tieren. Es wird fur wahrscheinlich gehalten, daB die Erhohung des 
Dehydrierungsyermogens der Leber auf die bei der Glykogenmobilisierung in s ta rk e re m  

MaBe gebildeten Donatoren zuriickzufuhren ist. (Endokrinologie 16. 145— 48. Okt. 
1935. Prag, Inst. fiir allgemeine und experimentelle Pathologie der Deutschen
U n iv . )  "  W E S T P H A L .
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G. SCOZ, Die Wirkung von Thyrozin auf die Serumamylasen und die Amylasen, 
Lipasen und das Trypsin des Panhreas. Verss. an Hunden. (Arch. Scienze biol. 20. 
253—66. 1934. Mailand, R .  Univ., Physiol. Inst.) G e h r k e .

*  Emilio Martini und Fernando Copello, Das Verhallnis Dehydroascorbinsdure: 
Ascorbinsaure im Gcwebe nach Verabreichung von Tliyroxin. Bei Meerschweinchen wird 
nach mehrtagigen Gabon von 0,5— 1 mg Thyroxin der Geh. an Ascorbinsaure u. 
Dehydroascorbinsaure in Leber u. Nebennieren bestimmt. Wahrend der Ascorbinsaure- 
geh. unter der Behandlung absinkt, Bteigt der an Dehydroascorbinsaure in betraehtlichem 
AusmaB. So erscheint der Vitamin-C-Geh. durch die Behandlung erhóht, ebenso das 
Rcdoxpotential der Gewebe ais Folgę des ycrmehrten 02-Verbrauchs. (Biocliim. Terap. 
sperim. 22. 529—35. 31/10. 1935. Genua, R. Univ., Physiol. Inst.) G e h r k e .

Harald Schlichting, Ezperimentelle Unlersuchungen iiber den Einflu/3 des Insulins 
auf den Verlauf der alimentdr-hyperglykamischen und -hyperalkokolamischen Kurce. 
Bei alleiniger peroraler Gabe von Alkohol an n. Kaninchen erreicht der Geh. des Blutes 
an Alkohol bei gleichzeitiger Insulinzufukr fast genau so hohe Wertc wio ohne Insulin, 
doch sinkt die Alkokolkonz. rascher ab. Gibt man dem Versuchstier auBer Alkohol 
noch Zucker, so liegen die Werte des Alkoholgeh. bei gleichzeitiger Insulingabe bedeutend 
niedriger ais ohne Insulin. Zucker u. Alkohol werden yom Organismus ungefahr gleich 
schnell yerbrauclit, gegen Endo des Vers. zeigt sich, daB die Abnahme des Blutalkohols 
sogar starker ist ais dio des Blutzuckers. Die Frage, ob Insulin im Kórper direkt eine 
gesteigerte Alkoholoxydation bowirkt, bleibt offen. Yf. halt es fiir móglieh, daB eine 
akute Alkoholyergiftung durch Insulinbehandlung evtl. bei gleichzeitigen Zuckergaben 
erfolgreich bekampft werden konnte. (Z. ges. exp. Med. 97. 60—64. 14/10. 1935. 
Berlin, Univ., Patholog. Physiologie.) TsCHERNING.

W. E. Gaunt, G. Higgins und A. Wormall, Die Einwirhung von Phenylessig- 
siiurechlorid auf Insulin und andere Proteine. Vff. untersuchen dio Rk. von Phenyl- 
essigsaureehlorid mit Insulin u. anderen Proteinen. Der Umsatz erfolgt mit nativen 
Proteinen sehr leicht bei p h  — 8 u .  5°. Mit dem Fortschreiten der Rk. vermindert 
sich der freio Amino-N betrachtlieh, u. in manchen Fallen enthalt das entstehende 
Benzylcarbonatoprotein prakt. keinen freien Amino-N mehr. Bei Injektion erzeugt 
das Phenylessigsaurederiv. des Serumglobulins Antikórper, die fiir die neue Gruppierung 
(Benzylcarbonatoaminosauregruppe) spezif. zu sein scheinen. Insulin wird durch 
Phenylessigsaurechlorid inaktmert. (Naturę, London 136- 438—39. 14/9. 1935.) B r e d .

P. Armand-Delille, Die Harbenvorlesungen, 1935. Probleme der Emahrung und 
des Wachstums. Zusammenfassender Bericht. I. Die Verdauung der Starkę. II. Dio 
Rolle der Vitamino (Metalle ais Katalysatoren; Hormone). II I . Licht u. Heliotherapie. 
(J. State Med. 43. 683—719. Dez. 1935. Paris, Hóp. Enfants Malades.) S c h w a ib o ld .

Masayoshi Ogawa, Ober den Nahncert der Aminosdure Ganavanin. (Vgl. C. 1935- 
n . 3403.) Verss. an Albinoratten mit u. ohne Zusatze von Canavanin (0,1 g pro kg 
taglich). Dio Verb. erscheint zwar fiir das Wachstum nótig, es zeigte Bich jedoch kein 
EinfluB auf die Lebensdauer. (Buli. agric. chem. Soc. Japan 11. 156— 57. Nov. 1935. 
Tokyo, Municip. Hyg. Lab.) SCHWAIBOLD.

Adelaida Bendana und Howard B. Lewis, Ober die Ausnutzung von Inulin fiir 
da# Wachstum durch die jungę tceifie Ratte. Dio Vers.- u. Kontrolltiere (65— 75 g) 
wurden mit einem yollstandigen Futter, abor calor. begrenzt, emahrt. Bei Zulagen 
in Form yon Inulin, Saccharose oder Fructose nahm die Wachstumsgeschwindigkeit 
zu, jedoch war die Wrkg. von Inulin bedeutend geringer ais diejenigen der beiden 
anderen Stoffe. Inulin ais einzige Kohlenhydratąuello konnte durch die jungo Ratte 
nur unzureichend ausgenutzt weTden, da seine fermentatiyo Zers. im Darm dessen 
Ausdehnung u. meist raschcn Tod des Ticres bewirkte. (J. Nutrit. 10. 507—15. 
10/11. 1935. Ann Arbor, Uniy., Med. School.) S c h w a ib o ld .

Harold S. Olcott, William E. Anderson und Lafayette B. Mendel, Ober die 
Wirkung von Cerealiennahrung auf die Zusammensetzung des Kórpeifettes der Ratte. 
(Ygl. C. 1928. I I .  781.) Verss. mit Mais, Hafer, Weizen u. Gerste, yon denen jeweils 
ein Prod. 82% des Energiegeh. der Nahrung ausmachte. Der Olgeh. war bei Mais 4, 
bei Hafer 5,3, bei Weizen 1,7 u. bei Gerste 2,0% u. lieferte jeweils 8 bzw. 10 bzw. 3 
bzw. 4% der Energie der Gesamtnahrung. Das durch Mais- u. Hafemahrung gebildete 
Kórperfett unterschied sich wenig im Sattigungsgrad (Jodzahl 83 bzw. 79), bei Weizen- 
u. Gerstenahrung war es weniger gesatt. (Jodzahl 70 bzw. 71). Die Best. der gesamten 
gesatt. Fettsauren sowie der ungesatt. im Organismus der Yers.-Tiere ergab, daB der
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Geh. der ungesatt. sich zwischen 68,5% (bei Gerste) u. 75,0% (boi Mais) bewegte. 
(J . Nutrit. 10. 517—23.10/11.1935. New Hayen, Univ., Dep. Physiol. Chem.) Schwaib.

E. B. Forbes, R. W. Swift, Alex Black und O. J. Kahlenberg, Uber die 
Wirkung verschiedenartiger Emahrungsmdngel auf die Ausnutzung von energieliefemden 
Nahrsloffen und Proteinen. I I I .  Die Wirkungen der Hóhe der Proteinzufuhr. (II. vgl.
C. 1934. I I .  3140.) Verss. an Ratten mit 4 Proteinkonzz. (10, 15, 20 u. 25%) in der 
Nahrung bei durchwegs gleicher Energiezufuhr iiber 10 Wochen. Unters. des Stoff- 
■wechsels u. der Kadaver, Wachstumskurven. Die Wrkgg. eines steigenden Protein- 
geh. waren Steigerung der Korpergewichtszunahme bei geringerem Nahrungsverbrauch, 
Zunahme der Wirksamkeit der Verdauung u. der Retention, Zunahme des Harn-N 
in steigendem MaBe u. Zunahme der Korperproteine in abnehmendem MaBe, Zunahme 
des Hamenergiegeh. (Ausgleich dureh Verminderung des Faecesenergiegeh.), Ver- 
minderung der Ausnutzung des Nahrungs-N, Abnahmo des Fettgewinns im Verhaltnis 
zum Protcingewinn im Organismus. Bei Proteinerhohungen in der Nahrung, die das 
Emahrungsgleichgewicht verbesserten, trat keine Anderung der Ausgangswarme- 
produktion pro Einheit der Kórperoberflacho ein. (J. Nutrit. 10 . 461—79. 10/11. 1935. 
Pennsylvania State Coli.) Sc h w a ib o l d .

J. I. Smimowa, Der Einflu/3 der Menge der EiweifSration auf den Index seiner 
Qualitd,t. Dio Unters. der Assimilierbarkeit des EiweiBes von Weizenmehl u. -brot, 
Roggenbrot, Fleisch u. Quarg an Hunden zeigte, daB der Assimilationskoeff. Q nach 
ROSHANSKI (Plastizitatskoeff.) das prozentuale Verhaltnis des assimilierten zum 
zcrfallcnen EiweiB darstellt, wobei Q mit Erhohung der assimilierten Eiweiflmengo 
bis zu einem bestimmten Wert ansteigt, bei dem der Koeff. jo nach der Eiw eiBąualitat 

konstant bleibt. Somit ■wird durch den Plastizitatskoeff. dio Qualitat (Assimilierbar
keit) des EiweiBes charakterisiert. Die Best. der Assimilierbarkeit nach THOMAS gibt 
gleichfalls gute Resultate, jedoch nur bei mittleren u. groBen N-Mengen. (Problems 
Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 3. Nr. 6. 21—28. 1934.) KLEVER.

L. S. Gorschkowa und A. A. Dorodnitzyna, Der Einflup verschiedener Felle 
auf den Nahrwert von Eiweipstoffen. Es wurde der EinfluB verachiedener Fettzusatze 
auf dio Assimilierbarkeit von EiweiBstoffen durch den Organismus an Hunden unter
sucht. Der Assimilationskoeff. nach THOMAS u . nach ROSHANSKI fur WeizeneiweiB 
ist am groBten bei Butterzusatz, goringer bei Margarine u. Sojaol, am niedrigsten 
beim Schmalz u. Sonnenblumensamenol. Es ist anzunehmen, daB der yerschieden- 
artigo EinfluB der Fetto auf die Assimilierbarkeit von EiweiB durch iliren Vitamingeh. 
bedingt ist. (Problems Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 3. Nr. 6. 28—33. 1934. 
Nordkaukas. Inst. fiir Ernahr.) KLEVER.
*  — , Die Chemie der Vitamine. Kurzer Ubersiehtsberieht betreffend die Vitamine A, 
Bj u. C. (Naturę, London 136. 995—96. 21/12. 1935.) S c h w a ib o l d .

W. O. Frohring, Der Viłamin-A-Bedarf u-arJisender junger Eunde. Die erforder- 
lichen Heildosen waren erheblich groBer ais bei Ratten, berechnet auf 100 g Kórper- 
gewicht. Die Mindestdosis, die Wachstum bewirkte, war 20 U. S. P.-Einheiten taglich 
pro 100 g. Eine Speicherung in der Leber fand hierbei u. auch bei wesentlich hoheren 
Dosen nicht statt. Die Erscheinungen bei A-Mangel u. beim Heib-organg werden 
beschrieben. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 33. 280—82. Nov. 1935. Clevcland, Priv.- 
Lab.) S c h w a ib o ld .

Hsiang Chuan Hou, Eine Modifikation der Vitamin-A-Mangdnahrung fur Ratien 
nach, Sherman und Smith. Ratten bei einem Futtergemiseh, in dem Casein durch Soja- 
protein ersetzt war, zeigten eine kurzere Verarmungsperiode n. ein etwas besseres 
Wachstum wahrend der Vers.-Zeit von 8 Wochen. Ratten, in dereń Nahrung Maisstarke 

durch Kartoffelstiirke ersetzt war, zeigten die kurzeste Verarmungsperiode u. die beste 
Gewiehtszunahme wahrend der Vers.-Periode. (Chin. J. Physiol. 9. 197—204. 193j. 
Shanghai, Lester Inst. Med. Res.) SCHWAIBOLD.

H. C. Hou, Untersuchungen uber den Zusammenhang von Vitaminen und anderen 
Nahrungsbestandteilen und der Bildung von Nierensteinen. I. Die Yitamine A una_L> 
und andere Nahrungśbestandteila in Beziehung zur Bildung von Nierensteinen. Bei 
A-freier Fiitterung entwickelten alle Yers.-Tiere (Albinoratten) Nierensteine, wenn auch 
gleichzeitig hohe D-Dosen yerabreicht wurden, dagegen nur 30% der Tiere, wenn 
D-Zufuhr unterblieb, jedoch 50% der Tiere bei n. D-Dosen. Hohe Protein- u. niednge 
P-Zufuhr neben A-Mangel begiinstigte die Nierensteinbldg., niedriger Protein- u. hoher 
Starkegeh. bewirkte eine Verminderung derselbcn. Bei Erganzung einer cerealienreichen
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Nahrung mit Lebertran traten keino Nierensteine auf. (Chin. J. Physiol. 9. 299—304. 
1935. Shanghai, Lester Inst. Med. Res.) SCHW AIBOLD.

Philippe Joyet-Lavergne, U ber den Nachweis von Vitamin A in den rolen Bluł- 
korperchen der Wirbeltiere. In  einem Teil der Blutkórperchen des Rochenblutes konnte 
histolog. Vitamin A nachgewiesen werden, das im Cytoplasma in gewissen geformtcn 
Elementen yorkommt. Der Nachweis fiir das Vorhandensein des Vitamin A zusammen 
mit dem Chondriom wird besehrieben. (C. R. hebd. Sences Aead. Sci. 201. 1219—21. 
9/12. 1935.) S c h w a ib o ld .

N. K. De, Vitamin-A-Wirksamkeit und UUravioleltlicht. Eine einfache spektro- 
photometrische Methode zur Bestimmung von Vitamin A und Carotin. Die zerstorende 
Wrkg. von Ultrayiolettlicht auf Vitamin A u. Carotin wurde eingehend untersueht. 
Das Verschwinden der Absorptionsbanden bei 3280 A (Vitamin A in Lebertran) u. 
4630 A (Carotinlsg.) im Yerlauf der Einw. yon Ultrayiolettlicht bestatigto dio Spezifitat 
dieser Banden. Vitamin A wird schneller zerstort ais Carotin (Bldg. yon Vitamin A 
aus Carotin durch solche Bestrahlung daher unwahrsoheinlich); Bestrahlung von Carotin 
bewirkte kein Auftreten von Absorption bei 3280 A. Die Best. von Vitamin A u. Carotin 
wird in der Weise vorgenommen, daB die Absorption bei 3280 bzw. 4630 vor u. nach 
Bestrahlung von 3 Stdn. gemessen wird. Aus der Abnahmo ergibt sieh der Gch. an A 
bzw. Carotin. Vitamin A wird aus dem zu untersuchenden getrockneten Materiał 
mit A. extrahiert u. nach Entfarbung bestimmt; Carotin wird aus frisekem Materiał 
mit h. A. extrahiert u. nach Entfernung von Xanthophyll u. a. Stoffen ebenfalls ohne 
Verseifung bestimmt. (Indian J. med. Res. 23. 505—14. Okt. 1935. Coonoor, Nutrit. 
Res. Lab.) SCHWAIBOLD.

Henry Wulff Kinnersley, John Richard 0 ’Brien und Rudolph Albert Peters, 
Die Eigenschaften blau fluorescierender Substanzen, die durch Ozydation von Vitamin B1 
entstehen (Chinochrome). Nach P e t e r s  (C. 1935.1. 3562) entstehen bei der Oxydation 
des nicht fluorescierenden Vitamins Bx (I) blau fluorescierende Substanzen (Chino
chrome). Nach den neuen Ergebnissen stehen diese Oxydationsprodd. in naher Be
ziehung ZU dem yon K u h n ,  W a g n e r-  J a u r e g g ,  v a n  K l a v e k e n  u. V e t t e r  (C. 1935. 
n . 2530) aus Hefe isolierten Thiochrom. — Die Eigg. von I  (Farbę, Spektrum, Titrations- 
ergebnisse, Azofarbrk., —SH-Rk. u. Aktiyitat) werden in Abhangigkeit yom ph ein
gehend besprochen (Tabelle s. Original). Dio pK-Werte von I, pK =  4,8 u. 3,4 gehoren 
dem ąuartaren N-Atom des Thiazolrings (siehe W i l l i a m s  Formel I), bzw. der 6-NH2- 
Gruppe an. — D'o Aminogruppe von I  wird durch Einw. yon stark konz. HN02 nur 
wenig (ca. 10%) angegriffen. — Bei der Behandlung yon I  mit h. Alkali wird der Thiazol- 
ring unter Bldg. von H2S gesprengt, NH3 entsteht jedoeh nicht (im Gegensatz zu der 
Ansicht von W lNDAUS u. Mitarbeitern, C. 1933. I. 1311). — Im  Fonnaldehydazotest 
gibt I nach 10 Minuten eine lang anhaltende Rosafarbung, eine Rk., die derjenigen 
gewisser O-haltiger Pyrimidine ahnelt. Durch diese Farbrk. sowie die Catatorulinakthńldt 
(Gehirnenzymtest) u. die H2S-Abspaltung mit h. Alkali ist I  am besten charakterisiert. — 
Vitimin-BvChinochrome. Nach der Einw. von Mn02 auf eine 16%ig. alkoh. Lsg. yon I  
zeigt dic Lsg. blaue Fluoreseenz; die Azork. ist yermindert (20% der ursprungliehen), 
die biol. Aktiyitat ist nur um 17% herabgesetzt. Die blaue Fluoreseenz (sauro Lsgg. 
fluorescieren gelb, wie Thiochrom) ist ca. 6-mal starker ais die von saurer Chininlsg. 
gleicher Konz. — Fiir die Bldg. yon Chinoehromen aus I  durch Manganverbb. sind
9 Punkte wichtig. 1. Bei ph =  5—5,5 yollzieht sieh die Oxydation mit 0,01-n. KMn04 
nur langsam, naeh Aufnahme yon 1 Mol 02 fluoreseiert die Lsg. nur gering, sie zeigt 
alle Eigg. yon I. 2. Bei ph =  7—7,5 steigt dio Fluoreseenz obiger Lsg. innerhalb
10 Tagen auf ein Maximum; der Azotest ist yerzogert, der Catatorulintest ist positiy, 
wenn aueh schwankend. 3. Bei Zugabe yon Alkali bis pn =  8,0 wird weniger Fluoreseenz 
erzeugt. 4. Direkte Oxydation bei Ph =  8,0 bewirkt sehleehte Ausbeute. 5. Mn02 
erzeugt bei pn =  5— 5,5 keine Fluoreseenz. 6. Bei pn =  6,5—7 bewirkt Mn02 eine 
starkę Bldg. von Chinoehromen (yerminderte Farbrk.). 7. Bei pn =  7,6 ist diese Bldg. 
verzogert. 8. Die Chinoehromlsgg. zeigen ab ph =  4,0 eine gelbe Fluoreseenzfarbe. 
9. Die Einw. der Oxyde yernichtet die pseudosaure Gruppe; die — SH-Rk. yerlauft 
nach der Oxydation negatiy. — Eine Beziehung zwisehen Azork. u. Fluorescenzstarke 
ist nicht festzustellen, dagegen fallt mit steigender Fluoreseenzintensitat die —SH-Rk. 
(Tabelle s. Original). Die Auswertung der biol. Aktiyitat der Chinochrome im Tauben- 
u- Catatorulintest (Tabellen s. Original) zeigt, dafi hohe Catatorulinaktivitat mit starker 
Fluoreseenz parallel geht u. daB zwisehen biol. Wrkg. u. Azotest keine Beziehung 
besteht; yollig yon Bx befreite Oxydationsprodd. zeigen positive Catatorulinwirksamkeit.
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Die Verss. ergeben, daC man zwischen 4 Y e rs c h ie d e n e n  Oxydationsprodd. von I  zu 
unterscheiden hat, von denen 2 blaue Fluorescenz besitzen (Chinochrom A u. B). — 
Keines der Oxydationsprodd., die in den blau fluorescierenden Lsgg. enthalten sind, 
kann krystallisiert erhalten werden; im Gegensatz zu Thiochrom ist die Lósliehkeit 
des Gemischs in Chlf. gering. Mit Ausnahme einer Fallung mit HgCl2 worden keine 
wl. Doriw. erhalten. Die Chinochrome werden von HgS adsorbiert u. sind daraus 
mit h. W. eluierbar; sehr leicht erfolgt Adsorption an I. Das Redoxpotential ist ahnlich 
negatiy wie das der Flayine, Hydrosulfit reduziert reversibel zu einer nicht fluores
cierenden Leukoverb. Neutrale u. saure Lsgg. sind gegen Licht stabil, alkal. Lsgg. 
(Ph == 9) werden zers.

V e r s u c h e .  (Best. der Fluorescenzstarke durch Vergleich mit Standard- 
Chininlsg.) Alkoh. Lsgg. von I  enthalten nach langerem Stehen (z. T. monatelang) 

■vt__p  n h  ra n iC H , blau fluorescierende Substanzen; Zusatz
, , 1 2-  ̂A___p _ OTT ptr rur von MnÓ2 bei ph =  7 erhoht die Ausbeute.

jlC  (;_______ | * Boi pn =  5,5 wird ebenfalls dio maximale
« ii i CH—S I  Fluorescenzintensitat erzougt, jedoch lang-

N C C2H6 Cl samer.— Einw. von HN02av fI. 12,01 mg
Bj'HCl mit 8,2 mg Ba(NO,), in 0,45 ccm W. u. 0,05 ccm HC1 3 Stdn. lang stehen 
lassen, noehmals 8 mg Ba(Ń02)2 zugeben u. erhitzen. Aus der Lsg. werden 8,8 mg I 
unverandert zuruckgewonnen. —- Einw. von Alkali auf I. 10,8 mg Bj-HCl in 1,5 ccm 
W. mit 150 mg Ba(OH)2 ca. 1 Stde. lang erhitzen (keino NH3-Entw.), H2S mittels 
H 2S04 im N2-Strom in Pb-Acctat einleiten. Ausbeute an PbS ca. 40%- —  Catatorulin- 
test. Ausfuhrung nach K inners ley , 0 ’B rien u . Peters (C. 1935. I. 3426) (Tabelle 
der O.-Aufnahme s. Original). — Herstellung blau fluorescierenden Materials frei von I. 
20,6 mg Bj-HCl bei ph =  7,5 mit Mn02 5 Tago lang oxydieren, bei pn =  7 im Vakuum 
einengen, in 1 ccm absol. A. aufnehmen u. 3 ccm PAe. zusetzen. Filtrat auf 0,3 ccm 
einengen, 0,7 ccm PAe. zugeben u. 2 Tage lang bei 0° stehen lassen (unverandertes I 
wurde ausfallen). Das Filtrat ist stark gelb gefarbt u. fluoresciert; der Catatorulineffekt 
dieser Lsg. ist etwas gróBer ais derjonige von n. I  (Tabelle s. Original). (Biochemical J. 29- 
2369—84. Okt. 1935. Oxford, Dop. of Biochem.) Vetter.

J. R. 0 ’Brien und R. A. Peters, Vitamin-BvMangel in Rattenhim. (Vgl. C. 1935-
II. 876.) Dio Atmung der Gehirnsubstanz avitaminot. (Bx) Ratten in vitro wurde 
durch B1-Zusatzo erhoht; bei Materiał n. Tiere hatten solche Zusatze nur geringfugigo 
Wrkg. Im  ersten Falle wird auch die ubermaBigo Bldg. von Brenztraubensaure vcr- 
mindert. Sowohl bei Ratte wie bei Taubo sind die bcobachteten Symptome der 
Avitaminose zentralen Ursprungs u. haben dio gleicho biochem. Ursache. (J. Physio- 
logy 85. 454—63. 16/12. 1935. Oxford, Dep. Biochem.) Schwaibold.

M. Damodaran imd M. Srinivasan, Der Ascorbinsdure-(Vilamin-C)-GehaU einiger 
indischer Pflanzenprodukte. AuBer den friiher (C. 1935. II . 875) mitgeteilten Befunden 
werden did C-Gehh. einer gróBeren Anzahl von Pflanzen u. Pflanzentcilen in tabcllar. 
Zusammenstellung angefiihrt. Bei einer gróBeren Anzahl (griiner Pfeffer, Zuckerrohr, 
siiBe Kartoffel, Holzapfel u. a.) wurde kein C gefunden. (Proc. Indian Acad. Sci. 
Sect.. B. 2. 377—86. Okt. 1935. Madras, Univ., Biochem. Lab.) S c h w a i b o l d .

R. K. Chakraborty, Der Vitamin-C-Gehalt einiger indischer Lebensmittd. Es 
wurden zahlreiche pflanzliche Prodd. untersucht; am C-reichsten waren Z i z y p h u s  
(0,54 mg pro g frischer Substanz), P h y s a l i s  p e r u v i a n a  (0,26) u. C i t r u s 
d e e u m a n a  (0,27). Kuhmilch enthielt 0,007 mg pro ccm, Ziegenmileh 0,009, 
Biiffelmilch 0,010 u. menschliche Milch 0,035 (im Mittel). (Indian J. med. Res. 23- 
347—51. Okt. 1935. Calcutta, Inst. Med. Res.) S c h w a i b o l d .

T. L. Isumrudowa, Ober die antiskorbutische Wirkung fon zwei Tomatenpuree- 
proben. Die Verss. an Meerschweinchen mit zwei yerschiedenen Proben von Tomatcn- 
piireekonsorven zeigten, daB der Vitamin-C-Geh. 66 bzw. 100 antiskorbut. Einheiten 
pro kg betrug, d. h. daB die antiskorbut. Wirksamkeit nur sehr gering ist. (Problems 
Nutrit. [russ.: Woprossy Pitanija] 3. Nr. 6. 75—80. 1934. Moskau, Zentralinst. f. 
Volksernahrung, Vitaminabt.) KXEVER.

H. C. Hou, Der A scorbinsduregeha11 gewisser Organe von mit Vitamin-C-freicr 
Nahntng aufgezogenen Hiihnem. In  Nebenniere, Darm, Darmschleimhaut u. Lebor 
von C-frei ernahrten Hubnera mit u. oline ultravioletter Bestrahlung fand sich reicbhch 
Ascorbinsiiure (titrimetr.). Die Jlengcn zeigten im 2. u. 3. Lebensmonat keine Aer- 
schiedenheit. Pankreas u. Niere enthielten weniger (73 von Leber), Muskel keine 
Ascorbinsaure. Der Darminhalt enthielt Spuren, die wahrscheinlich durch die Darni-
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wrad ausgcschieden worden waren. (Science, New York. [N. S.] 82. 423. 1/11. 1935. 
Shanghai, Lester Inst. Med. Res.) SCHWAIBOLD.

i? Joseph L. Svirbely, Ober die Wirkung von getrockneter Schilddruse, a-Dinitro- 
phenol und Rindenhomionezlrakt auf den Vitamin-C-Oe]ialt einiger Organe des Meer- 
schweinchens bei abgestuften Dosen von Ascorbinsdure. (Ygl. C. 1933. II . 1391.) Zur 
n. Ausnutzung des Rindenhormons ist ausreiehende Zufuhr von Ascorbinsaure nótig. 
Erstercs yermag die t)berlebenszeit skorbut. Tiere nicht zu yerlangem. GroCe Mengen 
von Ascorbinsaure bessert den Zustand von Vers.-Tieren mit Thyreoideafutterung. 
Der Geh. der Organe sinkt mit zunehmender Steigerung des Stoffwechsełs. Die 
Uberlebenszeit skorbut. Tiere wird dureh a-Dinitrophenol nicht beeinfluBt; es wirkt 
in Mengen von 4 mg/kg nicht schadigend. Ascorbinsaure verlor wahrend 2 Jahren 
im Vakuum nichts an biol. Wirksamkcit. (J. biol. Chemistry 111. 147—54. Sept. 
1935. Pittsburgh, Inst. Technol., Morrison Coli.) SCHWAIB.

Erik Jacobsen, Ober die Speicherung von Ascorbinsdure in den Organen von Meer- 
schweinehen bei Zufuhr von krystallisierter Ascorbinsaure mit einer C-freien Nahrung. 
(Ygl. C. 1935. II . 715.) Nach einer C-freien Ernahrung von 8— 15 Tagen sind die 
C-Speicherorgane an C verarmt (Magendarmwand, Leber, Niere). Tiere, die sodann 
taglich 20 mg Ascorbinsaure erhalten, zeigen nach 4—9 Tagen wieder eine Speicherung, 
die sich nicht weiter steigert. Bei parenteraler Zufuhr findet sehnellere Speicherung 
statt, aber nicht in hóherem AusmaBe. Hohere Dosen bewirken starkere Speicherung, 
jedoeh ergeben auch 20 mg Ascorbinsaure taglich einen erheblich geringeren °/0-Geh. 
der Organe, wie er sich bei n. ernahrten Tieren findet. Wird die zugefiilirte Menge 
taglich auf zwei Dosen verteilt, so ist die Speicherung um 40% hóher. (Skand. Arch. 
Physiol. 72. 259—64. 1935. Copenhagen, Medicinales Ltd.) SCHWAIBOLD.

Theophil Baumann, Ober Viłamin C bzw. die Reduktionskraft im Urin von Ge- 
sunden und Kranken. (Vgl. C. 1935. I I .  244.) In  Hinsicht auf die Arbeit von v. Dri- 
G a ls k i wird die dort angewandte Jodtitrationsmethode auf Grund theoret. TJber- 
legungen abgelehnt. Auf Grund yon Verss. wird nachgewiesen, daB selbst in stark 
angesauertem Urin kein Stabilisator fiir das Vitamin C vorhanden ist, dieses darin 
also den gleichen Zerss. unterliegt wie reine Ascorbinsiiurelsg. Beim Stehen des Urins 
bilden sich weiterhin offensichtlich Zers.-Prodd., die ebenfalls dureh die Jodtitration 
erfaBt werden (Ansteigcn der Titrationswertc). Das oben genannte Verf. muB demnach 
ais ungeeignet angesehen werden. (Z. Vitaminforschg. 4. 354—56. Okt. 1935. Basel, 
Univ., Kinderklinik.) ScHWAIBOLD.

Wolf von Drigalski, Ober Yitamin O bzw. die Reduktionskraft im Urin. (Vgl. 
vorst. Ref.) Es wird dargelegt, daB die erwahnte Methode zwar nicht sehr genaue, 
aber bei richtigem Arbeiten brauchbare Ergebnisse liefert. (Z. Vitaminforschg. 4. 
356—57. Okt. 1935.) S c h w a ib o ld .

Adolf Hochwald, Anaphylaktischer Shock und Vilamin C. Bei Vorbehandlung 
mit Ascorbinsaure kurz vor der Shockauslosung zeigen etwa 2/3 der Vers.-Tiere (Mcer- 
schweinchen) keine Zeiehen manifesten Shocks; es kommt zu einer mehrere Tage 
dauernden Antianaphylaxie; diese ist nicht auf zuruekgebaltene Ascorbinsaure zuriiek- 
zufuhren. 2 Stdn. nach Injektion von Ascorbinsaure laBt sich keine Shockbeeinflussung 
niehr nachweisen. Der Ilistaminshock wird nicht beeinfluBt. Glutathion hemmt 
in der gleichen Dosierung (Red.-Kraft) ebenfalls den Shock. (Z. ges. exp. Med. 97. 
433—39. 9/12. 1935. Prag, Deutsche Univ., II. Med. Klinik.) S c h w a ib o ld .

Samuel Lepkovsky und Thomas H. Jukes, Der Viiamin-G-Bedarf des Huhnes. 
(Ygl. C. 1933. I. 1313.1935.1 .1731. 3563.) Es konnte bestatigt werden, daB das dureh 
ein crhitztes Nahrungsgemisch (Mais, Weizcn, Casein) yerursaehte Syndrom (Pellagra) 
dureh ein Filtrat von Leberextrakt, aus dem die Flavine dureh Adsorption an Fuller- 
erde entfernt wurden, geheilt wird. Bei Verwendung von gereinigtem Casein wurde 
Dermatitis geheilt, Wachstum aber nicht wieder hergestellt ; dureh das Adsorbat wurde 
\\aehstum u. Dermatitis nicht beeinfluBt, dureh Kombination der Prodd. aber eine 
kotnbinierte Wrkg. erzielt. Der Dermatitisheilfaktor fand sich auch in Ext-rakten yon 
Alfalfa u. Reiskleie. Das Filtrat (s. o.) hatte keine Wrkg. bei G-Mangelratten, jedoch 
"ar das Adsorbat wirksam. Es wird demnach geschlossen, daB wss. Leberextrakte 
?wei Faktoren enthalten: Vitamin G u. den davon yerschiedenen fiir n. Wachstum des 
Huhnes benótigten Faktor, wobei sich beide yon Vitamin B unterscheiden. (J. biol. 
Chemistry 111. 119—31. Sept. 1935. Berkeley, Univ., Inst. Exp. Biol.; Dayis, 
Univ-) S c h w a ib o ld .
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Sasan Gower Smith und Douglas H. Sprunt, Ober pathologische Iiautverdnde- 
rungm am Schwanze von Albinoraiten bei Vitamin-0-freier Emdhrung. Bei 90 Tage 
u. langer dauemder G-Mangelemahrung zeigto sich Atrophie der Talgdrusen u. Epithel- 
schwund in verschiedenem AusmaB. Das n. dio Drusen umgebende Fett war durch 
Bindegcwebo ersetzt. Bei G-Zusatz zu dieser Nahrung blieben diese Veranderungen 
aus. Die einmal eingetretenen Veranderungen wurden durch Zulagen an autoklavierter 
Hefo im Lauf von etwa 36 Tagen wieder riiekgangig gemacht. Bei Hunger oder W.- 
Entzug traten die genannten Erseheinungen nicht auf, bis zu einem gewissen Grade 
jedoch bei A- u. B-Mangel. Rachitogene Futterung war ohne Wrkg. (J. Nutrit. 10. 
481—92. 10/11. 1935. Durham, Univ., School Med.) S c h w a i b o l d .

Leonard B. Brabec, Eine quantitative Untersuchung iiber das Vorkommen von 
Vitamin O in Jtattemarkom. M it einem Yergleich mit dem V itamin-G-Gehalt des Leber- 
gewebes der gleichen Tiere. Bei Tieren mit einer Nahrung bestehend aus 2/3 ganzem 
Weizen, 1/3 Vollmilchpulver u. 2% NaCl ergaben sich betrachtliche Unterschiede im 
Yitamin-G-Geh. gleicher Gewichtsmengen von Tumor- u. Lebergewebe. Der G-Geh. 
des letztcren war etwa 7-mal so hoch wie derjenige des ersteren (Best. durch Ratten- 
verss.). Wahrend Lebergewebe von Tieren mit wachsenden transplantierten Tumorcn 
einen etwas niedrigeren G-Geh. aufwiesen ais solches von n. Tieren, konnte doch kein 
Nachweis dafiir erbracht werden, daB der wachsende Tumor im Organismus des Wirts- 
tieres erheblich Vitamin G yerbraucht. Es konnte auch festgestellt werden, daB eino 
G-Mangelnahrung die Einpflanzung oder das Wachstum von Sarcom 39 nicht ver- 
hindert. (Amer. J . Cancer 25. 551—84. Nov. 1935. New York, Columbia Univ., Inst. 
Cancer Res.) S c h w a i b o l d .

Albert G. Hogan, Robert V. Boucher und Harry L. Kempster, Die Voll- 
stdndigkeit einfach zusammengesetzter Futtergemische fur den vollstandigen LebensablauJ 
des Huhnes. Die Verss. erstreckten sich iiber 4 aufeinanderfolgendo Generationen mit 
verschiedenen Gemischen. Eines der erfolgreichen war folgendermaBen zusammen- 

gesetzt: Casein 35, Maisstarko 30,5, Cellophan 3, Speek 11, Salzgemisch 4, Weizen- 
keimol 4, saurehydrolysierte Hefe 4, Leberextrakt 6, Tikitiki 2, CaC03 0,5; Ca-Gch. 
0,7%, P-Geh. 0,7%. Das W achs tum  u . die Eierproduktion waren n. Die Fruchtbarkeit 

der mannlichen Tiere war gering u . die Sterblichkeit der weiblichen nach Perioden 

starker Eierproduktion hoch, doch konnen diese Erseheinungen auf dio Haltung im 
Laboratorium zuruckgefiihrt u. F utter obiger Zus. kann ais vollstandig angesehen werden. 

(J. Nutrit. 10. 535— 47. 10/11. 1935. Columbia, Miss., Univ., Dep. Agric. 
Chem.) S c h w a i b o l d .

PaulH. Phillips, HonoraEnglishundE.B.Hart, DieSteigerung derSchddigwg 
durch Fluorzufuhr beim Huhne bei Verfutterung von Trockenschilddruse. (Vgl. C. 1934.
II . 2546.) Die Verss. ergaben Hinweise, daB andere Grtinde ais eine selektiye Resorption 
fiir die groBe F-Toleranz dieser Tierart maBgebend sind. In der ersten Lebensw oche 

sind etwa 70 mg F pro kg Kórpergewicht zur Herbeifiihrung von W a c h s tu m s h e m m u n g  

notig (Verminderung der Nahrungsaufnahme). Die Wrkg. war bei in tra p e r ito n e a le r  

Zufuhr gleiehartig, jedoch wirkten 64 mg t o d l i c h ,  wahrend 35—40 mg W a c h s tu m s 

hemmung bewirkten. Mengen yon 350 mg Schilddruse bewirkten W a c h s tu m s h e m m u n g  

(ohne Verminderung der Nahrungsaufnahme), 200—225 mg waren ohne Wrkg. Nicht 
tox. Dosen wirkten bei gleichzeitiger Zufuhr von NaF stark tox. Eine Zufuhr yon 
0,2% Trockenschilddruse (ohno F-Zufuhr wirkungslos) wirkte zusammen mit Nm 
obenso t o x .  wio 0,6% des Organs ohne F-Zufuhr. Es findet also eine gegenseitige 
Steigerung der tox. Wrkg. statt. (J. Nutrit. 10. 399— 407. 10/10. 1935. Madison, 
Univ., Dep. Agric. Chem.) S c h w a i b o l d .

Clay B. Freudenberger und Fred W. Clausen, Ober die X V ir k u n g  d e r  Zufuhr ton 
J%  Lebertran auf die Ratle, mit besonderer Beriicksichiigung der Schilddruse. Nach ver- 
fiitterung eines vollstandigen Futtergemisches wahrend etwa 3 Monaten an 2 Vers-- 
Gruppen (eine Gruppe mit Zusatz yon 1% des Futters an Lebertran) zeigten sich keine 
Unterschiede hinsichtlieh Wachstum, KórpergróBe, Infektionshaufigkeit u. a., jedoch 
waren die Sckilddriisen der Lebertrangruppe betrachtlieh kleiner ais diejenigen der Ver- 
gleichsgruppo ohno Lebertran (0,0169 bzw. 0,0203 g). (J. Nutrit. 10. 549—55. 10/11- 
1935. Salt Lake City, Univ., Dep. Anatomy.) S c h w a i b o l d -

Robert Gordon Sinclair, Ober den Stoffwechsel der Phosphatide. VI. Dierdatn-en 
Verhallnisse der gesiUtigten und ungesdttigten Fettsauren in Phosphatiden mit v e r s c h ie d e n e m  

G-rade der Ungesdttigtheit. (V. vgl. C. 1932. I I .  86.) Es wird ein Verf. zur Best. der 
relativen Yerhaltnisse u. der JZZ. der festen u. fl. Sauren beschrieben, ausgehend von
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30—40 mg der gemischten Fettsauren. Es wurde nachgewiesen, daB das Verhaltnis 
der festen u. fl. Sauren in Phosphatiden (Ratte) konstant ist (Pb-Salz-A.-Methode yon 
T w it c h e l l ) ,  ohne Rucksicht auf den Grad der Ungesattigtheit der gemischten Sauren 
(Leber, Muskel, Niere). Untersckiede in der Ungesattigtheit der Sauren von Gewebs- 
phosphatiden (bedingt durch Natur u. Menge des Nahrungsfettes) sind demnach die 
Folgę yon Unterschieden in den relatiyen Verhaltnissen der yersehiedenen ungesatt. 
Fettsauren. (J. biol. Chemistry 111. 261—73. Sept. 1935. Rochester, New York, Uniy., 
School Med.) S c h w a ib o ld .

Robert Gordon Sinclair, U ber den Stoffwechsel der Phosphatide. V II. Ein weiterer 
Nachtceis iiber die Auslese und Reiention von ungesattigten Fettsauren durch die Phosphatide 
tierischer Oewebe. (VI. vgl. yorst. Ref.) Verfutterung vollstandig gesatt. Fettes (ge- 
hartetes CocosnuBol) an Ratten bewirkte keino Anderung des Grades der Ungesattigtheit 
der Gewebsphosphatide. Die Wrkg. geringer Mengen stark ungesatt. Fettes in der 
Nahrung wird durch gleichzeitige Zufuhr grofler Mengen gesatt. Fettes nicht yerringert. 
Der hohe Grad der Ungesattigtheit der Gewebsphosphatide, herbeigefuhrt durch tagliche 
Verfutterung kleiner Mengen stark ungesatt. Fettes, wird trotz langeren Hungerns oder 
Zufuhr einer Nahrung mit viel gesatt. Fett aufrecht erhalten. Stark ungesatt. Fett
sauren werden demnach zum Aufbau der Gewebsphosphatide beyorzugt festgehalten. 
(J. biol. Chemistry 111. 275— 84. Sept. 1935.) S c h w a ib o ld .

Lśon Binet und G. Weller, Leber und Glutathion. (Vgl. C. 1934. II . 1656.) Vff. 
hestimmen bei Hunden den Goh. des Blutes an Glutathion yor Eintritt in die Leber 
u. beim AusfluB aus derselben. Bei den Tieren zeigte sich im nuehternen Zustand ein 
hóherer Glutathiongeh. des Blutes beim Austritt aus der Leber ais beim Eintritt. Bei 
Toller Ernahrung lagen die Verhaltnisse umgekehrt. Es scheint sich also das Glutathion 
in der Leber abzulagem. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 201. 992—93. 18/11. 
1935.) B r e d e k e c k .

Frederick Bernheim, Ozydation von l• und d,l-Tyrosin durch Leber und Niere 
verschiedener Tiere. (Vgl. C. 1935. II . 3665.) Die Unters. der Osydation yon 1- u. 
d,l-Tyrosin ergab, daB die beiden opt. Isomeren yon zwei yerschiedenen Enzymen oxy- 
diert werden. Niere yermag nur d-Tyrosin zu oxydieren. Diese Oxydation kann in drei 
Stufen unterteilt werden. Die erste ist eine oxydative Desaminierung; sie wird nicht von 
KCN beeinfluBt. In der zweiten Stufe wird ein weiteres Atom O yerbraucht; diese 
Stufe wird von KCN gehemmt. Die dritte Stufe tritt nur bei Anwendung konz. Suspen- 
sionen von Niere ein; es werden 2 weitere Atome O aufgenommen; KCN (0,005-mol.) 
heimnt. — Von Lebersuspensionen werden beide opt. Isomeren oxydiert u. es werden 
in jedem Falle 4 Atome O je Molekiil Tyrosin yerbraucht. Jedoch ist der Osydations- 
mechanismus fiir die beiden Isomeren yollkommen verschieden. Die Osydation yon
1-Tyrosin yerlauft namlich ohne Desaminierung u. wird durch 0,005-mol. KCN voll- 
kommen gehemmt. Die Osydation yon d-Tyrosin, bei weleher Desaminierung statt- 
findet, bleibt dagegen yon KCN unbeeinfluBt. Wie ersichtlich, ist im Meehanismus der 
Osydation yon d-Tyrosin durch Leber u. durch Niere ein Unterschied; es werden zwar 
in beiden Fallen 4 Atome O je Molekiil d-Tyrosin aufgenommen, aber bei Niere ist die 
Aufnahme von 3 Atomen O durch KCN hemmbar. (J. biol. Chemistry 111. 217—24. 
Sept. 1935. Durham [North Carolina], Duke Univ.) H e s s e .

S. Leites und A. I. Odinow, Ober Ketogenese im Lebergewebe und dereń Auto- 
regulałion. In  Kaninehenleberbrei erfolgt bei 24-std. Aufenthalt bei 37° Bldg. yon 
Acetessigsaure (I) u. j3-Oxybuttersaure (II). Diese Ketogenese erfolgt offenbar durch 
Autosydation (keine Enzymwrkg.). Die Prozesse der Ketogenese sind in Leberbrei 
von 48 Stdn. hungemden Kaninchen starker ausgepragt ais bei nichthungernden. 
PH-Optimum fur i  5,6, fur I I  7,0 im Leberbrei nichthungernder Kaninchen. Der 
quantitative Grad der Ketogenese bei 24-std. Bebrutung wird in gewissem Grade 
durch den praformierten Geh. an Ketonkorpern in der Leber bestimmt. Ist z. B. die 
praformierte Ketogenese nach 24 Stdn. bedeutend, so fiihrt Zusatz von Buttersaure 
zu einer Herabsetzung der Bldg. von II. Zusatz yon Na-Acetat u. Brenztraubensaure 
hat keinen merkbaren EinfluB. Es wird der SchluB gezogen, daB die intermediaren 
Stoffwechselprodd. unter bestimmten Verhaltnissen in adaąuater Weise unmittelbar 
imstande sind, die Vorgange der Ketogenese in der Leber zu regcln. (Biochem. Z. 282. 
34o 61. 7/12. 1935. Charków, Inst. f. exper. Med. u. Lab. f. path. Physiol.) S c h u c h .

H. Th. Schreus und Curt Carriś, Ober die Bildung des Gallenfarbstoffes. Vff. 
gelang es, durch Einw. yon Leberbrei auf Hamoglobin- u. Hamatinlsgg. Protoporphyrin 

gewinnen. Da ein breites Maximum der Porphyrinbldg. zwischen 37 u. 60° besteht,
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andererseits Substanzen, die ais Fermentgifte bekannt sind, auf diese Rk. henimend 
einwirken, wurde gesehlossen, daB dio Protoporphyrinbldg. fermentatiy (Hamase) vor 
sich geht. Das optimale pn fur die Rk. liegt zwisehen pn =  7—5. Bei alkalischerem 
pn (== 7— 8) ist die Protoporphyrinbldg. geringer, dafur tritt aber ein Gallenfarbstoff 
ais Abbauprod. auf. Die Bldg. dieses Farbstoffes ist auch mit einem Leber-NaCl- 
Extrakt erziclbar. Das Temp.-Optimum liegt bei 70°. Zusatz von Katalase hemmt die 
Bldg. dieses Gallenfarbstoffes, so daB dieso Farbstoffbldg. vielleiclit auf einer Zer
storung von Antifermenten, die eine oxydative Aufspaltung des Blutfarbstoffes hemmen, 
beruhen konnte. Dagegen gelang es bisher noch nicht, das Protoporphyrin weiter zum 
Bilirubin abzubauen. Nach den Vff. ist also der Fermentvorgang bei der Umwandhmg 
des Blutfarbstoffes zum Gallenfarbstoff wenigstens in den Grundzugen nachgewiesen. 
(Med. Welt 9. 1135— 37. 1935. Dusseldorf, Hautklin. Med. Akad.) MAHN.

Paul Rothemund, Yorkommen vonZersetzungsprodukten des Chlorophylls. III . Iso- 
lierung ton Pyrroporphyrin aus Rindergalle. (II. ygl. C. 1935. I. 1406.) Es ist Vf. 
gelungen, neben Phylloerythrin u. Koproporphyrin das Pyrroporphyrin unter physiol. 
Bedingungen aus der Rindergalle zu gewinnen, u. zwar durch Fraktionierung mittels 
A.-HĆ1. Die Menge des isolierten Pyrroporphyrin^ anderte sich nur wenig mit den 
Jahreszeiten. Isolierung ygl. Original. Es wird angenommen, daB das Pyrroporphyrin, 
C31H3102N4 (Pyrroporphyrinmethylester, C3:,HmO;N„ F. 241°), in der Galie aus Chloro- 
phyll entstanden ist. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2179—80. Nov. 1935. Antioch College 
Yeliow Springs, Ohio.) S ie d e l .

E,,. P h a rm a k o lo g ie . T o x ik o lo g ie . H y g ie n e .

Hans Seel, Zur Phannakodynamik einiger Bestandteile des Kaffees. Behandlung 
der Chlorogensaure n a c h  dem L E N D R lC H S c h e n  Verf. fiihrt zwar n i c h t  zur Spaltung 
in Kaffeesaure u. Chinasaure, trotzdem wird eine physikal.-chem. u. pharmakolog. 
nachweisbare Veriinderung erzielt. Die „abgebaute“ Chlorogensaure hat geringere 
zellreizende Eigg. auf isolierte Organe (Herz, Uterus, Darm) ais unyeranderte Chlorogen
saure. Chlorogensaure, „abgebaute“ Chlorogensaure, Chinasaure, Kaffeesaure, chloro- 
gensaures K-Coffein besitzen sowohl ais freie Sauren wie ais neutralisierte Na-Sake 
pharmakodynam. Eigg., die in der Hauptsache ais Wrkgg. des Gesamtmol. a u fzu fasse n  

sind. Die freien Sauren zeigen gegeniiber den Salzen lediglich eine quantitative, aber 
keine qualitative Wrkg.-Anderung. (Med. Welt 9. 1422—24. 1935. Berlin.) MAHS- 

Rudolf Schmid, Beitrdge zur physiologisch-chemischen W irkungsweise ton Moor- 
extrakten (Huminstojfen) nach peroraler bzw. intratenoser Belastung. Peroral zugefuhrte 
Huminstoffe werden ohne nachweisbare Organschadigungen yertragen u .  ein geringer 
Teil davon resorbiert. Sie yerursachen eine erhohte Ausscheidungsbilanz der im Harn 
normalerweise prafotmiert vorkommenden huminartigen Stoffe. Es wird eine zu ihrer 
Best. geeignete Ausfallungsmethode ausgearbeitet. —  Intrayenos zugefiilirte Humin
stoffe wirken in steril hergestellten wss. Lsgg. bis inki. l°/0 tódlich auf Kaninchen. 
Geringere Konzz. werden yertragen. (Biochem. Z. 281. 329—32. 2/11. 1935. Miinchen, 
Univ., Physiol.-chem. Labor. der Klinik f. Haut- u. Geschleehtskrankh.) SCHUCHARDT.

D. Kulenkampff, Gesichtspunkte zur allgemeinen Narkosdehre. Eine biologische 
Belrachłung. Kurze Zusammenstellung der bei jeder Narkose zu beachtenden Regeln, 
die alle unter dem Hauptgesichtspunkt eingeordnet sind, daB der lebende Korper das 
feinste Reagens ist. (Schmerz, Narkose, Anaesthesie 8. 1—7. 1935. Zwickau, Sa., 
Chirurg. Abtlg. Heinrich-Braun-Krankenhaus.) MAHN.

J. Vianden, Der Chlorathylrausch in der dentalen Chirurgie. Kurze B e s c h re ib u n g  

der Technik des Chlordthyha.nschcs u. Diskussion seiner Anwendbarkeit bei dentaler 
Chirurgie. (Schmerz, Narkose, Anaesthesie 8. 26— 28. 1935. Lannesdorf a. Rh.) MAHN- 

C. Margraf, Chlordthyl — ein ungefdhrliches Narkolikum? Bericht tiber 4 Cluor- 
atój/żtodesfalle. (Schmerz, Narkose, Anaesthesie 8. 28—33. 1935. Wurzburg, Univ.- 
Frauenklin.) MahN-

Hermann Lessing, tjber die Technik der kombinierten C h lo r d t h y l-Atertiribasis- 
narkose. Vf. yerwendete die Chlordthyl-Air^rtinmiTkosc in 700 Fallen gjmakolog. u. 
chirurg. Operationen, ohne dabci einen einzigen Zwischenfall zu haben. (Schmerz, 

Narkose, Anaesthesie 8. 25— 26. 1935. Berlin W. 15.) MAHN.

Masashiro Sugihara, Untersuchungen iiber Narkoticakonibinationen mit der 
stałagmomeirischen Methode. Die stalagmometr. Unterss. einer Reihe yon Narkotica 
(Chlf., A ., Chloralhydrat, Urełhan, A.) geben keinen Anhaltspunkt, daB die Oberflachcn- 
wTkgg. der Narkotiea in irgendeinem direkten Zusammenhang mit ihren pharmakolog-
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Wrkgg. stehen. Veranderungen der Oberflachenspannung dureh die Narkotiea treten 
erst bei Konzz. auf, die weit uber den narkot. Konzz. liegen. Damit ist aber nieht aus- 
geschlossen, daB zwischen Oberflachenaktmtat u. narkot. Wrkg. der entsprechenden 
Substanz eine gewisso Parallelitat bestehen kann. Bei Kombinationspraparaten war 
mir eine Addition der Einzeleffekto zu beobachten. (Sei-i-kwai med. J. 54. Nr. 3. 1—8. 
1935. Bern, Univ., Pharmakol. Inst. med. Fakultat. [Naeh dtseh. Ausz. ref.]) Mahn .

Masashiro Sugihara, Ezperimentdle Forschung fur das Verhaltnis zwischen der 
Intensitdt der narkotischen Wir kun// und der Oberflachenspannung. Zum Messen von 
Werten inakt. Oberflachenspannung oder yon Wcrten sohwach akt. Oberflachenspannung 
ist naeh dem Vf. die BRINKMANN-TOMINAGAsche Methode sehr geeignet. Bei A., A . 
u. Athylurethan ist die narkot. Wrkg. um so groBer, je niedriger der Oberflachen- 
spannungswert ist, bei Chlf. ist es umgekehrt. Bei Morphin u. Chloralliydrat wurde 
keine Bezichung zwischen Oberflachenspannung u. narkot. Wrkg. beobachtet. Bei 
Mischungen yon 2 verschiedenen Narkotiea ist die narkot. Wrkg. im allgemeinen um 
so groBer, jo kleiner der Oberflaehenspannungswert ist. (Sei-i-kwai med. J. 54. Nr. 6. 1. 
1935. Tokyo, Jikeikwai med. Fakultat, Pharmak. Inst. [Naeh dtseh. Ausz. ref.])MAHN.

Daniel L. Seckinger, Atebrin und Plasmochin bei der Behandlung und Bekampfung 
der Malaria. In  dem stark mit Malaria yerseuchten Calhoun County (Georgia) wurde 
die Beyolkerung von 2 Bezirken mit Plasmochin u. Atebrin behandelt, ein Bezirk 
blieb unbehandelt. Die Dosierung war 0,01 g Plasmochin 3-mal wóchcntlich u. Atebrin
0,1 g 3-mal taglich, 5 Tage lang. Die Erfolgo waren gut; naeh 1 Jahr war die Malaria- 
quoto 10,9% im Bohandlungsgebiet, 60,3% im Kontrollgebict. Dort wurde eine 
Atebrinbehandlung eingeleitet, worauf gleichfalls ein Riickgang auf 28,8% stattfand; 
in den regelmaBig behandelten Gebieten war aber die Verseuchung nur noeh 8,8%. 
Atebrin bowahrte sieh besonders bei der Behandlung yon Malariatragern. Dio kom- 
biniertc Behandlung ist zur Sanierung yerseuchter Malariagebiete yon groBem Wert, 
entweder in Verb. mit Anophelesbekampfung oder in denjenigen Fallen, in denen dieso 
letztere zu teuer ist. (Amer. J. trop. Med. 15. 631—49. Nov. 1935. Atlanta, 
Georgia.) ScHNITZER.

J. P. Sanders, Malariabehandlunej mit einer kurzeń Chinidinkur. Eine 4- bis
5-tagige Kur mit Chinidinsulfat (im ganzen 3 g) hat sieh bei der Behandlung von 
Malaria tertiana bewahrt u. fiihrte in 60—75% zur Heilung unter sehneller Besserung 
der akuten Krankheitserscheinungen. Chinidin wird auch yon Schwangeren, bei 
Schwarzwasserfieber u. Chininuberempfindlichkeit yertragen; es kommen aber auch 
Palle von Chinidinuberempfindlichkeit vor. (Amer. J. trop. Med. 15. 651—59. Nov.
1935. Caspiana, La.) ScHNITZER.

Cataldo Cassano, Die Wirkung von Strontiumchlorid auf das isolierte Froschherz. 
SrCl2 ubt in einer Konz. yon 1: 108 bis 1 :102 eine Reizwrkg. auf das Herz aus. Sie be- 
steht in einer anfanglichen leichten Freąuenzsteigerung bei niederen Konzz., u. geht in 
eine Steigerung der Amplitudę zum Schadcn der Freąuenz uber, wenn dio Konz. ge- 
steigert wird (1: 103). Hóhere Konzz. wirken depressiy, yerlangsamen den Rhythmus, 
vermindern die Amplitudę u. fuhren zum systol. Herzstillstand. Der Wirkungsmechanis- 
mus wird dureh eine Reizung der inneren Herzzcntren erklart. (Arch. Farmacol. sperim. 
Sci. affini 60 (34). 401—21. 1/9. 1935. Pisa, R. TJniv., Pharmakolog. Inst.) G e h r k e .

Henri Fredericq, Fehlen des Antagonismus zwischen der Herzwirkung des Acetyl- 
cholins und des Amylnitrits. Bei der Schildkróte (Emys orbicularis), dereń Zentral- 
nervensystem zerstórt ist, dereń zwei pneumogastr. Neryen am Hals yerbunden sind 
u. dereń Pericard dureh Trepanation weit geoffnet ist, yerursacht Acelylcholin auch 
naeh Vorbehandlung mit Amylnitrit eine stark depressiye (negativ inotrope) Wrkg. 
auf das Herz. Entsprechend sehwacht auch Amylnitrit nieht die depressiye Wrkg. 
des Acetylcholins ab. Amylnitrit, zur Einw. auf das Herz gebracht, ist ohne EinfluB 
f>uf die Reizbarkeitsschwelle der pneumogastr. Neryen. (Arch. int. Physiol. 41 . 569 
bis 570. 1935. Liege, Inst. Leon Fredericą, Physiol.) MaHX.
♦ Friedrich Haberlandt, Ober das Herzhormonpraparat naeh Prof. L. Haberlandt. 
Mit dem Praparat Herzezlrakt Original Prof. Haberland (Herst. N o r d m a r k w e r k e ) ,  

das aus Kalberherzen gewonnen wird, konnte Vf. giinstige Ergebnisse bei yersehiedenen 
Herzleiden erzielen. (Jled. Weit 9. 1812. 14/12. 1935. Stettin.) F r a n k .

, Georg (Jerzy) Modrakowski, Inlravendse Injektion ron Digitoxin rersus Slro- 
phantin. Eingehende Besehreibung der Behandlung eines Herzkranken (Myocarditis) 
mit Digitalis, Strophantin u. schlieBlich mit Digitoxin (Digitaline nathdle), mit dem in
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diesem Falle die giinstigsten Erfolge erzielt wurden. (Wien. Arch. inn. Med. 27. 319—26.
1936. Warszawa, Univ., Inst. f. experim. Pharmak.) M a h n .

W. Niederland, Tod infolge Chlorrergiflung oder Herdeiden? Alterer Arbeiter in
einer chem. Fabrik atmete beim Entleeren eines Cla-Kesselwagens Glr Gas ein, wodurcli 
sieh ein altes Herzleiden yerschlimmerte u. zum Tode fuhrte. Die Cl2-Vergiftung war 
die unmittelbare Ursaehe. (Sammlg. v. Yergiftimgsfallen 6. Abt. A. 143-—44. Aug. 
1935.) F r a n k .

R. M. Skljanskaja, L. M. Klaus und L. M. Ssidorowa, Vbcr die Einmrkung des 
Cldors auf den weiblichen Organismus. Frauen zeigten keine hoherc Empfindlichkeit 
gegen den Cl-Geh. der Luft der Arbeitsraume von n. 0,005 mg, maximal bei Storungen 
von 0,0132 mg je Liter; bei Chlorarbeitern beiderlei Geschleehts zeigt sieh eine Acidose, 
dio einige Tage nach Aussetzen der Arbeit yerschwindet. (Arch. Hyg. Bakteriol. 114. 

103—14. 1935. Zentralinst. fiir Arbeitsforschungsorganisation u. Gewerbehygiene der 
UdSSR.) M anz .

Wm. de B. Mac Nider, Die Widerslandsfahigkeit bestimmter Gewebszellen gegen 
die łoxische Wirkung einiger chemischer Substanzen. Zusammenfassung alterer u. neuerer 
Verss., nach denen die Rk. der Gewebe (Niere, Leber yon Hunden) gegen chem. Sub
stanzen (z. B. Urannitrat) von der Sclrwere der Schadigung der epithelialen Struktur 
dieser Organe durch dio Substanzen abhangt. Bei leichter Schadigung werden im 
ErholungsprozeB n. epitheliale Zellen gebildet, bei schwerer Schadigung kommt es 
zur Bldg. atyp. Zellen, was sieh bei der Niere im Widerstand gegen weitere Vergiftung 
mit Urannitrat, bei der Leber im Sehutz gegen Chlf.-Vergiftung auBert. Auch die 
atyp. Zellen besitzen noeh ihre funktionello Wirksamkeit. Bei den atyp. Leberzellen 
liegt eine Parallelerscheinung zu gewissen morpholog. yeranderten Leberzellen seniler 
Tiere (Hunde) yor, durch die solehe Lebern ebenfalls eine hoherc Widerstandsfahigkeit 
gegen Chlf. besitzen. (Science, New York [N. S.] 81. 601—05. 21/6. 1935. Univ. of
North Carolina, Lab. Pharmak.) M ahn .

C. J. Storm, Die ezperirmntdle Behandlung von Strychninvergiftung bei Affen. 
Die letale Strychninnitratdose konnte stark uberschritten werden, wenn den Tieren 
nach der Stryehninverabreichung groBe Pemocton- oder Evipan-Na-J)osen injiziert 
werden. Schadigung durch die Barbituratverabreiehung trat nicht ein. Dagegen 
waren die modernen Analeptica (Coramin, Cardiazol, Icoral) fiir die Behandlung des 
Koma nach Strychnin ungeeignet. (Acta Breyia neerl. Physiol. Pharmaeol. Mierobiol. 5- 
53—57. 25/5. 1935. Batayia, Java; Dep. Physiol. Med. School, Univ.) MaHN.

M. Krause, Schlangengift und Schlangengiftschutzserum. Bericht iiber Unterss. 
einer Reihe von Schlangengiften mittels der Quarzlampe. (Med. Welt 9. 1801—02. 
14/12.1935. Berlin.) ________________  F r a n k .

Joachim Habeck, Das Antimon. Geschichte, Gewinng. u. Verwendg. d. Antimons in Industrie 
u. Heilwesen sowie s. Giftwirkung. Bericht iiber die T&tigkeit der Wutschutzabteilung, 
Breslau, vom 1. April 1934 bis 31. Marz 1935, erstattet yon Heinrich Boli. Berlin: 
R. Schoetz 1936. (55 S.) gr. 8° =  Yeroffentlichungen aus d. Gebiete der Medizinal- 
yerwaltg. Bd. 45, H. 8 =  der ganzen Sammlg. H. 404. M. 2.40.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Maurice Lśonardon, Das Arsen in  deni IFćwserre von Barlges. t)bersicht iiber die 

Befunde friiherer Untersucher, denen Vf. die nach seinem Verf. (Dissertation, Pans 
1924) ermittelten Werte gegeniiberstellt. Einzelheiten im Original. (Buli. Trav. Soc. 
Pharmac., Bordeaux 73. 104— 11. 1935.) D e g n e r .

Friedr. W. Freise, Das Vorkommen von Coffein in  brasilianischen Heilpflanzen. 
Kurze Zusammenstellung der coffeinhaltigen brasilian. Heilpflanzen. (Pharmaz. 
Zentralhalle Deutschland 76. 704—06. 14/11. 1935. Rio de Janeiro.) DEGNER.

J. Rozeboom, Oleum citronellae. Ein von einer niederland. Firma s tam m e nd e s  

Muster des genannten Oles zeigte die Eigg. des Java-Citronellaołes (ygl. RoWAAN, 

C. 1935. II . 269S). (Pharmac. Weekbl. 72. 893—94. 17/8. 1935. Amsterdam, Reichs- 
arzneimittelmagazin.) DEGNER'

P. A. Rowaan, Oleum citronellae. (Vgl. Rozeboom , yorst. Ref.) In 14 Apo- 
theken an 10 yerschiedenen Orten der Nicderlande aufgekaufte Muster bestanden 
samtlieh aus Ceylonol. 7 dayon waren ungenugend 1. in 80°/oig. A. Es wird erneut 
Aufnahme des Jayaóles ins Niederland. A.-B. gefordert. (Pharmac. Weekbl. 72. llO'-- 
12/10. 1935. Amsterdam, Kolonialinst.) DEGNER.
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E. Emiliani und F. Fronticelli, Ober die Extraktion von Phytin aus Reishiilsen.
Nach dem Ausfall der Verss. ist es notig, bei pn =  0,1—0,3 (einstellen durch HC1) 
zu arbeiten, da nur dann eine sehadigende Wrkg. der Phytase ausgeschlossen ist u. 
Phytinsiiuro ungel. bleibt. (G . Biol. ind. agrar. aliment. 5. 88—95. Juni 1935. 
Bologna.) G r im m e .

G. Middleton, Die Saponinę. I. u. II. Bericht iiber Chemie, Einteilung, Darst. 
u. Vork. der Saponinę, Schaum- u. Scliutzwrkg., Hamolyse, Cholesterinrk., Giftwrkg. 
auf Fische, physiol. Wrkg., Verwendung in der Therapie, Naehweis nach K oFLER  

u. Verwendung. Eine Tabelle iiber die wichtigsten Eigg. der Saponinę vervollstandigt 
die Arbeit. (Pharmaeeutieals and Cosmeties 1935. 37—38. 103—04; Beil. zu Manu- 
faetur. Chemist pharmac. Cosmetic Perfum. Trade J.) Nett.

Wacław Grochowski, Biologische Studien iiber Saponinrohstoffe. Zur biol. 
Saponinbest. wurde die Methode von K o b e r t  verwendet. Zweck der Unters. war 
Feststellung der rationellsten Trooknungs- u. Aufbewahrungsmethode fiir dio Saponin
rohstoffe. Fiir die Trocknung waren folgende Tempp. am giinstigsten: Melandryum 
album Mili. 40°, Saponaria officinalis L. (R»dix Saponariae rubrae) 35— 40°, Silone 
inflata S. M. 35—40°, Gypsophila paniculata L. (Radix Saponariae magnalba s. levan- 
ticae) 30—35°. Die Rohmaterialien sind troeken u. dunkel, am besten uber CaO auf- 
zubewahren. (Wiadomości farmac. 62. 401—02. 411—13. 21/7. 1935.) SCHONFELD.

Walter Meyer, Ober den Zweck der Verwendung und den Naehweis von Saponin in 
Prdparaten des Standesunternehmens Deutseher Apotheker. Schrifttumsubersicht iiber 
Schadlichkeit oder Unschiidlichkeit, resorptionsfordernde u. therapeut. Wrkg. u. den 
Naehweis von Saponinen. Im  A s e 11 a n ,,S t a d a“ dient das Saponin zur Fórderung 
der Ca-Resorption, im G u a k a 1 i n „S t a d a“ ais Expeetorans. 49 Zitate. (Pharmaz. 
Zentralhalle Deutschland 76. 577—85. 19/9. 1935.) D e g n e r .

W. F. Daems, Die niederlandischen Arzneibiicher. Geschiehtliche Obersicht uber 
die Vorlaufer des Niederland. A.-B. (Pharmac. Weekbl. 72. 1078—1101. 28/9. 1935.
Amsterdam, Univ.) D e g n e r .

R. S. Adamson, R. K. Snyder und E. N. Gathercoal, Die Prufungen fiir 
rcdestilliertes Wasser im Artikel des National Formulary VI. Vorschlage. (J. Amer. 
pharmac. Ass. 24 . 800— 803. Sept. 1935.) D e g n e r .

R. Ruf, Saccharomyces eerevisiae siceum. Kommentar zum Artikel „Getrockneto 
Bierhefo" des 1. Supplementes zum Niederland. A.-B. V. VermiBt u. zur Erganzung 
cmpfohlen wird die Garfiihigkeitsbest. des D. A.-B. VI. (Pharmac. Weekbl. 72. 1358 
his 1362. 7/12. 1935.) D e g n e r .

F. Reimers, Untersuehungcn iiber Methylatropinbromid. Durch eingehende Verss.
zeigt Vf., daB dio Lsgg. stabilisiert werden konnen dureh Zusatz von soviel 
HC1, daB dieselben 0,001-n. werden. Fiir die quantitative Best. arbeitete Vf. oin 
Extraktionsverf. mit 0HC1;) -f Isopropylalkohol (3: 1) u. eine Titriermethode aus. 
Tabellen. (Dausk Tidsskr. Farmae. 9. 215—26. Sept. 1935. Laborat. d. Pharmakop. 
Kommission.) E. M a y e r .

Hanns Will, Die Beslimmung des Tragantlis. Dem Vorschlage SCHRADERS 

(C-1 9 3 6 .1. 380), Traganth bei 110° zu entkeimen, wird widersprochen. Die Entkeimung 
emes unter allen notigen VorsichtsmaBregoln gepulverten u. gelagerten Traganthes 
ist uberfliissig u. schadlieh. Ein Traganth, der ais Grenzdroge die Viscosezahl (nach 
P e y e r )  3 zeigto, zeigte frisch gepulvert 3,5, nach etwa 1 Jahre 4, nach 2-std. Erhitzen 
auf 50° 5, auf 110° jedoch 75/76, also vollige Untauglichkeit. (Dtsch. Apotheker- 
Ztg. 50. 1620. 16/11. 1935. Berlin, Hageda.) D e g n e r .

Soc. des Usines Chimiąues Rhóne-Poulenc, Paris, Kompleze Antimonierbin- 
'/ungen der Thioapfelsaure. Durch aufeinanderfolgendo Umsetzung von Thioapfel- 
saure (I) mit NaOH bzw. LiOH  u. SbCl3 entstehen das Na-Salz bzw. Li-Salz der 
A ntimonthimpfelsaure der Formeln:

COONa 

CH, 

CH- 

COONa

=Sb-3 H,0

COOLi '

Ćh 4

CH—S— 

ĆOOLi

=Sb-9 H,0

Die Prodd. sind therapeut. wertvoll. — Z. B. werden 15 reine I in einer Lsg. von 12 NaOH 
•Bel. Zu dieser werden unter Kiihlung 7,6 SbCl3 in 10 ccm CHC13 gel. zugesetzt. Das 

XVIII. 1. 95
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Salz wird darauf mit 200 A. ais 01 ausgefallt, in Glykol gel. u. abermals mit Methanol 
gefallt. Es ist 11. in W., sl. in A. u. A. Analog wrlauft die Darst. des Li-Salzes. (E. P. 
436 742 yom 9/5. 1934 u. 7/2. 1935, ausg. 14/11. 1935.) E b e n .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Max Bockmiihl 
und Gustav Ehrhart, Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstdlung von Ureiden łrisubstituiertCT 

t. Essigsduren, dad. gek., daB man Halogenide von Sauren der
t>\(~i__poopi' nebenst. allgemeinen Formel, in der R  Alkyl oder Cyeloalkyl
■o/ bedeutet oder 2 R  zusammen mit dem a-C-Atom Glieder eines

hydrierten Ringes bedeuten konnen, dureh Einw. auf Hamstoff (I) 
in die zugehorigen monoaoylierten Hamstoffe iiberfulirt. Die Prodd. sind gute Hyp- 
notica. — Z. B. werden 3,6 I u. 5,3 DiiUhylpropylessigsdurechlorid (II) 1 Stde. im Olbatl 
auf 120° erhitzt. Darauf wird mit Na2C03 yerrieben, abgcsaugt u. getrocknet. Es 
entsteht Didthylpropylacetylhamstoff, F. 99—100° aus Cyclohexan. Das I I  wird aus 
der zugehorigen Saure, die aus Diathylpropylaceiamid mit NaN02 u. H2SO., entsteht, 
mit SOCl„ gewonnen. Analog Cydohexylalhylcarbon.sauraurc.id, F. 157— 158° aus I u. 
Cyclohexyldlhylcarbo?i£avrechlorid. — Didtkylbutylaceiylhamsloff, F. 91° aus Cyclo- 
hexan, analog aus Didthylbutylessigsdurechlorid u. I. (D. R . P. 620 903 KI. 12 o vom 
1/10. 1932, ausg. 30/10. 1935.) E b e n .

Anticoman G. m. b. H ., Berlin-Halensee, iibert. von: Erich Prochnow, Berlin- 
Steglitz, Alkylendiguanidinsalze. Die bekannte Rk. zwischen Alkylendiaminen n- 
Chianidinrhodanid (I) liefert eine, aueh bei Verwendung techn. Ausgangsstoffe befriedi- 
gende Ausbeute an Alkylendiguanidinen, wenn sie in Ggw. von wss. NH3 ausgefiihrt 
wird. —  Z. B. werden 108 I u. 39 Dekamelhylendiamin in 60 eines 25°/0ig. wss. NH, 
bei 60° gel., worauf die Lsg. unter RuckfluB innerhalb von 10— 12 Stdn. bei 80—120® 
gekocht wird. Darauf wird das gleiche Vol. A. oder das doppelte Vol. sd. W. zugesetzt
ii. die Fl. in h. K2C03-Lsg. gegossen. Ausbeute 66 Dekamelhylendiguanidincarbonat.
F. 176— 178°, das sich leicht mit den entsprechenden Sauren zu gewiinschten, anti- 
diabeł. wirkenden Salzen umsetzen laBt. Ein weiteres Beispiel erlautert die analoge 
Herst. von Dodecainethylendiguanidincarbonał. (A. P. 2 019 872 vom 2/3. 1933, ausg. 
5/11. 1935. D. Prior. 1/3. 1932.) Eben.

Giinther Schiemann, Hannover, Wolfgang Winkelmiiller, Leverkusen-I. G.- 
Werk, und Wilhelm Roselius, Bremen, DarsteUung von Kondensationsprodukten kem- 
fluorierter Arylcddehyde. Kemfluoriertc Arylaldehyde, z. B. Fluorbenzaldehyde, werden 
mit Stoffen, die eine kondensationsfahige Methylengruppe enthalten oder eine solche 
zu liefern vermogen, in An- oder Abwesenheit von Losungsmm. sowie der gebraueb- 
liehen Kondensationsmittel, gegebenenfalls bei erhohter Temp. umgesetzt. — Z. B- 
werden je 1 Mol p-Fluorbenzaldehyd u. Hippursaure (I) mit wasserfreiem Na-Acetat 
innig gemisclit u. mit Essigsaureanhydrid auf dem W.-Bade 1/2 Stde. erwarmt. Aus 
der Lsg. krystallisieren gelbe Nadeln des 2-Phenyl-4-{p-Flvorbenzal)-oxazolons-'J,
F. 181,5° aus Eg., aus dem mit HF u. rotem P in Essigsaureanhydrid p-Fluorphenyl- 
alanin erhaltlieh ist. — Analog Azlacton, F. 167,5°, aus 3 -Flvor-4 -athoxybcnzaldehy& 
u. I. — Analog Azlacton, F. 155°, aus 4-{4'-Methoxyphenoxy)-2-fluorbenzaldeh.yd u. 1-
— Kondensationsprod. aus o-Fluorbenzaldehyd (II) u. Hydanioin mit Na-Acetat u. Eg- 
bei 140°. F. 232° aus A. —  3,6-Di-(2-fluorbemal)-2,5-dioxopiperazin, F. 310° unter 
Zers. aus 2 Mol II u. 1 Mol Glycinanhydrid. —  m-Fluorzimtsaure, F. 160° aus mole- 
kularen Mengen m-Fluorbcnzaldehyd u. Malonsaure mit alkoh. NH3 oder Piperidin auf 
dem W.-Bade. Die Prodd. dienen ais Zwischenprodd. zur Herst. von p h a r m a z e u t.  
wirksamen Stoffen. (D. R . P. 621862 KI. 12 o vom 1/7. 1932, ausg. 14/11- 
1935.) E b e n .

E li Lilly & Co., ubert. von: Horace A. Shonle, Indianapolis, Ind., V. St.A . 
Cyclopentylbarbitursauren. (Vgl. SHONLE u. Mitarbeiter; C. 1930. II. 912.) Cyclo- 
pentylathylmalonester hier mit Kp.s 123— 124°, nn“  =  1,4489-—1,4498 angegeben. 
Cyclopentylallylbarbitursaure wird aus Allylbromid u. Cyclopentylbarbitursaure her- 
gestcllt. Es lassen sich Salze der Sauren mit NH3 u. Aminen, wie Mono- oder Diinethyl- 
oder -athylamin herstellen. (A. P. 2019 936 vom 19/8. 1929, ausg. 5/11. 1935.) A ltp-

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, 3 - M e ih y l- 5 ,5 - p h e n y l a ih y l-  

hydantoin. Die bereits in Schwz. P. 166004; C. 1934. I. 3886 beschriebene Verb. laBt
sich auch dureh S-std. Erhitzen von 1 (Teil) a-Phm yl-zi.-urelhanctnM ersduredthyle.stir.

(CeH5)(CjH5)• C-(NHCOOC2H3)• (COOC2H5) mit 6 alkoh. CH3-NH.-Lsg. (33%ig) 
130—140° erhalten. (Schwz. P. 177 4 i l  vom 11/5. 1934, ausg. 2/9. 1935.) Altpeteb-
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Abbott Laboratories, North Chicago, 111., iibert. von: George W. Raiziss und
Abraham J. Kremens, Philadelphia, Pa., Y. St. A ., Reinigen von Neoa.rsphenam.in. 
Man schuttelt 120 g Na-Formaldehydsulfoxylat, 150 ccm W. u. 10 g Na-Hydrosulfit 
einige Minuten, filtriert, gibt die Lsg. zu einer Lsg. von 200 g Arsphenamin in 21 absol. 
CHjOH, neutralisiert mit Na2C03 u. fallt mit A. u. A . (A. P. 2 020 655 vom 19/2. 
1931, ausg. 12/11. 1935.) A l t p e t e r .

Walter Schaeffer, Frankfurt a. M., Reinigen von Alkaloiden und alkaloiddhnlichen 
Stoffen. Man schlammt die Basen in W. auf, bringt sie durch Einleiten von C02 ais 
Carbonate in Lsg. u. laBt dann die Carbonatlsg. in offenen GefaBen sich zersetzen. 
Es lassen sich z. B. reinigen: Morphin, Cocain, Atropin, p-Aminobenzoyldiathylamino- 
ithanol, Benzoyltetramethyldiaminoathylisopropanol, 2,6-Trimethyl-4-benzoyloxy- 
piperidin, Benzoylathyldimethylaminoisopropanol, Dimethylaminomethyl-p-amino- 
benzoylbutanol, p - Butylaminobenzoyldimethylaminoathanol. (D. R. P. 622689 
KI. I2p vom 22/11. 1929, ausg. 4/12. 1935.) A l t p e t e r .

Stanco Inc., iibert. von: John A.E.McClave, Grandwood, und Dudley
H. Grant, N. J., V. St. A., Farben von Emulsionen. Da beim Brechen gefarbter 
Emulsionen, vorzugsweise fiir kosmet. oder pharmazeuł. Zwecke, die kontinuierlieho 
Phase eine andero Farbung anniinmt ais die disperse Phase, erfolgt die Farbung zur 
Erzeugung ubereinstimmender Farbtóne, nicht nur mit einem in der kontinuierlichen 
Phase 1. Farbstoff, sondern auch mit einem Farbstoff, der in der dispersen Phase 1. ist.
— Z. B. wird eine Mineralólemulsion in W., die Akazien- u. Traganthgummi ais Emul
gator enthalt, mit olloslichem Alkannin u. wasserloslichem Amaranth gefarbt, wahrend 
ein eine Bienenwachs-Ceresin-Mineralol-W.-Emulsion darstellender Coldcream mit 
Sudan IV  (ollóslicher roter Farbstoff) u. Liquor carmini N .F . angefarbt wird. (A. P. 
2010436 Tom  26/2. 1932, ausg. 6/8. 1935.) E b e n .

John Wyeth & Brother, Inc., iibert. von: John C. Bird, Philadelphia, Pa.,
V. St. A ., Ricinusolemulsion. Man mischt 400 g Al(OH)3-Gel (3% festo Bestandteile), 
700 g Ricinusól, 50 g W., sowio Geschmackstoffe. Das Gel wird aus 16 Pfund A1C1S 
ia 30 Gallonen dest. W., Filtrieren in einen 100-Gallonen-Kessel, Zugabe von 32 Pfund 
tos. NH3 (10%ig.)> verd. mit 15 Gallonen dest. W., bei 35°, Absetzenlassen, Abhebern 
der Fl. u. 5-maliges Auswaschen mit dest. W. erhalten. Dio Emulsion soli nieht den 
typ. seifenartigen Geschmack des Oles liaben. (A. P. 2 021 044 vom 6/10. 1932, ausg. 
12/11. 1935.) A l t p e t e r .

Ges. fiir Chemische Industrie, Basel, Ricinusolprdparate von unveranderter 
abfuhrender Wrkg., aber ohne unangenehmen Geschmack u. Geruch werden durch kata- 
lyt. Hydrierung von Ricinulól (l) mit H2 (13— 25 1 auf 1 kg I) bei 0,2—20 Atm. Druck, 
Tempp. bis 100° u. in Ggw. von Katalysatoren (feinverteilte Metalle der Pt-Gruppe, 
fcmer Ni, Co, Cu, Fe), allenfalls auch von Losimgsmm. u. Zugabe von Fruchtfleisch 
(Tamarinden, Aprikosen, Pflaumen usw.) zu den salben- bis talgahnlichen Prodd. er
halten. Weitere Zusatzo (Zucker, Starko, Mehl, Vanillin, Fruclitcssenzen, andere 
Abfuhrmittel) sind moglich. (E. P. 435 532 vom 20/12. 1933, ausg. 24/10. 1935.) D o n .

Wm. S. Merell Co., iibert. yon: Theodore H. Rider, Cineinnati, Oh., V. St. A ., 

BeUmittel aus Ricinolsaure. Man yerwendet in W. unl. Salze der Saure, z. B. des Ca 
oder Mg zur inneren Desinfektion bei Magenerkrankungen, zweckmiiBig verd. mit 
kolloidalem Kaolin. (A. P. 2 019 933 vom 30/10. 1933, ausg. 5/11. 1935.) A l t p e t e r .

John Alexander Lamb, Manly, Neusiidwales, Einreibemittel gegen Haut-
verletzungen, bestehend aua 3 lbs. „Petroleum jelly“, je V* ibs. ZnO u. B(OH)3, je
1li lbs. S u. Starkę, sowie 1 oz. Carbolsaure. (Aust. P. 19 217/1934 vom 7/9. 1934, 
ausg. 3/10. 1935.) A l t p e t e r .

Carl Ronzi, Zurich, Schweiz, Behandlung von menschlicher Haut. Man leitet auf 
die Haut W.-Dampf, der ionisiert ist u. 03 enthalt; der Dampf wird durch zwischen 
Elektroden stattfindende Hochfreąuenzentladungen geleitet u. kann aus Ole, A ., 

Krauter u. dgl. enthaltendem W. entwickelt werden. (E. P. 436257 vom 10/9. 1934, 
ausg. 7/11. 1935.) A l t p e t e r .

Berta Hauck, Amberg, Puderpraparat, gek. durch einen Geh. an einer bei Korper- 
temp. verdunstenden Fl. — Man mischt z. B. 20% Kaolin, 10% Kartoffelmehl, 17% 
eines Gemisches von Talkum u. Mg-Stearat u. 3% Paraformaldehyd mit 25% techn. 
reinem A. u. 25% CC14. Die Pastę ermóglicht es, den Puder genau in der Menge auf- 
zutragen, in der er bendticrt wird. (D. R. P. 622372 KI. 30h vom 18/10. 1933, ausg. 
27/11. 1935.) A l t p e t e r .

95*
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Pepsoflent Co., Chicago, III., iibert. von: Rudolph A. Kuever, Iowa City, Io.,
V. St. A., Zahnpaste, enthaltend Na-Metaphosphat Na4P4012 mit den ublichen Zusatzcn. 
(A. P. 2019142 roni 6/2. 1935, ausg. 29/10. 1935.) A l t p e t e r .

Weleda A.-G., Stuttgart, Zahnpaste. Man laflt 2 kg gepulvertes Carraghcenmoos 
mit 11,6 W. u. 6,6 Glycerin etwa 12 Stdn. ąuellen, erwarmt die M. dann unter Riihren 
auf 70—75°, gibt liierauf 2,6 kg frisch geprefltcn Citronensaft zu, erwarmt noch 1/i Stde. 
auf 70—75° u. yerreibt dann so rasch ais móglich auf einer Piliermaschine unter Ab- 
kuhlen. (Schwz. P. 177407 vom 13/10. 1933, ausg. 1/8. 1935. D. Prior. 27/10. 
1932.) A l t p e t e r .

A. N. Bogodarow und G. D. Gluchowtzew, U. S. S. R., Herstellung eines Des- 
infekłionsmittels. Der bei der Schwefelsaureraffination von Mineralólen abfallendo 
Sauregoudron wird von der H2S04 in iiblicher Weise abgetrennt u. mit Alkali neutrali- 
siert. Mit den erhaltenen Sulfonaten werden phenol- u. kresolhaltige Steinkohlenteerole 
emulgiert. (Russ. P. 41126 vom 12/4. 1934, ausg. 31/1. 1935.) R ic h t e r .

J. L. Okunewski, U. S. S. R., Desinfektionsrerfahren. In  einer Desinfektions- 
kammor iiblicher Bauart wird bei 50—70° Solventnaphtha zerstaubt. (Russ. P. 41127 
Tom 3/11. 1932, ausg. 31/1. 1935.) R ic h t e r .

A. Simonart, La Pharmaeopee belge. 4C ed. 1930. Resume a l’usage des etudiants cn medi-
cine. Lourain: J. Peeters 1935. (227 S.) 8°. 30 fr.

G. Analyse. Laboratorium.
— , Priifungsergebnisse iiber neue Gerateglaser Kaualier „35“ und Kavalier „Isis"• 

Unters. von 2 Laboratoriumsglassorten der Tscheeholowakei, gekennzeiehnet durch hohe 
chem. Widerstandsfahigkeit (Kayalier 35), besonders gegen alkal. Lsgg. u. therm. 
Resistenz (Isis). (Skl&rskć Rozhledy 12. 141—44. 1935. Hradec Kralove, Glasforscb.- 
Inst.) " ScHONFELD.

Heinrich Kreipe, Eine gummisparende Glasrohrverbindung. Beschreibung einer 
aus Bakelit bestehenden Vorr. u. ihrer prakt. Vorteile. (Dtsch. Essigind. 39. 415—17. 
13/12. 1935. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe.) G r o SZFELD.

R. Golz (Holz), Genaue Bestimmung des Vólumens und genaue Titration. Die fiir 
genaue Vol.-Best. u. Titration yorgeschlagene App. besteht aus einer Pipette von 
39 cem u. unten angeschmolzener Mikrobiirette von 3 ccm. Lange der Vorr. 60 cm, 
zwischen der 0,01-em-Teilung ist ein Abstand von 1,5 mm vorhanden. Genauigkeit der 
Vol.-Best. =  0,005%, der Titration 0,03%- (Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. [russ:: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 779—82. 1935. 
Leningrad, Chem.-technol. Inst.) ScHONPELI).

N. Pollard, Eine schalldichte Kapsel fu r elektrisch angetriebene Laboratorium-?- 
zenłrifugen. Die Innenseiten des Holzkastens sind mit einer etwa 1,5 cm starken Schicht 
Kautschukschwamm ausgekleidet, am Boden ist dic Schicht etwa 3 cm dick. (Analyst 
60. 752—53. Nov. 1935. Bracknell, Berks., J . C. J . Agricult. Research Station.) EcK.

James W. McBain, Einige Anwendungen des luftgelriebenen DrehkreiseU. Vf. 
gibt eine Zusammenstellung der Anwendungsmogliehkeit des luftgetriebenen Dreh- 
kreisels von H e n r io t  u. H u GUENARI) fiir chem., biol. u. a. Laboratorien. (Naturę, 
London 135. 831. 1935.) D a h l e m a n n .

E. Sauerbrei und W. Scheruhn, Bestimmung der Vergasungsgeschwindigkeit roi 
Calciummrbid. Die zur Zeit ublichen Methoden der Best. der Vergasungsgeschwindig- 

keit yon CaC2 mit geringen Mengen (Ca r o , G r a n j o n ) sind fiir die Praxis etwas zu 
ungenau. Eine Best. auf Grund des Gewichtsyerlustes stoCt ebenfalls auf Schwierig- 
keiten (hohe Vorlast). Dagegen ist eine Best. mit befriedigender Genauigkeit móglich, 

wenn die Temp. des Entw.-W. mit einem Temp.-Schreiber gemessen wird; die hierbei 
erhaltenen Kurven deeken sich gut mit den mit einem Hubschreiber erhaltenen Gasvol-- 
Kurven, wenn diese auf 15° u . 760 mm Hg umgerechnet werden. Der Temp.-Anstieg 
ist von dern Siittigungsgrad des W. an C2H2, von Baromcterstand u. Anfangstemp- 
unabhangig. Verss. mit 10 1 Entw.-W. zeigen, daC 1 kg reines CaC2 (entsprechena 
370 1 C2H2) einen Temp.-Anstieg yon 41° bewirkt. Die Methode ist in der Ausfuhrung 
sehr einfaeh u. fur die yorkommenden Kórnungen u. fur yerschieden gasende Ca_C2- 
Sorten in gleicher Weise anwendbar. (Autogene Metallbearbeitg. 28. 229—33. 1/»•
1935. Berlin-Friedenau.) R. K. MULLER.
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G. Petrucci, Eine einfache Anordnung zur Untersuchung der Absorption der elelc- 
irischen Wellen beim Durchgang dureh die Kórper. Fur die Untcrs. des Durcligangs 
von elektr. Wellen dureh yerschiedene Medien, auch dureh Gewebe lebender Organe, 
verwendet Yf. eine einfaehe Detektoranordnung, z. B. zwei Cu-Rohre von 25 mm 
Lange u. 4 mm Weite, wovon das eino den Krystall tragt, am anderen eine Pt-Spitze 
angeliitet ist, alles in ein Isoliergehause (55x6 mm) eingebaut u. iiber ein Galvano- 
meter verbundęn; mit dieser Anordnung konnen noch Strome von ca. 10~6 Amp. 
nachgewiesen werden. Bei Unterss. an NaCl-Lsgg. von steigender Konz. bei 16,9° 
wird ein Absorptionsmaximum bei einer Konz. von 6°/00 gefunden. (Nuovo Cimento 
[N. S.] 12. 361—67. 1935. Palermo, Physikal. Inst.) U. K. M u l l e r .

James S. Allen und Luis W. Alvarez, Ein dunnwandiger Geiger-Zahler. Im 
AnschluB an die Beschreibung eines diinnwandigen GEIGER-Zahlers dureh D u n n in g

u. Sk in n e r  (C. 1935. II . 2846) geben Vff. die Daten eines solchen von ihnen bereits 
benutzten iihnliehen Zahlers an: Zylinder vom Durchmesser 1 cm aus 0,002 cm Al-Folio 
mit He-Fiillung bei Atmospharendruck. Betriebsspannung etwas hoher ais bei den 
iiblichen Niederdruckziihlern: etwa 2000 Volt. (Rov. sci. Instruments [N. S.] 6. 329. 
Okt. 1935. Univ. of Chicago.) K o l l a t h .

O. Brandt und H. Freund, Momentaufnahmen ron Schwebeparlikeln in schwin- 
genden Oasen. Ein langes, senkreoht stehendes Rohr tragt am unteren Endo die Bc- 
obachtungskammer (Schichtdicke 0,7 mm). Das dio Teilchen tragende Gas wurde 
im Rohr zu kraftigen, stehenden Sehallwellen (1000/100 000 Per./Sek.) erregt. Die 
schwingenden Teilchen wurden mit einem Spaltultramikroskop beobachtet bzw. photo- 
graphiert (Belichtungsdauer '/ioo—Vsoo Sek.). (BI. Unters.- u. Forseh.-Instr. 9. 57 
bis 59. Nov. 1935. Koln, Univ. Phys. Inst.) W in k l e r .

G. Stade, Untersuchung rauher Objekle im auffallenden Hellfeld. Fiir opake, rauhe 
Objektc ist die mikroskop. Unters. im auffallenden Hellfeld fast unmoglich, da der 
dureh Reflexe erzeugte Sehleier den Kontrast im Bild zu stark vermindert. Vf. be- 
leuchtet darum mit polarisiertem Łicht u. beobachtet dureh ein aufgesetztes Nikol. 
Bei paralleler N i k o l  stellung ergibt sieh ein verschleiertes, kontrastarmes Bild, bei 
gekreuzter ein kontrastreiches, das von dem bei der Reflexion an der rauhen Ober
flache diffus rcflektiertcn, depolarisierten Licht erzeugt wird. Das an den ebenen 
Teilen der Oberflache reflektierte polarisierte Licht wird ausgeloseht. (BI. Unters.- u. 
Forseh.-Instr. 9. 62—65. Nov. 1935. Rathenow.) W in k l e r .

Charles Proffer Saylor, Genauigkeit der mikroskopischen Immersi&nsmethoden 
fur die Beslimmung des Brechungsindex. Dio Genauigkeit der Immersionsmethoden 
hangt davon ab, wie genau man die Gleichlieit der beiden Brechungsindices (des zu 
untersuchenden Korjjers u. der Immersionsfl.) feststellen kann. In einer Reiho von 
Verss. wurde daher dio Empfindlichkeit des Gleiehheitskriteriums bei 3 versehiedenen 
Beleuchtungsarten gepriift. Es zeigto sieh, daB verschiedeno experimentelle Bedin
gungen, die im Schrifttum ais gleich gut angesehen wurden, die Genauigkeit der 
Messungsergebnisse erheblich beeinflussen konnen. Ferner wurde der EinfluB der 
Doppelbrechung auf die GroBo des MeBfehlers untersueht. Hinsiehtlich der Ergeb
nisse muB auf das Original venviesen werden. (J. Res. nat. Bur. Standards 15. 277—94. 
Sept. 1935. Washington.) Sk a l ik s .

B. N. Petrowski, Herstellung einer Mejiskala fiir den Spektrographen. Zur Herst. 
der MeBskala eines Spektrographen im Laboratorium wird naeh der Einstellung der 
Spektrographen auf das gewunschte Gebiet das Hg-Spektrum aufgenommen, die 
Abstande der Hg-Linien von dem Plattenrand mit dem MeBmikroskop ausgemessen
u. die Dispersionskurve konstruiert. Darauf wird ein kimstliches Spektrum mit Spektral- 
linien in Abstanden von je 100 A auf der Abszissenachse (Abstand vom Plattenrand) 
konstruiert u. im entsprechenden MaBstab photographiert. (Betricbs-Lab. [russ.: 
Sawodskaja Laboratorija] 3. 455—56. 1934.) V. F u n e r .

Adam Hilger, Quarzspektrograph. Beschreibung einer verbesserten Konstruktion
des groBen HlLGERschen Quarzspektrographen. Ais besondere Vorziige der Neu- 
konstruktion werden genannt: die opt. Bank mit viereckigem Querschnitt, die neue 
Anordnung der Kurbel fiir den yertikalen Plattentransport, die von einem am Spalt 
stehenden Beobachter betatigt werden kann, eine neue Vorr. zum Festklemmen der 
rlatte (11 x 25 cm) in der Kassette, die ein genaues Anliegen an der Anlageleiste 
gewahrlei8tet u. gestattet, auch kiirzere Platten zu benutzen, ein YerschluB, der fest 
hinter dem Spalt eingebaut ist. Spektrenlange: 2000—10 000 A =  20 cm. (J. sci.
Instruments 12. 262—64. 1935.) W in k l e r .
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Joseph W. Ellis und Joseph Kapłan, Polarisations-hiterferenzerscheinungen bei 
Ouarzspektrographen. Wenn weiBes, toilweise polarisiertes Licht mit einem HlLGER-E1- 

Quarzspektrographen (Autokollimationstyp) zerlegt wurde, trat im kontinuierlichen 
Spektrum eine Folgo von Intensitatsmaxima u. -minima in annakemd gleichen Ab- 
standen auf, wenn die Schwingungsebene des linear polarisierten Anteils nicht zufallig 
senkrecht oder waagerecht war. Beim Zustandekommen dieser Erscheinungen wirken 
das total reflektierende Prisma u. die Linse aus krystallin. Quarz ?usammen. Das 
Reflexionsprisma wirkt ais 1/1 bzw. 1/2 /.-Platte fiir die Wellenzahlen, fiir die n in der 
Formel n =  2 (fic — /i0) d ■ v ein gerades oder ein ungerades Vielfaehes von 1/„ ist. Aber 
erst dadurch, daB in der Linse die Scliwingungsebenen dieser beiden Wellenartcn eine 
verschiedene Drehung erfahren, sind die Reflcxionsverluste an den Flaehen des Dis- 
persionsprisma yerschieden u. ist damit eine Yerschiedene Schwiichung der beiden 
Wellenarten moglich. (J . opt. Soc. America 25. 357—60. Nov. 1935. Los .Angeles, USA., 
Univ. of Calif.) W in k l e r .

R. Fabre und L. Amy, Ein neuer Apparat fiir Absorptionsmessungen im Ultra- 
fiolett. Ausfuhrliche Beschreibung des App., der gestattet, Absorptionskurven im Wellen- 
bereich von 4000—2300 A photograph. aufzunehmen. Einzolheiten im Original. (J. 
Pharmac. Chim. [8] 22 (127). 5— 15. 1/7. 1935.) E c k s t e in .

Fred V16s, Spektrographie und AbsorpliomspekiropKotometric im Ultravioletten mit 
der Anordnung I I .  Vf. beschreibt das UV-Spektrophotometer I I  des unten genannten 
Instituts, weiter ausfuhrlich die Technik der qualitativen Absorptionsspektralanalyse
u. das photometr. Verf. in Form einer sehr ins Einzelne gehenden Arbeitsvorschnft. 
(Arch. Physiąue biol. Chim.-Physiąue Corps organisćs 11. 77—110. 1934. StraBburg, 
Faculte de Mćdecine, Inst. d. Physiąue biologiąue.) WINKLER.

L. I. Belenki, Methode zur Aufstellung der spektropholomdrischen Charakterislil: 
von Farbstoffen mit dem Spektrograph von Mees. Vf. zeigt durch den Vergleich der mit 
KoNlG-MARTENS-Spektralphotometer erhaltenen Absorptionskurven von 10 Farb
stoffen der Anilreihe (grun-orange) mit den Aufnahmen derselben im Spektrograph 
von M e e s , daB diese Aufnahmen zur Charakteristik der Farbstoffe geniigen u. ąualitatiT 
den Yerlauf der Absorption gut wiedergeben; nur die Hohe der Absorptionsbanden 
kann nicht bestimmt werden u. somit die Konz. nicht ermittelt werden. Der vom 
Spektrograph erfaBbare Spektralbereich ist bedingt durch die photograph. Aufnahme, 
groBer ais beim KoNIG-MARTENS-App. u. erstreckt sieh von 350—700 mfi. (Betriebs- 
Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 457—59. 1934.) V. FuNER.

Bernard Lyot, Ein monochromatisches Griinfilter. Ein Neodymglas von 50 mm 
Dicke u. ein Schott VG 3-Glas von 2 mm Dicke geben ein Filter, dessen maximalc 
Durchlassigkeit (bei 560 mfi) 36% betragt. Die Halbwertsbreite ist 11,6 m/i. Ohne 
wesentlichen Verlust an Helligkeit laBt sieh durch Verdoppelung der Neodym-Glas- 
dieke dio Halbwertsbreite auf 10,5 m fi bringen. Das Filter hat Fehlgebiete im ferncn 
Rot, im Blau u. VioIett u. im Orange. Bei Verwendung einer gesatt. Nd(N03)3-L̂g- 
in 15 mm Schichtdicke u. eines 4 mm dicken VG 3-Glases ist die Halbwertsbreite 
nur noch 8,2 m/i u. die Durchlassigkeit 10% bei 559 m fi. (C. R. hebd. Sćances Aead. 
Sci. 200. 738—39. 1935.) W in k l e r .

C. Ainsworth Mitchell, Die Anwendung infraroter Strahlen zur Prufung 
Tinten und Pigmenten. Die Tatsache, daB gewisse, sichtbares Licht abso rb ie rendc  

Stoffe infraroto Strahlen durchlassen, wahrend diese von anderen Stoffen zufolge des 
von PLOTNIKOW aufgefundenen longitudinalen Lichtstreudffęktes ruckgestreut werden. 
wird vom Vf. analyt. ausgewertet. Die Durchlassigkeit voh Tinten fiir Infrarot hangt 
nicht nur von dereń Zus. sondern auch von Hłren physikal. Eigg. ab. Anilintinten 
sind gewóhnlich durehlassig, Fe-Tannat, -Gallat oder Lignosulfonattinten mehr oder 
weniger undurchlassig. Von Pigmentfarben sind fur Infrarot durehlassig: Cadmium- 
gelb, Chromgelb, Ocker, Amtimonsulfid (sowohl orange ais schwarz), Alizarin, Zinnober, 

Ćadmiumrot, Mennige, gebrannter Ocker u. Siena (in dunner Schichte). U ltra m a n n -  

Indigo, Kobaltblau, Azurit, Smalto, Lapis lazuli; von Salzen: Ferro- u. Ferrisulfat. 
Fe-Salicylat, Co-Sulfat, Acetat, Chlorid, Ni-Chlorid, J-KJ-Lsg. MaBig durchlassi? 
sind: Chromgrun, Goldpurpur, Kobaltblau; undurchlassig: Indisehrot, P a r is e rb la u , 

Cyanin, manehe Ultramarinsorten, Kohle, Sepia. (Analyst 60. 454—60. 1935.) KUTZ-
Fr. Muller und W. Diirichen, Bedeutung und Methodik dektroslatischer EMA-- 

Messungen mit Hilfe ton Elektronenrohren. In Fortsetzimg friiherer Unterss. (Tg1-
C. 1932. I I .  1942) vervollkommnc-n Yff. die ElektronenróhrenmeBmethode zur 
der EKK. unter Vern’endung neuerer Spezialelektrometerrdhren —  (Rohre FP 54 der



Gen. El. Co., bei der man den Gitterstrom bis auf die GróBenordnung von 10-15 Amp. 
henintordrueken konnte; Elektrometerrohro T 114 der AEG. mit einem Gitterstrom 
der GróBenordnung 10-14 Amp.) — u. Verstarkungselementen (vgl. C. 1935. I I . 3547). 
(Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 41. 559— 63. Aug. 1935. Dresden.) Ga e d e .

A. T. Lincoln und Harold P. Klug, Sauerstoffbestńnmung in Luft. Anleitung 
zur 02-Best. unter Verwendung einer mit ammoniakal. CuCl-Lsg. gefiillten H e m pe l- 
Burette. (J. chem. Edueat. 12. 375—76. Aug. 1935. Northfield, Minn., Carleton 
College.) E ckste in .

A. P. Obuchów, Bestimmung von HCl und I I f i  in Feuerungsgasen. Die Best. 
von HCl u. I I 20 in an H20-Dampf bei gewohnlicher Temp. iibersatt. Gasen (z. B. 
Abgase der Hydrolyse von MgCl2 zur HCl-Herst.) wird vom Vf. \vie folgt ausgefiihrt: 
das Gaszuleitungsrohr wird mit elektr. Hcizwiekelung so geheizt, daB dio Temp. im 
Rohr 130° nicht iibersteigt, das Gas goht dann durch 5 Waschflaschen u. wird in einem 
Aspiratol aufgefangen u. gemessen. In der ersten leeren Flasche wird durch Gewichts- 
zunahmc u. Titration die Menge kondensiorten HCl u. H20 bestimmt; zwei folgende 
Flaschen mit konz. H2SO., (yorher mit trockenem HCl gesatt.) gebon durch Gewichts- 
zunahme die Restmenge H20; zwei weitere mit H20 gcfullte Flaschen geben durch 
Titration die rcstliche HCl an. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 
416— 17. 1934.) v . F O n e r .

L. N. siotinzew, Jodregenerierung am den Iłesten der jodometrischen Analyse. 
Verf. besteht in der Fallung von J-Ionen ais CuJ aus der neutralisierten Lsg. mit CuS04 
u. der gerade notigen Menge Na2S203. AbgieBen der Mutterlauge, Oxydation des Nd. 
in H2S04-Lsg. mit Na2Cr20„ Mn02 oder Ferriammonalaun u. Abdestillieren des freien 
J2 mit direktom Dampf. (Betriebs-Lab. fruss.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 461—62.
1934.) v. F u n e r .

a) Elemente und anorganische Verbindungen.

N. Howell Furman und George W. Low jr., Die Anwendung der Konzentrations- 
keite bei der quantitativen Analyse. I. Die Bestimmung kleiner Mengen von Chlorid in  
Salzen. Vff. beschreiben eine schnelle, genaue, olektrometr. Methode zur quantitativen 
Best. kleiner Substanzmengen, die in Salzen ais Verunreinigungen yorhanden sind. 
Sie bestimmen geringo Mengen von Cl in einer Reihe von Salzen mittels der Ag-AgCl- 
Elektrode. Die Methode ist ebenso genau wio dio nephelometr. u. hat vor derselben 
den Vorzug, daB die fremden Salze nicht storen. Es werden auf diese Weise auch Cl~- 
Mengen von 0,000 35 g/l Lsg. gemessen. (J. Amor. chem. Soc. 57. 1585— 88. 1935. 
Princeton, N. J., Frick Chem. Lab., Princeton Univ.) Ga e d e .

N. Howell Furman und George W. Low jr., Ein Vergleićh verschiedener eleklro- 
metńscher und nephelometrischer Methoden zur Bestimmung kleiner Mengen Chlorid. 
(Vgl. vorst. Ref.) Vff. vergleiehen 5 vorschiedeno Methoden zur Best. geringor Mengen 
Chlorid, wovon 3 elektrometr. u. 2 nephelometr. sind. Es ergibt sich, daB die elektro- 
nietr. Messungen die genauesten sind u. am loichtesten zu handhaben sind. Es wird 
ein neues photron. Nephelometer (ygl. Gr e e n e , C. 1934. II . 2555) beschrieben. Es 
zeigt dio den Nephelometern eigene Schwierigkeit, reproduziorbare Suspensionen zu 
erhalten. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1588—91. 1935.) Ga e d e .

A. A. Wassiljew und B. S. Zywina, Die Modifizierung der Methode von Kodsch. 
fiir die Arsenbestimmung in Schwefdsdure. Vff. geben folgende Ausfuhrung der Methode 
an: Im Erlenmoyerkolben von 11 werden zu 200 ccm W. 25 ccm der zu prufenden 
ĄSO, u. 5 ccm 5%ig- KJ-Csg. zugegoben, 5 Min. gokocht, auf 400 ccm yerd., abgekiihlt, 
bis zur Entfarbung der Jodfarbe tropfenweiso mit 0,1-n. Na2S203-Lsg. yersetzt, mit 
Methylorange bis zu schwach rosa Farbung durch 20%ig- NaOH-Lsg. neutralisiert,
0,25 ccm konz. HCl zugegeben, abgekiihlt, mit festem NaHC03 neutralisiert u. noch 
ca. Ig  im UberschuB zugegeben u. darauf mit 0,1-n. J 2-Lsg. titriert (1 ccm J 2-Lsg. =
0,003 748 g As). (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 314—15.
1934.) v. F u n e r .

, A. Milowidowa und s. Glasunowa, Ein Verfahren fiir CO „-Bestimmung in 
Cyaniden. Vff. schlagen vor, C02 mit eingestellter Ba(N03)2-Lsg. zu fallen, Lsg. auf 
bestimmtes Vol. aufzufullen u. im aliąuoten (durch trockenes Filter filtrierten) Teil 
der Lsg. den UberschuB an Ba(N03)2 mit H2S04 zu bestimmen. (Betriebs-Lab. [russ.: 
Sawodskaja Laboratorija] 3. 463. 1934.) v. F u n e r .

w. A. Nasarenko, Zur Bestimmung ton Beryllium mit Chinalizarin. Be-Best. 
mit Chinalizarin, wobei groBe Mengen an Fe, Ca u. Mg von den geringen Mengen an Be
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getrennt werden. Bei Auslaugung der Sodaschmelze mit k. W. gehen auch geringe 
Mengen von Bo mit in Lsg., bei Auslaugung jedoch mit w. W. bleibt das gesamte Be 
im Riickstand. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 296—97. 1935. 
Odessa, Ukrainer wissenschaftl. chem. Unters.-Inst.) H o c h st e in .

A. Kopman, Chrombestimmung. Vf. gibt folgendes Verf. an: l g  Stahlspiine 
werden in 50 ccm H2SO.| (1: 4) gel., mit 10 ccm HN03 (1,18) oxydiert, bis zum Ver- 
schwinden der N-Oxyde gckocht, mit 20 ccm oder mehr 0,5°/oig. KMnÓj-Lsg. bis zur 
dunkclroten Farbę der Lsg. versetzt, erhitzt u., wenn kein Mn02 mehr ausfallt, 30 bis 
35 ccm 5%ig. NaCl-Lsg. zugegeben; Lsg. wird dana bis zur Kliirung u. weitere 3 Min. 
zur Entfernung von Cl2 gekocht, abgekiihlt, mit W. verd., mit gemessener Menge einer 
Lsg. von MoHRSchem Salz das Chromat reduziert u. der UberschuB mit KMnO., zuruek- 
titriert. Die (jbereinstimmung mit den Werten der Persulfatmethode ist sehr gut. 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 464.) V. F ijNER .

A. T. Tschemy, Die Bestimmung ton Eisen in den eiseiihaltigen Quarziten von
Krivoi. Durch HC1 mit einem spez. Gew. von 1,19 u. 1,12 wird bei einer Temp. von 
100—105° im Verlauf von 1—2 Stdn. samtliehes Fe, sofern dieses ais Oxyd, das nicht 
an Silicaten gebunden in Fe-haltigen Quarziten vorIag, gel. Auch die Eisensilicate 
wurden durch die Behandlung mit HC1 zum Teil zers., so daB hieraus zu der bereits 
gel. Fe-Menge noch ca. 1% u. mehr hinzukam. (Berg-J. [russ.: Górny Shurnal] 111. 
Ńr. 3. 29—31. 1935. Chem. Lab. d. Dnepropetrowsker wissenschaftl. Erz-Unters.- 
Inst.) H o c h s t e in .

I. M. Bessonow, Die Bestimmung von Zink in Eisenerzen. Vergleichende Unters. 
iiber die Zn-Best. nach der Citronen-Essigsaure- u. der Citronensaure-Hyposulfit- 
methode in Eisenerzen mit 0,02—5% Zn. Angaben iiber die Durchfiihrung der Zn- 
Bestst. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 12— 17. 1935. Chem. Abt. 
d. Zentrallab. d. metallurg. Werkes Stalin.) H o c h st e in .

L. W. Ladygina und I. M. Ssuehanowa. Die Bestimmung von Zink in Eisenerzen. 
Beurteilung u. Durchfiihrung verschicdener, an sich bekannter Zn-Bestst. bei Eisen
erzen mit geringen Zn-Gehh. (ca. bis 1%)- (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Labo
ratorija 4. 17— 18. 1935. Nowosibirsk, Lab. d. sibir. Inst. ,,Mechanobr.“.) HocnsTEIN.

F. K. Gerke und N. W. Solotarewa, Bestimmung von Wasserstoff in Eisenmetallen. 
Angaben iiber Durchfiihrung des Verf. u. Vorr. (App. nach OBERHOFFER) zur Best. 
von H 2 durch Yerbrennung mittels zugesetzten 02 in verschiedenen Stahlsorten. (Be
triebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 19—25. 1935.) H o c h s t e in .

M. W. Charitonowa und B. A. Schmelew, Bestimmung von Sauerstoff inMetallen 
durch Heipexlrakiion unter Verwendung eines Ofens von Zniimasch. 02-Best. in 
Stahlcn durch das HeiBextraktionsverf. nach Ob e r h o f f e r -He s s e n b r u c h , wobei 
an Stelle des dort verwendeten Hochfreąuenzofens ein Kohlerohrvakuumofen der Bauart 
„ZNILMASCH" verwcndet wird, der Tempp. bis zu 2200° gestattet. Methodik, Be- 
schreibung u. Handhabe der App. Ausfiihrung von O,-, X2- u. H2-Bestst. Eine Be- 
einflussung der Best. durch den C-, Si-, P- u. S-Geh. der Proben wurde nicht festgestellt, 
dagegen erniedrigten die Mn- u. Al-Gehh. die 02-Werte, wobei die GroBe der Beein- 
flussung durch 3In u. Al bei den verschicdenen Best.-App. yerschieden groB ist. (Be
triebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 267—76. 1935. Chem. Abt.
ZNIIMASCH.) H o c h s t e in .

P. S. Lebedew, Apparatur zur Bestimmung von Sauerstoff im Stalli nach der 
Methode der 11 eifieztraktion. Methodik, Beschreibung u. Handhabe der 02-Bcst.-App. 
nach dem HeiBextraktionsverf. Es werden der Vakuumschmelzofen mit Graphitrohr, 
dio Diffusionspumpo, dic Hg-Hochvakuumpumpc, die Gasbest.-App. sowie das Vakmmi- 
meter nach Mc LoYD behandclt. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 
276—83. 1935.) H o c h s t e in .

B. B. Getzow, Methoden zur Bestimmung ion Stickstoff in Stahl, Eisen und Ferro-
legierungen. Ubersicht m it Literaturangaben iiber die bisherigen N 2-Best.-Methoden 

nach J o r d a n  u .  E c k m a n n , nach dem K H S 0 4-Verf., nach Ts c h ic h e w s k i , HAUSER, 
K l in g e r , OBERHOFFER u .  P iw o w a r SKY u .  V it a . Vom Vf. w ird eine einfache 
N2-Best.-Methode vorgeschlagen, dereń Prinzip in der Lsg. der Metalle in Sauren (HC1) 
u. in der Best. des durch Zusatz von Laugen (NaOH) gebildeten NH3 durch Titrierung 
mittels H 2S 04 beruht. Vor dem Zusatz von NaOH zur salzsauren Lsg. wird noch etwas 
metali, reines Zn zwecks vollstandiger Red. der vorhandenen N itrate zugesetzt. (Be
triebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 347—48. 1935.) HOCHSTEIN-



1936. I . Gr. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1465

R. I. Kanewskaja, Schndłbesłimmung von Silicium in Gupeisen und von Kiesel- 
siiure in Hochofenschlacken. Si-Best. in GuBciscn bzw. SiOa-Best. in Hochofenschlacken 
unter Ver\vendung von Gola t i no ais Ausfallungsmittel. Dauer der Si-Best. ca. 30 Min. 
bei einer Genauigkeit von ±0,14% u. Dauer der Si02-Bcst. ca. 40 Min. bei einer Ge- 
nauigkeit von ±0,25%- (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 225—26. 
1935. Ryków, Metallurg. Werks-Lab.) H o c h s t e in .

S. M. Gutman und S. J. Rubaschkin, Chlorati-erfahren zur Beslimmung von 
Silicium in Ferrosilicium. Yergleichende Si-Best. im FeSi nach der HCIO,- u. nach 
der HC1-Methode. An Genauigkeit steht das HC104-Verf. dem HCl-Verf. nicht nach. 
Die Ausfallung der Si02 crfolgt sehr rein u. weiB. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja 
Laboratorija] 4. 292—93. 1935. Zentral-Inst. f. Metalle.) H o c h s t e in .

A. T. Sweschnikow und J. W. Smirnowa, Analyse von hochprozentigcm Ferro
silicium durcli Aufschlup mit Salpeter- und Flupsdure. Beim Auflosen yon FeSi im 
Pt-Tiegel mittels HN03 u. HF yerfluchtigt sich Si gemaB folgender Gleichung:

3 Si + 4 HN03 -f 12 HF =  3 SiF4 + 4 NO + 8 H20.
In der Lsg. yerbleiben: Fe, C, Mn, P u. S ais Oxyde bzw. Salze (Fe203, Mn203, FeP04 + 
Fe2(SO,)3), die wie iiblich bostimmt werden. Der Si-Geh. wird rechner. aus dem Ge- 
wicht des Riickstandes ermittelt. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 
293—94. 1935. Chem. Lab. d. Werkes ,,Rostelmasck“.) H o c h s t e in .

S. Gutman und R. Hochfeld, Das Yerfahren von Kassler zur Beslimmung von 
Schwefel durch Verbrennung in Sauersloff. Durchfiihrung mit Ergebnissen des Verf. 
nach K a s s l e r  zur Best. von S durch Verbrennung im 02-Strom bei Tempp. von 
1250—1350° in n. Stahlen mit 0,11—2,01% C, in nichtrostendem Stahl mit 18% Cr 
u. 8% Ni, in grauem GuBeisen, Schlaeken, Erzen, Koks, Steinkohle, sowie in den 
Ferrolegierungen FeW, FeMo u. FeCr. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija]
4. 26—30. 1935. Leningrad, Zentral-Inst. f. Metalle.) H o c h s t e in .

L. W. Władimirów, Beslimmung von Eisen und Phosphor in Ferrophosphor. Fe- 
u. P-Best. in FeP durch Lsg. der Einwage mittels Kónigswasser. P wird nach der 
Nitratmethode ais PO /" u. Fe nach der Methode von Z im m e r m a n n - R e in g a r d t  

oder nach der Amalgammethode bestimmt. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Labo
ratorija] 4. 162—63. 1935. Werkslab. N I U I F . )  H o c h s t e in .

B. B. Getzow, Die Beslimmung von Phosphor in Stahl. Colorimetr. P-Schnell-
Best.-Methode, bestehend in der Lsg. der Einwage mittels HN03, Zusatz yon KMn04 
(8%ig), nach dem Aufkoehen Zusatz von Na202 bis zur Entfarbung der Fl., nach einem 
Kochen Zusatz von Ammoniummolybdat, schnclles Abkiihlen u. Auffiillen mit W., 
sodann Zusatz von Amm on iu m yanadat u. darauf nach genauem Auffiillen durch W. 
Vergleich der Lsg. mit den vorhandenen typ. Vergleichslsgg. (Betriebs-Lab. [russ.: 
Sawodskaja Laboratorija] 4. 349. 1935.) H o c h s t e in .

M. M. Kefeli und J. R. Berliner, Schnellmelhode zur Beslimmung von Phosphor 
in Stahl und Gupeisen. P-Schnellbest.-Methode durch Ausfallung mittels Ammonium- 
molybdatlsg., wobei die Ausfallungszeit durch Zentrifugierung wesentlich yerkiirzt 
wrd. Die Dauer fiir die P-Best. betragt bei genugend groBem Genauigkeitsgrad 
ca. 25—33 Min. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 143—46. 1935. 
Ukrainer Inst. f. feuer- u. saurcbestśindige Gegenstande.) H o c h s t e in .

S. Gutman und s. Rubaschkin, Siiber-Persulfalierfahren zur Bestimmung von 
Mangan in Ferromangan. Beschreibung des Analysenganges wie folgt: Losen der 
Einwage in HNOa, eindampfen bis zur Entfemung von N02, Zusatz bei hohem C- 
Geh. der Probe von (NH4)2S208 u. nochmals kochen. Nach Zusatz von W. Neutrali- 
sierung der freien Saure durch NH3, Zusatz yon H2S04, H3P04 u. AgN03, ZugieBen 
von h. W., Kochen u. yorsichtiger Zusatz von (NH4)2S2Os mit folgendem nochmaligem 
Kochen. Abnehmen yon der Flamme, nochmaliger Zusatz von (NH4)2S2Os, Auf- 
losung desselben bei 60° u. darauf abkiihlen auf Raumtemp. Unmittelbar vor der 
Titrierung Zusatz von 2 Tropfen K J  u. HC1, sodann Zugabe einer gemessenen Menge 
von arseniger Saure, worauf der UberschuB bis zur schwach rosa Farbung durch KMnÓ4 
ziiriicktitriert wird. Die Ausftihrung der Mn-Best. im FeMn ist in 20 Min. moglich. 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 147—50. 1935. Zentral-Inst. f. 
Metalle.) H o c h s t e in .

N. M. Milosslawski und T. S. Baral-Kudysch, Potentiomelrische Bestimmung von 
Mangan, Chrom und Vanadium in legierten Stahlen. Potentiometr. Titration zwecks 
gleichzeitiger Best. von Jln, Cr u. V in legierten Stahlen mit Angabe des an sich be- 
kannten Verf. u. Beschreibung der App. Angabe des elektr. Schaltschemas der Best.-
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Vorr. u. Resultate der Bestst. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 
31—39. 1935. Chem. Lab. d. Charkower Inst. f. Metalle.) HOCHSTEIN.

S. I. Ssuchow und B. M. Pugatsch, Volumełrische Bestimmung von Vanadium in 
Gegenwart von Wolfram. Durch Verwendung von Diphenylaminsulfat des Ba ais 
Indicator wird V in Anwesenheit von W  in legierten Stahlsorten bestimmt, wobei 
das W  der Phosphorsiiure in die 1. Metawolframsaure umgewandelt wird, welche die 
titrimetr. V-Best. nicht beeinfluBt. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija]
4. 154—55. 1935. Werkslab. Nr. 22.) H o c h st e in .

N. Ja. Chłopin, Nebeneinanderbestimmung von Wolfram utul Molybdan in Ferro- 
legierungen. Die Bestst. werden in getrennten, durch Seidensieb gesiebten Einwaagen 
wie folgt ausgefiihrt: 1. W o l f r a m .  0,5 g der Legierung wird mit 3 g der DlTTMAB- 
Mischung (1,5 Teile K2C03, 1,5 Teilc Na2C03 u. 2 Teile Na2B407) im Platintiegel ge- 
sehmolzen; dio k. Schmelze wird im Becherglas in 100 ccm W. + 1 ccm 25%ig. NH3- 
Lsg. gel.; die Lsg. 5 Min. gekocht, Fe(OH)3 abfiltriert u. 6—7-mal mit h. H20 gewaschen, 
bis das Waschwasser nicht mehr alkal. reagiert. Das wasscrhaltige Filtrat wird sd. h. 
mit MDIVANI-Reagens (25g SnCl2-H20 + 100ccm konz. HC1) u. 20ccm konz. HC1 
versetzt, das Ganze bis zur Sirupkonsistenz eingedampft, auf 200 ccm yerd. u. bis zum 
Kp. erhitzt. Nach dem Absitzen von W206 wird durch quantitatives Filter mit Filter- 
schnitzeln filtriert. Nd. zweimal mit 5%ig. HC1 dekantiert u. dann so lange auf dem 
Filter gewaschen, bis das Waschwasser mit NH., SCN kein Mo anzeigt. Filter mit Nd. 
wird im Platintiegel gegliiht u. das gebildetc W 03 durch HF von Si02 befreit. — 
2. M o l y b d a n .  0,6 g der Legierung wird mit 3 g DlTTMAR-Mischung geschmolzen, 
die Schmelze mit 100 ccm dest. W. aufgenommen u. 5 Min. gekocht; Fe-Nd. wird ab
filtriert u. mit h. 1%'g- Sodalsg. 6— 7-mal zur Entfernung von Mo gewaschen. Das 
Mo-haltige Filtrat wird im MeBkolben auf 300 ccm aufgefiillt, 100 ccm in einen Kolben 
gebracht, mit 20 ccm 20%'g. Weinsaurelsg. versetzt, mit H2S04 angesauert, dann mit 
NH3 neutralisiert, auf 150 ccm aufgefiillt, mit 15 ccm yerd. H2S04 (1: 3) yersetzt u. 
1—2 Min. ein starker H2S-Strom in die k. Lsg. eingeleitet; "der Kolben wird mit 
Gummistopfen gut yerschlosscn, im W.-Bad 1 Stde. erhitzt, abgekiihlt, Mo-Nd. ab
filtriert u. mit 2—3%ig. H2S04 G—7-mal gewaschen; die Fallung im Filtrat wird event. 
wiederholt: Nd. wird bei dunkler Rotglut im Porzellantiegel yorsichtig gegluht. Das 
gebildete Mo03 wird in 20 ccm h. 25%ig- NaOH-Lsg. gel., notigenfalls filtriert, 2 Tropfen 
Phenolphthalein zugegeben, mit HC1 (D. 1,1) neutralisiert u. noch 5 ccm HC1 zugegeben; 
dann mit 50 ccm 25°/0ig. CH3COONH4-Lsg., 5 ccm 80%ig. CH3C00H-Lsg. u. 25 ccm 
4%ig- Pb(CH3COO)2-Lsg. yersetzt u. 1,5— 2 Stdn. gekocht, bis die FI. iiber dem Nd- 
klar erschcint. Nd. wird auf ein quantitatives Filter mit Filterschnitzel gebracht, mit 
3%ig. CH3COONH4-Lsg. 6—7-mal gewaschen, im gewogenen Porzellantiegel yorsichtig 
yerascht u. bei hoher Temp. 15—20 Min. gegluht. Faktor fiir Mo 0,2615. (Betriebs-Lab. 

[russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 297— 301.) V. FUNER.
Frank W . Scott, Die Analyse ton Chrom-Nickellegierungen bei Verwenduiig von 

Ubetchlorsaure. Unter Bezugnahme auf die Vcrdffentlichung von W lLLA RD  u. G ibson  

(C. 1931. I. 2239) tritt Vf. fiir die Verwendung von HC104 in der Analyse von Ni-Cr- 
Legierungen ein. Er gibt folgende Arbeitsweise an: Eine Probe von 1 g wird in einem 
400-ccm-Becherglas mit 20 ccm W. angefeuchtet u. mit 20 ccm HC104 (70°/o’o-) vcr_ 
setzt. Dann wird yorsichtig bis zum Rauchen erhitzt u. 15—20 Min. mit einem Uhr- 
glas bedeckt gekocht. Nach dem Abkuhlen wird ein gleiches Vol. W. hinzugefugt u. 
nochmals kurz zur Entfernung etwa yorhandcnen Cl aufgekocht. Nach dem Yerdunncn 
auf 300 ccm kann dann das Cr sofort in bekannter Weise mit FeS04 u. KMn04 titriert 
werden. Nach der Cr-Best. wird das Si02 abfiltriert u. wie iiblich bestimmt. Im Filtrat 
wird das Ni in der gewóhnlichen Weise mit Dimethylglyosim bestimmt, wahrend die 
Mn-Best. in einer besonderen Einwaage, die in der oben beschriebenen Weise in Lsg. 
gebracht wird, nach dem (NH4)2S208-As,03-Verf. durchgefuhrt wird. (Chemist-Analyst 
25. Nr. 3. 4—5. 1935. East Chicago, Ind.) W o e c k e l .

K. Bihhnaier, Maflanalytische Śilberbestimmung. Ausfiihrlicho Beschreibung der 
Ag-Titration mit NH4CNS u. FeNH4(S04)2 ais Indicator. (Mitt. Forsch.-Inst. Probier- 
amtes Edelmetalle Staatl. Hoheren Fachschule Schwab. Gmiind 9. 52—59. 1935.) kcK-

Shizo Hirano, Śilberbestimmung durch jihotometrische Titration. Ag laBt sich
leicht u. genau mit 0,1- oder 0,01-n. NaCl-Lsg. photometr. titrieren, wenn man der leg-
10—20 ccm l°/0ig. Starkelsg. ais Schutzkoll. zufiigt u. die Titration im dunkel gefarbten 
Becherglas ausfuhrt. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 37. 754 B—56 B. 1934. Toyko, 
Imperial Uniy. [Nach engl. Ausz. ref.]) ECKSTEIN.
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T. Akiyama und S. Yabe, Ober A dsorptionsind i ka lor en. 1. Mitt. Vergleichende 
FersucJta iiber die Indicatoren, die fiir Titration der Chloride mit Silber gebraucht werden. 
Vff. Btelltcn fest, daB man mit Fluorescein in neutraler Lsg. bis zu  0,01-n. Cl'-Lsg., 
in Ggw. von A. jedoeh bis zu 0,00 125-n. Konz. genau titrieren kann. Bromphenolblau, 
iletanilgdb u . Tropdolin 00 konnen in saurer Lsg. g u t verwandt werden, wenn man 
beim Titrieren g u t sch iitte lt. Kongorot u. Phenolphthalein eignen sieh nieht gu t. Bei 
Ver\vendung von Safranin ist Dextrinlsg. ais Schutzkolloid h inzuzufiigen , da das 
AgCl-Sol wahrend der Titration dazu neigt, kurz vor dem Aquivalenzpunkt zu koagu- 
liercn. (J. pharmac. Soc. Japan 55. 22—23. 1935. Kyoto, Pharmazeut. Hoehsehule. 
[Naeh dtseh. Ausz. ref.]) E cKSTEIN.

T. Akiyama und S. Yabe, Ober Adsorptionsindicatoren. 2. Mitt. Ober die fiir 
Silbertitration der Rliodanide brauchbarcn Indicatoren. (I. vgl. yorst. Ref.) Vff. unter - 
suchten viele Arten Adsorptionsindicatoren, bei dereń Ggw. KCNS in sehwaeh alkal. 
Lsg. mit AgN03 titriert werden kann u. fanden, daB sieh dazu Bromphenolblau, 
Diphenylcarbazid, Phenolphthalein u. alizarinsuJfosaures Na eignen. Am geeignetsten 
ist alizarinsulfosaures Na, daran schlieBen sieh in der Reihenfolge ihrer Brauchbarkeit 
an: Phenolphthalein, Bromphenolblau u. Diphenylcarbazid. (J. pharmac. Soc. Japan 
55. 23. 1935. Kyoto, Pharmazeut. Hoehsehule. [Naeh dtseh. Ausz. ref.]) E cKSTEIN.

Da-Tchang Tcheng und Houong Li, Die Fallung des Titans ais Phosphat. Die 
Einheitlichkeit des Ti-Phosphatnd. ist stark von der HCl-Konz. der Lsg. abhangig. 
Vcrss. zeigten, daB bei einem Sauregeh. von 1—10% HC1 die Fallung des Ti quantitativ 
u. eindeutig ist, wie sieh aus dem konstanten Verhaltnis Ti02: Ti-Phosphat =  0,5234 
ergibt. Der Nd. besteht also weder aus Ti2P2Oe nocli aus Ti3(P01)i . Hohere Saure- 
konzz. verursachen ganz unzuverlassige Werte. — Ais Fallungsmittel dient mindestens 
10%ig- (NH, )2HPO.,-Lsg., von der bei einem Sauregeh. der Ti-Lsg. von iiber 5% ein 
sehr groBer ObersehuB verwandt werden muB. (J. Chin. chem. Soc. 3. 115— 17. 1935. 
Peking, Acad ćmie Nationale, Inst. du Radium. [Orig.: franz.]) E cKSTEIN.

T. L. Ho, Eine Schndlmethode zur Bestimmung des Plagioklases mit Hilfe des 
Fedorowschen Universalstaiiv$. (Amer. Mineralogist 20. 790—98. Nov. 1935.) E n s z l in .

Siemens-Reiniger-Werke Akt.-Ges., Berlin, Fluoresccnzschirm. Vor die Lumines- 
cenzschicht wird ein Farbfilter geschaltet, das das Fluorescenzlicht des Schirmes ver- 
andert, an sieh durchsichtig ist u. dicjenige Strahlung absorbiert, die Phosphorescenz 
u. damit ein stórendes Nachleuchten hervorruft. Das Farbfilter kann auch in die 
Leuchtsohicht hineinverlegt werden dureh Anfarbung des Bindemittcls oder der Lumines- 
cenzmasse. Das Filter kann auswechselbar angeordnet sein. Es ist auch moglich, die 
Bleiglasschutzplatte, mit der bekanntlieh vielfaeh die Leuehtschirme vereinigt werden, 
ais Filter auszubilden. Das Filter soli auch diejenige Strahlung absorbieren, die die 
Leuchtmasse verfarbt oder sonst chem. yerandert. (E. P. 426 797 vom 10/10. 1933, 
ausg. 9/5. 1935. D. Prior. 5/9. 1935.) F u c h s .

Jose£ Heinrich Hartmann, Rudolstadt, Herstellung von Fluorescenzschirmen, 
iiisbesondere fur lidntgenzwccke. Die Emulsion der Leuchtmasse enthalt so wenig 
Cellulosederivatlack ais Bindemittel, daB naeh dem AufgieBen der Lsg. auf eine glatte 
Oberflache (z. B. Glas) naeh dem Auftrocknen die Leuchtmassenteilchen an der freien 
Oberflache teilweise heraustreten u. dadurch eine rauhe Flachę entsteht. Auf diese 
Seite wird dann eine Klebstoffschicht z. B. aus Polystyrol oder semen Homologen 
oder Deriw. gegossen. Auf dieser noch nieht erstarrten Klebschicht befestigt man 
eine fiir das yerdunstende Losungsm. des Klebstoffs durchlassige Tragschicht aus 
porosem Kautschuk oder Cellulosederiv. Auf diese Tragschicht kann eine weitere 
feehutzschicht gegossen werden. Zwischen GieBunterlage u. Leuchtmassenemulsion 
kann man zweckmaBig eine Zwischenschicht aus Kautschuk, Balata, Cuttapercha, 
Butadien-KW-stoffen o. dgl. anbringen. Das Ganze wird dann von der GieBunterlage 
abgezogen. Beispiel: Auf die GieBunterlage wird eine naeh dem Trocknen 0,01—0,02 mm 
dicke Zwischenschicht aus Acetylcellulose gegossen. Hierauf gieBt man fur etwa 
2800 qcm Flachę 150 ecm Leuchtmassenemulsion aus 150 g CaW04 u. 7,5 g Nitro- 
eellulose unter Zusatz der iiblichen Weichmachungsmittel. Naeh dem Trocknen gieBt 
man auf die freie, rauhe Oberflache eine 10%ig. Glycerin u. Formaldehyd enthaltende 
Gclatinelsg. Im  noch klebrigen Zustand befestigt man nun auf dieser Gelatineschieht 
ernen Karton. (Oe. P. 143444 vom 27/11. 1934, ausg. 11/11. 1935. D. Prior. 30/11.
1933.) F u c h s .
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Lśonard Angelo Levy und Donald Willoughby West, England, Nicht -mch- 
leuchtende Phosphore, die ohne Erregungseffekt fiir Kontgenstrahlen sind, bestehen 
aus sehr reinem ZnS, CdS oder ZnS u. CdS u. einer kleinen Menge Ag oder Mn im Ver- 
haltnis V?oooo (vg]- Pierzu C. 1935. II. 1072; E. P. 424 195 u. F. P. 774 833). Auch 
ist ein weiterer Zusatz von Yioooooo Teil Cu oder Ysooowio Ni oder Co vorteilhaft. (F. P. 
782 646 vom 12/12. 1934, ausg. 7/6. 1935. E. Priorr. 18/5. u. 20/7. 1934.) NlTZE.

Eugenio Saz, Compondio de analisis quimico qualitativo y  marehas sistematicas. Barcelona: 
Cat. Casals 1935. (312 S.) 8“.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemiscłie Technologie.

A. W. Lykow, Die Beziehung zwischen dem Koeffizienten der Temperaturleitfdhiij- 
keit und der Feuchtigkeit des Materials im Zusammenhang mit dem Trocktmngsproze/3. 
(J. techn. Physik [russ.; Shurnal teehnitscheskoi Fisiki] 5. 467—82. 1935. — C. 1935. 
I I .  1069.) ” __________________  R. K. M u l l e r .

Stanisław Piłat, Lemberg, Polen (Erfinder: Jarosław Sereda, Lemberg, Polen), 
Emutyierungsmittd, bestehend aus Sulfonsauren der KW-stoffe von Rohpctroleum oder 
dereń Salzen, sowio aus Schutzkoll. u. sehr fein zerteilten anorgan. Stoffen, z. B. werden
4,5 kg Na-Salz der Mineralolsulfonsauren in 75 kg W. gel. u. mit einer Lsg. von 7,5 kg 
Leim in 50 kg W. vermengt; dazu wird auBerdem eine Suspension von 0,75 kg Al in
3 kg W. hinzugefugt. Durch weiteres energ. Mischen mit 600 kg Bzn. erhalt man eine 
80°/oig. dicke Emulsion. (Poln. P. 20 038 vom 22/2. 1932, ausg. 5/7. 1934.) K a u t z .

H. Th. Bohme Akt.-Ges., Chemnitz, Waflrige ólemulsionen. Man erhalt be- 
standige, in der Textil-, Leder- u. Papierindustrie verwendbare Emulsionen von Fett- 
stoffen sowie Mineralolen in W., wenn Gemischo aus Emulgatoren verwendet werden, 
deron eine Komponente ein kolloides Kation u. dereń andere Komponento ein kolloides 
Anion enthalt. Emulgatoren der ersteren Art sind vor allem ąuatemare NH,-Verbb., 
yor allem Pyridiniumsalze u. langkettige aliphat. ąuatemare NH4-Verbb. Emulgatoren 
der 2. Art sind hohermolekulare aliphat. Sulfonierungsprodd. u. Fettsauren oder Ćarbon- 
oder Sulfonsauren der aromat. Reihe mit capillarakt. Eigg. Zur erstgenannten Art 
zahlen auch Alkyliso- u. Alkylisothiohamstoffsalze. — Z. B. disporgiert man 700 Paraffin-
ol oder Weichparaffin in der Kalte mit 140 Alkalisalz des Dodccyl-H2SOĄ-Este,n Yer- 

mittels eines schnell laufenden Ruhrwerks. Darauf wird techn. Laurylpyridinium- 
bisulfat (40%ig) zugesetzt, bis dio Pastę so Y isc o s  ais moglieh geworden ist. Man kann 
ihr nach Abtreiben des W. durch Erhitzen durch weiteren Zusatz entweder des einen 
oder des anderen Dispergators entweder eine positivo oder negative Ladung verleihen, 
um eine selbst in Yerd. Zustand bestandigo Dispergierung des Paraffinols oder Weich- 
paraffins in W. zu erzielen. (F. P. 785 006 Y o m  31/1. 1935, ausg. 31/7. 1935. D. Prior. 
16/3. 1934.) E b en .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, ubert. von: Samuel Lenher 
und Charles Titus Mentzer, Wilmington, Del., V. St. A., Wasser-in-ól-Etnulsionen. 
Saure Schwefelsdureester aliphat. Alkohole mit mehr ais 8 C-Atomen diencn in Form 
ihrer Alkalisalze, vor allem aber ihrer Salze des Pb, Al, Ba u. Sn ais Emulgatoren 
fur W.-in-01-Emulsionen. Zur Herst. letzterer Salze werden die H2S04-Estcr z. B. 
mit Pb-Acetat, A1C13, BaCl2 u. SnCl4 umgesetzt. In Frage kommen vor allem die
H,SO.t-Ester des Lauryl-Myristyl-, Steariti-, Cetyl-Olein- u. Ricinusalkohols. Sie kommen 
in einer Menge yoii 0,05— 2% des Ols zur Verwendung. — Z. B. wird eine Lsg. yon
0,25 Pb-Acetat in 48,75 dest. W. in eine Lsg. von 1 Lauryl-H2S04-Ester in 31 Paraffinol 
(spez. Gew. 31) eingeriihrt. Es entsteht eine ais Schmiermittel Yerwendbare Pastę, die, 
ohne daB die Emulsion bricht, mit weiteren Mengen Paraffinol Yermischt werden kann. 
Analog lassen sich Emulsionen pflanzlieher Ole, Yon Mineralolen u., falls die Emul- 
gierung in der Warme stattfindet, auch von Asphalten herstellen. (A. PP. 2 012611 
u. 2 0 i2  612 Y o tn  1/7. 1933, ausg. 27/8. 1935.) E b e n .

N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, im  Haag, Fórderung fesłer 
Stoffe durch Rinnen, Leitungen u. dgl. Zur Fórderung fe s te r  Stoffe, z . B. von S te in e n , 

Kaes oder Erde d u r c h  Leitungen u. dgl. w ir d  dem Fordergut eine W .- O l- E m u ls io n  

z u g e s e tz t ,  d ie  das e rs te re  sowie die mit ihm in Beriihrung k o m m e n d e n  M e ta l l t e i le
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mit einem dtinnen Schmicrfilm iiberzieht. Der YersclileiB wird dadurch geringer, 
auch schiitzt der Film vor Korrosion. Geeignete emulgierbare Ole sind Schmieróle, 
die ein ólldsliches Mineralolsulfonat ais Emulgator enthaltcn. (Oe. P. 142 990 yom 
30/11. 1934, ausg. 10/10. 1935. D. Prior. 13/1. 1934.) E b e n .

Wagner Electric Corp., ubert. von: John C. Cox, St. Louis, Mo., V. St. A., 
Druckfliissigkeil. Dio Druckfl. besteht aus 4 a-Chlornaphlhalin u. 1 Mineralól, das 
auch durch ein fettes 01 ersetzt werden kann, u. besitzt zweckmaBig eino D. von 1,15. 
(A. P. 2017 089 vom 16/7. 1934, ausg. 15/10. 1935.) E b e n .

Johnson Oil Refining Co., Chicago, 111., ubert. von: Franklin Phineas Frey, 
Cleveland, Okla., V. St. A., Bremsfliissigkeit, bestehend aus ca. 40% Iłicinu-sdl u. 60% 
Essigester. (A. P. 2 020 543 vom 2/1. 1935, ausg. 12/11. 1935.) E b e n .

Thaddaus Mokłowski, Warschau, Polen, M it Wasser zur Entziindung gdangendc 
thermitahnliche Heizmasse. Dio Heizmasse besteht aus 2 Bestandteilen, von denen der 
eine ein Gemiscli von KOH oder NaOH oder bcider dieser Hydroxyde mit KC103 bzw. 
KC104, NaN03, KN03, KMnOj, Mn02, Ba02 u. der zweite metali. Al bzw. Si oder eine 
Si-Al-Legierung ist. Man kann aueh nurH202 bzw. Na202 u. K202 u. auBerdem Kolo- 
phonium oder ein anderes Harz benutzen. (Poln. P. 20166 vom 24/4. 1933, ausg. 
25/8.1934. Zus. zu Poln. P. 18 563; C. 1934. I. 3G30.) K a u t z .

Intermetal Corp., ubert. von: Leslie G. Jenness, New York, N. Y., V. St. A., 
Herstellung eines porenhalłigen Katalysalors. Man mischt eine wenig 1. u. loslichere 
Metallverb., preBt sie u. entfernt aus dem Formling einen Teil der loslicheren Verb. 
durch Laugcn mit einem Łosungsm. (Can. P. 342118 vom 19/9. 1933, ausg. 5/6.
1934.) N lTZE.

G. Dupont, Cours de Chimie industrielle. T. I. Gćnćralites. Combustibles. T. II. Industries 
minerales. Paris: Gauthicr-Yillars 1936. (VI, 184 S.; 338 S.) 35 fr.; 55 fr.

II. Feuerschutz. Rettungswesen.
A. M. Bryan, Slaub in Kolilengruben. Seine Bildung und Bestimmung. (Vgl.

C. 1935. n . 892.) (Iron Coal Trades Rev. 131. 807—10. 15/11.1935.) Sc h u s t e r .

Bernard F. Flood, Feuerverhutung und Feuerschutz in der chemischen Industrie. 
Vf. erortert dio yerschiedenen moglichen Brandursachen u. die Mittcl der Brand- 
bekampfung (chem. Loschapp., automat. Beregner). (Ind. Engng. Chem. 27. 1305— 08. 

Nov\ 1935. Columbus, Ohio, Royal Liverpool Groups.) R . K . M u l l e r .

Theissen, Brand- und Ubfallverhutung bei der Verwendung von Salpeterbadern. 
Bericht iiber einen Brand, der beim Anheizen eines aus Kali- u. Natronsalpetcr (50: 50) 

bestehenden u. zum Anlassen yon in Ol abgeschrecktcn Angelhaken dienenden Salpeter- 
bades entstand. Ursachen u. VerhutungsmaBnahmen u. -vorschriften werden be
sprochen. (Feuerschutz 15. 187— 88. Nov. 1935. Aachen.) PANGRITZ.

Degea Akt.-Ges. (Auergesellschaft). Berlin, Herstellung von Absorptionsjiltem 
fiir Gasschutzgerdte und nach diesem Verfahren hergestelltes Absorptionsfilter, dad. gek., 
daB pastenformige Chemikalien in einen porosen Geriistkórper, z. B. Gummischwamm, 
eingeknetet werden. Weitere Anspruche: Den Chemikalien werden Bindę- oder Ver- 
steifungsmittel, z. B. Wasserglasmischungen, Zeinent, Gips, Gelatine, zugesetzt, bzw. 
Pulyer poroser Stoffe, z. B. Pulyer aus akt. Kobie. Das Filter hat Plattenform. Es 
kann aus mehreren Platten bestehen. Gegenuber dem bekannten Tranken mit Lsgg. 
besteht der Yorteil darin, daB eine bestimmte Menge des chem. Mittels auf einen be- 
stimmten Rauminhalt der porosen Filtermasse gleichmaBig yerteilt ist u. eine groBere 
Mengo angewendet werden kann. (D. R. P. 619 278 KI. 61 a vom 2/4. 1931, ausg. 
26/9. 1935.) H o lz a m e r .

Soc. Italiana Pirelli, Mailand, Filier fiir A.temeinsatze von Gasmasken, um Gase, 
sehadliche Diimpfe u. insbesondere Schwebestoffe abzuhalten, bestehend aus gegebenen- 
falLs mit pflanzlichen oder tier. Fetten, Wollfett, Talg, Ricinusol, Cocosol u. dgl. 
getranktem Halbsamt, dessen Polfaden also noch nicht aufgeschnitten sind. (It. P. 
318619 vom 3/5. 1932.) Sa l z m a n n .

m . Elektrotechnik.
A. Weis, Ferromagnetische Stoffe fiir  Hocfifreguenz. Die ferromagnet. Verluste bei 

Hochfreąuenz lassen sieh in Wirbelstrom-, Hysterese- u. Naehwirkungsyerluste zer-
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legen. Ais ferromagnot. Hochfrequenzwerkstoffe verwendet man heute fein zerteiltes 
Fe, mit einem Isolierstoff vermischt. Die Gtite des Materials ist bestimmt dureh die 
Form des Kerns, die spezif. Verlustbeiwerte u. die Cu-Verluste der Wicklung. Ferner 
sind oft geringe Perincabilitatsanderungen bei uberlagerter Gleichstrommagnetisierung, 
ein kleiner Temp.-Koeff. der Pcrmeabilitat u. zeitliche u. therm. Bestandigkeit des 
Werkstoffs erforderlich. Die Herst. des ferromagnet. Hochfrequenzwerkstoffs gesehieht 
dureh PreJ3verf., Gieflverf. u. „Ferrocart“-Verf. (Areh. techn. Mess. 5. T 139—T 140.
4 Seiten. [Z 911—915]. 31/10. 1935. Berlin.) F a h l e n b r a c h .

J. Mc Gavack, Eigenschaflen von lalezisolierłem Draht. Ergebnisse von Unterss. 
iiber die Isolierung von Draht mit sorgfaltig vorbehandeltem u. gereinigtcm Latex. 
Hervorragende elektr. Eigg. (Ind. Engng. Chem. 27. 894—9G. 1935.) RlEBL.

E. Kórber, Selen-Trockengleichrichter. Auf bau, Wirkungsweise, Anwendungsmóglich- 
keiten u. Eigg. des Selentrockengleichriehters werden beschrieben u. die wichtigsten 
elektr. Angaben ais allgemeine Richtlinien fiir den planenden Ingenieur mitgeteilt. 
Aufbau u. Wirkungsweise: Durchgangsstrom, Riiekstrom, Giiteziffer, Verhaltnis von 
Plattenzahl u. -gróBe zur Spannungsfestigkeit u. Strombelastbarkeit, Einwegschaltung 
u. GRAETZ-Schaltung fiir Wechselstrom, Drehstrom-Vollweg-Gleichrichtung (6-Phasen- 
Schaltung). Anwendungen: Kennlinien von Gleichrichtergeraten fiir yerschiedene 
Zwecke: Akkumulatorenladung u. -pufferung, batterielose Stromversorgung; Gleich- 
richtergerat mit Spannungsregeldrossel zur batterielosen Stromversorgung. Eigg.: 
Uberlastbarkeit, Zuliissige Raumtempp. EinfluB der Luftfeuchtigkeit, Wirkungsgrad, 
Verh. im rauhen Betrieb, Sperrwrkg. bei Netzspannungsunterbrechungen. (Z. Ver. 
dtseh. Ing. 79. 1415— 17. 23/11. 1935. Niirnberg.) E t z r o d t .

Masaru Yamaguchi, Der Nickd-Eisenakkumulalor. Aufbau u. Verwendbarkeit 

der EDlSON-Z°lle. (Japan Niekel Rev. 3. 207—14. 1935. [Orig.: engl.]) GoldbaCH.
A. Dauvillier, Die Verwendung von Pyrezglas beim Bau von Vakuumapparaturen. 

An Hand von Abbildungen u. Skizzen beschreibt Vf. einige von ihm gebaute lióntgen- 
u. Elektronenróhren, bei denen ausgiebig von Picein ais Kittmittel Gebrauch gemacht 
worden ist. Vf. empfiehlt eine ausgedehntere Verwendung yon gasgefiillten Rontgen- 
rohren. (Doeumentat. sci. 2. 310—16. 1933.) W in k l e r .

Globar Corp., ubert. von: Ernst Hediger, Niagara Falls, N. Y., V. St. A., Elek- 
trischer Heizkórper zum Schmelzen kleiner Mengen von Eddmetallen. Er besteht aus 
einem Rohr oder einer Rinne aus gesintertem SiC, der bzw. die mit einer Schicht aus 
mindestens 90% A1203 u. Bentonit iiberzogen ist. (A. P. 2 013 755 vom 7/5.1934, ausg. 
10/9. 1935.) " H. WESTPHAL-

Soc. An. des Manufactures des Glaces et Produits Chimiąues de St. Gobain, 
Chauny & Cirey, Frankreieh, Seine, Herstdlung dektrischer Heizwiderstande. Auf 
einen Trager yon glasartiger Beschaffenheit oder mit glasiger Oberflache wird ge- 
schmolzenes u. feinst verteiltes Metali mittels eines Luftstrahles derart aufgcblasen, 
daB eine bandartige Widerstandsschicht entsteht. Ihr Widerstand laBt sich auBer 
dureh die Wahl des Spritzmetalles dureh mehr oder weniger groBe Oxydation des 
Metalles verandem. Fiir den Trager dient Yorzugsweise Hartglas. (F. P. 787 247 
Tom 14/6. 1934, ausg. 19/9. 1935.) H. W e s t p h a l -

Co. Franęaise pour l’Exploitation des Procśdśs Thomson-Houston, Frankreieh, 

Seine, Elektrischcs Isolierrnaterial, bestehend aus einem Asbestband oder -filz, das 
bzw. der mit Klebmitteln, wie wasserloslichem Leim, Casein, Kunstharz, insbesondere 
Alkydharz, getrankt u. ein- oder beiderseitig mit Folien aus Cellulosederiw. beklebt 
ist. (F. P. 739 944 vom 13/7. 1932, ausg. 19/1. 1933. A. Priorr. 21/8. u. 20/11-
1931.) H. W e s t p h a l .

Hertner Electric Co., Cleveland, ubert. von: John H. Hertner, Lakewood, Oh..
V. St. A., Eleklrischer Isolator, bestehend aus diimiem Stahlblech mit n ic h t le i te n d e m  

tlberzug aus Glasemail, FeP04 (I) u .  dgl. Der tJberzug aus I wird dureh E in t a u c h e n  

des Bleches in eine, I oder Fe-Spane ais Katalysator enthaltende verd. Lsg- von 
HjPOj (II) oder dureh elektrolyt. Behandlung in n  erzielt. Die Isolation ist bei geringem 
Raumbedarf sehr fest, gut isolierend u .  warmea,bleitcnd. (A. P. 1 900 710 vom 16/—
1932, ausg. 7/3. 1933.) H. W e s t p h a l .

Corning Glass Works, V. St. A., Eleklrischer Olasisolator. Um ein gutes Haften
der zur Befestigung der Teile aneinander u. am  Aufhangeteil dienenden Metalilegierung 

am Glas zu bewirken, werden die Beriihrungsflachen vor dem EingieBen der fl. Metall- 

legierung angeatzt. Hierzu dient bei Borosilicatglas eine Mischung aus 1 (Teil) 60°/(>ig-
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H:Fj mit 1 98%ig. H2S04, wahrend fur weiehere Glaser eino Misehung von gleiohen 
Teilen 15°/0ig. H2F2 mit NH4HF2 verwendct werden kann. (F. P. 773550 vom 23/5.
1934, ausg. 21/11. 1934.) " H. W e s t p h a l .

Corning Glass Works, V. St. A., Elektrischer Glasisolałor. Zum Verbinden der 
einzelnen Teilo miteinander u. mit dem Aufhangeteil werden Metallegierungen in ent- 
sprechende Hohkaumo eingegossen. Da hierbei das Metali in die oberen Sehichten de3 
Glases eindringen u. beim Abkuhlen ein Zerspringen herbeifiihren kann, werden die 
Beriihrungsflachen Y o r  dem EingieBen der Legierung auf ca. 125° erhitzt, mit kolloidaler 
Graphitlsg. behandelt u. dann erst, unter Erhitzung auf ca. 330°, ausgegossen. (F. P. 
773 588 T o m  24/5. 1934, ausg. 21/11. 1934. A. Prior. 28/7. 1933.) H. W e s t p h a l .

Telegraph Condenser Co. Ltd., Acton, und Francis Christopher Stephan, 
Purley, England, Hcrstdlung dektrischer Isolierstoffe. Eino Misehung aus einer oder 
raehreren der Diarylverbb. Diphenyl, Alkyldiphenyl u. Diphenylosyd mit einer oder 
mehreren der mehrkornigen KW-stoffe der Phenanthren-, Anthracen- u. Naphthalin- 
roihe, wird einer solchen Halogenierung unterworfen, daB der Cl-Geh. ca. 50—55°/0 
betragt. Yon den mehrkemigen KW-stoffen kommen besonders noch die Alkyl- 
naphthalino u. -phenanthrene, Diphenylphenanthren, Methylantliracen u. Diphenyl- 
anthracene in Frage. Das Prod., dessen Konsistenz zwischen der einer hoehviscosen 
Fl. u. hartem Wachs nach Wunsch geandert werden kann, kann allein oder ais Trank- 
mittel Yerwendet werden. E. P. 410 008 vom 12/10. 1933, ausg. 31/5.
1934.) H . W e s t p h a l .

Telegraph Condenser Co. Ltd., Acton, und Francis Christopher Stephan, Purley, 
England, Hcrstdlung dekłrischer Isolierstoffe, insbesondere fur elektrostatische Konden- 
saloren. Sorgfaltig gereinigtes Nitrobenzol oder -toluol wird auBer mit einem Wachs, 
z. B. Carnauba-, Japan-, Montan- u. Paraffinwachs, mit einem in der Misehung dieser 
Stoffe 1. u. ihre Viscositat erhóhenden sowie die Trennung der Stoffe verhindemdon 
Stoff gemischt. Hierzu dienen chlorierter Kautschuk, polymerisierte Vinylhalogenide 
u. -ester, Polystyrol, Celluloseather u. -ester wie Cellulosenitrat u. -acetat, sowio halo- 
genierte Verbb. nach dem E. P. 410 008. Ref. vorst. (E. P. 435 323 vom 7/4. 1934, 
ausg. 17/10. 1935.) H. W e s t p h a l .

Associated Electric Laboratories, Inc., Chicago, ubert. von: William J. Homer, 
Hinsdale, 111., V. St. A., Herstdlung isolierter dektrischer Leitcr. Der emaillierto Leiter 
wird mit zwei Lagen von Faserstoffen u m g e b e n ,  von denen die innere aus Cellulose- 
estor, z. B. Kunstseide, u. die auBere aus einem in dem Losungsm. der inneren Lago 
nicht 1. Stoff, z. B. Baumwolle, besteht. Nach dem Aufbringen der beiden Lagen 
wird der Leiter m i t  einem die innero Lagę losenden Mittel, z. B. Aceton, behandelt. 
Dio hierdurch hervorgerufene Lsg. der inneren Lage Y e r b in d e t  diese sehr fest mit der 
SuBeron Lage. (A. P. 2 013 686 vom 5/7. 1933, ausg. 10/9. 1935.) H. W e s t p h a l .

Hugo Sonnenfeld, PreBburg, Tschechoslowakei, Elektrisches Kdbd. Die Isolierung 
besteht aus gewickolten, getrankten oder ungetrankten Sehichten aus Cellulose, Papier 
u- anderen elektr. isolierenden Stoffen, wobei die, evtl. nach auBen groBer werdenden 
Zwischenraume mit Druckgas gefiillt sind. Ais solches dienen auBer Luft N,, C02 
u. andere nicht brennbare oder chem. trage Gase. Diesen kónncn Riechstoffe bei- 
gemengt sein, um das Auffinden des Fehlers bei Defekten zu erleichtem. (Schwz. P. 
153 304 Y o m  8/1. 1931, ausg. 1/6. 1932.) H. W e s t p h a l .

Le Conducteur Electriąue Blinde, Frankreich, Seino, Elektrisches Kabd. Es 
besteht aus einer Cu-Seele u. einem oder mehreren konzentr. zu ihr angeordneten, 
Htzenformigen Leitem, welcho durch Zwischenschichten aus MgO gegoneinander 
isoliert sind. Diese werden dadurch erhalten, daB mit den Cu-Litzen abwechselnd 
Mg-Litzon aufgebracht u. durch Einw. von W.-Dampf u. Hitzo in MgO verwandelt 
werden. (F . p .  783 506 vom 20/3. 1934, ausg. 15/7. 1935.) H. W e s t p h a l .

Gabriel Fodor, Paris, Frankreich, Herstdlu-ng dektrischer isolierter Leiter. Der 
aus Draht oder Litze bestehende Leiter wird mit Mg in Litzen-, Band- oder Blattform 
sowio einer auBeren Faserstoffhullo umgeben u. dann der Einw. Y o n  iiberhitztem 
W.-Dampf ausgesetzt. Nach Umwandlung des Mg in MgO kann noch eino Pb-Bewehrung 
angebracht worden. Die so erzielte Isolation ist sehr bestandig u. feuerfest. (E. P. 
435 960 Yom 23/10. 1934, ausg. 31/10. 1935. F. Prior. 28/10. 1933.) H. W e s t p h a l .

Comp. de Signaux et Entreprises Electriąues, Paris, Elektrische Hochspannungs- 
mbd. Vor Impragnierung der Kabel wird die in ihnen enthaltene Luft durch N20 
ersetzt. Gegeniiber den bisher zum Ersatz der Luft Yerwendeten inerten Gasen, z. B. 
N2, besitzt das N20 eine hóhere diolektr. Kohasion u. verhindert die Bldg. 02- u. 03-
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lialtiger Verbb. u. damit die Zerstorung der Kabclisolation yollkommen. (D. R. P. 
621 631 KI. 21 o Tom 15/5.1927, ausg. 11/11.1935. E. Prior. 16/3.1927.) H. W e s tp h a l .

Soc. d’Exploitation des Cables filectriąues Systóme Berthoud, Borel & Cie.,
Cortaillod, Schweiz, Elektrisches Hochspannungskabel. An Stelle der bisher ublichen 
metali. Absehirmung ist in die Isolierhiille mindestens eine Schicht aus einem Stoff mit 
sehr hoher Dielektrizitatskonstantcn, wie Olycerin, Nitrobenzol u. Pyridin eingelagert. 
Zu diesem Zweck kann ein Streifen aus porosem Materiał wie Papier mit den 
genannten Isolierstoffen getrankt werden. (Schwz. P. 169 463 vom 26/7. 1933, 
ausg. 16/8. 1934.) H. W e s t p h a l .

Hugo Sonnenfeld, PreBburg, Tseheehoslowakei, Kabelarmierung. Sie bestekt 
aus einem bicgsamen, luekenloson Rohr, z. B. aus Pb oder Al, auf welches zur mcchan. 
Stutzung eine aus Drahten, Stabcn oder Ringen bestchcnde Umwicklung aufgebracht 
ist. Diese ist aus yerbleitem, vcrzinktem oder verchromtem Metali groBerer Eestigkeit 
ais Pb, aus Zement mit Metalleinlagen oder aus Kunstharz mit Faserstoffeinlagcn 
hergestellt. (Schwz. P. 152 054 vom 7/10.1930, ausg. 1/4.1932. D. Prior. 21/6.
1930.) H. W e s t p h a l .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin und Wien (Erfinder: Ernst Fischer,
Berlin), Mełallisiertes Band fiir elektrische Kabel. Es besteht aus einem Tragkorper 
aus Polystyrol, das yorzugsweise einer Reckung untcrworfen wurde oder die Bieg- 
samkeit erhohende Stoffe, z. B. Trikresylphosphat, enthalt, u. aus einer aufgespritzten. 
-geklcbten oder ais Nd. erzeugten Schicht aus Pb, Sn, Al u. anderen unmagnet. oder 
auch magnet. Metallen. Das Band ist vollig unhygroskop., besitzt eine frequenz- 
unabhiingige Dielektrizitatskonstante u. kleine dielektr. Verluste. (Oe. P. 143239 
Tom 13/12. 1934, ausg. 25/10. 1935. D. Prior. 13/12. 1933.) H. W e s t p h a l .

Western Electric Co., Inc., iibert. von: Henrik Boving, New York, V. St. A.. 
Nicht brennbare Isolierung fiir dektrische Leiter, bestehend aus Sc oder Se-Verbb. mit 
Na, Ca, Mg u. S, die mittels Na-Wasserglas auf dem Leiter befestigt sind. Die Isolier- 
schicht kann noch mit einer Faserstoffhiille umgeben sein. (A. P. 1 897 629 vom 9/10. 
1924, ausg. 14/2. 1933.) H. W e s t p h a l .

Osterreichische Siemens-Schuckert-Werke (Erfinder: Josef Jannisch), Wien,
21 it mehreren Outtaperchaschichten isolierter dektrischer Leiter. Die miteinander oder 
mit andersartigen Schichten abwechselnden Guttaperchaseliichten sind sehr diinn — 
unter 1 mm Dicke — u. werden durch Auftragen einer Lsg. yon Guttapercha in CHClj 
erzielt. AuBen kann zum Schutz gegen dic Einw. schadlicher Lichtstrahlen noch eine 
Schicht aus gefarbten Cellulosederiw. aufgebracht werden. Der Leiter ist sehr biegsam 
u. eignet sich besonders fiir AnschluBschnure. (Oe. P. 127137 vom 7/6. 1929, ausg. 
10/3. 1932.) H. W e s tp h a l .

Franz Maiwald, Wien, Faserstoffschutzhiille fiir Sedenkórper, besonders fur 
isoliertc Leiter. Sie besteht aus einer gestrickten Hulle, die durch ein Appreturm ittel, 

wie Gelatine u. Lsgg. yon Zucker u. Starkę, geglattet ist. (Oe. P. 131946 yom 6/8.
1931, ausg. 25/2.1933.) H. W e s t p h a l .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt und Wien, Luftraumisolicrte
Ader fiir kapazitdtsanne Kabd. Die Isolierung wird durch cinc, aus einem piast, leicht 
yerformbaren Stoff bestehende Isolierhiille von erheblich groBerem inneren Durehmesser 
ais der Leiter gebildet, die schraubenlinienfórmige oder in kurzeń Abstanden angeordnetc 
Einschniirungen besitzt. Ais Werkstoff fiir die Isolierhiille dienen Gummi, Gutta
percha, Balata allein oder in Mischung untereinander oder mit anderen Stoffen. Vorteil- 
liaft werden Isolierstoffe, besonders Gummimischungen vcrwendct, die bereits im 
unyulkanisierten Zustande so formbestandig sind, daB sic im Frcibrand ohne Unter- 
stiitzung yulkanisiert werden kónnen. Es empfiehlt sich jedoch, ilincn yersteifendc 
Zusatze beizugeben, wie z. B. 25— 100% gemahlene Weichgummiabfalle oder 10 bis 
75% Tierleim. Die Gummimischung hat yorzugsweise nachstehendeZus.: 32 (%) Kaut- 
schuk, 13 Knochenleim, 1 S, 0.3 Beschlcunigcr, 0,3 Alterungsschutzmittel, 5 ZnO, 
48,4 Fiillstoffe. Bei oder vor der Einschnurung der Isolierhiille, die mittels Isolier- 
stoffaden erfolgt, wird diese, z. B. durch Erwarmung, piast, yerformbar gemacht. 
Zur Absehirmung wird das Kabel mittels einer aus Sn-Bandern oder metallisiertem 
Papier bestehenden Bandwieklung u. einer mit diinnen Cu-Drahten durchsetztcn 
Faserstoffumkloppelung yersehen. (Oe. P. 139 758 yom 23/10.1933, ausg. 10/1--
1934. D. Priorr. 29/5., 6/11., 25/7. u. 17/8. 1933. E. P. 430 581 yom 28/12. 1933- 
ausg. 18/7. 1935. D. Priorr. 29/5. u. 17/8. 1933.) H. WESTPHAL-
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A. E. G.-Union Elektrizitats-Ges., Wien, Druckgasisóliertes Hochspannungsgerat. 
Die vom Druckgas umgebenen Leitorteile sind mit einer Isolierliulle umgeben, die aus 
mit 01 oder einer anderen Isoliermasse getrankten Band- bzw. Papierschichten besteht. 
Um ein Abtropfen der sich bei der Betriebstemp. des App. yerfliissigenden Trankmasse 
zu yerhindem, ist die Isolierhiille mit einem sie vollig abschlieBenden, hoch elast. u. 
ólbestandigem Isoliermantel umgeben. Fiir diesen kommen besonders Polymerisate 
der Acrylsaure oder ihrer Deriw. oder eines Homologen oder eines Gemisches dieser 
Stoffe in Frage. Der Mantel kann noch mit einer weiteren Schutzhiille aus Cambric- 
lcinen, -seide oder -papier umgeben sein. (Oe. P. 143 082 vom 3/12. 1934, ausg. 10/10. 
1935. D. Prior. 7/12. 1933.) H. W b s t p h a l .

Earl R. Evans, Washington, D. C., V. St. A., 0 berspannuitgsableiter. Er besteht 
aus einer Funkenstrecke, die in einem dicht abgeschlossenen Gehause aus Porzellan, 
Pyrexglas u. ahnlichen Isolierstoffen untergebracht ist. Ais Funkenstrecke dienen 
mehrere hintereinander geschaltete u. durch Glimmerscheiben yoneinander getrennte 
Isolierscheiben, die aus Porzellan, gebranntem Ton, Pyrexglas usw. bestehen u. mittels 
des ScHOOPschen Spritzverf. mit einer diinncn Metallschicht aus Cu, Al, Ni, Fe oder 
Stahl yersehen sind. Bei der Herst. der Scheiben konnen ihrer M. auch geringe Mengen 
von Metallpulver, C u. anderen leitenden Stoffen beigemengt werden. (A. P. 2 011548 
yom 18/4. 1930, ausg. 13/8. 1935.) H. W e s t p h a l .

International Resistance Co., Philadelphia, Pa., V. St. A., Herstdhmg elektrischer 
Hochohmwiderstdnde. Faden-, stab- oder rohrfórmige Widerstande, die aus Widerstands- 
masse oder mit leitenden Schichten uberzogenen Isoliertragem bestehen konnen, werden 
zusammen mit ihren AnschluBkontakten in eine vorzugsweise unter Druck u. Hitzc 
hartbare Isoliermasse eingebettet. Fur diese werden Phenolformaldehydharze, piast. 
Kautschukmassen u. dgl. u., bei k. Verarbeitung, asphaltartige Massen yerwendet. 
(E. P. 433 047 vom 7/2.1934, ausg. 5/9.1935. A. Priorr. 9/2. u. 8/12.1933.) H. W e s tp h .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Eisenwasserstoff- 
widerstand, besonders zur Vorschaltung yor indirekt geheizte Kathoden von Ent- 
ladungsgefaBen. Der Widerstanddraht ist moglichst dicht auf einen keram. Isolier- 
kórper hoher Warmekapazitat, z. B. aus A1,03, aufgewickelt. Durch Auftragen einer 
Schicht aus A1,03 kann eine noch innigere Verb. hergestellt werden. Der Widerstand 
kann auch unter Zwischenfiigung einer gut warmeleitenden Isolierschicht auf einen 
metali. Trager aufgebracht werden. Hierdurch wird die Warmetragheit des Wider- 
standes herabgesetzt. (E. P. 435 901 vom 31/12. 1934, ausg. 31/10. 1935. D. Prior. 
3/1. 1934.) H. W e s t p h a l .

Westinghouse Electric and Mfg. Co., East Pittsburgh, ubert. von: Herbert 
Le Grandę Rawlins, Wilkinsburg, Pa., V. St. A., Elektrischer Schaller. Um den bei 
Abschaltung entstchenden Lichtbogen zu lóschen, ist die Loschkammer mit einem bei 
Einw. des Lichtbogens Lóschgas, z. B. W.-Dampf, entwickelnden Stoff, wie H3B03, 
ausgekleidet. Auch das sonst aus Fiber oder anderen Isolierstoffen bestehende Trag- 
glied des Schaltkontaktes kann aus H3B03 hergestellt sein. (E. P. 430482 vom 18/2. 
1935, ausg. 18/7. 1935. F. P. 788 083 vom 30/3. 1935, ausg. 3/10. 1935. Beide A. Prior. 
30/3. 1934.) H. W e s t p h a l .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Deutschland, Elektrischer Schalter mit 
Lichtbogenlóschung. Die Isolierteile, welche die Lósehkammer bilden, bestehen aus 
Baumwoll-, Seiden- oder Kunstseidegeweben, die mit Harzen, besonders Kunstharzen 
getrankt u. unter Druck geformt sind. Diese Teile widerstehen sehr gut der Einw. des 
Lichtbogens u. des zu seiner Loschung verwendeten W .-Dampfes. (F. P. 785 832 vom 
19/2. 1935, ausg. 20/8. 1935. D. Prior. 23/4. 1934.) H. W e s t p h a l .

Udylite Process Co., ubert. von: Karl Gustav Soderberg, Detroit, Michigan, 
V. St. A., Elektrischer Kontakt. Um die Ubergangswiderstande von Kontakten zu 
verringem, werden diese nach Rcinigung mit HN03 (bei Cu-haltigen Kontakten) oder 
ttńt H2F2 (bei Al-haltigen Kontakten) mit einer Schicht korrosionsfesten Metalls, 
z. B. aus Cd, bei einer unter der Legierungstemp. liegenden Temp. yersehen. Hier
nach werden sie solange u. auf eine solche Temp. erhitzt, daB gerade noch keine Oxy- 
dation eintritt. (A. P. 2 013 868 vom 17/12. 1930, ausg. 10/9. 1935.) H. W e s t p h a l .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt (Erfinder: Jaroslay 
Kozisek, Berlin-Charlottenburg), Schleifring fur elektrische Maschinen, bestehend aus 
PerlitguBeisen. Er besitzt geringen VerschleiB bei gleitender Reibung u. lauft sich 
wegen seines Graphitgeh. gut ein. (Oe. P. 127 721 vom 9/2. 1931, ausg. 11/4. 1932.
D. Prior. 8/2. 1930.) H. W e s t p h a l .

XVIII. i. 96
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Standard Electric Aktieselskab (Standard Electric Ltd.), Kopenhagen, Dane- 
mark, Asymmdrisch leite.nd.es Gleichrichterelement. Dio Elektroden sind auBer gegebenen- 
fallB dureh einen akt. Belag auf einer oder beiden dureh eine an der Gleiehriehtung 
nieht teilnehmende Zwischenschicht getrennt. Letztere besteht aus einer Metallyerb., 
die keinen in don Elektroden yorkommenden Bestandtcil enthalt u. die in chem. Hin- 
Biclit gegenuber den Verbb., aus denen die Elektroden bestehen, yerhaltnismaBig 
unwirksam sind. Die Zwischenschicht hat eine so geringe Dieke, z. B. 0,13 mm, daB 
wahrend der Gleiehriehtung nur ein geringer Spannungsabfall zwischen den akt. Elek- 
trodenflaehen entsteht. Die Zwischenschicht besteht yorzugsweise aus einer 0 2-Verb. 
einos oder mehrerer Elektronen aussendonder Metalle, wie z. B. Ba, Th, U, Li, Co. Die 
Anodę besteht yorzugsweise aus Al mit Mn-Zusatz. Cu, Pb, Sn, Ni odor dereń Le- 
gicrungen eignen sieh nieht so gut. Die Kathode besteht aus einer Messingplatte mit 
einem Oberzug, der S, Se, Mn-Sulfid, Sb-Sulfid u. Cu-Sulfid enthalt. — Derartige 
Gleichrichter sind gegen hohe Ubcrbelastung widerstandsfiihig. (Dan. P. 50 549 vom 
3/9. 1932, ausg. 12/8. 1935. E. Prior. 10/9. u. 24/10. 1931.) D re w s .

IV. Wasser. Abwasser.
Eugene VigO, Aluminatreinigung fiir Belriebskessd. (Vgl. C. 1936. I. 929.) 

Fiir die Betriebsyerhaltnisso der Erdolindustrie wird bei carbonathaltigcm, kieselsaure- 
armem W. bis zu 3,8° d Zusatz yon organ. Stoffen u. Kessclwasserkontrolle ais aus- 
reichend erachtet; carbonathartcs W. bis zu 5,8° d soli entweder im Kessel mit Flockungs- 
mitteln odor vor der Speisung mit Kalk u. Na-Aluminat, nieht aber mit Soda oder 
Zeolith enthartet werden. Bei W. mit iiberwiegender Nichtcarbonatharte iBt Vor- 
enthartung mit Kalk-Soda-Aluminat oder Zeolith zweckmaBig. Gefarbtes W. soli 
einer Farbflockung, im Kessel einer Nachbehandlung mit Phosphat u. organ. Mittcln 
unterzogen werden. Dio Behandlung des W. mit Chemikalien auf wissenschaftlicher 
Basis im Kessel odor in warmeaustauschenden App. soli ais gleichwertig mit der 
ubliehen Vorbehandlung mit Chemikalien betrachtet werden. (Petrol. Wid. [Los 
Angeles] 32. Nr. 8. 46—52. 1935.) M anz .

G. Ornstein, Textilbetriebswasseraufbereitung, Algenbeseiligung und Entkeimung.
Hinweis auf die Vcrhiitung yon Betriebsstorungen dureh Algen- u. Keimwachstum 
in Tertilbetrieben dureh Ćhlorung, Chlorkupferung . (Molliands Textilber. 16. 760. 
Okt. 1935.) M anz .

H. Bauch, t)ber die Vericerlung von Oberflachenwasser fiir Textilbetriebe. Es werden
die Einflusse auf die Beschaffenheit u. die Methoden der Reinigung besprochen. 
(Melliands Testilber. 16. 757—60. Okt. 1935.) M anz .

W. D. Turner, Das Ziel der verschiedenen Verfahren der Abwasserbeseitigung- 
t)berblick mit besonderer Beriicksichtigung der Belebtschlammreinigung. (Engng. 
Contract Ree. 49. 987—89. 13/11. 1935. N ew  York, Columbia, Univ.) M anz .

Emery J. Theriault, Studien iiber Abwasserreinigung. I I I .  Die Kldrung des 
Abieassers. tlbersicht. (II. ygl. C. 1935. I I . 2416.) Zusammenstellung der bisherigen 
Auffassung uber den Meehanismus der Abwasserklarung in Hinblick auf die Annalime 
einer Adsorption der organ. Substanz in Verb. mit der basenaustausohenden Natur 
des Belebtschlammes. (Sowage Works J. 7. 377—92. 1935. U. S. Public Health 
Seryiee.) M anz .

Newhall Davis, Eisenchlońd und Abwasser. Es wird Handhabung u. Verwendung 
yon Eisenchlorid bei der Abwasserreinigung insbesondere hinsichtlich der Erfahrungen 

in York Township, Canada bei Sehlammbehandlung u. Herst. von FeCl3 aus Konservon- 

dosen u. Cl besprochen. (Munic. Engng. sanit. Ree. munie. Motor 96. 640—41. 28/11- 
1935.) M anz .

S. I. Zack, Klar- und Filtervcrsuche mit Bdebtschlammfliissigkeiten. In  einem 
Magnetitfilterbecken konntc mit Filtergeschwindigkeit von 4,9 m/Stde. ein Ablauf 
yon 4—5 mg/l Schwebestoffen, mit Klargeschwindigkeit yon 5,9 u. Filtergeschw indig

ke it von 7,3 m/Stde. ein Ablauf mit 8— 10 mg/l Schwebestoffen mit yoll- u. unter- 
beluftetem Belebtschlamm erzielt werden. (Sewage Works J. 7. 514—33. 193o. 
New York, N . Y.) M anz .

Edward W. Moore, Wdnnewirlschaflliche Bdrachtungen iiber den Entwurf wn 
beheizten Faulrdumen. (Sewage Works J. 7. 618—27. 1935. Cambridge, Mass., Haryard

Graduate Engineering School.) J I a NZ.
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Winimer, Die Abwdsser der Gerberstadl Backnang. Inkaltlich' idont. mit der
C. 1935. I I . 2417 ref. Arbeit. (Gesundheitsing. 58. 542—44. 1935. Backnang.) M a n z .

Jerome Burtle und A.M. Buswell, Vergleich von Kaliumpermanganat-Sauerstoff- 
f-erbrauch, biochemischem Sauerstoffbedarf und direkter Sauersloffaufnahme. Bei reinem, 
C-haltigem Materiał, wie Dextrose, bei hauslichem Abwasser u. Brennereiabwasser 
ergab starkere V8-n. KMn04-Lsg. hohere, vollstiindiger Oxydation entsprecbendo 
Werte ais dio sckwiicherc Vso-n- Lsg., wobei das Ergebnis mehr der fiinftagigen 0-Zeh- 
rung nahekommt. Die Differenz zwischen KMn04-Verbraueh u. O-Zehrung diirfte 
auf Verzogerung der Bakterienaktivitat zuruckzuflihren sein. Dio mit Hilfe einer 
Apparatur zur Best. der Nordellzahl erhaltenen Werte iiber den Yerlauf der O-Auf- 
nahmo sind infolgo der raschcn Verfiigbarkeit, der Unabhangigkeit von chem. Agenzien 
u. zufolge des Einblickes in dio Kinetik neben den Gesamtwerten von Interesse. 
(Sewago Works J. 7. 839—51. 1935. Urbana, Illinois, State Water Survoy.) M a n z .

H. Haupt, Die Pennanganatzahl bei der Beurleilung der ZelLsloffabrikabwasser. 
Zellstoffabwasser bcwirken eine erhebliche u. anhaltende Erhóhung des KMn04-Ver- 
brauches, nicht aber eine entsprechende Steigerung des O-Bedarfs im Vorfluter, weil 
ca. 70% der organ Stoffe yom biol. Abbau nicht erfaCt werden. (Zellstoff u. Papier 15. 
436—38. Nov. 1935. Bautzen.) M a n z .

Gustav Offe, Kóln-Ehrenfeld, Enleiscnen von kohlensaurehalligem, keimfreiem 
Mineralgudlwasser unter moglichst geringer Veranderung seines Gasgeh. u. seiner 
minerał. Bestandteile durch Behandlung mit Cl2 u. Filtrieren dureh ein katalyt. Filter, 
dad.gek., daB man dem W. nur die zur Oxydation des gel. Fe erforderliche Cl2-Mcnge 
zusetzt, daB man das W. nach Passiercn des katalyt. Filters noch durch ein mechan. 
wirkendes Filter hindurehleitet u. dafi man unter LuftabschluB arbeitet. (Vorr.) 
(D. R. P. 620 990 KI. 85b vom 22/6. 1932, ausg. 31/10. 1935.) M a as .

Charles H. Spaulding, Springfield, 111., V. St. A., Wasserreinigung. M an  ver- 
mischt Rohwasser mit einem Fallmittel fiir Hartebildner, z. B. Ca(OH)2 u. fiihrt es 
darauf yon unten nach oben durch ein sich kegelfórmig nach oben erweiterndes GefaB, 
wobei innerhalb desselben eine Nd.-Bildungszone auftritt, aus der der Nd. in geballter 
Form absinkt. In die Nd.-Bildungszone fiihrt man zwecks Beschleunigung der Nd.- 
Zusammenballung einen ais Keim wirkenden Stoff/ z. B. gemahlenen Anthracit oder 
grobkornige akt. Kohle ein. Die Aufwartsbewegung des W. soli in der Nahe der Ober- 
flaehe so gering sein, daB auch ohne Verwendung von Keimmitteln feine Schlamm- 
teilchen nicht in Schwebe gehalten werden. (A. P. 2 021672 vom 2/2. 1934, ausg. 
19/11. 1935.) M aas .

Marius Paul Otto, Frankreich, Wasserkltirung. Zwecks Erzielung einer móg- 
lichst grundliclien Durchmischung von W. u. Klarmittel, wie Al2(S0 4)s u. Ausfallung 
der groBtmoglichen Menge an Verunreinigungen unterteilt man die W.-Menge in mog
lichst zahlreiche Teilstrome; eine ausreichende Teilmcnge des W. kann zwecks Ge- 
wrnnung der Klarmittellsg. durch Sehichten des festen Klarmittels geleitet werden; 
die Zuteilung der Klarmittellsg. erfolgt selbsttatig unter Wrkg. des austretenden 
filtrierten W. u. im Verhaltnis zu seiner Menge. (F. P. 789102 vom 25/7. 1934, 
ausg. 23/10. 1935.) M aas .

Chemische Werke VOrm. H. & E. Albert, Wiesbaden-Biebrich (Erfinder: 
Hans Huber und Hans Mengele, Wiesbaden), Herstdlung eines Tonerde, Eisen und 
Phosphorsdure enthaltendm Wasserreinigungsmittds. Die Arbeitsweise gemaB D. R. P. 
595 072 wird bei erhohter Temp. u. erhohtem Druck durchgefiihrt. (D. R. P. 622294 
KI. 85b vom 31/3. 1933, ausg. 25/11. 1935. Zus. zu D. R. P. 595 072; C. 1934. I. 
3781.) M aas .

Bamag-Meguin A.-G., Berlin, Entchlorung ton Flussigkciten, insbesondere W. 
Man Terwendet ubersehiissiges H20 2 bzw. Peroxyde unter Zusatz von Katalysatoren, 
die den Zerfall des H 20 2 bzw. der Peroxyde fordem. (Oe. P. 143029 vom 24/8. 1932, 
ausg. 10/10. 1935. D. Prior. 26/8. 1931.) M aas ._

Adrien de Vreese, Belgien, Reinigung von Abwassem. Im Verf. des F. P. 780 054 
verwendet man ais gewerbliehes Haupt- oder Nebenprod. hergestelltes CaS04 oder 
andere Ca-Salze neben CaO; das Abwasser wird zudem zunachst mit Sauren, wie 
B2S04, H2SOj, HC1, versetzt; die Sauremengen sollen zumindest zur Zers. der Seifen 
u- anderer alkal. Salze genugen; die CaO-Menge soli auBer zur Ausfallung unl. Ca- 
Verbb. ausreichen, das W. hart zu machen u. eine adsorptionsfahige Aufschlammung 
zu bilden. Man kann das CaO an erster Stelle u. die Sauren an zweiter Stelle mit der

93*
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Maflgabe zugebcn, daB hartes, eino adsorptionsfahige Ca(OH)2-Aufschliimmung ent- 
haltendes W. anfallt. (F. P. 45 566 vom 5/12. 1934, ausg. 17/10. 1935. Zus. zu
F. P. 780 054; C. 1935 II. 1074.) M a a s .

Guggenheim Brothers, ubert. von: John G. Bevan, New York, N. Y., V. St. A., 
AbwasserbeJiandlung. Man setzt dem Abwasser im Verf. selbst anfallenden Schlamm 
u. in W. 1. Verbb. 3-wertiger Metalle, z. B. zunachst A12(S04)3 u. darauf Fc,(S04)3 
oder lediglich Fe2(S04)3 zu, beliiftct es u. trennt den Schlamm, der koagulicrte Kolloide 
enthalt, durch Absitzen ab. (A. P. 2 021679 vom 7/8. 1934, ausg. 19/11. 1935.) M a a s .

Ernst Nolte, Hans Justus Meyer und Erich Fromke, Magdeburg, Abwasser - 
behandlung. Zwecks Ermoglichung der Reinigung Giftstoffe enthaltender Abwasser 
unmittelbar mit belebtem Schlamm setzt man ihnen geringe Mengen in W. 1., P-hal- 
tiger Verbb., z. B. Salze der H3P04, zu. (E. P. 435 363 vom 6/3. 1935, ausg. 17/10. 
1935. D. Prior. 6/3. 1934.) M a a s .

Renś Augustę Henry, Belgien, Abwasscrentsclilammung. Man verwendet eine 
Aufschlainmung von Ton in wss. Ca(OH)2-Lsg., gegebenenfalls unter Zusatz poroser 
Stoffc, wie Asche, Rufi, Koks. Das Mengenverhaltnis von Ton u. Ca(OH)2 bestimmt 
sioh damach, daB der Ton die kóchst-e durch die organ. Kolloide des Abwassers ad- 
sorbierbare Menge darstellen u. das Ca(OH)2 geniigen soli, den pH-Wert des geklartcn 
Abwassers wahrend langerer Zeit bei I l u .  dariiber zu hal ten. Der filtrierte Schlamm 
wird auf wenigstens 42° erhitzt. (F. P. 787 831 vom 26/3. 1935, ausg. 30/9. 1935. 
Belg. Prior. 11/3. 1935.) ______ ____________  M aas .

F . J. Matthews, Boiler fccd water treatment. London: Hutchinson 1936. (256 S.) 12 s. 6 d.

V. Anorganische Industrie.
A. J. Zvorykine, Zersetzung von Bariumsulfat durch Chlor. Vf. hat die Einw. 

von Cl2 auf BaS04 unter yerschiedenen Bedingungen untersueht (Reaktionsdauer, 
Temp., Cl2-Menge, EinfluB verschiedener Zusatze, wie NaCl, Si02 usw.). Die Bk. 
verliiuft nach dem Schema: 2 BaS04 + 2 Cl2 =  2 BaCl2 + 2 S03 + 02 bzw. bei den 
Vcrs.-Tempp. von 800—1000°: 2 S03 =  2 S02 + 02. Auf Grund dieser Unterss. laBt 
sieh ein einfaches Verf. zur Herst. von BaCl2 entwickeln, das neben vielen Vorteilen 
die Móglichkeit bietet, den S aus dem BaS04 zu gewinnen. (Chim. et Ind. 34. 780—84. 
Okt. 1935.) REUSCH.

Gr. Petunnikov, Die Bauxitvorkommen von Montenegro. Beschreibung der 
Bauxitvorkk. Montenegros. Der Bauxit ist durchweg von guter Qualitat. Die sicht- 
baren Vorrate betragen iiber 20 Millionen Tonnen. Die wahrscheinlichen Vorratc sind 
bedeutend groBer. Die groben Gerolle sind Al203-reicher ais das feine Materiał. Die 
durchschnittliche Zus. ist 12—16% Gliihverlust, 2,5— 13% Si02, 2,5— 4,5% TiO., 
15—25% Fe20 3, 49—63,5% A1,03. (Montan. Rdsch. 27. Nr. 23.1—7.1/12.1935.) E nsz .

Gino Galio, Die Nutzbarmachung des Leucits. Zur Gewinnung von SiO,, Tonerde 

u . K 2C03 [sowie NH4(S04)2] aus Leucit schlagt Vf. folgendes Verf. vor: Durch  Be
handlung des Minerals (17—18 %  K 20 , 22—23% A1203, 55% Si02) mit H2S04 gewinnt 
man Alaun, der dann mit einer geniigenden Menge KOH zu K 2S04 u. K-Alum inat 

zers. wird. Durch C02 wird aus der Lsg. leicht filtrierbares Toncrdehydrat abgeschieden; 

durch Eindampfen der Lsg. wird K 2S04 bzw. aus der Restlsg. KaC03 gewonnen. K2S04 
wird durch Sr(OH)2 zu KOH regeneriert; das dabei gebildete SrS04 wird durch NH3 + 
CO, in SrC03 verwandelt, das durch Calcinierung wieder das Oxyd bzw. Hydroxyd 

liefert. (Chim. et Ind. 34. 763—65. Okt. 1935.) REUSCH.
W . H. Tromnau, Ober das Farben ■und Umfiirben der Edel- und Schmuckstetm’~ 

Die Methoden des Farbens u. der Umfarbung von Schmucksteinen durch Farbstoff- 
zufuhr. sowie durch Brennen werden beschrieben. (Dtsch. Goldschmiede-Ztg. 38- 490 
bis 492. 30/11. 1935.) E n s z l in .

P. G. Nutting, Technische Grundlageti der Bleiclierdeindu&trie. Aufbereitung u. 
Aktivierung von Bentoniten im Siidwesten u. Siidosten Nordamerikas u. von Glaueo- 
niten u. Bentoniten aus dem Ordovician. Priifverff. werden kurz gestreift. (Buli. Amer. 
Ass. Pctrol. Geologists 19. 1043—52. Juli 1935.) W a l t h e R .

Edward Erdheim, Ober die TJrsache der Wirkung von Bleicherden. (Ygl. C. 19<>0-
II. 1639.) Je 40 ccm einer Lsg. von 0,02 g Citronengelb, benzollóslich. der Fa. W. BRAUNS 

in 200 ccm W. + 7 ccm A. wurden mit 1,2 g Fuller Earth NV., Montana-Z. u. 2 Aktiv- 
kohlen geschGttelt. Die Entfarbung betrug bei Fullererde 6,7%, bei der aktiyierten
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Blcicherde Montana 96%, bei den A-Kohlen 96%. Je 1 g der Entfarbungsmittel 
wurden hierauf mit 33,4 ccm Aceton extrahiert. Die Fiirbung des Estraktes betrug 
bei Fullererde 8,3%, bei Montana 25,0%, bei den A-Kohlen 0%. Die gebrauchten 
Bleicherden verhalten sich demnach bei der Extraktion ganz anders ais die Aktiv- 
kohlen, u. die UrsacKe der Entfarbung mufi bei den beiden Gruppen von Entfurbungs- 
mitteln eine verschiedene sein. (Przemyśl Chem. 19. 156— 57. 1935. Drohobycz.) ScHONF.

Jacąucs de Lapparent, Ober einen wesentlichen Beslandleil der Wałkererde. Zu 
den bisher bekannten 2 Arten Walkererden kommt eino 3. Art, welche in den eozanen 
Gebieten von Vaucluse (Frankreieh) u. in den Fullererden von Attapulgus, Georgia, 
vorkommen. Diese Art besteht im wesentlichen aus einem Phyllit mit einer Doppel- 
brechung von 0,020 u. einer Lichtbrechung kleiner ais Quarz. Seine Grundformel 
ist 3 SiO.,-2 MgO-4 H 20, worin eine Vertretung von 3 MgO dureh A120 3 stattfindet. 
Ist Mg vollkommen dureh Al vertreten, so gelangt man zu der Formel 4,5 Si02-A120 3- 
6 E 20, der Zus. des Sepiolits. Die Mg-Yerb. wird Attapulgit genannt u. bildet einen 
kontinuierlichcn Ubcrgang nach Sepiolit. Ist die Summo MgO + CaO + Fe + MnO 
im Verhaltnis zu der Summę A120 3 + Fo20 3 groBer ais 3, so heiBt das Minerał Atta
pulgit, anderenfalls Sepiolit. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 481—83. 2/9. 
1935.) E n s z l i n .

Henri Longchambon, Ober die wesentlichen mineralogischen Besłandteile der Tone, 
besonders der Walkererden. (Vgl. vorst. Ref.) Fast gleicher Inhalt. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 201. 483—86. 2/9. 1935.) E n s z l i n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., ubert. von: William 
S. Calcott, Pennsgroye, N. J., und Lee Cone Holt, Edgemoor, Del., V. St. A., Her- 
stellung von wasserfreiem, Fluorwasserstoff. Man erhitzt in einer Fraktionierkolonne 
aus Fe bei gewohnlichem Druck eine wss. Lsg. von HF, die mehr HF enthalt, ais die 
bei Atmosphiirendruck unverandert sd. Lsg., halt die Temp. der austretenden Gase 
bei 19—20° u. setzt die Dest. fort bis im untersten Teil der Kolonne 110° erreicht sind. 
Die austretenden Gase werden kondensiert. Man kann in die Kolonne auch die un- 
mittelbar aus einer Mischung von CaF2 u. H 2S04 entweichendo rohe HF einleiten u. 
in der angegebenen Weise weiterbehandeln oder CaF2 u. H2S04 im untersten Teil der 
Kolonne zur Umsetzung bringen. (A. P. 2 018 397 vom 13/8. 1933, ausg. 22/10. 
1935.) Maas.

Shell Development Co., San Francisco, ubert. von: Daniel Pyzel, Picdmont, 
Calif., V. St. A., Herstdlung ton Ammoniakgas aus wss. NH3. Man bringt das NH3-W. 
in einem Turm mit W.-Dampf in Beriihrung, fiihrt NH3 u. W.-Dampf ab u. in einem 
zweiten Turm im Gegenstrom zu k., wss. NH3-Lsg., die nur noch geringe NH3-Mengen 
aufzunehmen vermag, so dali aus dem zweiten Turm NH3-Gas entweicht. Das Ab- 
wasser des zweiten Turmes wird gekuhlt u. darauf teils in den ersten, teils in den zweiten 
Turm eingeleitet. Das Abwasser des ersten Turmes, prakt. NH3-freies W., wird ab- 
gefuhrt. (A. P. 2 017 323 vom 7/6. 1932, ausg. 15/10. 1935.) M aas .

Semet-Solvay Engineering Corp., New York, ubert. von: Matthew J. Miller, 
Brooklyn, N. Y., V. St. A., Ammoniakgewinnung. HeiBe Kohlen-Dest.-Gase w'erden 
einer Teilkiihlung unterworfen; die dabei anfallende C02, H2S u. NH3 enthaltcnde 
Lsg. soli unter schlieBlicher Alkalisierung fraktioniert dest. werden; die dabei ent- 
weichenden Gase sollen mit soviel W. gewaschen werden, daC ihnen alles C02 u. H2S, 
aber nur ein Teil des NH3 entzogen wird (das hierbei iibrigbłeibende reine NH3 dient 
z. B. zur Bereitung von wss. NH3). Aus dem Waschwasser werden dureh Erhitzung 
die Gase C02, H2S u. NH3 ausgetrieben u. dem gekiihlten Gas wieder zugesctzt; das 
Gas wird darauf mit H2S04 in Beriihrung gebracht. Die Teilkiihlung kann dureh 
direkte Beriihrung mit W. auf eine Temp. von ca. 35° erfolgen. Die W.-Menge wird 
dabei derart geregelt, dafl sie sich auf eine Temp. erwarmt, bei der C02 u. H2S im 
Verhaltnis von zumindest 2 : 1 1 . sind. (A. P. 2 018 863 vom 28/3. 1932, ausg. 29/10. 
1935.) M a as .

Ruhrchemie A.-G., Oberhausen-Holten (Erfinder: Heinrich Tramm, Carl Clar, 
Oberhausen-Holten, und Paul Schaller, Oberhausen-Sterkrade), Verarbeitung ton 
Ammaniakwasser auf einfache oder gemischte Ammonsalze im Sattiger unter Ver- 
wendung der aus dem Sattiger entweichenden NH3-haltigen Briiden zum Abtreiben 
des NH3, dad. gek., daB 1. gegebenenfalls unter Anwendung einer Naehbehandlung 
des dureh Briiden vorentgasten NH3-W. mittels Frisehdampfes lediglich ein C02 ais 
vergasbare Yerunreinigung enthaltendes NH3-W. der Brudeneinw. unterworfen wird,
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wobei, falls Briiden mit yerschiedener NH3-Konz. anfallen, diese stufenweise derart 
im Abtreibungsvorgang verwcndet werden, daB mit den konzentriertesten Briiden 
das konzentrierteste NH3-W. behandelt wird, worauf dio entstandene NH3-W.-Dnmpf- 
mischung dem Sattiger zugefiihrt wird, wahrend das aus dem yon anderen yergas- 
baren Verunreinigungen befreiten NHS-W. zu Beginn entweicheńde NH3-haltige C02- 
Gas mit der dem AmrnonsalzbildungsprozeB zugefiihrten Saure bzw. Śauremischung 
yon NH3 befreit u. weiterhin in einer besonderen Verfahrensstufe zur Abtreibung der 
anderen yergasbaren Verunreinigungen des rohen NH3-W. wie H2S benutzt wird. — 
2. man zur Regelung der Temp. der H2S-Abtreibungsstufe dem rohen NHS-W. bc- 
liebigo Mengen anderen W. zusetzt, zweckmaBig einen Teil des nach der Abtreibung 
mittels Frischdampf anfallenden ŃH3-W., gegebenenfalls nach yorheriger Kuhlung. 
(D. R. P. 621 709 KI. 12k vom 14/6. 1931, ausg. 12/11. 1935.) M aas .

Kali Forschungs-Anstalt G. m. b. H. (Erfinder: Jean D’Ans), Berlin, Ge- 
winnung von Ammcmiumchlorid und Ammoniumsulfat aus diese Salze enthaltenden 
Gemischen oder Lsgg., dad. gek., daB 1. eine diese Salze enthaltende Lsg. unter Ab
scheidung eines der Salze in reiner Form eingedampft wird, bis eine an bciden Salzen 
bei hoherer Temp. gesatt. Lsg. anfallt, dio sodann zwecks Abscheidung eines hoch-%'?- 
NH4C1 abgekiihlt wird, u. daB hierauf die yom NH4C1 getrennten Mutterlaugen unter 
Abscheidung von (NH4)2S04 yerdampft werden, bis wieder eine an beiden Salzen bei 
hoherer Temp. gesatt. Lsg. entsteht, welche in gleicher Weise weiterbehandelt wird. —
2. zwecks Gewinnung eines reinen NH4C1 die Abkiihlung der an beiden Salzen bei 
hdherer Temp. gesatt. Lsg. erst nach dem Zusatz von geringen Mengen yon W. oder 
von beim Decken des NH4C1 anfallenden Decklaugen erfolgt. —  3. Gemische beider 
Salze mit solchen Mengen h. W. oder bzw. u. Decklaugen, insbesondere des (NHJ2SO4 
behandelt werden, daB unter Abscheidung eines der beiden Salze in reiner Form eine 
an beiden Salzen bei hóherer Temp. gesatt. Lsg. erhalten wird, welche nach Anspruch 1 
weiterverarbeitet wird. (D. R. P. 621580 KI. 12k vom 3/10. 1934, ausg. 9/11. 
1935.) M aas .

Shell Development Co., San Francisco, Calif., V. St. A., iibert. von: Adrianus 
Johannes van Peski, Amsterdam, Herstdlung von Ammoniumsulfat. Man stellt aus 
SOo, NH3 u .  W. eine 10% NH.,HS03-Lsg. her, behandelt diese mit einer Luft-NO,- 
Mischung bis zxir Oxydation des SO, u. wiederholt das Einleiten von NH3 u. S02 einer- 
seits u. N02-Luftgemisch andererseits abwechselnd, bis eine genugende konz. Lsg. 
entstanden ist. (A.P. 2011307 yom 23/10. 1930, ausg. 13/8. 1935. E. Prior. 23/10. 
1929.) Nitze-

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Ammonsulfat. Lagerfahige, 

schuppenahnliche (NH4)2-S04-Krystalle erhalt man aus seinen Lsgg. durch Zusatz 

von Al-Salzen in  Mengen, die 0,003—0,7%o A120 3 entsprechen, zur Lsg. u . E inhaltung 

yon pH-Werten yon 5,8-—7 beim Krystallisieren. (F. P. 789 995 yom 14/5. 1935, 
ausg. 9/11. 1935. D. Prior. 9/6. 1934.) M aas.

Soc. An. per la Fabbricazione delTAmmoniaca Sintetica e Prodotti Derivati 
und Carlo Tonido, Herstdlung von neutrahm oder saurem Ammonsulfat. Man b e h a n d e lt  

(NH4)2S03 oder NH4HS03 mit gegebenenfalls uberschiissiger HN03 unter gleichzeitiger 
Gewinnung yon N-Oxyden. (It. P. 283 516 yom 6/8. 1929.) M aas.

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Roger W. Richardson, Wilmington, 
Del., V. St. A., Herstdlung von Ammoniumsulfit- oder Ammoniumbisulfitlosungen. Id 
einem Turm, der gegebenenfalls mit Raschigringen angefullt ist, laBt man NHS o. 
SO, unter Bespruhen mit W. einwirken, wobei man die Temp. u. die Absorption des 
NH3 kontrolliert. Das Verf. wird an Hand einer Yorr. naher beschrieben. (A. P- 
20Ó4799 yom 23/4. 1931, ausg. 11/6. 1935.) NlTZE.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Otto Schmitt 
und Hans Acker, Ludwigshafen a. Rh.), Aufschliefien von Rohphosphaten mit Chlor- 
unsserstoff unter anschlieBender Abtrennung des entstandenen CaCl2, dad. gek., dafi 
der AufschluB in Ggw. yon fl. Alkoholen durchgefiihrt wird. Das CaCL wird aus der 
AufschluBfl. durch Zufuhr weiterer Mengen HCl unter Kuhlung ausgefallt, der an den 
abgetrennten CaCU-Nd. gebundene Alkohol durch Erhitzen frei gemacht u. im Kreislaul 
wieder yerwendet. Besonders geeignet sind Methanol u. Isobutylalkohol. Man erreient 
eine leichte Trennung des CaCL yon der H3P04. (D. R. P. 621713 KI. 16 yom 23/2.
1933, ausg. 13/11. 1935.) '  _ ICa r sT-

Soc. d’JStudes pour la Fabrication et 1’Emploi des Engrais Chimiques, FranK- 
reieh (Erfinder: Georges Chaudron), Behandlung von Rohphosphat. Man entfero*
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durch Waschen zunachst mittels W. mechan. Verunreinigungen, darauf mit yerd. 
Saure 11. Fe-Al- u. Si02-reiche Anteile u. karm darauf ohne Ausbeuteminderung mit 
Saure geringerer Konz., ais sie das unbehandelte Rohphosphat erfordert, aufschlieBcn. 
(F. P. 789 497 vom 1/8. 1934, ausg. 29/10. 1935.) M a a s .

Swann Research, Inc., iibert. von: Marvin J. Udy, Anniston, Ala., V. St. A., 
Herstdlung ton Phosphorsaure. Man bringt das P- u. gegebenenfalls noch P206-haltige, 
durch therm. Rk. eines Phosphat mit C-haltigem Materiał u. einem FluBmittel erhaltene 
Gas mit unzureichendcn 02- u. W.-Mengen zur Rk., erzeugt dadurch eine Verunreini- 
gungen enthaltende wss. Lsg. von P-Oxyden u. kondensiert den restlichen P-Geh. der 
Gase. Die Osydation des P kann zur Konz. der wss. Phosphoroxyde enthaltenden Lsg. 
dienen. (A. P. 2 020 976 vom 11/4. 1932, ausg. 12/11. 1935.) M a a s .

Chemische Werke vorm. H. & E. Albert A.-G., Wiesbaden-Biebrich (Erfinder: 
Ferdinand Bomemann, Wiesbaden-Biebrich, und Hans Huber, Wiesbaden), Her- 
stdlung ton Trinalriumphosphal u. A1203 aus Si02, gegebenenfalls Fe u. A1203 
enthaltenden Rohstoffen. M an  lóst die Ausgangsstoffe in H3P03, trennt Si02 ab, setzt 
zur Bldg. von Na3A103 u. Na3P04 ausreichende Na2C03-Mengen zu, verdampft zur 
Trocknę, gliiht, trennt Na3P04 u. Na3A103 durch Krystallisation u. gewinnt aus 
letzterem A1203. (D. R. P. 622229 KI. 12i vom 14/1. 1934, ausg. 22/11. 1935.) M a as .

Swann Research Inc., iibert. von: Charles F. Booth, Anniston, Ala., V. St. A., 
Herstdlung von Dinatriumphosphat, das beim Losen in W., das viel Al u. Fe enthalt, 
keine Triibung hervorruft. Man setzt zu einer Na2HP04-Lsg. 0,25—2% an Na4P207 
u. laBt beide Salze gemeinsam krystallisiercn. (A. P. 2 017 828 vom 26/5. 1932, ausg. 
15/10. 1935.) M a as .

Koppers Co. of Delaware, Pittsburgh, Pa., V. St. A., iibert. von: Christian 
Johannes Hansen, Esscn-Ruhr, Herstdlung iton Ammonphosphalen. Man dampft 
in der Warme eine NH4H2P04-Lsg. bis zur Krystallbldg. ein, entfernt den h. Salzbrei 
aus der Lsg., yermiseht ihn mit einer k. gesatt. NH4H2P04-Lsg. u. trennt darauf, ge
gebenenfalls nach weiterer Kiihlung, Krystalle u. Lsg. Man verhindert das Zusammen- 
backen der h. Krystalle. Verwendet man statt der k. gesatt. NH4H2-Lsg. eine k. gesatt. 
ammoniakal. (NH4)2HP04-Lsg., so erhalt man lose (NH4)2HP04-Krystalle. (A. P. 
2016816 vom 2/12. 1931, ausg. 8/10. 1935. D. Prior. 3/12. 1930.) M a a s .

Victor Chemical Works, iibert. von: William H. Knox jr., Nashville, Tenn., 
V. St. A., Herstdlung von Monocalciumphosphat. Man mischt konz. H3P04, z. B. von 
55—60° Be u. trockenes Ca(OH)2 im Vakuum, z. B. bei Unterdrueken von 0,69—0,97 kg/ 
qem, zwecks Erzielung von Rk.-Tempp. >100, z. B. 85° u. riihrt gegebenenfalls weiter, 
bis die M. Zimmertemp. angenommen hat. (A. P. 2 018 449 yom 16/3. 1934, ausg. 
22/10. 1935.) M a as .

Swann Research, Inc., iibert. von: Campbell R. Mc Cullough, Anniston, Ala., 
V. St. A., Herstdlung von sauren Alkalipyrophosphałen. Man erhitzt NaH2P03 auf 
Tempp. >284° bis zu 310° u. laBt die Rk. in einer wasserdampfhaltigen Atmosphare 
vor sich gehen, in der der Wasserdampfpartialdruek groBer ais der gewohnliche Luft- 
druck u. groBer ais der durch den Ausdruck log p =  (—5263)/T + 12,32 festgelegte 
Wert ist (p =  Partialdruck des Wasserdampfs in mm Hg, T =  Maflzahl der Erhitzungs- 
h6he in absoluter Temp.). Man vermcidet die Bldg. von Metaphosphat. Das Verf. 
ist auf K-, Li-, Rb- u. Cs-Phosphate iibertragbar. (A. P. 2 021012 vom 27/10. 1932, 
ausg. 12/11. 1935.) M aas .

Grasselli Chemical Co., Cleveland, iibert. von.- Ernest R. Boller, Clevcland 
Heights, O., V. St. A., Herstdlung von leichtloslichen Alkalimetasilicalhydraten. Man 
mischt Alkalimetasilicathydratschmelzen mit leicht zersetzlichen Perosyden, wie 
H202, Na2Os, NaBO, u. laBt die M . erstarren. (A. P. 2 018 632 vom 20/12. 1932, ausg. 
22/10. 1935.) M a as .

Chemical Construction Corp., New York, N. Y., ubert. von: Ralph S. Richard- 
son, Teaneck, N. J., V. St. A., HersteUung ton Wasserstoff und Rup durch therm. Zers. 
von CH, in Ggw. von W.-Dampf, wobei eine Mischung von CH4 zu W.-Dampf wie 1: 2 
einer derartigen therm. Zers. unterworfen wird, daB etwa 75% H 2 u. 24% CO erhalten 
wird. Es kdnnen auch indifferente Gase, wie N2, 0 2 oder Luft bzw. Mischungen dieser, 
zugesetzt werden. (A. P. 2013 699 vom 10/10. 1930, ausg. 10/9. 1935.) NlTZE.

Philip Rhys-Iones, Sydney, und John BertramMorton Knntsen, Darlinghurst 
bei Sydney, Oewinnung ton Salz aus Meencasser. Die Hauptmenge des W. wird bei 
fempp. von etwa 360° u. einem entsprechenden Druck von 150 ata verdampft. Die 
oole gelangt unter Entspannung in einen zweiten Verdampfer (200°, 13 ata) u. hierauf
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in einen dritten Verdampfer (120°, 2 ata). Der bei der Entspannung frei werdende 
Dampf dient zur Erzeugung der fiir das Verf. notigen Energie. (Aust. P. 19 707/1934: 
yom 13/10. 1934, ausg. 22/8. 1935.) B r a u n in g e r .

Pennsylvania Salt Mfg., Co., V. St. A., Reinigung von konzentrierter Natrium- 
hydroxydlósung von ihrem NaCl-Geh. Man erwarmt die Lauge auf wenigstens 60°, 
zweekmaBig 70—80°, setzt eine dem NaCl-Geh. angepaBte Na.2S04-L6sungsmcnge 
zu, war te t die Bldg. des unl. Komplessalzes aus NaCl u. Na,S04 ab (ca. 1 Stde.), laBt 
darauf auf Tempp. von 45°, zweckmaBig 30° erkalten u. riihrt ca. 4 Stdn. yorsichtig 
durch, um Reste des Komplexsalzes zum Krystallisieren zu bringen. Das Na2S04 
kann in wasserfrcier, fein gepulverter Porm angewendet werden. Das Verf. kann 
kontinuierlieh ausgcfiihrt werden. (F. P. 785 399 yom 8/2. 1935, ausg. 8/8. 1935.
A. Prior. 17/2. 1934.) NlTZE.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Finkelstein 
und Friedrich Achterberg, Uerdingen), Herstdlung Aluminium und Fluor enthaltender 
Verbindungen, dad. gek., daB man Lsgg., welehe Al, F u. Cl im Verhaltnis der Formel 
A1F3-A1C13 enthalten, mit saurebindenden Mitteln soweit yersetzt, daB bas. Al-Salze 
ausfallen, oder daB man die gegebenenfalls von Erdalkali befreiten Lsgg. mittels Alkali- 
fluoriden zu einem swl. Alkali-Al-F-Doppelsalz umsetzt. (D. R. P. 621976 KI. 12i 
yom 19/5. 1929, ausg. 16/11. 1935.) M aaS.

TT. S. Department o£ the Interior, Bureau o! Mines, Statistical appendix to Minerals Ycar- 
book 1934. Washington: Gov. Print. Office 1935. (A 40, 434 S.) 8°.

VL Silicatchemie. Baustoffe.
W. Spielyogel, Die Bedeutung der plastischen Massen, keramischen Stoffe uiui 

Glaser fiir die Yerbreiterung der hcimischen Rohstoffbasis. Vortrag. (Glastechn. Ber. 13- 
381—90. Nov. 1935. Berlin-Siemensstadt, Osram-Maschinenglaswerk.) P a n g r i t z .

Th. Teisen, Mitleilungen iiber Ofen fiir die Emailleinduslrie. Besprechung der 
den Wirkungsgrad bedingenden Faktoren. Mitteilungen iiber 01- u. Gasfeuerungen, 
iiber die feuerfeste Auskleidung u. Isolierung der Ofen, iiber Muffelófen u. Schmelz- 
ofen u. iiber Trockner. Diskussion. (Foundry Trade J. 53. 417—19.5/12.1935.) PLATZM- 

E. Fr. Ross und Werner V . Asten, Der Elektroofen in der Emailleinduslrie. 
Hinweis auf die Yorteile elcktr. Muffelófen wie Sauberkeit, Temp.-Konstanz, Ver- 
meidung von AussehuB, groBere Leistung bei kiirzerer Brenndauer u. Aufstellung einer 
Kalkulation sowohl fur einen Elektro- wie Kohlenofen. (Glashiitte 65. 783—85. 14/12. 
1935.) P la tz m a n n -

W. Astles, Chemikalien in der Emaillierindustrie. Auszug aus einem Vortrag mit 
anschlieBender Diskussion. Mitteilungen iiber die yerwendeten Chemikalien u. ihrc 
Eigg. Es werden behandelt Zinnoxyd, Zirkonoxyd, antimonhaltige Stoffe u. Fluoride. 
(Chem. Trade J. chem. Engr. 97. 527—28. 20/12. 1935. Union Oxide and Chemical 
Co., Ltd.) P la t z m a n n .

Vielhaber, Ammoniumcarbonat in Emails. Es wird die Einw. des Ammonium- 
carbonats auf das Email mit besonderer Beriicksichtigung der Verhinderung der Haar- 
riBbldg. besprocben. (Emailw^ren-Ind. 12. 369—70. 14/11. 1935.) GoTTFRIED.

E. Berdel, Neuere Bestrebungen iti der Herstdlung von Begupkachdn. Zur 
Herst. von BeguBkacheln mit niedrigem Ausdehnungskoeff., farblosem GlasfluB, 
hoher Ritzharte u. chem. Widerstandsfiihigkeit wird empfolilen, eine Arbeitsmasse 

m it Zusatz von Schlammkreide zu yerwenden. Der BeguB kann dann kalkfrei u. fein- 
sandig sein. (Ber. dtsch. keraru. Ges. 16. 611—16. Dez. 1935.) PLATZMANN.

K. Lamcke und R. Kiihn, Verfdrbungen von Wandkachdn durch pflanzliche 
Organismen. Mitteilung iiber Verfarbungen durch Algen bzw. Algenrcste. (Keram. 
Rdsch. Kunstkeramik, Feinkeramik, Glas, Email 43. 567. 28/11. 1935. Kiel, Univ.,
Min.-Petr. Inst.) PLATZMANN.

W. L. Fabianie, Untersuchung von Baumaterialien fiir Glashiittenofen. Es wurden 
iiber 100 yerschiedene Sorten handelsublicher Steine fiir Glasofen auf ihre mechan.. 
chem., physikal. u. mineralog. Eigg. hin untersucht, naehdem sie dem EinfluB yiscoscr 
basischer Hochtemperaturschlaeke ausgesetzt waren. (J. Amer. ceram. Soc. 18. 211 
bis 219. 1935.) G o t t f r i e d .

W. Hugill, Feuerfeste Steine fiir Glassatzofen. Zu empfehlen ist geringer Geh, 
an freier Si02. Al20 3-haltige, schwind-, riB- u. hohlraumfreie Steine sind yorzuziehen.
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Plotzliches Anheizen oder Abkiihlen ist zu yermeiden. An der Beruhrungsflache von 
Glassatz u. Stein soli sieh móglichst eine glasartige Sehutzsehicht bilden. (Foundry 
Trade J. 53. 421 u. 420. 5/12. 1935.) P la t z m a n n .

F. H. Clews, Toneigenschaften hinsichtlich Abselzens und Nichlabsclzens. Das 
AbsetzmaB fester Stoffe in Fil. wird dureh die KorngroBe bedingt. Sehr langsam 
absetzende Stoffe befinden sieh an der Grenze kolloider GroBe. Solehe Stoffe sind gegen 
Elektrolyte empfindlich, da diese ihre GroBe u. damit das AbsetzmaB beeinflussen. 
Hierher gehóren auch die Tone. Die Einw. von Elektrolyten auf Tonflusse becinfluBt 
auch die FlieBneigung. In gleicher Weise steht die Konsistenz yon Emailfliissen in 
Beziehung zur Einw. von Elektrolyten auf den Geh. der Schnielze an Kolloidsubstanz. 
Hierbei ist wahrscheinlich der Ton der aktivste Anteil im Kolloid. (Foundry Trade J.
53. 422—24. 5/12. 1935.) P l a t z m a n n .

Renś Dubrisay, Uber die Entwdsserung von Pasten, gebildet dureh Anmachen 
von Wasser mit Pulverstoffen und besemders mit Kaolin. Theoret. Erórterungen u. Vor- 
schlage, keram. Probleme kolloidchem. zu behandeln. (Cćramiąue [1] 38. 259—65. 
Dez. 1935.) P la t z m a n n .

Lćon Francęi, Die Berechnung keramischer Massen. Berechnung der minerał. 
Zus. naeh der chem. Analyse u. der keram. Zus. (Verre Silieates ind. 6. 442—45. 5/12. 
1935.) P la t z m a n n .

Kóichi Kani, Viscositatserscheinungen im System KAlSi30a-NaAlSi303 und im 
Perthit bei hohen Temperaturen. Dio Viscositat des Materials kann dureh Berechnung 
der Gleichung log rf  — 1,3202 log k-102 + 0,7217 erfolgen. rf stellt die Viscositat dar 
u. k ist gleich (W ' — k')/S, wobei W' u. S die Last in Gramm u. dio miniitliche Um- 
drehungszahl bedeuten, welche in der benutzten Apparatur (Proc. Imp. Acad. Tokyo 
10 [1934]. 29—32) gemessen werden. Es werden sechs verschiedene Zuss. des Systems 
KAlSi303-NaAlSi30 8 untersueht. Die Anderungen im log r\ bei wechselnder Temp. 
werden dureh gerade Linien, die prakt. parallel sind, dargestellt, wahrend bei Bezug 
auf die chem. Zus. in dem binaren System eine Kurve fiir log r/ resultiert, die leicht 
geneigt fiir 30—70% NaAlSi308, steil fiir 80—100% KAlSi30 8 ausfallt. Die Viseositat 
des Perthits ist hoher, ais es die chem. Zus. erwarten laBt. (Proc. Imp. Acad. Tokj'o
11. 334—36. Okt. 1935. Tokio, Elektr.-techn. Labor., Ministry of Communications. 
[Orig.: engl.]) P la t z m a n n .

Vladimir Skola, Zerfall der Mullitphase bei hohen Temperaturen. (S tav ivo  16. 
13—14. 1935. — C. 1935. I I .  3144.) S c h o n f e ld .

P. W. Dager, Bemerkungen iiber Massen mil hohem spezifischen Gewicht. Es wurde 
zunachst der EinfluB von Citronensaure, Oxalsaure u. Tanninsaure auf die Viscositat 
einer M. untersueht mit einer Anfangsdiehte von 1,499; das Ausgangsmaterial ent- 
hielt etwa 20% Ton, der Rest bestand aus Andalusit u. Dumortierit. Weiter wurden 
untersueht der EinfluB, den die Wasserentziehung u. Vakuumbehandlung auf die D. 
ausubt. (J. Amer. ceram. Soc. 18. 201—03. 1935. Detroit, Michigan, Ceram. Div. 
Champion Spark Pług Co.) GOTTFRIED.

Tókiti Noda, Die Einfliisse des Kochsalzzusatzes beim Brennen von Kalkstein. I I  
bis III. (I. ygl. C. 1935. I. 290.) Der NaCl-Zusatz beim Brennen yon Kalkstein kann 
vom chem. Gesichtspunkt aus niitzlich sein, da hierdurch eine Verdampfung von Ver- 
unreinigungen dureh Eisenoxyde moglich ist. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 
138 B—39 B. 1935. Tokio, Univ. of Engineering, Techn. Chem. Lab. [Naeh engl. Ausz. 
ref.]) ' P la t z m a n n .

R. Klesper, Einiges iiber Quarzschamottesteine, besonders fiir die Verwendung ais 
Koksofensteine. Nieht sintemde bas. Tone sind zur Herst. von Quarzschamottesteinen 
fur hochbeanspruchte Feuerungen gut geeignet. Die Anschauung, daB hochsaure 
Q.uarzsehamottesteine fiir Koksófen die Anwendung besonderer saurer Tone bedingen, 
ist nieht allgemeingultig, da hochsaure Steine auch aus Quarz u. billigen Sintertonen 
hergestellt werden konnen. Hinweis auf die Einw. hoher Tempp. zur Steigerung der 
Eigg. von Steinen mit tonigen Grundstoffen u. auf die Notwendigkeit geeigneter Ofen 
fiir Hóchstbrand. (Ber. dtseh. keram. Ges. 16- 616—24. Dez. 1935.) P la t z m a n n .

J. B. Austin und R. H. H. Pierce, Die Zuterlassigkeit von Wdrmeleitfahigkeits- 
mes3ungen anfeuerfesten Steinen. Der Priifstein war in die Bodenflache eines mit Globar- 
staben beheizten Ofens eingebettet u. lag auf einem W.-Calorimeter. Der App. ent- 
sprach der von WlLKES (vgl. C. 1933. I .  3614) angegebenen Form. Wiederholte 
Messungen desselben Stiickes erwiesen eine Reproduzierbarkeit mit ± 5%. Fehler-
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ąuellen u. Resultatc anderer Autoren werden eingehend er3rtert. (J. Amer. cerarn. 
Soc. 18. 48—54. 1935. Kearny, New Jersey, U. S. Steel Corp., Bes. Lab.) S ch iu S .

R. H. Heilman und R. S. Bradley, Warmdeitfahigke.it von feuerfesten Bamtoffen 
unter Betriebsbedingungen. Bei dem beschriebenen MeBverf. wurden die Vers.-Steine 
in die Wandę eines Gasofens von iiber 10 cbm Inhalt eingebaut. Durch Thermoelemente 
wurden die Tempp. an yerschiedenen Stellen der feuerfesten u. der Isoliersteine ge- 
messen. Die errechnete Wiirmeleitfahigkeit ist fiir die untersuchten 6 Steinsorten 
graph. eingetragen. Die Einzelheiten der Messung sind eingehend beschrieben. (J. Amer. 
ceram. Soc. 18. 43—48. 1935. Pittsburgh, Pa., U. S. A., Mellon Inst.) SCHUSTERIUS.

H. B. Meller und L. B. Sisson, Wirkungen von Rauch an Baustoffen. Vff. er-
drtern dio in GroBstadten auftretenden Rauchschaden an Gebauden, das Vork. yon C02
u. S-Verbb. in der Atmosphare von Stadten u. die zur Bekampfung u. Verhutung von
Rauchschaden geeignetcn MaBnahmen: Abscheidung yon S-Oxyden aus Rauchgascn, 
Entw. korrosionsbestiindiger Materialien, SchutzmaBnahmen bei der Luftkonditio- 
nierung. (Ind. Engng. Chem. 27. 1309— 12. Nov. 1935. Pittsburgh, Pa., Mellon 
Inst.) R. K . M u l l e r .

A. Gezelew, Die Ursachen der Erhartung von Schieferasche. Bei der von anderer 
Seite beobachteten Erhartung yon Schieferasche nach Zusatz von CaO handelt es 
sieh nicht um die Bldg. eines Prod. von der Art des Portlandzementes, sondern um die 
Bldg. u. Erhartung von Estrichgips. (Baumater. [russ.: Stroitelny Materiały] 1935. 
Nr. 5. 28—30. Mai.) R. K. M ulleb.

I. W. Iswekow, Die Rolle der FiiUmitld in Bitumenimpragnierungen. Die Er- 
gebnisse der Prufung zahlreicher Mischungen beweisen den Vorzug organ. Fiillmittel 
vor den minerał. (Baumater. [russ.: StroitelnyeMateriały] 1934. Nr.3. 51—57.) ScHÓN.

H. B. Knowles und J. C. Redmond, Analyse von Feldspat. Die iiblichen 
Methoden werden besprochen. Fur die Al-Best. nach dem Oxychinolinverf. wird eine 
genaue Vorschrift auf Grund eigner Erfahrungen angegeben. Statt der Lawp.F.NCE- 
SMITH-Methode wird die Anwendung einer schnełleren beschrieben. CaO wird durch 
Fallung mit Oxalsaure ohne vorherigo Entfernung yon Al im Filtrat bestimmt u. mit 
KMnO.,-Lsg. titriert. Die Alkalicn werden ais Chloride gewogen u. das Na durch Zink- 
uranylacetat abgetrennt. (J. Amor. ceram. Soc. 18. 106—12. 1935. Washington, D C., 
National Bureau of Standards.) SCHUSTERIUS.

G. Maląuori und F. Sasso, Die Anstettsche Probe u n d  die Puzzolanzemente-  

Inhaltlich ident. mit der C. 1935. I. 1913 referierten Arbeit. (Ric. sci. Progresso tecn. 
Econ. naz. 6. II. 183— 85. 30/9. 1935. Neapel, Pharmazeut.-chem. Inst., Kgl. 
Univ.) G o t t f r i e d .

S. S. Kosakewitsch, Methode zur Beiriebspriifung der fiir Gieppfannenausldeidung 
verioendeten feuerfesten Steine. Ausfuhrliche Beschreibung rein betriebsmaBiger t)ber- 
wachung der Prufung von feuerfesten Steinen durch Einbau ais Auskleidung der GieB- 
pfannen. (Betriebs-Lab. [russ.; Sawodskaja Laboratorija] 3. 361— 64. 1934.) V. FuNER-

Seiji Kondo und Shin-ichi Suzuki, Betrachtung iiber den Erw eichungsw iderstand  

unter Druck bei erhohter Temperatur. Nach CLAUSIUS-CLAPEYRON ergibt sieh die 
Formel l =  C e—*p. Diese stellt die Beziehung zwisehen dem Erweichungspunkt, dem 
Grade der Feuerfestigkeit C, der Belastung p u. einer Konstanten k dar. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 38. 129 B. 1935. Tokio, Inst. Recherches Matćriaux de Constr. 
[Nach franz. Ausz. ref.]) PLATZMANN.

K. Holler, Ober die Abhangigke.it der technologischen Gesteinseigenschaften yon der 
Gefiigeregdung. Bei der Prufung der Gesteine auf ihre Eignung ais Baustoffe ist stets 
eine petrograph. Unters. durchzufiihren u. zwar in Dunnschliffen aus 3 Raumrichtungen. 
Ergeben diese eino Gefugeregelung, so muB sieh die technolog. Prufung des Gesteuis 
auf alle 3 Raumrichtungen erstrecken. Bei fehlender Gefugeregelung geniigen beliebige 
Probekorper zur technolog. Unters. (Z. dtsch. geol. Ges. 87. 447—52.31/8.1935.) Enszl-

M. Spira, Briissel, Herstellung ton polierten Fldchen durch  Formen ohne Druck 

mittels einer Pastę, die aus kórnigen Sckleifmitteln Korund, Carborund), Mg, S2CU 
u. Rapsól besteht. (Belg. P. 391274 vom 29/9. 1932, Ausz. veroff. 28/3. 1933.) N itze .

Lłbbey-Owens-Ford Glass Co., ubert. von: Joseph D. Ryan und William 
J. Amer, Toledo, O., V. St. A., Sicherheitsglas. Ais Bindemittel yerwendet man em 
Acetylccllulosegemisch, das mindestens 5—70°/, in einem Gemisch von 42 (Teilen) W. 
u. 58 Aceton 1. Antcile aufweist u. ein Weichmachungsmittel enthalt. Ein solches
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Gemisch besitzfc gutc klebende Eigg. Die Yereinigung erfolgt bei 2,8— 14 at u. 150® 
wahrcnd 6—8 Min. (A. P. 1 976 748 vom 30/3. 1932, ausg. 16/10. 1934.) S a lz m a n n .

Libbey-Owens-Ford Glass Co., iibert. von: Joseph D. Ryan, Toledo, O., 
V. St. A., Sicherheiteglas. Ais Klebemittel fiir die Glasscheiben u. die Celluloseester- 
zwischensohicht benutzt man eine Lsg. yon Hydroeelluloseacetat. Man gewinnt das- 
selbe entweder dureh Behandlung von Cellulose mit verd. HC1 bei 70°, Acetylieren der 
Hydrocelluloso, Ausfallen u. Yerseifen zum Diacetat oder dureh Hydrolyse von kauf- 
lichem Cellulosediaeetat mit verd. HC1. (A. P. 1976 749 vom 2/4. 1932, ausg. 
16/10. 1934.) S a lz m a n n .

Libbey-Owens-Ford Glass Co., ubert, von: Joseph D. Ryan und George
B. Watkins, Toledo, O., V. St. A., Verbundglas. Die Athylcellulosezwischenschicht 
wird mit einer piast. M. aus Oxyathylcdlulose verklebt. Die Herst. der letzteren ge- 
schieht folgendermaBen: 10 g Athylcellulose werden in einer l°/0ig. wss. KMn04-Lsg. 
(oder einem anderen gebrauchlichen Oxydationsmittel) suspendiert u. mehrere Stdn., 
d. h. bis zur Bldg. yon braunem MnOz erhitzt. Mn02 wird abfiltriert oder zu einem 
1. Mn-Salz reduziert u. der suspendierte Oxycelluloseather abfiltriert. Dureh Lósen 

. desselben in Aceton in Ggw. von Phthalsaureester erhalt man das Klebemittel. — 
In entsprechender Weise wird fur eine Celluloseesterzwisehenschicht Oxycdluloseaceiat 
in Verb. mit Losungs- u. Weiehmachungsmitteln ais Klebstoff verwendet. Zu seiner 
Herst. werden 50 g Cellulose in einer 0,33%ig. wss. KMn04-Lsg. suspendiert u. auf 
50° erwarmt. Das gebildete MnO. wird dureh Einleiten von S02 reduziert u. die Oxy- 
cellulose abfiltriert; man acetyliert mit einem Gemisch von 13,50 kg Eg., 4,05 kg 
Essigsaureanhydrid u. 0,45 kg H,S04 u. verseift bis zum Oxycellulosediacetat. Statt 
dessen kann auch das kaufliche Celluloseaeetat direkt oxydiert werden. (A. PP. 
19 76 75 0  vom 18/9. 1933, ausg. 16/10. 1934 u. 1 9 7 6 7 5 8  vom 2/4. 1932, ausg. 16/10.
1934.) Sa l z m a n n .

Pittsburgh Platę Glass Co., ubert. von: Lloyd V. Black, Tarentum, Pa., 
Y. St. A., Sicherheitsglas, bestehend aus zwei oberflaehlich getemperten (im Falle 
eines Bruches nicht undurchsichtig werdenden bzw. in Kriimel zerfallenden) Glas
scheiben von 3 mm Dicke, die mittels Gelatine oder Harz ais Klebstoff u. einem Cellu- 
loseesterfilm ais Zwischenschieht vereinigt werden. (A. P. 1976 915 vom 1/4. 1933, 
ausg. 16/10.1934.) S a lz m a n n .

Libbey-Owens-Ford Glass Co., iibert. von: George B. Watkins, Toledo, O., 
V. St. A., Herstdlung von Sichcrheitsglas. Die Glasscheiben werden mit einer Celluloid- 
platte yon kleineren AusmaBen ais die Scheiben zwischen Walzen vorgepreBt, bis 
die Hauptmenge an Luft u. Losungsmitteldampfen entfemt ist. Dann wird der Glas- 
verband kurze Zeit in ein Losungs- bzw. Quellmittel, z. B. Aceton, Diathylenglykol, 
den Monoathyl (bzw. -butyl-) ather des Diathylenglykols oder in Dibutylphthalat ge- 
taucht, um die Rander der Zwischenschichtfolie mit dem Glas zu verschweiBen, die aus- 
gesparten Rander mit Kitt versehen u. das Ganze in einer Fl. (01, W. oder Lósungsm.) 
unter Druck verpreBt. (A. P. 1980 510 vom 26/2. 1931, ausg. 13/11. 1934.) S a lz m .

William L. Monro, Pittsburgh, Pa., V. St. A., Verbundglas, bestehend aus zwei 
opiegelglasplatten, dereń nach innen zugekehrtc Seiten feuerpoliert sind, wahrend die 
eine auf der AuBenseito geschliffen u. poliert, die andere ebenfalls feuerpoliert ist. Die 
einzelnen Schichten besitzen beispielsweise folgende Starken: Glas 1,8 mm: splitter- 
sichere Schicht 0,5 mm: Glas 1,8 mm. (A. P. 1980 970 vom 18/12.1933, ausg. 
13/11. 1934.) S a lz m a n n .

August W. Homig, Chicago., Ul., V. St. A., Verbundglas. Die Celluloidzwischen- 
schieht wird mit einem weder lósend, noch ąuellend wirkenden Gemisch von Amyl- 
bzw Amyknehlorid (75°/0) u. einem Destillat des Amylalkohols (Pentasol) (15°/0) be- 
handelt, das dem Celluloseester lediglich die Sprodigkeit nimmt u. einen gewissen 
. 'icheffekt ausubt. Die obersto Glasscheibe wird vor dem Verpressen zunachst mit 

einem olgetrankten, dann mit einem wassergetrankten Strohstoffpapier u. Mousselin 
beiegt. (A. P. 2013213 vom 26/9. 1930, ausg. 3/9. 1935.) S a lz m a n n .

T Tnplex Safety Glass Co. Ltd., London, Leslie Vivian Donald Scorah und 
JOhn Wilson, Kin^s Norton, Verbundglas. Die Lsg. eines Hochpolymeren, z. B. Cdlu- 
osedent)., eines Polyvinyl- oder Polyacrylsaureesters o. dgl. wird nach dem Entliiften 
auf eine zuvor mit dem gleichen Lósungsm. benctzte Glasplatte, wie es zur Herst. der 

leClsg. yerwendet wurde, ausgegossen u. alsdann dureh Anblasen mit dem Dampf 
einer organ. Fl. (CC14, PAe. oder Perchlorathylen), welche auf das Hochpolymere ohno 
-milnC ist, vom Lósungsm. befreit. —  Zwei Glasscheiben werden mit einer Lsg. von
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Nitrocellulose in Athylacetat mit einem Geh. yon 2% Dibutylphthalat iiberzogen, 
dann %  Stde. mit CCl4-Dampf u. eine weitere 1/2 Stde. mit Luft yon 90° angeblasen. 
Die in Dibutylphthalat getauehten Platten werden unter Druck u. Warme vereinigt. 
(E. P. 420 073 vom 19/4. 1933, ausg. 20/12. 1934.) S a l z m a n n .

Rohm & Haas Co., Philadelphia, Penn., V. St. A., Verbundgla,?, gek. durch 
eine Bindemittelschicht aus dem Polymerisat eines Gemisches von mindestens zwei 
ungesatt. aliphat. Verbb., yorzugsweise einem Mcthyl- oder Athylacrylsaureester u. 
einem a.-Methylacrylstiureester; neben dem letzteren kann auch Methylmnylketon oder 
ein Itakcmsdureester Verwendung finden. — 50 (Teile) Vinylacetat, 50 Athyl-a-methyl- 
aerylat, 100 Athylacetat u. 0,5 Benzoylperoxyd werden 48 Stdn. am RuckfluBkiihler 
im sd. W.-Bad envarmt. Die Lsg. wird mit Athylacetat bis auf 20% yerd. u. zu Filmen 
yergossen, die nach dem Anquellen z. B. mit Dibutylphthalat mit den Glasplatten 
unter Druck u. Warme yereinigt werden. Das Sicherheitsglas ist temperatur- u. licht- 
bcstiindig. (E. P. 420159 yom 22/5. 1933, ausg. 27/12. 1934. A. Prior. 1/6.
1932.) " Sa l z m a n n .

Rohm & Haas Co., Philadelphia, Penn., V. St. A., Verbundglas, bestehend aus 
zwei Glasscheiben, die durch melirere Filme yereinigt sind, yon denen einer bei ge- 
wohnlicher u. hoherer Temp. ziihelast. bleibt, wahrend mindestens ein anderer noch 
bei niedrigen Tempp. zahplast. bleibt. — 2 Glasplatten werden mit der Lsg. eines 
Polymerisats aus 25 (Teilen) Athyl-a.-methacrylał u. 75 Meihylacrylat iiberzogen (die 
Filme sind bei — 6° noch nicht sprode), getrocknet, mit Dibutylphthalat angeweicht 
u. nach dem Dazwischenlegen einer Celluloidfolie yerprefit. — Statt dessen kann auch 
eine Glasscheibe mit der Lsg. eines Polymerisats aus einem Gemisch von 80 Methyl- 
a-methaerylat u. 20 Athylacrylat in Athylacetat (Film zahplast. bei. erhohter Temp.), 
eine andere mit der Lsg. eines Polymerisats aus 60 Methylacrylat u. 40 Athyl-a-meth- 
acrylat (Film noch ziihelast. bei — 6°) iiberzogen u. die Platten wie oben yereinigt 
werden. (E. P. 421541 vom 22/5.1933, ausg. 24/1. 1935. A. Prior. 25/5.1932.) Sa lzm .

Deutsche Celluloid-Fabrik, Eilenburg, Sicherheitsglas. Man spritzt auf dio ge- 
gebenenfalls mit Gelatine iiberzogenen Glasscheiben eine Emulsion von 1 (Teil) Poly
merisat aus einem Gemisch yon 80% Vinylchlorid u. 20% Acrylsdureesler in 2% W. 
mittels einer Pistole, trocknet die Sehichten u. yerpreBt die Scheiben bei 130—150°. 
(F. P. 785422 vom 8/2. 1935, ausg. 9/8. 1935. D. Prior. 11/5. 1934.) S a l z m a n n .

Libbey-Owens-Ford Glass Co., iibert. von: George B. Watkins, Toledo, 0., 
V. St. A., Gebogenes Verbundglas. Die Glasscheiben werden zunachst nach Dazwischen
legen einer korrosionsbestandigen Mctallplatte, z. B. aus galvanisiertem Fe, von der 
gleichen Dicke wie die spatcre Zwischenschicht unter Druck u. Warme in die gewunschte 
Form gebracht u. alsdann mit dem piast. Materiał yereinigt. (A. P. 1 992 976 vom 
14/5. 1934, ausg. 5/3. 1935.) Sa l z m a n n .

J. C. A. de Kruyff, Schiedam, Holland, Hcrstdlung einer S c h u t z u m h u l l u n g  fiir 
Flaschen und andere zerbrechliche Gegenstdnde von diinner Wandung, dad. gek., daB 
die zur Yerwendung gelangende Sehutzmasse aus MgCl2 (22° Bś), MgO, Fuli- u. Farb- 
stoffen besteht. (Belg. P. 375 993 vom 20/12. 1930, ausg. 30/6. 1931. Holi. Prior. 
24/12. 1929.) S c h r e ib e r .

I. S. Kasprshik, U. S. S. R., Gemnnung von Graphitschuppen fiir die Tiegd- 
herstellung. Graphitpulver wird mit feuerfestem Ton u. W. yermischt, der erhaltene 
Brei auf Walzen bearbeitet, getrocknet u. bei 1100— 1200° unter oxydierenden Bedin- 
gungen gebrannt. (Russ. P. 42 457 vom 11/8. 1934, ausg. 31/3. 1935.) RICHTER.

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M. und Emil Lohrke, Masse zum 
Herstellen von Schmelztiegeln u. von feuerfesten tlberziigen auf keram. Stoffen, die 
metali. Bestandteile enthalten, dad. gek., daB die M. aus einer Misehung von Al-Si- 
Pulyer u. Wasserglas in Mengen von 5— 50%, gegebenenfalls unter Zusatz yon Kohle- 
pulver, besteht. -—• Die in derartigen Tiegeln geschmolzenen Metalle bilden keine 
Legierung mit den Bestandteilen des Tiegelmaterials. (D. R. P. 621818 KI. 31a vom 
27/9. 1933, ausg. 14/11. 1935.) F e n n f .l .

Adolf Schwald, Farm Colony, N. Y., V. St. A., Langsam abbindende Mortel- 
mischungen. Man yermischt (2) Teile MgO, (2) KaSOj ■ A12(S04)3, (3) NaOH, (1) NaCl, 
(100) CaO, (67) W., (2) eines Pigments u. (125) Zuschlagstoffe. Z. B. kann man das 
Gemisch MgO, NaCl, K2SO.,-A12(S04)3, NaOH u. W. 24 Stdn. stehen lassen u. ruhrt 
dann die Misehung von Pigment, CaO, Sand unter Erganzung des W. zur Bldg. einer 
piast. M. zu. (Can.P. 332 825 yom 4/1. 1933, ausg. 30/5. 1933.) N it z e .
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Cinder Chrome Co., ubert. von: Arvid Hede, Detroit, Mich., V. St. A., Bau- 
element, bestehend aus mehreren Schichten yerschiedenartig zusammengesetzter Zement- 
mBrtel. Die oberste Schicht besteht aus einem feinen Sandmortel, dem Wasserglas (I), 
Borsaure (II), Casein (III) u. Salmiak (IV) zugesetzt sind. Diese Schicht ist mit einer 
aus I, II, II I u. IV bestehenden Glasurmasse iiberzogen. (A. P. 2004 323 vom 29/7.
1932, ausg. 11/6. 1935.) H o f f m a n n .

Soc. d’Application des Pates de Ciment S. A. P. A. C. I., Courbeyoie, Masse 
fur fugenlose Fufiboden, bestehend aus Zement- oder Kalkmórtel, bei dessen Beroitung 
W. mit 0,5— 5% Glycerinzusatz yerwendet ist. (Belg. P. 390 974 yom 13/9. 1932, 
Auszug yeroff. 28/3. 1933.) H o f f m a n n .

B. A. Smoljak, I. W. Lewin, I. I. Borissow, S. I. Danilow, R. N. Solowjew 
und A. W. Urbanowitsch, U. S. S. R ., Herstellung von Beiońboden. Die Boden -werden 
in ublicher Weisc aus Beton hergestellt, wobei jedoch fiir die oberste Schicht dem Beton 
durch Gliihen entolte Stahlspane in einer Menge von etwa 18% zugesetzt werden. 
(Russ. P. 41430 vom 4/11. 1933, ausg. 31/1. 1935.) R ic h t e r .

Henri Schmidt, Frankreich, Strafienbelagmassc, bestehend aus einem Gemisch 
aus Zement, Sand u. zerkleinerten Schwermetallen, wie Drehereiabfallen. Der M. 
konnen Zementabbindebeschleunigungsmittel sowie Oxyde oder Salze von Leicht 
metallen zugesetzt werden. (F. P. 783188 vom 15/3. 1934, ausg. 9/7. 1935.) H o f f m

Arthur Reynolds Wills und William Frederick Edwardes, Romsey, England 
Tennisplatz• o. dgl. Bdagmasse, bestehend aus einem Gemisch aus Sand, Asbest, Granit- 
abfall oder Zement, einem trocknenden 01 (I) u. einem naturlichen oder kunstlichen 
Harz (II). Das I I  soli in gleicher oder in groBererMenge in derM. enthalten sein ais das 
I, soli jedoch den 1%-fachen Betrag des I  nicht iiberschreiten. (E. P. 430 001 vom 
1/11.1933, ausg. 11/7.1935.) H o f fm a n n .

Johns Manville Corp., New York, ubert. von: Walter Mc Quade, Port Wa
shington, N. Y., V. St. A., Herstdlung und Musterung von Asbestzementplatten. Eine 
Mischung von Portlandzement u. Faserstoffen, wie Asbest, wird kontinuierlich auf 
ein laufendes Band geschiittet, gleichmaBig yerteilt, mit einer Reliefwalze mit Ver- 
tiefungen versehen u. mit W. bespritzt. Dann wird zunachst eine Mischung von Zement 
u. Pigment u. dann granulierte Ziegel, Schlacke o. dgl. aufgestreut u. eingepreBt. An- 
schlieBend werden die einzelnen Platten vom Masseband abgeschnitten u. mit hohem 
Druck yerdichtet. Vgl. auch A. P. 1945003; C. 1934. I. 3908. (A. P. 2 015 084 vom 
7/5.1932, ausg. 24/9. 1935.) B r a u n s .

L. O. Lungin und A. E. Kaminew, U. S. S. R ., Herstdlung von gefdrbtem Sluck. 
Mineralfarben, z. B. Mennige, werden mit Marmorpulyer fein yermahlen u. 16 (Teile) 
des erhaltenen Prod. mit 6 Kalk, 2 Portlandzement, 40 Sand, 35 Feinkies u. 1 Glimmer 
yermischt. (Russ. P. 43 323 yom 18/11. 1934, ausg. 31/5. 1935.) R ic h t e r .

Fritz Huber, Herrliberg, Schweiz, Herstdlung eines gegen Wdrme, Schall und 
Feuchtiglceit isolierenden, sdurefreien Unterlagsbodens, dad. gek., daB die Unterlage fiir 
den Boden mit einem Bindemittel iiberzogen, worauf die ganze Bodenflache mit Kork- 
streifen ausgelegt u. iiber diese Korkstreifen eine Deckschicht, bestehend aus einer 
Mischung aus Ziegclschrot, Phosphatschlackenmehl u. Zement mit Wasserglas, dem 
Pb203 beigemengt wurde, aufgebracht wird. Fiir Boden, welche nicht mit Linoleum 
belegt werden, yerwendet man eine Deckschicht, bestehend aus einer Mischung aus
2 (Teilen) Ziegelschrot, 1 Quarzsand u. 1 Zement. Die Fugen werden mit Korkschrot 
ausgefiillt. (Schwz. P. 178140 yom 19/7. 1934, ausg. 16/9. 1935.) Seiz.

Herbert Bachl, Aussig, Tschechoslowakei, Wdrme- und Kdlteschutzmittd, be
stehend aus den bei der Olbereitung aus Sonnenblumensamen abfallenden Schalen, 
sei es in loser Schiittung, sei es ais Formkorper, unter Zusatz bekannter Bindemittel, 
wie Asphalt, Wasserglas, Casein usw. Die Schalen besitzen in loser Schiittung ein spezif. 
Gew. von ISO—200 kg/cbm u. bei 0° eine Warmeleitzahl von etwa 0,04 kcal/m/h/0. 
(D- R. P. 611449 KI. 39 b vom 5/2. 1933, ausg. 27/3. 1935.) Sa r r e .

"VII. Agrikulturchemie. Schadlingsbekampfung.
Roi! Kloeppel, Bericht uber mehrjdhrige Weideertragsermittlungen in Ostpreu[Sen. 

(Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde 40- 200—215. 1935. Konigsberg i. Pr., Landes- 
bauernschaft Ostpreuflen.) L u t h e r .
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Paul Solberg, TJntersuchungen iiber dic Wurzdausscheidungen terschiedcner Pflanzen 
bei ihrer Kultur ohne und mit Zusatz von Nahrsalzen. (Landwirtsch.' Jb. 81. 891 bis 
917. 1935. As [Norwegen]/Bonn, Inst. f. Chemie der Landw. Fakultat der Univ.) L u t h .

W. Schropp, Der Gefafitersuch im Lichtbild. Beschreibung einer Vorrichtung, 
die das Photographieren von GefaBverss. ohne zu groBe Riieksicht auf Tageszeit u. 
Witterung ermoglicht u. in sehr kurzer Zeit aufnahmebereit ist. (J. Landwirtsch. 
83. 223—26. 1935. Weihenstephan, Agrik.-chem. Inst. der Techn. Hochsch. Miin- 
chen.) L u t h e r .

L. G. Dohrunow, U ber das Problem des Verhaltens ton Pflanzen zur Stickstoff- 
lconzentration in der Nahrlósung. Die Verss. wurden mit Hafer u. Hanf ausgefuhrt. 
Keimpflanzen wurden 20—30 Tage in HELRIEGEL-Lsg. gezogen, dann in NH4NOj- 
Lsgg. yerschiedener Konz. (pn stets =  6,0) 4—5 Stdn. eingebracht, dann wurden die 
abgeschnittenen Wurzeln lufttrocken gewogen, in don Lsgg. selbst wurde NH3- u. Nitrat- 
N bestimmt. Es ergab sich, daB die Absorptionskapazitat von Hanfwurzeln bei gleicher 
N-Konz. der Lsg. groBer ist ais dio der Haferwurzeln, daB mit abnehmender Konz. 
die relative Kapazitat der Hanfwurzeln regelmaBig abnimmt. AuBerdem wurde fest- 
gestellt, daB italien. Hanf weniger regelmaBig auf Konz.-Anderungen reagiert ais russ. 
Hanf, wobei bei letzterem noch Unterschicde der geograph. Herkunft merkbar waren. 
Im Original instruktive Tabellen. (C. R. Aead. Sci., U. R. S. S. [russ.: Doklady Aka
demii Nauk S. S. S. R.] 1934. I I I .  527—30. Glukhov.) G r im m e .

Pentti Kaitera, Vber die Fahigkeit der Kulturpflanzen, eine Wasserbedeckung zy, 
ertragen. GefaBverss. mit Roggen, Klee, Hafer u. Gerste. Die Ergebnisse sind in
4 Tabellen zusammengestellt. (Maataloustietcellinen Aikakauskirja 7. 107—21. 1935. 
Helsingfors, Landwirtschaftsverwalt. fOrig.: finn.; Ausz.: dtsch.]) P a NGRITZ.

C. Kenneth Homer, Dean Burk und Sam R. Hoover, Herstdlung ton Eisen- 
humat oder anderen Metallhumaten. Es werden Methoden angegeben, die die Herst. von 
natiirlichen u. synthet. Humaten gestatten, die Fe, Al, Mg, Zn, Ni, Cu oder andere 
ahnliche Metalle enthalten. Kleine Gaben solcher Humate geben geniigend Metali 
an das W. ab, um das Wachstum der Pflanzen zu ermóglichen. Die Humate sind alkal. 
u. neutral u. auch in sehwaeh sauren Lsgg. bestandig u. werden durch Phosphate nicht 
gefallt. (Plant Physiol. 9. 663—69. Washington, D. C., Eertilizer Investigations Unit., 
Bureau of Chemistry and Soils, U. S. Department of Agriculture.) LlNSER.

Basil E. Gilbert und Frederick R. Pember, Tóleranz gewisser Krduter und 
Ordser gegen giftiges Aluminium. Verss. mit Beigaben von 1. Al-Salz zur Nahrlsg. er- 
gaben in allen Fallen starkę Pflanzenschadigungen. Hieraus folgern Vff. die Giftigkeit 

von Al-Verbb. in der Bodenlsg. von sauren Boden. (Soil Sci. 39. 425— 28. Juni 
1935.) G r im m e .

E. G. Doerell, Beitrag zu den Studien iiber die Beziehungen zwisehen Boden- 
reaktion und Phosphorsdurezustand. (Superphosphat [Berlin] 11. 107— 12. Okt. 1935. 
Prag.) L u t h e r .

Karl Mohringer, Weitcrc Yersuche iiber den Einflup ton Bodenreaktion und 
Phosphorsaure auf das Wachstum der Reben. In Fortsetzung fruherer Verss. (C. 1935- 
I. 1109) waren bei GefaBverss. mit einjahrigen Wurzelreben das W a c h s tu m s b i ld  u . 

die Wurzelausbldg. in der u n g e d u n g t e n  Reihe sehr u n g u n s t ig  (m e h re r e  Pflanzen waren 
abgestorben), in der mit Rhenaniaphosphat dagegen sehr gut, wahrend die mit CaO 
eine Zwisehenstellung einnahm. Aus der Holzanalyse ergaben sich k e in e r le i  Anhalts- 
p u n k t e  bzgl. der P206-Verhaltnisse des Bodens. Das Versagen der Reben u n te r h a lb  

pH =  ca. 5 schien weniger auf eine ungunstige Bodenrk. an sich zuruckzufuhren zu 
sein ais auf den Mangel an aufnehmbarer P205, die allerdings wiederum von der ph- 
Zahl der Bodenlsg. abhangig ist. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde 41. 28—36. 
1935. Geisenheim, Inst. f. Bodenkunde u .  Dungerlehre a. d. Vers.- u. F o rs ch .- A n s t . 

f. Wein-, Obst- u. Gartenbau.) LUTHER-

Harley A. Daniel und Horace J. Harper, Die Beziehung zwisehen Regenmenge
und Oesamtcalcium- und Phosphorgehalt in Luzeme und Prarieheu. Hohe R e g e n m e n g e  

fiihrt zur Senkung des CaO-, zur Steigerung des P205-Geh., bei geringer Regenmenge 
liegen die Verhaltnisse umgekehrt. (J. Amer. Soc. Agron. 27. 644—51. Aug. 193o. 
Stillwater [Okla.].) G rim m e .

W. P. Kelley, Die landwirtschaftliche Wichtigkeit des Calciums. S a m m e lb e r ic h t  

iiber den EinfluB von CaO auf die Bodenaciditat, das Pflanzenwach6tum, B o d e n s tr u k tu r  

u. -bldg., Beeinflussung von Alkaliboden u. den Basenaustausch. (Soil Sci. 40. 103—09- 
Juli 1935.) G rim m e .
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N. I. Belkin, Grundmdioration der Salzboden. Ais wichtigste MaBnahme der 
Melioration von Salzboden erscheint die CaS04-Dungung. (Chemisat. socialist. Agric. 
[russ.: Chimisazija ssozialistitscheskogo Semlcdelija] 1935. Nr. 6. 45—55.
Juni.) ScHONFELB.

W. F. Loehwing, Physiologische Wirkungen kontinuierlicher Bodendurćhluftung 
auf das Pflanzenwachslum. M a C i g e Bodendurćhluftung mit feuchter Luft steigert 
das Wachstum der Pflanzen. (Plant. Physiol. 9. 567—83. Iowa City, Iowa, Univ. 
of Iowa.) L lN SER .

J. 0. Musso, Zum Einflup der Bodentemperatur auf die Pflanzenentwicklung. 
(Z. Pflanzenernahrg. Dung. Bodenkunde 40. 311—22.1935. Leningrad, Inst. f. Pflanzen- 
kultur.) L u t h e r .

H. Terlet und A. Briau, Unłersuchung uber einige Bestimmungsmethoden der 
Phosphorsaure durch Fdllung ais Ammoniumphosphormolybdat. Ihre Anu-endung in 
der Bungemittelanalyse. Die Magnesiacitratmethode ist ais ungenau zu verlassen u. 
durch Fallung ais Molybdat zu ersetzen. Dabei ist auf AusschlieBung einer Mitfallung 
von Mo03 zu achten, wie es die Verff. von LORENZ oder SCHEFFER leistcn. Fiir groBe 
Genauigkeit empfiehlt sich Wagung des Nd. sonst acidimetr. Titration. Die Umwand- 
lung des Nd. in P205 ■ (Mo03)2ł erfolgt leicht im elcktr. Ofen bei 550°. Die Molybdat- 
mcthode ist auf die yerschiedensten Substanzcn anwendbar, giinstige Erfahrungen 
auch mit Bóden u. sehr P206-armen Dungemitteln. (Ann. Falsificat. Fraudes 28. 
616—55. Nov. 1935.) G r o s z f e l d .

P. Kottgen, Ober Umsetzungsrersuche mit Diingerphosphaten. In Fortsetzung der 
RoRlGschen Verss. (C. 1935. II. 3283) wurde mittels der E. U. F. ein austauschsaurer 
Rotlehm untersucht, der eine hochdisperse Bldg. darstellte u. nicht siallit., sondern 
allit. Natur war. Hierbei wurde weder bei dem Ansatz mit Superphosphat noch bei 
dem mit Thomasmehl colorimetr. bestjjnmbaro P205 gefunden. Dieses Ausbleiben 
einer R k . auf P205-Dungung, das Vf. bereits 1921 bei Diingungsverss. mit demselben 
Boden feststellte, ist aber nicht auf einen genugenden P„05-Vorrat zuruckzufiihren, 
sondern darauf, daB derartige Bóden die gel. P205 restlos binden. Ferner schien es, 
ais ob Umtauschrkk. des Thomasmehles an dio Ggw. von Austausehzeolithen gebunden 
sind. Die Ergebnisse der vorliegenden u. der RÓRIGschen Yerss. zeigen die Notwendig- 
keit, dio Unters. der Dungebedurftigkeit eines Bodens in zweifelhaften Fallen durch 
Umsetzungsverss. zu erganzen. (Phosphorsaure 5. 551—57. 1935. GieBen.) L u t h e r .

L. Schmitt, Zur Frage der Berechnung der Wirkung der einzelnen Nahrstoffe in 
Mangelversuchen nach Paul Wagner. (Vgl. WOHACK, C. 1935- II. 3568.) Die Be
rechnung einiger WAGNERScher Verss. nach der von G e r ic k e  u . P f a r r e  (C. 1935.
I. 3462) aufgestellten Summenfonnel ergab, daB diese zu Fehlschlussen fiihren kann. 
Vf. stimmt mit B e h r e n s  (C. 1934. I I .  1513) uberein, daB es nicht statthaft ist, z. B. 
die NP-Wrkg. in eine N- u. eine P-Wrkg. zu zerlegen u. aus den so errechnoten Wrkgg. 
der Einzelnahrstoffe betriebswirtschaftliche Schliisse zu ziehen. Es wird also wie bisher 
mit der Differenz zwischen dem VoUdiingungs- u. Mangelertrag gerechnet werden 
mussen. (Phosphorsaure 5- 629—36. 1935. Darmstadt.) L u t h e r .

J. Layollay, Ober die Bestimmung der Basenaustauschkapazitat der Boden mittels 
Kupfer. I. Bei dem Verf. von F i e g e r , G r a y  u . R e e d  (ygl. C. 1934. II. 2735) -wird 
auch von CaC03 des Bodens Cu unl. gebunden. Vf. bestimmt daher das austauschbare 
Cu direkt in dem behandelten Boden durch Austausch gegen konz. Na-Acetatlsg. u. 
Best. des Cu darin mit 8-Hydroxychinolin. Angabe einer Arbeitsyorschrift. (Ann. 
Chim. analyt. Chim. appl. [3] 17. 229—30. 1935.) G r o s z f e l d .

Frank M. Eaton und V. P. Sokolojf, Natriumabsorption im Boden beemflu/3t 
durch das Boden/Wasserverhaltnis. Die eingehenden Yerss. ergaben, daB der absol. 
Na-Geh. (ebenso wie der Mg- u. K-Geh.) des Bodens nach der Yerdrangungsmethode 
“ 'stimmt hóher ausfallt, wahrend bei Ca die Werte niedriger liegen. Dieses Verh. ist 
nicht auf hydrolyt. Vorgange zuruckzufiihren, sondern wahrscheinlich auf einen Basen- 
austausch infolge Erhohung des W./Bodenyerhaltnisses. Bei der Verdrangungsmethode 
erhohen sich auch C02 u. S04. (Soil Sci. 40. 237— 47. Sept. 1935.) G r im m e .

Eduard von Bogusławski, Ein Verfahren zur Sandbestimmung in Bodenproben. 
Besclireibung eines Verf., das bei Vorbehandlung des Bodens mit 6°/0ig. H202 u. 0,01-n. 
^aOH eine schnelle Sandbest. ermóglicht. Einzelheiten im Original. (Z. Pflanzen
ernahrg. Dung. Bodenkunde 41. 1—8. 1935. Konigsberg [Pr.], Inst. f. Pflanzenbau 
der Uniy.) LUTHER.
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fitablissement Dupre et Co., Frankreich, Insekticid, das Quassiaextrakt, ein 
pflanzliches Ol u. Rotenon enthalt, wird hergestellt, indem man einen wss. Auszug 
von Holz der (Juassia Amara mit einer bestimmten Menge Triathanolamin miseht. 
Diese Misehung dient ais Emulgiermittcl fiir ein Gemisoh von 50 kg pflanzlichen Ols 
mit 11 kg Olsaure, 1 kg Rotenon, Derria- oder Cubewurzelextrakt u. 100 g Sassafrasól.
Zum Gebrauch wird die erhaltene Emulsion 100—150-fach mit W. verd. (F. P. 769 445
vom 28/2. 1934, ausg. 25/8. 1934.) G r a g e r .

Martin Emest, Frankreich, Insektenbekampfung in Getreide und Nahrungsmittdn 
dureh Anwendung von Kalte. Die Insekten, wie Kornkafer oder Schaben, werden 
abgetotet dureh Einw. von Tempp. von — 17° oder tiefer wahrend einer Dauer von 
mindestens 5 Stdn. (F. P. 774879 vom 23/6. 1934, ausg. 15/12. 1934.) G r a g e r .

William J. Liipfert, Fort Valley, G a., V. St. A., Baktericides und fungicides 
Miłtel in Pulverform zum Besttiuben von Pflanzen u. Baumen, bestehend aus ZnSO,- 
Zn(OH), (51,44%), CaSO., (26,44%), Ca(OH)2 (18,74%) u. H„0 (3,38%), das man 
auf Zusatz von Ca(OH)„ oder CaO im t)berschuB zur wss. Lsg. von ZnSOj ais Nd. er
halt. (A. P. 1943181"vom 15/2. 1930, ausg. 9/1. 1934.) G r a g e r .

American Tar Products Co., Inc., Delaware, iibert. von: Elmer H. Hyde und 
Floyd D. Hager, Pittsburgli, Pa., V. St. A., M ittd besonders zur Fórderung des Wachs- 
tums ron Kullurpflanzen uiul zur Vem.ich.tung von Unkraut, bestehend aus einer Misehung 
aller Kohlenteerdestillationsprodd. vom Siedebereieh von etwa 420— 560°, die ein 
Mol.-Gewieht von 200 u. mehr haben, denen ein Wassergasteerdestillat vom Siedebereieh 
von 100—385° zugesetzt werden kann, damit das Mittel gut gieBbar wird. Das wirk- 
samo Mittel kann auch in Form einer wss. Emulsion verwendet werden. (A .P. 1946462 
vom 15/7. 1930, ausg. 6/2. 1934.) G r a g e r .

Casimir Bez, Frankreich, Ptdrerfdrmiges Mittel zur Herstellung von hajtfahigen 
Pflanzcnschutzbriihen. Zu den wirksamen Mitteln, wie CuS04, Alaun oder ZnS04, 
oder den zu verwendenden Farbstoffen, wie Anilin oder Pigmentfarben, -wird etwa 
10—20% trockener oder feuchter Ton zugesetzt. Das Gemisch wird mit W. zur Pastę 
angeriihrt, getroeknet u. pulverisiert. (F. P. 43 771 vom 8/5. 1933, ausg. 30/8. 1934. 
Zus. zu F. P. 745 001; C. 1933. II. 1576.) G r a g e r .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: Kenneth F. Cooper, Great 
Neck, N. Y., V. St. A., Begasungsmittel zur Entw. von HCN, bestehend aus einem 
hydrolisierbaren Cyanid, wie ein Erdalkalieyanid, z. B. Ca(CN)2 u. einem hygroskop. 
Salz, z. B. CaCl2, das mit NaCl gemischt sein kann. Der Geh. der Luft an relativer 
Feuchtigkeit in dem zu begasenden Raum ist zweckmaBig groBer ais 30%. Je hoher 
der Feuchtigkeitsgeh. der Luft ist, desto schneller entwickelt sieh HCN in der erforder- 
iiehen Konz. (A. P. 1967 290 vom 2/6. 1924, ausg. 24/7. 1934.) G r a g e r -

American Cyanamid Co., New York, N. Y., iibert. von: George P. Gray, 
Monrovia, Cal., V. St. A., Begasungsrerfahren mit Hilfe von fl. Begasungsmitteln von 
niedrigem Kp.. wie HCN. Die fliichtigen Begasungsmittel werden in fl. Form oder 
in gasfórmigen Tragermitteln, wie Luft, N oder C02, fein verteilt unter Druck aus 
einer im zu begasenden Raum tiefliegenden Spriihvorr. mit mehreren Diisen v c rsp r iih t . 

so daB das Gas schnell dureh den ganzen Raum diffundiert u. die wirksame Konz- 
erreicht wird. (A. P. 1967304 vom 27/8. 1929, ausg. 24/7. 1934.) G r a g e r .

California Packing Corp., San Francisco, Cal., iibert. von: Maxwell O. Johnson. 
Wahiawa, Territory of Hawaii, V. St. A., Boderibegamngsmittel. Zur Fórderung des 
Pflanzenwaehstums u. zur Erhohung des Ammoniak-N im Boden wird C h lo r p ik r in  

oder Trichlornitromethan oder ein Gemisch von Pikrinsiiure oder dereń Ca-Salz mit 
Chlorkalk oder einem Salz der unterchlorigen Saure, das bei Zutritt von F e u c h t ig k e it  

Chlorpikrin entwickelt, in den Erdboden eingefuhrt. Zur Yerlangerung der Wirkungs- 
dauer wird der Boden mit luftundurchlassigen Stoffen, z. B. mit Asphalt im p r a g n ie r te n  

Faserstoffen, bedeekt. (A. P. 1983 546 vom 23/10. 1929, ausg. 11/12. 1934.) G ra g e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Thomas Callan und Stephen 
Hellicar Oakeshott, Manchester, Hohschutzmittd gegen Pilzbefall, bestehend aus einer 
wss. Emulsion einer Lsg. von einem Salicylsaurearylamid, wie Salicylanilid, in einem 
organ. Losungsm., wie CH3OH, /?-Athoxyathylalkohol oder Kiefernól, u. einem Emulgiet^ 
mittel, das mit dem organ. Losungsm. mischbar ist, wie Tiirkischrotól. (E. P. 431344 
Tom 4/1. 1934, ausg. 1/8. 1935.) G r a g e r -

Frśdśric Aristodśme Marcel Giorgini-Vitrac und Andrś Millot, F ra n k re ic h , 

Behandlung ron Korkstopfen mit einem pulverfórmigen Gemisch aus 50 (%) Talkum, 
20 Kaolin, 15 Bauxit, 5 Paraffin, 2 Tripel, 2 Baryt, 5 Borax u. 1 Farbstoff, wie Enghsch-
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rbt óder Naphtholgelb, um den Befalł des Korks durch Pilze zu verhindcrn u. z. B. 
den Korkgeschmack der eingeschlossenen Fil. zu yermeiden. (F. P. 764 503 vom 
10/2. 1933, ausg. 23/5. 1934.) G r a g e r .

Erich Bohnert, Dio Abhiingigkeit unserer g8rtncrischen Kulturpflanzcn von der Rcaktion 
der Boden und Kulturerden. Stuttgart: Ulmer 1935. (71 S.) 8° =  Grundlagen u. 
Fortschritte im Garten- u. Weinbau. H. 14. M. 1.65.

Vni. Metałlurgie. Metallograpliie. Metallyerarbeitung.
J. White, R. Graham und R. Hay, Untersuchungen iiber die ozydierende Wirkung 

von basischen Schlacken. Teil I. Die Bestimmung des bindren Zustandschaubildes 
OąO-FeJ.?3. Teil II. Die Bestimmung der Dissoziationsdrucke von Fe203, Ca0-Fe203 
und 2 ĆaO-Fe^O .̂ Ausfiihrliche Wiedergabe der C. 1935. I I . 1428 rcferierten Arbeit. 
(J. Iron Steel Inst. 131. 91—113. 1935. Glasgow, Roy. Techn. Coli.) E d e n s .

D. F. Marshall, Weitere Bestimmungen der dufieren Wdrmeverlusle von Blas- 
hochofm. Ausfiihrliche Wiedergabe der C. 1935. I I . 580 refericrten Arbeit. (J. Iron 
Steel Inst. 131. 59—90. 1935. Sheffield.) E d e n s .

J. H. Whiteley, Der EinflufS von Sauerstoff und Schwefel auf die Verzunderung 
des Eisens. Ausfiihrliche Wiedergabe der C. 1935. I I . 2273 rcferierten Arbeit. (J. 
Iron Steel Inst. 131. 181—211. 1935. Consett.) E d e n s .

Max Paschke und Friedrich Bischof, Ober den Einflufi eines graphił- und 
siliciumarmen Roheisens auf die mechanischen Eigenschaften non Graugufł bei hoheren 
Temperałuren. Nach allgemeinen Angaben uber die Gattierung fiir die Giite des GuB- 
eisens bei begrenzter Schmelzfuhrung werden Warmfestigkeitsunterss. an vier Schmelzen 
mit Yerschiedenen Gattierungsmengen an Sondcrroheisen (wciBes HK-Sonderroheisen 
der H o c h o e e n w e r k  L u b e c k  A.-G.) mitgeteilt. Fiir die ZerreiBfestigkeit, Fallharte 
(Kugelfallapp. von WuST u. B a r d e n h e u e r ) u . auch Kerbzahigkeit ergaben sieh bei 
fast gleicher chem. Zus. in der Weise Vorteile, daB mit steigendem Sonderroheisen- 
zusatz entsprechende Zunahmcn der Festigkeiten bei hoheren Tempp. verbunden 
waren. (GieBerei 22. (N. F . 8.) 625—27. 20/12. 1935. Clausthal, Bergakademie, Inst. 
fiir Eisenhiitten- u. GieBereiwesen.) F r a n k e .

J. B. Austin, Die Abhdngigkeit der Umw<indlungsgeschwindigkeit von Austenit von 
der Temperatur. Die Temperaturabhangigkeit der Geschwindigkeit der Umwandlung 
Austenit Ferrit laBt sieh unter gewissen vereinfachenden Annahmen durch die 
■Gleichungj =  K-eO-OZAT/̂  J1)3 darstellen, wot die zum Eintritt derRk. erforderlicho 
Zoit, A T die Differenz zwisehen der Gleichgewichtstemp. u. Versuchstemp. u. K  eine 
jewcils fiir einen bestimmten Stahl aus experimentellen Daten zu ermittelnde Kon
stanto bedeutet. Die hinreichende Brauchbarkeit der Gleichung wird an 2 Beispielen 
gezeigt. (Metals Technol. 2. Nr. 1. Techn. Publ. 590. 9 Seiten. 1935. Keamy, N. J., 
Res. Lab., United States Steel Corp.) W oiT IN E K .

Roger Cazaud, Untersuchungen iiber die Dauerfestigkeit von Stahl. Nach einem 
geschichtlichen tlberblick uber die Ermittlung der Dauerfestigkeit wird auf die Arten 
des Dauerbruches u. auf die Yerschiedenen Theorien zur Deutung derselben ein- 
gegangen. Weiterhin werden die yerschiedenen Verff. zur Best. der Dauerfestigkeit 
besprochen, wobei insbesondere die Art der angewendeten Probestiicke u. der EinfluB 
von Versuchsbedingungen wie Geschwindigkeit, Oberflachenbeschaffenheit der Proben 
u. Probenform u. -groBe berucksichtigt werden. Im  Hauptteil der Arbeit wird iiber 
Unterss. an folgenden Stahlen berichtet: C-Stahlen mit 0,05— 1,07°/0 C, wobei die 
verschiedensten Warmebehandlimgen angewendet worden sind, femer an Ni-Stahlen 
mit 6% u. 23% Ni, an Ni-Mo-Stahlen mit rund 0,15% C, 4% Ni, 0,6% Mo, an Ni-Cr- 
Stahlen mit 0,08—0,40°/o C neben rund 3% Ni u. 0,75% Cr, ferner an lufthartenden 
Ni-Cr-Stahlen mit 0,35% neben rund 4% Ni u. l,5°/0 Cr, schlieBlich an einem Ni-Cr- 
Stahl mit 35% Ni u. 13% Cr. Weiterhin werden untersueht: Ni-Cr-Mo-Stahle (01- 
u. Luftharter), zahlreiche Cr-Stahle mit geringen Zusatzen an W, Mo, V, Si neben Mo, 
ein Cr-Stahl mit 13% Cr u. ein 18-8-Stahl, ferner yerschiedene Spezialstahle wie ein 
12% Mn-Stahl u. 2 Mn-Si-Stahle. Alle Stahle lagen in den yerschiedensten An- 
lieferungszustanden vor. Die Ergebnisse sind in Spannung-Lastwechseldiagrammen 
zusammengestellt; auBcrdem werden die Beziehungen ermittelt zwisehen Dauerfestig
keit u. Elastizitatsgrenze, ZerreiBfestigkeit, Dehnung u. Kerbzahigkeit, ferner der 
Gefugeausbildung. Die zweckmaBigste Warmebehandlung ist eine Vergiitung bei einer 
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AnlaBtemp. Y o n  600°. Hinsichtlich der Entstehung des Dauerbruchea wird festgestellt, 
daB die urspriingliche RiBbldg. interkrystallin Y e r l i iu f t ,  sowohl bei Ferrit ais auch 
boi Austenit. (Publ. sci. tcchn. Ministlre de 1’Air Nr. 39. 1—151.) E d e n s .

Michel Ogće, Untersuchungen iiber die Daverjestigkc.il von Kohlensloffstahkn. 
Nach einer Beschreibung der verwendeten Apparaturen u. Methoden wird uber Unterss. 
an C-Stahlen mit 0,27— 1,22% C berichtet, wobei dio Dauerfestigkeit an einseitig ein- 
gespannten u. am anderen Endo belasteten Probestaben bostimmt wird. Die Stahlo 
wurden im vergiiteten Zustand gepruft (von 850° in W. abgeschreckt u. bei 600, 400, 
300° angelassen, ferner von 1000° abgeschreckt u. bei 600° angelassen; die Abkiihlung 
nach dem Anlasscn erfolgto langsam). Die Ergebnisse sind in zahlreichen Tabellcn 
u. Diagrammen zusammengestellt. Sie werden dahingehend ausgowcrtet, daB eine 
untere u. eine obero Dauerfestigkeit bostimmt wird u. daB der Mittelwert ais wahr- 
seheinlichster Wert fiir die tatsachliche Dauerfestigkeit angenommen wird. Weiterhin 
werden die Ergebnisse dahingehend ausgewertet, den EinfluB des C-Geh. u. geringer 
Voranderungen der Menge an Yerunreinigungen an Si u. Mn auf die Dauerfestigkeit 
festzustellen, wobei auch der EinfluB der Warmebchandlung, insbesondere der AnlaO- 
temp. (600, 400, 300°) u. der Abschrecktemp. (850, 1000°) beriicksichtigt wird. In 
einem weiteren Teil der Arbeit werden die Beziehungen ermittelt zwischen der Dauor- 
festigkeit einerseits u. don ZerreiBoigg., der Hartę sowie der Kerbzahigkeit, ferner 
der Gefiigeausbildung andererseits. Zur Deutung des Dauerbruches wird angenommen, 
daB abwechselnd geringe irroversiblo Dehnungen u. Kontraktionen auftreton, wodurch 
eine Erwarmung des Motalls u. eine Lockcrung der Krystallite eintritt, die allmahlieh 
zur Entstehung sehr feiner Risse im gesamten Querschnitt u. im weiteren Verlauf 
zum ondgiiltigen Bruch fiihrt. (Publ. sci. techn. Ministóro de l’Air Nr. 58. 1—69. 
Brest.) E d e n s .

B. Matuschka, Nichtmetallische Einschliisse in Ferrolegierungen. Ausftihrlicho
Wiedergabe der C. 1935. II. 582 referierten Arbeit. (J. Iron Steel Inst. 131. 213—24. 
1935. Ternitz.) E d e n s .

C. Sykes und H. Evans, Umwandlungen in Eisen-Aluminiumlegierungen. Es
wird uber dilatometr., magnet. Unterss. an Fe-Al-Legierungen mit 11,2— 17,0% Al 
berichtet, in dereń Bereich die Verb. Fe3Al mit 13,9% Al auftritt. Bei langsamer 
Abkiihlung findet eine Umordnung der Atome statt, dio mit einer Warmeentw. ver- 
bunden ist, die boi etwa 560° auftritt u. je nach der Abkiihlungsgeschwindigkeit bis 
etwa 200—250° bestehen bleibt. Messungen der elektr. Leitfahigkeit an Proben, die 
von yerschiedenen Tempp. abgeschreckt werden, bestatigen das Vorhandensein einor 
krit. Umwandlungstemp. u. die Ergebnisse der therm. Unterss. (J. Iron Steel Inst. 
131. 225—24. 1935. Manchester.) E d e n s .

Tadayoshi Fujiwara, Blockseigerung in Schmiedestucken ans Nickelstahl. Nach 
eingehender Besprechung der yerschiedenen Seigerungsformen werden die Ergebnisse 
(Schwefelabziige von Langsschliffen durch den ganzen Błock) von Seigerungsunterss. 

an verschieden groBen Blócken aus C-, Ni-, Ni-Cr- u . Ni-Cr-Mo-Stahl mitgeteilt. — 
In  den gróBeren Blocken wurde durchweg die A - oder v -Form der Seigerungszone 
angetroffen. Beim C-Stahl breitete sich die Seigerungszone nach den auBeren Schichten 
des Bloekes aus, bei legierten Stahlon bewegte sie sich mehr zur Mittclachse hin. Diese 
Neigung der legierten Stahle wird um so deutlieher, je mehr Legierungselemente vor- 
handen sind. Beim Ni-Cr-Mo-Stahl ist die Seigerung ganzlich auf die Umgebung der 
Mittelachso beschrankt. (Japan Nickel R ev . 3. 175—98. 1935. Japan Steel Works, 
Doyelopment and Research Department. [Orig.: engl.]) GoLDBACH.

Masaichi Tamaki, Die Warmebehandlung und Verwendung von Chrom-Nickd- 
stahlen. (Japan Nickel Rev. 3. 199—206. 1935. [Orig.: engl.]) GoLDBACH.

J. H. Andrew und G. T. Richardson, Eine Untersuchung uber Federstahle. Aus- 
fuhrliche Wiedergabe der C. 1935. II. 582 referierten Arbeit. (J. Iron Steel Inst. 131- 
129—64. 1935. Sheffield, Dept. Metallurgy Uniy.) EDENS.

G. A. Hankins und H. R. Mills, Die Dauerschlagfestigkeit von Federstahlen. An
3 Federstahlen (1. mit 0,55% C, 1,16% Cr, 0,27% V; 2. mit 0,53 bzw. 0,54% C,
2,06 bzw. 1,95% Si, 0,81 bzw. 0,94% Mn) wird der EinfluB d e r  O b e r f la c h e n b e s c h a f lc n -  

heit — gewalzt, yergutet, entkohlt, rohbcarbeitet, poliert —  auf die D a u e rs c h la g 

festigkeit bei e in s e it ig e r  Schlagbeanspruchung an u n g e k e r b te n  Proben u n te r s u c h t . 

Dabei wurde die Schlagarbeit weitgehend yerandert, so daB die Proben teilweise schon 
n a c h  100, teilweise erst nach mehr a is  einer Million Schlagen z u  Bruch gingen. Es wird 
festgestellt, daB eine unregelmafiig e n t k o h l t e  Oberflache, wie sie bei den u n b e a rb e ite te n
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yergutetcn Proben haufig vorkommt, eino niedrige Dauerschlagfcstigkeit ebensb 
wie eine niedrige Sehwingungsfestigkeit zur Folgę hat. Jedoeh scheint diese entkohlto 
Oberflaehe keinen naehteiligen EinfluB auf die Dauerschlagfestigkeit auszuiibcn, falls 
dio Schlagarbeit annahernd so groB ist wie beim einfaehen Kerbsehlagyers., d. h., 
falls die Sehlagwechselzahl sehr gering ist. Wird das Anlassen in Ggw. von Graphit- 
pulver durchgefiihrt (vgl. H a n k in s  u. BECKER, C. 1931. I I . 3536), so laBt sich eine 
gute Dauerschlagfestigkeit erhalten. Hartebest. u. Ermittlungen der Kerbzahigkeit 
erganzen die Unterss. (J. Iron Steel Inst. 131. 165—80. 1935. Eng. Dept., Nat.-Phya. 
Lab.) E d e n s .

Wilhelm Paul, Werkstoffe fiir Dampflcitungen mil hohen Temperaluren. Gesichte- 
punkte fiir dio Werkstoffwahl fiir Dampfleitungen unter Berueksichtigung der neueren 
Werkstofforsehung. EinfluB der Legieiungselemente auf die Festigkeitseigg. Be- 
anspruchungsarten im Rohrbau u. dereń Bestst. (Warme 58- 839— 43. 21/12. 1935. 

Dusseldorf.) F r a n k e .

J. C. Morrell, L. A. Mekler und Gustay Egloff, Verwmdung legierler Stahle 
fiir Olraffinations- und Vercrackungsanlagen. tłberblick iiber Anforderungen, die an 
Werkstoffc fiir neuzeitliehe Petroleumraffinationsanlagen gestellt werden miissen, iiber 
Eigg. der 18-8- sowie der Mo-Stahle, Verli. der Werkstoffc bei hohen Tempp. u. MaB- 
nahmen zum Sohutz der Werkstoffc gegen Oxydation u. Korrosion. Anwendung yon 
Legierungen fiir Vercrackungsanlagen. (Oil Gas J. 34. Nr. 5. 50. 52. 62. 64. 1935. 
Universal Oil Products Co.) F r a n k e .

Julius Gutmann, Erzeugung und Verwendung von Zinkblech. Naeh einigen Aus- 
fuhrungen iiber die Welterzeugung yon Zn-Blech, iiber die Ausgangsstoffe, die Walz- 
erzeugnisse aus Zn, die Arbeitsgange im Walzwerk u. iiber Walzgiiten u. Abmessungeh 
werden die kennzeichnenden Anwendungsfalle von Zn-Blech aufgeziihlt, die sich aus 
seiner guten Yorformbarkeit, seiner Eignung zur Oberflachenyeredelung u. seinem 
hohen Korrosionswiderstand ergeben. Dio Vielfaltigkeit der Verwendbarkeit u. die 
angegebenen Verarbeitungsverff. lassen erkennen, daB das zu 80% aus deutsohem 
Boden gewonneno, billigo Zn in Blechform ein aussichtsreieher Werkstoff ist. (Z. Ver. 
dtsch. Ing. 79. 551—55. 1935.) G o ld b a c h .

G. L. Oldright und Virgil Miller, Das Schmdzen im Bleihochofen. (Metal Ind., 
London 46. 122— 24. 173— 75. 460— 63. 1935. — C. 1935. I I . 1246.) G o ld b a c h .

— , Unmiltdbare Herslellung von Elektrolytlcwpferblech. Ein wesentlicher Zug des 
Verf. ist der rasche Umlauf der Badfl. Die Kathoden werden iiberdies durch einen 
Ejczenter in schwingende Bewegung yersetzt. Durch diese MaBnahmen wird erreicht, 
daB die Oberflaehe des Elektrolytbleches yollkommen glatt ausfallt, so daB ein Walzen 
uberfliissig wird. —  Badzus.: 1 6 %  CuS04, 10%  H2S04, Temp. 60°. Stromdichte
10 Amp./QuadratfuB. (Metal Ind., New York 33. 395-^96. Nov. 1935.) K u t z e l n ig g .

Karl Scherzer, Arbeilsweisen der GujShautenlfernung bei Messing- und Kupfer- 
wilzplaUen. Folgende Arten der Oxyschiclitentfernung von der Oberflaehe gewalzter 
Mcssingbleche werden besclirieben: Das Handkratzen, das Handfrasen, die selbst-
tótige Kratzmaschine, die StarrfrAsmaschine u. die selbsttatige Sehwingfrasmaschine 
(JuNKER-Frasmaschine). (Metallwirtseh., Metallwiss., Metalltechn. 14. 563—65. 
1935. Lammersdorf, Kreis Monschau.) G o ld b a c h .

> John R. Freeman jr., Mcssingspritzgup. Wirkungsweisen der Polack- u . 

PACK-GieBinaschinen. — Zum SpritzgieBcn geeignet 60: 40-Messing, der sich durch 
ycrhaltnismaBig niedrigen F. auszeichnet. Geringo Pb-Zusatze erweitern den piast. 
Bereieh, erleichtern zudem die Beaibeitbarkeit, rufen jedoeh Dehnungsyerluste u. 
<lio Gefahr der Warmbriichigkeit hervor. Al-Zusatze yon 0,1—0,2% yerhindern 
Oxydation des fl. Metalls u. yermindern Verdampfung von Zn. Sn macht den Werk
stoff leichtfliissiger u. korrosionsbestandiger. — Neben dem iiblichen Messing kommen 
noch hoch-Si-haltige Legierungen (81,5% Cu, 4,25% Si, 0,15% Mg, Rest Zn) zur Ver- 
wendung, dio einen sehr niedrigen F. (900°), Leichtfliissigkeit u. hohe Festigkeiten 
haben. — AbschlicBende Bemerkungcn iiber die teehn. Verwendung yon Messing- 
spritzguB. (Metals Technol. 2. Nr. 3. Teehn. Publ. 615. 7 Seiten. 1935. Waterbury, 
Connecticut, American Brass Co.) Goldbach.

M. Hansen, WdmiebeJiandlung und Aushartung einiger Mehrstoffbronzen. Die 
Anderung der mechan. Eigg. von Al-Bronzen, die mit der durch Warmebehandlung 
verursachten yerwickelten Umwandlung des /3-Mischkrystalls yerbunden sind, werden 
an einer Legierung mit 8,3% Cu, 11,5% Al u. 5,5% Fe untersucht. Dazu werden 
gepreBte Rundstangcn yon 20 mm Durchmesser bei Tempp. zwischen 500 u. 800°

97*
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il Stde. lang gegliiht u. darauf teils in W. abgeschreckt, teils an der Luft abgekuhlt. — 
Dureh Abschrecken von 600—650° tritt bei gleichzeitiger Festigkeitssteigerung ein 
starkes Anwachsen der Debnung ein; so konnte nach Abschrecken von 650° eine Festig- 
keit von 100 kg/qmm bei einer Streekgrenze von 56 kg/qmm u. einer Debnung von 
9% festgestellt werden. Dio hohe Dehnung ist dureh Anwesenheit von a zu erkliiren; 
die Ursache der hohen Festigkeit ist unklar, weil die Probe nach dem Abschrecken, 
abgesehen von a, groBtenteils aus /?'-Krystallen besteht, dio keine Festigkeitssteigerung 
bewirken. — Zwischen den Eigg. der von 800—700° u. der von 550—500° abgesehreckten 
Proben bestehen keine wesentlichen Unterschiede. —  Die Eigg. der von yerschiedenen 
Teinpp. an der Luft abgekiihlten Proben weiehen nicht wesentlich voneinander ab. 
Die Dehnungen sind samtlich sehr niedrig, was auf den Gebu an sproden y'-Krystallen 
zuruckzufuhren ist. — Die Erwartung, daB bei warm aushartbaren Legierungen wahrend 
der Abkiihlung von der Formgebungstemp. AnlaBwrkgg. eintreten, bestatigt eine Ni- 
Bronze mit 13,1% Ni, 2,17% Al, 0,96% Mn, 0,46% Fe, Rest Cu. Der Vergleich der 
Pestigkeitswerte warmgewalzter, nicht warmebehandelter Rundstangen mit den Er- 
gebnissen von Aushartungsverss. laCt erkennen, daB in allen Fallen der groBte Teil 
der moglichen Aushartungswrkg. schon wahrend des Walzens u. der anschlieBenden 
Abkilhlung eingetreten ist. Dureh Einhalten bestimmter Walzendtempp. laBt sich 
somit die Warmebehandlung einsparen. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltcchn. 14. 
693—96. 1935. Dureń, Rheinland, Durener Metallwerke A.-G.) GoLDBACH.

E. Honegger, Schlag-Zerrei/3versuche an Aluminium und Kupfer. Zur Auf- 
nahme von Kraft-Dehnungsdiagrammen bei Sehlag-ZerreiBverss. wurde die Be- 
wegung des Baren photograph. aufgezeiehnet. Um den EinfluB der RiickpraU- 
bewegung des Querbalkens zu erfassen, wurde dessen Bewegung zu gleicher Zeit auf- 
genommen. Ais leuchtende Punkte dienten von Bogenlampen bestrahlte, poherte 
Stahlkugeln, ais Aufnahmeapp. eine schnell rotierende, mit Photopapier be sp a n n te  

Trommel. Die so aufgenommenen Diagramme geben den Weg des Fallbaren ab 
Fnnktion der Zeit wieder. Dureh zweimalige Differentiation kann die Beschleunigung 
u. damit die zu jeder Zeit ausgeiłbte K r a f l  errechnet werden. Aus dem direkt auf
genommenen Diagramm kann dio Yerlangerung des Stabes ais Funktion der Zeit 
abgelesen u. dureh Kombination beider Diagramme schlieBlieh das Kraft-Dehnungs- 
diagramm gefunden werden. — Die nach diesem Verf. an hartem u. weichem Cu u. 
Al angestellten Messungen ergaben bei Schlagbeanspruchungen einen erheblichen 
Festigkeits- u. Dehnungszuwachs gegeniiber den stat. bestimmten Werten. Die 
-Zunahme der Brucharbeit erreicht das Zweifaehe der stat. Brucharbeit. (Schweizer 
Arch. angew. Wiss. Techn. 1. 55—62. 1935. Zurich, Eidgen. M a te r ia lp r u fu n g s o n s t a l t  

an der Eidgen. Techn. Hochsch.) GOLDBACH.

E. Brandenberger, Rontgenographische Uniersuchung statiscli und dynamisch zer- 
rissener Słabe aus Aluminium und Kupfer. Rontgenunterss. nach der R e fle k tio n s-  

iriethode (Cu-K- oder Co-K-Strahlung; mittlere Expositionszeit 60 Min.) an Al- u- 
Cu-Staben, die stat. oder dynam. ZerreiBverss. gedient hatten, lieBen keine Unter
schiede im Interferenzbild erkennen. (Schweizer Arch. angew. Wiss. Techn. 1. 63—66. 
1935. Zurich, Róntgenlabor. des Mineralog. Inst. der E. Techn. Hochsch. u. der Eid
gen. Materialprufungsanstalt.) GOLDBACH.

R. Gadeau, Uber die Herstdlung, die Eigenschaften und die Verwendung hoch- 
reinen Aluminiums. Nach dem Dreischichtenverf. ist jetzt die betriebsmaBige Herst. 
von 99,99%ig. Al mogUcli. Es wurden sogar Reinheitsgrade von 99,998% festgestellt- 
Hochreines Al erreicht Dehnungen von 60%; die elektr. Leitfahigkeit geht bis zu 
65,2% von der des Cu. Sehr hohe Korrosionsbestandigkeit. (Chim. et Ind. 34. 1021 
bis 1026. Nov. 1935. Alais, Froges et Camargue, Compagnie de Produits Chimiques ct 
Electrometallurgiąues.) GOLDBACH.

V. Zeerleder, Sddeifen und Polieren von Aluminium und seinen L e g ie r u n g e n .  
Bćschreibung der Vorr. u. Arbeitsgange zum Kntgraten, Vorschleifen, F e in s c h le ife n , 

Yorpolieren u .  Hochglanzpolieren von A l  u. seinen Legierungen. —  M a k r o a u fn a h m e  

der OberflŁchen u. Mikroaufnahmen der (Juerschliffe von A n t i c o r r o d a l - K o k i l l e n g u B -  

proben mit yerschieden bearbeiteten Oberflachen. (Aluminium 17. 245—51. 1933. 
Neuhausen, Aluminium-Industrie A.-G.) GOLDBACH.

E. H. Dis jr. und J. J. Bowman, Der EinflufS der Zusammensełzung auf die 
mechanischen Eigenschaften und die Korrosionsbestdndigkeit einiger Aluminiumspntz- 
gupiegierungen. Festigkeits- u. Korrosionsverss (im Spruhgerat u. in der Witterung) 
sowie Unterss. uber das Wachsen in Dampf u. in Paraffin ergaben bei hoeh Si-haltigen
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Legiorungcn (12°/0 Li), bei denen alle Verunreinigungen an der untorsten Grenlzó 
gehalten waren, sehr hohe Korrosionsbestandigkeit u. gute Festigkeits- u. GieCcigg. 
Im allgemeinen erhóht Cu die Festigkeit u. erniedrigt Dehnung u. Korrosionsbestandigł 
keit; Sn vermindert die Dehnung; Fe beeinfluBt selbst in hohen Gehh. das Korrosions^ 
verh. nicht. Ni u. Zn sind in geringen Mengcn ebenfalls ohne EinfluB. Die Unterss. 
iiber das Wachsen bestatigten die Erfahrung, daB die Dimensionsandcrungen in nassćr 
u. trockner Umgebung bei 100° noch prakt. bedeutungslos sind. (Metals Technol;
2. Nr. 3. Techn. Publ. 616. 12 Seiten. 1935. New Kensington, Pennsylvania, Alu
minium Research Laboratory.) GOLDBACH.

W. A. Mudge und Paul D. Merica, Vergutbare Aluminium-Kupfer-Nickd- 
legierungen hoher Festigkeit. Es wird eine neue Reihe korrosionsbestandiger Legierungen 
beschrieben, denen durch Warmebehandlungen unterschiedliche Festigkeitseigg. vor- 
liehen werden kónnen. . Sie enthalten 3—5% Al, 40—80% Ni, Rest Cu. Ais typ. 
Vertreter dieser Legierungen wird diejenige naher untersucht, die durch Zusatz voń 
4°/0 Al zu Monelmetall entsteht. Die hóchsten Harten u. Festigkeiten wurden. durch 
Gluhen bei 576—600° mit langsamer Ofenabkiihlung erhalten. Durch Ablóschen Voń 
845° in W. oder 01 w'ird dio Legierung weieh; ihre mechan. Eigg. entsprechen' darai 
denen des warmgewalzten Monelmetalls, wogegen sie im geharteten Zustand ahnliche 
Festigkeiten wie geharteter, legierter Stahl aufweist. Der Hartungsmechanismua 
heruht jedenfalls auf Phasenumwandlungen zwisehen 600 u. 850°, wobei dio feste Lsg. 
KiAl-CujAl in hochdisperser Form ausgeschieden wird. (Metals Technol. 2. Nr. 8. 
Techn. Publ. 619. 11 Seiten. 1935. Huntington, West Virginia u. New York, The 
International Nickel Co., Inc.) GOLDBACH. >

W. Frolich, Zur Herstdlung ton Aluminiumfolien. Besehreibend. (Metallwoche 
1935. 157—58. 30/11.) G o ld b a c h .  .

W. Birett, Ober den Oberflachenschutz ton Aluminium und Aluminiumlegierungeni 
Vgl. C. 1935. I. 2886. — Schutzmóglichkeiten durch Abschirmen (mittels farblosen 
Lack), Abdecken (durch Plattieren oder Galvanisieren der Al-Oberflache) oder dułch 
Uberfuhren der Oberflache in eino bestandigere Al-Verb. (Oxydieren; Eloxalverf.)'. 
Auf das Elosieren wird naher eingegangen. (Maschinenbau. Der Betrieb 14. 615— 18. 
Nov. 1935. Berlin-Siemensstadt.) G o ld b a c h .

Akira Miyata, Anodische Ozydation ton Aluminium durch Gleichstrom aber- 
lagertem Dreiphasen-Wechsdstrom. Yerschiedene Verff. der t)berlagerung von Mehr- 
phasenwechselstrom bei der anod. Oxydation von Al im Oxalsaurebade wurden studiert. 
Dreiphasenstrom bewahrte sich in jeder Hinsicht am besten. Hartę Filme werden 
erhalten. Die Energieausbeute ist besser ais bei anderen Verff. Die Anfressung 
(pitting) der Anodę wahrend der Elektrolyse wird vollkommen yermieden. (Sci. Pap. 
Inst. physic. chem. Res. 27. Nr. 580/83. Buli. Inst. physie. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 
14. 45. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) KUTZELNIGG-

— , Beryllium. Kurzer Dberblick iiber Herst., Eigg. u. Verwendung. (J.I Four 
electr. Ind. electrochim. 44. 392—94. Nov. 1935.) G o l d b a c h .

J. H. Mac Lean, Das Feinen ton Gold. Beschreibung der Arbeitsgange beini 
Feinen von Au in der Randraffinerie in Siidafrika. (Chem. Engng. Min. Rev. 27. 204 
bis 205. 1935. Germiston (Transvaal), Rand Raffinery.) GOLDBACH.

H. C. H. Carpenter, Alte und neue Legierungen. Ausfiihrliche Wiedergabe der. 
C. 1935. II. 1438 referierten Arbeit. (J. Iron Steel Inst. 131. 35—53.1935.) E d e n s .

Maurice Dćribśrś, Das Silicium. Zusammenfassende Darst.: Allgemeine Eigg. — 
Metali. Verbb. •— Eigg. u. Verwendung der Si-Stahle u. -Legierungen. —  Literatur. 
(Metaux et Machines 19. 342— 46. Okt. 1935.) R e u s c h .

H. Foumier, Beitrag zur Untersuchung der Tiefziehfdhigkeit ton Metallen. Im  
1. Teil der Arbeit werden yerschiedene Werkstoffe — Stahl mit mittlerem C-Geh., 
18-8-Stahl, Messing (67—33), Aluminium u. Magnesium — nach dem Verf. des Kaiser- 
Wilhelm-Instituts fiir Eisenforschung auf ihre Tiefziehfahigkeit untersucht u. die- 
besten Vers.-Bedingungen erforscht. Im  2. Teil werden die Empfindlichkeit der vcr- 
schiedenen Verff. zur Best. der Tiefziehfahigkeit — Verf. des Kaiser-Wilhelm-Instituts, 
Persoz- u . ERICHSEN-Verf. —  sowie der ZerreiBvers. an gleiehen Werkstoffen gepriift 
u. die nach einer Formel errechneten Empfindlichkeiten zahlenmaBig u. kurvenmaBig 
gegentibergestellt. Im 3. Teil der Arbeit wird der EinfluB der Vorbehandlung auf die 
Ęrgebnisse der verschiedenen Tiefziehpriifverff. untersucht. Vf. folgert aus den Er- 
gebnissen seiner Verss., daB jedem der Prufverf. eine spezielle Bedeutung zukommt: 
So ist das Yerf. des Kaiser-Wilhelm-Instituts besonders geeignet fiir die Priifung voH
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Werkstoffen mit groBer Dehnung u. fiir die Feststellung von geringcn Veriinderungen 
eines Werkstoffca, z. B. durch KornyergróBerung oder durch Korrosion. Dio Priif- 
verff. von P e r s o z  u . E r i c h s e n  dagegen sind bei Werkstoffen mit geringerer Dehnung 
u. fiir die Unters. der Tiefziehfahigkeit in Abhiingigkeit der Vorbehandlung yorzuziehen. 
Kein Ergebnis der verschiedenen Priifyerff. steht in irgendeiner einfachen u. eindeutigen 
Beziehung zur ZerreiBfestigkeit u. die entwickelten Naherungsformeln sind nur in 
wenigen, bestimmten Fallen anwendbar. (Publ. soi. techn. Ministóro de l’Air Nr. 44.
1—33. [41 Tabellen].) F r a n k e .

Thomas A. Wright, Die Rolle des Speklrographen und die Bedeułung gcringer 
Verunreinigungen beim Spritzgup. Die amerikan. Normen fiir die Zus. von A1-, Zn- 
u. Mg-SpritzguBlegierungen, von WeiBmetall u. Messing. EinfluB der Verunreinigungcn 
auf die Eigg. dieser Werkstoffe, Herkunft der Verunreinigungen, ihre Best. mittels 
Spektrographen u. die Kosten dieser Best. (Metals Technol. 2. Nr. 3. Techn. Publ. 
614. 9 Seiten. 1935. New York, Lucius Pitkin, Inc.) GOLDBACH.

C. H. Davy, Neuzeitliche Schweipverfahren. Inhaltlich ident. mit dem C. 1936-
I. 632 referierten Aufsatz. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 54. 1054—57. 6/12. 
1935.) F r a n k e .

Gilbert E. Doan und William C. Schulte, Lichtkogenschweifiung in Argon. Vff. 
fiihren LichtbogcnschweiBungen in 99,3—99,6°/0ig. Argon an Carbonyleisenplatten 
verschiedener Starkę durch. Hierbei wurden gegenuber der LichtbogenschweiBung 
in Luft bcdeutende Unterschiede festgestellt: So konnte in Argon eine Stabilisierung 
des Lichtbogens bei Anwendung nackter, reiner Elektroden nur erreicht werden, wenn 
die SchweiBspannung groBer ais 62 V war u. der KurzschluBstrom eine Stromstarke 
iiber 110 Amp. hatte. Bei der LichtbogenschweiBung in Luft liegen diese Mindest- 
werte zur Erzielung eines einwandfreien Lichtbogens bedeutend niedriger. Ferner 
bildeten sich in reinem Argon keine Metallichtbogenkrater, wodurch eine innige Ver- 
schweiBung der beiden Proben unmóglich wurde u. beide Plattenkanten nach der 
SchweiBung noch deutlich festgestellt werden konnten. Erst ais das Verhaltnis yon 
Luft: Argon =  50: 50 betrug, fand ein einwandfreies Ineinandersehmelzen statt, doch 
konnte bereits bei Anwesenheit von nur 10% Luft die Bldg. flacher Krater u. eine 
bessere Verschmelzung beobachtet werden. Aus diesen Feststellungen folgern Vff.. 
daB zur Bldg. v o n  Kratern unbedingt die Ggw. von Luft erforderlich ist. A u f fa l le n d  

war ferner, daB die in Argon sich an der Elektrode bildenden Tropfen ungewóhnlich 
groB waren u. einen Durchmesser von 6,3 mm erreichten. Wahrend bei der gewóhn- 
lichen LichtbogenschweiBung 10— 15-mal sekiindlich 1 Tropfen f l .  E le k t r o d e n b a u s to f fe s  

zur SehweiBstelle abwandert, waren in Argon 3 Sekunden zur Bldg. eines T rop fe ns  

erforderlich. Hinzu kam noch, daB die Tropfen sich nur schwer von der Elektrode 
loslósten u. selbst der „Pincheffekt“ keinen die Trennung fordernden EinfluB hatte. 
Die Sehmelzleistung pro kWh in Argon entsprach ungefahr der in Luft. (Electr. Engng.
54. 1144— 49. Nov. 1935. Bethlehem, Pa., Lehigh Univ.) F r a n k e .

Arthur Kessuer und Heinz Specht, Der EinfluP der KaltverJonnung auf die 
Schweipeigenschaften nackter Stahlelektroden. Vff. stellen Unterss. mit verschieden 
stark kalt gezogenen u. anschlieBend gegltihten Elektroden an, um zu ermitteln, ob 
u. wieweit die schweiBteehn. Eigg. nackter Elektroden zum ScliweiBen von Baustahl 
St 37 u. St 52 durch Kaltyerformung u. nachtragliches Gluhen beeinfluBt werden. 
Die genaue Priifung der zur Verfiigung stehenden Elektroden zeigte, daB die Spritz- 
yerluste, D. des SehweiBgutes, dio KUetterfahigkeit, die Gestaltung der Raupe sowie 
dereń Einbrand mit wachsender Kaltyerformung yerschlechtert wurden. Der Abtropf- 
yers. ergab keinen Zusammenhang mit der Gute der SchweiBdrahte. Zugfestigkeit. 

Dehnung u. Biegewinkel von V-NahtschweiBungen nahmen im allgemeinen bei Ver- 
wendung stark gezogener Elektroden ab, wobei die SchweiBe ein ungiinstigeres, mit 
Einschlussen u. Poren durchsetztes Gefiige zeigte. Die Kerbschlagzahigkeit war bei 
derartigen SchweiByerbb. jedoch hoher. Der Abbrand der Elektroden, vor allem an 
Mn u. C, u. dieAufnahme des SehweiBgutes an 02 u. N2 wurde durch die Kaltyerformung 
der Elektroden kaum beeinfluBt. Die Hauptsache fur die Veranderung der scliweiB- 
techn. Eigg. der Drahte durch die Kaltyerformung wurde darin gefunden, daB durch 
sio dio elektr. u. therm. Leitfahigkeit yermindert wird. Dadurch steigt dio Abschmelz- 
gesehwindigkeit der Drahte, die insgesamt beim SchweiBen warmer werden, u. die* 
fuhrt zu einer Verschlechterung des Gefuges in der SchweiBe. (Arch. Eisenhuttenwes. 9- 
231—39. Nov. 1935. Karlsruhe, Techn. Hochschule, Inst. f. mechan. Technologie. 
[Bericht Nr. 324 des Werkstoffausschusses des Yereins deutseh. Eisenhiittenleute.) FKE.
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L. Rostosky, Ober die Begriffe der Sehweiji- und Lotstoffe des Aluminiums. Vf. 
bchandelt dio wesentlichen Merkmale der yerschiedenen Schweifi- u. Lotstoffe des 
Aluminiums u. gibt Begriffsbestst. fiir einigo der in der SchweiBtechnik gebrauch- 
lichsten Bezeichnungen, wie FluBmittel, Grundwerkstoff, SchweiBdraht oder -stab, 
Lote sowie Hart- u. Weiehlote. (Autogene Metallbearbeitg. 28. 377—78. 15/12. 1935. 
Berlin.) F r a n k e .

E. Jimeno und I. Grifoll, Eine elektrochemisclie Deutung des Begriffes „ lieinigen 
(Vgl. C. 1935.1.3471.) (J. Iron Steel Inst. 131. 301—04.1935. Barcelona, Univ.) E d e n s .

S. D. Heron, George CalingaertundF. J. Dykstra, Die dektrolytische Reinigung 
wn Saugrentiłen. Der Belag auf gebrauchten Ventilen l&Bt sieli dureh Elektrolyse 
in geschmolzenem Alkali entfernen, ohne daB das Metali angegriffen wird. Das zu 
reinigende Ventil wird kathod. geschaltet. Dor Elektrolyt besteht aus 60% NaOH 
u. 40% Na2C03. Eine geeignete Vorr., die die gefahrlose Ausfuhrung des Verf. er- 
moglicht, wird beschrieben. (S. A. E. Journal 37. Nr. 6. 19—21. Dez. 1935. Ethyl 
Gasoline Corp., Res. Lab.) K u t z e l n ig g .

Wallace G. Imhoff, Korrosion naeh. erfolgtem Beizen ais wichtiger Urheber fur 
die Bildung schtoammformiger Unreinigkeiten beim Galmnisieren. Vf. stellt Unterss. 
an iiber die Ursaclien der Bldg. schwammartiger Unreinigkeiten beim Galyanisieren 
vorher gebeizter Werkstoffe, indem er die Wrkg. von geschmolzenem Zn auf Eisen- 
oxyd bei 6-std. Erhitzung auf 425—850° yerfolgt. Hierbei stellte er fest, daB diese 
Unreinigkeiten entstehen dureh die Einw. des geschmolzencn Zn bei den Galyanisierungs- 
tempp. auf das Eisenoxyd, das sieh ais Korrosionsprod. naeh dem Beizen wahrend 
des Troeknens gebildet hat. Die reduzierende Wrkg. des Zn ist um so groBer u. dio 
Bldg. der schwammartigen Unreinigkeiten geht um so schneller vor sieh, je hoher dio 
Badtemp. ist. Eisensulfat, Eisenchlorid u. Eisenoxyd (Fe203) werden dureh das Ver- 
zinkungsbad sehr schnell reduziert u. die Menge der gebildeten Unreinigkeiten ist eine 
Funktion der GroBe der korrodierten Oberflache. Der Fe-Geh. der Fe-Zn-Yerb., die 
dureh die reduzierende Wrkg. des gesehmolzenen Zn auf die Eisenoxyde gebildet wird, 
njmmt mit steigender Badtemp. gleichfalls zu. Aus den Ergebnissen dieser Unters. 
kann gefolgert werden, daB die Oberflache der zu verzinkenden Werkstoffe yóllig frei 
von Eisenoxyden, Korrosionsprodd., Beizriickstanden u. anderen Fe-haltigen Stoffen 
sein muB, was dureh sachgemaBes Reinigen u. Trocknen der Werkstiicke ohne Schwierig- 
keiten erreicht werden kann. (Iron Ago 136. Nr. 23. 30—33. 116. 118. 5/12. 1935. 
Vineland, N. J., Wallace G. Imlioff Co.) F r a n k e .

K. Assmann, Ungiftige galranische Bader. Ag u. Cu. lassen sieh aus Badem ab- 
scheiden, die das Metali ais Jodid-, Rhodanid- (ScHLOTTER) oder Thioharnstoff- 
komplex (G o c k e l ) enthalten. Ais ungiftiges Cr-Bad kann die yiolette Lsg. des Chrom- 
chlorides dienen (Cr-Anoden, dem Gleichstrom iiberlagerter Wechselstrom; ScHLOTTER). 

(Chemiker-Ztg. 59- 904—05. 6/11. 1935. Berlin.) K u t z e l n ig g .

L. C. Pan, Konzentrierte Kupfercyanidbdder. (Metal Ind., London 47. 471—74. 
8/11.1935. — C. 1935. I I . 118.) K u t z e l n ig g .

— , Galranische Vernickdung. Aus der neueren Literatur wird ein tlberblick uber 
den Meehanismus der Ni-Abscheidung u. iiber das Auftreten von Undichtigkeiten in 
der Ni-Schicht gegeben. (Chem. Age 31. Metallurg. Sect. 25—-28. 1934.) G o l d b a c h .

A. E. Anderson, Mehrfachvernickelung ron Zink. (Platers’ Guide 31. Nr. 9. 
12—24. 1935. — C. 1935. II. 1778.) K u t z e l n ig g .

Fritz SchSfer, Das Vernickdn und Verchromen ron Zinkgegenstanden. Prakt. 
Anleitung. (Metallwar.-Ind. Galvano-Techn. 33. 459—60. 1/11. 1935. Rends- 
burg) K u t z e l n ig g .

S. P. Makariewa und N. D. Biriikoff, Ober die Hartę des elektrolytischen Chroms 
und iiber den Einflup des im Metali gelósten Wa-sserstoffs. Vff. untersuchen, wie weit 
gel. H2 einen EinfluB auf die Hartę des elektrolyt. Cr ausiibt. Es wird ein Verf. aus- 
gearbeitet zur Entfernung von Gasen aus dem Cr u. zur Best. seiner Hartę. Die Aus- 
scheidung des H2 wird fiir das Temp.-Gebiet von 20— 650° bestimmt. Die Hartę des 
elektrolyt. Cr hangt nieht von der Menge des darin enthaltenen H2 ab. Beim Erhitzen 
des elektrolyt. Cr auf 200° u. Ausscheidung von 30% des Gesamtwasserstoffs wachst 
die Hartę des Cr, was dadurch erklart wird, daB das hexagonale Gitter des weicheren 
Cr dureh die Temp.-Erhóhung in ein kub. Gitter des harteren Cr umgewandelt wird. 
Bei weiterer Temp.-ErhShung entweichen 98% des gesamten H2, die Hartę des Cr 
bleibt auf dem hóheren Wert. Bei 575 i  20° zeigt sieh naeh Entweichen des ganzen 
Hj ein ausgesprochenes Sinken der Hartę des Cr. Die Temp. von 575° wird daher ais
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eino — in bezug auf die inneren elast. Spannungen im Gitter u. die Rekrystallisation — 
krit. Temp. bezeiehnet. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 41. 623—-31. 1935. 
Moakau, Lab. f. techn. Elektrochem. des Karpow-Inst. f. physikal. Chem.) G a e d e . ,

S. P. Makariewa und N. D. Biriikoff, Die Hartę des elektrolytischen Chroms. 
Einflufi der Stromdichte und der Temperatur auf die Loslichkeit von Wasserstoff in Chrom 
und auf dessen Hartę. I I . Mitt. (I. vgl. vorst. Ref.) Vff. setzen ihre Unterss. iiber die 
Harto des elektrolyt. Cr fort. Sie stellen fest, dafi der Hóehstwert der H2-L5slichkcit 
bei 25 Amp/qdm erreicht wird. Die Hiirtc des Cr dagegen nimmt bei einer Steigerung 
der Stromdichte yon 7—120 Amp/qdm ab. Bei einer Temp.-Steigerung des Elektro- 
lyten bis zu 35° nimmt die Loslichkeit des H2 im Cr zu. Im  Bereich yon 35—40° sinkt 
sie geringfiigig, um dann wieder stark anzuwachsen. Die Hartekuryen des Cr u. dio 
Kurven der H2-Loslichkeit yerlaufen bis 30° nicht in demselben Sinne, wohl aber im 
Temp.-Gebiet von 30—40°. Es wird angenommen, daB in diesem Gebiet diq H2- 
Loslichkeit u. dio Hartę des Cr von einem 3. Faktor abhiingen. Ais solcher wird die 
KorngroBe des Nd. u. der Anteil des hesagonalen Gitters am Aufbau des Nd. aufgefaCt. 

Nach Entfernen des H2 bleibt die Hartekurye yerschiedener Ndd. fast unyerąndert, 
was ebenfalls ais ein Beweis dafiir angesehen wird, daB die Hartę von der Anwesenhęit 

des H2 im Cr unabhangig ist. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 41. 838-—42. 
Dez. 1935.) G ae de .

A. L. Shields, Elektroabscheidung von Zinn. (Metal Ind., New York 33- 393—94. 
Nov. 1935. — C. 1935. I I . 3155.) K u t z e l n ig g !

Heinrich Meyer auf der Heyde, Zinkstdrken auf verzinkten Drahten und Blechen 
und dereń Bestimmung. (Metallwar.-Ind. Galvano-Techn. 33. 456—58. 1/11. 1935.—
C. 1935. I. 3041.) K u t z e l n ig g .

M. von Schwarz und H. Fromm, Verzinkungsfehler auf Stahlblechen infolge 
mangelhaften Kemwerkstoffes. Die Vff. wendeten bei ihren Verss. das b e i F a lz b le c h e n  

iiblieho „Sparyerf.“ an, das diinne Zn-Deeken mit stark zuruektretenden Hartzink- 
sehichten gibt, die auf Stórungen schnell ansprechen. Bei den in der Kiste gegliłhten 
Blechen konnte folgender Zusammenhang zwischen dem Oberflachenbild der Z n - H a u t  

u. der Bescliaffenhaut des Kohlenstoffgefiiges im Kernblecli festgestellt werden: Jo 
yollstandiger der C in niedriggekohlten Blechen wahrend der Gluhung ais Schnaron- 
oder Korngrenzenzementit abgeschieden wird, desto schoner u. gleichmaBiger fallt: 
die Verzinkung aus. Ein Erklarungsvers. wird hierfiir gegeben. (Korros. u. Metall- 
schutz 11. 241—45. Noy. 1935. Miinehen, Techn. Hochschule.) K U T Z E L N IG G .

A. Wogrinz, Aus der Prazis der Drahtvergolderei. Zusammenstellung yon Zahlen- 
werten fiir die Praxis der galyan. Drahtvergo!dung. Besehreibung des Verf. (Metall
war.-Ind. Galvano-Techn. 33. 455—56. 1/11. 1935. Wien.) K u t z e l n ig g .

Miles C. Smith, Der Ouj3 von gegen Abnutzung widerstandsfahigeTi t)berzugen aus 
metallischen Borkrystallen. Dureh Anwendung einer Ni-Legierung mit einem bestimmten 
Geh. an metali. Bor-Krystallen gelingt es yerhaltnismaBig leicht, Fo dureh UragieBcn 
mit einem glatten, gegen Abnutzung u. ICorrosion widerstandsfahigen Uberzug zu 
yersehen, dessen Hartę bei guter Zahigkeit 58—60° ROCKWELL betragt. Die zu iiber- 
ziehenden Teile mussen yorerhitzt werden. Fe-Gufiformen konnen yerwendet werden. 
Die neue Legierung schm. bei etwa 1100°. Fehler konnen dureh SehweiBen in der 
Sauerstoffaeetylenflamme unter Verwendung yon SchweiBstaben aus der gleichen 
Legierung ausgebessert werden. (Steel 97. Nr. 22. 33—34. 25/11. 1935. Los Nietos,
Calif., COLMONOY Inc.) K U T Z E L N IG G .

H. Krause, Fdrbung von Eisen in Natronlauge mit Oxydationsmiitdn. (M e ta llw a r .-  

Ind. Galvano-Techn. 33. 393—94. 433—35. 1935. — C. 1935. II. 3006.) Kuiz.
H. Krause, Schwarz-, Braun- und Graufdrbeverfahren fiir Aluminium. (Aluminium 

17. 259—60. 1935. — C. 1935. I. 1921.) G o l d b a c k . -
H. Krause, Ober Metallfdrbungen. (Ygl. vorst. Ref.) Bericht iiber die Arbeiten 

des Vf., die eine Nachprufung der.bekaimtesten Metallfarbungsyerff. zum Gegenstand 

liaben. (Metallwirtsch., Metailwiss., Metalltechn. 14. 1015— 17. 13/12. 1935. Schwabiseh. 
Gmiind.) K u t z e ln i g g .

R . Liebetanz, Schwarzfarben ron Messingwaren. Das Farben des Messing in der 
„Schwarzbeize“ (Kupferoxydammoniak) wird beschrieben. (Metallwar.-Ind. Galvan°- 

Techn. 33. 458—59. 1/11. 1935. Dusseldorf.) K u t z e ln i g g .
A. V. Blom, Uber einige Bostschutzfragen. Vortrag. Bemerkenswert ist die Zu- 

sammenstellung von Rego In fiir Rostsehutzanstriche. (Korros. u. Metallschutz 11- 
245—49. Nov. 1935. Zurich.) K u t z e l n i g g .
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F. P. Spruance, Erorterung der Rostschutz- und der Farbhafltechnik. Der bestii 
Rostschutz wird dadurch erreieht, daB man den Stahl zuerst yerzinkt u. dann di© 
Obcrflacho in Zn-Phosphat iiberfuhrt, auf dem Anstriche gut haften. (Zn-Granodine-, 
verf.) — Danach ist das tlborziehęn mit Zn-Phosphat durch Weehselstromelektrolyse 
zu nennen. (Electro-Granodineyerf.) — Dio Pliosphatschichten haben den Nachtcil, 
nicht gesohmeidig zu sein u. beim Biegen zu brechen. Dagegen ist dio durch das 
Cromodineyorf. erzeugto diinno Chromatschicht ebenso elast. u. gesohmeidig wie den 
Stahl solbst. Sio bewerkstelligt eine yollkommene Verb. mit dem Anstrich, dessen 
Dauerhaftigkeit sio sehr erhoht. Dieses Verf. ist yerlialtnismaflig wohlfeil. (S. A. Ęi 
Journal 37. 459—64. Dez. 1935. Am. Chem. Paint Co.) KuTZELNIGG. '

Nathalie Goldowski, Ein Beilrag zur Erforschung der Korrosion. Im 1. Teil. der 
Arbeit werden allgemeino Betrachtungen angestellt uber die yerschiedenen KorrosionK-, 
theorien u. yor allem iibor den EinfluB der Heterogenitat, die sowolil in den Werkstoffen 
selbst begrundet ist durch Unreinheiten, gel. Gase, Einschliisse, 1 Anwesenheit gc- 
trennter Phasen, ais aueh in den korrodierenden Mitteln durch Konz.-Unterschiede 
inncrhalb der Lsg., Untersehiedo in der Temp. u. der Beliiftung in den yerschiedenen 
Schichten der Korrosionsfll. Aus den hierbei angcstclltcn Unterss, des Vf. geht hervor, 
daB dieso „sekundaren“ Faktoren fiir Korrosionsunterss. oft von allergroBtcr Bedeutung 
sind u. daher unbedingt beriieksichtigt werden miissen, wenn wirklich einwandfreie 
Ergebnisso erzielt werden sollen. —  Der 2. Teil der Arbeit entbalt eino mathemat. 
Unters. eines bestimmten Korrosionsyorganges, der Erosion, die an Proben mit geometr, 
bestimmten Formen, wie Kugel u. Zylinder, aus yerschiedenen Werkstoffen durch- 
gefuhrt wird u. zur Entw. yon Gleichungen u. Kuryen fiihrt. — Dor 3. Teil umfaBt, 
die yerscliiedenen Methoden zur Best. der Korrosion u. eino groBe Anzahl neuartiger; 
Vorschliigo des Vf. fiir Korrosionsyerss. Bosonders orwahnenswert ist dabei dio Ein- 
richtung fiir Unters. dor Korrosion an nur teilweise untergetauehten Proben, dio Ant 
wendung der eolorimetr. Mcthodo mittels farbiger pH-Indicatoren fiir zerstorungsfreie 
Korrosionspriifungen an Konstruktionen u. an SchweiBstellen, wobei festgestellt werden 
konnte, daB dio bei der autogenen SchwciBung unyermeidliehen Erwarmungen in yielen 
Fallen eino stark korrosionsforderndo Wrkg. habon, dio jedoch durch geeignoto Warme.h 
behandlung yerhindert werden kann. Ferner werden Methoden zur ąuantitatiyen 
Best. der Korrosion —  Best. des Gcwichtsyerlustes u. dor Abnahme der Festigkeits, 
werte — einer krit. Nachpriifung untęrzogen, aus der Yf. folgort, daB der Best. des 
Gcwichtsyerlustes, der ZerreiBfestigkeit u. Dehnung keineswegs die Bedeutung zu-, 
kommt, wie man bisher annahm, sondern daB dio Feststellung der Korrosionsermudung; 
u. der Kerbzahigkeit. oin genaueres Bild von dem Verh. eines Węrkstoffes bei der 
Korrosion gibt u. dio Prufung der Schlagfestigkeit besonders fiir die Best. der inter-r 
krystallinen Korrosion sehr wichtig ist. SchlieBlich berichtet Vf. iiber ein neues Verf. 
zur Prufung der Korrosion an sehr diinnen Werkstoffen, bei dem die Proben wahrend 
der 15-tagigen Vers,-Dauer am 2., 5., 9. u. 14. Tage aus der Korrosionsfl. heraus- 
genommen, gereinigt und gewogen werden, worauf mittels Durchleuchtung yon den Proben 
eine Kontaktphotographio hergęstellt wird, so daB der Verlauf der Korrosion genau 
yerfolgt werden kann., —  Da ęs wegen des Umfanges der Arbeit unmoglich ist, alle 
Vers.-Ergcbnisse zu bringen, muB hinsichtlich der Einzelheiten auf das Original ver- 
wiesen werden. (Publ. sci. techn. Ministóre do 1’Air Nr. 64. 1—138. 1935.) F k a n k e .

Florence Fenwick, Schiilzende Filme auf Eisenlegierungen. Einflufi von Chlorid- 
>oii auf das elelclromotorische Verhalien, Der zu priifendo Streifen taucht in eine Bi-: 
ehromatlsg., die durch einen mit KCl-Lsg. gefiillten Heber mit einer Ag/AgCl-Elektrodę 
verbunden ist. Wird zu der Fe-Elektrodo Chloridlsg, getropft, so beobachtet man bej 
einem bestimmten Zusatz eineh Potentialsprung, der yerhaltnismaBig gut reproduzierbar 
ist u. mit dem Niederbruch des Oxydfilmes in Zusammcnhang steht. Zwisehen dem; 
Chloridyerbraueh u. der Korrosionsbestandigkeit der Legierungen besteht eine Parallele,. 
so daB man dieses Titrationsyerf. yielleicht zur Kurzpriifung wird heranziehen kónnen; 
(Ind. Engng. Chem. 27. 1095—99. 1935. Kearny, N. J., U. S. Steel Corp.) K u t z .

F. N. Speller, Yerbesserung der Korrosionsdauerstandfestigkeit eines Bohrrohrcs 
durch chemische Behandlung des Schlammes. Nach kurzem t)berblick iiber den. 
Korrosionsyorgang bei Anwesenheit yon W. werden einige fur dio Korrosion yon Bohr- 
rohren maBgebliche Faktoren — Zus. u. Gefiigeausbldg. des yerwendeten Werkstoffes, 
Geh. an freiem 02 im W., Reiboxydation bei beweglichen Teilen — u. ihr EinfluB auf. 
die Korrosionsermiidung behandelt. Weiter werden MaBnahmen zur Erhohung derj 
Korrosionsdauerfestigkeit beschrieben, die neben dem auBeren Sehutz der Bohrrohrę
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u. Vermeidung von Reibungen innerhalb des Gestanges vor allem in der Erhaltung 
eines hohen, stabilen Goli. an kolloidalem Schlamm, der den Werkstoff in weitestem 
MaBc gegen Korrosion u. RiBbldg. unter Belastung schiitzt, bestehen. Die Alkalitat 
muB dabei bis dicht unterhalb der fiir diesen Zweck erforderlichen oberen Grenze 
(Ph =  9) gehalten werden. Bei Anwesenheit 1. Salze, die durch ihre Neigung, den 
kolloidalen Schlamm niederzuschlagen u. zusammenzuballen, die schiitzcnde Wrkg. 
des Schlammes fast yollstiindig untcrbinden, kann die Korrosionsdauerfestigkeit durch 
Verringerung des Geh. an freiem 02 dureh Zusatz von mindestens 100—200 Teilen 
Na2S03 auf 1000000 Teile Schlamm (pH =  8,8—9,2) bedeutend erhoht werden. Dic 
Oj-Aufnahme aus der Atmosphare wird durch die Bewcgung des Schlammes unter 
Beriihrung mit Luft u. durch Absetzen der Schlammpartikelelien begunstigt, so daB 
dieses nur durch mogliehst vorsichtiges Bewegen des Schlammes an der Luft yerhindert 
werden kann. (Oil Gas J. 34. Nr. 26. 71—72. 75. 14/11. 1935.) F r a n k e .

Wilhelm R3.deker, Ober die Korrosion von flufieisemen Rohren durch Wasser. 
Hinwcis auf die Unters. von Korrosionsprodd. in schmiedceisernen Rohren auf Kalk, 
C02 u. Oxydationsgrad des Fe ais Anhaltspunkt fur Aufklarung der Ursache der An- 
fressungen. (Gas- u. Wasserfach 78. 793——94. 19/10. 1935. Miihlheim, Ruhr, Yers.- 
Anstalt der Deutschen Rohrenwerke A. G. Werk Thyssen.) M a n z .

Fritz Bosshardt-Ludwig. Schweiz, Herstellung von MetaUblocken, dad. gek., daB 
das Metali in senkrechtstehende GieBformen gegossen wird, welche mit nach oben 
zunehmender Temp. geheizt werden, um eine Erstarrung des Metalles von unten nach 
oben zu erreichen. — Da die Erstarrung dem WarmefluB entgegengeht, ist sie fast 
ausschliefllich von unten nach oben gerichtet. Durch die freiwerdende Schmelzwanue 
wird die dariiber liegende Sehmelze fl. gehalten, so daB die ausscheidenden Gase ohne 
Behinderung entweichen konnen. (Schwz. P. 178 282 vom 12/9. 1934, ausg. 16/9- 
1935.) F e n n e l .

Max Langenohl, Deutsehland, HersteUen von Schlewkrguflslucken mit weicher 
Aufienhaut, besonders Rohren, dad. gek., daB sie in einer Kokille vergossen werden, 
die mit einer Auskleidungsmasse aus niehtmetall. Stoffen von geringem Warmeleit- 
yermogen yersehen ist, u. zwar vor allem solchen, die bei der GieBtemp. des GieB- 
werkstoffes keinen hohen Dampfdruck besitzen bzw. dereń Verdampfungstemp. ober- 
halb der GieBtemp. des GieBmetalls liegt, u. die, wie z. B. ZnO, BaS04, ĆaS04, A sbest 

oder Kieselgur, auch in Verb. mit einer Anmaehfl. oder einem Bindemittel einen filz- 
artigen schwammformigen Uberzug geeigneter Starkę bilden. — Die Auskleidungsmasse 
kann z. B. Si, Ni, Cr, Al oder Zn enthalten, die auf dem fertigen GuBstiick ais gegen 
Korrosion schiitzender Uberzug vcrbleibt. Man kann so auch in scharf gckiihlten 
Kokillen unmittelbar GuBstiicke in yollkommen homogener Struktur herstcllen, was 
bei der bekannten Verwendung metali. Auskleidungsstoffe, wie Si, nur mit sehr un- 
sicherem Erfolg u. unter Aufwendung erheblich groBerer Kosten moglich ist. (Oe. P- 
143340 vom 28/5. 1934, ausg. 11/11. 1935.) " F e n n e l .

U. S. Pipę and Foundry Co., Burlington, iibert. von: Frederick C. Langenberg. 
Edgewater Park, und Horace S. Hunt, Burlington, N. J., V. St. A., HersteUen yon 
SchleudergufSrohren. Bei der Herst. von SehleuderguBrohren unter Verwendung einer 
von auBen gekiihlten metallenen GieBform, dereń Innenflache mit einem fein verteilten. 
mittels eines Gases aufgetragenen Uberzug versehen ist, u. in welche das Metali unter 
standiger Drehung der SchleuderguBform eingegossen wird, besitzt die durch das Gas 
aufzutragende trockene M. eine solche Feinheit, daB nicht mehr ais 5% ihrer Bestand- 
teile auf einem 150-Maschensieb u. nicht weniger ais 10% der Bestandteile auf einem 
200-Maschensieb zuriickbleiben. Ais t)berzugsstoff wird vorteilhaft Fe-Si mit 70 bis 
80% Si benutzt; von diesem Stoff sollen nicht weniger ais 15% auf einem 200-Maschen- 
sieb ais Riickstand bleiben. (A. P. 2018025 vom 24/12. 1934, ausg. 22/10. 
1935.) F e n n e l .

śtablissements Alphonse Binet, Paris, Herstellung Jdeiner guf3eiserner Gegen- 
stiinde, insbesondere fur Kolbenteile von Explosionsmotoren. Die Gegenstande werden 
yon hohen Tempp. aus einem C-armen GuBeisen gegossen, nach ihrer Abkuhlung 
wieder erhitzt, in neutraler Atmosphare gegliiht u. dann schnell in Luft a b g e k u h lt .  

Nach dem Zus.-Pat. enthalt das GuBeisen einen derartigen P-Geh., daB sieh naeh 
der Warmbohandlung wenigstens der groBte Teil des P im Perlit-Ferrit gel. v o r f in d e t  

(Belg. PP. 380 466 Vom 10/6. 1931, Auszug yeroff. 12/2. 1932 u. 385 204 [Zus.-Pat.] 
vom 24/12. 1931, Auszug yeroff. 2/8. 1932.) H a b b e l .
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Isabellen-Hiitte G. m. b. H. und Friedrich Heusler, Dillenburg, Herstellung 
von sdurebestandigem Silicium-Eisemjufi. Das weitere Lcgicren der gemaB E. P. 434 847 
(vgl. D. R. P. 608 194; C. 1935. I I . 1782) im GieBereiofen erhaltenen Vorlegierung 
kann nach E. P. 435 093 entfallen. (E. PP. 434 847 vom 5/7. 1934 u. 435 093 
[Zus.-Pat.] Y o m  5/7. 1934, ausg. 10/10. 1935. D. Prior. 5/7. 1933.) H a b b e l .

Fried. Krupp Akt.-Ges., Essen (Erfinder: Emil Schiiz, Cal w), Eisen-Chrom- 
flickd-Silicium-Kohlenstofflegierung fiir hochfeuerbestandige Gegenslande. Die Legierung 
bcsteht aus ca. l°/0 C, uber 25, bis zu 28% Cr, 6— 7% Ni, ca. 2% Si, ca. 0,5% Mn, 
Rest Fe u. wird verwendet fur'hochfeuerbestandige Gegenstiinde, die eine besonders 
groBe Festigkeit u. besonders geringe Dehngeschwindigkeit u. bleibende Dehnung bei 
hohen Tempp. crfordern. (D. R. P. 621740 KI. 18(1 vom 6/3. 1928, ausg. 13/11. 
1935.) H a b b e l .

Climax Molybdenum Co., Amerika, Molybdanstahle mit 0,1—0,7% C, 0,1 bis 
2% Mn, 0,5—2,5% Si, 0,01— 11% Cr u. 1—8% Mo, der auch noch 0,01—2,5% Ni 
u./oder V enthalten kann, ist hitzebestandig, warmfest, warmzah u. gut verarbeitbar 
u. eignet sich insbesondere fur Warmarbcitswerkzeugc, z. B. PreBwerkzeuge. (F. P. 
788 889 Yom 16/4. 1935, ausg. 18/10. 1935. A. Prior. 27/11. 1934.) H a b b e l .

Aluminium Ltd., Toronto, Canada, ubert. von: Robert Samuel Archer, Mil
waukee, Wis., V. St. A., Oberflachliche Hartung des Aluminiums. Man verpackt die Al- 
Gegenstande in ein Gemenge aus fein gepulvertem Mg u. MgO, bzw. Mg allein, u. erhitzt 
langere Zeit auf Tempp. oberhalb 250° u. unterhalb 460°. (Can. P. 341455 vom 9/1.
1933, ausg. 8/5. 1934.) N it z e .

Aluminium Ltd., Canada, V. St. A., Giepenvon Aluminium-Magnesiumlegierungen.
Um Al-Mg-Lcgierungen, insbesondere solche mit 4— 15% Mg, in Formen aus griinem 
Sand zu gieBen, wird dem Formsand NH4F zugesetzt u. die Oberflache des Formen- 
hohlraumes mit einer Schicht NH4F iiberzogen. Die Schicht wird erzeugt, indem eine 
Lsg. von NH4F in Alkohol, insbesondere Methylalkohol, aufgetragen wird u. der Alkohol 
verdunstet. (F. P. 788 835 vom 15/4. 1935, ausg. 18/10. 1935. A. Prior. 20/11.
1934.) F e n n e l .

August R. Nyęiuist, Roseau, Minn., V. St. A., Elektrische SchiceifSelektrode, be
stehend aus einem metali. Kern, dessen Zus. der des Werkstuckes entspricht, u. einer 
Omhiillung mit der Zus.: 20— 40 (%) KNOs, 15—40 CaC03, 5—15 Borax, 5— 15 MgCOs 
u. 20—36 einer durch Mischung von etwa gleichen Teilen h. Lsgg. von MgS04 u. NaHCOj 
erhaltenen Verb. (A. P. 2015 814 vom 21/3. 1934, ausg. 1/10. 1935.) H. WESTPHAL.

Canadian Westinghouse Co., Ltd., Hamilton, Canada, ubert. von: David 
L. Mathias, Pittsburgh, Pa., V. St. A., Schmelziiberzugfiir Schweipelektroden, bestehend 
aus ca. 45—60 (Teilen) Kaolin, 20—30 CaC03, 10—20 Ferromanganlegierung u. 10 bis 
20 harzsaures Na. (Can. P. 335234 vom 4/11. 1932, ausg. 29/8. 1933.) N it z e .

Clemens Albert Laise, Tenafly, N. J., und Jacob Kurtz, New York, Zusammen- 
geselzter elektrischer Leiter zum AnschweiBen an Durchfuhrungsdrahtc aus W , Re, 
Mo, Ta u. dgl. Er besteht aus einer Seele aus Cu mit evtl. 0,1—0,5% Be u. einer Hiille 
aus Ni oder Ni-Legierungen mit ca. 0,5% Ta, Ti, Pt, Au, Ag usw. u. evtl. 0,2—3% Mn. 
Die Secie wird mit der Hiille nach sorgfaltiger Reinigung beider durch Erhitzen auf 
SchweiBtemp. im Vakuum oder in nichtoxydierender Atmosphare, z. B. in H2, ver- 
'-inigt. Der Leiter laBt sich gut mit den Durchfuhrungsdrahten aus hochsclim. Metallen 
TerschweiBen. (E. P. 434192 vom 28/12. 1933, ausg. 26/9. 1935.) H. W e s t p h a l .

Baker & Co. Inc., Newark, N. J., V. St. A., Gemnnung wasserlóslicher Rhodium- 
salze fiir galmnolechnische Zwecke. Wl. Alkali- oder Ammonium-Rhodiumnitrit wird 
durch langeres Erhitzen in Ggw. von W. (am RuckfluBkiihler) in wasserlósliche Form 
ubergefiihrt. (Aust. P. 18 921/1934 vom 16/8. 1934, ausg. 12/9. 1935.) B r a u n in g e r .

Atlas Tack Corp., iibert. von: James Francis Leahy, Fairhaven, Mass., 
V- St. A., Farben von Aluminium. Die Al-Teile werden zur Bldg. einer Oxydschicht mit 
Lsgg. von Na2C03 u. Na2Cr207 u. dann mit einer alkal. Lsg., dereń pn-Wert zwischen 
10 u. 11 liegt, behandelt, sowie schlieBlich mit einem Farblack gefarbt; vgl. auch 
Can. P. 322 642; C. 1934. II. 2747. (A. P. 2 019 229 vom 16/11. 1931, ausg. 29/10. 
'935.) B r a o n s .

Karl Michaelis, Berlin, tibert. von: Ernst Raub, Sehwabisch Gmiind, Zur Ver- 
ntnderung des Anlaufens von SiWeroberfldcJien durch H2S-Einw. behandelt man die Ober- 
ilachen mit der wss. Lsg. einer anorgan. Cr-Oxydverb., z. B. Cr03, oder mit einem in W.
V Bichromat. (Can. P. 344 789 vom 23/5. 1932, ausg. 18/9. 1934. D. Prior. 23/5. u. 
16/9.1931.) . . N it z e .
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[FUSS.] Alesander Lwowitsch Baboschin, Metallographie u. tliermisclio Bearbeitung von Eisen, 
Stahl u. GuBeisen. 3. erg. Aufl. Teil 1. Allgemeine Metallographie. Leningrad-Moskau: 
Onti 1935. (144 S.) Rbl. 2.25. .

[russ.] I. Ja. Granat u. A. K. Shegalow, Krystallisation U. Bau yon StahlguB. Leningrad* 
Moskau: Onti 1935. (II, 117 S.) Rbl. 2.25.

[russ.] Michaił Alexandrowitsch Pawlow, Metallurgie des GuBeisens. 2. Teil. Der Hoch- 
ofenprozeB. 3. Aufl. Leningrad: Kubutech. 1935. (216 S.) Rbl. 2.50.

Wilhelm Petersen, Schwimmaufbereitung. Dresden u. Leipzig: Steinkopff 1936. (XII, 
339 S.) 8°. =  Wissenschaftliche Forschungsberichte. Naturwiss. Reihe. Bd. 36.
M. 18.— ; geb. M. 19.50.

E. Siebel, Le Faconnage des Mćtaux par deformation plastiąue. Paris: Ch. Bćrangcr 1936.
, (258 S.) 70 fr.

[riiss.] Georgi Georjewitsch Urasow, Die Metallurgie des Nickels. 2. yerb. u. erg. Aufl. Lenin- 
grad-Moskau: Onti 1935. (II, 208 S.) Rbl. 3.50. • -

Andrew Mc William and Percy Longmuir, General foundry praetice. 4 th ed., rev. and enl. 
London: Griffin 1935. (565 S.) 21 6.

IX. Organiscłie Industrie.
American Cyanamid Co., New York, und Heyden Chemical Corp., New York, 

iibert. von: Frank A. Canon, Crafton, Pa., Y. St. A., Vorrichtung zur AusfUlirung 
kałalylischer Reaktionen. An Hand von 2 Abb. wird eine Vorr. beschrieben, in der 
der Katalysator in Róhren untergebracht ist. Diese sind zum Warmeaustausch in 
einem Bad einer bei der Rk.-Temp. nicht sd. Fl. untergebracht, welch letzteres durch 
Hindurchleiten eines inerten Gases gekiihlt wird. Die Vorr. dient yor allem zur Aus- 
fuhrung katalyt. Oxydationen organ. Verbb. in der Dampfphase, z. B. der des Nafh- 
thalins zu Phthalsdureanhydrid u. Naphthochinon, des Bzl. u. Phetwls zu Małeinsaure- 
anhydrid u. dgl., aber auch Yon Alkoholen zu Aldehyden, z. B. yon Methanol zu CM fi, 
u. Sauren, z. B. yon Athylmchlorhydrin zu Chloressigsaure. (A. P. 2 010217 yom 
6/5- 1929, ausg. 6/8. 1935.) Eben.

Canadian Industries Ltd., Montreal, Canada, iibert. von: Wilbur A. Lazier, 
Marshallton, Del, V. St. A., Kałalytische Hydrierung infliissigcr Phase. ■ Man behandelt 
ungesatt. organ. Verbb. mit H2 in Ggw. eines Katalysators, der durch teilweise Red. 
oiner Verb. aus dom schwer reduzierbaren Oxyd eines H2 iibertragenden Metalls u. 
einem Oxyd yon hoherem Saureeharakter erhalten wurde. Z. B. gliiht man Nipr04 
bei wenigstens 500° u. reduziert das Gltihprod. mit H2 bei 400—500°. Das V e r f . eignet 
sich besonders zum Hydrieren Y o n  fl. Furfural bei hdherem Druck u. Temp. oberhalb 80°. 
(Can. P. 332 643 vom 19/5. 1931, ausg. 23/5. 1933.) Nitze.-

Secretary o! Agriculture of the United States of America, iibert. von: Philip
H. Groggins, Washington, D. C., V. St. A., Ausfuhrumj Friedel-Craftsscher Sipithesen- 
Es wird an Hand einer Abbildung eine Yorr. zur Ausfuhrung F R i E D E L - C R A F T S s c h e r  

Rkk. yermittels AlCl3 unter standiger Entfernung der sich bildenden HC1 beschrieben, 
wobei eine Rk.-Komponente in fl. Form Yorliegen muB. Sie dient zur Herst. aromat. 
Ketosauren, z. B. 4'-Chlor-2-benzoylbenzoesdure aus Phthalsdureanhydrid u. Chlor- 
benzol (I), u. yon aromat, halogenierten Ketonen, z. B. von 4-Chloracetophenon aus 
Essigsaureanhydrid u. I u. yon Chlorbenzophenon aus Benzoesdure u. I. (A. P. 2 008 418 
vom 28/5. 1934, ausg. 16/7. 1935.) EbEN.

Purdue Research Foundation, iibert. von: Henry B. Hass und Earl T. McBee, 
West-Lafayette, Ind., V. St. A., Chlorieren von Propan. C3HS (I) u. CU werden auf 2o0 
erhitzt, dann gemischt u. unverandertes I, sowio 1-Chlorpropan (II) (Kp. 46,8°) yon den 
Polychloridcn (III) [1,1- (Kp. 85—87°); 1,2- (Kp. 96,8°); 1,3- (Kp. 120—121°); 2,2- 
(Kp. 67°) Dichlorpropan u. 1,2,2-Trichlorpropan (Kp. 123°), sowió ańdere oberhalh 13- 
sd. Trichloride] getrennt. I u. II werden abermals chloriert u. daś 1,3-Dichlorpropan (IV) 
yon den entstandenen I I I getrennt. Das IV trennt man y o h  den III durch Dest. Bei 
hoher Rk.-Temp. entsteht yorwiegend das II, welches bei weiterer Chlorierung I V  e rg ib t. 

(A. P. 2004073 vom 1/5. 1934, ausg. 4/6. 1935.) KoNiG.

Ir. Anton Johan Tulleners, Marińus Comelis Tuyn und Ir. Hein Israel 
Waterman, Holland, Alkylhalogenide. Halogenwasserstoffe werden in Ggw.^ eines 
Katalysators (A1C13) u. eines kiihlbaren Mediums (C2H5C1) bei Tempp. unter —50° an 
Olefino angelagert. Man kann auch Druck anwenden. —  gibt mit HC1 C^Bfit, 
mit HBr C„H*Br. C.H . gibt mit HC1 Isopropylchlorid. Iso-ĆtHs gibt mit HC1 tertidres 
Butylchlorid (Kp. 50—51°). (Holi. P. 36 489 yom 23/2.1931, ausg. 15/10. 1935.) KoN-
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‘ Kinetic Chemicals Inc., ubert. von: Herbert Wilkens Daudt und Mortimer 
Alexander Youker, Wilmington, Del., V. St. A., Herstellung fluorierter organischer Ver- 
birtditngen. Acyel. Verbb., dio ein oder mehrere Halogeno auBer F enthalten, werden 
mittels HF in Ggw. eines Katalysators (SbClB, PClB) bei verschiedenen Tempp. u. 
Drucken fluoriert. Das Rk.-GefiiB wird aus korrosionsfesten Stoffen, wie Cr-Stahl- 
legierungen, Cr-Ni-Stahllegierungen, Monelmetall, Cu, hergestellt. — CClt mit trockenem 
HF boi 60° in Ggw. von SbCl6 behandelt, gibt CCl3F  u. CCl̂ F^. Eine Mischung von 
SbCls, C2Cl6 u. trockenem HF zuerst auf 100°, dann auf 150° erhitzt, ergibt C2<7ijF3 
(Kp. 47°) u. C2CliF2 (Kp. 92°). — SbCl? wird mit HF bei 75° behandelt u. in die Mischung 
C2Clt eingetragen u. am RuckfluB bei 100° 5 Stdn. erhitzt. Bei 150° werden dio Rk.- 
Prodd. abdest., mit wss. HC1 u. W. bei 35° gewaschen. Eine Dest. ergibt eine Mischung 
von C2CltF2 (Kp. 92°) u. C2Cl3F3 (Kp. 47°). — Zu einer Mischung von SbClj, HF wird 
bei 80° G„GlA u. Cl eingetragen u. die Temp. auf 80° gehalten. Nach 2 Stdn. wird gekiihlt 
u. die pastoso M. mit Salzsauro u. W. gewaschen, die M. besteht aus O fil^F , u. Cfil^F.
— In einen Druckkessel werden SbBr3 auf 105° erhitzt u. wahrend der Rk. diese Temp. 
aufreeht erhalten. Man leitet dann Br, CHBrs u. HF ein u. halt den Druck auf 15 Pfund 
pro Quadratzoll. Man erhiilt CHBrF„ (Kp. etwa — 15°). — C .J lfili ergibt mit HF, 
SbCl5 u. SbCl3 CiH2ClnF2 (Kp. bei etwa 180°). — Wird Allyljodid (I) verwendet, so 
erhalt man eine bei 185° sd. FI., die der Verb. C3HClsF2 entspricnt. — <76//6Ci6 an Stelle
I  behandelt, ergibt CJl^Cl^Fi (Kp. bei etwa 165°). — HF leitet man in eine Mischung 
von SbCl5 u. SbCl3 bei 100° u. 75 Pfund pro Quadratzoll Druck, bis die Mischung 20% F 
enthalt. Nun leitet man C2Clt bei 140— 150° ein u. laBt die Umsetzung inncrhalb 6 Stdn. 
vor sich gehen. Man erhalt CiCl3F3 (Kp. 47,7°) u. C2Cl2Fi (Kp. 3,6°). C2//2C£4 mit HF 
in Ggw. von SbCl3 u. SbCI5 boi 125° u. 10 Pfund pro Quadratzoll behandelt, ergibt 
C2H2CIJP2, C2H2CIF3 u . C M C l^ . —  Man leitet HF durch CCliy erwarmt auf 70° u. 
fuhrt das entstehende Gasgemisch bei etwa 400° iiber granulierte C. Die Rk.-Prodd. 
bestehen aus CCl̂ F^, CCl3F  u. unyerandertem CC14. — Leitet man HF mit CHCl3 uber C 
boi etwa 300°, so erhalt man CCIJF2, CCl^FH u. CHC13. — C2Cl3F3 mit HF iiber C bei 
600—600° geleitet, ergeben C2CU<\ u. C2CU\ (Kp. —40°). — C JI/JU  mit HF bei 
300—400° uber akt. C geleitet, ergibt C JIfilF , ą f l / , ,  C2H3F  u. C2ł l3Cl. —  20 gas- 
fOrmiger HF u. 300 CCi4 leitet man bei 250° iiber einen Katalysator, bestehend aus 
90% C u. 10°/o CuCl2, u. erhalt CCIJF^, CCl^F, sowie unverandertes CC14. — Leitet man 
uber denselbon Katalysator CCl^F2 u. HF bei 350— 450°, erhalt man neben CCl2F2, 
CCIFS (Kp. etwa —80°): C2Cl3F3 gibt mit HF bei 500° iiber einen Katalysator aus ge- 
8chmolzenem Al203, impragniert mit FC74, geleitet, Cfil^Ft u. C^Ffil. C&H&CCl3 mit 
HF bei 110° behandelt, gibt C^-C C l^F  (Kp. 178—180°) u. CJL/JCIF2 (Kp. 142 bis 
143°). C6H5CC13 mit HF in Ggw. von PC15 bei 20—25° behandelt, ergibt neben C6£T5- 
C C IJ u. CrH,JCClF2 noch C\ILCF3 (Kp. 102—105°). — o-CeHtCl-CCls in Ggw. von 
PC15 u. SbFxCl5_x mit HF behandelt, ergibt o-C6HtClCF3 (Kp. 151—152,5°). Eine 
Mischung von CHCl3, SbCl3 u. Cl leitet man in einen Turm, gefiillt mitKohle, die eino 
Temp. von 120—135° hat. Zur gleichen Zeit leitet man HF ein. Man erhalt CHCl^F u. 
CHCIF2. Acetylchlorid behandelt man bei 15—25° mit HF u. erhalt Acelyljluorid 
{Kp. etwa 10,5°). Benzoylchlorid mit HF behandelt, ergibt Benzoylfluorid (Kp. etwa 
155°). Der HF kann auch geringe Mengen von Verunreinigungen, z. B. W., enthalten. 
Bei ungesatt. Verbb. tritt auch eine Addition ein. Ais Katalysatoren eignen sich die 
Halogenverbb. der Metalle der 1., 2., 5., 6., 7. u. 8. Gruppe des period. Systems, wie 
Cu, Ag, K, Cd, Ca, Zn, Hg, V, Sb, U, Mn, Fe, Co, Ni u. Pt. Die anzuwendenden Tempp. 
smd von den Ausgangsstoffen u. den zu verwendenden Katalysatoren abhangig. Der 
Bereich erstreckt sich von 0 bis etwa 550°. Die Rk. kann bei n., yermindertem oder 
erhdhtem Druck durchgefiihrt werden. (A. P. 2 005 710 vom 26/3. 1934, ausg. 18/6.
1935. Can. Prior. 20/5. 1931.) KoNIG.
_  E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von; Guy B. Taylor, Wilmington, Del., 
V: St. A., Gewinnung von Acetylen aus Oasen. C2H2 enthaltende Gase werden bei 15 
bis 40° mit Estern mehrbas. Sauren (Meihyl-, Athyl-, Propyl-, Isopropyl-, Vinyl- u. 
AUylester der Oxal-, Malon-, Bernstein-, Adipin-, Sebacin-, Citronen-, Apfel-, Malein-, 

Itocon-, Pimelinsaure u. anderen) gewaschen. Gesatt. Ester, vorzugsweise 
Diathylozalat (I), sind besonders geeignet, da sie weniger geneigt sind, mit C2H2 zu 
reagieren u. sich zu polymerisieren. Festo Ester (Dimethyloxalat [F. 54°]) (H) kommen 
gemischt mit fl. zur Anwendung. So erhalt man z. B. aus gleichen Teilen I u. II ein 
geeignetes Lósungsm. fur C2H2. — I  lost 15 Vol. C JI2 bei 15°, 12 Vol. bei 20°, ca. 9 Vol. 
bei 40°. Das Losungsyermogen der Ester sinkt mit steigendem Mol.-Gewieht. Die
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LOslichkeit dor iibrigcn Gase, wie Luft, CITj, H2, CO u. anderen ist niedrig, eino Aus- 
nahme bilden C02 u. C2H„ die aber nur in geringen Mengen yorhanden sind. (A. P. 
1996 088 yom 21/7. 1933, ausg. 2/4. 1935.) P r o b s t .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Walter Mitchell, Perthshire, 
Acetylenkondensationsprodukte. Die Anlagerung des C JI2 an OH-haltige organ. Verbb., 
wio niedere aliphat. Alkohole, Glykole, mehrwertigo Alkohole (Glycerin) u. Phenole, 
erfolgt mit guten Ausbeuten, in Ggw. eines friseh gefallten u. siiurefreien HgS04, in 
Abwesenheit einer Mineralsaure. Erhohte Temp. bcschleunigt dio Rk. Lagert sieh 
(las C2H2 an aliphat. OH-Verbb., so erhalt man fl. Rk.-Prodd., bei Phenolen hingegen 
harzartige Kondensationsprodd. — In 710 g CH3OH, das 55 g frisehgefalltes HgS0< 
enthalt, leitct man C2H, ein, die Temp. steigt auf 50—55° u. wird bis zum Rk.-Ende 
auf dieser Hóho durcli Kiihlung gehalten. Das Rk.-Prod. wird mit 2 g NaHC03, zwecks 
Neutralisieren der gegebenenfalls gebildeten Saure, behandelt u. dest. Ausbeute an 
Dimethylacetal 86%. (E. P. 428 080 vom 7/11. 1933, ausg. 6/6. 1935.) Konig.

Doherty Research Co., New York, ubert. von: Stephen P. Burkę, Plainfield, 
und Charles F. Fryling, Metuehen, N. J., V. St. A., Partielle Ozydation ron Kohlen- 
wasserstoffen. Zu A. P. 1 978 621; C. 1935- II. 436 ist nachzutragen, daB die dort 
beschriebene Rk. allgemein in Ggw. von niedermolekularen aliphat. Athem, wie Di- 
methyl- u. Diathylather, durchgefuhrt werden kann. — Z. B. werden zu oxydierendem 
fl. Propan 8 Vol.-% A. oder einem zu oxydierenden Naturgas mit 85,4% CHi 0,57% 
Dimethylather zugesetzt. (A. P. 2 018 994 yom 13/4. 1929, ausg. 29/10. 1935.) E b e n .

N. V. De Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Organische Peroxydt 
und Ozonide. Dureh Einw. von 02 oder 03 oder von solche entlialtenden Gasgemischcn, 
besonders Luft, auf ungesatt. Verbb., z. B. Olefine, z. B. Athylcn u. seinc Homologon, 
wio Octen-1, Terpene, z. B. Pinen, Bzl. u. seino Homologen, Aldehyde, z. B. Benzaldehyd 
u. dgl., Furfurol u. Citronellal, gegebenenfalls in Misehung mit Essigsaureanhydrid 
oder Mineralolen oder dth. ólen, erhalt man Peroxyde u. Ozonido oder das eine oder 
das andere. Gegebenenfalls arbeitet man in Ggw. von Katalysatoren, z. B. CuO, 
Fe203, Fj05, UOz, Cr203, CoX>3, N i^PO^^, Na„S03 u. dgl. sowie von autozydabhn 
Stoffen. Die Abtrennung der Rk.-Prodd. geschieht entweder mittels selektiyer Lósungs- 
mittel oder dureh Vakuumdest. (F. P. 784 016 vom 12/1. 1935, ausg. 20/7.
1935.) E b e n .

Carbide and Carbon Chemicals Corp., New York, N. Y., ubert. von: Robert 
N. Graham, South Charleston, V. St. A., Herslellung von Athylalkohol. Man leitet C2H. 
in H2S04 ein, tragt das gebildete Athylsulfat in sd. W. ein, entfernt u. kondensiert die 
entstehenden A.-Dampfe moglichst raseh. (Can. P. 343 369 vom 19/11. 1932, ausg. 
24/7. 1934.) N it z e .

Standard Oil Development Co., Del., iibert. yon: P. K. Frolich und Peter 
J. Wiezevich, Elizabeth, N. J., V. St. A., Acetylierung flilssiger mehrwertiger alt- 
phatincher Alkohole dureh Keten. Solche Alkohole wie Glykole oder Glycerin (I), die 
sehwer mit Essigsaure zu yerestern sind, werden bei Tempp. unter 100°, yorteilhaft 
in Ggw. eines inerten Losungsm. fiir die Rk.-Teilnehmer, wie absol. A. (II) oder 
Aceton (III), mit Keten (IV) oder seinen Homologen wie Propyl- oder Butyl keten 
behandelt. — 75 g I in 100 g I I I u. 20 g I I gel. werden 10 Stdn. bei 35° mit IV be
handelt. Naeh 8 Stdn. waren 25% yom eingefiihrten IV absorbiert. Naeh weiteren
4 Stdn. wurde im Vakuum dest. Naeh 25 ccm Vorlauf wurden 50% des Restes bei 
90— 125° ais Misehung von Mono- u. Diacetin u. das Obrige bei 125— 135° ti. 5 mui 
Druek ais Triacelin vom Kp. 258— 260° erhalten. (A. P. 2 018759 vom 5/3.1932, 
ausg. 29/10. 1935.) DONAT-

Carbide and Carbon Chemicals Corp., V. St. A., Ilerstellung von Schwefdsawre- 
estem von hohermolekularen Alkoholen mit mindestens 8 C-Atomen in Ggw. eines in- 
differenten hochsd. gemeinsamen Losungsm. sowohl fiir den Alkohol, ais auch fiir das 
Sulfonierungsmittel, z. B. von Dichlorathylather oder anderer chlorsubstituierter 
Ather, bei Tempp. yon 0—60°. Ais Sulfonierungsmittel dient z. B. gasfórmiges S03 
mit einem inerten Gas, wie Luft., N2, H2, CH., oder C02, verd. oder C1S03H. Die er
haltenen H2S04-Ester dienen ais Dispergier-, Reinigungs- u. Netzmittel. — In eine 
Lsg. yon 214 (Teilen) 7-Athyl-2-methylundecanol-4 in 210 /?,̂ '-Dichlorathylather wird 
innerhalb 15 Min. eine Lsg. yon 116,5 C1S03H in 300 /S,)Ś'-Dichlorathylather unter 
starkem Riihren u. Hindurchblasen von Luft bei etwa 20° eingetragen. AnschlieBcnd 

wird noch 1/l Stde. lang Luft hindurchgeblasen. Das aus dem Rk.-GefaB abziehende. 

mit HC1 beladene Gas w ird  dureh 43%ig. Oleum geleitet, wobei sieh C1S03H bildet.
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Das Sulfonierungsgemisch wird mit NaOH neutralisiert u. die abgetrennte wss. Schicht 
wird im Vakuum eingedampft. Der Riickstand wird in Methanol aufgenommen, dio 
Lsg. filtriert u. zur Trockne gedampft. Dabei wird das Na-Salz des Schwefelsaureesters 
des Tetradecylalkohols erhalten. Tropfzahl des Prod. bei 30° betragt 80. — In gleieher 
Weise wird das fl-Phenylathylisobvtijlcarbinol u. p-Hexahydrophcnylathylisobutylcarbinol 
in den Scliwefelsaureester iibergefiihrt. (F. P. 789405 vom 30/4. 1935, ausg. 29/10.
1935. A. Prior. 9/5. 1934.) M. F. M u l l e r .

Henkel & Cie G. m. b. H., Deutsehland, Darstellung von hóhere aliphalische 
oder cycloaliphatische l i es te eiithaltenden Sulfonsduren, darin bestehend, daB man aliphat. 
oder cycloaliphat. Thioschwefelsaureester von der Formel R-S-S03X, worin R  eino 
organ. Gruppe, die mindestens einen hohermolekularen aliphat. oder cycloaliphat. 
Rest enthalt u. X  ein Kation bedeutet, mit oxydierenden Mitteln behandelt. Ge- 
eigneto Ausgangsstoffe sind z. B. Thioschwefelsaureester von der Formel R- S- S03X. 
worin R  einen hoheren Alkyl- oder Cycloalkylrest mit mindestens 6 C-Atomen u. X  
ein Kation bedeutet, ferner Thioschwefelsaureester von der Formel R- Y-R'- S- S03X, 
in der R  einen hoheren aliphat. bzw. cycloaliphat. Rest, R ' eine Kohlenstoffbriicke,
Y eine Ather-, Ester-, Amino-, Amido- oder ahnliche Gruppe u. X  ein Kation bedeutet. 
Geeignete Ausgangsstoffe sind z.B. die hoheren Alkyllhioschwefelsaureester, die hoheren 
Fettsdureester des Ozydthylthiosćhwefelsaureesters von der Formel Alk-COO-CH2-CH2- 
S-SOsNa, ferner dio Umsetzungsprodd. aus den Estem der Halogenfettsauren u. 
hoheren Alkoholen mit Thiosulfaten; solche Verbb. besitzen z. B. die Formel Alk- 
00C-CH2- S- S03Na. Weitere geeignete Ausgangsstoffe sind die hoheren Alkylsulfonyl- 
athylthioschwefelsdureester von der Formel Alk - SO,-CHz-CH„- S- SOsN& u. die y-(Alkyl- 
amino)-fi-oxypropyUhioschwefdsaureester. Die Oxydation der Thioschwefelsaureester 
gesehieht z. B. mit Salpetersaure, unterehloriger Saure, Chlorsaure, Cliromsaure, mit 
Permanganaten oder H202 oder seinen Deriw. Auch die elektrolyt. Oxydation kann 
angewandt werden. Die *Oxydationsmittel sind in wss. Lsg. anwendbar, gegebenen- 
falls unter Zusatz bekannter Katalysatoren. Die Oxydation wird gegebenenfalls in 
Stufen u. mit yerschiedenen Oxydationsmitteln durchgefiihrt. Die gewonnenen Sulfon- 
sauren kónnen ais Seifenersatzstoffe yerwendet werden. — 15 (Gewichtsteile) des 
Na-Salzes des Dodecylthioschwefds&ureesters (C12H25-S-S03Na) werden in 200 W. unter 
Erwarmen gol. u. bei 40—60° mit einer Lsg. von 17 NaMn04 in 50 W. allmahlich ver- 
setzt u. mit NaOH schwach alkal. gcmacht. Nach dem Abfiltricren des Mn02 wird 
mit H;Oj entfarbt, mit H2S04 neutralisiert u. dio Lsg. konzentriert. Das dotlecan- 
sulfonsaure. Na schcidet sieli in weiBcn Blattchen aus. In gleieher Weise kann dio Oxy- 
dation mit 75 Vol.-Teilen konz. HN03 oder Hypochloritlaugo oder mit 20 (Gewichts- 
teilen) H202 oder mit 21 Cr03 in Eg.-Lsg. durchgefiihrt werden. —  25 (Gewichtsteile) 
des Na-Salzes des Dodecylozymethylthioschwefdsaurcesters, C12H550-CH2- S- S03Na, in 
100 W. gel., werden mit 125 Vol.-Teilen konz. HN03 auf dem W.-Bade eingedampft. 
bis dio Entw. nitroser Gase beendet ist. Nach dem Neutralisicren mit NaOH wird 
dio Lsg. mit li. W. verd. Die Sulfonsaure krystallisiert beim Erkalten aus. (F. P. 
788 606 vom 10/4. 1935, ausg. 14/10. 1935. D. Prior. 3/5. 1934.) M. F. M u l l e r .

Oranienburger Chemische Fabrik Akt.-Ges., Oranienburg (Erfinder: Kurt 
Lindner und Johannes Zickermann), Herstellung von gleichzeitig mit Phosphorsdure 
reresterten Schwefelsdureestem hohermolekularer aliphatischer Alkohole, dad. gek., daB
1- man hochmolekularo ungesatt. einwertige Fett- oder Wachsalkohole mit wenigstens 
10 C-Atomen zunachst bis zur nicht voIlkommenen Veresterung sulfoniert, dann 
phosphatiert u. schliefllich wahlweiso ganz oder teilweise neutralisiert. — 2. die SuL 
fonicrung der Fett- oder Wachsalkohole in Ggw. von aliphat. KW-stoffen, aromat. 
KW-stoffen oder den Deriw. letzteror, Alkoholen, Ketonen, Carbonsauren, Saure- 
anhydriden u. -chloriden durchgefiihrt wird. — 268 (Gewichtsteile) Oleinalkohol (JZ. 90) 
werden zunachst mit 100 H2S04-Monohydrat bei + 5° sulfoniert u. nach beendeter 
Rk. mit 142 P203 bei 35— 40° phosphatiert. Dann wird auf Eis gegossen u. mit NaOH 
neutralisiert. (D. R . 1’. 622268 KI. 12o yom 7/9. 1932, ausg. 23/11. 1935.) M. F. Mii.

Victor Chemicals Works, ubert. von: Byron M. Vanderbilt und Hans R. Gott- 
Ueb, Chicago Heights, 111., V. St. A., Herstdlung von Phosphorsdureester aliphatischer 
Alkohole. Aliphat. primare Alkohole werden mit POCl3 bei Tempp. unterhalb 20° bi.s 
zur Beendigung der Rk. behandelt. Dio entstandene HCI wird bei denselben Tempp. 
mittels Alkalimetallen in Ggw. von W. gebunden. Die Trialkylphosphorsauren, wie 
Tributyl- (Kp.5 147°), Tri-n-propyl- (Kp.„ 119°), Triisoamyl- (Kp.3 143°), Triałhylphos-
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phat werden mittels Dest. in reiner Form u. mit guten Ausbeuten erhalten. (A. P. 
2 008 478 vom 13/6. 1934, ausg. 16/7. 1935.) K o n ig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von organischen 
Vinylsulfoxyden und VinyUnlfonen, darin bcstehend, daB man 7inylsulfide von der 
Formel (CH2 =  CH - S)x- R, worin R  ein aliphat., eycloaliphat. oder aromat, oder ge- 
misohter Rest gesatt. oder ungesatt. Art u. x eine ganze Zahl sein kann, unter milden 
Bedingungen mit saucrstoffabgebenden Mitteln behandelt. Die genannten Reste 
konnen sein eino Athyl-, Propyl-, Butyl-, Stearyl-, Oleyl-, Cyolohesyl-, Phenyl-, Naph- 
thyl-, Benzyl-, Phenylathyl- oder Mereaptobenzothiazylgruppe. Die Reste konnen 
auch substituiert sein, z. B. mit Alkyl-, Oxalkyl-, Nitro- oder Halogengruppen. Ge- 
eignete Oxydationsmittel sind Persaurcn u. dereń Salze, organ. u. anorgan. Peroxyde, 
sowio Hypochloritc. Gegebenenfalls wird auch anod. Oxydation angewandt. Die er
haltenen Vinylsulfoxyde u. Vinylsulfone konnen ais Zwischenprodd. fiir die Farbstoff- 
herst. oder ais Hilfsmittel in der Textilindustrie verwendet werden. — 150 (Teile) 
Vinyl-p-tliiokresylather, erhalten durch Anlagerung von Acetylen an p-Thiokresol, 
werden mit 300 H ,02 (30%ig) gemischt u. auf etwa 100° erwarmt u. etwa 1 Stde. 
dabei gehalten. Das beim Abkuhlen auskrystnllisierte Vinyl-p-tolylsulfon wird aus 
Lg. umkrystallisiert. F. 65—66°. In gleicher Weise wird aus Vinyl-o-thiokresylather 
das Vinyi-o-lolylsulfon (F. etwa 60°) u. aus Vinyl-2,4-dimethyl-5-chlarphenylsulfid u.
1,8-Chloninylnaphthylsulfid das entspreehende Sulfon erhalten. — Zu einer Lsg. von 
50 (Teilen) l,8-Chlorthionaphtholvinylather in 50 Aceton werden unter Riihren u. Kiihlen 
bei 0—5° 25 H20„ (30%'g) gegeben. Es wird 24 Stdn. nachgeruhrt, wobei die Temp. 
auf Zimmertemp. steigt. Nach 24-std. Stehen wird das ais 01 am Boden des Rk.- 
GefaBes abgesehiedene l,8-ChlomaphthylvinyUulfoxyd abgetrennt. Aus Vinylathyl- 
sulfid wird das Vinylathylsulfon, aus Octodecylvinylsulfid das Ododecylvinylsuljoxyd 
(F. etwa 60°) u. weiter das Octodecylmnylsulfon (F. 57—59°), aus Vinyl-fl-naphlhyl- 
sulfid das Vinyl-p-naphthyUulfon (F. 94°) erhalten. (F. P. 789 947 vom 13/5. 1935, 
ausg. 8/11. 1935. D. Prior. 19/5. 1934.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hohermolekulare aliphatische 
und cycbaliphatische Kondensationsprodukte. Halogemulfcmsaureester hohennolekularer 
Feit-, Harz- u. NaphthenalkoJiole, wio sie durch Einw. von GISO^H auf die Alkohole 
oder durch Anlagerung von S02C12 an in ihnen yorhandene Doppelbindungen erhalten 
werden konnen, werden mit NH3, Hydrazin u. Hydroxylamin sowie mit Alkoholen, 
Kohlenhydratm, Phenolen, Aminen, Mercaptanen, Thiopherwlen, Carbonsauren u. 
Eiweifistoffen, ferner mit Pólyvinylalkohol u. dgl. bzw. mit Alkali- u. Erdalkalisalzcn 
dieser Stoffe kondensiert. Geeignet sind auch zur Bldg. von Oniumverbb. befahigte 
Substanzen, z. B. tertiare Aminę, Trialkylphosphine u. Dialkylsulfate. Die Halogen- 
sulfonsaureester kóimen ihrerseits noch Halogenatome enthalten. — Z. B. werden m 
eine Lsg. von 147 Dodecyl-CISOZH-Ester (I) in 200 A. bei —30° unter Riihren 2000 fl- 
NH3 eingeleitet. Nach 1 Stde. Naehriihren -wird das uberschiissige NH3 abdcst. Durch 
Neutralisieren der alkoh. Lsg. mit wss. Na2C03-Lsg. erhalt man 95 des Aminosulfonats, 
dessen Filtrat beim Aufarbeiten 50 des primaren Amins, 75 des sekundaren Amin? 
u. 13 des tertiaren Amins liefert. Weitere Beispiele erlautem die Kondensation von 
Na-n-Butylalkohólat mit I, von Na-Phenolat mit Cocosfettaikohol-ClS03H-Ester, wobei 
in der Hauptsache Dodecylphenyldther, Kp. 145— 150°, entsteht, von I mit Dimethyl- 
amin zu Dodecyldimethylamin, Kp. 129° bei 9 mm Hg, mit Trimethylamin u. alkoh. 
Na2C03-Lsg. zum Dodecyltriniethylarnmmiiumathylsulfat u. mit Dialhyteulfat zum 
Dodecyldidthylsulfoniumsalz. (F. P. 782664 vom 13/12. 1934, ausg. 8/6. 1935.
D. Prior. 16/12. 1933.) E b e N.

Chemische Fabrik Kalk G. m. b. H. und Hermann Oełime, Kóln-Kalk, Her
stellung von Calciumformiat (1) aus Ca(OH)2 u . CO in der Hitze unter Druck in Gg"- 
von I, dad. gek., daB man das Ca(OH)2 in einer gesatt. Lsg. von I suspendiert unter 
Verwendung der ublichen Verteilungsvorr. fiir Gaso in Fil., z. B. gewohnlichen Ruhr- 
werken, der Einw. des CO unterwirft, das nach Umsetzung des Ca(OH)2 in fester Forru 
Yorliegende I  dureh Filtrieren abscheidet u. die gesatt. Laugo von neuem zur Suspension 

Yon Ca(OH)2 Yerwendet. — 165 kg Kalk werden in 400—500 1 gesatt. I-Lsg. suspendiert 

u . bei 160—200° u . 5—25 at mit 100— 115 cbm CO bei guter Durchmischung behandelt. 
Danach werden 315 kg I mit 12°/0 Feuchtigkeit durch Filtrieren abgetrennt u- die 
Mutterlauge wieder Yerwendet. (D. R. P. 622149 KI. 12 o vom 14/6.1928, ausg. 
21/11. 1935.) D o n a t .
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Henry Dreyfus, London, Herstdlung von Essigsaureanhydrid. Die therm. Zers. 
von Essigsauredam-pf wird in Ggw. von Melaphosphorsaure ausgefiihrt, die dureh 
therm. Zers., z. B. bei 400—450°, eińes Phosphats einer fliiehtigen Base wie NH3 erhalten 
wurde. Gleichzeitig konnen kleine Mengen von Na- oder anderem Alkali-Metaphosphat 
oder anderen Alkaliyerbb. yerwendet werden. (E. P. 436 868 vom 19/4. 1934, ausg.

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: John C. Woodhouse, Wilmington, 
Del., V. St. A., Herstdlung organischer Sauren. Vgl. A. P. 1 946 258; C. 1934. I. 3121. 
Nachzutragen ist, daB ais Katalysatoren Gas absorbierende Oxyde von Al, Si, Mg, 
Ti, Zr, W oder Stoffe ahnlicher Form u. Eigg. yerwendet werden. — Aus einer Misehung 
von 85% CO u. je 5% Methanol, W.-Dampf u. H2, dio bei 700 at u. 300° iiber Ti-Oxydget 
geleitet wird, entstehen 10% Essigsaure neben Methylacetat. (A. P. 2 019 754 vom 
28/2. 1931, ausg. 5/11. 1935.) D o n a t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: GilbertB. Carpenter, Wilmington, 
Del., V. St. A., Herstdlung organischer Sauren. CO u. einwertige aliphat. Alkohole, 
z. B. Methanol, oder Alkoxygruppen enthaltende Verbb. wie A. u. Ester, die im Dampf- 
zustand bestandig sind, werden in der Dampfphasc in Ggw. einfacher Sauren aus H, 
O u. einem Metali der Gruppe VI a des period. Systems wie Cr, W, Mo, z. B. H2Cr04, 
IŁ,Cr20;, H2Mo04, H2W 04 in gesatt. einbas. aliphat. Sauren z. B. Essigsaure iiber- 
gefiihrt. Drucke yon ’25—900, vorteilhaft etwa 700 at u. Tempp. zwischen 150 u. 500, 
z. B. von etwa 300° sind erwahnt. Aueh hóhere Alkohole wie Hexyl- oder Octylalkoliol 
aind yerwendbar. (A. P. 2021127 vom 18/4. 1931, ausg. 19/11. 1935.) D o n a t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Alfred T. Larson, Wilmington, 
Del., V. St. A., Herstdlung alipkatischer Carbonmuren. Bei der Herst. solcher Sauren 
wie Propion-{i), Butter-, Valeriansaure aus W.-Dampf, CO u. einem Olefin wie 
Athylen (II), Propylen, Butylen, z. B. bei 325° u. 700 at wird CC14 mit akt. Kohle ais 
Katalysator yerwendet. Z. B. geht man yon einer gasformigen Misehung aus 95% CO, 
5% II mit 0,125% CC14 u. 1/4 dieser Misehung an W.-Dampf aus, wobei mit 67% Aus
beute I neben anderen aliphat. Sauren erhalten wird. (A. P. 2 020 689 yom 25/10. 
1932, ausg. 12/11.1935.) D o n a t .

Dow Chemical Co., iibert. von: Gerald H. Coleman, Midland, Mich., V. St. A., 
Herstdlung von Isopropylestern aliphatischer Sauren. Wasserfreie gesatt. aliphat. Mono- 
earbonsauren wie Essig-, Propion- oder Buttersaure werden bei 75—250°, z. B. bei 125° 
u. unter Druek mit Propylen (I) in Ggw. von H2S04 ais Katalysator zu den ent- 
sprechenden Isopropylestern wie -acetat, ■propionat oder -butyral umgesetzt. Auf 
2 Mol Saure werden etwa 0,1 Mol H2S04 u. etwa 1,9—3,05 Mol I angewendet, der 
Ester dureh Dest. abgetrennt, u. unveranderte Ausgangsstoffe werden wiederverwendet. 
(A. P. 2021851 vom 9/3. 1932, ausg. 19/11. 1935.) D o n a t .

Dow Chemical Co., iibert. von: Gerald H. Coleman und Garnett V. Moore, 
Midland, Mich., V. St. A., Herstdlung von Olykolestern. Zur Herst. yon Glykoldiestem, 
wie Athylenglykoldiacdat oder Butylenglykoldibutylat wird ein Alkylendiehlorid wie 
Athylendichlorul, Propylen-, Butylendichlorid mit einem Alkalisalz einer niedrig mole- 
kularen Fettsaure mit mindestens 2 C-Atomen wie Alkaliacetat, -propionat usw. in 
Ggw. eines Alkyl-, Alkylol-, alicycl. Amins, einer Pyridinbase oder eines entspreehenden 
Salzes ais Katalysator umgesetzt. Auf 1 Mol Alkalisalz yerwendet man weniger ais
0,1 Mol Amin u. arbeitet bei 150—250°, yorteilhaft bei 175—225°. (A. P. 2 021 852 
vom 5/5. 1932, ausg. 19/11. 1935.) DONAT.

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., und Harvey Nicholas 
Gilbert, Niagara Falls, N. Y., V. St. A., Herstdlung von Alkalimetalkyaniden. Bei der 
Gewinnung von Alkalicyaniden aus CaCN., u. Alkalicarbonaten halt man Erhitzungs- 
tempp. >600° zweckmiiCig bis zu 1100° ein, yermeidet jedoch die Schmelzung. (E. P.
437614 vom 1/5. 1934, ausg. 28/11. 1935.) M a a s .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., ubert. yon: Harvey Nicholas
Gilbert, Niagara Falls, N. Y., V. St. A., Herstdlung von Alkalicyaniden. Bei Durch- 
fuhrung der Rk. zwischen einem Alkalimetall, z. B. Na, CaCN2 u. C nimmt man je 
Mol. CaCN2 mindestens 3 Atome C u. halt Rk.-Tempp. von z. B. 700—1000° ein, bei 
denen wahrend der Umsetzung freiwerdendes Ca sich mit C zu CaC2 yerbindet. (E. P.
437615 yom 1/5. 1934, ausg. 28/11. 1935.) ' M a a s .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., ubert. von: Harald
W. de Ropp und Harry C. Hetherington, Wilmington, Del., V. St. A., Harnstoff- 
synthese. Bei der bekannten Herst. von Harnstoff (I) aus CO, u. iibersehussigem NH3

14/11. 1935.) D o n a t .

xvni. l. 98
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unter Druck wird dio entstandenc Schmelzo nach Abtreiben des ubersckiissigen NH-, 
gekiihlt, um den I moglichst yollstandig krystallin. abzuscheiden, z. B. in einer Zcntri- 
fuge. Die noch I enthaltendo Mutterlauge wird dann mit W. verd., durch eine NH3 
absorbierendo Vorr. geschickt u. kann dann unmittelbar zur Herst. von Dungemittdn, 
z. B. im Gemisch mit Superphosphaten, dionen. 5 Abb. erlautern die fiir das Verf. 
geeignete Vorr. (A. P. 2 017 588 vom 20/5. 1932, ausg. 15/10. 1935.) E b e n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. von: Miles A. Dahlen, Wilmington, Del., 
und William L. Foołiey, Pennsgrove, N. J., V. St. A., Herstdlung von Nitrochlorbenzolen. 
Die Mischung von o- u. p-Nitrochlorbenzol (I) wird auf 20—25° gekiihlt, die anfallende 
óligo eutekt. Mischung (II) (70% o- u. 30% p-I) von den Krystallen (p-I) getrennt. Die 
Krystallc werden mehrmals rekrystallisiert. I I  wird nitriert. Aus o-I bildet sich yorzugs- 
weise 2,4-Dinitroclilorbenzol, das von der niedrigsd. Mischung, bestehend aus o- u. p-I, 
mittels fraktionierter Dest. im Vakuum getrennt wird. Die Mischung von o- u. p-I 
wird erncut der Krystallisation u. anschlieCend der Nitrierung mit nachfolgendcr Dest. 
unterworfen. (A. P. 1981311 vom 23/6. 1933, ausg. 20/11. 1934.) KONIG.

American Cyanamid & Chemical Corp., Del., ubert. von: Alphons O. Jaeger, 
Mount Lebanon, Pa., V. St. A., Herstellung von Monocarbonsiiuren und ihren Ab- 
lcommlingen. Mischungen aus Salzen, z. B. Erdalkalisalzen mehrbas. Sauren wie Phthal-, 
Naplithal- oder Bemsteinsaure u. starken anorgan. Basen wie Erdalkalihydrosyde 
werden gegebenenfalls ununterbrochen bei Rk.-Temp. durch drehbare Ofen geleitet, 
dio wenigstens teilweise mit Kugeln aus yerhaltnismaBig schweren, warmeleitenden 
Stoffen wie Metallen, z. B. Cr-Stahl oder auch Porzellan gefiillt sind. Neben der Base 
kann ein inertes Verdunnungsmittel wie N„ verwendet werden. Auf dieso Weise werden 
die entsprechenden Monocarbonsiiuren wie Benzoe-, Naphthoe- oder Propionsaure 
erhalten. Eine Zeichnung erlautert die Vorr. (A. P. 2020 505 vom 26/7. 1930, ausg. 
ausg. 12/11. 1935.) D ona t .

American Cyanamid & Chemical Corp., Del., ubert. von: Joseph E. Jewett, 
Mount Lebanon, Pa., V. St. A., Herstellung von Monocarbonsiiuren und iliren Ab- 
kommlingen. Vgl. A. P. 2 020 505 (vorst. Ref.). Nachzutragen ist, daB die Mischung 
der Rk.-Teilnelimer quer zur Bewegungsrichtung der Fiillkórper in den durch Scheide- 
wande unterteilten Drehofen auf welliger Unterlage durch die Rk.-Zone gefiihrt wird. 
Fiir die Herst. von Ca-Benzoat aus Ca-Phthalat u. Ca(OH)2 bei 400—450°) ist ein Bei- 
spiel angegeben. Eine Zeichnung erlautert die yerwendete Vorr. (A . P . 2020506 

yom 26/7. 1930, ausg. 12/11. 1935.) D ona t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., ubert. von: Charles 
W. Hawley, New Brunswick, N. J., V. St. A., Herstdlung ton Dicarbonsaureestenu 
Anhydride bildende Polycarbonsduren oder dereń Anhydride selbst, z. B. Phthalsanre- 
anhydrid (I) werden mit weniger eines nicht hoher ais 200° sd. Alkohols z. B. Athylen- 
glykolmonomethyldther (II) umgesetzt, ais zur v8lligenVercsterung notig ist, u. die Ester- 
bldg. wird dadurch vervollstandigt, daB ein Stroni eines Alkohols in das iiber den 
Kp. dieses Alkohols erhitzte Rk.-Gemisch eingeleitet wird, der das Rk.-W. entfernt. 
296 Teilo I werden bei 105° in 150 I I  gel. Darauf wird eine Lsg. von etwa 13 H;S04 
in 35 II  zugefiigt u. bei 130— 135° werden 75 II  je Stde. unter die Oberflache der Rk.- 
Mischung in fi. Zustand geleitet, bis etwa 314 II  zugegeben sind. Nach iiblicher Auf- 
arbeitung wird der Ester in einer Ausbeute von iiber 91% der Theorie erhalten. (A- P-
2 020 356 vom 16/3- 1934, ausg. 12/11. 1935.) D o n a t .

S. A. Bulgatsch, U.S.S.R., lieinigung von rohern p-Oxyphenylglycin (I). Das bei 
der Kondensation yon Monochloressigsaure mit p-Aminophenol erhaltene rohe I wird 
in ammoniakal. W. gel. u. mit einer Bisulfitlsg. oder S02 behandelt. — 10 kg rohes 1 
werden in 130 1 W. u. 4 kg 25%ig- NaOH gel., erwarmt u. mit Aktivkohle gercinigt- 
Dio gereinigte Lsg. wird mit 35—40%ig. Bisulfitlsg. yersetzt, das ausgeschiedene Prod- 
abfiltriert, mit W. u. yerd. Bisulfitlsg. gewaschen u. getrocknet. (Russ. P- 43 004 
vom 4/6. 1934, ausg. 31/5. 1935.) R ic h t e r .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky- 
Ludwigshafen a. Rh.), Herstdlung von Chlorbenzoyl-2-benzoesduren, dad. gek., d5113 
man auf 2'- oder 3'-Nitrobenzoyl-2-benzoesauren in Ggw. indifferenter organ. Losungs- 
mittel Chlor in der Warme einwirken laBt. — 150 Teile 3'-Nitro-4'-chlorbenzoyl-2-benzoe- 
saure werden in 450 Trichlorbenzol auf 160—170° erwarmt, worauf etwa 4—6 Std̂ n. 
lang ein langsamer Cl„-Strom eingeleitet wird, bis die Entw. brauner Dampfe aufhort. 
Nach ublicher Aufarbeitung erhalt man dio 3',4'-Dichlorbenzoyl-2-benzoesaure TOffl
F. 185— 187°. Auf ahnliche Weise erhalt man aus 2'-Nitrobenzoyl-2-benzoesaure (F. Ib-
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bis 164°) die 2'-Chlorbenzoyl-2-benzoesaure, F. 122— 124° u. analog die 3'-Chlorbenzoyl-
2-benzoesdure, F. 149— 152°, aus 5'-Chlor-4'-methyl-2'-nitrobenzoyl-2-benzoesaura die 
2',5'-Dichlor-4'-carboxybenzoyl-2-benzoesdure, farblose Nadeln vom F. 239—241°, die 
auch aus 5'-Chlor-4'-carboxy-2'-nitrobenzoyl-2-bcnzoesdure entsteht, aus 4'-Methyl-
3'-nitrobenzoyl-2-benzoesdure die 4'-Carboxy-3'-chlorbenzoyl-2-benzoesaure u. aus 3'-Nitro- 
4’-chlorbenzoyl-2-benzoesaure die 3',4'-Dichlorbenzoyl-2-benzoesdure. (D. R. P. 621980 
KI. 12 o vom 30/8. 1933, ausg. 16/11. 1935.) D o n a t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von 2-Amino- 
anthrachinondisulfonsauren durch Erhitzen von 2-Aminoanthrachinon mit anhydrid- 
haltiger H2S04 u. gegebenenfalls Bromierung der Disulfonsaure. — Man tragt unter 
Ruhren 50 (Teile) 2-Aminoanthrachinon in 225 Oleum 40°/oig. ein, erhitzt auf 145— 150°, 
bis eine Probc in W. mit Brom keinen Nd. ergibt, gieBt auf Eis u. dampft entweder 
im Vakuum ab oder fallt mit KC1 das K-Salz der 2-Aminoanthrachinondisulfonsdure; 
gelbes Pulyer, 11. in W. Dureli Bromierung in wss. Lsg. bei 40—50° erhalt man wahr- 
seheinlich l,3-Dibrom-2-aminoanthrachinonmonosulfomóture. (F. P. 780 851 vom 5/11.
1934, ausg. 4/5. 1935.) H o p p e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von 2-Amino-
3-bromanthrachinonsulfonsaure durch Erhitzen von 2-Amino-3-bromanthrachinon mit
anhydridhaltiger H ,S 0 4. — Man tragt unter Riihren 50 (Teile) 2-Amino-3-bromanihra- 
chinon in 200 Oleum 40°/oig ein, erhitzt auf 125— 130° bis eine Probe in W. 11. ist, gieBt 
auf Eis u. dampft im Vakuum ab oder fallt mit KC1 das K-Salz der 2-Amino-3-brom- 
anthrachinonsulfonsaure; gelbes Pulver, 11. in W. (F. P. 780 852 vom 5/11. 1934, ausg. 
4/5. 1935.) H o p p e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein 
und Ernst Diefenbach, Frankfurt a. M.-Hóchst), Herstellung heteronuclearer Halogen- 
aminoanthrachinonsulfonsduren, dad. gek., daB man Sulfonsauren heteronuclearer 
Diaminoanthrachinone monodiazotiert u. die Diazogruppe durch Halogen ersetzt. —
l,5-Diaminoanthrachinon-2-sulJonsdure wird in verd. schwefelsaurer Suspension mit 
der berechneten Menge NaN02 diazotiert. Dio in hellbraunlichen Krystallchen ab- 
geschicdene Diazoniumverb. wird noch feucht mit KJ-Lsg. auf dem Dampfbade 
erwarmt, u. die l-Amino-5-jodanthrachinon-2-sulfonsdure ais K-Salz ausgesalzen. Beim 
Eintragen der Diazoniumverb. aus l,5-Diaminoanthrachinon-2,6-disulfonsaure in eine 
w. Lsg. von CuBr in HBr erhalt man l-Amino-5-bromanthrachinon-2,6-disulfonsaure. 
Analog erhalt man l-Amino-8-jodanthrachinon-2-sulfonsdvre, 8-Halogen-l-aminoardhra- 
chinon-2,7-disulfonsauren, 6-IIalogen-2-aminoanthrachinon-3-sulfonsduren bzw. -3,7-di- 
sulfonsdnren u. 7-Halogen-2-aminoanthrachinon-3-sulfonsauren bzw. 3,6-disulfonsduren 
aus den entsprechenden Diaminoanthrachinonsulfon- bzw. disulfonsauren. (D. R. P. 
620 908 KI. 12 q vom 1/4. 1933, ausg. 30/10. 1935.) H o p p e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Leićht losliche Salze von 
9-Aminoacridinen durch Umwandlung in Salze von Alkylsulfonsauren. Salz aus Mdhan- 
snlfonsdure (I) u. 2-Me.thoxy-6-chlor-9-(a.-didthylaviino-5-pentylamino)-acri/iin, F. 125°, 
60 g sind 1. in 40 ccm W. bei 20°. — Das Salz der Atharmdfonsdure hat F. 200°. — 
Salz aus I  u. 2-Athoxy-6,9-diaminoacridin, F. 268°. Genannt sind ferner: 2-Athoxy- 
9-athyl- u. -9-butylaminoaeridin, 2-Methoxy-6-methyl-9-(a.-diathylamino-f}-oxy-y-/propyl- 
amino)-acridin. (Ind. P. 21905 vom 4/6. 1935, ausg. 2/11. 1935.) A l t p e t e r .

X. Farberei. Organische Farbstoffe.
Herbert Brandenburger, Vber das Verhalten der kiinstlichen Faserstoffe in 

fdrbcrischer Hinsicht. Das Vorbehandeln u. das Verh. der Kunstfasem u. ihrer Ge
mische gegen substantive, Naphthol AS-, S- u. Kupenfarbstoffe ist erórtert. (Mschr. 
Test.-Ind. 1935. Fachh. I I I .  90—92. Nov.) S u y e r n .

— , Ober Kunstspinnfasem, KuTistspinnfasermischgame und dereń Farberei. An- 
gaben iiber Vorreinigen, Bleichen u. Farbcn mit substantiven, S- u. Ktipenfarbstoffen. 
(Kunstseide 17. 465—67. Dez. 1935.) SuVERN.

Georg Rudolph, Altes und Neues iiber das Fdrben von Kunstseide und Mischungen 
ous dieser und anderen Fasern. Fiir die verschiedenen Garnsorten geeignete Farbstoffe 
sind genannt u. ihre Yerwendung ist geschildert. Muster. (Kunstseide 17. 421—23. 
Nov. 1935.) b 6 SUVERN.

7~, Das Fdrben ton kunstseidenen Wirk- und Strickwaren. Prakt. Winkę. (Z. ges. 
J-estilind. 38. 632. 11/12. 1935.) F r ie d e m a n n .

98*
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Jackel, Die Herstellung lebhaftcr licht- und seewasserechter Blaufdrbmigen auf 
wollenen Wirk- und Strickgarncn. Mit Supranolbrillantblau O u. Wollechtblau FBL, 
doren Anwendungsweise besclirieben ist, erhalt man yorziigliek licht- u. gut seewasser- 
echte klare lebhafte Tóne. Muster. (Melliands Textilber. 16. 779. Nov. 1935.) StiVERX.

S. L. Stegson, Beizen fiir Textilmaterialien. Ubersioht iibor das Gesamtgebiet. 
Chromsalze u. Chromate in der Farberei von Wollo u. Baum wolle u. beim Zeugdruck; 
Al-Stdfat u. -Acetal; Stanno- u. Stannisalze, wie SnCl2 u. das „Pinksalz“, SnCl4-
2 (NH.i)CI; Cu-Salze, Sulfat, Nitrat u. bas. Acetat (blue verdigris); Fe-Salze, wie FeS04, 
Pyrolignit oder „Black Iron“ (Fe-Acetat), bas. Ferrisulfat (sog. ,,Nitrat“) oder Fcrri- 
sulfatnitrat. Verwendung der sog. „Nitrate“ fiir Anilinschwarz u. Blauholzschwarz, 
sowie fiir Halbwollschwarze. „Iron Buff“ aus FeS04 u. Na2C03 u. seine Umwandlung 
in Borliner Blau mittels gelbem Blutlaugensalz; Berlinerblau auf Wolle, Fe-Alaun fiir 
Blauholz; Tannin aus Sumach u. Myrambolam, Verwendung ais Beize fur bas. Farb
stoffe. Ersatzstoffe fiir Tannin, wie Katanol O (I. G.), Taninol BM  (I. C. I.) u. Resi- 
stone OP (G l o v e r ) u. ihrc Anwendung zum Beizen u. Klotzen von Baumwolle. Rest- 
stierung yon Wolle mit Katanol W oder Resistone KW ; AuffUlirung geeigneter sub- 
stantiver Farbstoffe, die geringe Affinitat zu tier. Faser haben. (Dyer. Text. Printer, 
Bleacher, Finisher 74. 159—60. 207—08. 255—56. 301—02. 346—48. 437—38. 8/11.

• 1935.) • F r ie d e m a n n .

W. Schramek, Uber die Gesetzmdfligkeiten, die beim. Jlischeti von Farbstoffen in 
der praktiscJien Farberei auftreten. (Fortsetzung u. SchluB zu C. 1935. II . 1258.) Aus 
in Tafeln dargestellten Mischtonen laBt sich im Zusammcnhang mit Rezepttafeln u. 
Mischkurven eine Anzahl yon einfachen Farbmischungen ableiten, die dem prakt. 
Fiirber die Arbeit erleichtern. (Mschr. Text.-Ind. 50. 141—44. Juni 1935.) SuVERX.

Georg Rudolph, Immedialleukofarbstoffe. Die Farbstoffe, die ohne Na„S k. oder 
lauwarm gel. u. gefarbt werden, sind fur Kunstseide giinstig, da die Flotte yerhaltnis- 
maBig schwach alkal. ist. Sie eignen sich fiir pflanzliehe Fasern in jeder Form. Farbe- 
yorschriften u. Muster. (Kunstseide 17. 457—58. Dez. 1935.) SijvERN.

Joseph Brandwood, Druckfarbung von Seide- und Kunstseidegeweben. Eine 
Stiickfarbeyorr. mit Flottenumlauf ist beschrieben. (Silk and Rayon 9. 734—35. Dez.
1935.) SuVERN.

Max Kerth, Colloresin DK  in der DruckcreiindustHe. (Vgl. E. P f e f f e R u. 

Gmelin, G. 1928. I I .  1492.) Angaben iiber Eigg. u. Verwendung. Beim direkten Druck 
von Kiipenfarben kann man den Druckvorgang in 2 Teile zerlegen, man druckt zunachst 

den nur mit Colloresinverdickung yermischten Kiipenfarbstoff auf, kann beliebig lange 
liegen lassen, impragniert dann mit der Alkali u . Red.-Mittel enthaltenden Lsg. u. 
dampft. Vorteile des Colloresins bei anderen Farbstoffen sind ausgezeichnetc Egalisier- 
fahigkeit u. das Weichbleiben der Gewebe. (Melliands Tcxtilber. 16. 794—95. Nov.
1935.) S u v e r n  *

S. Holgen, Das Bedrucken von Cocosfasermatten. Das Bleichen mit Hypochloriten, 

NaHS03 oder KMn04, das Drucken mit bas., sauren, substantiyen oder l?igmentfarb- 
stoffen, die Verwendung von Tragant oder anderen Gummen ais Verdickungsmittel u. 
geeignete Druckyorr. sind bchandelt. (Amer. Dyestuff Reporter 24. 619—21. 4/11-
1935.) SiJVERN.

Emile Duhem, Der Vigoureuxdruck auf Wolle. Prakt. Ratschlage u . Aufziihlung 

geeigneter Farbstoffe. (Ind. textile 52- 528—29. Okt. 1935.) FR IE D EM A N N .

A. Molnar, Aufdruck von Goldbronzen auf Wollgeweben. Beim Aufdrucken von 
Bronzen auf Wollgewebe mit Serikoso dehnt sich das Gewebe stark. Besser yerwendet 

man Eialbumin ais Verdiekungsmittcl. Auch durch Aufspritzen von Guttaperchalsgg. 
erhalt man brauchbare Ergebnisse. Man liiBt die gedruckten Muster gut trocknen, 
iiberpudert das ganze Gewebe mit Bronze u. kalandert h. (Mschr. Text.-Ind. 50. 246. 
Okt. 1935.) SUVERN.

Ed. Justin-Mueller, Uber unsere Kenntnisse vom Anilinschwarz, seine Kenn- 
zeichen auf stickstoffhaltiger Faser, und iiber eine neue Methode zur Erzeugung dieses 
Schwarz. Im  wesentlichen inhaltgleich mit der C. 1935. I. 633 u. 1126 ref. Arbeit. 
(Buli. Soc. chim. France [5] 1. 1055—65. Aug. 1934.) L lN D EX B A U M .

Georg Rudolph, IFos die Jalire brachten. Angaben iiber einige wichtige Indanthren- 
farbstoffe. (Mschr. Text.-Ind. 1935. Fachh. II. 62—63. Aug.) S u v e r N.

— , Neue, Farbstoffe und Musterkarten. Eine Kartę der C h e m is c h e n  F a b k iK 

y o r m . Sa n d o z , Basel, zeigt Farbungen auf Wolle u. Spinnmattviscose, Karten der 
G e s e l l s c h a f t  f u r  Ch e m is c h e  I n d u s t r ie  in  B a s e l  bringen Strumpfnuancen auf
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spinnmattierter Viscoseseidc u. eine Anzahl Polycetfarbstoffc. Diese Farbstoffe eignen 
sich zum Farben von Halbwolle mit. Acetatseide oder mit Viscose- u. Acetatscide, von 
Halbseide mit Acetatseide oder Acetat- u. Viscosescide, Seide, Viscose- u. Acctatscidc, 
Scide, Wolle, Viscoseseidc, Acetatseide usw. u. werden mit Ultrayon K  u. Na2S04 bei 
50—80° gefarbt. (Alh. Seide Kunstseide 40. 486. Nov. 1935.) Su v e r n .

—, Neue Farbstoffe, chemische Priiparale und Muslerkarten. Eine Kartę der
I. G. FARBENINDUSTRIE A k t .-Ges. zeigt Pastellfarben auf Wollgarn, eine andere die 
wichtigsten fiir den Vigoureuxdruck in Betracht kommenden Beizenfarbstoffe. 
(Melliands Textilber. 16. 813. Noy. 1935.) S u v e r n .

—, Neue Farbstoffe und Produkle. Karteli der G e s e l l s c h a f t  f u r  Ch e m is c h e  

INDUSTRIE IN  B a s e l  zeigen eine Reihe Cibanaphthole in Kombination mit ver- 
schiedenen Cibabasen u. Cibasalzen. (Rey. uniy. Soie Text. artific. 10. 591—93. Sept.
1935.) _______  S u y e r n .

I. G- Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. AL, Herstdlung ton Textilhilfs- 
mitteln dureh Behandlung von primaren oder sekundaren hohermolekularen aliphat. 
ungesatt. Aminen in beliebiger Reihenfolge mit acylierenden u. sulfonierenden Alitteln.
— 187 kg Oleylamin werden mit einer wss. Lsg. von 160 kg krystallin. Na-Acetat in 
1000 1 w. W. yerriihrt. Nach Zugabe von 147 kg Benzoylchlorid bei 35—40° unter 
Riihren liiBt man 4 Stdn. aufeinander einwirken, worauf die Salzlsg. abgetrennt, mit 
W. u. verd. Sodalsg. gewaschen, in 325 kg Trichlorathylcn gel., mit Ńa2S04 getrocknet 
u. filtriert wird. In 135 kg einer so erhaltenen Lsg., die 59 kg Benzoyloleylamin ent
halt, laBt man bei 0—5° 55,6 kg H2SO.,-Monohydrat einflieCen. Nach 2-std. Ruhreri 
bei gleieher Temp. wird das Rk.-Gemisch auf Eis gegossen u. unter Kiihlung mit NaOH 
(30° Bć) neutralisiert. Nach dem Abdest. des Triehlorathylens im Vakuum wird die 
Salzkg. von dem 01 getrennt. Dieses ist in W. klar 1. Es ist in wss. Lsg. ein gutes 
Netzmittd. — Naliezu das gleiche Prod. wird erhalten, wenn man das Oleylamin zu- 
nachst sulfoniert u. dann den erhaltenen H2S04-Ester benzoyliert. — 196 kg Methyl- 
oleylamin werden mit 112 kg Butlersaurechlorid kondensiert. Das Kondensationsprod. 
wird in 480 kg Trichlorathylcn gel. 170 kg der erhaltenen Lsg., die 50 kg des Butter- 
sduremethyloleylamids enthalt, werden mit 55,6 kg H2S04-AIonohydrat yersetzt. Nach 
dem Neutralisieren mit NaOH, Abdest. des Triehlorathylens u. Aussalzen mit Koch- 
salz wird ein fast farbloses 01 erhalten. Es ist in W. klar 1. Die wss. Lsg. besitzt gute 
Netzwrkg. (F. P. 787 505 vom 18/3. 1935, ausg. 24/9. 1935. D. Prior. 22/3.
1934.) AL F. AIu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. AL, Herstdlung von Netz-, Wasch- 
und Dispergiermittdn, darin bestehend, daB man aus Steinkohlen gewonnene hoch- 
molekulare fl. Prodd., wie Steinkohlenteer, insbesondere Hydrierungsprodd. aus Stein- 
kohle oder Steinkohlenteer oder die Dehydrierungsprodd. dieser Stoffe sulfoniert. 
Hierfiir sind insbesondere die oberhalb 200° sd. Anteilo der genannten Prodd. geeignet, 
Ais Ausgangsstoffc konnen auch die bei der Dest. von Steinkohlenteeren, dereń Hy
drierungsprodd. oder Dehydrierungsprodd. erhaltlichen Pechfraktionen, die insbesondere 
oberhalb 400° sd., yerwendet werden; gegebenenfalls werden die Pechfraktionen vorher 
mit organ. Losungsmm., wie CS2 oder A., extrahiert u. der erhaltenc Riickstand wird 
sulfoniert. Die Sulfonierung geschieht z. B. mittels konz. H2SO,, Oleum, S03 oder 
CISOjH, gegebenenfalls in Ggw. yon wasserbindenden Alitteln, wie P205 oder Essig
saureanhydrid, u. zwar bei gewohnlicher oder erhóhter Temp., z. B. bei 100—200°. 
Das Sulfonierungsprod. wird mit NH3, Alkalien oder Aminen neutralisiert, worauf 
die erhaltene Lsg. gegebenenfalls zur Trockne gedampft wird. — Steinkohlenteerpech 
wird hydriert u. dann dehydriert. Das Dehydrierungsprod. wird fraktioniert dest. u. 
die oberhalb 400° sd. Pechfraktion mit CS2 k. extrahiert. Der hierbei yerbleibende 
Riickstand wird dureh 2-std. Behandlung mit 20% seiner Alenge von 98%ig. H2S04 
unter Riihren bei 200° sulfoniert. Nach dem Zusatz von W. u. Abschleudem des Harzes 
wird mit KOH neutralisiert u. weitgehend eingedampft. Aus W. umkrystallisiert wird 
ein Prod. mit starkem Ndzrermogen erhalten. Die mit CS2 extrahierten Anteile liefern 
beim Sulfonieren ein Prod., das gute Netz- u. Dispergierwrkg. besitzt. (F. P. 789 993 
vom 14/5. 1935, ausg. 9/11. 1935. D. Prior. 30/p. 1934.) Al. F. AIu l l e r .

Carbide and Carbon Chemicals Corp., V. St. A., Herstdlung von Undecyl- 
icrbindungen, insbesondere yon Undecylketol (I), ungesatt. Undecylketon (II), Undecyl- 
alkohol (5-Athylnonanol-2) (III) u. dessen Schwefelsaureester. — 15,5 (kg) Athylhex- 
olaehydu. 3,5 Aceton werden allmahlich bei 20° mit einer Lsg. yon 150 gKOH in 1000 ccm
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Methanol versetzt. Naeh 26 Stdn. ist die Rk. beendet. Das Gemisch wird mit verd. 
H2S04 schwach angesauert u. naeh dem Filtrieren. fraktioniert dest. Bei 229° oder bei 
105° bei 11 mm geht cino Fraktion D.20 0,846, no20 =  1,4530 uber. Sie enthalt II 
(5-Athylnonen-3-on-2) von der Formel C4H9 • CH(C2H5) ■ CH=CH—CO • C!II3. Das 
Ketol I ist dabei intermediar entstanden. Dureh erschopfende Hydricrung mit H, 
unter Druck bei 150° wird das gesatt. Keton, 5-Athylnonanon-2, (C4H9-CH-(C2H5)- 
CH2-CH2-CO-CH3) u . der sekundare Undecylalkohol H I (C4H9-CH(C2H5)-CH2-CH,- 
CH-OH'CH,) gebildet. Das Keton sd. bei 217°, D.2° 0,8362, nDa =  1,4350. Der 
Alkohol sd. bei 225°, D.2° 0,835, no20 =  1,4400. Beide werden dureh Dest. getrennt. 
Der Alkohol I I I wird in eine Misehung aąuimolekularer Mengen Schwefelsaure u. Essig
saureanhydrid bei etwa 0° eingetropft. Dabei entsteht der H2S04-Ester des Alkohols. 
Das Na-Salz desselben ist eine farblose feste M. von wachsahnlicher Besehaffenheit 
mit stark netzenden u. schaumenden Eigg. (F. P. 786 734 vom 6/3. 1935, ausg. 9/9.

Carbide and Carbon Chemicals Corp., V. St. A., Verfahren zur Hersidlung ron 
sauerstoffhaltigen Nondecylrerbindungen, darin bestehend, daB Alhylhezuldehyd (C4H9- 
CH(C2H5)-CHO) (I) u. 5-Alhylnonen-3-on-2 (II) in Ggw. von Alkali u. gegebenenfalls 
eines organ. Verdunnungsmittels kondensiert werden, wobei das ungesatt. Keton
C,IH9-CH(C2H5)-CH=CH-CO-CH=CH-CH-(C2H5)-C4H9 entsteht. Dieses wird hy- 
driert u. dabei in das 5,ll-JDiathylpentadecanol-8 ubergefiihrt. Dieser sekundare gesatt. 
Alkohol wird schwefelsaureverestert. Der Ester hat die Formel (C4H9-CH(C2H5)- 
CH, ■ CH2)2 ■ CH • O • SOaH. Z u den gleichen Prodd. gelangt man, wenn man 2 Molekule I 
mit 1 Molekuł Aceton kondensiert u. das erhaltene ungesatt. Keton hydriert u. an- 
schlieBend schwefelsaureverestert. Der Alkohol u. sein H2S04-Ester besitzen starkę 
capillarakt. Eigg., welche sio ais Reinigungs-, Netz-, Schaum-, Emulgierungs- u. Im- 
praęnierungsmittd geeignet machen zwecks Verwendung in der Textil-, Leder- u. anderen 
Industrien. — 1,7 kg I I u. 2,2 kg I  werden gemischt u. dazu wird eine methylalkoh. 
KOH, die 50 g KOH enthalt, bei 30—50° cingeriihrt. Es wird 16 Stdn. nachgeriihrt 
u. dann mit verd. H2S04 schwach sauer gemacht. AnschlieBend wird filtriert u. das 
Filtrat im Vakuum dest. Das ungesatt. Keton geht bei 6 mm zwischen 169 u. 173“ 
iiber. Es stellt eine gelbe Fl. dar. Es wird naeh Zusatz von 5% Ni-Katalysator bei 

150° unter Druck hydriert, bis kein H2 mehr aufgenommen wird. Naeh dem Filtrieren 

wird fraktioniert dest. Das entsprechende Carbinol geht bei 6 mm zwischen 175 u. 
177° iiber. D.2° 0,846, nD25 =  1,4547, AZ. 3,27. — In  ein Gemisch von 5 kg I  u. l_kg 
Aceton wird bei 20° methylalkoh. KOH, die 30 g KOH in 500 ccm CH3-OH enthalt, 
eingeriihrt. Es wird 26 Stdn. naehgeruhrt. Naeh dem Ansauern mit verd. H,SOj 
wird filtriert u. im Vakuum dest. Aufarbeitung wie vorher. — Eine Lsg. von 12,5 g 
C1S03H in 30 g Dichlorathylather (III) wird innerhalb von 15 Min. zu einer Lsg. von
30,6 g  Nondecylalkohol in 140 g H I gegeben u. es wird 20 Min. bei etwa 0° n a c h g e r iih r t . 

Wahrend der Rk. werden 22 1 N2 durchgeleitet. AnschlieBend wird mit NaOH neutrali- 
siert u. mit W. gewaschen. Die H2S04-Esterlsg. wird zur Trockne gedampft u. der 
Ruckstand mit Methanol aufgenommen. Die dabei erhaltene Lsg. wird filtriert u. 
zur Trockne gebraeht. (F. P. 789406 vom 30/4. 1935, ausg. 29/10. 1935. D. Prior. 
9/5. 1934.) M. F. M u l l e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Hersiellung ron capillar- 
aktiren Kondensationsproduklen dureh Acylierung von aromat. Aminen, die mindestens 
eine gegebenenfalls mit H2S04 veresterte Sulfonsaureoxyalkylamid- oder Sulfonsaure- 

oxyalkylarylamidgruppe cnthalten, mit aliphat. Carbonsduren, die mehr ais 3 C-At orne 
enthalten, u. dureh Veresterung der gegebenenfalls freien OH-Gruppen mit H2S04 
oder C1S03H. Geeignete Carbonsauren sind z. B. Buttersduren, Valeriansduren, Capron- 
sdure, Laurinsdure, Stearinsdure, ólsdure oder Ricinolsaure. Die in W. 11. Koudcn- 
sationsprodd. eignen sieh je naeh der rerwendeten aliphat. Saure ais Netz-, Durcti- 
dringungs-, Wasch- oder Emulgierungsmittd. Sie eignen sieh ais Anteigem itte l fiir in 
W. unl. Farbstoffe. —  323 (Teile) l-NitrobenzolS-mlfonsaure-N-ozathylanUid werden 
mit 1300 H2S04 bei 10—20° verestert. Beim EingieBen in 6000 konz. NaCl-Lsg. wird 
das Na-Salz des H2S04-Esters ausgefallt. Dureh Red. mit Fe in  wss. Lsg. wird die 
Aminoverb. I  erhalten. 440 der Aminoverb. werden in  1000 W. gel., mit 827 Na-Aceta

1935. A. Prior. 31/3. 1934.) M . F. M u l l e r .

versetzt u. dann bei 5— 15° langsam 300 Olsaurechlorid zugetropft. Naeh d e m  Aeutrau- 
sieren u. Yerruhren 2—3 Stdn. bei etwa 15° wird eine Pastę erhalten, die sieh in W -
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klar lóst. Die Lsg. besitzt gute Netz- u. Waschwrkg. Ahnliche Eigg. besitzt das 
Acylierungsprod., das unter Verwendung von Laurinsaurechlorid u. Stearinsaurechlorid 
hergestellt worden ist. — 440 (Teile) des H2S04-Esters des l-Chlor-4-amino-2-benzol- 
sutfon$aureoxałhylamids der Formel I I  u. 82 Na-Acetat in 800 W. werden bei 5— 15° 
mit 300 Olsaureehlorid versetzt. Nach dem Neutralisieren u. 2—3-std. Verruhren 
wird eine in W. 1. Pastę erhalten. (F. P. 785 475 vom 11/2. 1935, ausg. 10/8. 1935. 
Scliwz. Prior. 13/2. 1934.) M . F. M u l l e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Alfred William Baldwin, Hugh 
Mills Bunbury und Isidor Morris Heilbron, Manchester, Herstellung von Netz-, 
Jieinigungs- und Dispergiermitteln durch Sulfonierung von Olycerin-ji-monoalkyldthmi, 
dereń Alkylgruppe 13—20 C-Atome enthalt. Ais Sulfonierungsmittel dient z. B. das 
Umsetzungsprod. yon S03 mit einer tertiaren Base, z. B. Pyridin, oder yon Na2S207 
mit Pyridin oder Dimethylanilin. — 31,6 (Teile) Celyl-fS-glycerindther (I), 22,2 fein 
gemahlenes Na2S207 u. 8 Pyridin werden bei 90—95° erhitzt, bis eine Probe in W. 
klar 1. ist. Das Gemisch wird dann in 250 W. eingeruhrt u. 80 NaCl zugesetzt. Zur 
VervolIstandigung der Ausfallung wird einige Stdn. geriihrt. Das Na-Salz des Mono- 
schwefelsaureesters des Athers wird abfiltriert u. getrocknet. Das feste seifenahnliehc 
Prod. lost sieh in W. leicht. Die Lsg. schaumt stark. Das Prod. laBt sieh aus A. um- 
krystallisieren. — 43 (Teile) I  u. 40 CC14 werden bei 40° yerriihrt u. innerhalb von 
30 Min. werden 23 C1S03H zugesetzt. Das erhaltene Gemisch wird mit einer konz. 
wss. Lsg. yon 12 Na2C03 yerriihrt, worauf der CC14 abdest. u. die zuriickbleibende 
wss. Lsg. zur Trockne gedampft wird. Es wird wieder das Na-Salz des Monoschwefel- 
saureesters erhalten. (E.P. 436209 vom 5/3. 1934, ausg. 7/11. 1935. Zus. zu E. P. 
398 818; C. 1934. I. 1259.) M . F. M u l l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., ubert. yon: Henry J. Wei- 
land und Milton A. Prahl, Milwaukee, Wisc., V. St. A., Wasserlosliche Sulfonierungs- 
produkte ton Kolophonium und dessen Deritalen, wie hydriertem Kolophonium (V), 
Abieiinsdure. Hydroabietinsaure oder dereń Ester, Abietin (I), Abietan (III) durch Sulfo
nierung mit S03 in Ggw. eines inerten Yerdunnungsmittels u. in Abwesenheit betracht- 
licher Mengen H2S04 bei Tempp. unterhalb 5°. — 128 (Teile) I  u. 512 Tetrachloriithan 
werden auf 0° abgekiihlt u. gut yerriihrt. Darauf werden innerhalb 2—3 Stdn. 80 S03 
bei etwa 0° eingeleitet u. es wird iy 2 Stde. nachgcriihrt, wobei das Sulfonierungsgemisch 
auf 0° gehalten wird. Nach Zusatz von 600 k. W. wird die Lsg. mit 33°/0ig. NaOH 
neutralisiert u. naeh weiterem Zusatz yon 1 CaCOs werden 502 C2H2C14 bis 100° ab
dest. Die Lsg. des Sulfonierungsprod. wird filtriert, zur Trockne gedampft u. pulveri- 
siert. Es werden 230 Teile eines wasserloslichen gelben Pulvers erhalten. — An Stelle 
von I kónnen 131 I I I  benutzt werden. — 151 (Teile) Kolophonium (IY) (N gum) werden 
in 800 Tetraehlorathan gel. u. mit 120 S03-Gas sulfoniert. Nach dem Verdiinnen mit 
1200 \7. u. Neutralisieren wird das Lósungsm. abdest. Beim Abkiihlen setzt sieh die 
Lsg. klar ab. Sio wird zur Trockne gedampft. Es werden 255 Teile eines gelben 
Pulyers erhalten, das ais Schaum- u. Emulgierungsmitlel dient. An Stelle von IV 
kann auch V yerwendet werden. (A. P. 2015 023 vom 15/2. 1934, ausg. 17/9.
1935.) M . F. M u l l e r .

Celanese Corp. of America, Del., V. St. A., ubert. von: Edmund Stanley, 
Henry Olpin und George Holland Ellis, Spondon, England, Farben von Cellulose- 
derimten mit unl. Farbstoffdispersionen in Ggw. eines sulfonierten Kondensationsprod. 
aus einem hoheren Alkohol u. einem cycl. Kórper, wie Bzl., Naphthalin (I) u. Deriw. 
Beispiel: Eine Mischung yon 128 (Teilen) I u. 242 Cetylalkohol wird bei 70° mit 
200 C1S03H yerriihrt u. dann die Temp. auf 100° gesteigert, bis kein Rauch mehr ent- 
weicht. AnsehlieBend wird mit W. verd., mit Sodalsg. neutralisiert u. zur Trockne 
yerdampft. Das Prod. dient ais Dispergator. (A. P. 2 017 995 yom 3/11. 1930, ausg. 
22/10. 1935. E. Prior. 10/12. 1929.) B b a u n s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Farben der unter Verwendung yon 
Titandiozyd spinnmattierten Kunstseiden aus regenerierter Cellidose (I) mit substantiven 
Farbstoffen, dad. gek., daO man Mattkunstseide yerwendet, die nach dem Mattieren 
oder yor dem Farben mit wasserloslichen Chromyerbb. behandelt worden ist. — Man 
behandelt z. B. I  %  Stde. lang bei 85° in einer 0,5°/oig. wss. Na-Bichromat- oder 
Chromchloridlsg., spiilt mit W., troeknet gegebenenfalls u. farbt wio ublich. Man 
erhalt lichteehte Farbungen. (D. R. P. 618 329 KI. 8 m yom 17/1. 1934, ausg. 6/9.
1935. E. Prior. 28/12. 1933.) S c h m a l z .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Quatemdre Ammonium- 
verbindungen durcli Einw. von Alkyl- oder Aralkylestem anorgan. Sauren oder aromat. 
Sulfonsauren auf die nach E. P. 423864 (C. 1935- II. 1093) erhaltlichen Verbb. Man 
yerwendet z. B. Dimethylsulfat, CH3CI, CSH5CH2C1, p-Toluolsulfonsauremethylester. — 
Die Prodd. dienen zur Verbesserung der Echtheit von Farbungen, z. B. von Baumwolle. 
(E.P. 423 933 vom 2/8. 1933, ausg. 14/3. 1935.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Triazinahkmnmlinge. 55,5 kg 
Cyanurchlorid in 500 kg Chlf. bei 25° mit 55 Moncathanolamin in 120 Chlf. langsam 
versetzen, nach 1 Stde. absaugen, mit Chlf., dann mit W. wasehen, troeknen; das Prod. 
enthalt noch 1 Cl-Atom. 23 kg der Verb. werden mit 25 Polyathylendiamin (Kp.15 90 
bis 350°) 2 Stdn. auf 100— 110° erhitzt, worauf man bei 70“ eine Lsg. von 5,5 Soda 
in 25 W. langsam zugibt, noch einige Zeit auf 95—100° heizt. Das Prod. ist ein yiscoses
01, Nachbehandhmgsmitlel zur Verbesserung der Wasserechtheit von Farbungen yon 
substantiyen Farbstoffen auf cellulosehaltigem Materiał. — Vgl. auch F. P. 769709;
C. 1935. I. 2735. (Schwz. P. 176 023 vom 14/3. 1934, ausg. 17/6. 1935. D. Prior. 
18/3. 1933.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ludwig Zeh, Leyer- 
kusen-Wiesdorf, und Ericłl Konrad, Leyerkusen, I. G. Werk), Praparate aus Salzen 
der Leukoschwefdsaureester von Farbstoffen, die sich von Benzanthron ableiten (I), gek. 
durch den Geh. an Salzen von SH-Gruppen enthaltenden Verbb. Derartige Verbb. 
sind z. B. Thioglykolsauren, Thiophenole, Mercaptobenzothiazol, Xanlogensdure u. Dilhio- 
carbaminsduren, insbesondere dereń N-AIkylverbb. Genannt ist dimethyldithiocarbamin- 
saures Na u. pcntamelhylendithiocarbaminsaures Piperidin. Diese Zusatze machen 
die zum Teil ungenugend bestandigen Zubereitungen fiir die Farberei u. Zeugdruckerei 
unter Verwendung von I bestandig u. ihre teehn. Verwertung zum Teil iiberhaupt 
erstmóglich. (D. R. P. 617 718 KI. 8 m yom 16/2. 1934, ausg. 27/8. 1935. F.P.785 421 
vom 8/2. 1935, ausg. 9/8. 1935. D. Prior. 15/2. 1934.) Sc h m a l z .

Durand & Huguenin, Sehweiz, Kondensationsprodukle der Naphlhalinreihe. 
Man kondensiert 1 Mol einer Naphtholsulfonsaure oder Aminonaphthalinsulfonsaure 
oder Aminonaphtholsulfonsaure niit mindestens 2 Mol. p-Aminosalicylsdure (I) in 
Ggw. von Bisulfit. — Die Prodd. enthalten yermutlich an Stelle der OH- oder ŃH,- 
Gruppe in den bekannten Kondensationsprodd. der I den Rest NHR (R =j Salicyl- 
saurerest). — 246 (Teile) des Na-Sal z es der 2-Oxynaphthalin-7-sulfonsdure (II) u. 306 I 
in 1000 W. u. 80 NaOH (100%ig) mit 2000 NaHSOa (44%ig) 4 Stdn. kochen. Ansauern. 
S02 durch koehen austreiben, erkalten lassen. Das Prod. ist in Na2C03 11., kuppelt 
nicht in alkal. Lsg. mit Diazobzl. Zus. 1 Mol I I  zu 2 Mol I. — Ahnlich kondensiert 
man 2-Naphthol-6,8-di#ulfonsdure, 2-Amino-8-oxynaphthalin-6-sulfonsaure, 1-Naphthyl- 
amin-6-sulfonsawe, l-Naphthol-4-sulfonsaure. Statt I: p-Amino-o-, -m-kresotinsaure. — 
Farbsloffzwischenprodd. (F. P. 789 589 yom 4/5. 1935, ausg. 31/10. 1935. D . Prior. 
5/5. 1934.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Herstellung 
eines Aminodinaphthylenozyds vom F. 176— 178® durch Red. des Mononitrodinaphthylen- 
oxyds Tom F. 185° mit Fe u. HC1. Das Prod. liefert nach Diazotierung mit iiblichen 
Kupplungskomponenten Farbstoffe mit tiefem Farbton, z. B. mit 2- O x y n a p h t h a li n -

3,6-disulfonsdurc einen Wolle aus saurem Bade blau farbenden Farbstoff. (Schwz. P- 
176 633 vom 27/7. 1934, ausg. 2/9. 1935.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarbstoffen 
auf der Faser, dad. gek., daB man die Faser mit 2 ',3 '-Oxynaphthvylaminonaphtkostyrikn 
yon der Zus. XIII, worin R  einen Alkyl-, Aralkyl- oder Arylrest, X Halogen oder den 
Naphthoylaminorest, Y  Halogen, H  oder den Naphthoylaminorest bedeutet, u. worin 
der Naphthoylaminorest mindestens einmal an den Stellen X oder Y  yorhanden sein 
muB, behandelt, u. die Farbung mit Diazo-, Diazoazo- oder Tetrazoverbb. entwickelt.
— Die Herst. folgender Farbstoffe ist beschrieben: 4-Nitro-2-amino-l-methylbenzol oder 
■5-Chlor-2-amino-l-meihylbenzol (I) oder l,3-Di-(trifluormethyl)-5-aminobenzol (II) oder 
4-Chlor~2-amino-l-methoxybenzol (III) oder Monoazofarbstoff aus diazotiertem 1-Amino-
4-nitrobenzol u. l-Amino-2,5-dimethoxybenzol (IV)--y 4 -(2 ',3 '-Oxyjiaphlhoylamino)-N-
methylnaphthostyril; 1 -Amino-2-cMorbenzol (Y) oder l-Amino-2,5-dichlorbenzol (VI) oder
3-Nitro-l-methyl-4-aminobenzol oder 6-Chlor-2-amino-l-methylbenzol (VII) oder I  oder II
oder II I oder IV-- y4-(2',3’-Oxynaphthoylamino)-N-dthylnaphlhostyril; V oder 1-Amirw-
2-nitrobenzol (VIII) oder VII oder I oder 4-Chlor-2-amino-l-mdhylbenzol (IX) oder VI 
oder 3-Amino-6-benzoylamino-4-methyl-l-methoxybenzol (X) oder 3-Amino-4-chlor-G-
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benzoylamino-l-meilioxybenzol (XI) oder 4-Amino-4'-methoxydiphenylamin (XII) oder 
IY — y 2-(2' ,3'-Oxynaphthoylamino)-4-brom-N-methylnaphthostyril; V oder Y III odor 

VI oder I  oder IX  oder X oder X I oder X II oder IV — >- 2-(2',3'- 
Oxynaphthoylamijw)-4-Mor-N-methyhmphlhostyril; V odor V III 
oder VI oder 2-Amino-l-tnelhox>jbenzol-4-sulfonsduredidthylamid 
oder IX  oder 4-Amino-l,l'-azóbenzol oderX — y 4-(2',3'-Oxynaph- 
thoylamino)-2-Mor-N-methylnaphthoslyril; 2-Amino-5-benzoyla?ni?io-
l,4-didthoxybenzol  y 4-(2',3'-Ozynaphthoylamino)-2-brom-N-
nielhylnaphthostyril. — Dic Farbstoffe farben jo nach Zus. in den 

versehiedensten Tonen, hauptsachlich jedoch in braunen Tónen. Ais Azokomponenten 
kann man auch 4-{2' ,3'-Oxynaphthoylamino)-N-phenyl- oder -N-benzyhiaphthostyril ver- 
wcnden. Herst. u. Eigg. der zur Verwendung kommendcn Naphthostyrile sind.be- 
schriehen. (F. P. 783 611 vom 2/1. 1935, ausg. 17/7. 1935.) S c h m a l z .

Joseph Gustave Bader, StraĆburg i. E., Herstdlung von wasserwdoslićhen Azofarb- 
stoffen auf der Faser, auch im Zeugdruck, dad. gek., daB man alkal. Gemisehe aus Aryl- 
nitraminen oder Arylnitrosohydroxylaminen, Alkalinitrit u. der substantiyen Azo- 
komponente auf die Faser bringt, die Farbung durch Absauern mit einer Mineralsaure 
oder dem Gemisch aus einer Mineralsaure u. einer organ. Saure k. oder w. entwickelt u. 
die so behandelte Ware nach einem kurzeń Luftgang von 10—30 Sek. durch ein alkal. 
Bad fiihrt, z. B. durch verd. Natronlaugo oder durch eine Natriumacetat- oder Natrium- 
carbonatlsg. Es erfolgt vollstandige Auskupplung. (F. P. 45 054 vom 9/7. 1934, ausg. 
29/5. 1935. A. Prior. 7/12. 1933. Zus. zu F. P. 761 811; C. 1934. II. 340.) Sc h m a l z .

Chemische Fabrik \ orm. Sandoz, Basel, Schwoiz, Herstellung von wasserunlós- 
lichen Azo arbstoffen auf Seide, dad. gek., daB man Tctrazoverbb., die durch Kuppeln 
yon tetrazotierten aromat. Diaminen mit 1 Mol eines weiter diazotierbaren aromat. 
Amins u. Diazotieren erhaltlich sind, auf die Seide bringt u. die Farbung in iiblicher 
Weise mit 2,3-Oxynaphthoesdure (I) entwickelt. — Beschrieben ist die Herst. des Farb- 
stoffs: I  -<—  4,4’-Diamino-3,3'-dimethozydiphenyl — y l-Amino-2-methoxy-5-methyl- 
benzol — ->-1 auf Stucku-are aus uncrschwerter Seide. Man erhalt schwarze Farbungen, 
die nicht ausbluten. (F. P. 783 024 vom 19/12. 1934, ausg. 6/7. 1935. Schwz. Prior. 
20/12. 1933.) S c h m a l z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Richard Walter Hardacre und 
Alec Wormald, Blackley, Manchester, England, Herstellung von Eisfarbm neben 
Kiipenfarbstoffen auf Cellulosefasem im Zeugdruck, dad. gek., daB man JRapidechtfarben 
oder Rapidogenfarben u. Kupenfarbstoffdruckpasten mit einem Gch. an Ferrosulfat 
u. einer kleinen Menge Stannochlorid nebeneinander auf die Faser druckt, trocknet, 
dann unter Anwendung saurer, z. B. essigsaurer Dampfe 2—4 Min. bei 100° dampft 
u. schlicBlicli mit einer stark atzalkal. Pasto iiberdruckt oder uberpflatscht, wieder 
trocknet, 2—5 Min. bei 100— 102° dampft, wascht u. wie ublich fertigmacht. — Die 
Eisfarbendrucke werden volMandig u. klar neben den Kiipenfarbstoffen entwickelt. 
(E. P. 427 900 vom 2/11. 1933, ausg. 30/5. 1935.) S c h m a l z .

Pharma Chemical Corp., New York, ubert. von: Eugene A. Markush, Jersey- 
City, N. J., V. St. A., Enlwickluyigsprdparate fiir Eisfarben, bestehend aus Gemischen 
von Diazoaminoverbb. aus diazotierten aromat. Aminen, dio keine 1. machenden Gruppen 
enthalten, u. heterocycl. Aminen, die mindestens eine 1. maehende Gruppe enthalten, 
u. substantiven Azokomponenten, insbesondere 2,3-Oxy7iaphtkoesdurearyUden. Ge- 
eignete Stabilisatoren fiir die Diazoverbb. sind z. B. Amino-a-pyridin- u. Amino- 
a-thiophencarbonsauren oder -sulfonsauren. — Die Farbungen werden auf der Faser 
wie ublich durch Saurebehandlung entwickelt. (A. P. 2 005 347 yom 9/10. 1933, ausg. 
18/6. 1935.) S c h m a l z .

National Anilinę und Chemical Co., Inc., New York, ubert. von: Donald
G. Rogers, Hamburg, N. J., V. St. A., Herstellung von Kupemfarbstoffprdparałen, 
dad. gek., daB man FUterprefikuchen von Anthrachinonfarbstoffen, dic durch Filtricren 
einer Suspension des Farbstoffs in yerd. Saure erhaltlich sind, mit Dispergiermitteln 
mischt, das austretende W. mechan. trennt, nochmals mit Dispergiermitteln yerriihrt 
JJ". gegebenenfalls der so erhaltlichen Dispersion ein Schutzkolloid u. ein hygroskop. 
Jlittel zusetzt. — Ais Farbstoffe kommen hauptsachlich Oxyanthrachirwne, u. zwar 
insbesondere dio metallfreien Alizarinfarbstoffe, ais Dispergicrmittel kaust. Alkalien 
u. Ammoniumhydroxyd, gegebenenfalls zusammen mit Tiirkischrotol, Saponin, Seife 
oder Alkylnaphthalinsulfonsdure u. dgl., ais Schutzkolloido z. B. Sulfiłcelluloseablauge, 
Alkylcellulosen, Pektin, Bentonit, Leim, Agar-Agar, Phosphorsdurearylester u. ais hygro-
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ekop. Mittel z. B. mehrwertige aliphat. Alkoholo in Frage. — Die Praparatc enthalten 
40— 70°/o an Farbstoff gegeniiber 15—30% norma!. Sie konnen im Vakuum zu Pulver 
getrocknet werden. (A. P. 2 006 720 vom 19/7. 1930, ausg. 2/7. 1935.) S c h m a l z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Herstellung von 
Kilpenfarbstoffdnichpaslen, dad. gek., daB man gelbe oder orange Kiipenfarbstoffe von 
milBigen Druckeigg. mit gelb oderorange farbenden 1,8-Diacyldiamirwanthrachinonm 
von móglichst gleichen farber. Eigg. jedoch leichterer Kupenlóslichkeit im Verhaltnis 
von 10: 1: 1 mischt. — Ais 11. Farbstoffe sind ausschliefilich genaimt: 1,8-Dibenzoyl- 
amino- u. 1,8-Dianisoylaminoanthrachinon. Die Farbtiefe u. dio Lebhaftigkeit der 
Drucke wird durch die Mitverwendung dieser Farbstoffe in alkal. Druckpasten unter 
Zusatz yon Red.-Mitteln bei yerkiirzter Dampfdaucr erhóht. (E. P. 434736 vom 
■8/3. 1934, ausg. 3/10. 1935. A. Prior. 8/3. 1933.) S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., KiipenfarbStoffprdparate, be- 
stehend aus Gemischen der trockenen Kiipenfarbstoffe, Na-Metasilicat (I), erhaltlick 
nach F. P. 748393 (C. 1933. II. 4339), u. Alkalihydrosulfit (II). — 100 g eines trockenen 
Kiipenfarbstoffs werden unter AusschluB der Feuchtigkeit mit 200—300 g trockenem
I  u. 150 g I I  in einer Kugelmiikle gemahlen. Durch Lósen des Praparats in der 10-fachen 
Menge W. erhalt man eine gebrauchsfertige Farbekiipe. Das Praparat ist wenig hygro- 
skop. u. kann nach Bedarf noch mit Netz- oder Dispergiermitteln versetzt werden. 
(F. P. 782 353 vom 6/12. 1934, ausg. 4/6. 1935. D. Prior. 28/12. 1933. E. P. 431278 
yom 24/12. 1934, ausg. 1/8. 1935.) S c h m a l z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, KiipenfarbStoff
praparate fiir Zeugdruck, gek. durch einen Geh. an Salzen einer M o n o a lk y la m in o b e n z o l-

3-sulfonsaure (I), z. B. an Na-, K-, NH4-, Sn-, Fe- oder Cu-Salzen der 1-Methylamino- 
oder l-Athylaminobenzol-3-sulfonsdure oder an Salzen dieser Sauren mit organ. Basen, 
wie z. B. Anilin, Athanolamin, Pyridin oder Benzidin. — Die unter Verwendung dieser 
Praparate hergestellten Drucke sind farbstarker u. fisieren besser ais ohne Mityerwcn- 
dung von I  oder unter Mityerwendung von l-Benzylaminobenzol-4-sulfcmsaiire her- 
gestellte Drucke. (Schwz. P. 177 231 v o m  27/6. 1934, ausg. 1/8. 1935.) SCHMALZ.

XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
Erich A. Becker, Vber das Verhalten von Pigmentsuspensionen im ehklrischtn 

Hochspannungsfeld. Zur Uberpriifung der elektr. Koagulationstheorie wurden Verss. 
im elektr. Hochspannungsfeld mit Spannungen bis zu 20 000 V durchgefiihrt. Die 
zu untersuchendo Dispersion befand sich in zylindr. Glasróhren von 3 cm Durchmesser. 

■die in 30 mm Abstand zwei verchromto Scheibenelektroden trugen. In  Leinól schied 
nur KammerbleiweiC am positiyen Pol einen Belag ab. In Standollack ergaben Blei- 
weiC, ZinkweiB, Normallithpone u. Sachtolith einen Belag an der negativen Elektrode. 
In Nitrocelluloselack zeigten Spritlack-Lithopone, Sachtolith, Titandioxyd u. Blanc 
fixe Abscheidung am positiyen Pol. In Spirituslack trat Abscheidung an der negativen 
Elektrode u. damit positiye Teilchenladung auf, ebenso in Kalkharzlack u. in Alkydal- 
laek. Die Pigmentabscheidung war angenahert proportional dem Prod. aus Spannung 
u . Zcit. Weiter wurden elektrophoret. Verss. mit den pigm entfreien B indem itteln 

durchgefuhrt. Leinól, Standollack u. Nitrocelluloselack ergaben keine Abscheidung. 
Spirituslack u. Kalkharzlack Abscheidungen an der negatiyen Elektrode. Nach diesen 
Resultaten ist die Hypothese der Bodensatzbldg. durch Ausflockung e n t g e g e n g e s e t z t  

geladener Teilchen unwahrscheinlich geworden. (Angew. Chem. 48. 691—96. 2/11- 
1935.) SCHEIFELE.

— , Untersuchungen iiber iceniger belcannte trocknende Ole. Perillaól, Hanfól, 
Lumbangól, Sardinenól, Menhadentran, Safloról, Sonnenblumenól, Mohnól, Ruból. 
Sojabohnenól u. WalnuBól wurden in rohem Zustande u. nach dem Dickkochen bei 
315° auf einheitlicho Konsistenz auf ihre chem. u. physikal. Kennzahlen untersucht 
u. nach Anreiben mit bleihaltigem Zinkoxyd u. mit Titanox B auf ihre Trocken- 
fahigkeit gepriift. Beim Dickkochen zeigten samtliche Ole eine Abnahme der JZ. u. 
eine Zunahme derDichte. Bei Lumbangól, Menhadentran u. WalnuBól ging dieSZ. beim 
Erhitzen zuriick. In  der Trockenfahigkeit zeigten die einzelnen Ole Unterschiede, die 
in der JZ. keine Erklarung finden. Die beste Trockenfahigkeit zeigte Perillaól, gute 
Trockenfahigkeit Hanfól, WalnuBól, Sojabohnenól u. Lumbangól. (Paint, Oil chem. 
Rev. 97. Nr. 24. 12—16. 28/11. 1935.) SCHEIFELE-
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H. L. Matthijsen, Der kritische Olgehalt ton Leinól- und Leinólslandiilfarben. 
(Vgl. C. 1935. II. 1790.) Krit. Bemerkungen zu Angaben von Z e i d l e r  u. LuYKEN. 
(Verfkroniek 8. 284. 15/11. 1935. Utrecht, Ned. Spoorwegen.) GROSZFELD.

— , Absorption von Melalltrocknem durcli Pigmente. Bei Vcrss. mit Leinólfarben, 
die mit verschiedenen Pigmenten angerieben u. mit Linoleat- u. Resinattrockner von 
Pb, Mn u. Co siccatmert waren, wurde wahrend einer Beobachtungszeit von 6 Monatcn 
festgestellt, daB die Veranderung in der Trockenfahigkeit auBer auf Trockenstoff- 
absorption dureh das Pigment noch auf Ausfallung des Trockenstoffs beruht. (Paint, 
Oil chem. Bev. 97. Nr. 23. 76—78. 14/11. 1935.) Sc h e if e l e .

H. Vemon Smith, Schnelllrocknende Anstriche. (Drugs Oils Paints 50. 466. 
Nov. 1935.) S c h e if e l e .

H. L. Matthijsen, Vergleich der Anheftung dersdben Farbscliicht auf verschiedenem 
Materiał. Beschreibung einer SchleiBprobe mit grobkórnigem SiC. Die Anheftung 
auf anod. behandelter Duraluminplatte war fiir graue Zn-Farbe mit Leinól, Standol 
u. Lack 2 mai so groB wie auf nicht behandelter. (Verfkroniek 8- 276—78. 15/11. 1935. 
Utrecht, Ned. Spoorwegen.) G r o s z f e l d .

— , Untersuchungen uber Farbtonbestdndigkeit. Farbtonanderungen bei Anstrichen
konnen beruhen auf 1. pliotochem. Veranderungen, 2. Veranderungen in der Ober- 
flachenstruktur (Glanzverlust, Verschmutzung), 3. Anderung der relativen Brechungsindi- 
ces derFilmbestandteile(Entstehung opt. Grenzflachen dureh Porenbldg.) u. 4. auf chem. 
Rkk. der Pigmente. (Paint, Oil ehem. Rev. 97. Nr. 23. 95—99.14/11.1935.) S c h e if e l e .

Manfred Ragg, Neues uber Schiffsbodenfarben. Angaben uber Benzylcellulose- 
u. Chlorkautschukanstriche, Bitumenfarben u. die Verwendung von Hg-Verbb., 
Aluminiumbronze, Fluoriden, Silicofluoriden, Pyrethrum u. Rotenon. (Farben-Ztg. 
40. 1167—69. 16/11. 1935.) ' S c h e if e l e .

P. S. Symons, Funktionen der Grundierfarben. Aufgaben der Grundierfarben fiir 
Metali, Holz, Putz, Zement, akust. Verputz. (Decorator 34. Nr. 403. 28—30. Nov. 
1935.) Sc h e if e l e .

Guido Schultze, Anwendungstechnische Grundbedingungen bei der Verarbeitung 
ron Chlorkautschuk. Stark beanspruchte Chlorkautschukfarben sollen hochstens 50% 
Pigment auf das Gesamtbindemittel enthalten. Fiir dio Haltbarkeit der Anstriche sind 
Vorbedingungen: Entrostung u. Sauberung des Untergrunds, geeignete Grundierung, 
sinngeraaB abgestimmter Deckanstrich, richtige Auftragstechnik u. Auftragsfolge. 
(Farben-Ztg. 40. 1165—67. 16/11. 1935.) S c h e if e l e .

Nordmann, Verwendung von Kautschuk bei der Herstdlung von Lacken. Ver- 
wendung von Kautschuk in Lacken a) in Form von Chlorkautschuk, b) dureh Vor- 
walzen von ICautschuk u. Bchandeln mit Co-Linoleat, c) dureh Behandeln von Kautschuk 
mit p-Phenolsulfosaure (Thermoprene), d) dureh Depolymerisieren des Kautschuks mit 
SnCl4. (Farbę u. Lack 1935. 579—80. 4/12.) SCHEIFELE.

R. S. Morrell, Trocknende Ole, Trockenstoffe, Celluloseesterlacke. Literaturiiber- 
sicht iiber die Fortschritte 1934. (Rep. Progr. appl. Chem. 19. 463—72. Sep.) W lLBORN .

H. A. Gardner, Die Bedeutung ron Holzól fiir die Lackindustrie. (Drugs Oils 
Paints 50. 468. N ov . 1935.) S c h e if e l e .

Franęo is, Ober einige besondere Kennzeich en der chinesischen Holzole und die Analyse 
von holzolhaltigen Mischungen. (Rech. et Invent. 16. 330—32. 1935.) Sc h e if e l e .

— , Geschwefdte Ole. Herst. geschwefelter Ole dureh Behandeln von Leinol, 
Ricinusol usw. mit S oder Chlorschwefel u. dereń techn. Anwendung. (Oil Colour 
Trades J. 88. 181. 1935.) SCHEIFELE.

— , Physikalische Eigenschaften von Lackbenzinen. 10 yerschiedene Sorten Laek- 
benzin (minerał spirits) wurden vergleichend gepruft auf D., Anilinpunkt, Farbę, 
Kupferkorrosion, S-Geh., Geruch, Flammpunkt, Dimethylsulfatwert, Kauri-Butanol- 
wert, Siedeycrh., Sauregeh. u. Farbo des Destillationsriickstandes, Breehungsindex u. 
Verh. gegenuber Harzlsgg. u. Lacken (Viscositat, Verschnittfahigkeit). Es ergab sich 
eine ungcfahre lineare Beziehung zwischen Kauri-Butanolwert u. Anilinpunkt. (Paint,
Oil chem. Rev. 97. Nr. 23. 91—94. 14/11. 1935.) S c h e if e l e .

Fritz Ohl, Anstrichmaterialien fiir Kunstharzgegenstdnde. (Vgl. hierzu C. 1935- 
li. 1618.) (Paint Colour Oil Varnish Ink Lacąuer Manuf. 5. 242—43. 1935.) S c h e if e l e .

— , Die Feuchtigkeitsdurchlassigkeit ton organischen Uberziigen. Die Durehlassig- 
keit fiir Feuchtigkeit wachst in der Reihenfolge Bitumen, Holzól, Schellack, Glyptal- 
harz, Polystyrolharz u. Nitrocellulose. (Synthet. appl. Finishes 6. 120—24. 131. 
1935.) ' Sc h e if e l e .
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H. L. Bender, H. P. Wakefield und H. A. Hoffman, Kolloidcntmcklungen in 
synthełischen Harzen. Eino Rcihe von physikal.-chem. Eigg. der in der Industrie vcr- 
arbeiteten synthet. Harze werden beschrieben, u. a. werden die untersuchten Vis- 
cositatsanderungen in Lsgg. u. die Gelierungsanderungen von Phenolharzlsgg. graph. 
wiedergegeben. Zum Vergleich werden auch kolloide Daten des Gummis herangezogen 
u. neben den Strukturfragen der Kunstharze auch die Belango ihrer industriellen 
Hcrst. in den einzelnen Phasen erortert. (Chem. Reyiews 15. 123—37. 1934.) D a h l m .

C. Bianchi, Synthetische Fimisse: AldeJiydharzc. Sammelberieht uber Herst. u. 
Eigg. von Aldehydharzen, sowio ihre Verwendung in der Firnisindustrie. (Vernici
11. 265—69. 1935.) G r im m e .

Arturo Miiller, Nomenklatur der Fimisse, auch auf dem Wcllmarkt. Besprochen 
werden Fimisse, Transparentfirnisse, Lacke, Farben, Rostschutzfarben u. Fimisse 
mit Asphalt- u. Metallzusatzen. (Vernici 11. 341— 43. 1935. Triest.) Grimme.

A. Abramów, Untersuchung der explosiven Eigenschaften des Staubes von Nitro- 
cdlulose-Etrolen. Im Zustande von Staubwolken (Aerosol) neigt Nitrocellulose-Etrol bei 
Beriihrung mit einer Quelle hoher Temp. zur Selbstentziindung. Die Grenze der 
explosiven Konzz. liegt fiir Nitrocellulose-Etrol 815 g/cbm Luft, fiir Woizenmeld 
307 g/cbm Luft. Die Entflammungstemp. lag fiir 2 untersueht© Etrole bei 1059 u. 
1077°. (Piast. Massen [russ.: Plastitsclieskie Massy] 1933. Nr. 5. 24—26.) S c h o n FELI).

L. F. Aksberg und A. I. Abramów, Ursache des Weifiwerdens von Nitro- 
cellulose-Etrol. Dio weiBen Anfliigo bei Gegenstanden aus Nitrocellulose-Etrol sind auf 
die Ggw. yon CaS04 • V2 H20 zuruckzufuhren, das unter dem EinfluB der Luft- 
feuehtigkeit auskrystallisiert. Es empfiehlt sieh, das Halbhydrat durch CaS04 - 2 H20 
oder CaS04 u. dgl. Fiillmittel zu ersetzen. (Piast. Massen [russ.: Plastitseheskie Massy] 
1935. Nr. 1. 25—26.) Sc i io n f e l d .

Henry Alfred Gardner, V. St. A., Herstellung einfachcr oder zusammengesetzter 
Pigmente. Man yerwendet ais Pigmente Phthalate, z. B. von Ti02, PbO, CuO. Ti- 
Phthalat kann ais Oberzug auf fertige Pigmente, wie Ti02, ZnO, durch Fallung eines 
Ti-Salzes, z. B. TiS04, mit einem Alkaliphthalat in Ggw. der aufgeschlammtcn Pigmente 
niedergesehlagen werden. (F. P. 789 594 vom 4/5. 1935, ausg. 31/10. 1935. A. Prior. 
23/5. 1934 u. 4/3. 1935.) N it z e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von Pigmenten. 
Zu F. P. 779528; C. 1935- II. 2135 ist nachzutragen, daB bei Anwendung der Erhitzung 
unter Druck auf Tempp. iiber 100° in Ggw. yon Mutterlauge auf Roh-Zn- u. Ti-WeiC 
man die Mutterlauge zweekmaBig dureh W. ersetzt. (Ung. P. 112 909 vom 13/10.
1934, ausg. 16/9. 1935. D. Prior. 14/10. 1933.) Maas.

Kali-Chemie, Akt.-Ges., Berlin, HerstdluJig von Cadmiumsulfidfarben durch 
Gluhen von CdC03 mit Mischung mit S bzw. mit S u. Se u. gegebencnfalls unter Zusatz 
von BaSOj ais Versehnittmittel, dad. gek., daB 1. zu der zu brennenden Mischung 
Al(OH)n zugesetzt wird, 2. CdCO:1 mit Al(OH)3 aus Cd u. Al enthaltenden Lsgg. mittels 
Alkali bzw. Ammoniumcarbonaten gleichzeitig gefallt wird, 3. die Fallung des CdCO- 
u. Al(OH)3 geinaB Ansprueh 2 in Ggw. yon durch Fallung erzeugten BaS04 enthaltender 
Suspension erfolgt, u. 4. durch an sieh bekannten Zusatz von ZnS. (D. R. P. 621854 
KI. 22f vom 28/9. 1932, ausg. 14/11. 1935.) N it z e .

N. F. Shirow, U. S. S. R., Herstdlung phospliorescierender Sulfide. Dio sauerstoff- 

haltigen Schwefelyerbb. der Metalle der 2. Gruppe des period. Systems, z. B. Sulfate, 

Sulfite u. Tetrathionate, -werden mit den Metallen der 2. Gruppe oder Al reduziert, 

wobei vor oder nach der Red. die notwendigen Aktiyatoren u. Sehmelzmittcl zugesetzt 

werden. (Russ. P. 42 233 vom 19/4.1934, ausg. 31/3.1935.) R ic h t e r .

Canadian Industries Ltd., Montreal, Canada, ubert. yon: Errett H. Callahan, 
Lansdowne, Pa., V. St. A., Druckfirnis enthalt ein Pigment, einen Trockner u. das harz- 
artige Rk.-Prod. von Glycerin mit Phthalsaureanhydrid, auBerdem noch 55—85% -
•10—55% troeknendes 01. Die Mischung soli eine Viscositat von 145 „Poises“ bzw. eine 
Auslaufzeit von 25— 100 Sek. haben. Allgemein sind harzartige Rk.-Prodd. aus mehr- 
wertigen Alkoholenanwendbar. (Can. P. 332 858 yom 21/4.1932,ausg. 30/5.1933.) Ki-

E. J. Kelly, Kalamazoo, Mich., V. St. A., Druckfarbe, die bei 150—200° schnell 
troeknet, bestehend aus 5— 6 5 %  Pigment, 2— 1 0 %  hochsehm. Wachs, 3— 18%  einer 
V2— 5 Sek.-Nitroeellulose, 30— 70 %  eines fliiehtigen Losungsm., 10—4 0 %  Weichmacher, 

z. B. Diathylphthalat. (A. P. 2 002 537 yom 14/2. 1934, ausg. 28/5. 1935.) K lT T L E E .
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John Mac Łean, Pueblo, Colo., V. St. A., Amalgamdruckform. Ais Druckplatte 
dient eine Legierung eines amalgamierbaren (Zn) u. eines nicht amalgamierbaren Metalls 
(Ni), z. B. Neusilber. Nach Aufbringen des Bildes durch Umdruck, auf photomeclian. 
oder elektrolyt. Wege werden die vom Bild nicht bedeckten Stellen amalgamiert. 
(A. P. 2 004824 vom 9/3. 1931, ausg. 11/6. 1935.) K it t l e r .

Western Electric Co., Inc., New York, N. Y., iibert. yon: Cornelius S. Dippel, 
Woodcliff, N. J., V. St. A., Herstdlung ion Holzmaserungsmustern durch Behandeln der 
Originalholzflaehe mit einer wss. Lsg. von Natriumtetracarbonat oder Kalium- 
Alurainiumsulfat unter Wegbiirsten der locltcren Teile. Die Holzoberflaehe wird dann 
getrocknet, leicht gesandet u. mit einem Nitrocelluloselack iiberzogen. SchlieBlich wird 
die Lackoberflachę mit Drucktinte yersehen u. das Muster mit Gummiroller iibertragen. 
(A. P. 2 016416 vom 4/9. 1931, ausg. 8/10. 1935.) B r a u n s .

Carbide and Carbon Chemicals Corp., New York, N. Y., iibert. von: Ernest 
W. Reid, Pittsburgh, Pa., V. St. A., Masse aus Cdluloseacetat fiir Lacke o. dgl., enthal- 
tend ais Losungsmm. Gemische yon Bis-/?-ehlorathylathcr (I) u. aliphat. Alkohole. Beispiel: 
70 (Teile) I u. 30 A. (A. P. 2 015385 vom 23/9. 1931, ausg. 24/9. 1935.) B r a u n s .

Atlas Powder Co., Wilmington, Del., iibert. yon: Edmond H. Bucy, Waukegan,
111., V. St. A., Krystallmuster zeigende Uberziige, bestehend aus einer Grundschicht, 
z. B. Cdluloseacetat, einer Krystalle zeigenden Schicht, z. B . aus 10 (Teilcn) Naph- 

thalin oder Anthracen, 5 Harz, 15 Toluol, 40 AthyIoxybutyrat, 5 Cellulosenitrat u. 
25 Aceton u. einer wasserlóslichen Schicht aus Leim, Casein, Silicaten oder wasser- 
loslichen Celluloseathern. Ais SchluBschicht dient ein Celluloseesterlack. (A. P. 
2016 314 vom 14/10. 1933, ausg. 8/10. 1935.) B r a u n s .

Beckalite Kunstharzfabrik G. m. b. H., Osterreich, Verbesserung von Kopal- 
harzen fiir Lackzwecke durch Verkneten des zweekmaBig pulverisierten Harzes in der 
Warme, z. B. 20—30 Min. zwisehen auf 135° beheizten Zylindern u. Lósen bei 110° in 
Butylalkohol. AnschlieBend wird mit l 1/2%  Ca(OH)2 neutralisiert u. das Rk.-W. abdest. 
(F. P. 789 641 yom 6/5. 1935, ausg. 4/11. 1935. A. Prior. 5/5. 1934.) B r a u n s .

Beckalite Kunstharzfabrik G. m. b. H., Osterreich, Warmebehandlung von 
Ilarzen fiir Lackzwecke. Die Harze werden in einem 45001 fassenden gesehlossenen 
Spezialmischer erhitzt u. intensiy durchgemiseht. Dabei tritt Kondensation ein. Der 
an der Oberflache entstehende Sehaum wird absorbiert. Das Verf. ist anwendbar auf 
/ossile u. Rcsenharze, sowie ICunstharze, wie Plienolformaldehydharze, Vinylharze u. a. 
(P.P. 789 642 yom 6/5. 1935, ausg. 4/11. 1935. A. Prior. 5/5. 1934.) B r a u n s .

Beckalite Kunstharzfabrik G. m. b. H., Osterreich, Herstdlung śchndl trocknender 
polymerisierter Ole, insbesondere fiir Lackzwecke durch Erhitzen des Oles, z. B . Leinol 
mit einer auf elektr. Wege liergestellten Dispersion von Schwermetallen, wie Co, Mn, 
Fe, in einer organ., mit 01 mischbaren Fl., wie Butylalkohol, Terpentin u. a. Beispiel: 
Eine zwisehen Spriihelektroden hergestcllte Co-Disporsion in Butylalkohol (0,01°/o Co) 
wird mit Leinol yermiseht u. mehrere Stdn. im C02-Strom auf 277° erhitzt. (F. P. 
789 644 Tom 6/5. 1935, ausg. 4/11. 1935. A. Prior. 24/10. 1934.) B r a u n s .

Beckalite Kunstharzfabrik G. m. b. H., Osterreich, Herstdlung von Trocken- 
mittdnfiir Lacke durch Fallen der Metallhydroxydc aus den wss. Lsgg. der Metallsalze, 
wie Ca, Zn, Mn, Co, Pb-Acetaten, Chloriden, Sulfaten usw., bei n. Temp. unter Be- 
nutzungyon luftfreiem W. Beispiel: Das ausgefallte u. gewascheneCo-Hydroxyd wird mit 
der Halfte Standól innig gemischt, das letzteW. wird durch Vakuum entfernt; dann wird 
m einer Lsg. yon 50°/o Harz in Petroleumdest. gel. u. auf 93° erhitzt. Es erfolgt eine 
Rk. zwisehen Co-Hydroxyd u. Abietinsiiure. Die Temp. wird bis zur Kliirung aufrecht 
erhalten. (F.P. 789645 vom 6/5.1935, ausg. 4/11.1935. A. Prior. 24/10.1934.) B r a u n s .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Ben E. Sorenson, Wilmington, 
Del., V. St. A., Kondensationsprodukte aus mehrbasischen Sauren und meJirwertigen 
Alkoholen. Phthalsaureanhydrid(l)-6lycerin(ll)-Harze werden biegsamer u. widerstands- 
fahiger, wenn sic in Ggw. von Oxyathem, besonders der Glykolmonoalkyldther, her
gestellt werden. — Z. B. werden 18,5 II, 58,2 I u. 23,3 Glykolmonobutylather unter 
RuckfluB innerhalb 4 Stdn. auf 225° erhitzt. Dann wird unter RiickfluB noch 1 Stde. 
bei dieser Temp. gehalten, worauf der Kiihler entfernt wird u. die Verharzung bei der 
gleiehen Temp. bis zur Erzielung eines Prod. von der SZ. 40—50 fortgesetzt wird. 
iJie Prodd. kónnen fiir sich-ais Lackgrundstoffe, sowie ais Zusatz zu Nitrocdlulose- 
lacken verwendet werden. (A. P. 2019 510 yom 11/2. 1929, ausg. 5/11. 1935.) E b e n .

Sydney Leonard Morgan Saunders, London, Mischkondensaiionsprodukte aus 
"tnolen und- Formaldehyd und aus mehrbasischen Sauren mit Fełtsaureglyceriden.
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L, Phenol-CH20-Kondensationsprodd. werden mit Teilestem des Glycerins, yorzugs- 
weise mit Monoglyceriden bei Tempp. bis zu 150° kondensiert, worauf mit Phthalsdure- 
anhydrid (I) bei hóherer Temp., z. B. 230—236° zu Endo kondensiert wird. Geeignete 
Monoglycerido sind die der Essigsdure, dor Benzoesauren, der hóhermolekularen Fett- 
sauren u. der Harzsduren. Den Kondensationsprodd. konnen in jeder Phase ihrer 
Herst. Naturharze zugesetzt werden. Sie dienen zur Herst. yon Lacken u. Oberziigen. — 
Z. B. werden 20 eines schmelzbaren, aus o-Kresol u. CH20 in Ggw. eines alkal. Kontakt- 
mittels hergestellten Harzes in 40 Glycerinmcmolinóleat gel. u. bis zur yólligen Klarheit 
der M. auf 160° erhitzt. Diese wird darauf mit 15 I 1 Stde. auf 230° erhitzt. Das 
Rk.-Prod. ist in fetten Olen 1. (E. P. 431951 yom 26/4.1934, ausg. 15/8.1935.) Eben.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Archibald Alwyn Harrison, 
Manchester, Hersidlung lichibestandiger, blauer, wetterfester Nitrocelluloseiiberziige aus 
Nitrocellulose (I) u. einem Cu-Phthalonitrilpigment (II) naeh E. P. 410 814; C. 1935-
I. 1305. Beispiel: 80 (Teile) II werden mit 1200 gereinigtem Sand u. 4 des Na-Salzes 
eines Kondensationsprod. aus Formaldehydnaphthalinsulfonsaure u. W. zu einer Pastę 
angemacht u. 24 Stdn. durchgeriihrt. Das fein yerteilte Pigment wird yom Sand ge- 
trennt, angesauert, filtriert u. gewaschen. Dann wird mit A12(S04)3, Soda, Baryt, 
BaClj, W. u. II der Farblack angesetzt. 20 (Teile) Farblack mit 50 Ricinusol u. 20 bis 
30 Nitrocelluloselsg. ergeben dann die t)berzugsmasse. (E. P. 435 614 vom 14/12.
1933, ausg. 24/10. 1935.) B r a u n s .

Camille Dreyfus, New York, N. Y., V. St. A., Schutziiberzug auf Cdlulose- 
derimłoberfiachen. Zu E. P. 316 984; C. 1930. I. 2174 ist nachzutragen: Ais Lack 
yerwendet man eine Lsg. yon 1 (Teil) Phenol- bzw. Anilin-Furfurol-Harz in 8 bis
12 Losungsm., gegebenenfalls mit Zusatzen yon Weickmachungsmitteln, Pigmenten 
Farbstoffen u. dgl. Der fertige tjberzug wird dureh Erwiirmen oder Bestrahlen nacli- 
gehartet. (A. P. 1964 039 vom 4/5. 1932, ausg. 26/6. 1934.) Sa l z m a n n .

Pyroxylin Products Inc., iibert. yon: William Courtney Wilson, Chicago, I11-, 
V. St. A., Schablonieren, insbesondere mit Nitrocdluloselacken, z. B. beim Beschriften 
von Automobilteilen mit Nitrolackgrund. Schabloniert wird mit einem in einem Rahmen 
befindlichen Seidenstiick, das an den nieht Muster tragenden Stellen undurclilassig 
gemacht wurde. Der Nitrolack wird dureh die freigelassenen Stellen durehgedriickt u. 
muB die Eigg. haben, langsam zu trocknen u. nieht zu oxydieren. Er darf in 6 Stdn. 
nieht mehr ais die Halfte der Losungsmm. yerlieren. Beispiel: Nitrocellulose (naB), 
240 (Teile), Alkydharz 180, Phenolaldehydharz 40, Diamylphthalat 130, Hexalin 400 
Amylacetat 60, Butylfuroat 300 u. Butanol 100. (A. P. 2 017 576 yom 23/1. 1931, ausg. 
15/10. 1935.) ' B r a u n s .

Carbide & Carbon Chemicals Corp., V. St. A., Lósungs- und Weichmachungs- 
mittd fiir Celluloseester u. Harze, bestehend aus den Estern einer einbas., aromat. 

Saure, wie Salicylsaure, mit Monoalkylathern des Glykols, wobei die substituierte 

Alkylgruppe mehr ais 2 C-Atome hat. Genannt werden die Salieylate des Monobutyl- 

iithylenglykols u. des Diathylenglykols. (F. P. 788856 vom 15/4. 1935, ausg. 18/10- 
1935. A. Prior. 4/5. 1934.) B r a u n s .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., iibert. yon: 
Walther Schrauth, Berlin-Dahlem: Deutschland, Weichmacher fiir plastische Massen, 
Lacke und Fixaiiv fiir Parfiime, bestehend aus einen Ring enthaltenden Estern yon 
hydrierten aromat, mehrbas. Sauren, wie z. B. D icyclohexy lhexahydrophthalat, Di- 
cyelohexyl-4-chlor-l,2,3,6-tetrahydrophthalat (I) oder D i b e n z y l t e t r a h y d r o p h t h a l a t .  

Beispiel I : Eine Misehung yon 350 g Hexahydrophthalsaure, 300 g Cyclohexanol, 
300 g Athylendichlorid u. 2 ccm H2S04 wird so erhitzt, daB das W. entfemt wird u. 
das Athylendichlorid zuriicktropft. Naeh Entfernung des W. wird mit Sodalsg. ge
waschen u. dann im Vakuum in Ggw. yon K oh le  bei etwa 200“ rektifiziert. I erhalt 
man aus Cyclohexylmaleat u. Chloropren bei 50°, uber Nacht stehen lassen, dann 
mit sd. W. reinigen. (A. P. 2015 239 yom 11/7. 1933, ausg. 24/9. 1935. D. Prior. 
12/7. 1927.) B r a u n s .

Carbide and Carbon Chemicals Corp., V. St. A., Hersidlung von g e m is c h te n  
Glykolestem und solche Ester enthaltenden Miśchungen. Naeh iiblichen Arbeitsweisen, 

z. B. dureh aufeinanderfolgendes Verestem mit yerschiedenen Sauren oder ihren 
Anhydriden, werden aus Glykolen, wie Athylenglykol (I), Diathylenglykol (II) °der 
Triathylenglykol (III) gemischte Ester der nachst. Formel:

R3—CO—O—R 2—O—(—CO—R 1— CO—O—R®—O—)n—CO—R3 
hergestellt, worin R 1 ein Alkylen, z. B. (CH2)2 oder eine einfache Bindung, R= den
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Rest eines Alkylen- oder Polyalkylenglykols, z. B. (CH2)2, R3 cinc Alkylgruppe, z. B. 
CH3 u. n mindestens 2, z. B. eine Zahl zwischen 2 u. 10 bedeutet. — 186 g I  werden 
mit 236 g Bemsteinsdure in Ggw. von 0,2 g H2SO., bei 140° u. 350 mm Druck wahrend
1 Stde. unter Dest. von 82 g W. verestert u. anschlieBend mit 435 g Acetanhydrid 
boi 100—110° weiter verestert. Das erhaltenc „Acetat-Succinat von 1“ ist unl. in W. 
u. hat das Mol.-Gew. 1340. Das entsprechend erhaltene „Acetat-Succinat von 111“ ist 
eine Yiseosc FI., 1. in Aceton u. W., unl. in A., das „Acetat-Succinat iton 11“ eine waehs- 
artige M. D io  Prodd. sind Plastifizierungsmittel fiir cdlulo.sehtMigc Stoffe, Gunnmn u . 

Harze. (F. P. 789404 vom 30/4. 1935, ausg. 29/10. 1935. A. Prior. 8/5.1934.) D o n a t .

Columbia Naval Stores Co., Savannah, Ga., ubert. von: Avery A. Morton, 
Watertown, Mass., V. St. A., Verbessem und Beinigen von Harzen wie Fichtenharz. 
usw. zur Verbesserung der Farbę, Erhohung des F. u. Mol.-Gew. 800 g Harz werden 
in 525 Gasolin gel. u. mit 340 ccm konz. H2SO.( (1,84 D.) u. 136 W. bei 30—32° ycrruhrt. 
Nach etwa 2 Stdn. wird die M. mit 2000 ccm Gasolin vermischt. Dio Gasolinschicht 
wird von der Saureschicht getrennt u. das Gasolin in einer Al-Blase abdest. (A. P.
2 017 866 vom 3/5. 1930, ausg. 22/10. 1935.) B r a u n s .

Hercules Powder Co., ubert. von: JosephN. Borglin, Wilmington, Del., V. St. A., 
Entfarben von Harz durch Lósen des Harzes in Losungsmm. wie Gasolin, Terpentin
o. dgl., die mit Resorcin u. Borsaure bzw. Na2B20 7 u. anderen Boraten nicht mischbar 
sind. Beispiel: 500 (Teile) einer 14°/oig- Lsg. von Harz in Gasolin werden durch inniges- 
Mischen u. 1-std. Fluxen mit 13 Resorcin u. 1 Borsaure entfarbt. (A. P. 2018 634. 
vom 29/11. 1932, ausg. 22/10. 1935.) B r a u n s .

Elly Pollak, Wien, Kunstharze. Die sich vom Hydrazin ablcitenden Dicarbon- 
saureamide oder ihre Monothioderiw., z. B. H ydrazod i ca rbonsau rea mid (I) oder Hydr- 
azomonothiocarbonsdureamid, werden mit CH20  zu Prodd., dio gegen Alkali u. Sauren 
widerstandsfahig u. fiir ultraviolette Strahlen undurchliissig sind, kondensiert. Sie 
sind farblos, in der HeiBpresse zu Formkdrpem hartbar u. konnen, in Lsg. auf Gewebe 
aufgebracht, durch Hartung auf der Faser zur Impragnierung der Gewebe Verwendung 
finden. Auf 1 Mol I  werden zweckmaBig 2—3 Mol CH20 angewendet. In Mischung 
mit Hamstoff- (n) u./oder ThiohamstofJ-CHfi-Harzen konnen die Prodd. auch zur 
Herst. von Lacken dicnen. —  118 I  werden in 213,4 ccm 30°/„ig- CH20-Lsg. in Ggw. 
von 20 ccm n-H2S04 u. 500 W. w. gel. Die erhaltene Lsg. wird filtriert u. nach An- 
sauern bis zur kongosauren Rk., im Vakuum eingedampft u. endlich bei 60— 140° ge- 
hartet. Ein weiteres Beispiel erlautert die Verwendung von melir CH20 unter alkal. 
Kondensationsfiihrung bis zur Hartung, die nach Zufiigen von Saure stattfindet. Ein 
anderes Beispiel beschreibt die gemeinsame Endkondensation von Kondensationslsgg. 
aus I-CH20 u . II-CH,0. Weitere Beispiele erlautern die Kondensation auf der Faser 
(Viscose) u. die unter Ersatz des I durch Hydrazinhydrat. (F. P. 782195 vom 1/12.
1934, ausg. 31/5. 1935. Oe. Priorr. 4/12. 1933, 14/9. u. 15/9. 1934.) E b e n .

Glidden Co., Cleveland, ubert. von: Charles G. Moore, Lakewood, Ohio,
V. St. A., Kunstharz. Bicinusól u. Bemsteinsaure werden in der Warme kondensiert, 
bis das Prod. eine SZ. von 35— 40 aufweist. Dann wird mit Glycerin allein oder im 
Gemisch mit einer zweibas. Carbonsaure weiterkondensiert. (Can. P. 348040 vom 
13/3. 1933, ausg. 5/2. 1935.) E b e n .

Glidden Co., Cleveland, ubert. von: Charles G. Moore, Lakewood, Ohio, V. St. A., 
Kunstharz. Zu A. P. 1 922 743; C. 1934. I. 3132 ist nachzutragen, daB die Konden
sation in Ggw. von NaOH ausgefiihrt werden kann. — Z. B. werden 1260 Phthalsaure- 
anhydrid, 576 Glycerin (I), 1,5 NaOH u. 1200 Kautschuksamenol (II) kondensiert. An 
Stelle yon II kann das Monoglycerid des I I  yerwendet werden. (Can. P. 348 043 
yom 24/7. 1933, ausg. 5/2. 1935.) E b e n .

N. V. Industrieele Maatschappij v. h. Noury & Van der Lande, Holland, 
Olharze. Polymerisierte u. yon nichtpolymerisierten Anteilen befreite Fettsauren 
trocknender Ole (IV) werden mit Kolophonium (I) u. Glycerin (II) oder mit mehrbas. 
Sauren u. mehrwertigen Alkoholen, z. B. mit Phthalsdureanhydrid (III) u. II oder mit
I inylacetat oder -chlorid zu Harzen umgesetzt, die gut trocknende Lacke liefem. — 
Z. B. werden 501 mit 50 IV u. der entsprechenden Menge II in bekannter Weise in 
der Hitze umgesetzt. (F. P. 788 584 vom 9/4. 1935, ausg. 12/10. 1935. Holi. Prior- 
18/4. 1934.) E b e n .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodleben, Post Rosslau, Anhalt (Erfinder: 
Walther Schrauth, Berlin-Charlottenburg), Kondensationsprodukte. Mehrbas. Sauren 
oder dereń Anhydride, z. B.' Adipinsdure (I) oder Phthalsdureanhydrid (in) werden.
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mit dem hauptsachlieh aus Diozyoctadecen bestehendon, aus Bicinusól erhaltenen 
Ricinusalkohol (II) in ublieher Weiso mit oder ohne Kontaktmittel zu Harzen kon- 
densiert, die zur Herst. von wasserbestandigcn u. elast. Formstiicken yerwendet werden 
konnen. Es konnen auch II enthaltende Gemische u. neben I I I  I  bzw. Bernsteinsaure 
yerwendet werden, ebenso Hezahydrophthalsaure, Fumar- u. Maleinsaure, Citronen- 
siiure, \Vei?isaure, Oxalsaure u. dgl. — Z. B. werden 200 II u. 240 I langsam auf 120° 
erhitzt, einige Stdn. bei dieser Temp. belassen u. hierauf weitere 2 Stdn. auf 160° u. 
endlieh weitere 6 Stdn. auf ca. 220° erhitzt. Damach ist ein unl. u. unschmelzbares 
Harz von bedeutender Biegsamkeit entstanden. (D. R. P. 620 905 KI. 12o vom
29/10. 1932, ausg. 9/11. 1935.) E b e n .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herstdlung ton Maren 
Kondensationsprodukten aus Formaldehyd, Harnstoff und Thiohamsloff, die auf 1 Mol 
Harastoff (I)-Thioharnstoff (II)-Gemisch hochstens ca. 1,6 Mol CH20 entlialten, dad. 
gek., daB bei der Durchfuhrung der Kondensation in 2 Phasen die Verarbeitung der 
nach dem Zusatz des II bzw. des II-I-Gemisches zur primaren Kondensationslsg. er- 
haltenen Lsg. erst nach erfolgter Abbindung zum mindesten des groBten Teilcs des 
freien CH20 erfolgt, wobei die Abbindung bei neutraler Rk. u. bei gewóhnlichcr oder 
wenig erhohter Temp. yorgenommen wird. — Z. B. werden 120 I in 336 CH20 (36 Vol.- 
%ig) gel. mit Blutkohlc yermischt u. filtriert. Dann wird ca. 6 Stdn. bei 98° im Riihr- 
autoklayen erwarmt. Mit verd. NaOH gegen Lackmus neutral gestellt, wird die Lsg. 
mit 45 II yersetzt, der sich beim TJmruhren klar lóst. Nach 2-tagigem Stehen bei 
Zimmertemp. kann die Lsg. eingedampft u. in passender Wcise auf Lacke oder Kunst- 
stoffe verarbeitet werden. (D. R. P. 621 360 KI. 12o vom 19/6. 1928, ausg. 6/11- 
1935. Zus. zu D. R. P. 6(2 625; C. 1935. II. 931.) E b e n .

Economy Fuse & Mfg. Co., Chicago, 111., ubert. von: Melville C. Dearing, 
Palatine, 111., V. St. A., Harnstoff-Formaldehydkondeiisationsprodukte. Man erhalt 
wasserbestandige Kondensationsprodd. aus Harnstoff (I) u. CH20, wenn man die dureh 
mehrstufige saure Kondensation von I mit CH„0 erhaltenen Zwischenprodd., gc- 
gebenenfalls nach Eindampfen zu einem Sirup, mit einer groBen Menge angesauertem 
W. behandelt. Die so erhaltenen u. getrockneten Prodd. werden in der Hitze zu Form- 
stiicken geformt. Im allgemeinen werden auf 1 Mol I 2 Mol CH20 yerwendet. — 
Z. B. werden zu 100 sd. 40°/oig. CH20 vom ph =  5 201, nach einer Min. weitere 101 
u. nach einer weitersn Min. nochmals 6 1 unter fortwahrendem Kochen zugesetzt. 
Darnach wird mit dem Kochen aufgehort u. die Lsg. in eine groBc Mengo h., dureh 
HCl-Zusatz auf einen pn =  1,5 gebrachten W. gegossen. Der Nd. wird darauf ge- 
waschen u. getrocknet. Oder es werden unter RuckfluB 300 40%ig. CH20 u. 50 I zum 
Sieden erhitzt, worauf die Warmeąuelle entfernt wird. Nach Aufhoren des Kochew 
wird mit weiteren 30 I wieder zum Sieden erhitzt u. dieselbe Operation mit weiteren 
30 I nochmals wiederholt. Darauf wird unter RuckfluB weitergekocht, bis die M- 
sirupos ist. Dann werden 100 h . W. zugesetzt u. es wird abermals bis zum Entstehen 

eines Sirups gekocht. Diese Behandlung wird innerhalb von 22 Stdn. wiederholt, bis 
insgesamt 700 h . W. zugesetzt sind. Dann wird die M. in 1000 W. vom ph =  L5 ge- 
geben. Der Nd. wird gewaschen u. bei niedriger Temp. getrocknet. (A. P.P. 2 016 594,
2 016 595 yom 6/9. i932, ausg. 8/10. 1935.) E b e n .

Toledo Synthetic Products, Inc., Toledo, Ohio, ubert. von: Arthur M. Howald, 
Pittsburgh, Pa., V. St. A., Harnstoff-Formalddiydkondensalionsprodukle. Zu F- P- 
674 589; C. 1930- I. 2486 ist nachzutragen, daB nach der anfangliehen Kondensation 

des Harnstoffes (I) mit dem CH20 die H-Ionenkonz. dureh Zusatz von weiterem I ge; 
regelt werden kann, so daB gegen Ende der Kondensation das Verhaltnis I  CH20 1: 1,3 
betragt. (A. P. 2 019 453 vom 11/2. 1929, ausg. 29/10. 1935.) E b e N.

American Cyanamid Co., ubert. von: Palmer W. Griffith, Elizabeth, N. J., 
V. St. A., Cyanamid-Formaldehydkondensationsprodukte. Eine wss. Lsg. yon 36,7 Cyan
amid (1) mit einem pH =  6 wird mit einer 21,6%ig. CH,0-Lsg. (Gew.-°/0) gemischt- 
Nach Beendigung der unter Freiwerden yon Warme stattfindenden Rk. wird der Isd. 
gewaschen u. getrocknet (60°). Er wird dann in yerd. HC1 gel. u. die Lsg. 48 Stdn. 
bei 60° stehen gelassen, abgekiihlt u. neutralisiert. Der Nd. wird beim Trocknen kry- 
stallin u. stellt eine W.-AnlagerungsYcrb. (II) dar. Hieraus wird ein Preppuher her- 
gestellt, indem man 23 dieses Prod. mit 58 einer 37 Vol.-0/Oig. CH.,0-Lsg., 18 Thiokam- 
-stoff u. 1,6 NH3 bei 60° mischt u. dann 40 Stdn. bei 40° stehen laBt. Nach Misehung 

mit 28 Zellstoff wird bei 70° getrocknet u. gemahlen. Das II bildet auch Harze mit 
Mildisaure u. Ohaure. (A. P. 2 019490 vom 15/4.1929, ausg. 5/11.1935.) E b e n .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Harzartige Kondensations- 
produkte. Dio Kondensation aromat. Aminę, von Phenolen, Hamstoff, Dicyandiamid, 
Pohjninylalkohol u. anderen OH- oder NH2-Gruppen cnthaltenden Verbb. mit Alde- 
hyden, z. B. C II,fi oder GII.fiHO oder Ketonen in wss. Lsg. wird in Ggw. bestandiger 
Dispergierungsmittd ausgofiihrt. Ais letztere, dio eino h5here Emulgier-Wrkg. ais 
Saponino haben mtissen, dienen z. B. Amidę u. Ester von Taurinen oder mit hóhermole- 
kularen Fettsiiuren veresterte, S03H-Gruppen enthaltende Alkohole, z. B. daa Melhyl- 
taurid oder der Oxyaihansulfonsaureester der Ol- oder Stearinsdure, H fiO t-Ester hóher- 
mdekularer Alkohole bzw. dereń Salze, Salze der Alkylnaphthalinsulfonsaurm u. dgl.
1—3% des Dispersionsmittels geniigen. — Z. B. werden 93 Anilin in 300 mit 6 a-Octo- 
decannatriumsulfonat yersetztes W. eingeriihrt, worauf allmahlich bei 70° 330 30%ige 
wss. CH20-Lsg. zugesetzt werden. Bei dieser Temp. wird dann weiter kondensiert. 
Vom ausgefallcnen Kondensat wird abfiltriert, gegebenenfalls nach Zusatz von Elektro- 
lyten. Darauf wird es in ublieher Weise, gegebenenfalls nach Zusatz von Fiillstoffen, 
gehartet. Ein weiteres Beispiel erlautert die sauro PolyvinyIalkohol-CH20-Konden- 
sation unter Zusatz desselben Dispersionsmittels. (F. P. 782442 vom 10/12. 1934, 
ausg. 4/6. 1935. D. Prior. 22/12. 1933.) E b e n .

Carbide & Carbon Chemicals Corp., New York, iibert. von: Frazier Groff, 
South Charleston, W.-Va., V. St. A., Formgebung von Vinylkarzen. Man gibt das 
Vinylharz in eine Form aus einem geharteten unsehmolzbaren Kunstharz, erhitzt auf 
125—160°, preCt evtl. mit 800—1200 Pfund pro Quadratzoll u. laBt erkalten. (Can. P. 
346860 vom 12/4. 1932, ausg. 18/12. 1934.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kondensalionsprodukte aro- 
matischer Kohlenwasserstoffe, wie Bzl., Naphthalin, Telrahydrobenzól, -naphthalin, 
-anthracen, Dihydroinden, Xylol u. ihrer Deriw., wie Chlor-, Nitrobenzol, Tetrahydro- 
methoxynaphthalin, mit Butadien u. dessen Homologen in Ggw. yon Kondensations- 
mittpln, wie AlCl3, FeCl3, allenfalls auch von Verdiinnungs- u. Losungsmm. Die Prodd. 
wandeln sich beim Erwiirmen in unl. oder wl. Stoffe von hohem F. u. elast. bis barter 
Konsistenz um; sio konnen gehartet werden u. sind fur Lack-, Linoleum-, Kunststoff- 
bereitung brauclibar. (It. P. 279749 vom 12/6. 1929. D . Prior. 14/6. 1928.) D o n l e .

Commercial Solvents Corp., Terre Haute, Ind., iibert. von: Kenneth M. Irey, 
New Brunswick, N. J., V. St. A., Plastische Masse aus Celhdoseacetat, enthaltend ais 
Weichmacher ein Veresterungsprod. aus 1,5—2,0 Mol Phthalsaureanhydrid mit einem 
Mol Athylenglykol, welches weiterhin mit einem Alkohol, z. B . Butylalkohol, durch 
Erhitzen auf 125° yerestert wird. Das erhaltene Prod., welches noch freie OH u. COOH- 
Gruppen enthalt, wird dann mit Glykol zwecks Absiittigung der freien OH- u. COOH- 
'■ruppen durch Erhitzen kondensiert. (A. P. 2020 247 yom 25/11. 1931, ausg. 5/11.
5 035.) B r a u n s .

Canadian Industries Ltd., Montreal, Canada, iibert. yon: Bozetech C. Bren, 
Arlington, N. J., V. S t. A., Plastische Masse, bestehend aus einem Cellulosederiy., 
10% Sulfonamid-Aldehyd-Harz u. 8°/„ Hamstoff, wobei die Menge des Harnstoffes 
etwa aquivalent ist der gesamten im Harz yorhandenen Aldehydmenge, die mit ihm 
in Rk. treten kann. (Can. P. 333 379 vom 19/1. 1932, ausg. 20/6. 1933.) Sa l z m a n n .

H. R. Williams, Stocksport, England, Plastische Masse, besteht aus einer Mischung 
emes nicht Yerscifbaren Wachses, wie Paraffin, Ceresin oder Ozokerit, mit Kautschuk 
u. Guttapercha, wobei der Geh. an Wachs nicht weniger ais 25% betragen soli. (Belg. P. 
392476 yom 22/11. 1932, Ausz. yeroff. 19/5. 1933. E. Prior. 10/12. 1931.) N it z e .

Callenders’s Cable and Construction Co., Ltd., London, sowie Sydney Beckin- 
sale und Henry Charles Page, Belyedere, England, Plastische Masse, geeignet fiir Iso- 
lationszwecke u. Uborzuge in Kontakt mit Kautschukprodd., bestehend aus nicht 
oder schwach oxydierbarem Stearinpech (14%), olloslichem Kunstharz (11%), Ricinusól 
(15%) u. inertem Fiillstoff wie franzós. Kalk bzw. Asbest (60%). (E. P. 436686
vom 3/8. 1934, ausg. 14/11. 1935.) B r a u n s .

P. H. Folchi, Overmeire, Belgien, Die Herstellung plastischer Massen, die fiir die 
Darst. yon Fdden u. Filmen benutzt werden konnen, durch Rk. von Trimethylglykokoll,
i  henolen oder Naphtholen in alkal. Lsg. mit Albumin oder Casein. Die Lsg. wird durch 
Behandlung mit Aldehyden yerdichtet u. ist auch ais Klebmittel yerwendbar. (Belg. P. 
391888 vom 27/10. 1932, Aus. yeroff. 25/4. 1933.) N it z e .

Ernest Bemelmans, Holland, Herstdlung homogener plastischer Massen, dad. gek., 
oau man dio Bindemittel, wie organ. Polymerisations- u. Kondensationsprodd. mit 
Druckwalzen unter starkem Druck yerpreCt, so daB Folien yon 0,5 mm entstehen.
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Diese Folien werden dann mit den einzumischenden Fiillstoffen innig yermischt. (F. P. 
787 980 yom 27/3. 1935, ausg. 2/10. 1935.) Seiz.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Harold James Tattersalł, 
Ardrossan, England, Nitroccllulosemassen, hergestellt durch Losen von Nitrocellulose (I) 
in monomerem Methylmethaerylat (II), welches Methyl-a,p-dichlorisobutyrat (III) ent
halt. AnschlieBend wird das II durch Hitze, ultrayiolettes Licht oder Katalysatoren, 
wio Benzoyl- oder Bernstcinsaureperoxyd polymerisicrt. Beispicl: 254 I  mit hohem 
N-Geh. werden in einer Misehung von 2852 II, 1369 III u. 13 Benzoylperoxyd gel. u. 
ansohlieBend bis zum Verdicken auf 40, dann auf 90° erwarmt. Dauer 48 Stdn. (B. P. 
436161 yom 6/4. 1934. ausg. 31/10. 1935.) B r a u n s .

Leon Lilienfeld, Wien, Herstellung von perlmutter-, seidenirisierenden Mustem 
aus Cdluloseprodukten oder Derimten. Cellulose, Viscose, Cellulosederiyatlsgg. u. dgl. 
werden mit mechan. Mitteln oder durch Gas evtl. unter Zusatz yon Saponinen, Pro- 
teinen, Albumosen in eine schaumige M. yerwandelt, dio ohne pcrlmutterartige Fiill- 
stoffe in beliebiger Weise auf Unterlagen aufgetragen u. getrocknet wird. (E. P. 427 622 
yom 17/7. 1933, ausg. 23/5. 1935.) Br a u n s .

Charles Deluzenne, Frankreich, Herstellung von isolierenden und schmuckcnden 
Uberzugen. Abgesehen von den im Hauptpatent, F. P. 763 038, genannten Fiillstoffen
kann man der aus Glimmer u. einem Bindemittel bestehenden M. Papier-, Holz- u.
andere pflanzliche oder minerał. Fasern, Kork, Kautsehuk, SiC usw. in Kórncr- oder 
Pulverform zusetzen, ferner H2SiF6, K2C03, Na2C03, MgO usw., um die M. wasser- 
abweisend zu machen, auBerdem auch Gewebe. Aus solehen Massen kann man auch 
Papier, Karton u. Platten herstellen. — Z. B. besteht eine 51. aus 80 (Teilen) Haut- 
leim, 80 Kopal, 140 Glimmerstuckchen, 175 Asbestfasern, 225 Kautschukpulyer u. 
300 CaC03. (F. P. 44410 vom 30/9. 1933, ausg. 19/1. 1935. Zus. zu F. P. 763 038;
C. 1934. U. 1997.) ______________  SARRE.

Kurt Heise, TitanweiB. Dresden u. Leipzig: Steinkopff 1936. (100 S.) 8° => Technischo
Fortschrittsberichte. Bd. 37. M. 6.— ; geb. M. 7.—.

XII. Kautscliuk. Guttapercha. Balata.
Georges Gśnin, Der Fortschritl der Oummiindustrie in den letztenJahren. (Teehniąuo 

mod. 27. 797—801. 15/12. 1935.) R i e b l .

Norman Bekkedahl und Harry Matheson, Warmekapazitat, Entropie und frete 
Energie von Kautschukkohlentcasserstoff. Die Warmekapazitat von Kautschuk-K\V-stoff 
in seinen yerschicdenen Formen zwischen 14 u. 320° K  (absol. Temp.) wurde in einem 
adiabat. Vakuumcalorimeter gemessen. Bei 14° K  betragt die W arm ekapazitat

0,064 j/g/Grad sowohl fiir die metastabile amorphe, ais auch fiir die krystalline Form. 
Bei steigender Temp. nimmt die Warmekapazitat allmahlich zu bis zu 199° K, wobei 
die amorphe Form etwas hohere Werte zeigt. Bei dieser Temp. erleiden beide Formen 
einen TJbergang zweiter Ordnung; die Warmekapazitat steigt scharf an. Oberhalb 
dieses tJberganges wachst bei der amorphen Form die Warmekapazitat dann wieder 
kontinuierlich bis zur hochsten MeBtemp. Die krystalline Form schm. bei 284° K  (t)ber- 
gang erster Ordnung); die Schmelzwarme betragt 16,7 j/g. Bei 291,1° K  betragt die 
Warmekapazitat des Kautschuks 1,880 ± 0,002 j/g/Grad. Auf Grund des 3. Gesetzes 

der Thermodynamik errechnet sich aus den gcfundenen Werten die Entropie des Kaut
schuks bei 291,1° K  zu 1,881 ± 0,010 j/g/Grad. Aus diesen, zusammen mit anderen 
entspreehenden Entropie- u. Rk.-Warmewerten, ergibt sich der Standardwert der freicn 
Bldg.-Energie yon Kautsehuk aus Kohlenstoff (Graphit) u. gasformigem Wasserstoff zu
1,35 ± 0,10 kj/g. (J. Res. nat. Bur. Standards 15. 503— 15. Nov. 1935.) RIEBL.

Hidemaro Endoh, Untersuchungen uber den Acelonextrakt von Rolikautschuk-
I I I .  Einflufi der Dauer der Acetonextraktion auf die Sdurezahl des Acetonextrakts und des 
acetonextrahierten Riickstandes. (Vgl. C. 1936. I. 661.) 1—2 Stdn. Extraktion genugen. 
um die in Pale Crepe anwesenden freien Fettsauren ganzlich zu extrahieren. Bis 12 Stdn. 
Extraktion nimmt die SZ. allmahlich ab, danach zu. Eine Erklarung fur diese Lr- 
scheinung wird yersucht. Im  Riickstand ist nach 1 Stde. Extraktion die SZ. prakt. 
gleich Nuli. Die Yeranderung der SZ. im Verlauf der weiteren Extraktion wird nicht 
von anderen, in Lsg. gehenden Verbb. bewirkt, sondern durch eine allmahliche yer
anderung des im Aceton gel. Extrakts. Aus den Ergebnissen der Unters. wird gc- 
schlossen, daB die freie Fettsaure im Rohkautschuk nicht adsorbiert oder molekular



gebundeu, sondern gel. ist. Auf dio Labilitat dor SZ. im Acetonextrakt von Rohkaut
schuk wird besonders hingewieson.

IV. Die Beziehung zwisehen Verseifungsdauer und Verseifungszahl von Rohkautschuk 
und seinem Acetonextrakl. Zur Best. der VZ. des Acetonextrakts von Pało Crepe wurden 
20 ccm l/5-n. alkoh. KOH-Lsg. hinzugefiigt, das Ganze 60 Min. am W.-Bad erwarmt u. 
danach mit 1/10-n. HCI u. Phenolphthalein ais Indicator zuriicktitriert. Die VZ. nach 
8 Stdn. Estraktion war hoch, nach 16 bzw. 24 Stdn. niedrig. Auch der EinfluB der Ver- 
seifungsdauor auf die VZ. wurde untersueht. Dio Ergebnisse werden mitgeteilt. (J. Soe. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 288 B—93 B; J. Soc. Rubber Ind., Japan 8. 587—92. 
1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) R i e b l .

Hidemaro Endoh, Unlersuchungen iiber den Acełonextrakt ton Rohkautschuk.
V. Der Einflufl von Erwarmung auf 1000 und Lagerung des Acdoneztrakłes auf dessen
Verseifungszahl. (IV. vgl. vorst. Ref.) Bei Erwarmung des nach Abdampfung des 
Acetons loielit getrockneten Extraktes auf 100° im W.-Bad nahm die VZ. erst ab, dann 
wieder zu; bei Lagerung in einem CaCl-Exsiccator nahm die VZ. erst zu, danach un- 
gefahr bis auf den urspriinglichen Wert wieder ab. Ahnlich verhielt sieh die VZ., wenn 
der Extrakt, in Aceton gel., in geschlossenen Flaschen bei Zimmertemp. an einem dunklen 
Ort gelagert wurde. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38 . 389 B—91 B. 1935. [Nach 
engl. Ausz. ref.]) R i e b l .

Hidemaro Endoh, Untersuchungen uber den Acctonextrakt von Iiohkautschuk.
VI. Die Verseifungszahl des Trockenriickstandes aus dem Aceionextrakt von Rohkautschuk.
(V. vgl. Yorst. Ref.) Der Extraktriickstand wurde 0, 1 bzw. 24 Stdn. im  Vakuum- 
exsiccator getrocknet u. danach wurde die VZ. bestimmt. D ie  Ergebnisse werden disku
tiert. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 453 B— 56 B. 1935. [Nach engl. Ausz. 
ref.]) R i e b l .

Hidemaro Endoh, Untersuchungen uber den Acetonextrakt von Rohkautschuk.
VII. Die Dauer der Aceionexlrahierung von Rohkautschuk und die Verseifungszahl des 
Acetonextraktes und dessen Trockenriickstand. (VI. vgl. vorst. Ref.) Die VZ. des Aceton- 
estraktes von Rohkautschuk bzw. dessen Trockenriickstandes andert sieh mit der 
Dauer der Extrahierung, u. zwar nimmt sie anfanglich bis zu einem Minimnmwert ab, 
um dann wieder allmahlich anzusteigen. Eine Erklarung fiir diese Erscheinung wird 
gegeben. Im Hinblick auf die Labilitat des Acetonextrakts erscheint ein langeres Auf- 
bewahren davon fiir die Zuverlassigkeit der Analysenresultate ungiinstig. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 38. 514 B— 17 B. Okt. 1935. [Nach engl. Ausz ref.]) R ie b l .

George A. Sackett, IPas der Verbraucher vom Rohkautschuk fordert. Kurze Be- 
richtigung des in genannter Arbeit (C. 1936.1. 904) gebrauchten Ausdruckes: „niedrige“ 
Plastizitat fiir weichen Kautschuk. (Ind. Engng. Chem. 27. 1341. N ov . 1935.) R lE B L .

J. Behre, Uber Verteiler. Bespreehung u. Erklarung der Wrkg. von Verteiler- 
stoffen (Weichmaeher bzw\ Pseudoweichmacher) in Kautschukmischungen. Hinweis 
auf die Vorteile von Rubberine Gel. (Gummi-Ztg. 49. 1299—300. 20/12. 1935.) R i e b l .

I. Wiliams und c. C. Smith, Hydrazine ais Kautschukweichmacher. Umfassende 
Unterss. ergaben, daB Hydrazine, u. zwar vor allem aliphat. Hydrazine, wie Penta- 
methylenhydrazin, aber auch monosubstituierte aromat. Hydrazine, wie Phenylhydr- 
azin, eine stark peptisierendo Wrkg. auf Kautsehuklsgg. ausiiben, u. auch, beim Masti- 
zieren zugefugt, effektive Weichmaeher sind. Die Wrkg. ist abhangig von der Art des 
Losungsm., Temp., Geh. an Gclkautschuk usw. Auf die mechan. Eigg. des vulkani- 
sierten Kautschuks iibt Hydrazin keine naehteilige Wrkg. aus. Die weichmachende 
Wrkg. (Erhohung der Mobilitat) der Hydrazine auf Kautschuk kann sowohl chem., ais 
auch physikal. Natur sein, vielleicht beides. (Ind. Engng. Chem. 27. 1317—21. Not. 
1935.) ' R i e b l .

Yoshio Tanaka, Shu Kambara und Jiro Noto, Die Olfestigkeit von Kautschuk. I. 
Das Quellungsmaximum von vulkanisiertem Kautschuk in einer Reihe Losungsm.- 
Gemischen (Bzl.-Aceton, -PAe., -A., -A.), die Zugfcstigkeitskurve von verschieden stark 
geąuollenem Kautschuk u. der zeitliche Vcrlauf von Quellung u. Schrumpfung werden 
in einer Anzahl Diagrammen mitgeteilt. Zur Erklarung wrird die von F ik e n t s c h e r  u. 
’ 1a r k  (C. 1930. II . 148) aufgestelltc Theorie einer Spiralstruktui' des Kautschuk- 
molekiils herangezogen. Es erscheint dann wahrscheinlich, daB Kautschukderiw. mit 
einem stark polarcn Charakter u. weniger Restvalenzen die molekulare Affinitat von 
Kautschuk zu Ol zu vermindem imstande sind. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 

364 B—67 B. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) R i e b l .
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T. R. Dawson, Unentflammbarkcit und Feuerfeslmachen von Kautsch.uk. Nach 
Besprechung yerschiedener Tostmethoden zur Priifung der Entflammbarkeit von Kaut- 
schuk wird an Hand der Ergobnisse vergleichendcr Unterss. festgestellt, daB es eine 
Reihe anorgan. u. organ. Mittel gibt, die die Feuerbestandigkeit von Kautsohuk erheb- 
lieh verbcssern. (Rubber Age [London] 16. 308—09. Dez. 1935.) R i e b l .

Hidemaro Endoh, Untcrsuchungen iiber die Analyse organischer Beschleuniger und 
Anlioxydationsmittd. I. U ber dieFarbreaklion vonAntioxydation$mitteln mit Iconzenirierter 
Schwefdsaure. Fast alle Antioxydationsmittel zeigen mit konz. H2S04 eine Farbrk., 
die yielfach fur dio Klasse, wozu das betreffende Mittel gehort, eharakterist. ist u. daher 
zur qualitativen Analyse verwendet werden kann. Die Ergebnisse der mit einer groBen 
Zahl Antioxydationsmittel ausgefiihrten Unterss. werden in einer Tabelle bekannt- 
gegobcn. Besonders eharakterist. erscheint die Farbrk. von substituierten Oxybenzolen 
(Parazone), Aldol-Naphthylaminharz, Agerite (weiB), Neozon A, Neozon C, Akto
r a  C, Flectol (weiB). Mittels dieser Methode ist es mogli cli, Antioxydationsmittel, 
die sieh auBerlich gleiehen, aber versehiedenen Klassen angehoren bzw. umgekehrt 
ais solche festzustellen. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Supp.] 38. 618 B— 621 B. N o t . 

1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) R ie b l .

C. J. Heyligers, Die Messung didektrischer Verluste einiger Kautschuksorten bei 
hohen Freguenzen nach einer calorischen Methode. Die yorgeschlagene Methode besteht 
in der Messung der Temp., die in einem Hochfroąuenzkondensatorfeld (Kautsohuk 
zwisehen 2 Cu-Plattchen) entwickelt wird; zum Vergleich wird ein ahnliches Erhitzungs- 
element yerwendet, in dem ein mit Heizdraht umwiekeltes Glimmerplattchen auf beiden 
Seiten mit einem Kautschukbelag versehen wird. Die Messungen werden mit Freąuenzen 
yon 3,85-105 bis 2,4 •10° (Wellenlangen 800— 125 m) ausgefuhrt. Der Verlustwinkel 
ergibt sich unabhangig von der Spannung, aber weitgehend abhangig yon der Temp. 
des Kautschuks (36—80°). (Ingenieur [’s-Grayenhage] 50. Nr. 41. E. 115— 17. 11/10. 
1935. Delft, Techn. Hochsch., Lab. f. techn. Physik.) R. K. M u l l e r .

International Latex Processes, Ltd., Guernsey, iibert. yon: John Mc Gavack.
Leonia, N . J., V. St. A., HersteUung von Kautschuk. Man behandelt Kautschukm ilch 

mit Anhydriden oder Halogeniden der niedrig molekularen aliphat. Sauren, z. B. Essig- 
saureanhydrid. (Can. P. 342119 vom 10/6. 1933, ausg. 5/6. 1934.) N it z e .

Canadian Industries Ltd.. Montreal, Canada, ubert. von: Maldwyn Jones, 
Crumpsall, und William J. S. Naunton, Prestwich, England, Vulkanisation von Kaul- 
schuk. Man benutzt ais Vulkanisationsbeschleuniger ein Gemisch yon Dibenzothiazyl- 

disulfid u. Tetraathylthiuramdisulfid zweekmaBig im Gewichtsyerhaltnis von  2:1 ,n- 
zwar indem man beide Stoffe der Kautschukmisehung getrennt zusetzt. (Can. P-
344 065 yom 12/10. 1933, ausg. 21/8. 1934.) N it z e .

Walter Alexander, Hamburg, Vulkanisieren von Kautschuklosung. Kautschuk

wird durch Erhitzen auf 200—300° bis zu sirupartiger Konsistenz depolyinerisiert u. 
in Lsg. durch Erhitzen mit S oder durch Behandeln mit SC12 yulkanisiert. (Can. P-
345 756 vom 11/1. 1934, ausg. 6/11. 1934. D. Prior. 6/2. 1933.) Panków.

Rubber Service Laboratories Co., Akron, Oh., iibert. yon: Sylvester M. Evans,
Nitro, W. Va., V. St. A., Furoylderimte ron Mercaptobenzothiazolen. Eine Lsg. von

HCjr---nCH Mercaptobenzothiazol (I) in wss. NaOH unter heftigem Riihren
3|j mit Furan-2-carbonsaurechlorid (H), das in wenig Bzl. gel. ist,

H C l^ ^C —COC1 tg; 15—20° yersetzen. Danach alkal. machen. Nd. waschen,
O weiBes Pulyer, F. 140— 143°. Ebenso kann man umsetzen:

6-Mdhyl- oder 6-Nitro-l, ferner Furan-2,5-dimeihyl-3,4-dicarbonsdurechlorid oder 
2-Methylfuran-3- oder -5-carbonsdurechlorid. — VuUcanisationsbeschleuviger. (A. P.
2 020 051 vom 5/1. 1933, ausg. 5/11. 1935.) A l t p e t e r .

International Latex Processes, Ltd., Guemsey, iibert. von: Dominion Rubber 
Co., Ltd., Montreal, Canada, und Parkę Haffield Watkins, Naugatuek, Cotui., 
V. St. A., Herstdlung von nicht klebrigen Gummioberflachen. Nach der Vulkanisation 
wird dio Oberflache mit einem Oxydationsmittel, z. B. Halogenen, Bichromaten, Cr03. 
Hypochloriten oder Permanganaten in wss. Lsg. behandelt u. dann aetroeknet. (Can. P- 
338 529 yom 27/10. 1932, ausg. 9/1. 1934.) N it z e .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, und Anodę Rubber Co., Guernsey, iibert. 
yon: Geoffrey William Trobridge, Birmingham, England, Herstdlung ton Kautschuk- 
gegenstanden. Man behandelt eine Unterlage mit einer nicht koagulierenden Mischung, 
die einen mehrwertigen Alkohol oder dessen Abkommlinge u. ein fluchtiges Losungsm.
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enthalt, bringt auf dio Unterlago die Kautschukmilch u. fiihrt darauf dio Koagulation 
dureh. (Can. P. 332 752 vom 12/11. 1932, ausg. 23/5. 1933.) N it z e .

Canadian Industries Ltd., Montreal, Canada, iibert. von: Ira Williams, Woods- 
town, N. J., V. St. A., AlterungsschiUzmitlel fiir Kautschuk, bestehend aus dcm Kon- 
densationsprod. yon n-Bułyraldehyd mit aąuimolekularen Mengen eines primaren 
aromat. Amins wie Anilin oder a-Naphthylamin, das in Ggw. von 1/30 bis 2 Mol (pro 
Aldehyd) einer sehwachen organ. Saure wio Essigsaure hergestellt ist. (Can. P. 
346160 vom 23/11. 1933, ausg. 20/11. 1934.) Pa n k ó w .

Lee Hardware Co., Salina, Kans., ubert. yon: Leon J. D. Healy, Milwaukee, 
Wis., V. St. A., Kautschukmilchmischung, bestehend aus yulkanisierter Kautschukmilch, 
die mit Casein oder Gummi, ferner zur Erhohung der Klcbrigkeit mit Leim, Starkę, 
Hamoglobin, Albumin u. Easerstoffen wie Asbest, Holz-, Baumwoll- oder Wollfaser 
yersetzt ist. Herst. von Papierplatten dureh Bestreichen der Seiten yon aufeinander 
geschichtetem Papier mit der Misehung. (A. P. 1 966 389 vom 4/1. 1933, ausg. 10/7.
1934.) P a n k ó w .

Dominion Rubber Co. Ltd., Montreal, Canada, iibert. yon: Merwyn Clarence 
Teague, Jackson Heights, und Nehemiah Hand Brewster, Brooklyn, New York, 
V. St. A., Impragnieren von Gewebe dureh Tauchen in lerdiinnte Kautschukmilch, die 
dureh Erwarmen koaguliert wird. (Can. P. 340 039 yom 18/5. 1932, ausg. 13/3.
1934. A. Prior. 12/6. 1931.) PANKÓW.

Mohawk Carpet Mills Inc., iibert. yon: William D. Kellogg, Amsterdam,
N. Y., V. St. A., Vereinigen von Fdden. Dio Fadenenden werden mittels konz. (Kon- • 
zentrierung dureh Aufrahmen oder Zentrifugieren oder Filtrieren) Kautschukmilch, 
die 1—3% NH3, sowie event. etwas Alterungsschutzmittel u. Bcschleuniger enthalt, 
yerklebt. (A. P. 1986 974 vom 17/6. 1933, ausg. 8/1. 1935.) P a n k ó w .

Carbide & Carbon Chemicals Corp., New York, iibert. yon: Marion C. Reed, 
Charleston, W.-Va., V. St. A., Kautschuk-Vinylharzmischung. Man mischt Kautschuk 
zwcckmaBig dureh Walzen bei 100— 115° mit Vinylharz, z. B. dem Mischpolymerisat 
aus Vinylchlorid u. Vinylaeetat. (Can. P. 346163 yom 7/4.1932, ausg. 20/11.
1934.) " ' P a n k ó w .

Patent & Licensing Corp., iibert. yon: Lester Kirschbraun, New York, V. St. A., 
Kaulschuk-Fasermiscliung. Kautschuk wird mit Asphalt oder Teer auf der Walze 
gemischt u. dio h. M. wird in eine h. steife Pasto von kolloidalem Ton u. W. gemischt 
u. mit W. yerd., worauf die Dispersion mit Baumwollfasem analog der Papierherst. 
gemischt u. auf der Papiermaschine zu Platten yerarbeitet wird, die eytl. yulkanisiert 
werden. Der M. konnen Asbestfasern zugesetzt werden. Verwendung fiir wasserfeste 
Verpackungen, Lederersatz. (A. P. 1988126 yom 16/8. 1920, ausg. 15/1.1935.) P a n k .

Detroit Gasket &Mfg. Co., ubert. yon: Lloyd H. Diehl, Detroit, Mich., V. St. A., 
Fupbodenmatle bestehend aus einer diinnen widerstandsfahigen Kautschukschicht u. 
einer damit yerbundenen relatiy dicken nieht yulkanisierten Schicht aus Kautschuk, 
01 u. groBen Mengen yon gemahlenem Kork. (A. P. 1 987 585 yom 19/1. 1932, ausg. 
8/1. 1935.) P a n k ó w .

St. Clair Rubber Co., Detroit, iibert. von: Clarence J. Strobel, Port Huron, 
Mich., V. St. A., Herstdlung ton Faserplatten. Zerldeinertes Fasermaterial wird mit 
einem Papierblatt mittels einer Zwischenschicht aus yulkanisiertcm Kautschuk derart 
iiberzogen, daB der Kautschuk sowohl in dio Faserschicht, ais auch etwas in das Papier 
oingedrungen ist. Dio Papierschicht wird lackiert. (Can. P. 342492 yom 2/3. 1934, 
ausg. 19/6. 1934.) P a n k ó w .

St. Clair Rubber Co., Detroit, iibert. yon: Clarence J. Strobel, Port Hurton, 
Mich., V. St. A., Schalldampfende Faserplatten. Eine Faserplatte wird an der Ober
flache mit Kautschuk iiberzogen. Ferner bestreicht man eine Vulkanfiberschicht mit 
einer Lsg. von Kautschuk u. Casein, darauf mit einer Kautschuklsg. u. yerklebt beide 
Faserplatten mittels einer Kautschukplatte. (Can. P. 342 493 yom 2/3. 1934, ausg. 
19/6. 1934.) P a n k ó w .

Albert L. Murray, Aubum, Ind., V. St. A., Herstdlung einer Kautschuksohle. 
Fur die Gehflache yerwendet man eine Misehung aus 100 (Teilen) Kautschuk, 1 Zn,
1 S u. V4 Beschleuniger. Diese Platte wird auf eino zweite, die zusatzlich 20—30% Zn, 
MgO, Ton, Kalk, Kohle u./oder Baumwolle enthalt, aufgewalzt u. die fertige Schicht 
mittels einer diinnen Schicht aus reinem Kautschuk, Kautschuklsg. oder dureh Nahen 
am Schuh befestigt. (A. P. 1985 578 vom 15/9. 1933, ausg. 25/12. 1934.) P a n k ó w .
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International Latex Processes Ltd., St. Peter’s Port, Aufbringen von Sohlen aus 
Schaumkautschuk auf Schuhe. Man tragt zuniichst auf die Brandsohle eine Lsg. eines 
Kautschukklcbstoffes u. dann eine Mischung folgender Zus. auf: 100 (Tciie) Kautsehuk 
in Form von 60%ig. Latex, 3 S, 2 ZnO, 0,6 Bcschleuniger, 5 Mineralol u. 1 RuB. Diese 
Mischung wird vor dem Auftragen gut verruhrt u. mit 1 Na2SiFe auf 100 Kautsehuk 
Y e rs e tz t . Nach dem Auftragen dieser Mischung auf die Brandsohle wird der in der 
Leiste befindliche Schuh in ein Gestell so eingeschraubt, daB die Kautschuksohle gegen 
ein in der Form der herzustellenden Sohle geformtes Brett zu liegen kommt. Dann wird 
die Kautschuksohle noch mit einem porósen Kautschukfilm, der durch Auftragen eines 
Latexanstriches gebildet wird, yersehen. (E . P. 428 585 vom 16/10. 1934, ausg. 13/6.

Hans Redlich, Die Ergebnisse der Yersuchc der Zuckerfabrik Enns zur Bekampfung 
der Cermspora der Riibe. Zwischen den mit Cu-Lsgg. behandelten u. nichtbehandelten 
Zuckcrriiben ergaben sich fast ausnahmslos sehr wesentliche Unterschiede bzgl. Blatter, 
Wurzelgewieht u. Zuckergeh. Eine Bespritzung mit Bordeauxbruhe ist wirksamer 
ais Trockenbehandlung mit CuS04. Die Konz. der Bordeausbriihe soli 1% betragen. 
Bei Trockenbehandlung muB die Konz. mindestens 10% betragen. (Publ. Inst. belge 
Ameliorat. Betteraye 3. 275—90. Sept./Okt. 1935.) TAEGENER.

K. Smoleński, Chemische Zusammensetzung der wilden Rube (Beta maritima L.). 
Durchscknittsgewicht der Wurzeln 240 g; Zuckergeh. 8,4%, im Saft 9,2%. Reinheits- 
ąuotient des Saftes ca. 70. Fiir die Abhangigkeit des Reinheitsąuotienten Q. im Saft 
yom Zuckergeh. im Saft G ks u. in der Riibe C kT wird folgende Formel angegeben: 
C ks =  1,1 C kr; Q — 1000 C k j  100 (C ks -f «o) — ,lo C "'orin n0 =  Geh. an Trocken- 
substanz (Niclitzucker) im urspriinglichen liypotliet. „zuckerfreien" Saft. Der Geh. an 
Kohlenliydraten auf 1 Teil Niclitzucker betragt in der wilden Riibe 3,7 Teile, in 
hochzuekerhaltigen Riiben 13,8. (Prace centr. Lab. Cukrownicz. 1934. 142—55. 
1935.) " SCHONFELD.

J. Dedek, Die Bildung der Melasse ais Kriterium fiir  die Qualildt der Zuckerriiben- 
Die GrSBenschatzungsmethoden zahlreicher Forscher betreffend die wahrend der 
Rubenyerarbeitung anfallenden Melassemengen, welehe auf einer Berechnung beruhen, 
in welcher man von dem Prozentsatz an schadlichem N oder dem Aschengeh. des 
Saftes ausgeht, sind ungenau. Wenn man eine genaue Feststellung der Verluste an 
Melasse haben will, bedient man sich besser der direkten Krystallisation bis zur Ge- 
winnung von Melasse. Das Yerf. ist jedoch langwierig u. eignet sich nicht fiir Serien- 
bestst. (Sucrerie belge 54 . 381—84; Publ. Inst. belge Ameliorat. Betteraye 3. 269—71. 
1935.) " T a e g e k e r .

j ira  Cakovice, Bedeutung und Yerwendung des Mikroprojeklors beim Verfolgen 
der Verkochung von Fiillmassen. Die mikrophotograph. Kontrolle der Verkochung 
von Fiillmassen, sowie fertiger Rohzucker- u. Raffinadekrystalle findet trotz ihrer 
Bedeutung noch nicht die entsprechende Anwendung. Mit Erfolg konnte Yf. die Mikro- 
projektion beim Studium des Einflusses des Impfens bei Erst- u. Nachproduktsuden 

benutzen. An Hand einiger photograph. Abbildungen ist der groBe Unterschied in 
der RegelmaBigkeit des Kornes bei geimpften u. ungeimpften Suden deutlich ersicht- 

lich. Auch die Bcurteilung der yersehieden guten oder schlechteren Arbeit der einzelnen 
Kocher ist dadurch móglich. Einzelheiten der Methodik werden beschrieben. (Z. 
Zuckerind. 5echoslov. Republ. 60 (17). 86— 88. 15/11. 1935.) T a e g e k e r .

M. Werkenthin, (.'ber objektive Colorimetrie und das photodektrische Colorimeter 
von Dr. Lange. Giinstige Ergebnisse bei Anwendung des L a n g e  -Colorimetere 

in der Zuckerfabrikspraxis. (Prace centr. Lab. Cukrownicz. 1934. 156—68. 
1935.) SCHONFELD.

G. G. Kindt, Uber den optisch-ailiicn Nichtzucker in der Melasse und Betrachtungen 
uber die Verwendung der Diastasemełhode. Vf. erortert die Hauptmethoden zur genauen 
Best. der wirklichen Polarisation der Melasse u. gibt der Diastasemethode den Vorzug. 
Man muB jedoch mit Extrakten arbeiten, die hinreichend konz. an Layulose sina. 
wenn man in einigen Stunden eine yollstandige Fermcntation der zu untersuchenden 
Lsg. erhalten will. —  Die an zahlreichen Melasseproben ausgefuhrten Verss. habeu 
gezeigt, daB die Gesamtheit der opt. akt. Nichtzuckerstoffe (Aminosauren, Pektm- 
stoffe) ein DrehungsyermSgen von —2 besitzt, daB man also, um den EinfluB dieser

1935. Ung. Prior. 9/3. 1934.) S e iz .

XIV. Zucker. KoMenhydrate. Starkę,
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in der Melasso vorkommenden linksdrehenden Substanzen auszuschalten, den Polari- 
sationawert der vorhandenen Sacobaroae dementaprechend korrigieren muB. (Ind. 
saccarif. ital. 28. 234—37. 1935.) T a e g e n e r .

Rudolf Ofner, Zur Einfiihrung der quantitativen Invertzuckerbestimmung nach 
Ofner. Ala Erganzungsvorschriften fiir die Ausfuhrung sciner Methode gibt Vf. bzgl. 
der Haltbarkeit der Cu-Lsg. an, daB es zweckmaBig ist, die bei Zimmertemp. zu bc- 
reitende Lsg. vor dem Auffullen zur Markę entapreehend zu erwiirmen, um dio Entw. 
von Sebimmelpilzen zu verhiiten. Bei Best. grófierer Invertzuckermengcn entnimmt 
Vf. 5 ccm des ublich vorbereiteten Filtrates ( =  l g  Subatanz) in den Erlenmoyer- 
kolbcn, fiigt 45 ccm dest. W. hinzu, versetzt mit 50 ccm der Cu-Lsg., erhitzt u. titriert 
in bekannter Weiae nach Yorschrift: Jedes verbrauchte ccm der (0,0323 n.) Jodlag. 
zeigt in diesem Falle (bei 1 g Subatanz) je 0,l°/o Inyertzuckergeh. an. (Z. Zuckerind.
ćechoslpy. Rcpubl. 60 (17). 61—63. 25/10. 1935.) T a e g e n e r .

Jiri Vondrak, Erfahrungen mit der ungekiirzten Methode von Ofner zur Beslirnmung 
des lnvertzuckergehaU.es in Ilandelsrohzuckern. Dic Methode bat sich gut bewahrt. Im 
Hinblick auf Genauigkeit u. Schnelligkeit der Ausfiihrung iat sie der gewichtsanalyt. 
Methode von H e r z f e l d  vorzuziehcn. (Vgl. auch C. 1934. I I .  1217.) (Z. Zuckerind.
ćeehosloY. Republ. 60 (17). 57— 61. 25/10. 1935.) T a e g e n e r .

K. Smoleński und A. Żelazny, Geschwindigkeit der Krystallisation von Saccha
rose. Die Methode zur Beat. der Krystallisationsgeschwindigkeit von Saccharose beruht 
auf Impfung der ubersattigten Lsg. mit Feinkrystall u. refraktometr. Best. der Konz. 
der Mutterlauge, obno Trennung des Saftcs von den Krystallen. Fur rcine Saccharose 
wurde fur dio Kryatallisationsgeschwindigkeit dio Formel: V — dx/dt  =  K-F-nt2/n0 
aufgeatelltjWorinF =  Krystallisationaoberflaclie,?^ =  Obersattigungsfaktor im Moment t, 
n0 =  anfanglicher Obersattigungsfaktor. Lagg. der Reinheit 95 krystalliaieren 2-mal 
langaamer, Lagg. der Reinheit 80 9-mal langsamer ala reineSaccharoaelagg. (Prace contr. 
Lab. Cukrownicz. 1934. 118—-32. Buli. Aaa. Chimistes 52. 449—66.) SCHONFELD.

XV. Garungsindustrie.
— , Das Institut fiir Garunasaewerbe, Berlin. (Dtseh. Eaaigind. 39. 405—06. 13/12. 

1935.) G r o s z f e l d .

G. Fertman, Oxydationsrcduktionspotenliale und ihre Bedeutung fiir die Garungs- 
iiiduslrie. (Gar-Ind. [rusa.: Brodilnaja Promyschlennost] 11. Nr. 5. 28—34.) ScHONF.

A. Stange, Die Garung ais Vólkswirtschaftsfaktor. Vortrag uber die yolkswirtschaft- 
liche Bedeutung der Gśirungsgewerbe. (Pharmacia 15. 223—25. 1935. [Orig.: 
dtseh.]) ' S c h in d le r .

D. Sidersky, Die alkoholische Garung von Zuckern. Es wird der A.-Ertrag einer
Rfibenbrennerei besprochen, der 60,1 1 A. aus 100 kg yergorener Riiben betragt. Ferner 
hat die A.-Gewinnung aus der Garungs-C02 mit akt. Kohle noch ein Mehr von 0,42 1 
aus 100 kg Riiben oder 0,72% des Gesamt-A.-Ertrages ergeben. Dieae Werte sind
sehr hoch. (Buli. Ass. Chimistes 52. 753—59. Nov. 1935.) S c h i n d l e r .

A. Kirów und S. Leschtschinskaja, Der biologische EinflufS des Wassers auf 
die Garung von Zuckermaische. tlber den biol. EinfluB von Leitungs-, Brunnen- u. 
FluBwasser auf die Vergarung von Maiache. tlberraschenderweise wirkten die stark 
verschmutzten Wasser giinatig auf die Garung. Bei Verss. zur Chlorierung von W. 
zeigte es aich, daB eine groBe Reihe von Heferassen 5— 15 mg akt. Cl yertragt. Die Er- 
gebnisse mit ehloriertem W. waren ohne Auanahme giinstig. Die organ. Stoffe der 
Natunrasscr wirkten auch giinstig auf die Vormehrung der Hefe. (Gar.-Ind. [russ.: 
Brodilnaja Promyschlennost] 1 1 . Nr. 4. 22—27.) Sc h o n f e l d .

E. Plewako und F. Kinsburgskaja, Einflup von Aktwkolden auf die Vergarung
'jon normdlen Mdassen. Bei Zusatz von 0,5— 1% A-Kohle zur Melasse von 21° Bali. 
oeobachtet man im Moment der Hefezugabe eine bedeutende Steigerung der alkoh. 
* 'firung, was sowohl der reinigenden Wrkg. der Kohle, ais auch ihrem katalyt. EinfluB 
zuzuschreiben ist. Die Beschleunigung der Garung iat aber vorwiegend eine Folgę der 
-■«Isorptions\vrkg. der Kohlen. Die Kohlen adaorbieren Stoffe, welche die Hefezellen 
schadigen, deahalb iat dic Vermehrung der Hefe in der gereinigten Melasso raacher. 
Bie katalyt. Wrkg. der Kohlen zeigt sich wahrend der Hauptgarung. (Gar.-Ind. [russ.: 
Brodilnaja Promyschlennost] 1 1 . Nr. 5. 21—26.) S c h o n f e l d .

( S. Lebedew und J. Skalkina, Untersuchung der Hefemasse der „K-JRasse“ bei 
der Methode der kontinuierlichen Melassetergarung. Den Anforderungen der Melasse-
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garung entsprach ara bestcn eine obergarige Rasse ,;K.“ (Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja

A. Wetzesol, Uber die Yerzuckerung ton Kartoffelstdrke durch Bakterien und die. 
Symbiose der letzteren mit Hefe. Verss. iiber die Anwendung von Diastase bildenden 
Bakterien zur Verzuckcrung von Starkę. Reinkulturen wurden gezuehtet aus sog. 
„mongol. Ziegel“, darstellend einen grob gemahlenen Getreideprefiteig. Die M. wird von 
den Mongolen der Selbstgarung uberlassen u. daraus ein alkoh. Getrank dargestellt. Es 
gelang dio Ziiehtung von 2 Bakterienstammen A u . B ; B war ident. mit B. subtilis, A zeigte 
Analogio mit B. subtilis u. B. mesentericus. Beide Stamme verzuokern Kartoffelstarke. 
—- Optiinale Bedingungen der Verzuckerung: 37—40°, ph =  6,0—6,8, Aeration bei der 
Hydrolyse, zusatzliche N-Nahrung. Bei der Starkehydrolyse entstehen: Maltose, Dex- 
trine, wenig Glucose. Ais Ergebnis der Symbiose der Bacillen mit Hefe erhalt man in
4— 6 Tagen: A.-Ausbeute 77,23% der Theorie, 13,97% Dextrine, 9,8% Verlust. (Gar.- 
Ind. [russ.: Brodilnaja Promyschlennost] 12. Nr. 1. 17—22. 1935.) S c H O N F E L D .

S. Posiljak, Der Einflup pht/sikalisch-cheniischer Faktoren und der Mikroflora der 
Melasse auf die Ausbeute und Qualitdt der Hefe. Giinstigste pn-Konz. bei der Melasse- 
garung ist =  6. Die Zugabe der Gesamtmenge der Salze, d. h. yon (NH4)2S04 u. Super- 
phosphat zu Beginn der Garung oder in 2—3 Phasen, ist ohne wesentlichem EinfluB 
auf dio Hefezunahme. -Zusatz der Zuekemahrung ist am zweckmaBigsten im Vcrhaltnis 
1: 2: 2 in 3 Phasen. Samtliche Melassen zeigen eine starkę Mikroflora. Beste Methoden 
der Befreiung der Melasse von Mikroorganismen: Filtration durch ein E K - S E IT Z - F iltc r , 

h. Reinigung u. Behandeln mit 0,15% Formalin. Bestes Verf. zur Auffriscliung u. 
Reinigung der Hefen: Auffrischung in einer konz. Wiirze von 24° Bali. (Gar.-Ind. 
[russ.: Brodilnaja Promyschlennost] 11. Nr. 5. 11—17.) S cH O N F E L D .

Niels Nielsen, Untersuchungen iiber die Fahigkeit der Hefe, hoch- und niedriy- 
mólekulare Stickstoffverbindungen zu assimilieren. (Vgl. C. 1936. I. 212.) Weitcre 
Yerss. (Tabellen) ergaben, daB der Stickstoff des hochmolekularen Teils einer durch 
Kollodiumhiilsen in Anteile mit mehr oder weniger hochmolekulare Stickstoffverbb. 
dialysierten Wiirze nur in geringem MaBe von der Hefe assimiliert werden kann, z. B. 
nur 3% des N. Es sind demnach die niedrigmolekularen N-Verbb., die den von Hefe 
assimilierbaren N enthalten. (C. R. Trav. Lab. Carlsberg Ser. physiol. 21. 139—50. 
1935.) Schindler.

A. Fuehs, W. J. Jewtejew und P. Danilenko, Untersuchung der Methoden zur 
Yerarbeitung von rohem und getrocknetem Kartoffdbrei auf Sprit. Nachpriifung der von 
L u h d e r , L a m p e  u . K i l p  (C. 1930. II . 2317) ausgearbeiteten Methode der Kartoffel- 
trocknung u. der Yergarung der Prodd. Bei der Pressung von zerriebenen Kartoffeln 

(Brei) bei 5 at bleiben 72,3%, bei 10 at 62,6%, bei 50 at 58,8% der Feuchtigkeit 
zuruck. Der ausgepreBte Saft enthalt N-Stoffe, Salze u. auch Starkę. Zentrifugieren 
hat dieselbe Wrkg. wie Pressung mit 5 at. Bei der Vergarung des rohen Breies konnte 
dio Spritausbeute durch Zusatz des KartoffelpreBsaftes gesteigert werden. Maischcn 
aus getrocknetem Kartoffelbrei von hoher Konz. vergaren schlecht. Maischcn niedriger 
Konz. lieferten sehlechte A.-Ausbeuten. Gunstig wirkt eine vorangehende Zer- 
kleinerung des Breies zu Mehl. (Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja Promyschlennost] 11-

I. Nemlicher, Uber die Bedeutung des Superphosphates bei der Yerarbeitung ton 
Strup auf Sprit. Stcigerung der Leistungsfahigkeit der Spritbrennerei durch 4-fachc 
Erhóhung der Zugabe von Superphosphatauszugen zur Wiirze. (Gar-Ind. [russ.: 
Brodilnaja Promyschlennost] 11. Nr. 5. 40—41.) S c H O N F E L D .

B. Shiglewitsch, Die Siloaufbewahrung ton rohen Kartoffeln ais ein Yerfahren fiir 
die Spiritusindustrie. Die Lagerung von Kartoffelbrei u. von ganzen Knollen, y e rm isch t 

mit Kartoffelbrei, bei einer Feuchtigkeit yon ca. 65%, erscheint gunstig. Zusatz von
0,2—0,5% NaCl ist zweckmaBig. (Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja P ro m y s c h le n n o s t]  11- 
Nr. 4. 16—21.) S C H O N F E L D .

A. Ssitnikow, A. Wezesol, R. Ssegal und O. Ssilisclitsclienskaja, Hefe- 
reinigung beim Froze.fi der Spritgeicinnung. Gunstige Ergebnisse der Rein igung in- 
fizierter Hefen mittels H 2S04 yon 1,7—2,0° wahrend 31/,— 4 Stdn. u . nachtragliche 
Yerdunnung auf 0,8° durch SuBteig. (Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja P ro m y s c h le n n o s t]  11- 
Nr. 5. 17—21.) S C H O N F E L D .

Curt Lucków, Uber den Alkohólschicund bei der Aufbewahrung ton S p irituosen  tn 
Flaschen. (Wein u. Rebe 1 7 .165—74. Okt. 1935. — C. 1 9 3 5 .1 .1139. 3610.) S c h in d l e r -

Promyschlennost] 11. Nr. 4. 27—30.) S c H O N F E L D .

Nr. 5. 5— 11.) S C H O N F E L D .
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W. Ssolowjew, Verfahren zur Bearbeitung von Wódka mittels aktwierter Kohle in 
Filtrationsbatterien. Anlage zur Filtration des Branntweines in einer Filterbatterie 
nach dem Prinzip der Sehichtcnfiltration. (Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja Promy-

J. Raux, Die Gersten der 1933 er Ernie. Yergleichende Unterss. der Gersten ver- 
schiedener Anbaugebiete u. Jahrgange. (Brasserio et Maltcrie 25. 257—66. 20/11. 
1935.) Sc h in d ler .

F. Tombeur und J. de Clerck, Vergleichende Studien iiber belgische und fremde 
Hopfen. I I . (I. vgl. C. 1935. II. 2465. 3989.) Kurzer Nachtrag u. Besprechung der 
Formel von WoLLMER: a + fl/d fur den Bitterwert. (Buli. Ass. anciens fitudiants 
Ecole supćr. Brasserio Univ. Louvain 35. 125—26. Okt. 1935.) SCHINDLER.

A. H. Burgess, Beóbachtungen und vorlaufige Untersuchungen iiber die Zerselzung 
des Hopfens wahreiid der Lagerung. Die Zers. wird eingeleitet durch Yerminderung 
des a-Siiurc- u. Anwacbsen des /3-Saurcgeh. Die Abnalime der a-Saure wird nicht 
durch Enzyme, wie bisher angenommen Y e r a n la B t ,  sondern durch Pilze wie Mucor 
spinescens Lendner, Penicillium ezpansum (Link) Thom. u. Aspergillus niger Van Tieghem. 
Zahlreiche Tabellen. (J. Inst. Brewing 41 (N. S. 32). 467—78. Doz. 1935.) SCHINDLER.

J. De Clerck, Die Bitterkeit des Bieres und die Bitterkrafl des Hopfens. Krit. Be- 
sprechung der in den letzten 17 Jahren hieriiber erschienenen Literatur. (Buli. Ass. 
anciens Ćtudiants Ecole supćr. Brasserie Univ. Louvain 35. 127—36. Okt.
1935.) Sc h in d ler .

George Defren, Verbesserung der Bierqualitat durch neuere Methoden der Hopfen- 
abtrennung. Beschreibung einer Anlage, bei der die h. Wttrze direkt aus dem Brau- 
kessel durch eine rclativ kleine Filtcrflache lauft u. nur kurze Zeit mit dem Hopfen 
in Beriihrung steht. Verhinderung eines Verlustcs an Hopfenaroma, Vermeidung 
einer Einw. von Luft-02 auf dio h. Wttrze u. Ersparnis an Hopfen sind die Vortcile. 
(Food Ind. 7. 538—39. Nov. 1935. Newton, Mass.) Groszfeld .

Jacąues Segard, Der Einflufi des Ozydoreduktionsgrades auf die Pasteurisation 
des Bieres. Zahlreiche durch Tabellen belegte Verss. ergaben, daB nur Biere, dereń 
m nahe bei 10 liegt, pasteurisiert werden solltcn. Die Ycreinigte Anwendung von 
Hydrosulfiten u. yollige Entfernung der Luft beim Abziehen des Bieres crmoglicht 
die Erreichung des gewollten Zustandes. Theorie u. Best. des m . (Buli. Ass. anciens 
Etóves Inst. supćr. Fermentat. Gand 36. 243—51. Nor. 1935.) SCHINDLER.

Yves Deux, Die Ausflockung der Kólloide und ilire Bedeutung fiir den Brauprozefi. 
Theoret. Erórterungen iiber hydrophobe u. lyophobe sowie hydrophilo Kolloide, dereń 
Empfindlichkcit u. Flockungsvermógen bei yerscliiedenen Elektrolyten u. pH-Kurven. 
(Petit J. Brasseur 43. 1206—10. 22/11. 1935.) ‘ SCHINDLER.

Hans Leberle, Neuerungen und Erfdhrungen in der Malzerei und Brauerei. Vor- 
trag tiber Malzen, Darren, Wiirzefiltration, Beliiftung u. Kuhlung. (Svenska Bryggare- 
ffiren, Jlanadsbl. 50. 409—26. Nov. 1935.) SCHINDLER.

Gilbert Vanden Eynde, Die Malzeztrakte. Forts. zu C. 1935. II. 2465. (Buli. 
Ass. anciens Eleyes Inst. super. Fermentat. Gand 36- 252—57. Nov. 1935.) SCHINDLER.

Otokar Kopecky, Studie iiber Obcrflachenspanuungsmcssungtn von Laboratoriums- 
malzeztrakteii mit dem Tensiometer du Noiiy. Dio absol. Oberflachenspannung lieller 
Łaboratoriumswurzen betrug im Mittel 39,7 dyn/cm, die relatiro dagegen im Mittel 
42,2 dyn/cm. Die Werte bewegen sich alle in engen Grenzen. Anleitung zum Arbeiten 
mit dem Tensiometer. (Z. ges. Brauwes. 58. 93— 94. 16/11. 1935.) SCHINDLER.

A. Sabrodski, Der Einfiup der Wassersalze auf das Malz beim ProzefS der JSlalz- 
eztraktgewinnung. Unters. des Einflusses der in W. Y o r k o m m e n d e n  Salze auf die 
diastat. Kraft der Malzausziige. Sulfate (CaS04, MgS04, Xa2S04) in Mengen von 
400 mg/l a k t iY ie r e n  die Malzwrkg. um 0—5%. Die Sulfat-W.-Harte bringt also einen 
grofien Nutzen. 400 mg/l Chloride sind ohne merkliche Wrkg., ebenso 200 mg/l Nitrat, 
Phosphat, Silicat. 200 mg/l HN02 wirken nicht schadlich. Geringe Mengen H2S 
u. CO, sind nicht schadlich. 10 mg/l NH3 zeigt keinerlci Wrkg. 300 mg/l Carbonate 
oder Dicarbonate sind ohne merkliche Wrkg.; 400 mg sind schadlich bei Y e rd . Auszug. 
Spezif. Schadlinge sind unter den Salzen des W. nicht vorhanden. Die Wrkg. der 
W.-Salze beschrankt sich nur auf die Anderung des pH; bei dessen Erniedrigung auf 5,8 
nimmt die diastat. Kraft des Malzauszuges zu; sie bleibt unverandert bei pji == 6— 7,5 
u. fallt merklich oberhalb 7,5. Je konzentrierter der Malzauszug, desto starker ist die 
Pufferwrkg. u. desto bestandiger ist das Malz gegen die Alkalitat des W. Neutralisation 
alkal. W. mit HjSO* steigert die Wrkg. des Malzes. Die alkal. Salze beeintrachtigen

schlennost] 11. Nr. 5. 46—48.) SCHÓNFELD.
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die Malzextrakte boi niedriger Temp. viel weniger ais bei hoherer. (Giir.-Ind. [russ.: 
Brodilnaja Promyschlcnnost] 12. Nr. 1. 22—26. 1935.) S c h o n f e ld .

H. Scłmegg und K. Grunert, Bierstein und Aluminium. Im AnschluC an die 
C. 1934 . I. 1572. 2673. 3532 referierten Arbeiten des Vf. wurde die bicrsteinlosende 
Wrkg. von „TST“ (I) der C hem . F a b r i k  P y r g o s  G. m. b . H ., „B S I“ (II) von 
H e n k e l  & C ie . u . „Mammut-Oxalith“ (III) der C hem . W e r k e  M a r i e n f e l d e  A . G. 
untersucht. Bei allen Mitteln wurde die Entw. schadlicher Gase nicht beobachtet, 
der Angriff auf Al ist bei I I  am starksten, jedoch auf g/qm berechnet ais gering zu 
bezeichnen; bei I I I  betragt der Gewichtsverlust nur 2,5 g/qm nach 24 Stdn. u. ist damit 
der geringste. I I I  wird wegen guter Haftfahigkeit u. Streichfahigkeit in Verbindung 
mit leichtem Ltisungsyermógen u. geringstem Al-Angriff ais bisher bestes Bicrstein- 
entfernungsmittel bezeichnct. (Z. ges. Brauwes. 58. 89—91. 6/11. 1935.) SCHINDLER.

Freymann, Vergiftungsgefahr beim Reinigen von Aluminiumtanks mit Salpeter- 
sdure. An Stelle der gefahrliehen H N 0 3 werden folgende Reinigungsmittel cmpfohlen: 
„TST“ der Ch e m . F a b r ik  P y r g o s  G. m . b . H „  Scliutzanstrich u. „ Romanon“ der 
K a s s e l e r  F a r b e n - u. L a c k f a b r ik  G. m . b . H ., „Alium“ der A. Z ie m a n n  A. G. 
u. ,,Atempo“ von YoGT u. H a u s m a n n . Die Anwendung von Schutzbrillen ist auch 
bei diesen Mitteln erforderlich. (Tages-Ztg. Brauerei 33. 849. 22/11. 1935.) SCHINDLER.

Engelbert Sailer, Die Behandlung der 193Ser Pfalzweine. Prakt. Angaben. 
.(Wein u. Rebe 17. 181—86. Nov. 1935. Neustadt a. d. H., Staatl. Lehr- u. Versuchs- 
anst. f. Wein- u. Obstbau.) G r o s z f e ld .

Hieronimi, Sachgemdpe Gdrfuhrung — die beste Gmndlage fiir gesunde Weine. 
Anweisungen zur Beobachtung der richtigen Gartemp. u. zur Kontrolle der Garung. 
Lagerung u. Verbesserung von Weinen. (Wein u. Rebe 17. 153—57. Okt. 
1935.) S c h in d le r .

Gilbert Ducellier, Die Ve.rtiefu.ng der Farbę der W eine durch automatisches Riihren- 
Bespreehung der verschiedenen Einfliisse auf die Erzielung einer guten Rotweinfarbc 
u. Beschreibung einer automat, durch den Druck der Garungsgase betriebenen Riihr- 
vorr. Einzelheiten im Original. (Rev. Viticulture 83 (42). 266— 69. 24/10. 1935.) Gd.

L. Quaccia, Beobachtungen uber Verschliisse fur Weinflaschen. Metallverschlus.se 

verursachen Triibung, Kapseln m it  Wachspapier geben bei der Pasteurisierung Paraffin 
ab, geniigen aber fiir unpasteurisierte Weine. In  der Flasche zu pasteurisicrende 
Weine sollen zur Vermeidung von Triibungen zuvor im ganzen pasteurisiert werden. 
Schraubkapseln hielten wahrend der Pasteurisierung geniigend stand. (Fruit Prod. 
J. Amer. Vinegar Ind. 15. 78.1935. Lodi, California, Eastside Cooperative Winery.) Gd.

C. Warcollier und Ą. Le Moal, Varialionen der relativm Anteile an Saccliarose, 
Glucose und Fructose in Apfelsaflen wahrend der alkoholischen Garung. Anwendung auf 
die Untersuchung von Apfelmosten und mit Saccharose gezuckerten Apfelweinen. Fiir 
Apfel- (Birnen-) Most betrug die inittlere Zus. des Zuckers: Fructose 62,5 (74,4). 
Saccharose 20,0 (10,0), Glucose 17,5 (15,6) °/0, Drehung der Mischung bei 15° —35,6° 
(— 54,2°), Yerhaltnis von Glucose/Fructose =  0,28 (0,21). Bei der Garung wird dic 
Saccharose schnell invcrtiert u. verschwindet in einigen Tagen. Dabei bevorzugt die 
Apfclweinhefe bei der Garung die Glucose, so daC das Verbaltnis Glucose/Fructose 
rasch abnimmt u. das Verhaltnis Fiuctose/Gesamtzucker sich immer mehr 100% 
niihert. (Kurven im Original.) In mit Saccharose gezuckerten Mosten gelten iihnliche 
Verhaltnisse; sio sind anfangs viel reicher an Saccharose ais Naturmoste; weil aber 
dereń Inversion weit schneller ais die Vergarung verlauft, sind sie bei volliger In- 
version der Saccharose reicher an Fructose u .  Glucose ais Naturmoste. Naehweis 
einer Zuekerung von Most gilt ais erbracht, wenn Saccharose/Gcsamtzucker uber 0,25 
u. das Drehungsvermogcn kleiner ais — 30° ist. Die Saccharose halt sich im Most 
etwa 10 Tage, um dann zu yerschwinden. Zusatz von Invertzucker wird an dem 
Steigen des Quotienten Glucose/Fructose iiber 0,30 erkannt. Naturapfelwein aus 
Most mit 30 g Zucker/Liter enthalt keine Saccharose, das Yerhaltnis G lu c o s e /F r u c to s e  

nie iiber 0,1, ais Restzucker Fructose u .  zeigt dereń Drehung (— 79,7°). Z u c k e r z u s a tz  

zu Apfelwein berechnet sich annahernd nach der Gleichung: Saccharose =
1,90 b (m — 0,l)/0,9, worin 6 =  Gesamtfructose, m =  a/b, a — Gesamtglucose, 
sind. Nach teilweiser Vergarung des zugesetzten Zuckers ist die Zuekerung selbst noch 
nachweisbar, ihre Hóhe aber nicht mehr genau zu ennitteln. (Ann. Falsificat. F ra u d e s  

28. 517—34. Nov. 1935. Caen, Station Pomologique.) G r o s z f e l d .

H. Schnegg und K. Weigand, Das Mikropolychromar i m  Dienste der b io lo g is c h e n  
Belriebskontrolte. (Ygl. C. 1936 . I. 213.) (Dtsch. Essigind. 39. 373. 15/11. 1935.) Gd.
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A. Kufferath, Ober neuere Forlschritle der pn-Beslimmung und ihre Verwertung 
in der Spiritusinduslrie. Abbildung u. Beschreibung folgender neuerer App.: Folien- 
colorimoter nach W uL F F , Ionograph u. Ultraionograph mit Glasclcktrodo, Betriebs- 
ionometor nach T b e n e l , Kontrollionometer mit Sb-Elektrode, Krystallkomparator 
nach N a g e l . (Z. Spiritusind. 58. 377. 5/12. 1935. Berlin.) G r o s z f e l d .

G. Oschmjan, Peniosanbestimmungsmcthode. nach den reduzierenden Eigenschaften 
des Furfurols. Dio etwa 60 mg Pontosano enthaltendo Einwaago wird (evtl. nach Ein- 
dampfen auf 10 ccm) mit 100 ccm HC1 (1,06) in einem Rundkolben von 300 ccm der 
Dest. unterworfen. Nach Abtreibcn von 25 ccm wird das Destillat in ein versehlossenes 
GefaB abgegossen, in den Kolben durch den Tropftrichter 25 ccm HC1 gegebcn, ohne 
die Dest. zu unterbrechen. Die Operation wird wiederholt, bis 250 ccm Destillat 
erhalten wurden (Dauer 2,5 Stdn.). Das Destillat wird nochmals dest., so daB in 
45—50 Min. 100 ccm iibergegangen sind. Vom zweiten Destillat (100 ccm) dienen
10 ccm zur Aciditatsbest. (5-n. NaOH). Zu 40 ccm Destillat gibt man die entspreohende 
Menge NaOH, fiillt mit W. zu 50 ccm auf, setzt je 25 ccm FEHLlNGsche Lsg. I  u. I I  
hinzu u. erhitzt am sd. Wasserbade 20 Min. Aus der Cu-Menge bestimmt man den 
Furfurolgeh. (Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja Promysclilennost] 11. Nr. 5. 26— 28.) Sc h o n f .

J. De Clerck, Ober die Uopfenanalyse. Angaben iiber eine neuartige Best.-Methode 
der Einzel- u. Gesamtsauren des Hopfens, wobei Hexan ais Losungsm. yerwendet 
wird. (Buli. Ass. aneiens Etudiants Ecole super. Brasserie Univ. Łouyain 35. 136—41. 
Okt. 1935.) S c h in d l e r .

H. Lloyd Hind und E. N. Hamnett, Ober die Auswertung ton Malzanalysen.
Es wird an Hand von Vergleichsanalyscn gezeigt, daB die bisher ublichen Standard- 
methoden nicht geeignet sind, den tatsachlichen Brauwert eines Malzes anzugeben. 
Es ist notwendig, stets noch den Total-N u. dauernd 1. N zu bestimmen. Die Aus
wertung dieser Bestst. in Verb. mit den Werten der Standardanalysen wird besprochcn. 
(J. Inst. Brcwing 41 (N. S. 32). 429—38. Nov. 1935.) ' S c h in d l e r .

P. Jaulmes, Die Klarung mit Kalk und die Beslimmung der fliichtigen Saure des 
Weines. (Ann. Falsificat. Fraudes 28. 540—45. Nov. 1935. —  C. 1935. II. 2751.) Gd.

J. Ribereau-Gayon, Behandlung ton Wein mit Ferrocyanid. Eisenkomplexe im 
Wein. Krit. Auseinandersetzungen mit Ch e l l e , D u b a q u ie  u . T u r b e t  (vgl. C. 1935-
1.3996) iiber Bedenken gegen die Anwendung der deutschen Unters.-Methode auf Ferro- 
cyanide bei franzos. Weinen u. iiber komplexe Fe-Verbb. darin. Einzellieiten im Ori- 
ginal. (Buli. Trav. Soc. Pharmac., Bordeaux 73. 210—32. 1935.) G r o s z f e l d .

L. Chelle und G. Vitte, Monóbromessigsdure und der normale Bromgehalt eon 
ił einen. In  Verfolgung eines nichtbcstatigten Verdachtes auf Zusatz von CELBr-COOH 

-wurden 0,1—0,7 mg Br/Liter ais n. Bcstandteil von Most u. Wein gefunden. Zur Best. 
w-urden 10—100 ccm Wein yerdampft, dann iiber A. verkohlt u. im Muffelofen im Luft- 
strom verbrannt. Im  wss. Aschenauszug wurde Br nach D e n ig e s -Ch e l l e  (1912) be
stimmt. (Buli. Trav. Soc. Pharmac., Bordeaux 73. 179—87. 1935.) G r o s z f e l d .

L. Chelle, Nachweis und Bestimmung der Bromicasserstoffsaure in Salzsdure. (Vgl. 
vorst. Ref.) Angabe einer Priifungsvorschrift nach D e n IGES-C i i e l l e . Ais „rein“ be- 
zeichnete S a l z s a u r e p r o b e n  des  H a n d e l s  enthielten 119 mg/Liter Br, das 
bei Herst. des Nitritreagens nach D e n ig ŻS durch Rotfarbung stórte. (Buli. Trav. Soc. 
Pharmac., Bordeaux 73. 188—90. 1935.) G r o s z f e l d .

Jahrbuch der Versuchs- und Lehranstalt fflr Brauerei in Berlin. 25. Band 1935. Hrsg. u. red.
v. H. Fink u. W. Rommel. Berlin: Parey 1935. (XII, 348 S.) 8».

XVI. Nahrungs-, GenuB- und Futtermittel.
R- HeLB, Beitrag zur Theorie der Gefrieneranderungen ton Lebensmilleln. Die 

Gcfrierreranderungen werden beim tier. Plasma durch dio Vol.-Anderung des W. beim 
Gefrieren, durch die Art des Krystallisationsvorganges u. die Menge des dem kolloiden 
System entzogenen W. beeinfluBt. Die Eiskrystalle werden um so feiner u. ihre inter- 
eellulare Entstehung um so wahrscheinlicher, je hoher die Gefriergeschwindigkeit ist. 
Ais MaB der Gefrierreranderungen wurde gefunden, daB der Saftyerlust beim Auftauen

Gefriertempp. zwisehen —3° u. —9° maximal war. Wider Erwarten zeigte aber der 
Yerlauf des Saftverlustes, abhangig von der Gefriertemp. in dem Bereich, in dem das 
Ausfrieren des gebundenen W. zu erwarten ist, keine meBbare Unstetigkeitsstelle. Beim 
Gefrieren von Obst u. Gemuse spielen die Gefrierschaden gegenuber den Lagerungs-



sehaden eine zweitrangige Rolle. Lyophile Koli. ohne Plasma (Milch) konnen kurzzeitig 
reversibol gefroren werden. Boi der Lagerung nimmt dio Denaturierung der Proteine 
mit steigender Lagerungstemp., aber auch mit der Lagerungszeit, zu. Bei Obst u. Gemuse 
iiberwiegcn Oxydationserscheinungen an Bedeutung die kolloidehem. Veranderungen. 
(Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 41. 520. 1935. Karlsruhe.) G r o s z f e l d .

Kort Taufel, Zur Frage des Al tenis der Lebensmittd. Ordnung dor verschiedenen 
TJmsetzungen in folgende 5 Hauptpunkte: 1. Physikal.-ehem. Umsetzungen. 2. Umbldg. 
oder Neubldg. von Verbb. 3. Enzymat. Umsetzungen. 4. Autoxydationserscheinungen. 
5. Nieht aufgeklarte Umsetzungen. (Chemiker-Ztg. 59.1016— 17. 14/12. 1935. Munchen, 
Univ.) ' G r o s z f e l d .

Max Groeck, Die Erhallung des Kalkes im Wasser und in den Nahrungsmittdn 
dureh riehligen Kochproze/3. Der Grad der Auslaugung der Speisen beim Kochen wird 
dureh dio bleibendo Harto des W. vermindert. Vf. empfiehlt daher dureh geeignete 
Zusatzo Umwandlung der voriibergehenden Harto in bleibende. Besondero Vorteile 
sind auBer der erhóhten Kalkzufuhr bessere Erlialtung der Farbung von Gemuse, Gc- 
sehmacksverbesserung bei Kaffee u. a. (Z. Volkscrnahrg. 10. 359—60. 5/12. 1935. 
Berlin-Wilmersdorf.) G r o s z f e l d .

J. R. Hall, Normal (eertified)-Farben fiir Lebensmittd sind standardisierie Stoffe. 
Tabelle der 15 in U. S. A. zugelassenen Lebensmittelfarben, Angabe uber ihre Loslich- 
keit u. Winkę zur Herst. yon Lsgg. daraus. (Food Ind. 7. 545— 46. Nov. 1935. St. Louis, 
Mo., W a r n e r -Je n k in s o n  Co.) G r o s z f e l d .

Emst Berliner, Uber die Backfdhigkeilseigenschaften der Weizenmehle. Aus 
Klebcrąuellzahl u. Zuckergeh. laBt sieh eine theoret. Backzahl berechnen, die die 
natiirliehen Backeigg. eines Weizenmehles gut kennzeichnet. Dio Wrkg. kunstlicher 
Behandlungsmittel wird nieht mit erfaBt. (Mehl u. Brot 1935. Nr. 28. 1—2. Darm
stadt.) HAEVECKER.

Cleo Near und B. Sullivan, Untersuchungen iiber Verschiedenheiten der Hefe 
mittds des Fermenłographen. Die an ein u. demselben Mehl festgestellten stiindlichen 
u. Gesamt-C02-Produktionen verschiedener Hefen konnen stark voneinander ab- 
weichen. Diese Versehiedenheit der Hefeeigg. ist innerhalb von 37 Tagen nieht vom 
Alter abhangig. Es handelt sieh um Rasseneigentumlichkeiten der Hefe. (Cereal 
Chem. 12. 506—11. Sept. 1935. Minneapolis, Minnesota, Russell-Miller Milling Com
pany.) H a e y e c k EB.

Hugo Kiihl, Diabeles und Diabdikerbrot. (Mehl u. Brot 1935. Nr. 27.1—3.) H a e v .
Lloyd A. Hall, Saure Pókdlauge fiir Fleisch. Yf. empfiehlt Verwendung von 

Sauren neben Nitrit u. Nitrat, z. B. Misehung von NaCl 97,65, NaNOa 0,90, NaNO, 0,60, 
Citronensaure (wasserfrei) 0,85°/o. Die Saure befórdert das Freiwerden von HNO. u- 
damit Beschleunigung des Pokelvorganges. Auch andero organ. Sauren u. saure Phos- 
phate sind verwendbar. Dureh den Saurezusatz laBt sieh die Konservierungswrkg. von 
NaCl bedeutend erhohen. (Food Ind. 7. 533. Nov. 1935. Chicago.) G r o s z f e l d .

C. Massatsch und E. Schneider, Ober sogenannte Hacksalze und fleischrótende 
Chemikalien. Eine Probe Erhaltungssalz enthielt neben 96,48°/o NaCl 2,23% Na- 
Formiat, ein anderes Salz NaCl, Phosphat u. 15% Adipinsaure, ein drittes Zimtsaure 
u. Na-Acetat. Vff. befurworten Zulassung bestimmter Mittel zur Verschonerung des 
Aussehens von Fleisch. (Dtseh. Nahrungsmittel-Rdsch. 1935. 161—62. 31/10. 
Berlin SW 6 8 .) " G r o s z f e l d .

A. K. Danilowa und W. A. Nefedjowa; Die chemische ZusammensetzuTuj der 
Enteneier. Die hochsten Werte fur EiweiB, Eigelb u. Schale fanden sieh bei Peking- 
enten im Mai, bei Laufenten im Juni. Die chem. Zus. der Eier yerandert sieh wahrend 
der Legeperiode; Angaben iiber die einzelnen Befunde. Das EiweiB der kleinen Eier 
hat geringeren Ńahrwert (hdherer W.-Geh.), das Eigelb hat hóhercn Nahrwert. Der 
Gewichtsyerlust dureh Eintrocknung wahrend 2 Monaten erreichto bei Laufenten 19, 
bei Pekingenten 12%. (Biedermanns Zbl. Agrik.-Chem. ration. Landwirtschaftsbetr. 
Abt. B. Tierernahrg. 7. 532— 42. Dez. 1935. Moskau, Forsehungsinst. f. Geflugel-
z u c h t .)  SCHWAIBOLD.

G. Genin, Milchpasteurisierung, ihre For- und Nachteile. Die D a u e r p a s t e u n -
sierung. Eine k r i t .  Priifung ergab Uberwiegen der Argumente fiir D a u e rp a s te u r is ie r u n g  

bei Handelsmileh. (Lait 15. 1101—03. Dez. 1935.) G R O S Z F E L D .

H. H. Sonuner und Helene Matsen, Der Zusammenhang zicischen Mastilis und 
Iabgerinnbarkeit, sowie Quargfestigkeit ron Milch. Subklin. Mastitis erteilt der Milen 
geringere Quargfestigkeit u .  langsamere Koagulierbarkeit mit Lab. Das Ergebnis w urde
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durch Vergleich des Gesamtgemelkes aus n. u. infiziertem Euter, sowie der infizierten 
u. nichtinfizierten Viertel desselben Euters miteinander erhalten. Der SchluB wurde 
wciter durch dio relativ groBere Konstanz in der Quargfestigkeit u. Labkoagulation 
von Jlilch aus den 4 Vierteln von nichtinfizierten Eutern bestatigt. (J. Dairy Sei. 18. 
741—49. Nov. 1935. Univ. of Wisconsin.) G r o s z f e l d .

V. C. Stebnitz und H. H. Sommer, Die Altersgerinnung von gezuckerler Kondens- 
mileh. I. Jahreszeitliche Schwankungcn. Die Gerinnung von Kondensmilch bei der 
Lagerung besteht in einer Urawandlung des fl. Sirups in ein Prod. vom Aussehen des 
Eierrahms u. wird bei AussehluB von Bakterientatigkeit (bei genugendem Zuckergeh.) 
durch kolloide Vorgange verursacht. Dio Periode, in der gezuckerte Kondensmilch 
hicrzu neigt, beginnt ziemlich plotzlich Mitte April u. dauert fiir Wisconsin bis Mitte Mai. 
Das umgekehrto Dbergehen unstabiler in stabile Milch tritt langsamer Enćłe Juni u. 
Juli ein. Der Aufcrieb der Kiihe auf die Weide steht nicht in direkter Beziehung zu der 
Unbestandigkeitsperiode der Kondensmilch. (J. Dairy Soi. 18. 757—68. Nov. 1935. 
Univ. of Wisconsin.) G r o s z f e l d .

A. J. Hermano und Sagrario Claravall, Mineralsloffe in Frisch- und Dosen-
milch. Frische Kuhmilch enthielt mehr Asche (0,82—0,85%) u. CaO (0,19—0,20%) 
ais sterilisierte Naturmilch (0,66—0,76 bzw. 0,15—0,18%). Biiffelmilch hatte den 
niedrigsten Aschengeh. (0,64%), den hochsten CaO-Geh. darin (27,99%) u. enthielt aueh 
mehr Fett (10,05%) u. Protein (5,38%) ais andere Milch. Die Toggenbergrasse von 
Ziegen lieferte Milch mit hoheren CaO-Geh. (0,19—0,20%) ais andere Ziegenmilch 
(0,15—0,19%). Tabellen im Original. (Philippine J. Sci. 57. 323—28. 1935. Manila, 
Bareau of Science.) G r o s z f e l d .

Stefan Taussig, Die Zwerldssigkeit der verschiedenen Methoden zur M  ilchleistungs- 
kontrolle. Behandelt werden die Haufigkeit der Kontrollen, Dauer einer jeden, Aus- 
wertung der Ergebnisse, Messungsgenauigkeit u. a. Einzelheiten im Original. (Lait 15. 
1087—1101. Dez. 1935.) G r o s z f e l d .

Albert Foumier, Ein Rcinheitskoeffizient der Milch. Vf. schlagt ais Reinheits- 
koeff. den Ausdruck 100— 100 p =  K  vor, in dem p =  Gramm Filtrationsschmutz in
11 bedeutet. Die Art der Verunreinigungen wird zur Erganzung mkr. je nach Natur 
u. Herkunft festgestellt. Ais Ausdruck der Sauerung (alteration) einer Milch dient der 
Saurerungskoeff. 100 a =  K', worin a =  Gesamtmilchsaure in g fiir 100 ccm bedeutet, 
K ist ais kausaler oder atiolog., K ' ais folgerechter oder symptomat. Beweis fiir eine 
Verschmutzung anzusehen. (Lait 15. 1077—87. Dez. 1935.) GROSZFELD.

W. Majoewskij, Die bakteriologische Qualitatsbeurteilung von Milch. Vf. hat ge
funden, daB mit einfachen Hilfsmitteln Rohmilch mit hóchstens 50 000 Keimen u. 
100 Colikeimen im ccm erzielbar ist. Hohere Zahlen deuten auf Fehler bei der Ge- 
wmmmg. Pasteurisierte Milch kann bei richtiger Behandlung mit 10 000 Keimen u. 
dem Colititer 0 geliefert werden. Selbst bei Einhaltung einer Reduktasezeit von 5 Stdn. 
zeigten noch 17,5% der Proben iiber 50 000 Keime, 5% bei kiirzerer Entfarbungszeit 
weniger Bakterien. Auch im Colititer versagte die Reduktaseprobe in 29% der Falle. 
Die Probe eignet sich nur zur ungefahren Priifung der Milch auf Haltbarkeit, nicht auf 
die hygien. Beschaffenheit. (Chem. Weekbl. 32. 713— 15. 14/12. 1935. Arnhem.) Gd.

C. E. Lee, Wissenswertes iiber Butler. Prakt. Angaben iiber Bedeutung eines 
guten Rahms u. guter, nicht schablonenmaBiger Verarbeitung desselben, Geschmacks- 
einfliisse durch Futterung, Wichtigkeit der Einstellung des richtigen Sauregrades. 
(Nat. Butter Cheese J. 26. Nr. 22. 33—38. 25/11. 1935. Milwaukee, Gridley 
Dairy Co.) GROSZFELD.

B. W. Hammer, Das bei der Dampfdestillation von Butlerkidturen bei Eisenchlorid-
zusatz enlstehende Diketon. Nach Vers.-Ergebnissen an 5 Butterkulturen enthielt das 
erhaltene Ni-Salz 20,14—20,30% Ni, wahrend Ni-Dimethylglyoxim aus Handelsdiacetyl 
20,30% ergab. Das Diacetyl aus Butterkulturen enthalt daher entweder keine hoheren 
Homologen, oder nur in unbedeutender Menge. (J. Dairy Sci. 18. 769—71. Nov. 1935. 
Amea, Iowa, State Coli.) ' G r o s z f e l d .

G. Guittoneau und R. Chevalier, Untersuchung uber den Calcium- und Phosphor- 
gehalt von Kd.se. (Vgl. C. 1935. II . 1462.) Berichtigung von Zahlenangaben. (Ann. 
Falsificat. Fraudes 28. 562. Nov. 1935.) G r o s z f e l d .

Ch. Brioux und Edg. Jouis, Einflufi des Reifungsgrades von Kasę auf den Fett- 
gehalt. An Camembertkase wurde ein Ansteigen des Fettgeh. (Fettgeh. der Trocken- 
masse) von 20,34 (47,19) in 3 Wochen auf 22,80 (47,30) in 2 Monaten auf 32,55 (50,61) %  
gefunden. Ais Ursaehe der Fettgehaltszunahme der Trockenmasse nimmt Vf. Bldg. von
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fliichtigen N-Verbb. u. Sauren an. (Ann. Falsifieat. Fraudes 28. 535—37. N o t . 1935. 
Station agronomiąuo de la Seine-Infćrieure.) G r o s z f e l d .

Delmar W. Spicer und L. H. Burgwald, Yorhersage von Saure.entwicklung in 
Cheddarkdse wahrend der Lagerung. Nach Verss. zeigt Best. der [H-] wahrend des Herst.- 
Yorganges des Kases wesentliche Anderungen im Sauregrad nicht genauer an ais die 
gewohnliche Titration. Die Sauremenge, die sieh beim Lagern im Kase entwickelt, steht 
in naher Beziehung zur Titrationsaciditat zur Zeit des Zerreibcns. Die Sauremenge vcm 
saurem amerikan. Kase, die sieh innerhalb 6 Wochen entwickelt, kann ziemlich genau 
aus der [H‘] des 3—10 Tage alten Kases vorausgesagt werden. In  der Mehrzahl der Falle 
entwickelt Kiise mit pn =  5,07' oder dariiber beim Lagern keine Saure, umgckehrt 
wenn pn unter 5,07 liegt. (Nat. Butter Cheese J. 26. Nr. 21. 14— 16. 33—34. 10/11. 1935. 
Ohio, State Univ.) GROSZFELD.

L. Hediard, Der Kase von Pont-l'Eveque. Der bereits im 13. Jahrhundcrt er- 
wahnte Kase bildet den Ubergang zwisehen Kiise mit schimmeliger, nicht gewaschener 
Rinde, wio Camembert, u. solchen mit gewaschener, nicht schimmeliger Rinde, wie 
Livarot. Seine Konsistenz ist fester ais von Camembert, sein Teig nach vólliger Beifung 
auBerordentlich appetitanregend, von schwachem angenehmem Geruch u. gelber (bis- 
weilen kiinstlicher) Farbę. Anleitung zur techn. Herst. des Kases. (Ind. laiti&re 59. 
N r . 11. 10—11. N o t . 1935. Services agricoles du Calvados.) G r o s z f e l d .

F. W. Fabian und J. W. Severens, Schimmdbildung in Romanokase. Auf-
treten von Schimmelbefall im Innern der Kase war durch Penicillium italicum ver- 
ursacht. Nach Verss. wuehs dieser Schimmel im Kase nicht mehr bei Wassergeh. unter 
25°/0 u. Salzgeh. iiber 6%. Ein Einbohren von Lochern in den Kasen bei der Herst. 
zwecks Erleichterung des Lakeeindringens empfiehlt sieh wegen Gefahr der Schimmel- 
infektion nicht. (J. Dairy Sci. 18. 773—75. Nov. 1935. East Lansing, Michigan, State 
College.) G r o s z f e l d .

L. A. Burkey, G. P. Sanders und K. J. Matheson, Die Bakteriologie von 
Schweizer Kiise. IV. Wirkung der Temperatur auf Baklerientdtigkeit und Enlwdsscrung 
in der Presse. (III. vgl. C. 1935. II. 3452.) Nach Verss. an 55 lbs Laboratoriumskasen 
u. im Groflbetrieb wurde folgendes gefunden: Die Schicht gerade unter der Rinde 
erkaltet rascher ais das Innere, dem entsprieht im allgemeinen der Verlauf des Bakterien- 
wachstums u. der Saureproduktion. Wahrend alle Saureweckerbakterien in der Schicht 
1 Zoll unter der Rinde in den ersten Stdn. nach dem Schópfen (dipping) an Zahl zu- 
nehmen, erfolgte der Wachstumsbeginn im Innern in folgenden Zeitraumen nach dem 
Schópfen: S. thermophilus 2—3, L. bulgaricus 5— 6, L. helveticus 9— 10 Stdn. Wesent
liche Funktionen von S. thermophilus in Schweizer Kase in der Presse sind Produktion 
T on  Saure u. damit Erleichterung der Entwasserung des Innern in den ersten 4—6 Stdn. 
GroCe pH-Unterschiede zwisehen Innerem u. Schicht gerade unter der Rinde bewirken 
ungeniigende Entwasserung, hohen W.-Geh. des Kases u. gegebenenfalls Fehler, wie 
Verstopfung (checking) in der Nahe der Rinde, oder Springen des Kases. Der Bakterien- 
geh. der Kasetiicher beeinfluBte nicht die Geschwindigkeit der Saureproduktion in Nahe 
der Kaseobcrflache. Proben fiir das Kaseinnere sollen wenigstens 3 oder 4 Zoll von der 
Seitenkante des Kases entfernt stammen. SachgemiiCe Verwendung von Saureweckern 
begunstigt liinreichende Saureentw. im Kase u. damit gleichmaBigo Entwasserung. 
(J. Dairy Sci. 18. 719—31. Nov. 1935. U. S. Dep. of Agricult.) GROSZFELD.

J. Ć. Hening, Die Eichung des Bordenbodydurchflupmessers zur Bestimmung der 
scheinbaren Rahmmscositdl. Das genannte Viscosimeter (vgl. N a ir u. M o o k , C. 1933-
I. 2331) lieferte gleichmaBige Ergebnisse bei der gleichen u. bei yerschiedenen Bahm- 
proben. Die Genauigkeit des App. war bei alleiniger Verwendung des weitgebohrten 
Auslaufs (tip) von 2,7S mm bei Rahm mit 20—40% Fett gleichmaBig gut. Eine 
Eichung des Instrumentes gelang leicht mit Zuckerlsgg., u. die DurchfluBsekundeu 
zeigten geradlinige Beziehung zur Viscositat in Centipoisen. Bei Rahm mit iiber 40° o 
Fett u. entsprechend hóherer Yiscositat (iiber 25 Centipoisen bei 15,6°) lieferte das Vis- 
cosimeter dauernd zu hohe Werte, die sieh aber mittels entsprechendcr Vergleichsskala 
oder an Hand eines Diagrammes in Centipoisen umwandeln lieBen. (J. Dairy Sci. 18- 
751—56. N o t . 1935. Gencya, N. Y., Agricultural Experiment Station.) G R O S Z F E L D .

G. T. Pyne, Eine einfache titrimetrische Methode zur anndhemden Bestimmung 
von Milchphosphateii. Beschreibung einer einfachen Methode zur Titration der 1. u. 
unl. Pliosphatc in Milch. Das Verf. beruht im wesentlichen auf Fallung des 1. P h o s p h a ts  

ais CajfPOj), mit CaCl2 unter bestimmten Bedingungen u. der folgenden Umwandlung 
aller anorgan. Phosphate in die 1. Form durch Oxalatzusatz. Genaue Ergebnisse.
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Zufallig wurde dabei gefunden, daB der Geb. von Labraolkc an anorgan. Phosphat 
6% niedriger ist ais von dem Dialysat aus derselben Mileh. (Sci. Proc. Roy. Dublin 
Soc. [N. S.] 21. 223—29. 1935. Cork, Univ. College.) G r o s z f e l d .

T. Matuszewski, J. Neyman, E. Pijanowski und J. Supinska, Eine mathe- 
malische Erklarung der liedukłaseprobe. Aus Verss. mit Reinkulturen von Strepto- 
coccus lactis wird eine Formcl fur die mathemat. Bcziehung der Anfangszahl der 
Bakterienzellen u. der Entfiirbungszeit des Metbylcnblaus in der Milch abgeleitct. 
Dabei werden 3 Hypotbesen zugrunde gelegt: 1. Dio Bakterien vermehren sieb in 
logarithm. Pbase. 2. Jede Zoile vermag in der Zeitcinlioit dio gleicho H-Menge zu akti- 
■rieren. 3. Das der Milch zugefiigte Mothylenblau spielt die Rollo des darin gel. 0 2, also 
eines H-Acceptors. Der Augenblick des Versckwindens der Farbo zeigt die Erschopfung 
an diesen boiden Acceptoron an. Verss. mit 13 Stammen der Gruppe Str. Laetis mit 
sterilisierter Magermilch bestatigten befriedigend die theoret. SchluBfolgerungen. 
Weiter wurde gefunden: Das mkr. Farbpraparat eignet sich zur Fcststellung der Zahl 
der lebcnden Zellen in jungen Kulturen. Dio einzelnen Stamme zeigten Einzel- 
variabilitat in der Reproduktionszeit (1 Stde. 14 Min. bis 2 Stdn. 46 Min.) u. der Akti- 
vierungsfaliigkeit fiir H (0,71-10”12 bis 3,02 -10-12 Milliaquivalente/Stde.). Zwischen 
dem Vol. der Zellcn u. der Roproduktionsgeschwindigkeit wurde eine deutlich negative 
Korrelation, zwischen der Starko der H-Aktmtat u. der Roproduktionsgeschwindigkeit, 
ebenso wie zwischen H-Aktmtat u. Zellyol. ausgesprochen positive Korrelation ge
funden. (Lait 15. 1057—77. Dez. 1935. Varsovie, Elcolc Centrale Agronomique.) Gd.

Jose B. Uichanco, Die Methylenblaureduktionsprobe, ihre Leistungsfiihigke.it und 
Intcrpretatio7i unter philippinisclicn Verhiillnissen. Nach Verss. an 142 Milchproben 
wurde bestatigt, daB Doppelverss. nur wenig variieren. Die niedrige Korrelation 
zw-ischen Reduktionszeit u. Plattenziihlung, wenn jede Klasse fiir sich betrachtet wird, 
zeigt keinen Mangel der Probe an, sondern eher die Notwendigkeit dio skandinav. 
Methode den órtliehen Verhaltnissen anzupassen. Die deutlich negativo Korrelation 
fiir alle Proben zusammen [r =  —0,339 ± 0,055) weist auf dic hohe Leistungsfahigkeit 
u. Zuverlassigkeit der Methylenblaureduktionsprobe liin, die cntspreehend ihrer Ein- 
fachheit sich besser ais die Einheitsplattenmethode eignet. Ihre Annahme ais Einheits- 
priifung wird daher empfohlen. (Philippine J. Sci. 57. 295—321. 1935. Manila, Univ. 
of the Philippincs.) GROSZFELD.

Guy A. Ramsdell, Wm. T. Johnson jr. und F. R. Evans, Untersuchung uber 
Resazurin ais Indieator fur den hygienischen Zustand von Milch. Folgendcs Priifungs- 
verf. wird yorgeschlagen: Bcreite eine 0,05%ig. wss. Resazurinlsg. mit h. sterilem, 
dest. W. nach naherer Angabe, die im Dunkeln unter angegebencn VorsiehtsmaCregeln 
aufbowahrt wird. Zur Priifung werden je 0,1 ccm dieser Lsg. in ein Probeglas gegeben 
u. dann schnell 10 ccm Mich zugegossen. Die Misehung wird 1 Stde. im Dunkeln 
bei 37° bebrutet, dann die Farbo an Hand der Farbtafel abgelesen: Klasse 1 =  gute 
Milch, Farbo 1—6; 2 =  geniigend (fair), Farbo 7— 18; 3 mangelhaft (poor), Farbę 
rosa, aber nicht verblaCt; 4. sehr mangelhaft, entfarbt. Mkr. Priifung erganzt den 
Befund. Bei Zuriickbringung der Proben in das Warmbad u. stiindlicher Verfolgung 
der Farbanderungen ergibt sich folgendcs: Rasche Red. boi Beginn der Bebriitung 
zeigt an: Stark infizierte Milch mit Flora in akt. Wachstum, stark reduzierondo Organis- 
men, patholog. u. physiolog. anormale Milch. — Langsame Red. wahrend 4—6 Stdn.: 
Niedrige Bakterienzahl bzw. tote oder inakt. Organismen, niedrige Zellenzahl, sehr 
geringe Organismenzunahme, Entw. von Bakterien mit schwach reduzicrenden Eigg. — 
Zunachst langsame, dann schnelle Red.: Physiolog. n., nicht patholog. Milch mit 
niedriger Bakterienzahl oder hoho Bakterienzahl mit Organismen in Anfangsentw.; 
bei der schnellen Red. befinden sich die Bakterien in der logarithm. Wachstumsphase 
u. die Red.-Geschwindigkeit ist dann ein MaB fiir ihr Reduktionsvermogen. — Zunachst 
schnelle, dann langsame Red.: Physiolog. anormale oder patholog. Milch, hohe Bakterien
zahl mit schwacher Rod. bei fortgeschrittener Waehstumsstufc, Aufhóren der Ver- 
inehrung gleich nach Bebriitung sehr oft alte Milch, in der eine gewisse Vermehrung 
eingetreten war. (J. Dairy Sci. 18. 705— 17. Nov. 1935. U. S. Dep. of Agriculture.) Gd.

Sigismund Levin, Alsten, Schweden, Verpackungsmaterial, insbesondere fiir 
A ahrungsinitlel. Das Materiał wird mit einer Lsg. von Chloramin oder seinen Deriw. 
impragniert. (Dan. P. 50 826 vom 5/10. 1933, ausg. 28/10. 1935.) D r e w s .

Carl Lóhle jun., Miillheim, Schweiz, Konsercierung von Lebens- und Cenuflmitteln. 
nach Schwz. P. 161 833, dad. gek., daB die GofaBe zunachst leer in einen mit neutralem
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Gas gefiillten Behiilter gebracht u. nach dem EinflieBen des Gases mit dem Konser- 
yierungsgut gefiillt werden. (Schwz. P. 177 454 T om  9/7. 1931, ausg. 16/8. 1935. 
Zus. zu Schwz. P. 161 833; C. 1934. II. 3861.) V i e l w e r t h .

Thomas Abraham Robertson, Sydney, Australien, Konservierung von Friichten 
und Oemiisen durch Aufbewahren in einer sterilen Atmosphare von Słickstoff mit 2 bis 
15% 02, wobei das ausgeatmete C02 jeweils bis auf hfiehstens 4°/0 entfemt wird. Dic 
Feuchtigkeit im Lagerraum soli 85—95%, die Temp. nicht unter etwa 2° u. nicht uber 
21° betragen. (Aust. P. 18 276/1934 vom 7/8. 1934, ausg. 26/9. 1935.) V i e l w e r t h .

Ludwig Gsiba, Budapest, Korrosionsverhinderung. Zum Schutz von Metall- 
gefaBen bei Vorarbeitung von saurehaltigen Stoffen, z. B. von Obst- oder Tomatenmark 
(Cu-GefaBc) bringt man mitdem GefaBinhalt ein Metali von negativerem elektr. Normal- 
potcntial ais es der GefaBwerkatoff besitzt, z. B. Fe bzw. ein unsehadliches in Pflanzen- 
sauren 1. Metali, wie Al in Beriihrung u. yerbindet es leitend mit dem Gefafi. (TJng. P. 
113 500 yom 5/3. 1935, ausg. 2/12. 1935.) M a a s .

Sardik Inc., Jersey City, iibert. von: Arnold C. Dickinson, Lunenburg, Mass., 
Nahrungsmittd, bestehend aus Getreideflocken, Puffreis o. dgl. u. Friichtemehl, z. B. aus 
Bananen, Apfeln, Tomaten. Die beiden Bestandteile werden h. gemacht u. yerkleben 
dann, ohne durchgemischt zu werden, beim Erkalten zu einem einheitlichen Prod. 
(A. P. 2 020 257 vom 8/7. 1933, ausg. 5/11. 1935.) V i e l w e r t h .

Mas Gschwendtner, Kassel, Herstellung von Backwaren, dad. gek., daB dem 
Gargut ein Kondensationsprod. aus Aminoverbb. u. dereń Doriw., II20., u. einer eine 
Carbonylgnippe enthaltenden Verb. zugesetzt wird. Verwendet werden Kondensations- 
prodd. aus einer Verb., die eine Amino- oder Iminogruppe u. dereń Deriw. einschlieB- 
Hch der verschiedenen Aminosauren, der Diamine u. Hydrazine, enthalt, mit IL>Ot 
u. mit einer eine freie Carbonyl- oder Ketogruppe enthaltenden Verb., wie Formaldehyd 
oder Acetaldehyd, ais Kondensationsmittel, in Mengen von 0,01—0,1%. In den Bei- 
spielen sind genannt: Dimethylenperozydasparagin u. Dimethyldimethylenperoxyd-
carbamid. (D. R. P. 621857 KI. 2o vom 20/7. 1932, ausg. 14/11. 1935.) V i e l w e r t h .

Hermann Liithje, Berlin, Backhilfsmittd aus Starkę. Bei Ggw. von mindestens 
27% W. wird ohne Druckanwendung die Hitzebehandlung u. dereń Dauer so geregelt, 
daB zwar Depolymorisationsprodd. der Starkę entstehen, aber kein weitergehender 
Abbau stattfindet u. die W.-Bindefahigkeit des Erzeugnisses nicht groBer ais 1:8 
betragt. So wird z. B. handelsiibliehe Kartoffelstarke mit 20% W. noch mit weiteren 
10% W. befeuchtet u. auf HeiBwalzen bei 120° 15 Sek. behandelt. Die Dauer der Be- 
handlung von zentrifugierter Feuchtstarke mit 38—50% W. betragt bei einer Walzen- 
temp. yon 100° 7 Sek. (E. P. 437 314 vom 3/7. 1934, ausg. 21/11. 1935. D. Prior. 6/7.
1933.) VIELWERTH.

Standard Brands Inc., New York, N .Y ., ubert. yon: Ernest F. E r ic k s o n ,  Oak
Park, Ul., V. St. A., Schaumgebdck. Man stellt eine Misehung von Zueker, W. u. einem 
sauer reagierenden, Gas entwickelnden Prod., z. B . saurem Xa,H2P.,07, her u. erhitzt 

zum Sieden; darauf gibt man die Misehung zu geschlagenem EiweiB u. setzt schlieBlich 
noch einen Starkekleister zu. (A. P. 2 019 123 vom 11/3. 1933, ausg. 29/10. 1935.) Ni-

James J. Bajda, South Orange, N. J., V. St. A., Behanddn von Kakaobohnen. 
Man kiih.lt zunachst die rohen Bohnen auf 40° F (oder niedriger) u. erhitzt sie dann fur 
ca. 2—6 Min. auf 435—570° F, wodurch die Schalen weich u. briichig werden. Darauf 
trocknet man die Bohnen im Vakuum u. befreit sie yon den Schalen. Durch die kurze 
Róstdauer wird insbesondere die Zerstorung der Lecithine, EiweiBstoffe u. Gerbsauren 
yermieden. (A. P. 2004497 vom 18/6. 1932, ausg. 11/6. 1935.) BlEBERSTEIN.

Industrial Patents Corp., iibert. yon: Warren D. Roth, Leo C. Brown und 
Guy W. Phelps, Chicago, 111., V. St. A., Herstellung von Speiseeis. Man setzt zu der 
Grundmischung einen Glycerinester einer Fettsaure mit einer freien C02—OH-Gruppe 
in Gewichtsmengen bis zu 0,2% zu. (Can. P. 344 732 vom 21/7. 1933, ausg. 18/9-
1934.) N itze.

Lee E. Herrick, ubert. von Reford L. Page, Binghamton, N. Y., V. St. A.,
Kuhlen. Zwischen dem zu kuhlenden oder zu frierenden Materiał, z. B. fiir die Herst. 
von Eiscreme, mit Hilfe fester C02 ais Kaltemittel wird ais Kaltetrager eine Fl.yerwendet, 

dessen E. unterhalb dem des W. liegt. Ais Kaltetrager ist Alkohol genannt. (A. P- 
1988214 yom 19/4. 1933, ausg. 15/1. 1935.) E. W o l f f .

Swift & Co., iibert. yon: Harry Henry McKee, Chicago, Fleischbehandlung. 
Schinken u. dgl. wird in feuchtigkeitsgesatt. Atmosphare h. (bei etwa 77—91°) so lango 
gerduchert, bis die Innentemp. etwa 52° betragt, u. dann bei etwa 71—74° mit Hitze bzw.
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Dampf doppelt bis 3-mal so lange, ais sonst beim Koeben ublich, behandelt. (E. P. 
436855 vom 12/1. 1934, ausg. 14/11. 1935. A. Prior. 6/5. 1933.) V i e l w e r t h .

Buffalo Cold Storage Co., iibert. von: Daniel E. Knowlton und Gilbert 
G. Early, Buffalo, N. Y., Behandlung von Hulinern u. anderem Gefliigel. Um das Aus- 
sehen der Haut von zugerichtetem Gefliigel wahrend der iifdZtecinlagerung unversehrt 
zu erhalten u. einen Verlust von Feuchtigkeit u. Saft durch die beim Rupfen ent- 
standenen Liicher zu yermeiden, wird die Haut mit einer 60—70°/oig. Lsg. von Glycerin 
in W. bestrichen. (A. P. 2019 756 vom 15/9. 1934, ausg. 5/11. 1935.) V i e l \ v e r t h .

Henri Stassano, Italien, und Laiterie Centrale de Strasbourg Soe. An.,Frank- 
reich, Frischhalten von Milch. Die Milch wird pasteurisiert, dann auf eine Temp. iiber 
30°, voraugsweiso auf 35°, abgekiihlt, wobei wesentliche Mengen von Luft u. 02, die 
eine Oxydation des Fettes u. anderer Milchbestandteile bewirken wurden, nicht auf- 
genommen werden u. lediglich eine nicht unerwunschte geringo Vermehrung der Milch- 
siiurebakterien eintritt, darauf mit dieser Temp. in Behalter abgefiillt u. erst dann auf 
ca. 10—15° abgekiihlt. Sterilisierte Milch wird zweckmaBig auf ca. 55° gebracht. (F. P. 
784 715 vom 28/1. 1935, ausg. 23/7. 1935.) B i e b e r s t e i n .

Abraham Berlatsky, Chicago, Ul., V. St. A., Milcherzeugnis. Man mischt Mager- 
milch mit so viel Rahm, daB das Verhaltnis der Fettstoffe zu den festen Nichtfetten 1: 1 
ist, setzt der M. eine weitere Menge Rahm zu u. fiigt ihr so viel Na- oder K-Caseinat bei, 
wie zur Wiedererlangung des Verhaltnisses 1: 1 erforderlich ist. Dann vermischt man 
die M. mit Koll.-Stoffen, wie Gelatine, Tragant o. dgl., pasteurisiert u. trocknet sie, 
vorzugsweise durch Zerstauben, u. preBt sie schlieBlich zu Wiirfeln o. dgl. (A. P. 
2011558 Tom 28/6. 1933, ausg. 20/8. 1935.) B i e b e r s t e i n .

John Bertram Morton Knutsen, Darlinghurst bei Sydney, Neu-Siidwales, 
Australien, Milchpulver. Milch wird zunachst im Vakuum konz. u. dann zwecks voll- 
standiger Trocknung in eine Atmosphare von H2 eingespritzt. (E. P. 432 075 vom 2/10.
1934, ausg. 15/8. 1935. Aust. Prior. 14/10. 1933.) B i e b e r s t e i n .

Franz Vass, Budapest, Herstellung von Casein. M ail zieht (zerkleinerte) casein- 
haltige Pflanzenteile, z. B. Bohnenmehl, gegebenenfalls unter Mitwrkg. yon Kata- 
lysatoren, z. B. von Verbb., dio zur Bldg. yon KomplexsaIzen neigen, yorteilhaft von 
Lactat-cn oder Butyraten des Fe oder Co mit geeigneten Losungsmm.,' wie Lsgg. organ, 
u. anorgan. Basen oder bas. reagierender Salze aus, dekantiert die erhaltene Lsg., 
neutralisiert sie, wascht u. trocknet die dabei erhaltenen Prodd. Man kann auch Lsgg. 
organ, oder anorgan. Sauren, wie H3P04, Yerwenden. (Ung. P. 113098 vom 24/10.
1934, ausg. 15/10. 1935.) M vas .

Casein Mfg. Co. of Amerika, Inc., V. St. A., Cascinprdparat. Man vermischt 
Casein mit W. u. fiigt, um eine Lsg. zu erhalten, Alkalien, z. B . NaHC03, Erdalkalien, 
z. B. CaC03, Eisen- oder Kupfersalze, z. B. Eisenlactat u. CuS04, o. dgl. zu. Die M. 
wird dann durch Kneten innig vermischt, vorzugsweise unter Anwendung von Warme 
u. Druck, u. schlieBlich getrocknet. Dem Casein kann man Fiillstoffe, wio Holzmehl, 
Destrine, Starkę, Leguminosenmehle oder Ton, ferner Bindemittel, wie Glycerin, 
Wachs o. dgl., zusetzen. Das erhaltene Prod. kann ais Nahrungsmittel, zu medizin. 
Zwecken, zur Herst. von IClebstoffen o. dgl. dienen. (F. P. 784 208 yom 15/1. 1935, 
ausg. 22/7.1935.) B i e b e r s t e i n .

Ernst Bames, Lebensmittcl-Lexikon. 2., erg. Aufl. Berlin: C. Heymann 1935. (XII, 275 S.)
. 8». M. 3.80.

Fritz Dinkhauser, Die Erzeugung einwandfreier Milch. Berlin: Parey in Komm. 1935. (20 S.)
gr. 8“ =  Anleitungen d. Dt. Ges. f. Ziichtungskunde. H. 40. M. 1.—.

XVII. Fette. Seifen. Wasch- u. Reinigungsmittel. 
Wachse. Bohnermassen usw.

Emile Andrś und Armand Bloch, Beitrag zur Kenninis der Seetierdle. Uber- 
eineneue Gruppe von Lipoiden. Ather-Ester des Glycerins. (Buli. Soc. chim. France [5] 2.
789—809. 1935. — C. 1935.1. 2913.) S c h o n f e l d .

— , Heilbuttleberól. Das Leberól hat folgende Konstanten: D. 0,922—0,925,
nD‘° =  1,470—1,478, VZ. 170—180, JZ. 120— 136, Unverseifbares 8—13%, „Blau“- 
zahl (SbCl3) 400—3000. Kurze Angaben iiber Gch. an Vitamin A u. D. (Mattóres 
grasses-Pćtrole Deriyes 27. 10 562—63. 1935.) S c h o n f e l d .

Haryey A. Neville und Milton Harris, Selekthe Adsorption aus Seifenlosungen. 
(J ■ Res. nat. Bur. Standards 14. 765—70.1935. — C. 1935. II. 1802.) F r i e d e m a n n .

XVIII. 1. 100
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Anton Volz, Komml die Seife wieder zu Ehren ? Anhydr. Aikaliphosphatc, die 
unter dem Na men „Calgon“ von der ChbmisoHEN F a b r ik  Joh. A. B e n k is e r  

G. M. B. H., Ludwigshafen a. Rh., in den Handel gebracht werden, ermoglichen, 
auch mit hartem W. Seifenbader herzustellen, die frei yon CaO-Seife sind u. die Seifen- 
wrkg. ungehindert zurWirksamkeit kommen lassen. (Msehr. Text.-Ind. 1935. Fachh. III. 
03— 94. Nov.) Su v e r n .

Kurt Lindner, Wascht dispergierte Kalkseife? Bei Arbeitsgangen, wo Seifen- 
anwendung erforderlieh ist, muB der Nutzen gleiehzeitiger oder nachfolgender Schutz- 
mittelverwendung anerkannt werden, wenn hartes Betriebs- oder Spiilwasser CaO- 
Seifenbldg. yeranlasscn kann. Das Schutzmittel wird dureh die CaO-Seifendispergierung 
der Waschwrkg. zum Teil entzogen, auch die dispergierte CaO-Seife durfte nieht mehr 
die Wascheigg. der Alkaliseifen haben. Auf Grund von Verss. an Teppiehgam, Schweifi- 
wolle u. kunstlich angeschmutztem Baumwollgewebe werden Regeln fiir die Anwcndung 
von Seife, Na2C03, Seife u. Na2C03, CaO-Seifendispergiermitteln u. Seife, Na2C03 oder 
Seife u. Ńa2C03 aufgestellt. (Melliands Textilber. 16. 782—86. Noy. 1935.) SuvERX.

Kurt Lindner, Das Kalkseifeiidispergierungsvermogen der neueren synlhelischen 
Waschmitlel. II. (SchluB zu C. 1935. II- 3030.) Die Moglichkeit der Wiederauflósung 
friseh gefallter CaO-Seife wird den prakt. Bedurfnissen nieht immer gerecht. Man 
muB einer CaO-Seifenbldg. vorbeugen dureh Anwesenheit von Dispergiermitteln neben 
Seife in den Waschflotten oder Spiilbadern. Verss. mit einem Fettsaurekondensations- 
prod., dem Sulfonat eines gesatt. u. eines ungesatt. Fettalkohols u. Seife sind be- 
schrioben. (Msehr. Text.-Ind. 50. 145— 46. 1935.) SUVERN.

C. A. Tyler, Fupbodenreinigungsseifen. Die zur FuBbodenreinigung yerwendeten 
fl. Seifen konnen in zwei Klassen eingeteilt werden, in 1. klare fl. Seifen mit 10—25% 
Seifengeh. u. 2. Emulsionen, die gróBere Mengen 01 oder Losungsmm. entlialten. 
Soifenpulyer u. -pasten sind von geringerer Bedeutung. Prodd. zur Reinigung von 
Linoleum-, Gummi-, Ziegel- u. TerrazzofuBboden u. lackiertem Holz enthaltcn: 
13% Kaliolscife (I), 2,5°/0 Pincol (II) u. W. oder 6% I, 6% Triathanolaminolsaure- 
seife (III), 2% freies Triathanolamin u. W.; zur Reinigung fettiger u. stark beschmutzter 
FuBboden: 18% I, 10% W., 20% Tecrol u. 52% I I oder 13% I, 10% W., 10°/o Teerol 
u. 67% II. Fiir gestrichene u. lackierte Oberflachen eignet sieh ein diese nieht an- 
greifendes Rcinigungsmittel (IY) aus 60% Kerosin, 5% I I I  u. W. Pulverformige IV 
bestehen aus 27°/0 gemahlener Si02, 11% Ńa-Seife, 58% Na.,C03-10 H20 u. 4% Na3P04. 
(Soap 11. Nr. 10. 31—33. Okt. 1935.) ' " '  Neu.

Adam Koss, Tiler der festen Fełłe und ihrer Oemische. II. (I. ygl. C. 1935- H  
3600.) Best. des Titers yon Pferde-, Schweine-, Rinderfett, Bockstalg u. Hammeltahj 
u. ihrer Gemische naeh F i n k e n e r  (in dem vom Vf. modifizierten App., s. I. Mitt.) (I), 
S h u k o w  (n) u. W oLFBAUER (III). Titer von Pferdefett: I  35,32°, I I  37,82°, I I I  37,84°; 
Soliweinefett: I  41,01, I I  42,60°, I I I  42,95°; Rinderfett: I 43,63°, I I  44,90°, H I 45,05°; 
Bockstalg: I 47,21°, II 49,05°, n i  49,27°; Hammelfett: I 50,13°, n  51,19°, H I 51,36°. 
Die Methode F in k e n e r  ergibt dio niedrigsten Titer; die Ergebnisse dieser Methode 
sind die zuverlassigsten, weil der EinfluB auBerer Faktoren auf ein Minimum beschriinkt 
ist. Das Verhaltnis der Titer naeh den 3 Methoden laBt sieh nieht in eine Formel 
bringen. Auf Grund des Titers allein lassen sieh keine Sehlusse uber den Grad der 
Verunreinigung des Fettes ziehen. (Przemyśl Chem. 19- 139—48. 1935. Warschau, 
Univ.) SCHONFELD.

Maurice Dćriberó, Die pflandiehen Ole unter dem Woodsehen Licht. Zusammen- 
stellung der Beobachtungsergebnisse yerschiedener Autoren. Die Bedeutung der Ergeb
nisse u. der Methode werden besprochen. (Ann. Hyg. publ., ind. sociale [N. S.] 14- 8—11- 
Jan. 1936.) Schwaibold.

Richard Durst, Die Bestimmung von. Seife in raffinierten Olen. Vf. besprieht die 
bekannten Methoden zur Best. von Seife in raffinierten Olen u. beschreibt ein neues 

Verf., das auf der Bldg. u. Best. von Alkalichlorid dureh Zers. der Seife mit HC1 beruht. 
300 g 01 werden in einem 1-1-Scheidetrichter 4-mal mit je  50 ccm h . verd. HC1 (1:1) 
ausgeschiittelt. Das abgezogene Saurewasser wird in einem 250-ccm-Becherglas vor- 
sichtig zur Trockene yerdampft. Der Ruckstand wird noch 2-mal in W. aufgenommen 
u. jedesmal eingedampft, dann in 50 ccm W. gel., bis fast zum Kochen erhitzt u. nut 
Kaliumchromat ais Indicator mit AgNOa titriert. Die AgN03-Lsg. enthalt 29,62 g/Liter, 
1 ccm davon entspricht 0,01 g NaCl. Aus der yerbrauchten Anzahl ccm AgN03 mai 
einem Faktor berechnet sieh die Seifenmenge. Faktor fur Na-Oleat =  0,051 
Na-Laureat =  0,037 94, Na-Palmitat =  0,0475. Der Seifengeh. kann auch dureh A cr-
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aschen des Oles im Pt-Tiegel, Ausziehen mit verd. HC1 (D . 1,3) usw. wie bei vorstehender 
Methode bestimmt werden. (Oil and Soap 12- 271—73. Nov. 1935. Columbus, Ohio, 
Capital City Products Co.) Ń e u .

J. Davidson, Die Methoden zur Bestimmung des „freien Alkalia“ und des hydro- 
lytisch abgespaltenen Alkalis in Seifen. SchluB zu C. 1935. II. 3030. (Rayoń Meliiand 
Test. Monthly 16. 83— 84. 1935.) P a n g r it z .

Industrial Patents Corp., iibert. von: Guy W. Phelps und Raymond Bradley, 
Chicago., 111., V. St. A., Behandlung von Sesamsamenol, gek. durch eine weitgehende 
Entfemung der freien Fettsśiuren, Hydrierung des gereinigten Oles, Waschung mit 
einer geringen Menge Alkalilauge u. Abtrennung der ausgefallten Bestandteile. (Can. P. 
345681 yom 11/3. 1933, ausg. 30/10. 1934.) Sa l z m a n n .

Louis I. Reizenstein, Pittsburgh, Pa., V. St. A., Polymerisieren von chinesischem 
Holzól. Das 01 wird mit hohem Druck (150 lbs pro inch2) in eine Rohrschleife, die 
durch einen Ofen lauft, gepreBt u. dabei auf 500-—600° F erhitzt. (A. P. 2 017164 
vom 2/2. 1932, ausg. 15/10. 1935.) B r a u n s .

Herbert Krause, Wien, Verhinderung des Ranzigwerdens von Seife, die im Fett- 
ansatz bis zu 55% fl., fette Ole (ErdnuB-, Sonncnblumen-, Sojabohnen-, Sesam- oder 
01ivenól) mit einer Jodzahl yon mehr ais 70 oder dereń Fettsiiuren in solchen Mengen 
enthalten, daB ein Verderben der fertigen Seife beim Lagem stattfinden wurde, dad. 
gek., daB der Seife in irgendeinem der Entfernung der unerwunschten Beimengungen 
(uberschiissiges Alkali, Chloridc u. dgl.) folgenden Zeitpunkte, yorzugsweise solange 
die Seife noch fl. ist, Olycerin oder andere geeignete Alkohole, einzeln oder in Mischung 
miteinander u. wasserl. phosphorsaure Salze, insbesondore Na3POĄ zugesetzt werden. 
(Oe. P. 143 654 vom 24/11. 1933, ausg. 25/11. 1935.) Sa l z m a n n .

R. T. Vanderbilt Co. Inc., iibert. yon: William H. Alton, New York, N. Y., 
V. St. A., Reinigung von Waschmitteln, die bei der chem. Wascherei benutzt werden, 
wie Bzn. Man setzt den Waschmitteln vor dem Filtrieren Pyrophyllitpulyer zu, 
das Anteile yerschiedenen Feinheitsgrades in bestimmten Mengenverhaltnissen ent
halt; z. B. sollen von dem grobsten Anteil 2%, von dem feinsten Anteil 60% yorhanden 
u. dazwischen liegende Feinheitsgrade in mit dem Feinheitsgrad ansteigender Menge 
yertreten sein. Andere W. nicht oder nur wenig adsorbierende Mineralien, wie Talk, 
Schiefer, Seifenstcin, Speckstein, Vermiculit, Glimmer, sind in gleicher Weise ver- 
wendbar. (A. P. 2 018 507 yom 7/12. 1934, ausg. 22/10. 1935.) M a a s .

Roman Kormann, Linz a. d. Donau, Herstellung eines puherfórmigcn Hand- 
reinigungsmiltels, dad. gek., daB 7 kg cale. Soda, 7 kg Schmierseife, 1 kg Terpentinol 
u. 60 1 W. bis unter den Kp. erhitzt u. zur Emulsion gebracht werden, hierauf ein Ge- 
menge yon 50 kg harten u. 22 kg weichen Sagespanen zugesetzt u. das Ganze erkalten 
gelassen wird; der getrockneten M. werden noch 10 kg Bimssteinpulyer zugemischt. 
(Oe. P. 143 657 vom 24/4. 1934, ausg. 25/11. 1935.) Sa l z m a n n .

Einar Tormod Nielsen, Kopenhagen, Verfahren, um fliissige Stoffe lange Zeit in 
gebrauchsfertigem Zustand zu halten. Man laBt den fl. Stoff von porigem Materiał auf- 
saugen. Die Poren werden ansehlieBend mit einer Hilfsfl. iiberdeckt, die sich mit dem 
fl. Stoff nicht mischt u. die ein geringeres Netzvermógen zu dem porigen Materiał hat 
ais die Fl. — Ais fl. Stoff yerwendet man z. B. Trichlorathylen oder Bzn., wahrend die 
Hilfsfl. aus einer wss. Lsg. eines Emulgierungs- oder Waschmittels, yorzugsweise aus 
einer schwach sauren Lsg. eines Alkoholsulfonates besteht. Ais aufsaugenden Stoff 
verwendet man Sagemehl. Ein derartiges Mittel dient zur Entfemung von 01 u. 
Schmutz von den Handen u. eignet sich besonders fiir Kraftfahrer. — Zur Herst. eines 
Desinfektionsmittels yerwendet man ais fl. Stoff Kresol u. ais Hilfsfl. W., gegebenen- 
falls unter Zusatz von Formalin. (Dan. P. 50 860 voin 18/8. 1934, ausg. 4/11. 
1935.) D r e w s .

Henkel & Cie. G. m. b. H., Diisseldorf-Holthausen, Reinigungsmittel, enthaltend 
Soda u. neutrales Na-Pyrophosphat in einer Menge, die mindestens 50% der Soda- 
menge, bereehnet ais wasserfreies Na2C03, betragt, u. auBerdeni gegebenenfalls in 
wss. Lsg. alkal. reagierende Stoffe, wie Wasserglas, Borax oder Na-Metasilicat, sowie 
Seife u. mit Vorteil Perierbb., wie Perborate. Z. B. setzt sich ein Waschmittel dieser 
Art, das sich vorteilhaft zum Waschen von Textilgut eignet, aus 45 Gewichtsteilen 
Seife, 10 Na-Perborat, 30 Na4P20, u. 15 Soda zusammen. Waschmischungen der ge- 
kennzeichneten Art ergeben em Waschgut, das yollig frei von Flecken aus Metall-
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Ycrbb. ist, auch wenn in MetallgefaBen, wie solchen aus Zn, gewaschen wurde. (E. P. 
435 317 Tom  19/3. 1934, ausg. 17/10. 1935.) R. H e r b s t .

Henkel & Cie. G. m. b. H., Diisseldorf-Holthausen, Reinigungsmittd. Bekannte 
Wasch-, Reinigungs-, Bleich-, Schaum-, Nelzmiltd onthaltende Praparate fiir Wasch- 
u. Reinigtingszwecke werden mit einem Zusatz eines wasserloslichen Hypopliosphates, 
wie eines Alkalihypophosphates oder eines Salzes aus einer organ. N-Base u. Unter- 
phosphorsdure, versehen. Diese Hypophosphate zeichncn sieh durch die Fahigkeit aus, 
in Textilbehandlungsbadcm die Abscheidung unl. Metallverbb. auf dem Fasergut 
liintanzuhaltcn u. Sauerstoffbleichmiltd zu stabilisieren. Z. B. stellt eino Mischung 
aus 12 Gewichtsteilen Na-Perborat, 15 Telranałriumhypophosphat (I), 10 Soda, 1 Mg- 
Silicat u. 50 Seife ein haltbares Waschmittel dar. Zum Spiilen oder Reinigen eignct 
sieh ferner eine Mischung aus 30 I, 20 Soda u. 15 Na-Mctasilicat, die u. a. auch zur 
Reinigung yon Gegenstanden aus Olas oder Porzdlan gobraucht werden kann. (E. P. 
435 465 vom 22/3. 1934, ausg. 17/10. 1935.) R. H e r b s t .

Henkel & Cie. G. m. b. H., Diisseldorf-Holthausen, Reinigungsmitlel. Bekannte 
Wasch-, Reinigungs-, Bleich-, Schaummittel usw. werden zusammen mit trimerem 
Alkalimetaphosphał zur Anwendung gebracht. Z. B. eignet sieh eine Mischung aus 
35 Gewichtsteilen Ton trimerem Na-Metaphosphat u. 65 hóhermolekularer Fettalkóhol- 
sulfonate gut zum Waschen von tcollenen, seidetien oder kunstseidmen feinen Geweben; 
ebenso stellt eine Mischung aus 10 trimerem Na-Metaphosphat u. 90 Seifenpulver ein 
vorteilhaftes Waschmittel dar. Dio trimeren Alkalimetaphosphato sind durch die Eig.
ausgezeichnet, Wasser zu enłhdrłen. Sie kónnen auch zum Reinigen von keram. u.
metali. Gegenstanden mitverwendet werden. (E. P. 435475 yom 23/3. 1934, ausg. 
17/10. 1935.) R. H e r b s t .

Henkel & Cie. G. m. b. H., Diisseldorf-Holthausen, Reinigungsmitlel. Bekannten 
Reinigungs- u. Waschmitteln werden Phosphite, Pyrophosphite oder Hypophosphite der 
Alkalimeialle oder organ. N-Basen, gegebenenfalls mit Schaummitteln, Netzmittdn, 
Sodu, Wasserglas, Borax, Alkaliphosphaten, Fettlosem, Enzymem- usw. zugegeben. Z. B. 
stellt eino Mischung aus 10 Gewichtsteilen Na-Pyrophosphit u. 60 hohermólekularm 
Alkoholsulfonaten. ein gutes Waschmittel fur Wolle, Seide u. Kunstseide dar. Weiterhin 
kónnen die gekennzeichneten Mittel zum Reinigen yon Oberflachen allerArt, wie 
Glos, Metallgegenstdndm, Kunstmassen, Anstrichen, dienen. (E. P. 435 562 vom 24/3.
1934, ausg. 24/10. 1935.) R. H e r b s t . 

Henkel & Cie. G. m. b. H., Diisseldorf-Holthausen, Reinigungsmittel. Salze von
Alkalimetallen oder organ. N-Basen mit Polyphosphorsauren von einem W.-Geh., 
der zwisehen dom der Pyrophosphorsaure u. dem der Metaphosphorsaure liegt, werden 
mit einem oder mehreren bekannten Reinigungs-, Wasch-, Schaum-, Netz- u. gegebenen
falls Bleichmitleln gomisclit. Mittel dieser Art setzen sieh z. B. zusammen aus 15 Ge
wichtsteilen Na^PiO^, 10 Soda, 10 Perborał, 1 Mg-Silicat, 50 Seife oder aus 40 AraeF40I3, 
20 Soda, 10 Wasserglas. Sie kónnen zum Waschen von Textilien sowie zum Reinigen 
yon Oberflachen aller Art, wie Glos, Melallgegenstanden, Kunstmassen, Anstrichen, 
Verwendung finden. (E. P. 435 710 vom 26/3. 1934, ausg. 24/10. 1935.) R. H e r b s t - 

Julius Paul Hansel, West Byfleet, Surrey, England, Reinigungsmitlel, bestehend 
aus Na3P0t (I) u. 1—5 Molen eines oder mehrerer in W. 11. Alkalisalze von anorgan. 
Sauren oder von niodermolekularen aliphat. Carbonsauren pro Mol 1. Mittel dieser Art 
setzen sieh z. B. zusammen aus 1 Mol I, 4 Borax u. 1 Na2C03 (II) oder aus 1 Mol I «-
i  Na-Acetal oder aus 1 Mol I u. 1 II. (E. P. 436 332 vom 29/11. 1934, ausg. 7/11-
1935.) R. H e r b s t . 

Heinz Hunsdiecker und Egon Vogt, Koln, Herstdlen von Dispersionen wasser-
unldslicher Stoffe. Ais Dispergiermittel werden substituierte oder nichtsubstituierte 
Oxyalkyl- oder Oxyarvlisohamstoffe oder dereń Salze yerwendet. Z. B. werden 
20 Trichlorathylen in einer Lsg. von 20 Decyloxyathylisohamstoffhydrochlorid m
100 W. dispergiert. Reinigungsmittd. (E. P. 428988 vom 14/12. 1933, ausg. 20/6-
1935. D. Prior. 14/12. 1932.) K ittlek-

Noblee & Thórl G. m. b. H., Deutschland, Lecilhinanulsiomn. Man erhalt aus 
olhaltigen Sojariickstanden bestandige Lecithin-Olemulsionen, wenn man erstere nut 

mischt. Die Prodd. dienen fiir sieh ais Reinigungsmittd, ferner ais Zusatz 
bei der Seifenhersl., sowie fiir andero Zwecke in der Leder- u. Teztilinduslrie. — Z. B- 
werden 50 W., 35 Lecithin u. 15 01 enthaltende frische Sojariickstande mit 0,6 nut 
2°/0 40°/oig. H fi,, langsam unter Ruhren auf 70° erhitzt, bis die Bleichung yollstandag 
ist. Zu der noch warmen M. fiigt man auf je 100 Lecithinemulsion 25 W.-Glas u. laBt
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erkalten. (F. P. 788 632 vom 11/4. 1935, ausg. 14/10. 1935. D. Prior. 30/10.
1934.) E b e n . 

Aktiebolaget Elektrolux, Schweden, Teppichreinigungsmittd, bestehend aus
einer pastenfórmigen Zubereitung von im wesentlichen dem K-, Na- oder NHt-Salz 
der Olsdure oder einer sulfonierlen Ólsaure u. zweckmiiBig geringen Mengen eines Losungs- 
mittels, t o  A. oder Aceton, dereń Konz. vortcilhaft 70% Trockensubstanz betragt 
u. die gegebenenfalls unter Mithilfe von etwas Gdatine bercitet sein kann. Zur An
wendung -wird das Mittel in W. gel. u. die Lsg. auf den Teppieh verspriikt u. schlieBlich 
derselbe mit einem Tuch verrieben; dabei hinterlaBt das Mittel keine siehtbaren u. 
schadlichen Riickstande. (F. P. 789 680 vom 7/5. 1935, ausg. 4/11. 1935. D. Prior. 
8/5. 1934.) ' R. H e r b s t .

XVIII. Paser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
Kunstseide. Linoleum usw.

A. Alberts, Einiges iiber Kunstseidenavivage. Nach Erorterung der an Avivage- 
mittel zu stellenden Anforderungcn sind die Brillantamrole, Avivan u. Gravidol behandelt. 
(Mschr. Text.-Ind. 50. 196— 97. Aug. 1935.) S(jvERN .

Carl-Heinz Fischer, Die Bedeutung hochmolekularer, abgebauter Kórper ais Rohstoff- 
basisfiir Kunstseidcnschlichlen. Zusammenstellung aus der Patentliteratur. Eingehender 
behandelt ist die Bezeł-, Blufajo- u. Silkovan K-Schlichte. (Kunstseide 17. 424—26. 
Nov. 1935.) Su v e r n .

— , Textilhilfsmittel. Rotekat „P P “, ein auf MgS04-Basis aufgebautes Appretur- 
mittel gibt besonders auf Mischgeweben. mit Kunstspinnfasern weichen, yollen, 
voluminosen Griff, wirkt gut beschwercnd, die Waro wird nicht hygroskop. u. selbst 
stark appretierte schreibt nicht. (Mschr. Text.-Ind. 50. 248. Okt. 1935.) Su v e r n .

Friedrich Kurtz und Carlo Kurtz, Uber den EinflufS des Slreckungsgrades auf 
die physikalischen Eigenscluiften, insbesondere auf die Hohe der Glanzzahl, von Baum- 
wollzwimen bei der Stranggarnmercerisation. Um den gleichen Mcrcerisiereffekt, was 
Festigkeits- u. Elastizitatseigg. anbelangt, zu bekommen, muB bei verschieden gefachten 
Zwirnen aus gleichem Grundgarn u. unter Beriicksichtigung des gleichen Drehungs- 
koeff. jeweils anders gestreckt werden, bei hoher gefachtem Zwirn um soviel %  mehr 
ais die Dehnungssteigerung im Zwirn angibt. Den giinstigsten Effekt an samtlichen 
physikal. Eigg. bringt der um 9% uberstreckte Zweifachzwirn. (Mschr. Text.-Ind. 50. 
165—67. 193—94. 1935.) Su v e r n .

W. Raeder, Einfacher Kunstgriff zur Reinigung der Mercerisierlauge. Reinigen 
der Lauge, in der Baumwolle fiir die Kaltbleiche roh mercerisiert wurde, mittels zweier 
engmaschiger Drahtfilterrahmen, zwischen denen Stahlspane eingepreBt sind. (Dtsch. 
Farber-Ztg. 71. 500. 10/11. 1935.) F r ie d e m a n n .

— , Neue Broschiire. Eine Veroffentlichung der Ch e m is c h e n  F a b r ik  PFERSEE

G. m . b . H ., Augsburg behandelt Impragnol, das Einbadimpragniermittel zum Wasser- 
abstoBendmachen von Textilien aller Art. (Dtsch. Farber-Ztg. 71. 523. 24/11.
1935.) Sd v e r n .

F. R. Urban, Das Flammensichermache.il von Kunstseide. Wirksam sind NH3-
Salze, Boras u. MgCI2, auch Na- oder Al-Wolframat. Vorschriften fur Impragnierungen. 
(Kunstseide 17. 440^-43. Dez. 1935.) SuVERN.

Hans-Joachim Henk, Gewebeschadigungen bei der Anwendung feuersicherer Im 
pragnierungen. Schadigungen beruhen auf Abspaltung von Mineralsauren aus z. B. 
(NH1)2S01-A12(S01)3, yon denen H2SO, am gefahrlichsten ist. Nicht angreifend u. 
nicht schadigend auf Farbstoffe wirken Na-Wolframat, -Vanadat, -Stannat, TiO.> 
u. NHjBr. (Mschr. Test.-Ind. 50. 223—24. Sept. 1935.) Su v e r n .

Gustav Durst, Impragnierung mit Kupferozydammoniak. Die Herst. der Cu- 
Lsg., das Aufbringen u. Fertigmachen des Gewebes ist besprochen. (Mschr. Text.- 
Ind. 50. 267—69. Nov. 1935.) S u t e r n .

L. D. Clement, Die Technik der Herstellung aktiv antiseptischer Gewebe. Sammel- 
bericht. (Amer. Dyestuff Reporter 24. 341—48. 17/6. 1935.) G r im m f ..

A. H. Pettinger, Der Einflup v<m Metallen bei der Bleiche. Inhaltsgleich mit 
der C. 1935. II. 1630 ref. Arbeit des Yf. (Text. Manufacturer 61. 472. Nov. 1935.) F r ie d e .

R. E. Rupp, Das Bleichen von baumwollenen Stilckwaren mit Wasserstoffsuperozyd. 
H ichtig ist gutes vorheriges Auskoehen des Bleichgutes. Dies gesehieht im Bauch- 
kessel mit hochstens 4% NaOH (auf das trockene Bleichgut gerechnet). Ein Zusatz
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von Seifo zur Bauchflottc ist yortcilhaft, wahrend in W. unl. KW-stoffc u. gechlorte 
KW-stoffe eher hinderlich sind, aueli wenn sio mit Seife, Alkalien oder sulfonierten 
Olen zusammen angewandt werden. Gebleicht wird mit ł/«— 1 %  H202 bei 180—200° F 
wahrend rund G Stdn.: die Alkalitat soli derjenigen einer 0,2—0,3%ig. Lsg. yon ge- 
wohnlichem, fl. Na-Silicat entsprechen. Fe oder Fe-Verbb. sind schadlich, obgleich 
dio Bedingungen, unter denen Schadigung erfolgt, noch nicht aufgeklart sind. Faser- 
schadigung tritt nur bei Anwesenheit von Fe, schlechter Bauche, zu hoher Bleichtemp. 
u. zu hoher H202-Konz. ein. (Cotton 99. Nr. 11. 45— 48. Noy. 1935.) F r ie d e m a n n .

łan G. Macdonald, Anthrax ist vermeidbar. Dic haufige Verscuchung von Roh- 
wollo mit Milzbrandbazillen bildet eine erhebliche Gefahr fur die mit der Wolle 
Arbeitenden. Dureh die iibliche Wasche u. den SpinnprozeB werden die Bacillcn nicht 
geschadigt, wohl aber dureh das Farben. Hierbei ist die hohe Temp. maBgeblich; 
HjSO.4 u- Farbstoffe sind wirkungslos. Folgendes Verf. erwies sieli ais erfolgreich: 
20 Min. Wasche bei 110° F mit Seife u. Soda; 20 Min. bei 102° F mit einer 21/2%ig. 
Formaldehydlsg., Abąuetschen; Trocknen bei 160° F ; Stehenlassen wahrend mehrerer 
Tage zwecks Vollenaung der Formaldehyd wrkg. (Text. Wid. 85. 2238—39. Noy.
1935.) ' F r ie d e m a n n ;

G. Furlonger, Eeinigen von Wolle dureh Ausfneren. Krit. Betrachtung des Verf., 
bei dem Rohwolle stark gekiihlt u. in diesem Zustande dureh Ausklopfen von Un- 
reinigkeiten u. einem Teil des Fettes befreit wird. (Vgl. Wig, C. 1935. II. 1281.) 
(Dyer, Tcxt. Printer, Bleacher, Finisher 74. 442—43. 8/11. 1935.) F r ie d e j ia n n .

Frederick R. Harrisem, Alkalien und Wolle. Vf. hat die Einw. von Na3P04, 
Na2C03, NaOH, NH3 u. Borax auf die Festigkeit von Wollgarn gepriift. Er fand, daB 
bei einem ph yon hóchstens 12 alle Alkalien bei 120° F unschadlich sind. Bei hoherer 
Alkalitat beginnt die Faserschadigung. Da bei der Wasche die Wollfette zu Seifen 
gel. werden, die yorziigliche Puffersubstanzen darstellen, so ist aueh NaOH ais Wasch- 
mittcl unbedenklich, yorausgesetzt, daB das pH von 12 nicht uberschritten wird. 
(Text, Wid. 85. 2247. Nov. 1935.) F r ie d e m a NN-

R. H. Doughty, Einflusse der mechanischen Behandlung der Fasern auf die Blatt- 
struktur. Papierteehn. Betraehtungen iiber die mechan. Behandlung der Faser u. des 
Blattes. (Paper Trade J. 101. Nr. 16. 31—33. 17/10. 1935.) F r ie d e m a n n .

Geo. A. Richter, Aufschlupi-erfahrcn und Fasereigenschaften. Inhaltsgleich mit 
der C. 1936. I. 231 referierten Arbeit des Vf. (Paper Trade J. 101. Nr. 19. 36—40. 
7/11.1935.) F r ie d e m a n n .

R. M. Cobb, Unbekanntes iiber Papierleimung mul capillares Fliepen. Vf. gibt 
einen Oberblick iiber die yielen mit der Papierleimung zusammenhangenden Fragen, 
die heut© noch nicht yollig gel. sind, namlich das capillare Eindringen u. FlieBen des 
Leimes in den Papierporen, die Art der Leimablagerung u. ihr Mechanismus bei der 
durehgehenden Leimung, der Aufbau der abgeschiedenen Leimteilchen bei den ver- 
schiedenen Leimtypen u. -yerff., das Quellen der Faser u. ihre Beeinflussung dureh 
die Leimung, die Wirkungsweise der Oberflachenleimung u. die dafiir giłnstigstcn Be
dingungen, das Verh. yerschieden geleimtcr Papiere gegeniiber W. (insbesondere auch 
'fintę), Olen u. Fetten (Druckfarben) u. die dafiir anzuwendenden Prufmethoden u. 
endlich die Kontaktwinkel in den u. die GróBe u. Form der Poren. Alle diese Fragen 

sind noch nicht auf Grund der einfachen Capillargesetze in Beziehung zueinander zu 
setzen, wie besonders am Beispiel der Porositat gegeniiber Luft im Vergleich zum 
Verh. gegeniiber Feuehtigkeit u. Fetten gezeigt wird. (Paper Trade J. 100. Nr. 10. 
42— 45. 1935. Ridgefield, N. J., Research Lab. Lowe Paper Co.) L e c k e .

Paul Klemm, Der Papietiestandleil Luft. Der Luftgeh., den jedes Papier be
sitzt, druekt sich in der D. aus, die yon etwa 0,3 g/ccm bis zu 1,3 g/ccm schwanken 
kami. Anschaulicher ais diese Zahlen ware die Angabe des Luftraums im Papier, 

der bei D. 0,3 S0°/o u- hei 1,3 12% betragt. Wahrend bei unbeschwerten Papieren der 
Luftraum leicht aus der D. zu errechnen ist, wird dies bei fiillstoffhaltigen Papieren 

schwieriger u. erfordert die Einsetzung von Beriehtigungswerten, die nach Art u. Menge 
des Fullstoffs yerschieden sind. Wichtig ist auch die Art der Luftverteilung, wobei 
gróberen Fasern fast stets auch gróbere Luftraume entsprechen. Von der Capillai- 
wrkg. dieser Luftraume maeht man bei Saugpapieren u. bei mit Fil. getrankten Papieren 

ausgiebigcn Gebrauch. (Wbl. Papierfabrikat. 1935- Sond.-Nr. 47—50.) F r i e d e j i a n n .

James strachan, Zeitungspapier und Zeitungsdruck. Histor. u. techn. Be- 
merkungen. Eigg. der heutigen Papiere. (Paper-Maker Brit. Paper Trade J. 90. Nr. 6. 
Techn. Suppl. 177—78. 2/12. 1935.) F r ie d e m a n n .
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William R. Willets, Titanpigmenle fiir Druckpapiere. Vorziige der Titan- 
pigmente, Titanox A (TiOj) u. Titanoz B (Ti02 + BaS04): hohe WeiBe, grofio Fein- 

heit, hohe Dcckkraft, gutes Zuriickgehaltenwerden im Holland er u. in Streichmassen 
u. chem. Indifferenz. Daher: gute Undurchsichtigkeit, Glatte, WeiBe u. Bedruekbar- 
keit der Papiere. (Paper Mili Wood Pulp News 58. Nr. 45. 15— 18. 9/11. 1935.) F r i e d e .

Eberhard Oswald Muller, Die. Notwendigkeit wissciischaflUcher Forschung fur die 
Pappenerzeugung. Anregungen zu Unterss. uber den EinfluB von Mahlung, Leimung, 
Pressung u. Befeuehtung auf die mechan. u. elektr. Eigg. von Pappen. (Wbl. Papier- 
fabrikat. 1935. Sond.-Nr. 50— 51.) FRIEDEMANN.

August Noll, Der Polymerisationsgrad der Cellulosc in seiner Anwendung auf die 
Zdlstoffcharakteristik. Naeh St a u d in g e r  ist Cdlulose eine aus Fadenmoll. zusammen- 
gesetzte, hoehmolekulare Vcrb. der Formel (C6H10O6)x, wobei x je nach Art der Cellulosc 
die yerschiedensten Werte haben kann. Dieser „Polymerisationsgrad"' laBt sieh nach 
St a u d in g e r  durch Best. der spezif. Viscositiit sehr yerdiinnter Lsgg. bestimmen. 
Vergleicht man die ubliehen Kennzahlen eines Zellstoffs oder einer Baumwolle mit 
dem STAUDINGERsehen Polymerisationsgrad, so findet man, daB dieser naturlich 
mit der techn. CuO-Ammoniakviscositat, weniger auch mit der Viscoscviscositat, 
iibereinstimmt, nicht aber mit a-Geh., Cu-Zahl usw. Mahlung, auch extrem hohe, 
andert die Cu-Viscositat nicht merklich. Fur dio Praxis bietet die Einfiihrung der 
Best. des Polymerisationsgrades neben den bisher iibliehen Yiscositatsbestst. keine 
Vorteile. (Papierfabrikant 33. Ver. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ing. 377— 80. 
17/11. 1935.) F r ie d e m a n n .

H. Lauber und O. Merlau, Die Hydrolyse von Sulfitallaugen. Die saure Hydro
lyse von Sulfitablaugen, besonders solcher von harten Kochungen, verspricht eine 
Verbesserung der A.-Ausbeute durch Aufspaltung polymerer Zucker, Beseitigung der 
garungsstorendcn S02 u., bei Verwendung von H2S04, bessere Klarung der Ablauge 
durch Gipsabscheidung. Vff. verwendeten fiir ihre Verss. Ablaugen, die aus Kochlaugen 
mit rund l°/0 CaO u. 5% Gcsamt-SO, entstanden waren. Verss. hinsichtlieh des Ein- 
flusses von 'Temp., Siiurekonz. u. Ablaugenart zeigten, daB das Optimum der Hydrolyse 
bei 90° u. 1,8 ccm H2S04/100 ccm Ablauge in 70 Min. erreicht wird. DaB dureh die 
Naehhydrolyse vorwiegend polymere Kohlenhydrate gespalten werden, geht aus der 
Erhóhung der Tollenszahl hervor. Hierbei zeigto sich, dafi die Furfurolausbeute weit 
hóher war, wenn die W.-Dampfdest. mit unneutralisierten Ablaugen ausgefuhrt wurde, 
da dann ein weitergehender Abbau der Pentosen u. Hesosen stattfand. Die A.-Aus
beute entsprach haufig nicht den ermittelten Zuckermengen, was an der Garung u. 
an nicht A. darstellenden Garprodd. liegen kann. Andererseits lieferte eine Ydllig 
entgeisteto Schlempe bei der Hydrolyse neuen A. (Papierfabrikant 33. Ver. Zellstoff- 
u. Papier-Chemiker u. -Ing. 420—23. 8/12. 1935.) F r ie d e m a n n .

Sidney D. Wells, Dos Paulsonverfahren zur Verwertung von Sulfilablauge. Neue 
Verbesserungen an dem C. 1933. I. 3518 beschriebenen Paulsonverf. Neu eingefiihrt 
wurde die indirekte Heizung der Kochlauge u. die Abpressung der unverd. Lauge von 
dem Stoff; letzteres ist seit Einfiihrung saurefester Stahle moglieh. (Paper Trade J. 
101. Nr. 19. 40—42. 7/11. 1935.) F r ie d e m a n n .

Emil Scheller, Die Einwirkung von dementarem und akttiem Sauerstoff auf Cdlu
lose auf Grund von Viscositałsmessungen. Die Viscositutsmessung von Lsgg. von Cellulosc 
in Cu-Amminlsg. laBt Veranderungen der Cellulose bereits erkennen, ehe sich die prakt. 
in Frage kommenden Eigg. der Cellulose, z. B. die ReiBfestigkeit, ungiinstig verandert 
haben. In den untersuehten Lsgg. wurde eine sprungweise Erhóhung der Viscositat mit 
zunehmender Entfernung der geringsten 02-Mengen festgestellt. Beim Bauchen kann 
durch weitgehende Entfernung der Luftspuren, z. B. Zusatz kleiner Mengen 02-auf- 
nchmender Stoffe, die Viscositatsabnahme yollstandig verhindert werden, Alkali allein 
ist auch bei erhóhter Temp., yollige Abwesenheit von 0 2 vorausgesetzt, ohne EinfluB 
auf Cellulose. Elementarer 02 wirkt bei Ggw. von Alkali auf Cellulose ein, die Starkę 
der Einw. hangt in erster Linie ab von der Alkalikonz., dann aueh der Temp. u. der 
Oberflache. Bei der Bleiche mit akt. 0 2 kann bei verminderter Alkalitat, guter Stabili- 
sierung, langsamem Anheizen u. Bedeckthalten der Ware die Viscositat fast unverandert 
erhalten bleiben. Die Móglichkeit, durch geeignete Fiihrung der 02-Bleiche die Vis- 
eositat innerhalb weiter Grenzen zu regeln, ermoglicht, Zellstoffe herzustellen, die bei 
gleichen Eigg. wio a-Cellulosegeh., Cu-Zahl, WeiBegrad, sieh nur durch die Viscositat 
unterscheiden. Bei der 0 2-Bleiche ist auch ein groBer ÓberschuB yerhaltnismaBig un- 
schiidlich, wenn durch geeignete Stabilisierung das Auftreten von element arem 0 2 durch
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Zers. yon H202 yermieden wird u. die Alkalitiit richtig gewahlt ist. Kurren. (Melliands 
Textilber. 16. 787—91. Noy. 1935.) Suvern.

Masao Shójino und Ichiró Sakurada, Untersuchung iiber Viscose ton G. Kita 
und Mitarbeitem. LVI. Mitt. Uber die Veranderung der Viscositdt und des Xaniho- 
genierungsgrades wahrend der lieifung. LVII. Mitt. Yiscositdtsmessung an verdiinnten 
Viscoseldsungen. (LV. vgl. C. 1936. I . 234.) LVI. Der Xanthogenierungsgrad frischer 
Viscoselsgg. nimmt anfangs zu, wahrend dio Yiscositat abnimmt. Viscositatsminimum 
u. Xanthogenierungsmaximum werden etwa gleichzeitig erreicht. Das anfangliche 
Absinken der Yiscositat wird auf allmahliche Dispergierung der Cellulose zuriick- 

gefilhrt. 1 graph. Darst. — ŁVII. Messung der Yiscositat yerdiinnter Viscoselsgg. nus 
Baumwollpapier in Ggw. von 3, 6, 10 u. 20% NaOH sowie 0,1-n. KC1-, NaCl-, KBr- 
u. KjSOj-Lsgg. u. Berechnung des scheinbaren spezif. Vol. der Kolloidteilchen (/-Wert). 
Cellulosekonz. der Stammlsg. 0,1%, Reifung 1— 14 Tage bei 13°, Messung alle 2 Tage 
mit einem gewóhnlichen OSTWALD-Viscosimeter. Tabelle der /-Werte fiir  die Stamm
lsg. sowie fiir verd. Lsgg. yon %, %  u. %  der Stammlsg. Mit der Reifungsdauer nimmt 
das scheinbare spezif. Vol. ab. In neutralen Salzlagg. ist es bedeutend groCer, nimmt 
mit der Reifungsdauer aber rascher ab ais in alka l. Medium. (J. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 38. 14 B— 16 B. Ja n . 1935. Kyoto, Techn.-chem. Inst. d. Uniy. [Nach dtsch. 
Ausz. ref.]) NeumaNN.

G. Agde und F. Schimmel, Untersuehungen uber die elektrochemische Regenerierung 
ton Viscoseabfallpre/3laugen. Verss. mit Fe, Ni u. Fe-Cr-Ni ais Anoden erwiesen die Be- 
standigkeit dieser Elektroden. Tabellen u. Kurven iiber die Einzelergebnisse zeigen, 
daC das elektrochem. Yerf. im Vergleieh zu dem osmot. Ceriniverf. yon einer bestimmten 
Strompreisgrenze ab, oto sie fiir GroBverbraucher meist giiltig ist, wettbewerbsfahig ist. 
(Kunstseide 17. 438-—40. Dez. 1935. Darmstadt.) SuVERN'.

Jean Bourgeois, Beitrag zum Studium einer Methode zur Herstellung kunstlicher 
chemischer Teztilien und plastischer Massen aus einem Gemisch ton Cellulose- und Starkę- 
xanthogenat in alkalischer Losung. (Fortsetzung zu C. 1935. II . 2603.) Weitere Be- 
sprechung der die Yiscoseherst. beeinflussenden Faktoren. Weiter ist das Reifcn der 
Viscose behandelt. (Rey. uniy. Soie Text. artific. 10. 357—63. 491—97. 559—65. 
Sept. 1935.) Suvern.

Maurice Dśriberś, Titan und seine Rolle in der Industrie kunstlicher Teztilien- 
(Fortsetzung u. SchluB zu C. 1935. II . 2603.) Das Mattieren von Acetatseide, die 
Affinitat yon Farbstoffen zu TiOs, das Farben mit TiO, mattierter Kunstseide, das 
Drucken mit ealeiniertem TiOz zur Herst. echter weiBer Drucke u. die Analyse von 
Ti-Pigmenten ist behandelt. (Rey. uniy. Soie Test. artific. 10. 365— 67. 513—17. 
587—89. Sept. 1935.) Suyers.

Hans-Joachim Henk, Faserschadigungen ton Kunstseide im Veredlungsprozeji. 
Durch W., Alkalien, Sauren, oxydierende Bleiclimittel, Leinolschlichten oder zu hohe 
Tempp. beim Trocknen mogliche Schadigungen sind besprochen. (Mschr. Text.-Ind. 50- 
172. 1935.) Suyern.

— , Die Arbeiten beimFertigmachen in der Behandlung der Kunstseide. Bemcrkungen 
iiber Griffigmachen, Mattieren u. Farben u. die Verwendung yon Seifen, Fettalkoholen 
u. Saurealkoholen u. ihren Deriyy. bei der Appretur. (Rev. uniy. Soie Text. artific. 10- 
372—77. Juni 1935.) SuYERK-

— , Die Seidentueberei und die Zellicolle. Auch die Seidenweberei muB sich recht- 
zeitig in den Verarbeitungsgang der Stapelfaser einschalten. Ein Siegeszug der Zell- 
wolle wird yorausgesagt. (Kunstseide 17. 418—19. Noy. 1935.) SuvERX-

A. Vogt, Knitlerfreie Stoffe aus Zellwolle. Es ist zu unterscheiden zwischen Stoffen, 
bei denen Knickfalten yon selbst aufspringen, ferner solchen, die sich auslegen oder aus- 
hangen, u. Stoffen, aus denen Knickfalten leicht u. rasch auszuziehen sind. Knitter- 
freie Kunstfaserstoffe, die Knitterfreiheit im weiteren Sinne genommen, sind yerhaltnis- 
maBig haufig, u. gerade in den letzten Jahren hat die Bekampfung der Knittergefahr 
Fortschritte gemacht. Das Verh. verschiedener Stoffe ist besprochen. (Kunstseide 17. 
459—62. Dez. 1935.) StivERJf.

A. Reinhardt, Zellicolle und Baumwollkleidung. Im Rahmen der deutschen 
Baumwollindustric sind dio Aussichten der Zellwolle besser ais man bei allemOptimismus 
erwartet hat. Stoffe, bei denen Zellwollgewebe in Vcrb. mit Baumwolle u. a u c h  unycr- 
mischt mehr berucksichtigt werden, sind besprochen. (Kunstseide 17. 464—65. Dez.
1935.) Suyern.
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G. S. Ranshaw, Die qualitative Analyse von Teztilien. Die bekannten Rkk., 
besonders dureb Farbungen, sind angegeben. (Silk and Rayon 9. 746—48. 749. Dez.
1935.) Su v e r n .

Karin Schulze, Methoden zur Bestimmung des Mercerisiergrades. Bekanntc chem. 
u. physikal. Methoden sind besprochen. Nur boi wenigen Methoden liegt der Vers. zur 
zahlenmaBigon Erfassung des Mercerisiergrades vor, es gibt bis heute noch keine 
Methode, dio ałlein zur sicheren Feststellung des Mercerisiergrades u. der Ursacho von 
Mercerisierfehlern ausreicht. Literaturiibersicht. (Mb. Seide Kunstseide 40. 472—78. 
Nov. 1935.) Su v e r n .

Bundesmann, Eine neue Apparatur zur Gcbra.uchsicert-prufung wasserabstoPend 
impriujnierler Teztilien. (Forts. u. SchluB zu C. 1936.1. 235.) Mitteilung von Priifungs- 
ergebnissen. (Mclliands Textilber. 16. 792—94. Nov. 1935.) SuvERN.

J. L. Spencer-Smith, Elektrische Methode zur Messung der Feuchtigkeit von Ge- 
uieben. Die Feuchtigkeit wird durch die Anderung der Dielektrizitatskonstantc des 
Gewebes bei wcchselndcr Feuchtigkeit gemessen. Zur Messung dient ein parallel- 
plattiger Kondensator. Feststellung des Gewiehts des Priifstucks ist notwendig. 
(J. text. Inst. 26. Trans. 336— 40. Nov. 1935.) F r ie d e m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Fritz Giinther, 
Paul Kording, Karl Saftien und Heinrich Ulrich, Ludwigshafen, Textilbehandlungs- 
hUfsmittd, bestehend aus sauren Schwefelsaureestem ton halogenierten aliphat. Alkoholen 
mit mindestens 6 C-Atomen im Molekuł oder ton dereń Oxyalkylathern. (Can. P. 
343 381 Tom  30/5.1932, ausg. 24/7.1934. D. Priorr. 9/6.1931 u. 21/8.1931.) R. H e r b s t .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Teztilhilfsmiltel. In gleicher Weise 
wie gemaB Hauptpatent kann man auch Olcyhmthylglucamin, ferner das Amid aus 
Methylglucamin u. den aus Walrat durch Verseifung erhaltlichen Fettsiiuren oder den 
aus Cocosól erhaltlichen Sauren mittels Athylenozyd in wasserlósliche Prodd. umwandeln. 
(Schwz. PP. 178101—178103 vom 10/3. 1934, ausg. 2/9. 1935. E. Prior. 10/3. 1933. 
Zus. zu Schwz. P. 174 644; C. 1935. U. 2310.) A l t p e t e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Alfred William Baldwin 
Blackley, Manchester, Textilhilfsmittel der Thiazolreihe durch Einw. von 1 Mol 2-Alkyl. 
mcrcaptobenzothiazol (Alkyl =  gesatt. oder ungesatt. Rest mit wenigstens 8 C-Atomen - 
auf 1 Mol eines niedermolekularen Alkylesters einer anorgan. Saure. — 20 (Teile)
2-Octadecylmercaptobenzothiazol (F. 43—44°) bei 100° mit 6 Duneihylsulfat (I) ver- 
ruhren. Das Prod. hat seifenartige Beschaffenheit. — 31,8 2-Dodecylme.rcaptobenzo- 
thiazol (Kp.10 250—255°) u. 12,6 I, bei 90—95° bis zur Wasserlóslichkeit verruhrt, 
liefern ein gallertartiges Prod. (E. P. 437 285 vom 26/4. 1934, ausg. 21/11. 1935.) A l t p .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, TeztUhilfsmittel 
der Imidazolreihe erhalt man durch Einw. von alkylierenden Mittcln, die mindestens 
7 C-Atome enthalten u. dereń Kette durch O, N oder S unterbrochen sein kann, auf 

j j  Verbb. nebenst. Zus. (R =  aromat. Rest). Verwendbar sind z. B.
jt Lauryl-, Cetyl-, Athyl-, Dodecylchlorid, Chloressigsaureamylester,

— /J-Chlormilchsaurebutylester, Dodecyl-/3-chlorathylather, Octadecyl- 
chlormethylather, Cetyl-jS-chlorathyfthioather, Chloraeetyldecylamid, 

Octadecenylchlorid. Die Prodd., wie z. B. N-Cetyl-fi-melhylbenzimidazol, lassen sieb 
sulfonieren. (F. P. 45 661 Tom 11/12. 1934, ausg. 13/11. 1935. Schwz. Priorr. 15/12. 
1933 u. 16/11. 1934. Zus. zu F. P. 754 626; C. 1934. I. 2826. — Schwz. PP. 
177815—177818 vom 15/12. 1933, ausg. 2/9. 1935. Zus. zu Schwz. P. 175 673; C. 1935.
II. 2474.) “ A l t p e t e r .

Hans v. Recklinghausen, Berlin-Dahlem, Herstdlen wasseriger Suspensionen 
oder Emulsimien, dio in der dispersen Phase Anhydride hoherer Fettsduren enthalten, 
dad. gek., daB letztere in A. oder Aceton bei nicht unter 40° gel. u. die Lsg. in W. ein- 
gebracht wird. ZweekmaBig enthalt letzteres ein oder mehrere Stabilisatoren, z. B. 
A IJZ. Die beim Einbringen in W. entstehenden Flocken kónnen nachtraglich durch 
einen Peptisator zerteilt werden. — Z. B. werden 10 Fettsaureanhydrid in 50 ccm 
®60/oig. A. gel. (ca. 55°). Die Lsg. wird aus dem erwarmten GefaB in 1 1 W. eingespritzt, 
das 50 mg NH3 enthalt. Es entsteht eine sehr langsam aufrahmende Suspension mit 
1% Fettsaureanhydridgeh. Die Suspensionen bzw. Emulsionen werden in der Textil- 
industrie yerwendet. (D. R. P. 619342 Ivl 23c vom 8/12.1931, ausg. 28/9. 
!935.) Eben.



Carbide and Carbon Chemical Corp., New York, iibert. von: Norman D. 
Harvey jr., Providenee, R. I., V. S t. A., Gleitmittel fiir Textilien, bestehend aus einem 
Polyalkylenglykol bzw. Polyalkylcnglykolmonoalkyliither, einem Verdiekungsmittel, 
einem korrosionskindemden Mittel u. einem Netzmittel. (Can. P. 347172 vom 10/10.
1933, ausg. 1/1. 1935.) Sa l z m a n n .

Kammgarnspinnerei Stohr & Co., Akt.-Ges., Deutschland. Gleitmittel fiir 
Teztilfasem (Pflanzenfasern u. Kunstseide), insbesondere zum Schmiilzen von Wolle, 
bestehend aus 1. hydrophoben wasserunl. Stoffen, wie Paraffin, Mineralol, Waclis u.dgl.
2. aus hydrophilen, wasserunl. Stoffen, wie aliphat. Alkoholan, Amiiten u. Amiden 
mit mehr ais 7 C-Atomen u. schlieBlich 3. einer wss. Lsg. eines hydrophilen, wasserI. 
Stoffes, wie z. B. Seife, Sulfonaten hoherer aliphat. Alkohole u. mehr ais 7 C-Atome 
enthaltenden Sulfonsaurcn. Unter die Prodd. der 2. Gruppe fallt z. B. der Capryl-, 
Lauryl-, Cetyl- u. Oleylalkohol, Athylaminocaprylalkohol, Monohezylglykol, der Ester 
aus Monooleylglycerin-Dipalmitin, Oleylaminoathanol, Tetradecylsulfoathanolamid, das 
Dodecylamid der Oxypropionsdurc u. der Isdthionsaure, Decylamin, Carbonamide, 
Sidfamide mit mehr ais 7 C-Atomen, Dóglingstran, Spermacetidl u. Wollfelt. Fiir die
3. Gruppe kommt z. B. in Betracht das K-Salz der Palmitinsulfonsaure, Ammonium-
oleat, Triathanólaminlaureat, Hezadecylalkoholsulfonat, das Octadecylsulfonat des NH.,OH, 
das Na-Salz der Isobutylnaphthalinsulfosdure, der Oleylmethylaminoathansulfonsaure, 
ferner Ricinusólsulfonat, das Alkalisalz der Dodecylsulfonaminoathansulfonsaure oder 
der Methionsaure, dereń eine S03H-Gruppe den Cetylaminrcst ais Sulfamid trsigt, das 
Rk.-Prod. von H2SO., auf den Ricinolsaiirebutylester u. Oleylaminodthylendimethylamin- 
Salicylsaurcsalz. — 9 (Teile) Paraffin (F. 40—42°) werden mit 7 Hexadekanol (F. 40°) 
verschmolzen u. bei 50° mit 70 W. versetzt, in dcm zuvor 3 des Na-Salzes des Tetra- 
dekanolsulfats gel. worden sind. Die reinweiBe Emulsion kann mit W. oder Seifen- 
lsg. weitgehend verd. werden. (F. P. 771928 vom 17/4. 1934, ausg. 19/10. 1934.
D. Prior. 18/4. 1933.) S a l z m a NN.

Mone Rachel Isaacs, Philadelphia, Pa., V. St. A., Erzeugung ron uwserabstopen- 
dern Fasergut ron erhohter mechanischer Festigkeit. Das Fasergut wird mit einer Kom- 
bination aus einem Protein, einer alkal. Substanz, die das Protein in wss. Lsg. iiber- 
zufuhren vermag, einer verhaltnismaBig geringen Menge eines leichten Mineralóles u. 
Fluorids sowie einem Weichmachungsmittel behandelt. (Can. P. 343 302 vom 28/9. 

1933, ausg. 24/7. 1934.) R . HERBST.

British Celanese Ltd., London, Schtcer entflammbares Textilmaterial. Fasergut 
aus tier. oder pflanzlichen Fasern oder regenerierter Cellulose oder Celluloseestern bzw. 
-athern wird mit Salzen aus Alkylolaminen u. anorgan. Sauren, wie Halogemoasserstoff- 
sauren, Phosphorsaure oder Borsaure, beladen. In dieser Weise praparierte Fasern 
eignen sieh zum Umwickeln elektr. Leitungen u. zeichnen sieh dureh eine verhaltnis- 
ma,Big hohe Weichheit aus. (E. P. 437226 vom 15/11.1934, ausg. 21/11.1935. A. Prior. 
15/11. 1933.) R. H e rb s t .

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, iibert. von: Wallace 
T. Conn, Lawrence, Mass., V. St. A., Schiilzen ron Celliilosemalerial tor Verrotlung. 
Dasselbc wird mit Teer u. einem dlloslichen Beaktionsprod. aus a-Naphthylamin u. 
AcelaMol behandelt. Z. B. eignet sieh das Yerf. zur faulnisbestandigen Ausriistung 
von Schiffstauen u. Fischnelzen. (A. P. 2 018 661 vom 7/11. 1932, ausg. 29/10.
1935.) R. H er b st .

Camille Dreyfus, New York, iibert. von: George W. Miles, Boston, Mass., 
V. St. A., Reinigung ron Rohbaumwolle. Man laBt HF, darauf Alkali einwirken. An- 
schlieBend wird gebleicht u. dann werden Ole, Harze u. dgl. dureh Extraktion entfernt. 
Zur Extraktion kann man h. CH:1COOH verwenden; man kann auch eine andere 
aliphat. Saure benutzen u. anschlieBend ein veresterndes Mittel einwirken lassen. 
(Can. P. 332 754 vom 23/2. 1929, ausg. 23/5. 1933.) N itze .

Burton-Dixie Corp., Chicago, iibert. von: Joseph W. Bowersox, Berwyn, Ill-> 
V. St. A., Reinigung ton Baumwollabfallen, die dureh .Mineralol u. Feuchtigkeit ver- 
imreinigt sind, darin bestehend, daB das Fasermaterial dureh Schiitteln geóffnet bzw. 
von Kurzfasern, Schmutz u. dgl. befreit u. mit Fullererde, Infusorienerde oder Kalk
stein griindlich durchgemischt wird. Nachdem der Ansatz 18—24 Stdn. stehen ge- 
blieben ist, wird das Pulver wieder herausgeklopft. (A. P. 1980 747 vom 24/1. 1930, 

ausg. 13/11- 1934.) S a lz m a n n .

Francis H. Snyder, Inc., ubert. von: Francis H. Snyder, New York, N. Y., 
V. St. A., Oewinnung ron Bastfasern fiir Textilzwecke aus Ramie, Sisal, Flachs, Jute
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u. insbesondere Pita. Die geschnittenen Stengel werden in der 5— 10-fachen Menge 
W. eingeweicht u. dann mit einer Lsg. von 135— 180 kg Na2S03, 0,45—4,5 kg Na- 
Laurylbenzosulfonat (bzw. Amyl- oder Octylsulfonat) u. 189 1 W., gegebenenfalls mit 
einem Zusatz von Ńa2S203 1—2 Stdn. im Autoklaven bei 165° behandelt. (A. P. 
1983008 vom 23/1. 1934, ausg. 4/12. 1934.) SALZMANN.

Harry F. Bassett, Cynthiana, Ky., V. St. A., Reinigen ron Bastfasem. Die ent- 
schalten Rolifasern werden in einem 4,5— 13,50 kg kaufliehem NH4OH, 0,90—2,70 kg 
-N'a2B40; , 0,90— 1,80 kg Seife u. 540 kg W. enthaltendem Bade, gegebenenfalls unter 
Druck (bis zu 45 at) gekocht, gewasehen. gebleicht u. getrocknet. (A. P. 1961545 vom 
4/8. 1932, ausg. 5/6. 1934.) SALZMANN.

Arthur W. Withey, Lynn, Mass., V. St. A., Gewinnung ron pflandichen Spinn- 
Jastm, insbesondere aus Flachs, gek. dureh eine Behandlung der geknickten u. ent- 
holzten Stengel in einem mit Hefe (Blastomyceten) geimpften, gegebenenfalls mit Kalk, 
Marmor oder Alkali enthaltendem W.-Bad bei 37° wahrend 2—3 Tagen. Die Fasern 
werden in w. W., dann in 60° w. 0,1— l°/0ig- Seifen- u. Sodalauge gewaschen, gespiilt 
u. in l%ig- H2S04 von 93° neutralisiert. Zum SchluB bringt man ein 0,1— 1% Seife u. 
ebensoviel Tiirkisehrotól enthaltendes Bad zur Einw. (A. P. 1959400 vom 8/3. 1932, 
ausg. 22/5. 1934.) S a lzm a n n .

Chelsea Fibrę Mills, Brooklyn, N. Y ., V. St. A., Gewinnung ron spinnfahiger Jute 
aus Yerholzt-en Jutestengeln. Die Juteristen laufen auf einem endlosen Band zunachst 
dureh eine Anzahl Quetseh- bzw. Brechwalzen, wahrend dem sie mit Batschfl. gespriiht 
werden, u. werden unmittelbar ansehlieBcnd mittels zweier endloser Kratzenbander zu 
eiuem gleichmaCigen feinen VlieB auseinandeigezupft. Das aufgerollte VlieC wird 
konditioniert, kardiert u. zu Garn versponnen. (E. P. 410421 vom 25/11. 1933, ausg. 
7/6. 1934. A. Prior. 7/12. 1932.) S a lzm an .

Mauricette Marchand, Frankreieh, Schwerentflammbarmachen ron Holz und der- 
gleidien. Das Holz wird zweekmaBig in einem Druekkessel unter einem Druck von 
etwa 20 kg auf 1 qem bei einer Temp. von etwa 100° mit einer Lsg. eines Gemisches 
von (NH4)3P04, Na3P04, Na3B03, H3B03 u. Na2S04 impragniert, naehdem es einem 
moglichst absoluten Vakuum unterworfen worden ist. (F. P. 767 396 vom 13/4. 1933. 
ausg. 17/7. 1934.) G ra g e r .

Yngvar Christophersen, Drammen, Norwegen, Impragnicrm ron Fichtenholz, 
wobei das Holz in bekannter Weise dureh Einpressen einer NaCl-Lsg. geeigneter Konz. 
u. nachfolgende Sattigung mit Kreosotol yorbehandelt wird, dad. gek., daC das Fiehten- 
holz nach der Vorbehandlung einem TrockenprozeC, dureh den der W.-Geh. entfernt 
wird, unterworfen wird. bevor man das Kreosotol in bekannter Weise einpreCt. — 
Hierzu vgl. N. P. 54 361; C. 1935. I. 825. (N. P. 55 733 vom 6/12. 1933, ausg. 7/10.
1935.) D r e w s .

Peintal, Soc. An., Schweiz, Wertwller Papiersloff, bestehend aus einer ober- 
fliiehlich oxydierten Al-Folie, die mit Papier oder Pappe yerklebt wird. (F. P. 788878 
vom 16/4. 1935, ausg. 18/10. 1935. Schwz. Prior. 25/4. 1934.) B r a u n s .

Leo Ubbelohde, Karlsruhe, Herstdlung ron Papier. Der friseh gewonnene Papier- 
film wird wahrend seiner Abscheidung mit geringen Mengen Neutralisationsmittel, 
z. B. NH3, behandelt, um die Saurespuren, die von der Gewinnung des Zellstoffs her- 
riihren, zu beseitigen. (Can. P. 344 052 vom 29/12. 1932, ausg. 21/8. 1934.) X ltz i:.

Canadian Industries Ltd., Montreal, Quebee, tibert. von: Charles D- Wood. 
Lakewood, Ohio, V. St. A., Mehrfachpapier. bestehend aus abweehselnden Sehichten 
von ungeleimtem, absorptionsfahigem Zylinderpapier u. von geleimtem, wasserwider- 
standsfahigem Fourdrinierpapier, die mittels eines Na2Si03-Bindemittels miteinander 
verbunden sind. — Zeiehnung. (Can. P. 336 581 vom 15/8. 1931, ausg. 24/10.
1933.) M. F. M u l l e r .

International Bitumen Emulsions Corp., Wilmington, Del., iibert. von: Carl
Alired Braun, Berlin, Deutschland, Herstdlung ron Papier und Pappe. Der Stoffbrei 
wird mit Hartasphaltpułver gemischt u. zu einer Bahn ausgebreitet. Diese wird iiber 
erhitzte Walzen geleitet, um das W. zu entfernen. Wahrend des Troeknens wird auf 
die Oberflache der Bahn eine Fl. gebracht, welche von dem Asphalt aufgenommen 
wrd u. das Materiał erweicht. (Can-P. 343186 vom 8/10. 1932, ausg. 17/7.
1934.) M. F. M u l l e r .

Sandura Co., Paulsboro, N. J., Herstdlung ron Belagstoffen, dad. gek., daB man
eine Papierbahn, insbesondere aus „Krafelt“-Papier, die zunachst einem Schwell- 
prozefi unterworfen wurde, zuerst mit einem Lack, bestehend aus einer Lsg. aus 25 bis
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35 (Teilen) einer Mischung aus 100 N itrocdlulose (I), 150 geblasencm Ricinusol, 20 bis 
25 rohem Ricinusol u. 100— 150 Ocker in 75— 65 einer Mischung aus 55— 65 A. u. 
45—35 Athylacetat auf einer Seite so impragniert, daB dio Zwischenraume der Papier- 
bahn nur teilweise mit dem Lack ausgefullt sind, trocknet, dann auf der entgegengesetzten 
Seite mit einem Muster bedruckt, so daB dasselbe die Papierbahn yollkommen durch- 
dringt. Nach einer weiteren Ausfiihrungsform kann die Papierbahn zunachst mit einem 
Muster, das die Bahn vollkommen durchdringt, bedruckt, dann mit einer Mischung 
aus 50 troeknendem 01 u. 50 Bzn. getrankt u. dann mit oinem Lack aus 25—30 I u. 
75—70 Lósungsm. so impragniert werden, daB nur ein Teil der Zwischenraume der 
Papierbahn ausgefullt wird. An Stelle von I-Lacken kann man auch einen Ollack oder 
Kautschukmilch zum Impragnicrcn yerwenden. (E. PP. 434489 u. 434490 vom 
24/2. 1934, ausg. 3/10. 1935. A. Prior. 2/3. 1933.) Seiz.

Herman B. Kipper, Aceord, Mass., V. St. A., Behandlung von ■pflandichen Stoffen 
zur Herstellung von Cellulosefasem. Das fiir die Gewinnung von Cellulosefasem zu 
yerwendende Holz wird zerkleinert, dann nacheinander der Einw. yon W. oder Wasser- 
dampf u. von N-Oxyden, z. B. von HN03-Dampfen, unter Druck ausgesetzt u. gleich- 
zeitig von schnell sich drehenden Metallwalzen zerstoBen u. zerfasert. Die so behandelte 
Holzfascrmasse wird dann unter weiterer mechan. Zerkleinerung mit Hilfe der Metall
walzen durch eine h. verd. wss. Lsg. yon NaOH ausgelaugt. (A. P. 1985 609 vom 
18/9. 1933, ausg. 25/12. 1934.) G rag e r .

Canadian Industries Ltd., Montreal, Canada, ubert. von: Roger W. Richardson, 
Wilmington, Del., V. St. A., Herstellung von Cellulosebrei. Man behandelt Hoizschnitzcl 
oder Schnitzel aus harzhaltigem Holz mit einer yerd. wss. NH3-Lsg. im Verhaltnis 1: 5 
etwa 45 Min. bei Tempp. von 100—110°, entfemt die Lsg., ohne den Druck zu ver- 
mindern, spult wahrend 15 Min. lang bei 70° mit einer noch yerdiinnteren wss. NH3- 
Lsg., entfemt diese bis auf etwa 0,85 Teile, gibt 4.4 Teile SOs-Lsg. von 5,5% dazu u. 
kocht die Schnitzel mit der sich bildenden NHjHSOj-Lsg. (Can. P. 335 222 vom 22/7.
1932, ausg. 29/8. 1933.) ' N it ze .

Alma Dobry, Frankreich, Herstellung ton Ldsungen der Cellulose und ihrer Deriiate. 
Rohcellulose oder in beliebiger Weise gewonnene Hydratcellulose lost man k. oder bei 
40—60° in konz., neutraler Be- oder Al-Perchloratlsg. 4— 6%ig. Lsgg. bleiben bei Raum- 
temp. fl. u. konnen mit W. yerd. werden. Acetylccllulose wird ebenfalls in den Lsgg. 
dieser Salze u. den entsprechenden des Mg, Ca, Pb, Zn, Sr, Ba oder L i bis zu 15% u. 
mehr gel. Das Triacetat erfordert eine Yorlsg. in Athylformiat, das nach dem Ver- 
mischen mit der Perchloratlsg. wieder abgezogen werden kann. Die Cellulosecster 
werden aus diesen Lsgg. mit W. gefallt; das Lósungsm. kann durch einfache Verdampfung 
zuriickgewonnen werden. Verwendungszweck: Herst. von Filmen, Faden, Lacken u. 
Isolierstoffen, Impragnierungen fiir Stoffe u. Metallgewebe (Ultramembranfilter), 
Pergamentierung von Papier. Es konnen ferner Gemische von Celluloseacetatlsgg. ver- 
schiedenen CH3COOH-Geh. u. Lsg. mit Zusatzen von Proteinen verarbeitet werden. 
(F. P. 772 008 vom 21/2. 1933, ausg. 22/10. 1934.) SALZMANN.

Richard Muller, Deutschland, Celluloseesterldsungen von Mischestem oder Tri- 
acetaten in Aceton oder acetonhaltigen Losungsgemischen erhalt man z. B. durch eine 
leichte Hydrolyse des Celluloseacetats bis auf einen CH3COOH-Geh. yon 57—61% u- 
Lósen in Aceton von —20 bis —40°. Die Lsgg. bleiben auch nach dem Erwarmen auf 
Raumtemp. klar. (F. P. 772252 vom 24/4. 1934, ausg. 26/10. 1934.) S a l z m a n n .

Henry Dreyfus, London, Yorbehandlung von Cellulose, zwecks Erleichterung der 
Bldg. organischer Ester. Man behandelt die Cellulose mit HC1, HBr, H J oder Mischungen 
dieser, z. B. mit Mengen, die 30% des Cellulosegewiehts nicht iiberstcigen, unter Ein- 
haltung yon solchen Bedingungen, daB die Cellulose nicht zerfallt. Die Einw. der organ. 
Saure kann gleichzeitig oder nachtraglieh erfolgen. (Can. P. 332 788 yom 29/12. 1928, 
ausg. 30/5. 1933.) NlTZE.

Eastman Kodak Co., Rochester, ubert. yon: Hans T. Ciarkę, New York, und 
Carl J. Malm, Rochester, V. St. A., Eerstellung von Celluloseester. Man erhitzt Cellulose 
mit einem acylierenden Gemisch aus einer Fettsaure mit 3— 4 C-Atomen, z. B. Butter- 
saure, mit einem Fettsaureanhydrid von geringerem C-Geh., z. B. (CH3C0)2-0, ge- 
gebenenfalls in Ggw. eines Lósungsm. u. eines Katalysators. (Can. P. 335253 vom 
21/8. 1931, ausg. 29/8. 1933.) N itze .

Camille Dreyfus, New York, N. Y., ubert. yon: George Schneider, Montclair, 
N. J., V. St. A., AufheUung der Farbung von CeUuloseacetat. Man behandelt das frisch 
aus der Lsg. gefallte Celluloseacetat ohne yorherige Troeknung wahrend x/2—24 Stdn.
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u. bei Teuipp. von 15—50°, bzw. 80—100°, mit einer wss. Cl2 entwiekelnden Lsg., 
z. B. einer Hypochloritlsg. (Can. PP. 332 755 vom 24/7. 1930 u. 332756 vom 23/4.
1931, beide ausg. 23/5. 1933.) N i t z e .

Henry Dreyfus, London, iibert. von: Harold Maximilian Hibbert und Robert 
Pierce Roberts, Spondon b. Derby, England, M ittd zur Behandlung von Cełluloseacelal- 
produkten, besteht aus dem Hydrierungsprod. eines ungesatt. Fettes oder fetten Oles. 
(Can. P. 346 067 vom 23/2.1933, ausg. 13/11. 1934.) N itz e .

Eastman Kodak Co., iibert. von: James T. Fuess und Cyril J. Staud, 
Rochester, N. Y., V. St. A., Herstdlung von Cdlulosenitroacylat. Es werden z. B. 45 kg 
Linters 18 Stdn. bei 20—25° mit einem Gemisch von 315 kg Eg. u. geringen Mengen 
Katalysator (1 H 2S 04: 3 H 3P 0 4) behandelt. Dann werden 135 kg Essigsaureanhydrid 
u. 9 kg fl. NO„ (bzw. N„0.x, N„03 oder N„Os) zugegeben u. nach 30 Min. auf 100° erhitzt; 
nach dem Verdiinnen in Aceton fallt man in W. aus. (A. P. 1 984126 vom 31/12.1930, 
ausg. 11/12. 1934.) , S a lzm a n n .

Henry Dreyfus, London, Herstellung tern Kunstseide aus Cellulosederiw. nach 
dem Trockenspinnverf., gek. durch die Verarbeitung einer hochviscosen Spinnlsg., die 
mindestens 40% eines bei mindestens 85° sd. Losungsm. enthalt. Die Spinnlsg. wird 
vor dem Ausziehen bis nahe an ihren Kp. erhitzt u. die Yerdampfung des Losungsm. 
in der Nahe der Spinndiise in einem geringeren ais sonst ubliehen AuamaBe durchgefiihrt. 
(Can. P. 345 613 vom 18/3. 1933, ausg. 30/10. 1934.) S a lzm a n n .

Henry Dreyfus, London, ubert. von: William Ivan Taylor, Spondon, Her
stellung von Kunstseide aus Cellulosederiw. nach dem Trockenspinnverf., gek. durch 
die Verwendung einer 20—25%ig. Lsg. eines hochviscosen Celluloseacetats, das in 
Ggw. der 6-fachen Menge (berechnet auf Cellulose) CH3COOH hergestellt worden ist. 
Die Spinnlsg. wird gleich nach Verlassen der Diisen einer raschen Yerdampfung aus- 
gesetzt bei einer Abzugsgeschwindigkeit von 180 m in der Min. (Can. P. 345743 vom 
1/11. 1933, ausg. 30/10.1934.) S a lzm a n n .

Ernst Beri, Pittsburgh, Penn., V. St. A., Trockenspinnterfahren fiir Kunstseide. 
Um neben einer hohen Abzugsgeschwindigkeit eine moglichst restlose Entfernung bzw. 
Wiedergewinnung des Losungsm. zu ermóglichen, wird das Aufnahmeorgan innerhalb der 
Spinnzelle angeordnet u. der Trockengasstrom zwei oder mehrere Małe, gegebenenfalls 
getrennt durch horizontale Zwischenwande, senkreclit zur Abzugsrichtung der Seide 
durch den Schacht geleitet. (E. P. 419 527 vom 12/5.1933, ausg. 13/12.1934.) Salzm .

Viscose Co., V. St. A., Herstdlung ton Kunstseide aus Viscose von einer um 10°/o 
hoheren Trocken-, 35% hoheren NaBfestigkeit u. 20% hoheren Trockendehnung, gek. 
durch den Zusatz von 1—2 bzw. 15—30% Anis-, Benzyl- oder Phenyldthylalkohól zur 
Spinnlsg. (F. P. 765 008 vom 5/12. 1933, ausg. 1/6.1934. A. Prior. 18/2.1933.) Salzm .

Adrien Pinel, Frankreich, Herstdlung ton Kunstseide, Filmen und Folien aus 
Viscose. Der Spinnlsg. u./oder dem Fiillbad werden bis zu 5% metali. Sb bzw. Sbfi3, 
Sb2S3 oder K-Sb-Tartrat zugegeben. Durch die hierbei auftretende Gelierung (Vis- 
cositatscrhóhung) der Viscose gelingt es, das Gebilde stark zu streeken u. die Abzugs
geschwindigkeit zu erhóhen. (F. P. 771308 vom 27/6. 1933, ausg. 5/10. 1934.) Salzm .

Adrien Pinel, Frankreich, Trockenspinmerfahren fiir Viscose, darin bestehend, 
daB die Spinnlsg. kurz vor Eintritt in die Diisen in einer Kammer mit angepafltem 
rotierendem Kem mit ein Ammoniumsalz enthaltender Sb2S3- bzw. alkaL Sb-Poly- 
sulfid- oder K-Sb-Tartratlsg. vermischt wird (5% Sb-Salz) u. durch verhaltnismaBig 
lange Einzeldiisen versponnen wird. Die Einzelfasern werden auf der geheizten Auf- 
nahmewalze vereinigt u. nachbehandelt. (F. P. 772 894 vom 5/5. 1934, ausg. 7/11.
1934.) Sa l z m a n n .

Du Pont Rayon Co., New York, ubert. von: Thomas F. Banigan, Buffalo, N. Y., 
V. St. A., Nachbehandlung und Entschwefdung ton Viscoseseide. Die auf Al-Spulen 
dicht aufgewundene Seide wird mit W. gewaschen u. zweckmaBig nach einer Trocknung 
ohne Anwendung von Druck o. dgl. in ein 40° w. Entschwefelungsbad, z. B. 0,1—0,5% 
Xa2S u. Na2Si03 (letzteres in Mengen, daB sich 0,05—0,5% Si02 bilden kann) enthaltend, 
gelegt. (A. P. 1979 929 vom 12/2. 1930, ausg. 6/11. 1934.) S a lzm ann .

Feldmiihle Akt.-Ges. vorm. Loeb, Schoenfeld & Co., Rorschach, Schweiz, 
Herstdlung matter Kunstseide aus Viscose, dad. gek., daB zuniichst unter Verwendung 
von KW-stoff (Paraffinol), welcher in einer Phenolverb. gel. Faktis u. eine Terpenyerb. 
(Terpentinol) enthalt, eine riO 2-0lemulsion hergestellt, u. diese ihrerseits in der Yiseose 
zerteilt wird. (D. R. P. 622 764 KI. 29b rom 18/4.1934, ausg. 5/12.1935.) S a lzm ann .
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American Bemberg Corp., New York, N. Y., iibcrt. von: Gustav Hardt, 
Elizabethton, Tenn., V. St. A., Herstellung ton malter Kunstseide. Der Spinnlsg. wird 
eine Emulsion einverlcibt, bestehend aus 10°/o Casein, 10°/o Petroleumdestillat, 13% 
Olsiiure u. 0,45°/,, Triathanolamin u. in (iblicher Weise verarbeitet. (A. P. 1984303 
vom 4/10. 1932, ausg. 11/12. 1934.) S a lzm ann .

American Bemberg Corp., New York, N. Y., ubert. von: Gustav Hardt,
Elizabethton, Tenn., V. St. A., 31 alt glanzende Kunstseide aus Celluloso oder dereń 
Deriw. erhalt man durch Zufiigen einer Emulsion von 5% Casein, 5% a-Terpineol 
(bzw. fi- oder y-Terpineol, Terpineol-1 bzw. -4, Dihydrocartenon, Isopulcgol, 6-3-Menthe- 
nol-S oder d-2-Menthenol-l), 5% festem Paraffin u. 5% Petroleumdest. zur Spinnlsg. 
(A. P. 1984304 vora 4/10. 1932, ausg. 11/12. 1934.) S a lzm ann .

North British Rayon Ltd., London, und Albert Vincent Pitter, Jedburgh, 
Herstellung von matter Kunstseide aus Cellulose bzw. dereń Deriw., gek. durch einen 
Zusatz von 4— 6% Dibenzylather oder dessen Cl-Deriv., gegebenenfalls in Verb. mit 
einem Netz- oder Emulgiermittel (Fettalkohol- oder Fettsauresulfonat) u. einem gc- 
meinsamen Losungsm. (A.) fiir den Ather u. die Viscose, zur Spinnlsg. (E. P. 419477 
vom 22/9. 1933, ausg. 13/12. 1934.) SALZMANN.

Comptoire des Textiles Artificiels Soc. Anon., Frankrcich, Herstdlung ton 
matter Kunstseide. Man verleibt der Spinnlsg. 0,15— 20% der Ather von Polyphcnolen 
oder aromat., aliphat oder alicycl. melirbas. Alkoholen bzw. den entsprechenden S, Se, 
Te, iminosubstituierten, halogenierten oder polymerisierten Verbb. in Form einer 
Emulsion, Lsg. o. dgl. ein; in Betracht kommt insbesondere Di-fi-naphthyldther, der 
Dibenzylather des Hydrochinons, der Dimethyldther des Dinaphthylolmeihans, die 
Naphthylather des Atliylen- oder Didthylenglykols, Di-p-naphthylsulfid u. das Konden- 
sationsprod. aus Diphenylolpropan u. l,4-Xylyldibromid. Die Mattierung ist beim Gc- 
brauch des Stoffes dauerhaft u. ohne farber. Naehteile. (F. P. 763 807 vom 15/11-
1933, ausg. 7/5. 1934. A. Prior. 27/5. 1933.) SALZMANN.

Camille Dreyfus. New York, N .Y ., ubert. von: William Whitehead, Cumber
land, Md., V. St. A., Verbesserung ton Garnen aus organischen CeUuloseabkdmmlingen, 
einschlieClich Oelluloseacetat. Man trankt die Garnę vor ihrer Yerwcbung mit einem Fett- 
saureester eines niedrigmolekularen einwertigen Alkohols. Lediglich hóhere Fettsaurcn 
kommen in Frage. (Can. P. 343 260 vom 1/11. 1932, ausg. 17/7. 1934.) N itze .

Camille Dreyfus, New York, N. Y., iibert. von: William Whitehead, Cumber
land, Md., V. St. A., Verbesserung ton Geweben. Man trankt die Gewebe aus Cellulose- 
gamen, z. B. Celluloseacetatganien, mitgeringen Mengen, wie 0,25—5,00%, des Gewebe- 
gewichts einer teilweisen polymerisierten Vinylverb. (Can. P. 343 261 vom 1/11. 1932, 
ausg. 17/7. 1934.) N itz e .

Camille Dreyfus, New York, N. Y., iibert. von: Herbert Platt und Alvin 
W. Bergeron, Cumberland, Md., V. St. A., Entfemung des Glanzes ton Geweben ton 
Oellulosederitaten, wie Cdluloseacetat. Man behandelt die Gewebe mit h. wss. Mitteln. 
die Terpen-KW-stoffe, z. B. Terpentinol, u. ihre Abkommlinge enthalten, u. entfem t 

nach der Behandlung die Terpenverbb. (Can. P. 343 262 vom 16/11. 1932, ausg. 17/7.
1934.) N it z e .

Henry Dreyfus, London, ubert. von: William Alexander Dickie und Robert
Wighton Moncrieff, Spondon, England, Kreppgewebe aus Celluloseester- oder iither- 
Kunstseide erhalt man durch eine Behandlung der Faden vor oder nach dem Zwirnen 
mit einer wss. Dispersion eines Quellmittels, Verweben u. naehtragliche Einw. eines 
wss. Bades. (Can. P. 345 882 vom 20/4. 1931. ausg. 6/11. 1934.) S a lzm ann .

Henry Dreyfus, London, iibert. von: William Alexander Dickie, Spondon, 
England, Herstdlung ton Geweben mit Kreppeffekten. Die aus hochgedrehten thenno- 
plast. Garnen hergestellten Stoffe werden in der Warnie gaufriert, wobei sie eine weiterc 
lokale Yerdrehung erfahren u. eine Erhohung des Krcppeffektes bewirkt wird. (Can. P-
345 883 vom 26/12. 1931, ausg. 6/1. 1934.) S a lzm ann .

Henry Dreyfus, London, iibert. von: Percy Frederick Combę Sowter, Spondon, 
England, Bdiandlung ton kiinstlichen Faden, Bandem u. dgl. aus Cellulosederiw., die 
wahrend ihrer Herst. um mehr ais 300% gestreckt worden sind. Um die Wrkg., welche 

die gerichteten Mieellen auf der Faseroberflachę ausiiben, herabzusetzen, behandelt 
man die Gebilde auf der Oberfhiche mit einem Losungs- oder ąuellend wirkenden Mittel. 
(Can. P. 345 884 vom 19/6. 1933, ausg. 6/11. 1934.) S a lzm ann .

Claude ciśmenęon, Frankreich, Herstdlung ton kreppenden K u n s t s e i d e  faden. 
Die Faden erfahren eine Langung von 28—35%, indem man sie in einer Atmosphare
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von 80% relatiyer Luftfcuchtigkeit zwirnt, oder, nachdem sie mit 10%ig. Glycerin 
bzw. Athylenglykol imprfigniert worden sind u. einen Feuchtigkeitsgeh. von 18% be- 
sitzen, liochdreht. (F. P. 771375 vom 30/6. 1933, ausg. 6/10. 1934.) S a lzm a n n .

Dr. Alexander Wacker Ges. fiir Elektrochemische Industrie G. m .b .H . ,  
Deutschland, Herstellung von wollahnlichen Faden. Zwei oder mehrere Kunstfaserbiindel 
werden wahrend des Troeken- oder NaBspinnens mit verschiedenen Gesehwindigkeiten 
abgezogen, was z. B. dureh Aufwiekeln der Seide auf eine Walze von verschiedenen 
Durchmessern erfolgen kann, u. daran anschlieCend gemeinsam gezwirnt; wahrend des 
letzten Prozesses werden die sich bildenden Kringel u. Schlaufen zersehlagen. Durch 
Erhitzen in Fil., Kammen u. dgl. kann der Wollcharakter des Fadens verstiirkt werden. 
(F. P. 769 593 vom 5/3. 1934, ausg. 28/8. 1934. D. Prior. 8/3. 1933.) S a lz m a n n .

United Shoe Machinery Corp., Paterson, N. J., ubert. von: George Ciarkę und 
William I. Lund, Leicester, England, Herstellung von Schuhkappen. Zur Versteifung 
der Kappen wird auf die Rueksoite des Schuhoberleders eino dieke Klebstoffschicht 
eines in Bzl. gel. Vinylharzes aufgetragen u. diese Klebeschicht mit einem Wachs- 
papier oder mehreren Cellophanfolien bedeckt. (A. P. 1982 725 vom 4/11.1931, 
ausg. 4/12. 1934. E. Prior. 8/12- 1930.) Seiz.

United Shoe Machinery Co. de Francś, Frankreich, Herstellung von Gewebe- 
cirdagen fiir Schuldeile u. a. durch Tranken der Gewebe mit einer Lsg. von Cellulose- 
acctat (I) (Acetylzahl 48—5472) *n einem Lósungsmittelgemisch (A. mit 22—55% W.), 
welches I  in der Warme lost. Die Triinkung erfolgt in der Warme. Beim Abkiihlen 
fallt das Celluloseacetat in fein yerteiltem Zustande aus. (F. P. 789294 vom 26/4.
1935. ausg. 25/10. 1935. A. Prior. 3/11. 1934.) B r a u n s .

United Shoe Machinery Corp., Boston, Mass., V. St. A., Herstellung von Schuh- 
steifkappen, gek. durch die Verwendung einer Impriignierlsg., die mehr ais 20 Gewichts- 
teile des Versteifungsmittels enthalt, u. eine hinreichend niedrige Viscositat aufweist, 
um das Impragnieren der Steifkappengrundstoffe mit der Lsg. zu ennóglichen. — Dio 
aus der Gewebebahn ausgestanzten Kappen werden mit einer Lsg. von Celluloid in A., 
Bzl. oder Aceton, die einen Geh. von ca. 1% der Celluloidmenge an die Viscositat der 
Lsg. verringemden Mittel, wie Na-, Co- u. Cd-Acetat enthalt, impragniert, wobei die 
Kappen wahrend der Impragnierung zusammengedriickt u. dann wieder freigegeben 
werden, um die Aufsaugefahigkeit zu vergrófiern. (Schwz. P. 175 331 vom 13/3. 1934, 
ausg. 1/5. 1935.) Seiz.

Beckwith Box Toe Ltd., Sherbrooko, Canada, iibert. von: Harold St. Miller, 
Quincy, Mass., V. St. A., Schuhkappe, bestehend aus einem Gewebe, das mit einer 
Misehung aus Kautsehuk, Montanwachs u. grobkórnigem Kork bedeckt ist. (Can. P. 
336093 vom 17/10. 1932, ausg. 3/10. 1933.) Seiz.

[russ.] J. M. Iossel und S. B. Rosenblum, Die Herst. von Celluloid. Leningrad: Onti 1935.
(63 S.) 60 Kop.

Jahrbuch der deutschen Papierwerker. Hrsp. von d. Beichsbetriebsgemeinschaft 9 „Papier".
(Vcrantw.: Fritz Pamperrin.) Berlin: Verl. d. Deutschen Arbeitsfront 1935. (160 S.)
8". M. —.40.

XIX. Brennstoffe. Erdol. Mineralole.
W. Bielenberg, Der Selbstentziindungsuorgang bei Kohle. Fur die Neigung zur 

Selbstentziindung werden nicht gewisso Kohlenbestandteile mit besonderen Eigg. ver- 
antwortlich gemacht, sondern folgende Einfliisse ais maCgebend angesehen: leichte 
Oxydierbarkeit des Materials bei gewóhnlicher Temp. u. giinstige Bedingungen fiir das 
Auftreten von Warmestauungen. (Angew. Chem. 48. 779—81. 14/12. 1935. Frei- 
berg i. Sa., Braunkohlenforschungsinst., Chem. Abt.) ScHUSTER.

Bfetislay G. Simek und Jaroslay Ludmiła, Uber die Bindung des Wassers in 
den Humusstoffen der Kohle. Es wurde der Trocknungsverlauf der Humusverbb. aus 
einer nordbóhm. Lignitkohle untersueht, bei konstantom Dampfdruck im Tensieudio- 
meter, zwecks Nachprufung des friiher beobachteten irreguliiren Verlaufs der Trocknungs- 
kurven gewisser Kohlen. Festgestellt wurde, daB nur die Humate dreiwertiger Metalle 
(von Al u. Fe) anormale Trockenkurven zeigen, so daB diese Salze wahrscheinlich das 
irregulare Verh. gewisser Kohlen verursachen. Wahrscheinlich sind Fe u. Al anders 
(vielleicht komplex) in den Humaten gebunden ais die zwreiwertigen Ionen. Letztere, 
besonders Fe -Humat, verhalten sich n., ein Beweis, daB das H20 rein kolloidal ge
bunden ist. (Chem. Listy Vćdu Prumysl 29. 145—48. 169—72. 1935. Prag.) SchÓnf.
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A. Gillet und A. Pirlot, Die vollige Auflosung der Reinsubstanz Wit Kolde in 
Benzol. Vers.-Ergebnisse iiber die Bldg. kolloidaler Lsgg. yon Reinkohle in einer 
Mischung von Toluol u. Essigsaure bzw. in Bzl. nach Dispersion in einem Anthracenol- 
Oleingemisch bei 333°. (Buli. Soc. chim. Belgiąue 44. 504— 12. Okt. 1935. Liege, Univ., 
Lab. de Chim. Ind. Organ.) ScHUSTER.

H. G. Turner und W. L. Keene, Fluchtigc Bestandłeile von pennsyli-anischem 
Anłhraził. Zus. der fluehtigen Bestandteile zahlreicher Anthrazitproben bei Entgasung 
unter niedrigem Druek bis 1036°. H2S trat nur in geringen Mengen auf. Schwere 
KW-stoffe konnten nicht festgestcllt werden. Teer wurde nicht abgespalten. Dio Gase 
cnthiolten 75—89% Wasserstoff. Die absol. Wasserstoffmenge betrug rund 140 cbm/t 
Kohle. (Ind. Engng. Chem. 27. 1373—76. Nov. 1935. New York, N. Y., Anthracite 
Equip. Corp.) SCHUSTER.

M. E. Friedwałd, Die Polymerisation in der Erdólindustrie. Kurze Ubersicht 
iiber Verff. in der Erdolindustrie zur Polymerisation von insbesondere gasformigen 
Verbb. (Rev. pćtrolifóre 1935. 1531—32. 30/11.) Jfj. S C H M ID T .

Stanisław Piłat, Versvche iiber Fraktionierung ton Erdolruckstdnden und schweren 
Erdólsorten durch Einpressen von Erdgas. (Przemysł naftowy 10. 661—65. 1935. —
C. 1936. I. 247.) '  P a n g r i t z .

Richard Heinze, Neuerc Verfahren zur Yeredlung von Brennstoffen. II. Fer- 
edlung fliissigcr Brennstoffe. I I I . Veredlung gasformiger Brennstoffe. (I. vgl. C. 1932-
I. 606.) (Ergebn. angew. physik. Chem. 2. 1—70. 71—140. 1935. Halle a. S.) PA N G .

Franz Fischer, Kurt Peters und Kurt Winzer, Thermische Spaltung hcherer 
Paraffinkóhlenwassersloffe am Gluhdraht. Um zu untersuchen, in welchem AusmaB sich 
aus paraffin. KW-stoffen (Kogasin 77) ołefinreiche Gasgemischo gewinnen lassen, wurde 
Kogasinil am Gluhdraht zers. Hierzu wurde eine Apparatur entwickelt, bei der ein 
in Kogasin eingetauchter Pt-Draht zum Głuhen erhitzt wurde. Die Rk.-Prodd. wurden 
sogleich in Dampfform abgefuhrt, aufgefangen u. anałysiert. Die Temp. des Drahtes 
war dem Heizstrom proportional. Dio Spaltgeschwindigkeit ist der Strombelastung 
bei 30 Amp. proportional, oberhalb 30 Amp. stieg sio nur wenig. Das Verhaltnis der 
gasformigen zu den fl. Prodd. war stets etwa 4: 1, auch die Zus. der gasformigen Prodd. 
blieb unyeriindert (etwa 72% Olefine, 18% paraffin. KW-stoffe u. 10% K,), Paraffin. 
KW-stoffe nehmen mit der Belastung etwas ab, wahrend mehr H2 gebildet wird. Die 
Energieausbeute steigt bei 30 Amp. Belastung auf 296 g zersetztes Kogasin/kwh. 
Sio liegt jedoch in Wirkłichkeit betrachtlich hoher, da, wie Verss. zeigten, x/3 dieses 
Energieyerbrauehes durch den aufgesetzten Ktihler abgefuhrt wird. Auf dem Pt- 
Draht schied sich eine diinne Graphitschicht ab, die die Temp. des Drahtes yermindert. 
Mit diinneren Drahten (0,2—0,3 mm) ohne C-Abscheidung yerschiebt sich das Ver- 
haltnis fl. Prodd. zu gasformigen Prodd. auf 1: 9 unter Steigerung des Umsatzes auf 
336 g/kwh. Bei starker Verlangsamung des Spaltgeschwindigkeit steigt der fl. Anteil 
stark. Verss. bei 10 at łieCen den gesatt. Anteil gegeniiber den ungesatt. Prodd. an- 
schwełłen. Yerss. mit einem Lichtbogen statt des Gluhdrahtes ergaben fl. u. gas- 
formigo Prodd. in Verhaltnis 1: 4—1: 9. Das Gas enthielt 55% H,, 38% Olefine u. 
nur 7% gesatt. KW-stoffe. Die Olefine bestanden fast nur aus Acetylen gegeniiber 
Athyłen bei den Drahtyerss. Wird der Gluhdraht in der Gasphase erhitzt, so ist die 
Energieausnutzung etwa die gleiche. Wie das Pt yerhałt sich Cu- u. Neusilberdrahte, 
sio alle wirken nach einiger Zeit ais Graphitdrahte. Ni, Fe, Cr-Ni, W geben keine feste 
C-Schieht u. neigon zur Korrosion dureh den sich abscheidenden C. SchlieBlich wurden 
Verss. mit niedrid sd. Fraktion (210—225°) u. Paraffin aus Kogasin TI durchgefuhrt , 
die ergaben, daB beide Fraktionen zu ahnlichen Prodd. gespalten werden. Auffalłig 
ist, daB yiełe Verbb. mit 2 C-Atomen gebildet werden, wahrend C4- u. C5-Verbb. nur 
in sehr geringer Menge (weniger ais C7—Ci0-Verbb.) gebildet werden. (Brennstoff- 
Chem. 16. 421—29. 15/11. 1935. Muhlheim, Ruhr, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. K oh le n-

forsehung.) Jti. S C H M ID T .

A. Balada und J. HrabOYa, Tschechoslowakische Ozydationsprufung der Mineral
nie. I. u. II. Krit. Stellungnahmo zur Prufyorschrift des ĆSN 1156— 1934 der CSL 
Normalisiemngskommission in Prag. Abanderungsvorschlage. (Chem. Obzor 10- 
51. 69—72. 1935.) S c h o n f e l t k

H. Weiss und A. Maillard, Einwirkung hoherer Temperaluren a u f  Mineralole. Um 
dio Zers. von Olen bei hóheren Tempp. zu priifen, wurden in die Ole getaucht: 1. eloktr. 
erhitzto Kohlefaden, 2. zwei mit Sehleifen yersehene Drahte, die durch einen ebenfalls 
mit Sehleifen yersehenen u. auf ihnen liegenden Draht so yerbunden sind, daB bei
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Stromdurchgang duroli das sich entwickelndo Gas der aufliegende Draht period, an- 
gehoben wird u. sich dort fiir kurze Zeit ein Lichtbogen bildet. — Mineralóle werden 
schneller zers. u. bilden melir Gas ais pflanzliche Ole u. Teeróle. Ein typ. an Kohle- 
faden erzeugtes Zers.-Gas bestand aus 1,5% C02, 22,0% HCOOH, 4,5% Athylen, 
72,0% H2 u .  gesatt. KW-stoffen. Da die Zus. der in Schaltern auftretenden Zers.-Gase 
ahnlich ist, kann man Sehalteróle so im Laboratorium priifen. (Ann. Office nat. 
Combustibles liąuides 10. 437—48. Mai/Juni 1935.) W a l t h e r .

International Hydrogenation Patents Co., Ltd., Vaduz, Liechtenstein, ubert. 
von: Mathias Pier, Heidelberg, Walter Simon und Walter Krónig, Ludwigshafen/ 
Rhein, Ilcrstellung ton Kohlenicasserstoffen dureh Hydrierung. Man yerwendet ais 
Ausgangsmaterial Dest.-Gase bituminóser Kohlen, die man dureh Wasehen mit H2SOj 
von stark ungesatt. Verbb., von S-Verbb. u. N-Oxyden, sowie freiem 02 befreit hat, 
u. hydriert sie bei hoherem Druck u. Tempp. von 350—700° mit Hilfe eines Kataly- 
sators. Bei einem Ag-haltigen Katalysator kommt eine Temp. von 200—270° in Frage. 
(Can. P. 335 264 vom 13/8. 1931, ausg. 29/8. 1933.) N it z e .

Theodor Wilhelm Pfirrmann, Castrop-Rauxel, Hydrierung ton Kohlenwasser- 
stoffen. Man bringt die KW-stoffe mit Zn u. W. bei Tempp. zwischen 300 u. 500° unter 
dem sich selbsttatig entwickelnden Druck zur Rk. Das entstehende ZnO kann dureh 
Red. mit KW-stoffen reduziert u. das Zn-Pulver wieder yerwendet werden. Man 
kann in Ggw. von Katalysatoren arbeiten. Die Temp. soli oberhalb der krit. Temp. 
des W. liegen. (Can. P.*344 041 vom 7/8. 1933, ausg. 21/8. 1934. D. Prior. 10/8. 
1932.) N it z e .

Centrifix Corp., Cleveland, O., ubert. von: Charles Gilbert Hawley, Chicago,
111., V. St. A., Reinigung ton Petroleum. Aus Rohpetroleum u. ahnlichen Stoffen ent- 
wickelte Dampfe werden zunachst von suspendiert mitgerissenen Verunreinigungen, 
z. B. Fl.-Trópfchen, dureh Niederschlagung befreit u. erst dann fraktioniert konden- 
siert. Die niedergeschlagene, die Verunreinigungen, gegebenenfalls feste Stoffe ent- 
haltende Fl. wird in standiger Umdrehungsbewegung gehalten, um diese leichter ab- 
fiihren zu konnen. (Can. P. 342260 vom 14/6.1933, ausg. 12/6. 1934.) N it z e .

Max B. Miller & Co., Inc., New York, ubert. yon: Malcom H. Tuttle, New- 
Roehellc, N . Y., V. St. A ., Aufarbeitung ton Mineralol, das naphthen- u. paraffinartige 
Bestandteile enthalt. Man extrahiert das Ol in Ggw. eines Lósungsm., das gróBere 
Lósefahigkeit fiir Paraffin ais fur Naphthene besitzt u. dessen Kp. unterhalb der Temp. 
des Kp. des Rohóles liegen soli, mit Kresylsaure, wobei diese in dem Lósungsm. fur 
Paraffine unl. sein soli, so daB zwei Schichten entstehen. Man kann auch o-, meta-, 
para-Kresol, Xylenol, Mischungen yon 2 oder mehr dieser Stoffe yerwenden. (Can. P.
346011 vom 30/6. 1933, ausg. 13/11. 1934.) N it z e .

Forster Wheeler Corp., iibert. von: Courtlandt Forrest Denney, New York, 
N. Y., V. St. A., Verarbeitung ton Kohlenwassersloffól. 01 wird yerdampft u. teilweise 
kondensiert. Ein Teil des Kondensats wird wieder yerdampft, dessen Dampfe werden 
dureh Beriihrung mit einer gegeniiber dem 01 indifferenten uberhitzten Hilfsfl. ge- 
spalten u. die hierbei erhaltenen Gase in die Kondensationsyorr. miteingefiihrt. (Can. P. 
343178 vom 10/2. 1932, ausg. 17/7. 1934. A. Prior. 20/11. 1931.) N it z e .

Standard Oil Co., (Indiana), Chicago, 111., iibert. yon: Harold R. Snow, Neodesha, 
Kans., V. St. A., Spalten ton Kohlenwasserstoffen. Man benutzt ais Spaltvorr. eine 
weite leere Kammer, dureh welche die Gase mit geringer Strómungsgeschwindigkeit 
ohne wesentliehe Durchmischung u. unter Sehichtenbldg. hindurchstrómen. Die Gase 
werden am tiefsten Punkt eingeleitet u. am hóchsten Punkt abgezogen. (Can. P. 
343453 vom 22/2. 1933, ausg. 24/7. 1934.) N it z e .

Universal Oil Products Co., iibert. von: Gustav Eglo£f, Chicago, 111., V. St. A., 
«■'palłterfahren. Zur Gewinnung yon niedrig sd. gcmischtem 01, Gasól u. Heizól werden 
diese getrennt unter jeweils gunstigen Bedingungen gespalten. Die h. Dampfe werden 
vereint, gemeinsam dephlegmiert u. yerdichtet. Der bei der Dephlegmation anfallende 
yerdiehtete Anteil wird mit dem Gasól yereinigt u. mit ihm gemeinsam verarbeitet. 
Vorr. hierzu. (Can. P. 344771 vom 2/6. 1933, ausg. 18/9. 1934.) N it z e .

Uniyersal Oil Products Co., ubert. yon: Jean Delattre Seguy, Chicago, 111., 
' S.t- Herstellung ton Kohlentcassersłoffól. Man unterwirft ein Gemenge von KW- 

stoffgasen u. -dampfen, die im Spaltverf. anfallen, einer stufenweisen Kondensation, 
trennt ais erstes Prod. dureh Dephlegmation schwere, d. h. oberhalb 200° F sd. Anteile
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ais Gasolin ab, fiihrt dio abziehenden Dampfe durch teilweise Kondensation in schwcrcs 
Gasolin vom Kp.760 etwa ‘200° F iiber u. rektifiziert die iibrig bleibenden Dampfe noch- 
mals, um eine scharfe Trennung von leichtem Gasolin mit einem Kp.,60 <200° F u. 
unkondensierbaren Gasen zu erzielen. (Can. P. 344 772 yom 23/6. 1933, ausg. 18/9.

Universal Oil Products Co., iibert. von: Jean Delattre Seguy, Chicago, Ul., 
V. St. A., Spallverfahren. Bei dem Spalten von KW-stoff5l entfemt man die Riick- 
stande aus der Spaltzone, bevor sie schadliehe Mengen an Schlamm oder Koks ent
halten, u. vereinigt sie mit den bei ca. 400—600° F sd. Riicklaufen der Dest. unter 
Druck in solchen Mengen u. bei soloher Temp., daB die Temp. des Gemisches tiefer 
ais die Spalttemp. ist, entspannt darauf das Gemisch u. unterwirft die sich entwickelnden 
Dampfe einer teilweisen Kuhlung. (Can. P. 344 773 vom 7/7. 1933, ausg. 18/9.

Universal Oil Products Co., iibert. von: Gustay Eglof!, Chicago, Ul., V. St. A.,
Spalherfahren. Man fiihrt die Vorwarmung des KW-stoffols in einer Rohrschlange 
aus u. laBt die Zerlegung in einem erweiterten Teil der Vorr. vor sich gehen. Die bei 
der RuckfluBkuhlung der entweichenden Dampfe sich bildenden fl. Anteile werden 
in dio Rohrschlange zuriickgefuhrt. (Can. P. 344 774 vom 17/8. 1933, ausg. 18/9.
1934.) N it z e .

Atlantic Refining Co., iibert. von: William M. Masiloff, Philadelphia, Pa.,
V. St. A., Entschwcfdn von Kohlenwasserstoffolen. Man yerdampft die Ole u. fiihrt 
die Dampfe bei Tempp. wesentlich iiber 300° iiber ZnS ais Katalysator, wodurck
S-haltige Verbb. in KW-stoffe u. H2S zerfallen, yerdiehtet die Dampfe u. befreit das 
anfallende Verdichtungsprod. von H2S. ZnS kann auch zusammen mit einem Metallosyd 
angewendet werden. Der H2S kann auch aus dem gasfórmigen Spaltprod. laufend 
entfemt werden. (Can. P. 344 688 rom 7/1. 1931, ausg. 18/9. 1934. A. Prior. 9/12. 
1930.) N it z e .

Gasoline Products Co., Inc., Newark, iibert. von: Percy Cleveland Keith jr., 
Short Hills, N. J., V. St. A., Nicht klopfendes leichtes Kohlenwasserstoffol. Man spaltet 
Erdol, dest. u. fraktioniert das Spaltprod. unter Gcwinnung eines Ruckstands5les, 
eines schweren Kondensats, eines mittleren Kondensats u. einer leichten Endfiaktion , 

u. fraktioniert die dabei anfallenden Prodd. gemeinsam mit den Prodd. der ursprung- 
lichen Spaltung. Die Endfraktion stellt das gewiinschte Prod. dar. (Can. P. 343180 
vom 1/12. 1931, ausg. 17/7. 1934.) N it z e .

Standard Oil Co., Chicago, Ul., ubert. von: Harold R. Snow, Neodesha, Kans., 
und Frederick W. Sullivan, Hammond, Ind., V. St. A., Herstdlung eines niedrig 
siedenden Kohlenwasserstoffs von gro/Ser Klopffestigkeit. Man yerdampft ein hoher sd. 
01, das im wesentlichen vóllig yerdampfbar ist, bei einer wesentlich unter der Ver- 
eraekungstemp. liegenden Temp., fiihrt die Dampfe bei einer Temp. von 850—975° F 
bei einem Druck yon 100—400 lbs je Quadratzoll so langsam durch den Crackraum, 
daB bei einem Druck von 100 lbs wenigstens 2,5%, bei einem Druck yon 400 lbs 
wenigstens etwa 13% zerfallen. Die Aufheizung des Oles soli so schnell erfolgen, daB 
bei jedem Durehgang der Oldampfe durch den Crackraum wenigstens 85% des Zerfalls 
bei einer Temp. von 859—975° F erfolgt. Das derart anfallende Prod. besitzt eine 
Klopffestigkeit wie ein mit 1,5 ccm Tetraathylblei je Gallone yersetztes „.Mid-Continent- 
Gasolin". (Can. P. 343 456 yom 22/2. 1933, ausg. 24/7. 1934.) N it z e .

Sol Shappirio, Washington, D. C., V. St. A., Organomdallverbindungen. Man er
halt ais „4ntikUypfmittd zu yerwendende Organoverbb. des Pb, Sn, Sb, As, P, Eg, 
Ta usw., wenn man niedermolekulare Leiehtólfraktionen zuerst halogeniert u. die ent- 
standenen Halogenyerbb. entweder mit Mg zu den entsprechenden Grignardverbb. 

u . diese dann mit den genannten Metallen u. Nichtmetallen bzw. den Legierungen 

oder Salzen umsetzt oder indem man letztere Umsetzung direkt mit den Halogenyerbb. 

yornimmt. Man kann so im SchoBe der Motortreibstoffe die Antiklopfinittel in der 
gewiinschten Menge erzeugen. (A. P. 2012356 yom 18/11.1932, ausg. 27/8-
1935.) E b e n .

Standard Oil Development Co., New York, N. Y., iibert. von: John V. Starr
und David F. Edwards, Elizabeth, N. J., V. St. A., Schmierólgemnnung. Man be
handelt Erdól mit einem auswahlend wirkenden Losungsm. u. dest. das erhaltene, 
einen wesentlichen Anteil des Losungsm. enthaltende Raffinat in Ggw. eines adsorptions- 

fahigen Tones. D ie  Dest. wird solange fortgefuhrt, bis das Losungsm. u. ein Teil des

1934.) N it z e .

1934.) N it z e .
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Erdolauszuges yerdampft sind. Dor vom Ton getrennte Riickstand ist das Schmierdl. 
(Can. P. 343214 vom 17/5. 1932, ausg. 17/7. 1934. A. Prior. 20/6. 1931.) N it z e .

Standard Oil Development Co., New York, N. Y., ubert. von: Anthony
H. Gleason, Elizabeth, N. J., V. St. A., Schmiermitłel, bestehend aus einem viscosen
01, das wachsartige Bestandteile enthalt, mit einem geringen Zusatz eines hochsd. 
Oj-haltigen Poły njerisationsprod., das aus einer 02-haltigen Verb. mit yerhiiltnismaBig 
langer ungesatt. KW-stoffkette aus der Klasse der Ester, Ather, Sauren, Ketone oder 
Alkohole u. einer eycl. Verb. aus der Klasse der aromat. KW-stoffe, ihrer Hydrierungs- 
prodd., ihrer Alkyl-, Oxy-, Hydroxy-, Nitro- oder Aminoyerbb. oder einem Terpen- 
KW-stoff gewonnen ist. (Can. P. 346 031 vom 3/12. 1932, ausg. 13/11. 1934. A. Prior. 
21/6. 1932.) N it z e .

Standard Oil Development Co., ubert. von: Garland H. B. Davis, New York, 
N. Y., V. St. A., Schmiermitłel, enthalt auCer einem yiscosen Mineralól ein Polymeri- 
sationsprod. einer 02-Verb. aus der Gruppe der Sauren, Aldehyde, Ketone, Ester u. dgl. 
mit langer yornehmlich gerader KW-stoffkette; die Polymerisation dieser Stoffe wird 
durch Behandlung mit 02 bei niedriger Temp. durchgefiihrt. (Can. P. 346 032 vom
6/12. 1932, ausg. 13/11. 1934. A. Prior. 23/7. 1932.) N it z e .

Standard Oil Development Co., ubert. von: Garland H. B. Davis, New York, 
N. Y., und James A. Franceway, Baton Rouge, La., V. St. A., Schmiermittel. Man 
gibt zu einem yiscosen, wachsartigen KW-stoffol in Mengen von weniger ais 5% des 
Ols ein Polymerisationsprod., das durch Behandlung von lange, gerade C-Ketten ent- 
haltenden Ausgangsstoffen mittels hochgespannter elektr. Strome erhalten worden 
ist, zu. Die Ausgangsstoffe konnen KW-stoffe, Sauren, Ester, Ather, Ketone u. Alkohole 
mit z. B, mindestens 10 C-Atomen im Molekuł sein. (Can. P. 346 033 vom 22/12. 1932, 
ausg. 13/11. 1934. A. Prior. 21/7. 1932.) N it z e .

Texaco Development Corp., Wilmington, Del., ubert. von: Louis Alfred Ciarkę, 
Fishkill, N. Y., V. St. A., Schmierdl. Zwecks Herst. eines Schmieroles hoher Viscositat 
aus der Schmierolfraktion von Rohpetroleum, die Anteile yersehiedener Viscositat 
enthalt, Tcrriihrt man das Schmieról mit Methylacetat, laBt die Mischung bis zur 
Schichtenbldg. stehen, zieht die oberste Schicht ab u. befreit sio durch Dest. vom 
Methylacetat. Das Verf. kann im Gegenstrom von Methylacetat u. Schmierdl durch- 
gefiihrt werden. Zweckmafiig wird eine Temp. von 70° F beim Losungsvorgang ein- 
gehalten. (Can. P. 342294 vom 12/4. 1933, ausg. 12/6. 1934. A. Prior. 19/4. 
1932.) N it z e .

Standard Oil Co., Chicago, 111., iibert. von: Vanderveer Voorhees, Hammond, 
Ind., V. St. A., Entparaffinieren von Ol. Yiscose Ole werden mit einem unter n. Be- 
dingungen gasfórmigen Ather gemischt. Dio Lsg. wird bis zur Ausscheidung des Paraffins 
abgetrennt. Die Abkiihlung kann durch direktc Yerdampfung einestcila des Athers 
herbeigefuhrt werden. Neben Ather kann man noch einen leichten KW-stoff Tom 
gleichen F. wie des Athers yerwenden. (Can. P. 343449 vom 2/7. 1932, ausg. 24/7.
1934.) N it z e .

Standard Oil Co., Chicago, 111., iibert. von: Roy N. Giles, Casper, Wyoming,
V. St. A., Entparaffinieren von Olen. Man kann ais Verdunnungsmittel der Ole ver- 
fliissigtes C4HI(, anwenden u. die Mischung auf etwa —20° F abkiihlen. Es sind 3 bis 
4 Teile yerfliissigten O,H10 auf 1 Teil 01 erforderlich. Die Mischung soli bei einer Temp. 
von etwa 140° F durchgefiihrt werden. Ceresin wird mitausgesehieden. (Can. P. 
343450 yom 9/7. 1932, ausg. 24/7. 1934. A. Prior. 31/8. 1931.) N it z e .

A. Sch. Niftullaew, U. S. S. R., Aufarbeiten von Sduregoudron. Der Saure- 
goudron wird zunachst auf 110° erhitzrt, yon der unteren Schicht abgetrennt u. zwecks 
Entfernung der H2S04 ais S02 emeut auf 190° erhitzt. Aus dem yerbleibenden Riick- 
stande werden durch Spaltung bei etwa 500° KW-stoffe gewonnen. (Russ. P. 39 082 
yom 5/9. 1933, ausg. 31/10. 1934.) R ic h t e r .

Carl Alesander Agthe, Schweiz, Erhóhung der Viscositdt von Ooudron fur StraBen- 
bau, Bauplatten u. dgl. durch Erhitzen mit unter 50/0 liegenden Mengen organ. Sulfon- 
saureehloriden. Beispiel: Jlan lSst in gekochtem Goudronol yor der Dest. l°/0 des 
Oymolsulfochlorids. Die Viscositat steigt von 35 auf 170 Sek., gemessen bei 30° u. 
einer AusfluBóffnung von 10 mm. Brauchbar ist ferner Toluolsulfochlorid. (F. P. 
789 948 vom 13/5. 1935, ausg. 8/11. 1935. D. Prior. 16/5. 1934.) B p.a u n s .

Carl Alexander Agthe, Schweiz, Erhbhung der Viscositdt von Goudron fiir StraBen- 
bau, Bauzwecke u. dgl. durch Erhitzen mit unter 5% liegenden Mengen yon organ. 
Aitro- oder Nitrosoyerbb. wie Nitrophenol, Nitrosophenol, Nitronaphthalin, Dinitro-
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toluol, Nitrosodimethylanilin, o-Nitrochlorbenzol u. a. (F. P. 789 976 vom 13/5. 1935, 
ausg. 9/11. 1935. D. Prior. 16/5. 1934.) B r a u n s .

Bennett Inc., iibert. von: Frederick Neitzke, Cambridge, Mass., V. St. A., 
Asphaltemulsion. Man benutzt ais Stabilisierungsmittel in alkal. Lsg. eine Seife, die 
aus einem Pflanzenpech von der Art des Baumwollsamenólriickstandspech gebildet 
ist. Auf 85—98% an Asphalt bzw. andere in der Warme bildsame KW-stoffe soli die 
Emulsion 15—20% Stearinpech u. auBerdem die Seife enthalten, die selbst aus Stearin- 
pceh gewonnen sein kann. Die Emulsion soli weniger ais 2% Alkali enthalten. (Can. P. 
341465 vom 6/3. 1933, ausg. 8/5. 1934. A. Prior. 18/3. 1932.) N it z e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., J('a.s.serj</e Bitumendispersionm. 
Man erhalt eine wss. Dispersion yerhaltnismaBig grober Bitumenteilehen, wenn man 
aus Bitumen u. W. zunachst eine schwer riihrbare Pastę in Ggw. eines Emulgators 
herstellt u. dann allmahlich dureh Zerriihren kleiner Mengen W. in Absatzen eine 
diinnfl., ea. 50% Bitumen enthaltende Dispersion yon groBer Haltbarkeit erhalt. Man 
kann aueh Bitumen u. W. zusammen in Absatzen in das RiihrgefaB einlaufen lassen, 
doch muB in diesem Falle das Dispergiergut auch so verd. sein, daB naeh Zusatz der 
ganzen Bitumenmenge die oben genannte Konz. erreicht wird. — In eine Pastę eines 
Huminsaure enthaltenden Emulgators mit etwas W. wird ein diinner Strahl ge- 
schmolzenen Bitumens einlaufen gelassen, bis das Riihren schwierig wird. Dann wird 
so viel W. zugesetzt, bis die M. wieder gut ruhrbar wird. Darauf wird wieder Bitumen 
zugesetzt u. die M. wieder dureh W.-Zusatz gut ruhrbar gemacht, bis die ganze Bitumen
menge eingeruhrt ist. Dann wird dureh weiteres Einruhren von W. der Bitumengeh. 
auf 50% gestellt. (E. P. 433 550 vom 16/2. 1934, ausg. 12/9. 1935.) E b e n .

John Mosley, Otago, New Zealand, Isolierender FujSbodcnbelag, bestehend aus
2 (Teilen) Bitumen u. 1 S. Diese M. wird auf die Bodenflache ausgestrichen. (Can. P- 
338120 vom 25/11. 1932, ausg. 26/12. 1933.) Se iz .

Canadian Gypsum Co., Ltd., Toronto, Canada, ubert. von: Harry K. Linzell, 
Oak Park, 111., V. St. A., Plastische Masse zum Abdecken ron Fuflbóden, bestehend 

aus „Keenes“-Zement, Asphalt, Emulsion, Steinsplitt, u. W. Man kann auch tot- 
gebrannten Gips, einen Beschleuniger, Bitumenemulsion, ein Pigment, einen Fiillstoff 
u. W. verwenden. Die Emulsion kann Asphalt, Pech, Kopal, syn thet." Harz, „Gilsonit“, 
Leinsamen, Baumwollsamen, Fisch- oder chines. Holzól enthalten.' (Can. P. 341478 
vom 27/4. 1933, ausg. 8/5. 1934.) NlTZE.

R. Moors, Antwerpen, Plastische Masse sum Bekleiden von Strapendeckcn. 
W dnden o. dgl., bestehend aus 57—66 (Teilen) Hartpech mit einem F. von 75—80° 
u. 43—34 Bzl. je naeh dem gewiinschten Plastizitatsgrad der M. (Belg. P. 387940 
vom 19/4. 1932, Auszug yeróff. 30/11. 1932.) H o f f m a n n .

Jah ibuch  der Moorkunde. Bericht uber d. Fortschritte auf allen Gebieten d. Moorkultur u.
Torfyerwertg. Hrsg. von Bruno Tackę u. Friedrich Brune. Jg . 22. 1934. Hannover:
Schaper 1935. (184 S.) gr. 8°. M. 14.— .

XXI. Leder. Gerbstoffe.
Sigismund Schapringer, Neue Grundlagen zur Prazis der Schnellgerbung. Vf. hai 

BloBenstucke einer jungen Kuhhaut im Farbengang, dessen Briihe aus 1/2 Teil festem 
Kastanienestrakt, 1/i Teil Quebrachoextrakt Crown u. 1/i Teil Fichtenestrakt her- 
gestellt war, gegerbt u. den Verlauf der Gerbung an Hand der Abnahme der Briihen- 
starke verfolgt. Es ergab sieh, daB die Briihenstarke nieht gleiehmaBig, sondern stoB- 
weise abnahm. In einem 2. Vers. hat Vf. den Farbengang dieser Erscheinung an- 
gepaBt u. dadurch konnte er die Gerbdauer abkiirzen. Gleichzeitig wurde die Qualitat 
des fertigen Leders sichtlich erhoht. Ahnliche Beobachtungen machte Vf. beim Aus- 
gerben im FaB, wo die Briłhenstarke auch nieht stetig abnahm. Hier konnte die Gerb
dauer noch starker herabgesetzt werden, wenn bei einer gewissen Briihenstarke noch 

Nichtgerbstoffe zur Gerbbriihe hinzugefiigt wurden. (Gerber 61. 93—95. 10/12. 1935. 
Osijek [Jugoslawien].) M e c k e .

Shoo-Tze Leo und Meng Chung Wang, Untersuchung i ib e r  den L i c k e r p r o z e f i  des 
Chromleders. Yff. behandelten Chromleder mit 9 yerschiedenen Lickern u. bestimmten 
die Fettaufnahme im Leder sowie die Eigg. der fertig zugerichteten Leder. Die 9 Licker 
waren mit einer Ausnahme aus 01 u. Seife unter jeweiligem Zusatz yon sulfoniertem 01, 
Eigelb oder Degras hergestellt. Die besten Leder erhielten Vff. bei Anwendung yon
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Liekern, die aus 01 u. Seife unter Zusatz von Degras oder Eigelb hergestellt waren. 
Weniger gut waren die Leder, die mit Liekern aus Ol, Seife u. sulfoniertem 01 behandelt 
waren u. noch schlechter diejenigen, die mit Liekern nur aus 01 u. Seife oder nur aus 
sulfoniertem Ol hergestellt waren. Die Eettaufnahme war bei allen Ledern mehr oder 
weniger gleich. Die Qualitat des gefetteten Leders hangt also starker von Yerteilung u. 
Durehdringung des Fettes im Leder ais von dem absol. Fettgeh. ab. (J. chem. Engng. 
China 1. 101—06. Peiping, National Peking Univ.) MECKE.

Shoo-Tze Leo und Tsing-Nang Shen, Quantitative Bestimmung der fur die Hcr
stdlung von Sohlleder benijtigtm Gc.rbniaterialien. Vff. haben 3 verschiedene Sohlleder- 
gerbungen unter Verwendung von Myrobalanen, Kastanie, Hemloek, Mimosa u. 
Quebracho durchgefuhrt u. wahrend der einzelnen Stadien der Gerbung genau die 
angewandte Menge obiger Gerbmaterialien, bzw. die aufgenommene Menge der Gerb- 
stoffe bestimmt. Sie fanden erhebliche Unterschiede in der Menge der zur Gerbung 
benotigten Gerbmaterialien (Einzelheiten mit ausfiihrlichen Tabellen im Original). 
(J. chem. Engng. China 1. 120—26. Peiping, National Peking Univ.) M e c k e .

Shoo-Tze Leo und Yun-Hwang Chen, Chemische KonlroUe der Einbadchrom- 
gerbung. Vff. haben Einbadchromgerbungen unter teehn. Bedingungen in verkleinertem 
Maflstabe mit versehiedenen Chromgerbstoffen (Koreon, Tannolin u. aus Na-Bichromat 
mit Zucker u. H2SO, reduzierter Briihe) ausgefuhrt u. die Chromaufnahme wahrend 
der einzelnen Stadien der Gerbung untersucht. Ferner untersuchten sic dio Be
dingungen (Chromkonz., Basizitat, S04-Aufnahme), unter denen die Clnomgorbung 
vollstandig ist u. ein gutes Leder ergibt. Hierbei fanden Vff., daB sie dio Zeit bis zur 
vollstandigen Durchgerbung u. die dabei zu einem guten Leder fiihrt, nach folgender 
Gleichung berechnen konnen:

T =  V2C- [— E  — B R  + V(E -f BR)3 — 4(AR* + D R + 1 ) Ć ] .
Hierin sind A, B, C, D, E  Konstanten u. R =  C/[H ■ — i 2)] (C — g Cr203 im Liter,
H =  °/o Hautsubstanz in gepickelter BloBe, 6t =  Basizitat zu Beginn der Gerbung u.

=  Basizitat zu Beendigung der Gerbung). Aufierdem stellten Vff. fest, dafi die 
Gerbung mit reduzierter Briihe erheblich billiger ais die Gerbung mit Koreon oder 
Tannolin ist. (Ausfuhrlieho Tabellen u. Kurvcn sowio Ableitung obiger Formel.) 
(J. chem. Engng. China 2- 4—20. 1935. Peiping, National Peking Univ., Chem. 
Abt.) M e c k e .

Fernand Pothier, Bestimmung der Prallheit der Haut wahrend der Gerbung. Vf. 
hat einen App. (genauo Beschreibung) konstruiert, mit dom er die Dicko der Haut 
zuerst ohne jeden Druck u. danach unter einem bestimmten Druck messen kann. Der 
Prallheitskoeff. (T) ist dann gleich (e X 100)/E, wobei c =  Dicke bei bestimmt-em 
Druck u. E — Dicke ohne jeglichen Druck ist. Mit Hilfe dieses App. hat Vf. die Ver- 
andeningen der Prallheit der Haut wahrend vegetabil. Gerbungen untersueht. Boi 
seinen Verss. hat Vf. BloBenstiicke eines fiir Vacheleder geeigneten Kernstuckes mit 
reinen Extraktbriihen von Kastanie, Eiche, Qucbracho, Fichte, Myrobalanen, Mimosa 
u. Valonea ausgegerbt. Bei der Mehrzahl dieser Briihen wachst T in den ersten Tagen 
der Gerbung stark. In dieser Phase findet eine Hydratation des Kollagengewebes 
unter dem EinfluB der raseh in das Kollagen eindringenden Nichtgerbstoffe statt. 
Auf diese schnelle Hydratation folgt in dem MaBe, wie dio Gerbung fortschreitet, 
eine Dehydratation. Hierdureh wird T allmahlich herabgesetzt. Allerdings wird 
dies sehr bald durch die starkere Angerbung der Fasern, wodureh dieselben harter 
werden, mehr oder weniger kompensiert. Durch die Uberlagerung dieser beiden Ein- 
fliisse sinkt somit im Laufe der weiteren Gerbung T allmahlich u. nahert sich langsam 
einem Endwert. Bei der Briihenausgerbung mit Kastanie u. Eichenholzestrakten, 
dereń natiirliche Aciditat bedeutend starker ist ais bei den anderen Extrakten, steigt 
T wahrend der Angerbung sehr rasch. Bei den Briihen aus Fichte u. Myrobalanen 
steigt T zu Anfang auch sehr rasch, aber bei weitem nicht so hoch, wio bei Eicho u. 
Kastanie. Bei Valonea u. Mimosa steigt T bei der Angerbung langsam. Allerdings 
werden die Fasern harter ais bei Angerbung mit Fichte u. Myrobalanen, so daB der 
Endwert von T fiir diese beiden Extrakte hoher liegt ais bei Fichte u. Myrobalanen. 
Bei Quebracho steigt T am langsamsten von allen untersuchten Extrakten u. erreicht 
ungefahr den Endwert von Myrobalanen. Den EinfluB des pH-Wertes bei der Gerbung 
hat Vf. nur an Quebrachobriihen untersucht, die er mit Essigsaure (Zusatz von 1,0 
bis 15°/0 berechnet auf Extrakt) vom naturlichen ph =  4,95 bis auf ph — 2,95 herunter- 
druckte. Bei 2% Essigsaure ist noch kein erhebticher EinfluB zu bemerken. Dagegen
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steigt bei 10% Essigsaurezusatz T zu Anfang der Gerbung sehr raseh bis zu einem 
Masimum u. fallt dann allinahlich wieder etwas. T bleibt jedoch auch gegen Ende 
der Gerbung gegeniiber 2% Essigsaurezusatz erhoht. Das fertige Leder besonders 
bei 10% Essigsaurezusatz ist auBerordentlich bruchig. Ferner bilden diese angesauerten 
Briihen einen erheblichen Bodensatz. Die Harto des fertigen Ledera bzw. den Wider- 
stand gegen Biegung hat Vf. mit Hilfe seines App. an volIstandig durchfeuchtetcm 
Leder bestimmt u. sehr gut iibereinstimmende Resultate erhalten. (Cuir techn. 24 (28). 
350—55; J. int. Soc. Leather Trades Chemists 19. 534—43. Nov. 1935.) M e c k e .

Emil Kirschbaum und J. Schimunek, Eindampfung von Ocrbbriihe. Zuerst 
bestimmten Vff. den Zusammenhang zwisehen Konz., Trockenstoffgeh. u. spezif. 
Gewicht bzw. Bó° einzelner Bruhen. Bei Best. der Kp.-Erhohung fanden Vff., daB 
dieselbe mit zunehmendem Siededruck steigt u. um so hóher ist, je starker die Konz. 
ist. Die Best. der Abhiingigkeit der spezif. Warme von dem spezif. Gewicht der yer
schiedenen Gerbbriihen zeigte, daB die physikal. Werte der Bruhen wenig voneinander 
abwichen. Die eigentlichen Eindampfverss. wurden an einer Dreistufenverdampfer- 
anlnge durchgefiihrt. Vff. fanden, daB die Warmedurchgangszahl mit steigender Konz. 
stark abnimmt. Ganz allgemein sinkt diese Zahl mit der Heizdampftemp. u. steigt 
mit dem Gefalle. (Chem. Fabrik 8. 490—92. 11/12. 1935.) M e c k e .

R. C. Bowker und W. E. Emley, Vergleichende Tragversuche von Chrom-, vege- 
tdbilischem und kombiniert gegerbtem Sohlleder.' Mit 34 handelsiiblichen Sohlledern 
wurden Tragrerss. ausgefiihrt, u. zwar wurden immer auf ein Paar Schuhe 2 ver- 
schiedene Sohlen getragen u. die Zeit bestimmt, bis zu welcher die Sohle durchgelaufen 
oder bis auf eine bestimmte Dicke abgenutzt war. Im  ganzen wurden 996 Paar Sohlen 
getragen. Im  allgemeinen scheint die Tragfahigkeit von folgenden Faktoren abhangig 
zu sein: Jo groBer der Hautsubstanzgeh., um so groBer die Haltbarkeit; dio Ggw. von 
Chrom erhoht die Haltbarkeit; Fett u. unl. Asche haben nur geringen EinfluB; hoher 
Geh. an wasserloslichen Stoffen scheint schadlich zu sein. Setzt man die Haltbarkeit 
der vegetabil. Sohle =  1, so hat Vacheleder 1,02, stark mit Chrom nachgegerbt 1,22, 
kombiniert gegerbt 1,29, ehromgegerbt (impragniert -f- unl. Aschcbestandteile) 1,37, 
mittelmaBig mit Chrom nachgegerbt 1,48, leiclit mit Chrom nachgegerbt 1,75 u. chrom- 
gegerbt ohne Impragnierung bzw. Fullstoffe 1,77. (J. Amer. Leather Chemists
Ass. 30. 572—76; J. Res. nat. Bur. Standards 15. 363—67. Nov. 1935. 
Washington.) MECKE.

C. Otin und G. Alexa, Beitrag zum Studium von chromvagdabilisch gegerbtem 
Leder. Ident. mit der C. 1935. II. 3883 referierten Arbeit. (Cuir techn. 24 (28). 334 
bis 341. 1/11. 1935.) M e c k e .

R. F. Irmes, Die Korrosion ton Metallen bei Beriihrung mit Leder. Ungefettete 
u. unzugerichtete Ziegenlederproben, die pflanzlich, mit Chrom, synthet. Gerbstoffen 
oder Sulfitablauge ausgegerbt waren, wurden mit Metallstucken (Stahl, Kupfer, Zink, 
Zinn, Duraluminium, Bronze u. Messing) in innige Beruhrung gebracht u. zwar wurde 
jedes Motallstuck von beiden Seiten mit derselben Lederprobe in Beruhrung gebracht 
(eine Seito mit den Narben; andere mit der Fleischseite der Lederprobe). Dann wurden 
dio so vorbereiteten Proben bei 50% relativer Feuchtigkeit (r. F.) (einmal bei Zimmer- 
temp.; im 2. Vers. bei 37°), 70% r- F. (einmal bei Zimmertemp.; 2. Vers. bei 37°) u. 
bei 927o r. F. u. Zimmertemp. bis zu 36 Wochen gelagert. Nach dieser Zeit war bei 
50% r- F. bei Zimmertemp. u. bei 37° nur eine geringe Einw. festzustellen. Bei 70°/o 
r. F. u. Zimmertemp. war die Einw. maBig u. bei 37“ nur ein wenig erheblicher mit 
Ausnahmo von Zinn, welches unangegriffen ist. Bei 92% r. F. ist die Einw. weiter 
fortgeschritten. Hier ist das Zinn auch angegriffen, aber nur von synthet. u. mit 
Sumach gegerbten Ledem. Die Reihenfolge der Angreifbarkeit der Metalle ist: Cu, 
Messing, Bronze, Stahl, Zn, Duraluminium u. Sn. Die korrodierende Wrkg. der Gerb
stoffe ordnet sieh in folgender Reihe, beginnend mit der starksten Einw.: Synthet. 
Gerbstoff, Sumach, Myrobałanen, Kastanie, Chrom, Eiche, Gambir, Mimosa, Que- 
bracho u. Sulfitablauge. Allerdings weist Sulfitablauge bei 92% r. F. sehr erhebliche 
korrodierende Wrkgg. auf. Um den EinfluB der Fette auf die Korrosion zu priifcn, 
fettete Vf. 2 vcrschieden ausgegerbte (1. mit Sumach, 2. mit Myrobałanen) u. vorher 
entfettete Leder einmal mit Vaseline u. bei einer 2. Vers.-Reihe mit Lebertran. An- 
schlieBend wurden sie in derselben Weise wie oben gelagert u. zwar: 1. bei 50% r. ł- 
u. Zimmertemp., 2. 70% r- F. u. 37°, 3. 92% r. F. u. Zimmertemp. u. 4. 92% r- V’ 
37° bis zu 23 Wochen. Die Korrosion ist bei den meisten Metallen groBer, wenn sie 
mit den mit Lebertran gefetteten Lederproben in Beruhrung waren ais mit ungefetteten,



1936. I . H Xj, .  L e d e r . G e r b s t o f f e . 1 5 59

wobei die mit Myrobalanen ausgegerbten Leder die Metalle starker angriffen ais die 
mit Sumach ausgegerbten. Die mit Myrobalanen gegerbten u. mit Vaseline gefetfeten 
Proben ergaben nur bei Stahl u. Cu eino leichte Korrosion, wahrend die sumachgaren 
Leder nur eino ganz geringe Einw. aufweisen. Ferner trat bei allen mit Lebertran 
gefetteten Proben bei 92% r. F. u. 37° in 7 Wochen schon eine lebhafte Schimmel- 
bldg. ein, die das Leder mehr oder weniger stark zerstórte. Sehr erheblich (zum Teil 
vollstandig zerstort) waren die durch den Schimmel hervorgerufcnen Bescliadigungen 
nach 23 Wochen bei 92% r. F. u. 37°. (J. int. Soc. Leather Trades Chemists 19. 548 
bis 563. Dez. 1935.) __________________  M e c k e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entfetten von Hduten und 
Ledern, dad. gek., daB man wss. Lsgg. von Schwefelsaureestem aliphat. Alkohole oder 
Sulfogruppen enthaltende hohermolekulare Fettsaureamide oder in der Alkohol- 
komponente sulfonierte hohermolekulare Fettsaureester yerwendet. Z. B. werden 
100 kg gebeizte SchafsbloBen 1 Stde. in 300 1 W., die auf 35—38° angewarmt sind u. 
einen Geh. an 2—5 g pro Liter Na-Scdz des Dichlorstearinsauretithcinolaniidschwefel- 
saureesters aufweisen, eingehangt. Die Entfettungsbriihe wird dann abgelassen u. 
die BloBen 30 Min. in 35—38° w. W. gesplilt. (F. P. 789 676 vom 7/5. 1935, ausg. 
4/11. 1935. D. Prior. 12/5. 1934.) Seiz-

Clarence K. Reiman, Newton, und Frank Wayland, Salem, Mass., V. St. A., 
Oerbverfahren, dad. gek., daB dio gut entkiilkten u. gebeizten, gegebenenfalls gepickelten 
HautbloBen mit einer auf pH =  1—3 eingestellten, angewilrmten konz. Chrombruhe 
kurze Zeit angegerbt u. dann mit einer auf pn =  3 eingestellten Chrombruhe normaler 
Basizitat ausgegerbt werden. Dio Gerbung kann im FaB oder Haspel ausgefuhrt 
werden. Zur Herst. von Soblleder werden die geascherten u. gepickelten Haute aut 
Unterlagen ausgebreitet oder in gestrecktem Zustando mit konz. Cbrombriihen an
gegerbt u. dann mit vegetabil. Gerbstofflsgg. ausgegerbt. (A. P. 2016 559 vom 2/5.
1932, ausg. 8/10.1935.) _ _ Seiz-

Tanning Proeess Co., Boston, ubert. von: Matthew Melville Meritt, Middelton, 
Mass., V. St. A., Oerbverfahren. Man spannt die BloBen oder Felle auf einer Unterlage 
aus, behandelt sie unter Spannung mit der Lsg. eines anorgan. Gerbstoffes, z. B. Cr- 
Salz, bis zur Verfestigung der Faser u. unterwirft sie anschlieBend in noch feuchtem 
Zustand einer zur Durchgerbung fuhrenden Nachbehandlung mit der Lsg. eines pflanz- 
lichen Gerbmittels. (Can. P. 343 220 vom 22/12. 1931, ausg. 17/7. 1934.) N it z e .

Ritter Chemical Co., New York, V. St. A., Herstdlung von Leder. Gerbfertige 
HautbldBcn werden zunachst in einem stark sauren Pickel auf ph =  2, dann mit einer 
schwach sauren Pickelbruhe auf ph — 5—6 eingestellt u. mit bas. Cr-Salzen ausgegerbt.
— Z. B. werden BloBen in einem stark sauren Pickel vorgepickelt u. dann mit einer 
Pickelbruhe, die ca. 30 (%) Na2S04, 9 Na-Acetat u. 1,3 CH?-COOH enthalt — auf 
das Gewicht der Hauto berechnet —, 30 Minuten im FaB nachgepickelt. Nach einem 
Zusatz einer Lsg. von 15 Na2S04 u. 9 Borax zu den im FaB befindlichen BloBen, weisen 
dieaelben eine pH-Zahl yon 5,1 auf. Die so yorbehandelten HautbloBen werden dann 
mit einer bas. Chrombruhe, die 10% Na2S04 u. 6% NaCl enthalt, ausgegerbt u. fertig 
zugerichtet. (E. P. 434745 vom 13/4. 1934, ausg. 3/10. 1935.) Se i z .

A. C. Lawrence Leather Co., Boston, Mass., ubert. yon: Kenneth E. Bell, 
Marblehead, Mass., V. St. A., Herstdlung von kunsllich genarbtem Leder. Gebeizte u. 
gepickelte HautbloBen werden zunachst auf einer Unterlage glatt ausgestrichen u. 
durch Aufpressen einer Narbenplatte mit einem kunstlichen Narben yersehen. 
streicht man auf die Oberflache der so ausgebreiteten BloBen eine bas. Cr-Gerbstofflsg. 
bis zur Yólligen Durchgerbung auf u. neutralisiert die Leder durch Aufstreichen ei^ er 
NaHC03-Lsg. Nach dem Abnehmen der Leder von der Unterlage werden dieselben 
in bekannter Weise fertig zucerichtet. (A. P. 2017 453 vom 17/6. 1933, ausg. lo/lO.
1935.) Se i z .

A. C. Lawrence Leather Co., Boston, Mass., iibert. von: Herman A. Herzog,
Newton, Mass., V. St. A., Herstdlung von weipem Leder. Gerbfertige BloBen von 
Kuhhauten, Kalb- u. Schaffellen werden zunachst mit 21/4%  H2S04 u. 6% NaCl ge- 
pickelt, dann in 3 Badem zur Entfemung uberschiissiger H2S04 aus o°/0ig. NaCl-Lsg. 
behandelt u. mit 10% NaoW 04, gel. in 5%ig. NaCl-Lsg. u. mit CH3-COOH auf pH =-3 
bis 4 eingestellt 3 Stdn. im FaB gegerbt. Zu dieser Gerbstofflsg. laBt man noch 10% 
A12(S04)3, gel. in 5%ig. NaCl-Lsg., zulaufen u. bewegt das FaB noch weitere 2 Stdn.
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Darm werden die Leder im flieBenden W. ausgewasełien u. gefettet. (A. P. 2019 568 
T om  18/3. 1933, ausg. 5/11. 1935.) S e i z .

Albert C. Loges, Madera, Calif., Behanddn von Samisch- mul SchwedenMer. 
Schuhwerk oder Bekleidungsleder wird nach dem Reinigen von Schmutz u. nach- 
folgendem Trocknen mit einer Misehung aus 30 (Teilen) Petroleum-KW-stoffen vom
D.15 0̂ 8—0,9 u. 70 niedrig sd. organ. Lósungsmm., wie Aceton, Chlf., Naphtha, Athylen- 
dichlorid u. CC14 behandelt, die das Leder wieder weich u. geschmeidig macht. Nach 
dem Einziehen der Misehung u. Trocknen werden die Leder abgebimst u. gebiirstet. 
(A. P. 2015 943 vom 7/11. 1932, ausg. 1/10. 1935.) S e i z .

Georges A. Favre, Frankreieh, Impragnieren ron Leder, dad. gek., daB dieselben 
mit reduzierenden u. hydrolysierbaren Metallsalzen, insbesondere mit Lsgg. von TiCls
u. TiCl2, nachbehandelt werden. An Stelle von Ti-Salzen konnen Sb-, Si-, Th- u. Ce- 
Salzen in Mengen von 1—15°/0 zur Nachbehandlung von Leder zur Fixierung des 
Gerbstoffes im Leder verwendet werden. (F. P. 788 387 vom 10/7. 1934, ausg. 9/10.
1935.) S e i z .

Andlć, F. L. Long, Frankreieh, Impragnieren von Leder. Lohgare, mineralgare 
oder kombiniert gegerbte Leder werden mit Triglyceriden von Fettkorpern behandelt. 
(F. P. 789 095 vom 25/7. 1934, ausg. 22/10. 1935.) S e i z .

Clśment und Marcel Dupire, Frankreieh, Impragnieren ron Leder, dad. gek., 
daB man dasselbe mit Kunstharzlsgg., insbesondere Phenol-HCHO-Lsgg. oder mit 
Kautschuklsgg. in W. behandelt. Z. B. wird das auf 60—70° zur Entfemung der 
Feuchtigkeit angewarmte Leder mit einer auf 50—60° angewarmten Lsg. von Bakelit A 
unter Druck impragniert u. dann auf 70—80° erwarmt, um das Kunstharz in den 
B-Zustand zu uberfuhren. (F. P. 789 051 vom 19/4. 1935, ausg. 22/10. 1935.) S e i z .

Imperial Chemical Industries, Ltd., England, Lederunpragnier- und -apprelur- 
miltd, bestehend aus einer wss. Emulsion eines aliphat. Alkoholes mit einer langen 
Kette mit 10 u. mehr C-Atomen u. einer alkal. Lsg. eines Gummilackes. — Z. B. er
hitzt man eine Misehung aus 87 (Teilen) Cełylalkohol u. 9 Siearinsaure auf 85—90°
u. setzt eine Lsg. von 4 Triathanolamin in 400 W. langsam zu. Zu dieser Misehung 
gibt man unter Riihren 1,64 einer ammoniakal. Gummilacklsg., dio auf 50—60° erhitzt 
ist u. rflhrt bis zum Erkalten. Die Gummilacklsg. wird dureh Auflosen von 240 gc- 
bleichtem Gummilaek in 1700 h. W. mit einem Geh. an 60 NH3 (D. 0,880) u. Auffulleu 
auf 2000 hergestellt. Die Emulsionen konnen unter Verwendung von Casein, Leim u. dgl- 
hergestellt werden. (F. P. 786233 vom 15/5. 1934, ausg. 29/8. 1935.) S e i z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, sowie Archibald Alwyn Harrison 
und George Stuart James White, Manchester, England, Lederjinish, bestehend aus 
einer Lsg. von Athylcellulose in einem niedrigen aliphat. Alkohol mit Zusatz von Weich- 
machern, wie aliphat. Alkoholen oder Sauren mit mehr ais 8 C-Atomen oder Olen. 
wie Ricinusól oder Trikresylphosphat, u. Harzen sowie Farbstoffen oder P igm en ten . 
Beispiel: 10 (Teilc) RuB werden in 55 einer 10°/„ig. Schellacklsg. u. 35 einer l0%ig- 
Athylcelluloselsg. in Spiritus vertcilt u. mit einer Lsg. von 10 Athylcellulose u. 10 Cetyl
alkohol in 500 Spiritus gemischt. (E. P. 434423 vom 27/2. 1934, ausg. 26/9.
1935.) Biiauns.

Dunlop Rubber Co. Ltd., London, ubert. von: Evelyn William Madge und 
Francis James Payne, Birmingham, Herslellung ton Kunstleder. Kardiertes Gewcbe 
wird mit wss. Kautschukdispeisionen impragniert u. oberflachlich mit einem Koagulier- 

mittel behandelt, so daB es nicht an den PreBwalzen haftet, u. hierauf zusammengepreBt, 

getrocknet u. vulkanisiert. Es kann vor der Vulkanisation dureh Aufspruhen von Woll- 
abfallen yeloutiert werden. (A. P. 2 010 871 vom 11/1. 1934, ausg. 13/8. 1935. E. Prior. 
25/1. 1933.) ___________________ P a n k ó w .

[russ.] Ssergei Alexandrowitsch Pawlow, Chemisch-technische Kontrolle bei der Herst. von
Leder u. seinen Ereatzstoffen, von Fellen i:. Gerbinaterialien. Moskau-Leningrad:
Gislegprom 1935. (III, 225 S.) Rbl. 3.S0.
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