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. GrescMclite der Chemie.
H. Rabe, Kubierschky zu seinem 75. Geburtstage am 24. Dezember 1935. Wiirdigung 

der Yerdienste K u b i e r s c h k y s auf dem Gebiete der anorgan. Technik. (Chem. 
Apparatur 22- 213— 15. 25/12. 1935.) P a n g r it z .

A. G. G. Leonard, Walter Ernest Adeney. Nachruf auf W. E. A d e n e y  (1857 
bis 1935), Professor der Chemie am Royal College of Science in Dublin. (J. chem. Soc. 
London 1935. 1891— 92. Dez.) O s t e r t a g .

J. C. Philip, Herbert Brereton Baker. Ausfiilirliche Wiirdigung der iiberwiegend 
anorgan. Arbeiten von H. B . B a k e r  (1862— 1935). (J. chem. Soc. London 1935. 1893 
bis 1896. Dez.) O s t e r t a g .

—, Prof. Herbert Brereton Baker. Nachruf auf den am 27. 4. 1935 verstorbenen 
Forscher auf dem Gebiete der Rldc. intensiv getrockneter Stoffe. (J. Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 54. 853. 20/9. 1935.) R . K. M u l l e r .

J. C. Philip, Arthur Bramley (1878—1935). (J. chem. Soc. London 1935- 1896 
bis 1897. Dez.) OSTERTAG.

D. S. Roshdestwenski, O. D. Chwolson. Nachruf fur den am 17. Mai 1934 

verstorbenen russ. Physiker. (Buli. Acad. Sci. U. R . S. S. [russ.: Iswestija Akademii 
Nauk S. S. S. R.] [7] 1935. 477— 79.) K l e v e r .

Alicja Dorabialska, Marie Sklodowska-Curie (1867—1934). llir  Leben und ihre 
Arbeiten. Nachruf u. Wiirdigung des Lebenswerkcs. (Roczniki Chem. 15. 1— 11. 1 Tafel. 
1935.)  ̂ R . K .  M u l l e r .

Ed. Michel, Fritz Ephraim. Nachruf auf den am 17. Jan. 1935 yerstorbenen 
o. Professor fiir organ. Chomie an der Universitat Bern mit yollstiindiger Bibliographie 
seiner Veróffenthchungen. (Helv. chim. Acta 18. 1448 —  64. 2/12. 1935.
Briissel.)  ̂ Ś c h ic k e .

I. W . Grebenschtschikow, Zum Gedachtnis von Professor Paweł Pauilowitscli 
Fedotjew. Nachruf fiir den am 20/111. 1934 yerstorbenen russ. Chemiker. (Buli. Acad. 
Sci. U. Pv. S. S. [russ.: Iswestija Akademii Nauk S. S. S. R.] [7] 1935. 481— 82.) K l e v .

C. Hrjoiakowsky, Bericht iiber das Leben und die Arbeiten von Julien Flatau 
j*.®'1 0—1935). Der Verstorbene hat hauptsachlich iiber Terpene u. ather. Ole gearbeitet. 
(Buli. Soc. chim. Franco [5] 2. 2033—34. Dez. 1935.) L lN DENBAU M .

Eduard Jungmichl, Georg von Georgievics zum Gedachtnis. Schilderung der Lebens- 
arbeit des am 26. 4. 1933 yerstorbenen Forschers u. Lehrers. (Melliands Textilber. 16. 
'■'■—78. 865—66. Dez. 1935.) S u v e r n .

B. Helferich, Nachruf auf Arthur Hantzsch. Nachruf auf den am 7. Marz 1857 
geborenen u. am 14/3. 1935 yerstorbenen Gelehrten. (Ber. Verh. sachs. Akad. Wiss. 
Leip7̂ g- math—phys. KI. 87. 213—22. 1935.) P a n g r it z .

G. T. Morgan, Charles Thomas Iiingzett. K in g z e t t  (1852—1935) war viel- 
t ger Eorscher, spater Industrieller u. Vf. mehrerer Lehrbiicher. (J. chem. Soc. 

nd°“ 1935. 1899—1902. Dez.) O s t e r t a g .

The Svedberg, Sven Ludvig Alezander Od&n. 1887—1934. Nachruf. (J. chem.
k o c .  London 1935. 862—63.) G a e d e .

W" (V ^  ^semenz0WJ Ssergei Nikołaj ewitsch Reformatski (1860—1934). Nachruf.
u m° se'ner Verdienste auf dem Gebiete der organ. Chemie. Verzeichnis seiner

o, j1, (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. 
onumai obsehtsphei Chimii] 5 (67). 583— 601. 1935.) K l e v e r .

iqo- Brunswig, Alezis Wasiljewitsch Ssaposhnikoiu. Nachruf fiir den am 23. Ju li 
verst:5)rbenen bedcutenden russ. Sprengstoffachmann. (Z. ges. SehieC- u. Spreng- 

stoffwes. 30. 329-32. Nov. 1935. Berlin.) F. B e c k e r .

®uP°n >̂ Bericht uber das Leben und die Arbeiten von Maurice Vezes 
[i,., T '7 , 0)- Ber Verstorbene war Professor an der Universitat Bordeaus u. Direktor 

rntitut du Pin. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 2017— 32. Dez. 1935.) Lb.
xvm . 1. 1 3 1
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Frederick Challenger, Andrew Jamieson Walker. Nacliruf auf A. J. W a lk er  
(1873— 1935) u. Wiirdigung seiner Lehrtatigkeit. (J. chem. Soc. London 1935. 1904 
bis 1907. Dez.) OsTERTAG.

Leonard Dobbin, Joseph Blacks Inauguraldissertation. I I .  (I. vgl. C. 1935- II. 
1493.) Wiedergabe der Verss. von J. B l a c k  uber seine Unterss. von Magnesia alba, 
dio er vor 1754 ausgefuhrt batte. (J. chcm. Edueat. 12. 268— 73, 1935. Gavelton, 
Faladam, Blackabiels, Scotland.) K l e v e r .

F. Kaiser, Aus alten Z ci len der Chemie und verwandłer Gebiete. Uber Erfindungen 
der Alchemie, Yolksbrauch u. Aberglaube in der Zeit der medizin. Chemie, alte Kosmetik 
u. anderes an Hand alter Quellen. (Chemiker-Ztg. 59. 488— 89. 1935. Berlin-Lichter- 
felde.) P a n g r it z .

Hermann Stadlinger, 25 Jahre Kaiser-Wilhdm-Oesdlscliaft zur Fórderung der 
Wissejischaften. (Chemiker-Ztg. 60. 65—66. 18/1. 1936.) P a n g r it z .

I. Tandberg und R. Thoraeus, Die Entdeckung der Róntgenstrahlen, ein 40-Jahr- 
jubildum. Erinnerung an die Entdeckung der Róntgenstrahlen am 8/11. 1895; Entw., 
Eigg. u. Anwendungsgebiete der Róntgenstrahlen. (Tekn. Tidskr. 65. 437—39. 2/11. 
1935.) R. Ii. M u l l e r .

Max Speter, Vom TJrheber der deklrologischen Terminologie (Anodę, Kathode usw.). 
Historisch-kritische Feststdlungen. Die Bezeichnungen Anodę, Kathode, Anion, 
Kation usw. sind nicht von F a r a d a y , sondern von W h e w e l l  gepragt worden; wie 
Vf. auf Grund der Tagebiicher u. des Briefwechsels von FA RADAY zeigt, hat dieser 
die Terminologie von W h e w e l l  nur fast widerwillig ubernommen. (Z. ges. Natur- 
wiss. Naturphilos. Gesch. Naturwiss. Med. 1. 295— 99. Okt. 1935.) R . K. M u l l e r .

H. Hausen, Oedanken und Erkenntnisse Carl von Lindes auf dem Oebiele der Luft- 
verflussigujig und Oaszerlegung. (Z. ges. Kalte-Ind. 42. 209— 13. Nov. 1935. Hóll- 
riegelskreuth b. Miinchen.) Sk a l ik s .

Laszló Szathmśry, Die Enlwicklung der Schuiefdsaurefabrikalion und die Piane 
des Apothekers Leopold Schrotteribach aus Nagyszombat. Geschichtliches. tlber einen 
Plan aus dem Jahre 1787, in Ungarn eine Fabrik fur engl. Sehwefelsaure zu begriinden. 
(Magyar gyógyszeresztudomanyi Tarsasag Ertcsitóje 11.654— 63.15/11. 1935. Budapest. 

[Orig.: ung.; Ausz.: dt;seh.]) S a ile r .

F. G. Donnan, Calciumsulfat 1847—1934. Oeschichte eines Próblems der an- 
organischen und physikalischen Chemie. Zusammenfassender Vortrag uber die Entw. 
der Kenntnisse vom CaS04 ais Beispiel fur Metastabilitat u. Umwandlung krystalliner 

Phasen. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 54. 167— 68. 1935.) R . K. M u lle r .
Georges James Middleton, Eine mikroskopische Sludie an russischem Porzdlan. 

Es wird eine kurze tJbersicht der histor. Entw. der russ. Porzellanmanufaktur gegeben. 
AnschlieCend werden einige Resultate uber dio mkr. Untefs. von glasierten Scherben 
erórtert, die einen SchluB auf die damalige Arbeitstechnik zulassen. (Buli. Amer. 
ceram. Soc. 14. 101— 04. 1935. Seattle, Washington, U. S. A., Univ. Departm. oi 
Ceramics.) S c h u s t e p . iu s .

Max Speter, Finale zur Entdeckungsgeschichte des Superphospliats. (Vgl. C. 1935-
I I .  2.) Besprechung u. Wiirdigung der Verdienste von E s c h e r  (1835), L lE B IG  (1839), 
M u r r a y  (1841/42) u. L a w e s  (1841/42) um die Entw. der Superphosphatindustne. 
(Superphosphato 8 . 141— 51. 161— 68. 181— 90. Okt. 1935.) G r o s z f e l d .

Hermann von Ham, Die Dillinger Hiittenwerke. Ein AbriB anlaBhch iMes 
250jahrigen Bestehens. (Stahl u. Eisen 55. 1536— 41. 19/12. 1935. Koblenz.) -KdENS.

Viktor Thiel, Die geschichttiche Sendung des Papieres. (Wbl. Papierfabriiva • 

1935. Sond.-Nr. 3— 6.) Fp jedem a^-^
Alex. Flachs, Prioritdtsbeanspruchung und ehrenvolles Oedenken an l roę\._

D. C. Engler. Unter Bezugnahme auf das jetzt oft in der Literatur genannte 
L 6sungsmm.-Verf.u stellt Vf. fest, d a8  er schon unter E n GLERs Anleitung im 
1900 die bituminósen Schieferóle von Reutlingen mit Hilfe von selektiven Lósungsm • 
(Leichtbenzin u. Alkohol u. Ather) in paraffin. u. asphalt. Bestandtene zerleg _ > 
dafl also E n g l e r  die Prioritat eines „Zwei-Lósungsmm.-Verf.“ zu °™me' 
Minelor Romania 18. 57— 58. 1935. [Orig.: ruman.; Ubersetz.: franz.]) WALTHEK.

Karl Quasebart, 50 Jahre Auerstrumpf, seine Wandlungen und Auswirkunge ■ 
Vortrag anlafilieh der 50-Jahrfeier des ersten deutschen A u E R - P a t e n t e s  a m  /U /J .  * 

(Gas- u. Wasserfach 78. 765— 69. 12/10. 1935. Berlin.) ^  „  w r
F. Sedlacek, Carl Auer von Welsbach und sein Werk. Vortrag. (Z._oste .

Gas- u. Wasserfachmanner 75. 183— 89. Nov. 1935.)
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Hermann Helberg, Hundert Jalire Phosphorrcibziindholz. Ein Gedonkblatt f. Jakob Fried
rich Kammerer. Berlin: VDI-Verl. 1935. (45 S.) 8°. =  Schriftenreihe d. Faehgruppe
f. Gcschichtc d. Technik beim Verein Dt. Ingenioure. M. 2.50.

A. Allgemeine und pliysikaliscłie Chemie.
D. Sidersky, Die Chemie im Dienste der Arclidologie. Hinweis auf die von

A. C a rn o t  (C. R. hcbd. Seances Acad. Sci. 114 [1892]. 243. 337. 750) angegebcne 
Metkode zur Best. des Alters von ausgegrabenen Knochen auf Grund des F-Geli. 
rclativ zum Phosphatgeh. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 5 Seiten. 
1935.) S k a l ik s .

Pierre van Rysselberghe, Eine neue Form des periodischen Systems. Es wird 
eine neuartige Anordnung besehrieben, die die Bedeutung der Hauptąuantenzahl 
besonders hervortreten laflt. Die Anordnung besteht aus einzelnen Untergruppen, 
fiir die jeweils 1 =  0, 1, 2 oder 3 ist, Die natiirliche Aufeinanderfolge der Atom- 
nummern ist hierbei nicht eingelialten. (J. chem. Edueat. 12. 474— 75. Okt. 1935, 
Calif., Stanford-Univ.) S k a l ik s .

* Charles H. Greene, Deuterium, des Cliemikers neuesles Werkzeug. Zusammen- 
fassender Bericht iiber die Anwendung des Deuteriums in der Wissenschaft. (Nucleus
12. 170—72. 1935. Radcliffe Chem. Lab.) S a l z e r .

Rudolf Frerichs, Leichter und schwerer Wasserstoff. Zusammenfassender Bericht 
iiber die Entdeckung, Herst. u. Eigg. des schweren Wasserstoffs sowie iiber die Darst. 
u. den Naohweis des schweren W. (Z. Ver. dtsch. Ing. 80. 9— 12. 4/1. 1936. Berlin- 
Charlottenburg.) S4.LZER.

E. Baroni und A. Fink, Untersuchungen uber die Konzentration von D20 in natiir-
lichem Eis. I I .  (I. vgl. C. 1935. I I .  3049.) 21 W.-Proben aus verschiedenen Stollen 
eines Gletschers des Kaukasus wurden auf ihren D 20-Geh. untersucht. Auch hier 
■nie bei den friiheren Unterss. (C. 1935. I I .  3049) wurde teils Verarmung, teils An- 
reicherung des schweren W. gefunden. Im  allgemeinen ist zu sagen, daB die ins Tal 
abflieBenden Wasser bzw. Eis an der Oberflache eines Gletschers n. bis geringeren 
Geh. an DaO aufweisen, wahrend wiedergefrorenes Eis Anreicherungen zeigt. (Mh. Chem. 
67. 131—36. Dez. 1935. Wien, I. Chem. Lab. d. Univ.) Sa l z e r .

i I- ®ro^sti> V. W . A. Alexandrowitsch, M. M. Slutzkaja und M. K. Sche- 
inuko, Bas Konzentrieren des schweren Wassers. In  einer Elektrolysenanlage, die 
aus 220 Glaszylindern von je 300 cbm bestand u. die teils fur Alkalielektrolyse, teils 
fur Saureelektrolyse eingerichtet war u. mit 10— 12 Amp. arbeitete, wurde die An- 
reicherung von D20 interferometr, bestimmt. Nach 6 Wochen wurden nach einem 
/n V>US von ® Elektrolysen aus 331 Ausgangswasser 0,2 cbcm ~  95%ig. D20 erhalten.

^ ca^' S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.] 1934. I I I .
bl5 17. Dnepropetrowsk, Chem.-technolog. Inst. u. Forschungsinst. f. physikal. 
Oherne.) G o t t f r ie d .

Mladen Deżelic, Die Schmelzlcurve der Miscliungen von schwerem Wasser und 
asser, Bas Losungsgleichgewicht im System schweres Wasser-Wasser. Das Gleich- 

gewicht des Systems D 20/H20 wurde mittels therm. Analyse untersucht. Es wurden 
Jy Abkuhlungskurven aller Konzz. im Abstand von 5 zu 5 Mol-% aufgenommen. 

lc Abkuhlungskurven haben das Aussehen von denen reiner Substanzen. Demnach 
urden die beiden W.-Arten eine luckenlose Reihe von festen Lsgg. bilden. Das Zu- 
andsdmgramm besteht aus einer einzigen geraden Linie. Nach seinen Unterss. halt 
s aeshalb Vf. nicht fiir móglich, die beiden W.-Arten durch fraktionierto Krystallisation 
zu trennen. (Z. anorg. allg. Chem. 225. 173— 74. 22/11. 1935. Zagreb, Jugoslawien, 
Chem. Inst. d. Philosoph. Fak. d. Univ.) S a lz e r .

oj Eucken 11 nd K . SchaJer, Bemerkungen zu der Arbeit von M . Dezeli&: Die 
Tk̂ >r ’ ,ne ^er Mischungen von schwerem Wasser und Wasser. Im  Gegensatz zu 
U 3”411 ^orst’ finden Vff. in einer schon fruher veroffentlichten Arbeit (C. 1935.

i" ,  ® Solidus-Liąuiduslinien keineswegs zusammenfallen. Der maximale
Fcrn D ^iden Linien betragt allerdings nur 0,02° bei einem Geh. von 42°/o D 20. 
dur łT ^°r ^eriauf der Schmelzkurve nicht geradlinig, sondem deutlich konkav 
dvm ®0 T?®en Śegen die Konz.-Achse. Dabei wurden diese Ergebnisse durch thermo-
- m' ■°el’6clmung erhalten, Experimentell bestatigt wurde bei einer 37,9%ig- D 20-

) H2 in d. organ. Chemie vgl. S. 2067; in d. Biologie vgl. S. 2115.

131 *
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Lsg. beim Aufnehmen der Abkuhlungskurven, daB wahrend der Erstarrung eine deut- 
liche Temp.-Emiedrigung um 0,018° eintritt. Vff. glauben, daB die Vcrwendung eines 
Quecksilberthermometers (Teilung 0,1°) bei den Messungen von D e z e l iĆ unzureichend 
ist, um Temp.-Differenzen von 0,02° festzustellen. Besser eignct sich hierzu die von 
den Vff. verwendete Tliermosaule, die noch l/jooo° zu messen gestattet. (Z. anorg. allg. 
Chem. 225. 319— 20. 29/12. 1935. Góttingen, Physikal.-Chem. Inst. d. Univ.) S a l z e r .

K. H. Geib und E. W . R. Steacie, Austauschreaktionen mit D-Atomen. (Trans. 
Roy. Soc. Canada. Sect. I I I  [3] 29. 91— 103. 1935. —  C. 1 9 3 6 .1. 270.) S a l z e r .

Malcolm Dole, Das relatire Atomgewiclit des Sauerstoffs im Wasser und in der 
Luft. W ., aus Bombenwasserstoff u. LiNDE-Sauerstoff hergestellt, wurde elektrolysiert 
u. der Saueratoff mit Bombenwasserstoff wieder verbrannt u. die D. des W. bestimmfc. 
Weiter wurde n. W. elektrolysiert u. der Sauerstoff mit demselben Wasserstoff wie im 
ersten Fali verbrannt. Die dabei festgestellten D.-Untersehiede ergeben fur das At.- 
Gew. des Luftsauerstoffs 16,00008, wenn das At.-Gew. des Sauerstoffs im W. 16,0000 ist. 
( J .  Amer. chem. Soc. 57. 2731. Dez. 1935. Evanston, 111., Northwestern Univ., Dep. 
of Chemistry.) Sa l z e r .

H. Lessheim und R. Samuel, Ober die Tlieorie der chemischen Valenzbindung 
durch Elcktronenpaare. Ausfuhrliohe Begriindung der bereits veroffentlichten Auf- 
fassung der Vff. (vgl. C. 1935.1. 3242), daB die chem. Bindung nieht durch die Gleichheit 
der atomaren Eelder, sondern die Gleichheit der Elektronen begriindet ist. (Proc. 
Indian Acad. Sci. Sect. A. 1. 623— 62. 1935. Aligarh.) E is e n s c h it z .

Paul Gaubert, Mikrochemischer Nachweis von Cholesterin, Hamstoff, Olycerin usw. 
beruhend auf der Bildung von fliissigen Krystallen.- Wie der Vf. friiher gezeigt hatte, 
bildet sich beim Zusammenschmelzen von Cholesterin mit einer Reihe von Stoffen 
beim Abkiihlen ein Zwischenzustand in Formfl. Krystalle (smekt. Phase). Die Krystalle 
sind opt. positiv, zeigen kein Drehvermógen u. lassen sich dadurch leicht von Chole- 
Sterinderiw. unterscheiden. Die Doppelbrechung ist viermal groCer ais die des Quarzes. 
An neuen Stoffen, die sich hierzu eignen, bringt der Vf. den Hamstoff u. das Olycerin. 
Auf diese Weise ist es móglich, in <  ais 20 mg Urin den Harnstoff nachzuweisen. 
Glycerin laBt sich auf diese Weise leicht in Wein oder Toiletteartikel feststellen. Die 
nach Zusatz von Citronensaft von der Gitronensaure herriihrenden fl. Krystalle lassen 
sich wegen ihrer Viscositat langere Zeit bei gewóhnlicher Temp. erhalten. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 201. 1202— 04. 9/12. 1935.) G o t t f r i e d .

A. G. Bergman, Doppelte Umselzungen in Abicesenheit eines Losungsmittels. 
27. Mitt. Vber zusammengesetzte reziproke Systeme hoherer Ordnmig. (26. Mitt. vgl. 
Rostkow ski, C. 1935. I I .  3626.) Es werden zusammenfassend die Ergebnisse der 
bisherigen Arbeiten dieser Serie, speziell der Systeme mit 5 Ionen, die 6  Salze bilden, 
u. mit 6  Ionen, die 8  u. 9 Salze bilden, besprochen. Es werden ferner GesetzmaCig- 
keiten in den reziproken Systemen in bezug auf die Zahl der unabhangigen Kompo- 
nenten, der Ionenzahl, sowie der Zahl u. der Zus. der móglichen Kombinationen der 
reziproken Salze aufgestellt. Bzgl. den Einzelheiten muB auf das Original verwiesea 
werden. (Chem. J . Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. 
Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 432— 37. 1935. Leningrad, Akad. der Wissen- 
sehaften, Lab. fur allg. Chemie.) K lever.

Bożo Teżak, Zur Kenntnis der Fallungsvorgange. I. Der Zwsammenhang zioiscJien 
Konzentrationsverjialtnis der Reaktionskomponenten und Niederschlagsbildung yon AgCh o 
und AgCN. Fur die Systeme AgN03-NHtCNS u. AgN03-KGN wurden die Fiillungs- 
kurven aufgenommen. Bei den Verss. wurde die Konz. der einen Komponentę stets 
konstant auf 0,001-n. gehalten, die der anderen variiert. Beobachtet wurde die zeitucne 
Anderung der Intensitat des Tyndall-Lichtes wahrend der Fallung in drei verschiedenen 

Spektralbereichen. Es lassen sich drei Falle unterscheiden: Sind die_Stabitóienings- 
effekte der beiden reagierenden Ionen groB u. untereinander gleich, so zeigt die Pallungs- 
kurve zwei Maxima an. Die Fallungskurve zeigt nur das sogenannte isoelektr. Jlasiniuin, 
wenn der Stabilisierungseffekt des lons mit variabler Konz. groB ist oder w e n n  .\cigung 
zur Komplexbklg. vorliegt. Ein Konz.-Maximum zeigt die Kurve bei schwacjie 
Stabilisierungseffekten der Ionen. (Z. physik. Chem. Abt. A. 175. 219—-31. Dez. 1 

Krusevac-Obilićevo [Jugoslawien], Lab. f. physikal. Chemie.) _ GottfrIE:D-
Jitaro Shidei, Shógo Hashizume und Saburo Kitahara, Die IFiirkmg 

Licht auf die Auflosung von amorphem Selen in  Schwefelkolilenstoff. Wird rotes amo p 
Selen bei konstanter Temp. (33°, 25°) in CS2 gel., so nimmt die Menge des gel. oe 
der Zeit bis zu einem Masimuni zu, um dann auf einen konstant bleibenden
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abzufallen, der der Lóslichkeit der roten monoklinen Modifikation cntspricht. Diese 
bildet nach Erreichen des Maximums den Bodenkórper. Licht besclileunigt die Auf- 
lsg. des amorphen Se, besonders bei niedrigen Tempp. (0,5°, — 9°), andert aber nicht 
die Lóslichkeit des monoklinen Se (vgl. B r i e g l e b , C. 1929. I. 1087). (Buli. chem. 
Soc. Japan 10. 374— 78. 1935. Tokio, Univ. of Literaturę and Science Chem. Inst. 
[Orig.: engl.]) H u t h .

N. N. Andrejew und L. J. Kulikowa, Zur Frage des Uberganges von Oasen aus 
dm geUisten in den dispersen Zustand. Die Verringerungen des auBeren Druckes uber 
der FI. (dest. W.), die mit Gasen (02, H 2 u. Luft) gesatt. ist, fuhrt zu einer Bldg. von 
Blaschen innerhalb der FI., unabhangig von der Zus. des uber der FI. befindlichen 
Gases, wobei die Anzahl der Blaschen von der GróBe der Druckemiedrigung abhiingt. 
Der Dispersitiitsgrad des Systems hiingt dabei von der Lóslichkeit des Gases in der 
FI. ab u. iindert sich mit der Zeit. Eine Verringerung der Lóslichkeit des Gases 
durch Zusatz von NaCl zur FI. fiihrt das gegebene Gas (Luft) zu einer Erniedrigung 
sowohl der Konz. ais auch des Dispersitatsgrades des abgeschiedencn Gases. (Chem. 
J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitsclieski Shumal. Sser. A. Shumal obschtschei 
Chimii] 5 (67). 366— 72. 1935. Moskau.) K l e v e r .

I. R. Kritschewsky, N. M. Shaworonkoff und V. A. Aepelbaum, Gemeinsame 
Lóslichkeit der Gase in  Fliissigkeiten unter Druck. I. Lóslichkeit des K6hlendioxyds in  
IFas.ser aus seinen Gemischen mit Wassersloff bei 20 und 30° und Gesamtdruck bis 30 kg/qcm. 
In dem ersten Teil wird thcoret. thermodynam. eine Formel entwickelt zur Berechnung 
der gemeinsamcn Lóslichkeit von Gasen in Fil. unter Druck unter der Voraussetzung, 
dafi die Anwesenheit anderer gel. Gase keinen EinfluB auf das thermodynam. Potential 
jedes gel. Gases ausiibt. Die Gultigkeit dieser theoret. Betrachtungen wurde durcli 
Loalichkeitsverss. yon C02 aus Gemischen mit Ho bei 20 u. 30° u. verschiedenen Drucken 
bis zu 30 at nachgewiesen. Tragt man die Fugazitat des C02 gegen die Molenbriiclie 
des gel. CO, graph. auf, so liegen die Werte auf einer geraden Linie. (Z. physik. Chem. 
Abt. A. 175. 232— 38. Dez. 1935. Moskau, D. J .  M e n d e l e j e w s  Chem.-technolog. 
Inst.) ____________________ G o t t f r ie d .

01iver C. de C. Ellis and William A. Elirkby, Flamo. London: Methuen 1936. (112 S.) (Mono- 
graphs on chemical subjeets.) 3 s.

Olimpio Gómez IbAfiez, Problemas de Ouimica elcmcntal. Madrid: Victoriano Suarez 1935. 
(96 S.) 8°.

A. J. Mee, Physical chemistry. New York: Chemical Pub. Co. (o. J.) (799 S.) S 7.50.
[russ.] Alexei Jakowlewitsch Modesstow, Physik. Teil 3. Elektrizitat. Licht. Moskau- 

Leningrad: Onti 1935. (363 S.) Rbl. 3.75.
Julio Palacios, Fisica teorica. I. Calor y constitucion de la materia. 2aed. Toledo: A. Me- 

dina 1935. (411 S.) 4°. ps. 25.—.

Ai. Aufbau der Materie.

E. Schródinger, Die gegenwartige Situation in  der Quantenmechanik. (Naturwiss. 
23. 807—12. 823—28. 844—49. 13/12. 1935. Oxford.) Sk a l ik s .

0. Scherzer, Zur Neutrinotheorie des Liclites. Vf. gibt eine HAMILTON-Funktion 

an’ ,<̂ c <łuantitative Anwendung der Neutrinotheorie auf opt. Einzelprozesse 
ermóglicht. Die HAMILTON-Funktion gibt die spontane Emission, die Absorption, 

e, endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Streuung u. die Interferenz des Lichtes 
nchtig wieder. Obwohl die erzwungene Emission fehlt, wirkt ein Neutrinofeld im 
hennodynam. Gleichgewicht auf die Atome genau so ein wie ein Lichtąuantenfeld 

PLANCKscher Strahlungsdichte. (Z. Physik 97. 725— 39. 25/11. 1935. 
-'lunęlien.) G. Sc h m id t .

Alan T. Waterman, Das •positire Elektron. Vf. beschreibt die Entdeekung sowie 
oie Haupteigg. des Elektrons. (Amer. J. Sci. [Sillimanl [5] 30. 541— 48. Dez. 1935. 
Aew Haven. Yale Univ.) G. Sc h m id t .

H. J. Bhabha, Die Bildung von Elektronenpaaren durch schndle, geladene Teil- 
y tn' C. 1935. I I .  3197.) Vf. berechnet die Bldg. von Elektronenpaaren beim
^u.sammcnRt°Q von Teilchen, die sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. 
PeT KM ^°r Absehirmung wird betrachtet u. die Wahrscheinlichkeitsanderung der 
kón ^  ^ unktion des StoBparameters untersucht. Die meisten Formeln
v nen angenahert nach einer Methode abgcleitet werden, bei der das Feld des sich 
y,Ke® en Teilchens ais eine Uberlagerung der y-Strahlen betrachtet wird. Fiir den 

mmenstoB von Elektronen von 108 eV mit einem Pb-Kern ist der Wirkungs-
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ąuerschnitt in der GróBenordnung von 10~24 qcm u. betragt etwa Vl5 des Wirkungs- 
querschnittes fiir die Erzeugung eines Paares durcli einen y-Strahl gleicher Energie. 
Der Wirkungsąuersclmitt nimmt mit wachsender Energie des Elektrons zu. (Proc. 
Roy. Soc., London. Ser. A. 152. 559—86. 15/11. 1935. Gonyille and Cains Col
lege.) _ .G. S ch m id t .

D. Blochinzew, Zw Beutontheorie. Vf. zeigt, daB die gegenwartige Auffassung 
iiber die Bindungskrafte zwischen Proton u. Neutron, um die Bewegung der Teileken 
im Deuton quantitativ richtig zu bereehnen, eine Anwendung der relatmst. Theorie 
der Wechselwrkg. ponderabler Teilchen erfordert. (Physik. Z. Sowjetunion 8 . 270—74. 
1935. Moskau, Universitat.) G. S c h m id t .

R. D. Present, Proton-Protonkrdfla bei der anomalen Streuung und bei der Kem- 
bindung. Die neuesten Yerss. von W h i t e  (vgl. C. 1935. I I .  1505) iiber die Streuung
von 600— 750 kV Protonen in H 2 zeigen keine groBen Abweichungen von dem theoret.
nach der Quantenmechanik berechneten Wirkungsąuerschnitt u. deuten daraufhin, 
daB in einer Entfernung von etwa 5-10-13 cm das COULOMB-Gesetz zu gelten aufhórt. 
Unter Benutzung des FEENBERG-KNippschen Kernmodolls berechnet Vf. die 
Streuungswirkungsąuerschnitte unter der Annahme, daB die Wechselwrkg. zwischen
2 Protonen neben der gewóhnlichenCouLOMBschen AbstoBung eine anziehende Wechsel
wrkg. entkiilt. (Physic. Rev. [2] 48. 919—20. 1/12. 1935. Lafayette, Indiana, Purdue 
Univ.) G. S c h m id t .

Bertha Swirles, Bas relatwistische Harlree-Feld. Vf. gibt eine relativist. Be- 
handlung des Vielelektronenatoms nach der Methode des HARTREE-Feldes („self- 
consistent field") mit Austausch. Dabei werden allerdings magnet. Wechselwrkg. u. 
Retardierungseffekte vernachlassigt. Aus den angefiihrten TabellenlaBt sich die Gesamt- 
energie eines Atoms, das s-, p- u. d-Elektronen enthiilt, bereehnen. (Proc. Roy. Soc., 
London. Ser. A. 152. 625— 49. 15/11. 1935. Manchester, Univ.) H e n n e b e rg .

Lloyd A. Young, Bemerkung uber die Weehsdwirlcung von Keniteilclien. (Vgl. 
C. 1935. I I .  3056.) Einige einfache angenaherte Berechnungen iiber die Starkę der 
Weehselwrkgg. der Kemteilchen fiihren zu dem SchluB, daB die Wechselwrkgg. in 
einem Gebiet von angenahert 2,8-10-13 cm Austauscheharakter besitzen. Die Neutron- 
Neutron- u. Proton-Protonwechselwrkgg. sind angenahert gleich. Die Neutron-Proton- 
wechselwrkg. hiingt wahrscheinlich von der Spinorientierung ab. (Physic. Rev. [2] 48. 
913— 15. 1/12. 1935. Camegie Inst. of Technology.) G. S chm id t. _

H. S. W. Masseyund C. B. O. Mohr, Die Wechsdwirkung leichter Kerne. II. Die 
Bindungsenergien der Kerne IP 1 und He32. (I. vgl. C. 1935. I. 2131.) Bei der Be- 
rechnung der Bindungsenergie von H3j unter der Annahme einer Nullpunktwechsel- 
wrkg. zwischen den Neutronen wurde keine Eunktion gefunden, welche eine gróBere 
Bindungsenergie ais 5,4.10° eV ergab. Der beobachtete Wert botragt 8,1.10° eV. 
Unter Einfuhrung einer Anziehung zwischen den Neutronen zeigt sich, daB die beob
achtete Bindungsenergie erhalten werden kann, wemi diese Anziehung sogar kleiner 
ais 1/3 der zwischen Neutron u. Proton herrschenden ist, yorausgesetzt, daB die 
Wechselwrkgg. in beiden Fallen vergleichbar sind. Analoge Berechnungen fiir He 2 
ergeben, daB eine anomale Anziehung zwischen 2 Protonen bei kleinen Entfernungen 
der gleichen GróBenordnung wie die zwischen 2 Neutronen die beobachtete Bindungs
energie liefert. Der He22-Kern muB demnaeh instabil sein. (Proe. Roy. Soc., London. 
Ser. A. 152. 693— 705. 15/11. 1935. Belfast, Cambridge.) G. SCHMIDT.

Philip M. Morse, L. A. Young und Eva S. Haurwitz, Tabellen zur Bestimmung 
von Atomeigenfunktionen und -energien. Es werden Tabellen angegeben, aus ocncn 
Eigenfunktionen u. Energien fiir alle Zustande mit 1 s-, 2s- u. 2 p - ] Ś l e k t r o n e n  nnttels 
Variationsmethoden leicht berechnet werden konnen. Da Austauschterme berucK- 
sichtigt sind, konnen Singlett- u. Triplett-Terme getrennt werden. Zur Berechnung 

der Multiplettaufspaltung muB man noeh die Spin-Spin-Wechselwrkg. h i n z u n e h m e n ,  

die Vergleiche mit dem Experiment sind ziemlich befriedigend. (Physic. Ber. 
948— 54. 15/12. 1935. Mass. Inst. of Technology, G e o rg e  E a s tm a n  Res. Lab. oi 
Physics.) H e n n e b e rg .

Edoardo Amaldi und Enrieo Fermi, t)ber die Absorption langsamer Neutron ■ 
Es wird iiber erste Verss. iiber die Absorption langsamer Neutronen bericktet. * 
absorbierende Substanzen wurden benutzt B, Ce, Mn, Br, Rh, Ag, J, Ir u- 
Erzeuger Mn, Br, Rh, Ag, In, J  u. Ir. Die schon von andcren Autoron beobacnww 
selektivo Absorption wurde bestatigt gefunden. Weiter wurde fiir Cd u. Ag versctne 
Starkę ais absorbierende Stoffe u. im ersten Falle Rh u. Ag, im zweiten Rn, in  u. - =
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ais Erzeuger die Absorptionskurven bestimmt. (Ric. sci. Progresso tecn. Econ. naz. 
6 . II. 344— 47. Nov. 1935. Rom, Univ., Physikal. Inst.) G o t t f r ie d .

H. A. Wilson, Die Energien der Kemrealctionen. (Vgl. C. 1935- I I .  1506.) Dio 
Energien der 17 beobachteten Kernrkk. ergeben sich nahezu ais Vielfaclie von 0,000415 
in At.-Gew.-Einheiten (3,85-105 eV). Die At.-Geww. der 13 untersuchten leichten 
Elemente werden aus den Rk.-Energien berechnet. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 
152. 497—502. 15/11. 1935. Houston, Texas, Rice Inst.) G. Sc h m id t .

P. I. Dee und C. W. Gilbert, Die mit der Nebelbahnmethode untersuchłe Umwand- 
lung des schweren Wasserstoffs. Die bei der Rk. H , 2 + ->- He23 + no1 erzeugten
He23-Keme werden in einer Expansionskammer in der Weise nachgewiesen, daB ein 
Biindel kunstlich beschleunigter Hx2-Ionen durch ein Gasgemisch lauft, das H x2 enthiilt. 
Die Reichweite dieser Teilchengruppe ergibt sich zu etwa 4,3 ± 0,2 mm bei der Be- 
schieSungsenergie 0. Die bei der gleichen Beschiefiung erzeugten Neutronen besitzen 
eine Energie von 1,8 ±  0,2-10° eV. Es wird gezeigt, duB diese Ergebnisse mit der 
Anwendung des Momenterhaltungssatzes bzgl. des angenommenen Prozesses iiber- 
ein8timmen. Fur die M. des Neutrons wird hierbei ein Wert von 1,0080 ± 0,0004 
abgeleitet. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 149. 200— 09. 1935. Cam
bridge.) G. Sc h m id t .

A. I. Alichanow, A. I. Alichanian und B. S. Dżelepow, Betastrdhlensyektren 
der kunstlich erzeugten radioaktiven Elemente. Vff. untersuchen eine Reihe von /?-Strahlen- 
apektren, die von radioakt. Elementen unter der Wrkg. der NeutronenbeschieBung 
emittiert worden sind. Die fiir die untersuchten Elemente (N, Al, P, Mn, Br, Rh, 
Ag, J, Au u. Ir) erhaltenen Ergebnisse fur die Halbwertszeit u. die maximale Energie 
werden mit der FERMischen Theorie des /J-StrahlenzerfalLs in Verb. gebracht. Eine 
scharfe Trenmmg in 2 Gruppen, wie sie von F e r m i  fiir die naturlichen /(-akt. Elemente 
erlialten worden ist, kann fiir die untersuchten Substanzen nicht gefunden werden. 
(Naturę, London 136. 257— 58. 1935. Leningrad, Physikal.-Techn. Inst.) G. Sc h m id t .

C. D. Ellis und W. J. Henderson, Die Zertrummerungsenergie von Eadio- 
Trimphor (P30). Vff. bestimmen das Energiemaximum der von Radio-P (P30) emittierten 
I ositronen durch Messung des Endpunktes der Absorptionslcurve in Cu. Der gefundene 
Wert liegt bei 2,9 ± 0,1-10° Volt. y-Strahlen, die die Zertrummerung begleiten sollen, 
werden nicht beobachtet. Dio beobachtete Energie von 2,9 • 106 V bestimmt daher die 
Energiedifferenz der Grundzustande von P 30 u. Si30. Die Massendifferenz von Al27 u.
o i0 ist die gleiche, wenn folgende Rkk. gelten: entweder Al1327 + He24 Siu 30 + H /  
oder Al1327 + He24 P1630 -f no1; P1530 -> Siw3« + e+. (Proc. Roy. Soc., London, 
ker. A. 152. 714— 23. 15/11. 1935. Kingston, Canada, Queens Univ.) G. S c h m id t .

J-C. McLennan und W. H. Rann, Badioaktivitat einiger seltener Erden, die 
durch Neutronejibeschieflung angeregt werden. Vff. bestimmen die durch BeschieBung 

langsamen Neutronen erzeugte Radioaktivitat in einigen seltenen Erden. Die 
Aeutronenąuelle bestand aus 50 mg Ra, das mit 2 g Be gemischt war. Die Halbwerts- 
zcit von Dy u. die lange Lebensdauer von Er wurden mit einer lonisationskammer 
bestimmt. Die iibrigen Halbwertszeiten wurden m it einem GEiGER-MuLLER-/?-Strah- 

enzahler mit 0,2 mm dicken Al-Wanden gemessen. Wegen der Unterschiede in den 
engen u. in den geometr. Anordnungen der untersuchten Proben lieBen sich die 

tiven Anregungsintensitaten nicht mit denen, die von anderen Autoren erhalten 
^urden, genau vergleichen. (Naturę, London 136. 831— 32. 23/11. 1935. London, 

™ Inst') G . S c h m id t .

i • c. Henderson, Zwei radioaktive Substanzen aus Magnesium nach Deutonen- 
nsctnepung. (Vgl. C. 1934. I I .  1415.) Wird M g mit Deutonen von 3,3-109 eV Energie 
m;t ?SSeri’ 80 ^  ciao Aktiyitat mit Emission negativer Elektronen u. y-Strahlen
b ’ „ 611 beiden Halbwertszeiten 10,25 ± 0,25 Min. u. 15,8 ± 0,5 Stdn. auf. Diese 

Dwertszeiten sind fur Mg27 u. Na21 charakterist. Der Bldg. dieser Elemente liegen 

™ ^ mdeT: MS iła + H i2 =  Mg1227 + E S  i Mg1227 =  Al1327 + p + y.
besit • ~~ He24; Nan 24 =  Mg1224 + fi + y. Die auftretenden a-Teilchen
l i e e t T  von etwa 7 cm; das Energiemaximum der Mg27-/3-Strahlen
l l - l o W 00^ ’ ,̂eSleitende harte y-Strahlung hat eine Energie von etwa
sehiprl r. Spannungs-Airregungsfunktionen dieser beiden Aktmtaten folgen ver- 
er„:L, en.ei,J Gesetzen. Der Kem-Wirkungsquerschnitt yon Mg26 bei 3'10° eV-Deutonen 
c S r f l  ZU etwa 2,4-10-26. (Phyaic. Rcv. [2] 48. 855—61. 1/12. 1935. Univ. of

G. Sc h m id t .
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Friedrich Koch und Fritz Rieder, Uber die Kerngammastrahlung des Berylliums. 
Die y-Strahlung aus a-bestrahltem Be wurde mit einer WlLSON-Kammer im Magnetfeld 
untersucht. Es zeigte sich, daJB bei der Bldg. von Elektronenzwillingen jedenfalls iiber- 
wiegend, wenn nicht iiberhaupt, Gleichverteilung der yerfiigbarcn Energie stattfindet. 
Die zahlenmaBige Verteilung der Positronen u. Photoelektronen auf versehiedene 
Energien laBt auf mehrere y-Linien sehlieBen. Solche liegen bei 5,6, 4,2, 2,6, 2,1 u.
l,4-10°eV, weitere sind angedeutet bei 10,2, 3,6 u. l,7-106 eV. (S.-B. Akad. Wiss. 
Wien. Abt. Ha. 144. 331— 37. 1935. Wien, Uniy., Inst. f. Radiumforsch.) G. Sc h m idt .

J. J. LivingOOd und Arthur H. Snell, Suche nach einer Radioaktivitat, die durch 
800 Kilovolt-Eleklronen angeregt worden ist. Vff. beschieBen etwa 50Elemente mit Elek- 
tronen, die mit einer maximalen Energie von etwa 850 kV besehleunigt worden sind. Die 
angeregten Elemento werden auf ihre Radioaktivitat mit einem GEIGER-Ziihler ge- 

messen. Insgesamt werden keine positiven Ergebnisse erhalten. Daraus geht hervor, 
daB die Ausbeute geringer ais eine Anregung auf 1012 Elektronen von angenahert 750 kV 
ist, yorausgesetzt, daB die Halbwertszeiten zwischen einigen Sekunden u. 1 oder 2 Stdn. 
liegen u. daB die Zerfallsprodd. Elektronen von iiber 200 kV Energie sind. Die Zu- 
sammenstoB-Wirkungsąuersehnitte fiir solche Rkk. besitzen obere Grenzen von 
10-35 qem fiir H  bis 10-33 qcm fiir U. (Physic. Rev. [2] 48. 851— 54. 1/12. 1935. 
Univ. of California.) G. SCHMIDT.

Hannes Alfvśn, Registrierung von der Ionisationslcurve eines einzelnen a-Teilchens. 
Inhaltlich ident. mit der unter C. 1 9 3 6 .1. 502 referierten Arbeit. (Z. Physik 97.

718—24. 25/11. 1935. Upsala.) G. Sc h m id t .

W. Franz, Bayleighsche Streuung harler Slrahlung an schweren Atomen. (Vgl. 
C. 1935. I I .  2333.) Die Berechnungen des Vf. zeigen, daB die RAYLElGHsche Streuung 
aueh fiir harteste y-Strahlung nieht ganz vernachlassigt werden darf; die gesamte 
koharente Streuung der y-Strahlung von ThC" (A =  4,7 X-Einheiten) an Pb betragt 
etwa 1% der KLEiN-ŃiSHiNA-Streuung. (Z. Physik 98. 314— 20. 23/12. 1935. 
Miinchen, Inst. f. theoret. Physik.) G. SCHMIDT.

H. R. Hulme, J. Mc Dougall, R. A. Buckingham und R. H. Fowler, Dk 
photoelektrische Absorption der y-Strahlen in  schweren Elementen. Vff. besehreiben eine 
Methode zur Best. des photoelektr. Absorptionskoeff. fiir die K-Schale. Theoret. be- 
steht die Moglichkeit, die Methode fiir alle Werte von h v, die Energie des absorbierten 
Quants, u. fiir alle Kernladungszahlen anzuwenden. Prakt. erstreckt sich ihre An- 
wendungsmóglichkeit nicht fur groBere Werte ais h v/m c2. Die Werte des photoelektr. 
Absorptionskoeff. fiir die K-Schale werden fiir die Kernladungszahlen 26, 50 u. 84 
angegeben. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 1 4 9 .131— 51.1935. London.) G. Schm idt .

B. Gross, Beilrag zur Analyse der Hohenstrahlen. Aus der Absorptionskurvc der 
Hohenstrahlen wird die Energieyerteilung dieser Strahlen abgeleitet unter der Annakme 
eines in der Arbeit naher beschriebenen hypothet. Ausdruekes fur den Energieverlusfc 
eines Teilchens u. fur die Bldg. einer Sekundarstrahlung. (Ann. Acad. brasil. Soi. 7. 
287— 300. Dez. 1935. Rio do Janeiro.) G. Sch m id t .

Pierre Auger und Albert Rosenberg, Analyse der korpuskularen Hohenstrahlung
unter einer 28 m dicken Erdschicht. Im  AnschluB an die Verss. (C. R. liebd. Seances 
Acad. Sci. 200 [1935], 1022) iiber die Messung der Intensitiit der Hohenstrahlung 
nach dcm Durehgang durch eine 8,5 m dicke Erdschicht, die einer W.-Schicht von 19 ni 
entspricht, werden die Verss. mit einer Erdschicht von 28 m, die einer W.-SchicM 
von 60 m aąuiyalent ist, iiber den Koinzidenzzahlern fortgesetzt. Die Erdschien 
hatte eine D. von etwa 2,2. Unter diesen Bedingungen wird mit einer 3 -Zahleranordnung 
in senkrechter Ebene die Anzahl der Teilchen gemessen, die die 3 Zahler ohne dazwischen 
liegende Schichten u. mit Schichten von 5 bis 10 cm Pb durchqueren. Die Absorptions- 
kurve ist ziemlich verschieden von denjenigen, die iiber dem Erdboden in yerschiedenen 

Hohen erhalten werden, u. zwar in dem Sinne, daB die friiher beobachteten beiocn 
Teilchengruppen hier kauin noch beobachtet werden. Die weiche Gruppe betrag , 
wenn sie iiberhaupt yorhanden ist, nicht mehr ais 3% der harten Gruppe. Der 
sorptionskoeff. der Teilchen, die diese Tiefe erreichen, liegt in der GróBenoran g 
von 0,4-10" 3 qcm/g. Aus dem Massenabsorptionskoeff., der u m  0,35-10 hegt, ge 
hervor, daB diese Teilchengruppe eine reine Massenabsorption besitzt. Zusainm 
fassend wird festgestellt, daB die Teilchenstrahlung, welche eine G e s a m ts c m c n  t 
einem Aquivalent yon 7 at durchquert, aus einer einzigen T e ilc h e n g ru p p e ^  mi 
groBem Durchdringungsyermógen gebildet zu sein scheint. Die s e k u n d a r e n  i i le K  r  

strahlungen, die diese Teilchengruppe begleiten, besitzen eine Energie, die wanrsc
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lich nicht den Wert von 20—30 • 106 eV iiberschreitet. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 
201. 1116— 18. 1935. Paris.) G. Sc h m id t .

A. Schwegler, Bemerkung zu einem Sekundareffekt der kosmischen Ultra-slrahlung. 
In der unter C. 1935. I I .  2925 referierten Arbeit hat Vf. gezeigt, daJB die Koinzidenzen 
dreier untereinander liegender Zahlrohre unmittelbar durch einzelne ionisierende 
Primarstrahlen ausgel. werden u. nicht etwa unter wesentlicher Mitwrkg. von Sekundar- 
strahlen entstehen. Ein weiterer Vers. stand aber in einem gewissen Gegensatż zu 
dcm obigen Ergebnis. Es wurde hierbei gefunden, daB bei untereinander liegenden 
Zahlrohren die Koinzidenzzahl dadurch merklich erhoht werden kann, daB seitlich 
der Rohre Pb-PIatten aufgestellt werden. Es schien naheliegend, in diesem Ergebnis 
eine Wrkg. von Sekundiirstrahlen zu sehen. Ein naheres Studium dieser Erscheinung 
hat gezeigt, daB der beobachtete Effekt zu einem erhebliehen Teil ais Absorptionswrkg. 
zu deuten ist. Bei Verss., bei denen die AbscKirmwrkg. der seitlichen Pb-Platten durch 
ein angenahertes Ra-Praparat kompensiert wurde, zeigte sich, daB namentlich bei 
gróBeren Zahlrohrabstanden ein von Sekundarstrahlen herruhrender Seiteneffekt zwar 
noch deutlich auftritt, aber wesentlich kleiner ist ais urspriinglich angenommen war. 
(Z. Physik 98. 288. 14/12. 1935. Tiibingen.) G. SCHMIDT.

Bruno Rossi und Raffaello Boldrini, Ionisationsmessungen an Scliwarmen, die 
erzeugl werden von kosmischer Stralilung in  Blei. Es wird eine Vers.-Anordnung an- 
gegeben, mit der es móglieh ist, die von der kosm. Strahlung sekundar erzeugten 
Hoffmann-StoBe u. die gleichzeitig auftretenden Scliwarme getrennt zu bestimmen. 
Mit dieser Apparatur miBt der Vf. die Ionisation, die von Schwarmen liervorgerufen 
wird, die ihrerseits durch die kosm. Strahlung aus Blei erzeugt werden. (Ric. sci. 
Progresso tecn. Econ. naz. 6 . I I .  327— 38. Nov. 1935. Padua, Univ., Physikal. 
Inst.) G o t t f r ie d .

J. C. Street, E. G. Schneider und E. C. Stevenson, Schwere Teilchen aus Blei. 
Bei der Unters. der Hohenstrahlenschauer mit der Nebelkammer wurde eine Auf- 
nahme erhalten, die eine dicke Bahn zeigt, die von einer in der Mitte der Kammer 
aufgestellten Pb-Platte herriihrt. Unter Benutzung der Ergebnisse der CLAYschen Verss. 
(vgl. C. 1935. I I . 1829) zeigt eine Schatzung, daB, falls solche Teilchen existieren, sie 
un Verhaltnis yon einem schweren Teilchen zu 100— 200 durchdringenden Elektronen 
erwartet werden sollen. Wird angenommen, daB dio obere u. untere Oberflaehe des 
Pb wirksam sind, so wird eine schwere Bahn auf 75 Aufnahmen erwartet. Eine An- 
ordnung zur VergroBerung der Wahrscheinlichkeit der Beobachtung dieser Teilehen 
wird mitgeteilt. Es konnten somit auf 3 von 38 Aufnahmen sehwere Teilchen gezeigt 
werden. Das auf der Aufnahme der Schauer beobachtete schwere Teilchen war zeitlich 
nicht koinzident mit dem Hohenstrahlenschauer. (Physic. Rev. [2] 48 . 463. 1935. 
Harvard Universitat.) G. S c h m id t .

G. Herzog, Ausmessung der Atomliulle mit Rontgenstrahlen. Allgemeine Angaben 
uber die Messung der Streuintensitaten yon Rontgenstrahlen an Gasen. Die Dichte- 
' • « n g  der Elektrizitat in der Atomhiille von He, Ne u. Ar wird angegeben (vgl. 
iÓoe u- friiher). (Schweizer Arch. angew. Wiss. Techn. 1. 66— 67. 73—77.
1Jd5- Ziirich, Physikal. Inst. d. Eidg. Techn. Hochsch.) Sk a ł ik s .

,. H- P• De, Der Polarisationszustand der Rontgenbrenisstrahlen einer diinnen 
J u™niumantikathode. Dio yon einer diinnen Al-Antikathode ausgehende Róntgen- 
s rahlung wird in einer Wilsonkammer auf ihren Polarisationszustand untersucht. 
J S i ,  *n einer Richtung yon 90° mit dem erzeugenden Elektronenstrahl 52%, 

.* • 12>5%  u. bei 0°, d. h. in der Primarrichtung 4%. Die Messungen bei 90° stimmen 
« denen anderer Autoren gut iiberein. (Indian J. Physics Proc. Indian Ass. Cultivat. 
C1 w  1935. Calcutta, Univ. College of Science.) B u s s e m .

I>, ,.*y V. Mayneord und J. E. Roberts, Absor-ption von Rontgenstrahlen kurzer 
euenlaruje. Es werden dio Absorptionskoeff. einer Reiho von Substanzen fur kurze

8('n-'vcUenlangcn gemessen. Die Wcllenlange betragt ~  59 X.-E. Der Haupt
e m ^ tl°nskoeff. pro Elektron fiir leichte Elemente bis Ca betragt in guter t)ber- 
AKo <mun” ^er Tlieorie 4,06-10-25 fiir diese Wellenlange. AuBerdem werden die 
MajwT^koeff. yon H 20, C2H6OH u. D20 fiir diese Wcllenlange gemessen.* > Die 
*/ ?.na“®°rPtionskoeff. bestatigen die Voraussage, daB fur diese Wellenlangen das 
infol Ur , sser*toff ungefahr das Doppelte der anderen leiehten Elemente betragt 
7<tt i o,, ,es kleinen Verhaltnisses At.-Gew./Ordnungszahl. (Naturę, London 136 .

16/11.1935.) ‘ b B u s s e m .
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M. Baćkoysky und V. Dolejśek, Das L-Emissionsspektrum des Argons. Vff. 
beobachten mit einem Ionenrolir, betrieben mit 600 V u. 250—300 mAmp., die L-Scrien 
von Ar. Es werden auBer den bekannten Ar-Linien neue Linien gefunden mit folgenden 
Werten:

v/R v/R (bereohnet)

Le .............................  56,1 A 16,2 16,29
L „ .............................  56,7 A 16,1 16,13

Die Absorptionskante liegt bei 54 A. Zwischen diesem Wert u. den von HOŁWECK 

(50,1 A) u. von T u r n e r  (50,7 A) angegebenen Werten besteht eine Differenz von 3 A. 
Unter bestimmten Vers.-Bedingungen ist es den Vff. moglieh, die Absorptionskanten 
aucli von anderen Gasen im langwelligen Gebiet zu bestimmen. (Naturę, London 136. 

643. 19/10. 1935.) G o s s l e r .

V. Dolejsek und J. Marek, Uber die L-Absorptionskanten des Protactiniums (91). 
Mit Zinksulfid ais Spektrometerkrystall werden die X-Absorptionskanten von Pa 
gemessen. Im  Mittel ist L UI =  739,4 ±  0,1 A, L n =  608,9 ±  0,1 A, L t =  585,6 ± 
0,2 A. Die jŁ,-Kante ist diffuser ais die beiden anderen Kanten. Aus den gemessenen 
Werten werden mit Hilfe der Emissionslinien die energet. Werte der weiteren Nivcaus 
des Pa ausgereehnet. (Z. Physik 97. 70— 72. 1935. Prag, Spektroskop. Inst. d. Karls- 
Univ.) BuSSEM.

Yvette Cauchois, Neue Messungen und Beobachlungen beziiglich der La-Nicht- 
diagrammlinien von Hg, Pt und W. Es werden einige Beobaclitungen iiber die 
L  a-Satelliten mitgeteilt. Fur die Wellenlangen dieser Linien bzw. Banden wurden 
gemessen: W  1470,58 u. 1467,25 X.-E.; Pt 1307,90 u. 1305,23 X.-E.; Hg 1235,37 u. 

1233,56 X.-E. Die Zusammenstellung der ]/A v/R-Werte legt es nalie, die kiirzesten 
Linien aufzufassen ais a^-Linien (in der Bezeiclinungsweise von RlCHTMYEP.), die fiir 
die anderen Elemente mit groBerer Ordnungszakl ais 74 gut bekannt sind. Die langeren 
Wellenlangen entspraehen dann den <xix (fiir Hg) bzw. den L  a'-Linien (fur W u. Pt), 
die bisher nur bei den leiehteren Elementen mit einer Ordnungszahl unter 53 gefunden 
wurden. (C. B. hebd. Sćances Acad. Sci. 201. 721— 22. 21/10. 1935.) BuSSEM.
*  S. G. Weissberg und P. Gerald Kruger, Tiefe Terme in den Ionen der isoeleb 

tronischen Reilie Cl I  bis M n IX . Vff. bereclinen nacli dem ~\/v[R- Gesetz aus Messungen 
im Multiplett P° P  folgende Werte des tiefsten Terms 3 p5 2P>/, (in cm-1) u. des Ioni-

Cl I Ar I I K  I I I Ca IV Sc V

3 pi 2P»/S . . 
V ...................

104991
12,952

224721
27,722

377000
46,5

565000
69,7

(786400)
97,0

Ti V I V VH Cr V III Mn IX

3 p 5 2P»/, . . 1040000 (1325000) (1640000) 1983000

V .................... 128,3 163,5 2 0 2 245

of Illinois.) Z e is e .

J. L. Nickerson, Einige Banden im extremen ultravioletten Spektrum von Helium. 
Die erstmals von L y m a n  (Astropłiysic. J. 60 [1924]. 1) beobacbtete u . von SoMMEK 

(C. 1927. I I .  378) dem Mol. He, zugeschriebene Bandę bei 600 A wird unter ver- 
schiedenen Entladungsbedingungen (Niederspannungsbogen, S c H U L E R s c h o  Hoiil- 
kathode, unkondensierte Capillarentladungen) mit einem l-m-Vakuumspektrograpnen 

untersucht. Das He wird vom Spektrographen durch einen M ischmetallbogen u. ein° 
mit Chabasit gefiillte Falle (durch f l .  Luft geltuhlt) zum Entladungsrohr zuruckgeleitc . 

Der erzielto Reinheitsgrad laBt nicht nur die genannte Bandę, sondern aucn aie 
sichtbarcn He-Banden so deutlich hervortreten, daB die Zuordnung jener Bandę zun 
Mol. He., k a u m  noch zweifelhaft sein kann. D ie  Intensitat der Bandę n im m t jedoc 

mit der ersten Potenz der Entladungsstromstarke zu, wahrend bei den sichtbar

*) Spektr. organ. Verbb. ygl. S. 2064.



1936. I. A ,. A u f b a u  d e k  M a t e b ie . 2035

Banden die Zunahme dom Quadrat der Stromstarke proportional ist. Hiernach miiBte 
der Emissionsmeohanismus in beidcn Fallen yersehieden sein. Es werden mehrere 
Erklarungsmóglichkeiten 1'iir dio Entstehung der Bandę boi 600 A erórtert, aber keine 
von ihnen ais befriodigend befunden. Ferner wird eine Erklarung fiir die bei 647 u. 
662 A beobachteten diffusen Strukturen vorgeschlagen. Fiir die Spaltungsenergie 
des Mol. He2 wird die GróBenordnung 10 000 cm-1  abgeschatzt. (Physic. Rev. [2] 
47. 707—11. 1935. Sackville, New Brunswick, Canada, Mount Allison Univ.) Z e i s e .

K. W. MeiBner, Zum Bogenspeklrum des Rubidiums. Vf. nimmt Stellung zu 
ciner Arbeit von D a t t a  u . B o se  (Z. Pliysik 97 [1935]. 321), die die Vakuumspektren 
Yon Rb u. Ni untersucht haben. Die dort gefundene Aufspaltung der D-Terme ist bereits 
1930 von Ram b  (C. 1931. I I .  1824) mit groBer Genauigkeit gemessen. Auch der
3 O-Term ist nach R am bs  Messungen doppelt, entgegen den Angaben von D a t t a  u .  

Bose. Ein Yergleich des Wellenliingenmaterials der DATTA-BoSEsehen u. der Ramb-  
schen Arbeit zeigt Differenzen der Wellenlangenwerte, dio in den meisten Fallen 0,1 bis 

0,2 A betragen. Die Werto yon R am b  sind auf ±0,002 A genau. Es ist zweifelhaft, 
ob die Verscliiedenheit der Liehtąuellen zur Erklarung der Abweichungen ausreicht. 
(Z. Physik 98. 353—54. 23/12. 1935. Frankfurt a. M., Univ.) GÓSSLEK.

Fred W. Paul, Atomare AbsorptionsspeJctren der sdtenen Erden. Unter Benutzung 
eines mit den Oxyden von Ce, Nd, Sm, Eu, Dy, Ho, Tu u. Yb gefiillten elektr. Ofens 
werden die Absorptionsspektren dieser seltenen Erden zwischen 9000 u. 2900 A mit 
einem Konkaygitter (Dispersion 2,5 A/mm) untersucht. Abgesehen von Dy u. Ho, 
"'o nur die starksten Linien in Absorption.erscheinen, werden jeweils 300— 880 Linien 
beobaehtet. (Physic. Rev. [2] 47. 799. 1935. Massachusetts Inst. of Technol.) Z e is e .

George R. Harrison und William W. Bartlett, Wdlenlangenmessungen in  den 
Speilren des Neodymbogens und des Pfundschen Eisenvergleichsbogens. Vff. haben mehr 
ais 100 Spektrogramme zwischen 6000 u. 2200 A  mit einer mittleren Dispersion von 
0,4 A/mm aufgenommen u. sind dabei, sie auszumessen. Geschatzte Genauigkeit 
0,001 A. (Physic. Rey. [2] 47. 799. 1935. Massachusetts Inst. of Technol.) Z e ise .

C. N. Challacombe und P. Gerald Kruger, Hyperfeinstrulclur von Y II-Linien. 
Das Y-Spektrum wird in einem wassergekiiklten Hohlkathodenrohr durch Ar angeregt 
u. die Hyperfeinstruktur der Linien des Multipletts 4 d2 3F iS2— 4 d 5p 3_D3;1 mit einem 
FABRY-PEEOT-Etalon untersucht. Die Messungen fiihren zu einem Kernmoment 
i =  1/2. (Physic. Rey. [2] 47- 798—99. 1935. Univ. of Illinois.) Z e ise .

H. Schiller und Th. Schmidt, Uber die Unsymmetrie der elektrischen Ladungs- 
Krteilung des Hg-Kerns. In  einer fruheren Arbeit (C. 1935. II- 645) haben die Vff. 
gezeigt, daB die Hyperfeinstruktur derElemente 11 JEu, 'J | E u .1 ? f Cp nieht genau der 
LANDEechen Interyallregel gehorcht. Durch selir genauo Messungen der Hyperfein
struktur der Hg-Termo 6 « 6 s 3P1, 3P 2, 6 s l s 3S1 u. 6 s 9 p 1P1 werden die Ab- 
''eichungcn yon der Interyallregel bei diesen Termen bestimmt. Hieraus berechnet sich 
das Quadrupolmoment von 2 ̂  J Hg zu q — 0,5 X 10”"1. Dabei ist berucksichtigt, 1. daB 
osim Hg keine reine Russell-SAU NDERS-Kopplung yorliegt, 2. eine von W o l f e  

w- 1932. I. 3264) angegebene Korrektion der Multiplettaufspaltung, 3. die relativist. 
Korrektion. Das positiye Vorzeiehen yon q zeigt, daB der 2 jjJHg-Kern verlangert ist. 
ium SchluB wird eine genaue Struktur der Hg-Linie 7. 5461 A gegeben. (Z. Physik 98. 

4)9—51. 14/12. 1935. Potsdam, Astrophysikal. Obseryatorium, Inst. f. Sonnen- 
^ ■ )  _ • G o s s le r .

N. W. Kremenewski, Die Molekularabsorption von Quecksilberdampf im Sćhumann- 
geoiet. In einem 1 m langen Robr wird die Absorption von Hg-Dampf im Schumann- 
Jjebiot mit einem H2-Entladungsrohr ais Lichtąuelle u. einem Gitterspektrographen 
Uvrummungsradius des Gitters: lm ;  Dispersion: 16,5 A/mm in der 1 . Ordnung) 
wnsehen 180 u. 300° untersucht. Bei 180— 190° tritt die Bandę bei 1692 A deutlieh 
2°til0r'i SteubinGschen Banden erscheinen bereits bei 200°, u. zwar in gróBerer 
«u, ais bisher beobaehtet worden ist. Die Banden konvergieren sehr langsam (Kon- 

JTftI1̂ renz® Un^erhalb 1900 A). Bei 280° treten neue Banden im Absorptions- 
lei ^CS HS-DamPfes au >̂ wahrend die Intensitat des Kontinuums bei ca. 1750 A 

abnimmt; mit weiter steigender Temp. geht dies Kontinuum in eine nahezu 
ymm. Bandę mit einem Majdmum bei 1755 A iiber. Uber dieser Bandę ais Unter- 

' Cr!;^e'ncn auf der kurzwelligen Seite diffuse Banden yon ahnlichem Charakter 
der Ti10 , E .̂BI;fGschen. Gleichzeitig werden diffuse Banden auf der rechten Seite 
opv .a bei 1692 A beobaehtet. Die Beobachtungen werden entsprechend den Er- 

issen yon F in ke lnburg  (C. 1933. I I .  1642) gedeutet. Durch Temp.-Erhohung
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auf 360° wird die Bandę bei 1755 A  stark verbreitert, ebenso die Bandę bei 1403 A. 

(C. R . Acad. Soi., U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.] 1934. III. 
237—38. Leningrad, Opt. Staatsinst., Spektroskop. Abt.) Z e ise .

Richard M. Badger, Die Beziehung zwisclien Kemabstand und Kraftkonstanten 
von Molekiilen und ihre Anwendung auf viehrałomige Molekule. (Vgl. C. 1936. I. 957.) 
Die Beziehung r =  {Cij/k)1!* + d ij zwischen Kernabstand r u. „Kraftkonstante" 
k =  d2 V/dr2 im Gleiehgewichtszustand zweiatomiger Molekule l&Bt sieh den experi- 
mentellen Daten besser anpassen, wenn man nieht G wie bisher ais universelle Konstantę 
ansieht, sondern G mit d von Gruppe zu Gruppe variieren laBt. Die genannte Formel 
ist ferner auch auf mehratomige Molekule anwendbar; hier konnen die Kernabstande 
mit betrachtlicher Genauigkeit bereits aus den Schwingungsdaten allein berechnet 
werden. ( J . chem. Physics 3. 710— 14. Nov. 1935. California Inst. of Technology, Gates 
Chem. Lab.) H e n n e b e r g .

R. Gr. J. Fraser, H. S. W. Massey und C. B. O. Mohr, Bemerkung uber die 
Streuung von Molekularstrahlen in  Gasen. Vff. untersuchen die Geometrie der An- 
ordnung der gekreuzten Strahlen, wobei dem Primarstrahl cin reehteckiger Quer- 
schnitt gegeben wird. Dies wird gemacht, um die sehr geringe Streuintensitat zu ver- 
gróBern. Mit dieser Anordnung werden die bereits friiher gemessenen StoBąuersclmittc 
von Na-Hg, K-Hg wiederholt. Man erhalt fiir den ZusammenstoB von Na mit Hg- 
Atomen einen StoBąuersehnitt von 5,1 X 10~ 14 qem, fiir K-Hg 6,2 X 10-14 qcm. Die 
neuen StoBquerschnittswerte sind mit den zu crwartenden VAN DER WAALschen 

Potentialen in Einklang zu bringen. (Z .' Physik 97. 740— 44. 25/11. 1935. Cam
bridge.) G ossler .

L. R. Maxwell, S. B. Hendricks und V. M. Mosley, Elektronenbeugung in Gasen. 
Vf. untersucht mit Hilfe der Elektronenbeugung die innermolekulare Struktur von 
(C0H 4J)2O, von As.j u. P4 im dampffórmigen Zustand. Der Bindungswinkel C—O—C 
in (C0H 4J)2O wird zu 118 ± 3° gefunden, ist hier also merldich groBer ais der 0 -Valenz- 
winkel in einfaclieren Molekulen. Fur P4 u. As,, (nach Dampfdruckmessungen der 
Vff. lierrscht unter den vorliegenden Versuchsbedingungen diese Molekulform vor) 
ergibt sich regulare Tetraederstruktur mit Atomabstanden fiir P—P u. As—As von 
bzw. 2 ,2 1  u. 2,44 A. Die minimalen Atomabstande, wie sie bei Kiys t a l l  str u  kt u  r a  na łyse 
gefunden werden, sind den hier gefundenen annahernd gleich; das beweist, daB diese 
Abstande sich nieht wesentlich iindern, wenn der Bindungswinkel von 100 auf 60° 
abfiillt. (J. chem. Physics 3- 699— 709. Nov. 1935. Washington, Bur. of Chem. and 
Soils.) K o l l a t h .

L. Vegard, Weilere Uniersuehungen iiber die Luminescenz und die Krystallstruklur 
verfestigter Gase. In  friiheren Arbeiten (vgl. C. 1935. I I .  2783) war festgestellt worden, 
daB die beim Bombardement von festem Ar hoher Reinheit mit Kathodenstralilen 

auftretende Luminescenz durch die Ggw. schwer entfernbarer Verunreinigungen (N») 
bedingt ist. Neue Beobachtungen an ,,reinem“ Kr, die in Tabellen mitgeteilt werden, 

liaben ergeben, daB ahnliche Verhaltnisse auch bei Kr vorliegen; ein Teil der beob- 
achteten Luminescenzbanden ist auf die Anwesenheit von festem Stickstoff zuruck- 
zu fiih ren . In  einer anderen Tabelle werden esperimentelle pliotograph. Ergebnisse 
iiber die ultrarote Luminescenz, sowie das Nachleuchten von festem Stickstoff «• 
seinen Mischungen mit Ar mitgeteilt. —  Das yerschicdene Phosphorescenzverniogen 

von a- u. /?-Stickstoff wird folgendermaBen erklart: Die Aufspe icherung yon Phos- 
phorescenzenergie kommt wahrscheinlich durch eine Art von M ol.-D issoziation intolge 

der Wrkg. der Kathodenstralilen zustandc, u . durch die nachfolgende Rekombination  

werden die metastabilen Zustande angeregt. Beim a-Stickstoff verlauft dieser Ke- 
kombinationsvorgang wegen der relativ festen Lagen der G itterbauste ine  sehr langsam, 
beim yJ-Stickstoff dagegen fast momentan infolge der Rotation der Gitterbausteine. 
Der /3-Stickstoff ist daher nieht imstande, Phosphorescenzenergie aufzuspewhern, u. 

pliosphoresciert infolgedessen nieht. (Kon. Acad. Wetensch. A m sterdam , Proc. <!/■ 
780— 88. Dez. 1934. Oslo, Physikal. Inst.) SKALIKS.

Gr. I. Finch und A. G. Quarrell, „Extra‘‘-Ringein Elektronenbeugungsdia 
In  Gasen erhitzte Metallfolien ergeben beim Durchstrahlen mit schnellen bleKtr 
5,Extra“-Ringe. Diese Ringe sind abhiingig yon dem Metali, dem Gas u. der Ar 
Erhitzens; ebenso sind durch Amalgamierung entstandene Extraringe abliangig 
der Unterlage. (Naturę, London 136. 720. 2/11. 1935. London SW 7, Imperial Oo - 
of Science and Technology South Kensington.) BOER
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Paul Corriez, Ober einige Eigenschaften von Oraphit, der durch Umwandlung aus 
Diamant enłstanden ist. Diamantkrystiillchen u. -pulver wurden im Induktionsofen
10 Min. auf 1900° erhitzt u. der entstandene Oraphit zunachst róntgenograph. nach 
der Pulvermethode untersucht. Auf don Diagrammen traten 9 Interferenzen auf, dercn 
d- u. #-Wertc bekannten Interferenzen des natiirlichen Graphits entsprechen. Durcli 
Pliotometrierung der (0 0 2)- u. (1 1 0)-Interferenzen wurde die Linienbreitc u. aus 
ihr die TeilchengroBe bestimmt; das liexagonal gedachte Teilchen hat ein c von ~  70 A 
u. ein a von ~  90 A. —  Messungen des elektr. Widerstandes ergaben Werte zwischen
0,163 u. 0,175, wahrend die entsprechenden Werte fiir Graphit von Madagaskar bei
0,125—0,127 lagen. Gemessen wurde an Pulver, das durch das 350er Sieb gegangen war. 
Messungen der magnet. Susceptibilitat ergeben Werte, die je nach KrystallitgróBe 
zwischen % =  — 5,76 bis — 2,56 • 10“ 6 lagen. (C. R. liebd. Sćances Acad. Sci. 202. 
59—61. 6/1.1936.) G o t t f r ie d .

M. Straumanis und A. Ievi]lś, Prazisionsbestimmung von Olanzwinkdn und 
Gitterkonstanten nach der Methode von Debye und Scherrer. Es wird eine Methode zur 
Best. von Glanzwinkeln angegeben, bei der der Film in von der bisherigen abweichender 
Weise in die Kamera (Bauart H. Se e m a n n ) eingesetzt wird, u. zwar so, daC die Enden 
des Filrns um 90° (statt sonst 0° oder 180°) vom Primarstrahl entfemt Hegen. Aus 
einer einzigen Aufnahme kónnen dann der effektive Filmdurehmesser u. folglich auch 
der Glanzwinkel ohne Anwendung von Eichmarken oder Eichsubstanzen ermittelt 
werden. Die Gitterkonstante von NaCl wurde nach diesem Verf. zu 5.6264 ± 0,0003 A 
bestimmt. (Vgl. C. 1935. I. 3514.) (Naturwiss. 23. 833. 6/12. 1935. Riga, Analyt.- 
ehem. Labor. d. Univ. Lettlands.) Sk a l ik s .

T. S. Wheeler, Das elektrostalische Potential eines Krystalls vom Cuprittypus. Der 
Vf. berechnet nach einer von ilirn friiher angegebenen vereinfachten Methode (C. 1932.
II. 1880) das elektrostat. Potential des Cuprit, Cu20. Er findet es zu — (e2/o) • 5,134, 
wo e die Ladung in jedem Gitterpunkt u. a die Kantenlśinge des Elementarwiirfels 
bedeuten. Der Wert steht in guter Ubereinstimmung mit dem auf anderem Wege 
erhaltenen Potentialwert. (Proc. Indian Acad. Sci. 1. Sect. A. 905— 14. 1935. Bombaj', 
Royal Inst. of Science.) G o t t f r ie d .

Fritz Hammel, Uber die wasserfreien Sulfate der Magnesiagruppe. Dargestellt u. 
rontgenograph. nach der Pulvermethode mit FeKa-Strahlung untersucht wurden
1- MgSOit 2. MnSO,, 3. GuSO,, 4. ZnSO.t, 5. FeSOt , 6 . GoSO.x u. 7. NiSO4. Darst. 
Ton 1 bis 4 wie MnS04 (vgl. C. 1935. I I .  3061), 5— 7 durch Erhitzen im Vakuum iiber 
P2O5, u. zwar 6 u. 7 auf 250°, 5 auf 115° wahrend 8  Wochen. Mkr. erscheinen die 
oubstanzen nicht krystallin; die Pulverdiagramme ergeben jedoch Krystallinitat, u. 
zwar woitgeliende Obercinstimmung der Gitter. Ausgehend von den bekannten Di- 
mensioncn des C0 SO 4 konnten alle Diagramme rhomb. ausgewertet werden. Die 
gefundenen Elementarkórperdimensionen sind: 1 . a =  4,82, b =  6,72, c =  8 ,3 5  A; 
(■ a~  4,86, b =  6,81, c =  8,58 A; 3. a =  4,88, b =  6 ,6 6 , c =  8,32 A; 4. a =  4,71, 
b = 6.73, c =  8,51 A; 5. a =  4,82, 6 =  6,81, c = 8 ,6 7 A ; 6 . a =  4,65, 6 =  6 ,6 6 , 
c-  8,46 A; 7. a =  4,62, 6 =  6,51, c =  8,49 A. (C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 202.

ro,' 6/L 19?-6,) G o t t f r ie d .
Theodor Forster, t)ber die ezperimentelle Bestimmung der linearen KrysUillisations- 

^mwindigkeit. Bei der Behandlung des Problems der Temp. maximaler Krystalli- 
sawcmsgeschwindigkeit wurde bislier davon ausgegangen, daB auf der Grenzflaehe 
e waigo Temp.-Untersehiede klein sind gegen den Unterschied gegenuber der AuBen- 
,raP‘ Dios ist jedoch nicht der Fali, sondern das beobachtete Temp.-Intervall kon- 

_1_ ntcr Geschwindigkoit gibt gerade den Bereich wieder, in dem die Temp. der Grenz-
ehe ortlich verschieden ist. Falls man in der grapli. Darst. der Krystallisations- 

gesciiwuidigkeit ais Abszisse die AuBentemp. beibehalt, dann miissen alle Ordinaten- 
crte nach hóheren Tempp. zu verschoben werden. Es wird mathemat. abgeleitet, 

Dp° Tas- Ĉ es° Differenzen finden kann. (Z. physik. Chem. Abt. A. 175- 177— 86.
A TO Univ., Physikal.-chem. Inst.) GOTTFRIED.

nit 1 ,.en^er°witsch und R . Drisina, Uber den E influp der Ihermischen und mecha- 
Nnnf\ Bdtandlung auf die Gegenspannung und die Stromspannungsabhangigkeit in  
gtro '“~rV^allen. Vff. untersuehten an NaCl-Krystallen die Abhangigkeit des Rest- 
u th163 U’ nCr ®e8ensparuiung von der angelegten Spannung bei verschiedener meehan. 
der \bim\ n- ®er Reststrom wurde nach zwei Yerff. bestimmt: erstens aus

emes
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Kondensatora. Der Gegcnstrom wurde nach dem Verf. von B e r a n  u .  Q u it t x e r  

(C. 1931.1. 28) gemessen. Alle Messungen wurden bei der tiefsten Temp. durchgcfuhrt, 
bei der noeh Rcststróme mit geniigender Genauigkeit gemessen werden konnten. —
Die Verss. zeigen eine Parallelitat yon Polarisationsgegenspannung u. Abweichung vom 
OHMsehen Gesetz. Die Gegenspannung u. damit die Abweichungen vom OHMschen 

Gesetz konnten durch Erhitzen mit Elektroden u. durch Deformieren der Krystalle 
erlióht werden, wahrend starkes Tempern beides yerringerte. (Z. Physik 98. 108—17. 
791. 30/11. 1935. Tomsk, Kujbyschew Staatsuniy., Abteilung f. allgem. Physik d. 
sib. Phys.-Techn. Inst.) B u c h n e r .

Karl Korth, Ullrarole Absorptionsspekira photochemisch sensibilisierter Alkali- 
halogenidkryslalle. Durch Absorptionsmessungen im Ultrarot sollten die beiden Arten 
yon Sensibilisierung von Alkalihalogenidkrystallen, namlicli Sensibilisierung durch einen 
stochiometr. UberschuB von K  u. Sensibilisierung durch Einbau yon komplesen Ionen, 
untersucht werden. Es wurden zunachBt KBr-Krystalle mit U-Zentren untersucht; 
es wurdo lceine Absorption im Bereick 1— 7 fi gefunden. Messungen an nach V. Lupkę 

(C. 1935. I. 23) chem. mittels K N 0 3 sensibilisierten KCl-Krystallen ergeben zwoi 
Banden bei 7,15 u. 7,18 fi, die von dem Einbau des Nitrations herriihren. Diese beiden 
Banden yerschwinden nach der Elektroneneinwanderung. Die durch den NOa-Zusatz 
erzielte Sensibilisierung laBt sich nicht riickgangig machen. Weitcr wurde durch KCN- 
Zusatz sensibilisiert. Diese beruht, da die Schmelze sich an freier Luft befand, auf 
dem Einbau yon KCNO. Im  Ultrarot treten 3 Masima auf mit 4,58, 7,70 u. 8,22/f, 
die durch Vergleich mit den Ramanspektren dem CNO-Komplex zuzuordnen sind. 
Nach Elektroneneinwanderung yerschwinden auch hier diese Banden. Dafiir tritt eine 
dem C03 angehorende Bandę bei 7,00 fi auf. Die Deutung des Sensibilisierungsvor- 
ganges ergibt, daB der entstehende lichtempfindliche Stoff wahrscheinlieh K 20 ist. 
(Nachr. Ges. Wiss. Góttingen. Math.-physik. KI. Eachgr. I I .  [N. F.] 1. 221—27. 1935. 
Góttingen, Physikal. Inst.) G o t t f r ie d .

W. L. Bragg und E. J. Williams, Der E influfi der Wdrmebewegung auf die Atom- 
anordnung in Legierungen. I I .  (I. vgl. C. 1935. I I .  1498.) Es wird ein Vergleich der 
in der I. Mitt. yerwendeten Behandlungsweise, sowie der von B e t h e  (C. 1935. II. 
2022) nach ahnlichen Verff. angestellten eingehenderen Unterss. mit den mehr for- 
malen Betraehtungen von B o r e l iu s  (C. 1928. I I .  847), G o r s k y  (C. 1928. II- 2621) 
u. D e h l in g e r  (C. 1933. II . 1467) yorgenommen. Femer werden die bei der Urn- 
wandlung yon CuZn u. Cu3Au auftretenden Anderungen der inneren Energie auf Grund 
von Messungen der spezif. Warme von Sy k e s  (C. 1935. II. 2014) berechnet, u. die 
Messungsergebnisse mit der Theorie yerglichen. Zum SchluB werden mathemat. 
Ausdriicke fiir die Abhangigkeit der krit. Temp. (fiir das Auftreten des geordneten 
Zustandes) von der Zus. abgeleitet. Einzelheiten ygl. im Original. (Proc. Boy. Soc., | 
London. Ser. A. 151. 540— 66. Okt. 1935.) SKALIKS.

L. I. Schiff und L. H. Thomas, Quanlenłheorie der melallischen Reflexion. 
der klass. (DRUDEschen) Theorie der Lichtspiegelung u. -brechung an einer Metali- 
oberflache andert sich die senkrecht zur Oberflache stehende Komponente der elektr. 
Feldstarke im Gegensatz zu den anderen Komponenten diskontinuierlich. Letztere 
•behalten bei der ąuantenmechan. Behandlung sehr angenahert ihren klass. >Ver , 
wahrend erstere ihrem Werte nach ziemlich stark schwankt. Wenn mit dieseinnulj' 
tuierenden Feld der photoelektr. Effekt nach der Methode yon M it c h e l l  (C. 19o'ł-
II .  3092) berechnet wird, ergibt sich anscheinend eine Verbesserung der t)bereinstimmung 
mit dem Experiment (fiir eine reine K-Oberflache). (Pbysic. Rev. [2] 47- 790. 1^°- 
Ohio State-Uniy.) .

J . A. M. v. Liempt, Das Gesetz iibereinstimmender Zusiande der GiWew/ioiafl?- 
Zusammenfassende Darst. fruherer Arbeiten (C. 1931. I. 3647. 1935. I. 3380). (O iei
Weekbl. 32. 546— 50. 1935. Eindhoven.) _ R- K. M u l LEE.

J . Engl und G. Heidtkamp, Die Temperaturabhangigkeit der Kcgeldruckhane 
Metalle. I. Es wird eine MeBvorr. beschrieben, mit der die Kegeldruckliarte yon We a 
bis zu einer Temp. von etwa 1900° untersucht werden kann. Nach dieser J»e 
wird die Temp.-Abhangigkeit der Kegeldruckharte yon polykrystallinem Elektro yt 
sowie von Cu-Einkrystallen mit 2% Ag bis zu Tempp. kurz vor dem Kp. de3 

mittelt. Bis etwa 600° wurde ais Priifspitze eine Diamantkegelspitze, bei i° 1 

Tempp. eine synthet. Korundeinkrystallspitze verwendet; der Kegelwinkel 30 "
Die Messungen ergaben, daB die Zeitabhangigkeit der Hartezahl H  durcli aie 
I i  =  i_,i wiedergegeben werden kann , wobei H l u. n Konstanten smd. t  i
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Hartezahl nach 1 Min. Belastungsdauer. Mit steigender Temp. nehmen die Harte- 
zahlen ab; beim F. weist die Hartezahl eine Unstetigkeitsstelle auf. Bei den Cu-Ein- 
krystallen ist die Kegeldruckharte eine Funktion der krystallograph. Riehtung; die 
(lll)-Flache leistet den gróBten Widerstand gegen das Eindringen der Kegelspitze, 
die (llO)-Flaehe ist weniger hart u. die (lOO)-Flache zeigt eine noch geringere Hartę. 
Diese esperimentell gefundene Reihenfolge der Hartewerte steht mit den angestellten 
theoret. Betrachtungen iiber den Gleitmechanismus in Einklang. (Z. Physik 95. 30 
bis 41. 1935.) ___________________  G l a u n e r .

E. Beeching, Electron diffraction. London: Methuen 1936. (115 S.) (Monographs on physical 
subjects.) 3 s.

truss.] W. I. Danilow, Zerstreuung von Rontgenstrahlen in Fliissigkeiten. Leningrad-Moskau: 
Onti 1935. (140 S.) Bbl. 1.75.

Hertha Sponer, Molektilspektren und ihro Amvendung auf chcmische Probleme. 2. Berlin: 
J. Springer 1936. 8°. =  Struktur u. Eigenscliaften d. Materie. 16.

2. Text. (XII, 506 S.) M. 36.— ; Lw. M. 37.80.

A,, Blektrizitat. Magnetismus. Elektrochemie.

♦ S. K. Mitra und S. S. Banerjee, Die Dielektrizitatskonstante ionisierter Luft. 
Vff, maBen die DE. von Luft in ionisiertem u. nicht ionisiertem Zustand in einem 
mittels eines Ultrakurzwellenrohrensenders erregten LECHER-System. Sie finden einen 
Yerlauf der DE. in Abhangigkeit von der Frequenz, der in guter tJbereinstimmung 
mit der Theorie von E c c l e s -La r m o r  ist. —  Vff. diskutieren kurz die Ursachen der 
bei friiheren Unterss. anderer Autoren gefundenen abweichenden Ergebnisse. Den 
Grund fur den beobaehteten anomalen Anstieg der DE. selien sie in der Leitfahigkeit 
der ionisierten Luft. (Naturę, London 136. 512— 13. 1935. Calcutta, Univ. College 
of Science, Wireless Laboratory.) B u c h n e r .

Syoten Oka, Helaxationsze.it polarer Fliissigkeiten unter Beriicksichtigung der 
Saltigungserscheinungen. Vf. berechnet unter Beriicksichtigung der Sattigungserschei- 
nungen das von der Orientierung herruhrende mittlere Moment. Es ergibt sich zu: 

ni — fi [/»/, (// E/kT) / J'/, (fi E/kT )] e~(/r 
mit / (=  Dipolmoment, In+ 'i. — modifizierte BESSELsche Funktion erster Art von 
der Ordnung n + 1/2, E  =  auBere Feldstarke, k =  BoLTZM ANNsche Konstantę, 
T_= absolute Temp., t =  Zeit seit Absehalten des auBeren Feldes, z =  Relaxationszeit. 
Die Relasationszeit andert sich durch die Beriicksichtigung des Sattigungseffektes 
nicht. Fiir den Spezialfall hinreichend groBer Werte fiir fiE/kT  ergibt sich der DEBYEsche 

Ausdruek, fiir geniigend kleine Werte wird das mittlere Moment tempera turunabhangig. 
(Proc. physic.-math. Soc. Japan [3] 17. 362— 66. 1935. Osaka, Kaiserliche Univ.„ 
Physikal. Inst. [Orig.: dtsch.]) BUCHNER.

G. H. Argue und O. Maass, Messung der Anderung der Didektrizitatskcmstanten 
wn Wassćr mit dem Adsorptionsbetrage. Es wurde ein esperimentelles Verf. entwickelt 
2«r Messung der DEE. von celluloseartigen Stoffen mit verschiedenen Mengen Yon 
adsorbiertem W. Aus Messungen mit einer n. Cellulose wurde die DE. des adsorbierten 
W. berechnet uber einen Konz.-Bereich von 0— 18% W. Die DE. des zuerst adsorbierten 
W. ist kleiner ais 1/i von derjenigen des fil W., mit steigendem W.-Geh. waehst sie 
in dem Gebiet, wo die Faser gesatt. ist, bis sie den Wert des fl. W. erreicht. Die ge- 
fundenen Ergebnisse sind gut vereinbar mit den allgemeinen Vorstellungen uber das 
tystem Cellulose-W. (Canad. J . Res. 13. Sect. B. 156— 66. 1935. Montreal, Quebec, 

nada, Mc G i l l  Univ., Div. of Physical Chemistry.) ETZRODT.

D. A. G. Bruggeman, Berechnung verschiedener physikalischer Konstanten von 
Kterogenen Substanzen. I. Didektrizitatskcmstanten und Leitfahigkeiten der Mischkórper 
fltw isotropen Substanzen. Vf. unternimmt es, DE., therm. u. elektr. Leitfahigkeit 
von reinen (aus zwei gleichen Bestandteilen bestehenden) u. von porphyr. Misch- 
wrpem (bei denen der eine Bestandteil in den anderen eingesprengt ist) in ihrer Ab- 
angigkeit von der Form der eingelagerten Teilehen, den DEE. bzw. Leitfahigkeiten 

J?r Kpmponenten u. dem Mischungsyerhaltnis zu berechnen. Die LlCHTENECKERsehe 
ineone wird erweitert, indem kleine Gebiete mit einander reziprokerVerteilung (a in b, 
TYq u0  a ver**^t) schachbrettartig zum makroskop. Korper zusammengesetzt werden.

le kchranken fiir den resultierenden Wert ergeben sich hierbei enger ais bei L ic h t e n - 
ecker. —  Die neue theorie geht von folgenden Annahmen fiir den Aufbau der Misch-

) Elektr. Momente organ. Verbb. vgl. S. 2063.
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kórper aus: 1. der Kórper besteht aus homogenen isotropen Elementen zweier Sub
stanzen (regular krystallisiert oder amorph); 2. jedes Element enthalt sehr viele Atome 
oder Molekule; 3. alle Elemente sind selir ldein gegen dio Dimonsionen des Aggregates;
4. die Elemente sind regellos yerteilt; 5. die Elemente schlieBen fest zusammen ohne 
merklich isolierende Zwischenschichten; 6 . bei reinen Mischkórpem sind beide Sub- 
stanzen gleichwertig, bei porphyr. ist eine Substanz in die andere eingelagert. Die so 
zusammengesetzten ąuasihomogenen Mischkórper befinden sich in einem ąuasihomo- 
genen Feld. — Den Rechnungen werden vier Grundsatze zugrunde gelegt, die groOten- 
teils nur plausibel gemaeht werden. — Bereehnet werden: zwei- u. dreidimensionale 
reine Mischkórper, bestehend aus Lamellen, Zylindern, Prismen, Kugeln u. Kornern; 
porphyr. Mischkórper mit eingestrouten Lamellen, Kugeln u. Kornern; fiir den Fali 
lamellenfórmiger Elemente wird der EinfluB durch Orientierung bewirkter Anisotropie 
bereehnet. —  Die Brauchbarlieit der alteren Mischformeln wird diskutiert u. ihre 
Konstanten werden bereehnet. —  Die gefundenen Resultate werden mit den esperi- 
mentollen Ergebnissen von Messungen der elektr. Leitfahigkeit von heterogenen 
Pt-Ag-Legierungen u. dor DE. von KCl-Pulvern verglichen. Es ergibt sich gute t)bcr- 
einstimmung yon berechneten u. beobachteten Werten, wenn die Form der Elemente 
bekannt ist. Andernfalls ergibt sich immer noch eine gute Niiherung. —  Einige an 
Salz-Luftgemischen gemessene DEE. versehiedener Eorscher werden mit Hilfe der 
neuen Theorie auf kompaktes Materiał umgerechnet u. ergeben dann gute t)berein- 
stimmung mit nacli zuverlassigeren Methoden gemessenen Werten. — Weiter wird 
die neue Theorie auf Emulsionen angewendet. Jedoch sind hier die bisherigen 
Messungen zu einer krit. Priifung der Theorie noch nicht ausreichend. (Ann. Pkysik 
[5] 24- 636— 64. 665— 79. 5/12. 1935. Wassenaar [Holland].) B u c h n e r .

W illiam  H. Bragg, Die Molekidarstruktur der Dielektrika. Vf. gibt im Rahmen 
der 26. Kelvinvorlesung einen zusammenfassenden, allgemein gehaltenen tlberblick der 
Strukturbestimmung von festen u. fl. organ. Verbb. mit Hilfe der Róntgenanalyse. 

Ausblick auf Verwertungsmóglichkeiten der Ergebnisse fiir alle Agregatzustande der 
Dielektrika mit permanenten Dipolen. (J. Instn. electr. Engr. 77. 737—48. Dez. 
1935.) G. P. W olf .

Karl Christ, Nachweis von Raumladungen und Ionisierungsvorga,ngen im Ol mittds 
einer Strómungsanordnung. Vf. untersuchte die Stromleitungsvorgange in stromenden 
dielektr. Pil. Die Strómungsapparatur, mit der die Messungen ausgeftilirt wurden, 
gestattete, eine Strómung senkrecht zum elektr. Peld zu erzeugen. Sie bestand aus 
cinem Kolben, in dem sich in einer Durchbohrung eine Zylinderelektrodenanordnung 
befand; dieser Kolben war in einen Zylinder, der die zu untersuchende Fl. enthielt, 
beweglicli eingesetzt. Bewegt mirde der Zylinder, der kardan. aufgehangt war, wahrend 
der Kolben feststand. Der Strom wurde mittels eines Elektronenrohren-Gleiclistrom- 
verstarkers gemessen. Die Schwankungen des Emissionsstromes der Róhrcn wurden 
durch Gleiehstromruckkopplung eliminiert. Zur Kompensation der Spannungs- 
schwankungen der Hoehspaimungsąuelle diente eine Kapazitatsbriickenschaltung. — 
Untersueht wurde Transformatorenól. — In  nicht gereinigtem 01 entstanden Strome 
auch ohne angelegte Spannung, dereń Ursaclie spontan entstehende positive Ladungen 
an der Grenzflachę 01-Metall sind. Der Strom steigt mit wachsender Stromungs- 
geschwindigkeit gegen einen Grenzwert; bei diesem entstehen etwa 6—7 positiTc 

Ionen je Sek. u. qcm der Elektrodenoberflache. —  Ohne Stromung u. Spannung ent- 
stekt vor den Elektroden eine positive Raumladung von etwa 10-12 Coulomb pro qcra.
— Eine hochisolierte Elektrodo nimmt bei dauernder Strómung ein Potential von 
— 0,7V gegen die PI. an. —  Bei angelegter Spannung tritt vor der Kathode eme 
positive, vor der Anodę eine negative Raumladung auf. Nach dem Absckalten 
Spannung verseliwinden diese Raumladungen nur sehr langsam (bis einige Stunaen)i 
die negative jedoch schneller ais die positive. Der gróBte Teil der bei Stromdurcnga n 
entstehenden Raumladungen sitzt in einer Schicht von 0,01 mm vor den Elektro ■ 
Sie entstehen, wenigstens teilweise, dadurch, daB die Ionen sich nicht frei en a 
kónnen. — Bei dest. 01 ist dio Raumladung vor der Kathode wesentlich klemer, 
der Anodę ist uberhaupt keine Ladung mehr nachweisbar. — _An dem /nsi an 
kommen eines Stromes ist Ionenbldg. im 01 beteiligt. Durch Dest. wird die Ents k 
■geschwindigkeit der Ionen stark verringert. —  Die Abhangigkeit der Strome u ber 
Elektroden von der Spannung, der Strómungsgesehwindigkeit, den lonemMns 
u. den Verhaltnissen an den Elektrodenoberflachen wird eingehend diskutiert . 
Gleichungen dargestellt. —  Unter bestimmten Voraussetzungen ist das ve
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der Ionenbeweglichkeiten meBbar. —  Bei nieht destilliertem Ol findet freio Entladung 
der lonen an den Elektroden nieht statt. — Der Fliicheneffekt ist klein gegen den 
Vol.-Effekt. —■ Weiter wird eine Wechselspannungsmethodo zum Nachweis der Ent- 
stehung von lonen an den Elektroden u. zur Messung ihrer Bewegliehkeit angegeben. 
(Z. Physik 98. 23— 65. 30/11. 1935. Munchen, Elektrophysikal. Lab. d. Techn. Hocli- 
sehule.) _ BUCHNER.

F. Quittner, Walire Leilfahigkeit und Gegenspannungen in geschichtenen Dielektrilcen. 
Vf. diskutiert ąuantitatiy die Vorstellung, daB die Struktur des Steinsalzes durch das 
Auftreten sohleeht leitender diinner Schichten eharakterisiert sei. Von diesem Gesichts- 
punkt aus wird die physikal. Bedeutung der friiher (C. 1931. I. 28; vgl. auch C. 1935-
I. 3384) gemessenen GroBen „Gegenspannung“ u. „wahre Leitfahigkeit" gezeigt. Im  
ganzen ergibt sich, daB das einfache Schiehtmodell die beobachteten Erseheinungen 
nieht wiederzugeben vermag. (Physik. Z. Sowjetunion 8 . 275— 8 8 . 1935. Moskau, 
Elektrotechn. Inst. d. Sowjetunion, Lab. f. Physik d. Dielektrika.) ETZRODT.

H. Schwarz, Der Einfluf) der relativen Luftfeuchtigkeit auf den Verlustwinkel von 
Isolimtoffen bei Hochfreguenz. Vf. untersucht die Einw. der relativen Luftfeuchtigkeit 
auf den Yerlustwinkel verschiedener Isolierstoffe im Freąuenzgebiet von 105 bis 107 Hz. 
Unter einer mehr ais 50% betragenden relativen Luftfeuchtigkeit ergaben die Verlust- 
faktormessungen holiere Werte ais die allgemein bekannten Verlustfaktoren. Mit zu- 
nehmender Luftfeuchtigkeit u. abnehmender Freąuenz steigen diese zusatzliehen Ver- 
luste an. Durch Oberflachenleitung ist nur ein kleiner Teil der Zusatzverluste zu 
erklarcn; in der Hauptsache handelt es sich vielmehr um rein dielektr. Vorgange. 
Von wesentlichem EinfluB ist die Oberflachenbeschaffenheit der MeBkórper. — Zur 
Angabe von Verlustfaktoren sollten zur vollstilndigen Charakterisierung stets die 
auBeren Verhaltnisse, die der Messung zugrunde liegen, angegeben werden. (Elektro
techn. Z. 57. 7— 9. 2/1. 1936. Munchen.) E t z r Od t .

W. O. Schumann, U ber den Einfluf) der Anlagerung auf Feldverteilung und Leit- 
fiihigkeit. Vf. diskutiert den EinfluB angelagerter -Elektrizitatstrager bei Messungen 
der elektr. Leitfahigkeit fester u. fl. Medien fiir die Fiille, daB die Teilchen unbeweglieh 
oder schwer beweglich sind, oder daB nur eine beschrankte Anzahl Platze zur Ver- 
fiigung stehen. Aus der MAXWELLschen Sehichtentheorie laBt sich erklaren, daB bei 
festen Bielektriken Ruckstrome u. Spannungen beobachtet werden, ohne daB Feld- 
verzemmgen naeh der Aufladung nachweisbar sind, wenn namlich die Schichten 
wenigstens teilweise mikroskop, dunn sind. (Z. Physik 98. 72— 74. 30/11. 1935. 
Munchen.) BUCHNER.

W. Rogowski, Ober Elektronenanlagerung und Ionenbildung bei Gasen. Die
Melrtronenanlagerung u. Ionenbldg. wird mit Hilfo des Massenwirkungsgesetzes rechner.
behandelt. Die erzielten Ergebnisse stehen in guter Ubereinstimmung mit einer Reihe
von Erfahrungstatsachen; so liegen z. B. die Anlagerungsspannungen, die man annehmen
]nuS, um bei Atmospliarendruck den Gesamtbereich der Aniagerungsmóglichkeiten
zu erfassen, zwischen -}- u. — Ys V, forner wird dio Druckabhangigkeit der Erscheinung
guahtativ richtig wiedergegeben. Die zunachst fiir einmolekelige lonen angestellten
Kechnungen werden zum SchluB auch fiir mehrmolekelige negatiye lonen u. fiir An-
jagerungen zwischen positiven lonen u. neutralen Molekeln durcligefiihrt. (Z. Physik 98.
3997-414. 23/12. 1935. A achen , T . H .)  K o l l a t h .

Ti i Varney und L. B. Loeb, Photoionisation von Gasen. Die Raumladung ais
i, ktor fi>r positive lonen wurde benutzt zum Studium der Photoionisation von

vfen{ ^ a“s zu untersuchende Gas (N2, Ar, X  u. Luft) wurde mit einem H 2-Entladungs-
™r, betrieben mit einem 1000 oder 8000 V-Transformator, bestrahlt. Bei niedrigem
ruck im Entladungsrohr (unter 5 mm) wurdo Ionisation beobachtet, die aber auf
ektrostat. EinfluB der Raumladung zuruckgefiihrt werden konnte. Weiter wurdo

mit emer Anordnung gearbeitet, die gestattete, Elektronen bis zu 150 V zu be-
sef C"!',gen- • wul'3e eine Photoionisation von Ar u. X  durch die Eigenstrahlung
I .u'l en> ĉ>e aber verschwindet, wenn man ein Fluoritfenster in den Strahlengang 
ntigt. ^

wurde weder mit noch ohne Fluoritfenster Photoionisation 
(p, '. Eigenstrahlung gefunden. Dasselbe Resultat erhielt M o h l e r  bei Ho.

ysie. Kev. [2] 48. 822— 24. 15/11. 1935. Berkeley, Univ. of Califomia.) G o s s l e r .

Jjeonard B. Loeb, Die Bildungsenergie von negativen lonen in 02. Vf. untersucht 
wec, lm (!*° Energie, die notwendig ist, um dem negativen 0 2-lon das Elektron 
(JuS ae“me“> indem er die in einer Hochfreąuenzentladung erzeugten lonen ein Gitter 

aufen laBt, an dessen einzelne Maschen eine wiihlbare Hochfreąuenzspannung
xvn i. i. 132
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gelegt wird. Neben komplizierten anderen Erscheinungen sinkt bei einer bestimmten 
Spannung der Strom durch das Gitter auf den Wert 0, wiihrend der Strom zum Gitter 
stark ansteigt. Die Messungen wurden bei Druckcn von 2—25 mm u. bei Freąuenzen 
von 10°, 3 X 108, 107 Hz ausgefiihrt. Fiir don X/p-Wert (X  — Feldstarke, p =  Druek), 
fiir den der obige Effekt auftritt, ist die Weglange u. damit die mittlere Energie der 
Ionen bei den benutzten Vcrsuchsbedingungen nicht genau bekannt, so daB die zu- 
gehorige lonenenergie nur geschatzt werden konnto: sieliegt zwischen 0,13 u. 0,68 Volt. 
Am wahrscheinlichstcn ist wohl der Wert 0,34 V, der aueh mit der Bildungsenergie 
des negativen 0 2-lons angenahert iibereinstimmt. (Physic. Rev. [2] 48. 684—89. 
15/10. 1935. Univ. of California.) K o l l a t h .

Felix Bloch und Norris E. Bradbury, Ober den Mechanismus der Ehkłrcmen- 
anLagcrung an das Einzelmolekiil. Die Bldg. negatiyer Ionen durch Elektronenanlagerung 
lafit sich in Gasen, bei denen keine Dissoziation auftritt, dadurch erklaren, daB dio bei 
der Einfangung freiwerdende Energie die Rotationsschwingungsterme des Molekiils 
anregt, die ihrerseits die Energie durch StoB oder Resonanz weitergeben. Um einen 
Effekt zu erhalten, der in der GróBenordnung des beobaehteten liegt, nehmen Vff. 
an, daB sich die Schwingungsąuantenzahl nur um eins iindert. Daraus ergibt sich eine 
obere Grenze fiir die Affinitat, die bei 0 2 etwa 0,17 V in befriedigender tlbereinstimmuDg 
mit dem Esperiment (vgl. vorst. Ref.) betragt. Aueh die Abhiingigkeit der Einfangung 
von der mittleren Energie der Elektronen wird von der Theorie richtig wiedergegeben. 
(Physic. Rev. [2] 48 . 689— 95. 15/10. 1935. Stanford Univ., Departm. of Phys.) KOLL.

Marc de Hemptinne und Jean Savard, Ionisierungsspannung des Slickstoff- 
■molekiils. Die Ionisierungsspannung von N2 bei ElektronenstoB wird einerseits durch 
Gegenspannungskuryen der primaren Elektronen, andererseits durch Naehweis des 
Auftretens positiver Ionen gemessen. Die Apparatur wird mit Ar u. Hg-Dampf ge- 
eicht; die N2-Werte werden entspreehend korrigiert. Die 1. Ionisierungsspannung wird 
zu 15,6 V bestimmt. Weitere Ionisierungsspannungen ergeben sieh zu 21,2 V u. 23,1 V, 
die von Vff. mit gleichzeitiger Dissoziation bzw. mit Anregung yerbunden erklart 

werden. Die Dissoziationsenergie bereehnen Vff. aus der Differenz zwischen dem Wert
21,2 V u. der Ionisierungsspannung des N-Atoms zu 6,7 Volt. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 200 . 2147—48. 1935.) K o l l a t h -

S. H. Bauer und T. R. Hogness, Ionisierungsprodukte und -prozesse in Methyl- 
chloiid nach massenspektrographischen Bestimmungen. Es werden die Zerfallsprodd., 

die bei der BeschieBung von CH3C1 mit Elektronen entstehen, u . die zugehórigen 

Spannungen mit einem DEMPSTERschen Massenspektrograplien untersucht. Ais 
primiir entstanden werden folgende Ionenarten (nach fallender Haufigkeit geordnet) 

festgestellt: CH3C1+, CH3+, CC1+, CH,+, C1+, HC1+, CH+, C+; die fiir das Auftreten 

der Ionen notwendigen (Mindest)-Spannungen betragen fiir CH3C1+, CH3+, C1+ bzw.
11,0 ±  0,5, 14,7 ± 0,3, 26,5 ±  1 Yolt. Es wurden ferner H+-Ionen in kleiner Konz. 
gefunden, aber nicht genauer untersucht. ( J .  cliem. Physics 3. 687— 92. Nov. 19w- 
XJniv. of Chicago, George Herbert Iones Labor.) K o l l a t h .

Willy Kisselmann und A. Becker, Die eleklrische Leitfdhigkeil der Alkalimctali- 
flammen. Es wird die Leitfahigkeit alkalimetallhaltiger Flammen erstmalig nac 
vólh'g gesielierten Methoden u. mit die bisherigen Jlessungen erheblich ubertreffender 

Genauigkeit sj^stemat. untersucht. Die Leitfahigkeit von metalldampfhaltigen Flammen 
ist der Quadratwurzel aus dem Gesamtmetallgeh. der Flamme proportional (Aus- 
nahme bei den leichtesten Alkalien). Der Temp.-Gang der Leitfahigkeit der Alka 
flammen ist von der Metallkonz. im untersuehten Bereich (Konz. der zerstaub en 
Lsgg. 0,00001— 0,01 n.) prakt. unabhangig. Der auf gleiche Konz. des Gesarutineta 
bezogene Temp.-Gang entspricht in erster Naherung den kinet. u. tiiermod}’na™- 
Auffassungen der Elektronenbefreiung, die bestehenden Abweiehungen weisen 
wesentlichen auf einen deutlichen Temp.-Gang der fiir die Metallbefreiung aus che . 
Bindung in der Flamme in Betraeht kommenden Dissoziationsverhaltmsse • 
Mangels ausreichender unmittelbarer Dissoziationsmessungen laBt sich die beobac i 
Abhangigkeit der Leitfahigkeit yon der Natur des Metalls noeh nicht theoret. ’
die Beobachtung entspricht aber um so mehr der Theorie, je mehr mit yolistan n 
Dissoziation (hóhere Flammentempp.) gerechnet werden kann. (Ann. Physik |DJ 
49—73. Jan. 1936. Heidelberg, PH IL IP-LEN ARD-Inst. d. Uniy.) KOLLATH-

O. Becken und R. Seeliger, Uber den Mechanismus der Bogcnenuadung-^ 
werden Blessungen iiber Umschlagen einer Glimm- in eine Bogenentladung u. L 

an dieser Bogenentladung selbst mit gekiililter Kathode u. Anodę gemacht ( u, >
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W ais Kathodeńmaterial). Es wird an den Charakteristiken u. durch Unters. der 
Brennspamiung in Abliangigkeit vom Elektrodenabstand naehgewiesen, daB es sich 
nach dem Umschlagen um eine regularo Bogenentladung handelt. Die Umschlag- 
stromstarke steigt fur Cu, Fe, 'W  mit abnelimendem Druck an. Mit zunelimender 
Dicko des Kathodenmaterials u. mit zunehmendem Elektrodenabstand steigt fur Cu 
die Umschlagstromstiirke ebenfalls an, W  dagegen verhalt sich umgekehrt. Die Strom- 
dichte nach dem Umschlag nimmt stark ab mit abnehmendcm Druck u. etwas ab mit 
abnelimender Stromstarke (Stromdichtcn zwischcn 40 u. 130 Amp./qcm). Vf. bereehnet 
aus diesen Daten die makroskop. Maximaltemp. im Brennfleck u. kommt bei 100 Amp./ 
qcm, einem Kathodenfall von 10 V u. einer Plattendicke der gekiihlten Kathode von 
0,05 cm auf groBenordnungsmaBig 100°, woraus Vf. bei den vorliegenden Versuchs- 
bedingungen auf einen sog. Feldbogen schliefit. Durch Abstellen der Kathodenkuhlung 
geht nun bei W-Kathode dieser Feldbogen in den therm. Bogen iiber, der sich durch 
Ausseken u. Verh. des Brennflecks vom Feldbogen merklich unterscheidet, was u. a. an 
Oscillogrammen demonstriert wird. Die Brennspannungen beider Bogenarten sind, 
wenn iiberhaupt, nur um wenige Volt yerschieden. Zum ScbluB werden einige Bemer- 
kungen zur Theorie des Feldbogens gemacht. (Ann. Physilc [5] 24. 609—35. 26/11. 
1935. Greifswald, Sem. f. theor. Pliysik d. Univ.) K o l l a t h .

H. B. Dorgelo, H. Alting und C. J. Boers, Elektronenlemperaluren in  der posi
lmy, Sanie in Gemischen von Neon und Argon oder Quecksilber. In  der positiven Saule 
in Ne-Ar-Gemischen fallt, bei konstantem Totaldruck (5 mm) u. konstanter Strom
starke (2 Amp.), dio Elektronentemp. bei Steigerung des Ar-Druckes im Anfang schnell; 
wenn erst einmal 15%  Ar anwesend ist, hat weitere Steigerung des Ar-Druckes nur 
noch geringen EinfluB auf die Elektronentemp. Auch in Gemischen von Ne u. Hg 
fallt die Elektronentemp. bei Zunahme der Hg-Dampfdichte. Durch Erweiterung der 
Diffusionstheorie von Sc h o t t k y  ist es móglich, diesen Verlauf der Elektronentemp. 
zu erklaren. (Physica 2. 959— 67. Nov. 1935. Delft, Lab. f. techn. Phys. d. T. H .) K o l l .

John W. Flowers, Die Zundung dektrischer Entladungen durch Autoeleklronen- 
mission. Es wird experimentell festgestellt, daB die Zundung stark uberspannter 
Entladungen in ionenfreien Gasen durch kurzzeitige StoBspannungen unabhangig von 
der Gasart u. zwisehen 300 u. 760 mm auch unabhangig vom Druck ist. In  unsymmetr. 
Feldcrn erfordert dio Zundung Feldstarken von der GróBenordnung 5 X 105 V/em 
an der Kathode, an der Anodę um etwa 20% gróBere. Oscillogramme zeigen dio Funken- 
verzogcrungen u. die Werte des Potentialabfalles von stark iiberspannten Entladungen 
zwiscken Kugeln u. zwisehen Spitze u. Platte, sowie gewóhnliche Entladungen zum 
Verglcich. Fiir die Kathode laBt sich die Zundung leieht ais Autoelektronenemission 
erklaren. Im Falle hoher Felder an der Anodę wird die Zundung durch den Ober- 
Uachencharakter beeinfluBt. Es werden Oscillogramme der Wellenfronten, dio durch 
Weehselspannungsentladungen (60 Hz) zwisehen Mg-Elektroden hervorgerufen werden, 
u. ferner der Wert des Potentialabfalls fiir solche Entladungen erhalten. (Physic. Bev. 
12] 48. 954—59. 15/12. 1935. Univ. of Virginia.) K o l l a t h .

H. W . Langenwalter, Uber die Riickdiffusion und Sekundarstrahlerregung lang- 
ŝmer Kathodenstrahlen an dunnen Metallschichten. Vf. untersuchte die Abhiingigkoit 
Qer Geschwindigkeitsyerteilung der Sekundarelektronenemission, insbesondere von 
T?m > S°Ĉ ' u- der Beheizung der die Sekundarelektronen emittierenden Schichten. 
Die Messungen wurden. naeli der LENARD-BECKERSclien Gegenfeldmethode durch- 

f j MeBapparatur wird beschrieben. Untersuclit wurden dunne, im Vakuum 
p,Scdampfte oder durch Kathodenzerstaubung hergestellte Schichten von Ag, Pt, 
W''. ̂ le Primarelektronen, dereń Gesehwindigkeit <  100 V war, fielen unter einem 

• Vi°n Se8 CI1 dio Normale auf die Schichten1; gemessen wurde die Ge- 
\T' Y]Tfk?iteverteilung der senkrecht aus der Sehicht austretenden Elektronen. —
* ent beheiztc Schichten zeigen zwei durch eine Lueke vollig getrennte Geschwindig- 
tro 5®ru?P.en’ einerseits unverlangsamt reflektierto u. andererseits langsame Elek- 
Y Elektronen mit Geschwindigkeitsverlusten bis zu einigen Volt sind gar nicht 
der pU- ?‘ *̂er Anteil der unverlangsamt reflektierten Elektronen nimmt mit steigen- 
raseh ru?5r®Paimung ab. Diese Abnahme erklart sich aus der gróCeren Eindringtiefe 
SpIi ĉ ,_ , ronen- Die langsamen Elektronen bestehen wohl uberwiegend aus wahren 
beizun tronen mit einer haufigsten Gesehwindigkeit von 2— 3 Volt. — Bei Be- 

j- ®ck'chten verschwindet die Geschwindigkeitslucke durch das Auftreten 
des altp 7  CrtCr ® ektronen. Nach Ende der Beheizung tritt langsam Riickbldg. 

iustandes ein. — Ais Ursache fiir die Geschwindigkeitslucke wird Beladung

132*
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der Schichten mit Luft angesehen. Bei Wasserstoffbeladung tritt diese Liicke nicht 
auf, wahrscheinlich wegen des geringeren Streuyermógens von Wasserstoff. — Die 
Dicke der emittierenden Schicht wird bei Pt auf etwa 22—33 Atomschichten geschatzt. 
(Ann. Physik [5] 24. 273—96. Okt. 1935. Heidelberg, Pn iL lPP-LE N A RD - Inst.) Buchn.

Karl Balyi, Uber das Verhallen der BIeiglanzkrystalle bei einseiiigem Druck und 
im Wdrmestrom. Es wurde an einer Reihe von Bleiglanzkrystallen der elektr. Strom 
gemessen, der bei einseitigem Druck entsteht. Der Druckapp. bestand aus einer 
GYTTLAischen Hebelpresse; die Stromniesaungen geschahen mit einem Drehspul-Spiegel- 
galvanometer. Die Belastungen erfolgten teils stufenweise, teils sprungweise hinter- 
einander. Stellt mail die gefundenen Stromwerte graph. gegen die Drucke dar, so erhalt 
man eine parabol. Kurve. Der GróBenordnung nach lagen die gemessenenen Werte 
bei 0—5-10-8 Amp. Die Richtung des Stromes verlauft teils in der Druckriclitung. 
teils entgegengesetzt hierzu. Es wurde weiter der Zusammenbaug zwischen der Richtung 
des Druckstromes u. der des Warmestromes untersucht. Es wurde gefunden, daB im all- 
gemeinen die Krystalle, dereń Druckstrom gleiche Richtung mit der Druckriclitung 
hatte, einen gleichgerichteten Warmcstrom zeigten u. umgekchrt. Eine befriedigende 
Erklarung iiber die Entstehung des Druckstromes kann nocli nicht gegeben werden. 
(Fóldtani Kózlóny 65. 153— 62. 1935. [Orig.: dtsch.]) G o t t f r ie d .

R. M. Holmes, Photospannung und Strom von einzelnen Krystallen von Selen. Vf. 
stellt durch Sublimation im Vakuum flachę Krystalle von reinem Se dar u. versieht 
sie mit aufgestiiubten Pt-Elektroden. Die so hergestellten Photoelemente zeigen einśn 
ungefahr logarithm. Anstieg der EK., einen schwaeh gekrummten Anstieg des Photo- 
stromes mit der Lichtintensitat u. eine maximale spektrale Empfindlichkeit bei 6200 A, 
analog zu den bekannten Sperrschiclitzellcn. Dagegen ist die Widerstandsanderung 
wesentlich gróBer ais bei diesen. Der Widerstand sinkt bei maximaler Behchtung 
von 0,3 Megohm auf 0,02 Megohm. Fiir die Deutung der Erscheinungen wird dio 
Sperrschiehttheorie herangezogen. Der Temp.-Koeff. des Photostroms wird durch 
die yerschiedene Widerstandsanderung der Sperrschicht u. des Halbleitcrs erklart. 

(J. opt. Soc. America 25. 326— 29. Okt. 1935. Univ. of Vermont U. S. A.) B r a u e r .

Reza Radmaneche, Die Wirkung der ullraviolelten Strahlen auf die elektrischc 
Leilfdhigkeit des Quarzes. Vf. miBt mit der C. 1935. I I .  3069 beschriebenen Apparatur 

den EinfluB ultravioletter Strahlung auf die elektr. Leitfiihigkeit des Quarzes. Die 
Messungen ergaben, wie bereits von J o f f e  1923 gefunden, eine Erhóhung der Leit- 
fahigkeit. Wiedergegeben werden Ivurven, welche die Abhangigkeit des Stromes 

(bei 20°) ais Funktion der Einstrahlungszeit darstellen. Die Strome erreichen nacli 
ca. 60 Sek. eine Sattigung mit dem 3- bis 10-fachen Wert je nach der angelegten 
Spannung. (C. R. liebd. Sóances Aead. Sci. 201. 1021— 22. 1935.) E t zr o d t .

F. Waibel, Uber die elektrische Leilfdhigkeit des Kupferoxyduls im Gleichgewichl 
mit seinen Nachbarphasen. Genau stóchiometr. zusammengesetztes Cu20 ist ein reiner 
Isolator. Die prakt. immer beobachtete Leitfahigkeit beruht auf uberschiissigem, ge‘- 
Sanerstoff, der vielleicht in Form von CuO-Stellen in das Cu20-Gitter eingebaut ist. 
Vf. fulirte Verss. durch, aus welchen die Sauerstoffaufnahme im Temp.-Gebiet von 
100— 1000° bestimmt werden sollte. Zu diesem Zweek wurde Cu20 bei den betrefienden 

Tempp. ins thenn. Gleichgewicht mit der Cu-Phase gebracht, wozu je nach der Temp- 
wenige Min. bis viele Tage erforderlich waren. Durch Abschrecken der Proben wnrdcn 

die Gleichgewichte ,,eingefroren“ u . dann die Leitfahigkeiten gemessen. Hierbei wur c 
ein Maximum der Kaltleitfahigkeit fiir das T em peraturgeb ie t 400— 500° festgeste • 

welches in Analogie steht zu dem Maximum der Temperaturkurve fiir Cu20 im 
gew icht mit CuO. D u rch  diese Feststellung findet die Bldg. der Sperrschicht des Ou2 

Gleichriehters eine physilcal.-chem. Erklarung, u. zwar ais eine bei der A bkun u r 

im unteren Ast, d. h. unter 400°, entstehende dunne Cu20-Schicht geringerer L£ 
fahiglccit mit inhomogenem Aufbau aus immer dunneren u. weniger leitfahigen e 
schichten, je nilher sie am Mutter-Cu liegen. —  Der Geh. an gel. Sauerstoit " u 
bei einer Reihe von Proben mit Tcmpertempp. von 300— 1000° nach dem “ “P”111!' 
bei 1000° gravimetr. am Cu20 sowie gasvolumetr. am abgepunipten 0 2 bes in 
Die erhaltenen Oo-Mengen • liegen 3— 10 mai unter den vo n  DuŃWAiD u . W • 

(ygl. C. 1933. I I .  1649) sowie von J u s e  u . K u r t s c h a t o w  (vgl. C. 1933. 
mitgeteilten Werten; sie werden jedoch vom Vf. noch immer ais zu hoch ange 
(Physik. Z. 36. 760— 64; Z. teelm. Physik 16. 366—70. 1935. Berhn-Sieinciissta , 

Zentrallab. d. Wernerwerks d. Siemenswerke.) ^
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F. H. Constable, Die elektrische Leitfahigkeit von diinnen Kupferoxydschichten, 
wekhe Interferenzfarben zeigen. Der elektr. Widerstand von Kupferoxydschickten, die 
Interferenzfarben erster Ordnung zeigen, ergab sich zu 0,002— 15 Obm/qcm bei 25°. 
Auf massiyen Kupferoberflachen ist der Temp.-Koeff. des Widerstandes positiv u. 
ctwas kleiner ais der von Kupfer; gleichzeitig ist der Widerstand klein. Ais Ursache 
wird angenommcn, daB stellcnweise metali. Kupfer durch die diinnen Schichten 
hindurchreicht. Jedoch sind die Lócher in der Schicht so klein, daB sie mikroskop, 
u. spektralphotometr. nicht nachweisbar sind. Aktivierte Schichten zeigen einen weit 
hoheren elektr. Widerstand u. negativen Temp.-Koeff. (Naturę, London 136. 517. 
1935. Giza [Agypten], Royal School of Engineering.) B u c h n e r .

Lśon Dubar, U ber die innere und Oberflachen-Leitfahigkeit des liupferoxydulsy 
In einer friiheren Arbeit (C. 1936.1. 286) hat Vf. die Abhangigkeit der Leitfahigkeit 
des Kupferoxyduls von vorhandener Feuchtigkeit untersucht. In  der vorliegenden 
Arbeit wird die Gesamtleitfahigkeit geteilt in eine innere Leitfahigkeit u. eine Ober- 
flachenleitfahigkeit. Die GróBe beider wird an Proben verschiedener Gestalt ermittelt. 
AuJ3erdem wird der EinfluB der Feuchtigkeit auf die Teilleitfaliigkeiten untersucht. 
(C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 201. 883—85. 12/11. 1935.) E t z r o d t .

Peter Brauer, Uber den E influfi des Wasserdampfes auf die Leitfahigkeit von 
Cupritkrystallen. Auf Grund der Beobachtung, daB Cupritkrystalle nach der Trocknung 
besser leiten, werden Leitfahigkeit u. Halleffekt in Abhangigkeit von der Luftfeuehtig- 
keit gemessen u. daraus geschlossen, daB eine Anderung der Elektronenlconz. die Ur- 
sache ist. Da ein Oberfliicheneffekt vorliegen muB, ist anzunehmen, daB die Krystalle 
im trockenen Zustand an der Oberflache besser leiten ais im Innem. (Physik. Z. 36- 
214. 1935. Dresden, Physikal. Inst. Techn. Hochschule.) B r a u e k .

R. Deaglio, Unipólare innere Leitfahigkeit in Krystallen. (Atti R. Accad. Sci. 
Torino [Classe Sci. fisich. mat. nat.] 70-1. 331—36. 1934/35. —  C. 1935. II . 2787.) E t z .

B. GroB, Zur elektrischen Leitfahigkeit der Zeolithe. Die elektr. Leitfahigkeit von 
Zeolithen wurde mit 2 verschiedenen Elektrodcnanordnungen (Hg bzw. mit Staniol 
uberzogene Gummisclieiben) mit Gleichstrom gemessen. Giiltigkeit des OHMschen 
Gesetzes zeigte sich nur bei kurzdauerndem Stromdurchgang. Bei langerem Anlegen 
von konstanten Spannungen von iiber 3000 V/cm steigt die Stromstarke an. Hier- 
uurch erhalt man nach langdauerndem Stromdurchgang eine nichtlineare Strom- 
spannungskurve u. Auftreten von Hysteresiserscheinungen. Die Effekte ergeben sich 
auch bei Wechselstrom. — Es wird eine Diskussion auf Grund der Annahme eines 
» armeelfektes vorgenommen. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Knstallchem. [Abt. A. d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 92- 284— 92. Dez. 1935. 
Kio de Janeiro, Inst. National de Technologia.) S k a l i k s .

M. H. Lenssen und A. Michels, Beitrag zur Theorie des Einflusses des Druckes 
wf den elektrischen Widerstand von Metallen. Auf Grund der weUenmechan. Theorie 
des elektr. Widerstandes, wie sie von N o r d h e im  entwickelt wurde, wird der EinfluB 
des Druekes untersucht. Diese Theorie erlaubt eine getrennte Behandlung des therm.- 
elektr. Widerstandes u. des Rcstwiderstandes. Dieso theoret. Ergebnisse werden mit 
uenen anderer Autoren verglichen. Weiter werden sie gepriift an experimentellen 
“ teratittwerten sowie an den Ergebnissen einer vorangehenden empir. Unters. der Vff. 
w-1935. II. 2639), bei welcher es unter gewissen Voraussetzungen móglich war, den 
itruckeffekt auf den therm.-elektr. u. auf den Restwiderstand zu trennen. (Physica 2. 
UJl—1107. Dez. 1935.) E t z r o d t .

li ■ ®u^ rmann und G. Barth, Die Anderung des elektrischen Widerstandes und des 
eJlexi<nisvermogens von bei tiefer Temperatur kondensierten Metallspiegeln. Der Wider- 

a i °n ^U"’ S-’ *̂ u~’ Cd-, Tl- u. Pb-Spiegeln, die bei 20 bzw. 80° absol. auf Quarz
‘ !J aeciampft wurden, nimmt beim Erwarmen bis auf Zimmertemp. ab; gleichzeitig 
auf? H ^*c^tro^ex’onsvermogen. Dagegen waehst bei Bi-Spiegeln, die bei 80° absol.

geaampft wurden, der Widerstand. Die beobachteten Widerstandsanderungen 
, ^ n, sic'i durch die Zunahme des Ordnungszustandes der Gitterbausteine deuten.

TM  36' 84?~ 45- z - te01111- Physik 16. 449—51. 1935. Breslau.) E t z r o d t .
J!' A azza> -®!e magnetisclie Susceptibilitdt gemischter Oxyde von seltenen Erden: 
nach von Neodym und Praseodym sowie Neodym und Samarium. Es wurde
im°rr ? V ^ * hode von G o u y -Pa s c a l  mit einem Magnetfeld von ~  9000 Gauss die 
oemn *u®ccptibilitat von Gemischen von Pr^O^-Nd/J^ u. Nd203-Smz03 bei 15 bzw. 18° 
einp Sfen' '^hrend bei dem Gemisch Nd20 3-Sm20 3 der Verlauf der Susceptibilitat 

s renge Linearitiit mit der Zus. ergab, traten bei den Gemischen Pr60 u -Nd20 3
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Abweichungen von dem Additivitatsgesetz von  U r b a in  auf. Fiir kleine Werte von 

Pr60 u  (bis ~  25%) liegen die beobachteten Werte oberhalb den berechneten Werten, 
zwischen 25— 100% liegen die Werte tiefer. (Atti R . Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 21. 
813— 18. 1935.) _ G o t t f r ie d .

K. Krishnamurti, Die Wirkung des magnetischen Feldes auf elelcirolytische Leiłer. 
In  Fortsetzung seiner friiheren Unterss. (vgl. C. 1934. I I .  3601) kommt Vf. zu folgenden 
Ergebnissen: 1. Die Ablenkung des wahrend der Elektrolyse oder bei chem. Rkk. ent- 
wickelten Gasblasenstroms u. ebenso die Strómungen in Lsgg. von Elektrolyten oder 
Koli. werden nur beobaehtet, wenn elektr. u. magnet. Feld gleichzeitig einwirken.
2. Der gleiehe Strom der Gasblasen oder der elektrolyt. Lsg. wird in entgegengesetzten 
Riehtungen abgelenkt, je nachdem ob er in die Nahe der Kathode oder in die Nahe 
der Anodę gebracht wird. 3. Die Ablenkung hiingt nieht von der chem. Natur des Gases 
oder der geladenen Ionen oder von der Ladung der Grenzflache zwischen Gasblase u. 
Lsg. ab, sondem nur von der Riehtung des elektr. Stroms durch den Elektrolyten u. 
von der Riehtung des Magnetfeldes. Diese Ablenkung der Lsg. in der Nahe der Elek- 
troden lafit sich durcli eine Suspension kleiner Teilchen sichtbar machen. Diese Beob- 
achtungen erklaren die Ergebnisse yon N idek  (vgl. C. 1931. I I . 1681) u. ebenso die 
Erscheinung der Abnalime der elektrolyt. Leitfahigkeit im magnet. Feld. (Current Sci.
3. 551— 52. 1935. Nagpur, C. P., College of Science, Chem. Dep.) G a e d e .

*  Stanisław Pleśniewicz, Diffusionskoeffizienten von Elektrolyten und Ionen- 
beuieglichkeit. In  einem zylindr. Rohr, an dem oberhalb eines Hahnes mit einer der 
Rohrweite gleichen Bohrung in gleichen Abstanden Abzapfstellen angebracht sind, 
kann die Konz.-Anderung in vcrschiedener Hóhe laufend verfolgt werden, ferner kann 
nach Unterbrechung des Vers. die gesamte uber die anfangliche Grenzflache voa Lsg. 
u. Lósungsm. diffundierte Menge bestimmt u. die Verteilung in mehreren Schichten 
von gleicher Hóhe ermittelt werden. Die Diffusionskoeff. D  werden berechnet nach 
D — to2 Tcjc(t-1 <r, wobei m die durch die Grenzflache hindurchgegangene Menge, c0 die 
Anfangskonz., t die Zeit, g der (jucrscbnitt der Diffusionssaule ist. Die Priifung des 
App. u. der Methode wird mit wss. Lsgg. von Zucker, LiCl, HC1 u. AgN03 Yorgenommen. 
Der Diffusionskoeff. yon 0,1-n. KCl-Lsg. bei 20° ergibt sich in tJbereinstimmung mit 
C o h e n  u . B r u i n s  (Z. physik. Chem. 103 [1923]. 349; 113 [1924]. 158) zu 1,445 ± 0,004 
(MaBeinhcit stets qcm/Tag). Neu bestimmt werden folgende Diffusionskoeff.: 0,1-n- 
CdCl2 (0,82); K 4Fe(CN)0 0,4-molar (0,677 ±  0,003), 0 ,2 -molar (0,715 ± 0,002), 
0,1-molar (0,77) u. 0,02-molar (0,86); K 3Fe(CN)6 0,4-molar (0,838 ± 0,008), 0 ,2-molar 
(0,844 ±  0.003), 0,1-molar (0,89), 0,02-molar (0,95); K 2Cr20 7 0 ,1-molar (1,029 ± 0,002), 
0,02-molar (1,1). Aus den Diffusionskoeff. der 0,02-molaren Lsgg. von K 4Fe(CN)6, 
K 3Fe(CN)c u. K 2Cr20 7 bei 18° werden die Ionenbeweglichkeiten der entsprechenden 
Anionen berechnet; die Diffusionskoeff. dieser Ionen verhalten sich etwa wrie : V3 : /s; 
die Diffusionskoeff. isobarer Ionen sind demnach umgekehrt proportional der 
Ionenladung. (Roczniki Chem. 14. 764— 97. Warschau, Techn. Hochsch., Inst. i. 
physilcal. Chemie.) R- K. M u l l e r .

P. Goldfinger und W. Jeunehomme, Uber die Hydralation das D+-Ions vi 
schwerem Wasser und die Dissoziation der Deuteriosduren. Die Unterschiede der freien 
Energien fur die Hydratation des D+-Ions u. die Dissoziation der Sauren werden aus 
den in der Literatur vorhandenen Arbeiten bestimmt. Die freie Energie ist in I)2U 
grófier ais in H 20. Fiir das D 30+-Ion betragt die Differenz der freien Energien 1 kca. 
Eine ebenso groBe Differenz erscheint in den freien Energien der H- u. D-Bmdung 

in den Sauren u. Deutoriosauren. Diese Differenzen scheinen durch die Untersc.me e 
der Nullpunktsenergien bedingt zu sein. (C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 0 -^3o7^

193°W. A. Plotnikow, J. A. Fialkow und W. P. Tschaly, Die deklrische LeitfaJiigjW 
der Losungen von L iJ , N aJ und RbJ in flussigem Jod. (Chem. J. Ser. A. L  tnn'
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). o , ^  
1935. — C. 1935. I I .  21 u. 1501.) J  Infin,

Norman L. Cox, Charles A. Kraus und Raimond M. Fuoss, ^ enf., J, 
der elektrolytischen Losungen. XV I. Die Leitfahigkeit der Elektrolyte m AmsoL, A J 
bromid und Athylenchlorid bei 2,5°. (XV. vgl. C. 1935- I- 3765.) Vff. untersuchen^;^^^ 
schiedene Fehlerquellen, wie die Adsorption an den Elektroden, die die Le itta  lg 
messungen bei Lsgg. in Lósungsmm. mit niedriger DE. u. kleinen Konzz. beeint u

*) Elektrochem. Unterss. an organ. Verbb. vgl. S. 2061.
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geben Verff. an, um diese Fehler zu beseitigen oder zu verkleinem. Die Leitfahigkeit 
folgender Salze: Tetra-n-butylammoniumnitrat, -bromid, -thiocyanat, -pikrafc, -acetat 
u. Tetraisoamylammoniumnitrat wird in Athylenbromid, Athylenchlorid u. Anisol 
bei 25° gemessen. Vff. zeigen, daC die Kurven fur Anisol u. Athylenbromid, die die 
Abkangigkeit des log der Konz. vom log der Aquivalentlcitfahigkeit darstellen, bei 
Konzz. von ea. 10-3-n. durch ein Minimum gehen. Je stiirker der Elektrolyt, desto 
melir verlagert sich das Minimum zu hóheren Konzz. Fiir die Konzz. der Grófien- 
ordnung 10~°-n. werden Wortc erhalten, die innerhalb 0,1— 0,2% reproduzierbar sind. 
Die esperimentellen Werte stimmen innerhalb der Fehlergrenzen mit der von FUOSS  

u. K r a u s  entwickelten Ionenassoziationstheorie iiberein. Es werden die Konstanten 
der Assoziationsgleichgewichte bestimmt u. daraus die Ionendimensionen berechnet. 
Die so gefundenen Dimensionen zeigen gute Ubereinstimmung mit Atomdimensionen. 
(Trans. Faraday Soc. 31. 749— 61. 1935. Providence, R. I., Brown Univ.) G a e d e .

W. A. Plotnikow und D. P. Sossimowitsch, Die Bildung von Legierungen in  
ąakanischen Elementen. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Skumał. 
Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 327— 33.1935. —  C. 1935. I I .  982.) K l e v e r .

S. A. Pletenew und W. N. Rosow, Uber die Anwendung der Gesetze der chemischen 
Kinelik auf einige sekundare Prozesse der Eleklrolyse. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 413— 21. 
1935. Moskau. — C. 1934. I I .  2961.) K l e v e r .

J. I. Achumow und B. B. Wassiljew, Die Elektrolyse von Natriumchlorid in  
Jlussigem Ammoniak. I . Mitt. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Slmmal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 334— 42. 1935. Leningrad. —
C. 1935. I. 3389.) K l e v e r .

D. Stepanow, F. Marschak und J. Beljakowa, Die dektrolytische Abscheidung 
von Eisennickdlegierungen. (Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 30— 33. 1935. Moskau. —  C. 1934. 

2962.) ___________________ K l e v e r .

G. A. Boutry, Los phenomenes pliotoćlectriques ot leurs applications. I. Phenomenes photo- 
emissifs. Paris: Hermann et Cie. (100 S.) 20 fr.

G.-A. Boutry, Les Phenomenes photoćlectriques et leurs applications. II. Cellules photo- 
emissives. Paris: Hermann et Cie. (60 S.) 15 fr.

A3. Thermo dynam ik. Thermochemie.

W. F. Giauąue und D. P. Mac Dougall, Die thermodynamische Temperatur- 
skala im Gebiet unier 1° absolut. (Vgl. C. 1935- I I .  2185.) Kurzer Bericht iiber adiabat. 
Łntmagnetisierungsverss. an Gadolinium-Phosphomolybdat, -Nitrobenzólsulfonat u. -An- 
wnchimnsulfoTiat zur Erzielung sehr tiefer Tempp. Die Messungen zeigen, daB fur 
allo Tempp. bis zu 0,30° absol. herab die CuRlE-Skala fiir Gadoliniumphosphomolybdat 
innerhalb 0,01° mit der thermodynam. ubereinstimmt, unterhalb dieser Temp. jedoch. 
zunehmend von ihr abweicht. (Physic. Rev. [2] 47. 885— 86. 1935. Univ. of California, 
-Uep. of Chemistry; Harvard Univ., Dep. of Chemistry.) WOITINEK.
lr ff.axwe!J Eidinoff und J. G. Aston, Die Rotationsentropie unstarrer vidatomiger 
Molemlei Eine allgemeine Formel fiir die Rotationsentropie unstarrer mehratomiger
- loiekule (oline Kemspin- u. Symmetriezahlkorrektionen) wird abgeleitet. Altere 
empir. Formeln ergeben sich aus ihr fiir spezielle, vereinfachte Falle. Ihre Anwendung 
aut em>ge wichtige Typen molekularer Modelle (Diphenylderiw., Diphenyl, Toluol, 
ynunetr. Athanderiw., Athan) wird gezeigt. (J. chem. Physics 3. 379—383. 1935. 

A °^Chemistry and Physics, The Pennsylvania State College.) W O IT IN EK .

A. K. Dutta, Eine Bemerkung zur Methode, die Dissoziaticmswdrme gasformiger 
v°v, ? aus der lungweUigen Grenze der koniinuierlichen Absorption zu bestimmen.

i ik der Arbeit von S. D a t t a  u . B. Ch a k r o b o r t i  (C. 1935. I. 3635), anschlieBend 
^enungnahme von P. Dutta zu dieser Kritik. (Current Sci. 3. 477—78. 1935. Calcutta, 
BoseŁst.) _ W O IT IN EK .

j k i  o m 01® Lautiś, Die reduzierte Siedetemperatur. Bezeichnet man mit T die 
Pali ’ ,C mP- u- mit &0 di° krit. Temp. eines reinen Stoffes, so ist in fast allen 
29ąLn c-'(5 / T) + K M W  =  12,69 ± 0,3%. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 
^ 4 — do. Dez. 1935.) R e u s c h .

) Ihermochem. Unterss. an organ. Verbb. vgl. S. 2061.
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S. I. Skljarenko und M. K. Baranajew, Die Abhangigkeit der Verdampfungs- 
gcschwindiglceit von der Natur des iiber der Oberflache der verdampfenden Flussigkeil 
strómenden Gases. Es wurde das Verhaltnis der Verdampfungsgesehwindigkeiten von 
Methylalkohol, Athylacetat u. Bzl. in einem konstanten Strom H 2 u. C02 zu dem in 
Luft bestimmt. Die Ergebnisse konnen wiedergegeben werden durch die Gleichung 

Wi/T^o =  YDJDo, w o  W0 die Verdampfungsgeschwindigkeit in Luft, Wt die in einem 
beliebigen Gas, D0 u. D 1 die Diffusionskonstanten in Luft bzw. in dem betreffenden 
Gas bedeuten. (Z, physik. Chem. Abt. A. 175. 214— 18. Dez. 1935.) G o t t f r ie d .

S. I. Skljarenko und M. K. Baranajew, Die azeotropen und konstant verdampfenden 
Gemische. Soli sich bei einem Fl.-Gemisch bei der Verdampfung die Zus. nieht iindern, 
so muB x jx 2 =  W-J W 2 sein, wo xx u. x2 die Molenbriiche der Komponenten, W1 u. W2 
die Verdampfungsgeschwindigkeiten der Komponenten aus dem Gemisch bedeuten. 
Das Verhaltnis der Konzz. der Komponenten wird durch die Gleichung xx/x2 =  Pi/f i 
wiedergegeben, wo px u. p2 die Partialdampfdrucke der Komponenten u. xx u. x,,' ihre 
Molenbruche bezeichnen. Fiilirt man die Diffusionskonstanten ein, so erhalt man 

W J W  ̂=  p jp 2 y D JD 2 u. durch Kombination mit der ersten Gleichung xjx2 = 

Pi/Pz V D JD 2. Mittels dieser Eormel ist es demnach moglich, die Zus. konstant ver- 
dampfender Gemische zu berechnen. Experimentell wurde die Giiltigkeit der Gleichung 
an Gemischen von A. + W., A. -f Athylacetat, Propylalkohol + W. u. Ameisensaure + 
W. nachgewiesen. Die Partialdampfdrucke werden berechnet nach der Formel von 
K i r e j e w s  log pm — Q log P  + C, wo pm den Partialdampfdruck einer Komponente 
eines Gemisehes von gegebener Zus., P  den Dampfdruek der reinen Substanz bei der- 
selben Temp., u. Q u. C Konstantę bedeuten. (Z. physik. Chem. Abt. A. 175. 203—13. 
Dez. 1935.) G o t t f r ie d .

S. I. Skljarenko und M. K. Baranajew, Uber die Verhdltnisse der Verdampfungs- 
geschwindigkeiten verschiedener Flussigkeiten in  bewegter Luft. Experimentell wird an 
Methylalkohol, A ., Propylalkohol, Bzl., Toluol u. Essigsaureathylester die Giiltigkeit der 

abgeleiteten Formel ]VX/W2 =  P JP 2 V (Dx bx)/(D2 b2) nachgewiesen. In  dieser Formel 
bedeuten Wt u. ]V2 die Verdampfungsgeschwindigkeiten der Substanzen 1 u. 2, Px u. 
ihre Dampfdrucke, Dx u. D2 die Diffusionskonstanten, u. bx u. b2 die der ersten u. 
zweiten Substanz entsprechenden Werte: (B — P/2). Mittels der Formel ist es daher 
moglich, die Verdampfungsgeschwindigkeit einer beliebigen Substanz, dereń Diffusions- 
koeff. u. Dampfdruek bekannt ist, aus der einer Standardsubstanz zu berechnen.
(Z. physik. Chem. Abt. A. 175. 195— 202. Dez. 1935.) G o t t f r ie d .

H. Perpśrot und F. Schacherl, Beschreibung eines hahnlosen Dampfdruckmessers 
und von Versuchen, die damit iiber die Dampfdrucke der verschiedenen Deuterate des 
Kupfersulfats angestellt wurden. Bei dem benutzten Dampfdruckmesser ist der Halin 
durch Quecksilber ersetzt, das gleichzeitig ais Manometer dient. — Fiir das Penta- 
deuterat des CuS04 wird der Dampfdruek bei 25° zu 5 mm u. fur das Trideuterat zu
3.6 mm bestimmt. Fiir die entsprechenden Hydrate sind die Dampfdrucke 7,8 bzw.
5.6 mm. (J. Physique Radium [7] 6 . 439— 40. Okt. 1935. Paris, Lab. de Chimie Minerale
de 1’Ecole de Physiąue et de Chimie Ind.) Sa lzer .

W. Świętosławski, J. Salcewicz, J. Usakiewicz, A. Zmaczyński und J. Zło
towski, Ober die spezifische Wdrme einiger Mineralien und von Salzen der Element* 
der seltenen Erden. (Vgl. C. 1935. I I .  2924.) Mit dem Eiscalorimeter werden folgende 
spezif. Warmen bestimmt (jeweils Mittel fiir den angegebenen Temp.-Bereich): Ag 
(14_00) 0,055 32, Sb (14— 0°) 0,047 45, Johannit (15—0°) 0,1290, Thorit Uf-U,
0,1320, Samarskit (16—0°) 0,1078, Monazit (37,8— 0°) 0,1024, ScFr 3 NH ,F  (15,4-U >
0,1024, Y(N03h  (15,5— 0°) 0,2752, La(N03)s-6 H 20 (15,5-0°) 0,2713, Y-OzM, 
Y 2(C20.1)3-12H„0 (16,8— 0°), 0,4640, La-Oxalat, La2(C20 4)3-10V2 H20 (16,5-U h>
0,2647, Rohrzucker (+15— 0°) 0,2774, (— 14— 0°) 0,2610; fur Rohrzucker errechnet sicn 
zwischen +7,5 u. — 7° dc/dt — 0,001 13 u. c0 =  0,2689. (Roczniki Chem. 15.
1935. Warschau, Techn. Hochschule, Inst. f. physikal. Chemie.) R- K. MULLkR-

A. Schulze, Uber ihermische Ausdehnung und Konstitution des Antinwiis. 
sammenfassender Bericht iiber die Unterss. von H id n e r t  (C. 1935- I I . 1841) * i , r
therm. Ausdehnung des Sb. — Unstetigkeiten in den Eigenschafts-/Tenip.-Js-ur 
von Sb lassen sich durch Tempem bei 600° beseitigen u. sind demgemaB aut mec • 
Yorgange u. nieht auf allotrope Umwandlungen zuriickzufuhren (vgl. oCHUL ■ 
G r a f ,  C. 1933. I .  1563; S c h u l z e ,  C. 1933. I I .  1329). Das Bestehen s t e r k e r  iimerer 
Spannungen in ungetemperten Sb-Proben wird durch die Verss. von H i d a ł
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statigt, aueh scheint nach den Ergebnissen dieser Unterss. sichcrgestellt, daB Sb in 
dem Temp.-Gcbiet von Raumtemp. bis 600° keine allotrope Uinwandlung erleidet, 
(Z. Metallkunde 27. 286—87. Dez. 1935.) W e ib k e .

H. Goulbourne Jones, Messungen der Wanneausdehnung von gegossenem und 
tjwalztem Zink. Durch Vergleich mit Glas wurde die Warmeausdehnung fur gegossenes 
u. gewalztes Zn bestimmt u. der Ausdehnungskoeff. berechnet. Fiir Glas ergab sich 
durch Vergleich mit Si02 bis zu einer Temp. von 240° ein konst. Koeff. von 8 ,6  X 10-6. 
Fiir gut getempertes, gegossenes Zn ergab sich bei fester Temp. bis zu 250° ein Koeff. 
von 30,2 x 10"6; dies deutet auf regellose Krystallitverteilung hm. Messungen bei kon- 
tinuierlich steigender Temp. ergaben Diskontinuitaten der Ausdehnung-Temperatur- 
kurven bei etwa 200°. Erhitzen vor den Verss. setzt diese Diskontinuitatstemp. herab. 
Durch steigende AnlaCtempp. wird die Ausdehnung erhóht; dies ist eine Folgę der mit 
steigender Temp. wachsenden Zn-Krystalle. Messungen an gewalztem Zn ergaben orien- 
tierte Einlagerung der Zn-Krystallite u. zwar liegen etwa 90% der kurzeń Achsen 
der Krystalle in der Walzrichtung, 80% in der Walzebene, also senkrecht zur Walz- 
riehtung. Die langen Achsen stehen senkrecht auf der Walzebene. Der Volumen- 
koeff. wird durch das Walzen nicht verandert. Fiir die Gleichung, die die Ausdehnung 
eines Metalles wiedergibt: L =  L0 ( l + a. T + fi T- + y T3 + 8 T4) errechneten sich 
die folgenden Koeff.: fiir nicht getempertes gegossenes Zn a =  27,84 x 10_0, fi — 
—47,52 x 10_1>, y =  178 x 10-12, <5 =  — 18 x 10-15 u. fiir angelassene Proben
* = 29,65 x 10~6, fi =  10,84 x 10-°, y =  — 68,4 x 10~ 12 u. 8 =  129 X 10-15. (Proc. 
physic. Soc. 47. 1117— 28. 1/11. 1935. Rhyl, N . Wales. County Sehool.) G o t t f r ie d .

J. Hablutzel, Anomale Ausdehnung von Seigneltescdz. Im  Temp.-Gebiet von —■ 20 
bis +25°, wo die dielektr. Anomalien des Seignettesalzes liegen, zeigte aueh die therm. 
Ausdehnung starko (bis zu 40%) Abweichungen von der Linearitat des Ausdehnungs
koeff. Die Messungen wurden mit einem Interferenzdilatometer in der [1 0 0]- u. 
[0 11]-Krystallaehse vorgenommen. An den elektr. CuRiE-Punkten fand Vf. starkę 
Majęima des therm. Ausdehnungskoeff. Innerhalb des Krystalls ist die Ausdehnung 
ortlich inhomogen. Unterhalb — 30° verliiuft die Kurve der therm. Ausdehnung n. Die 
negativen Ergebnisse von Va l a s e k  werden auf die groBe Tragheit bei der Erreiehung 
des Gleiehgewichts geschoben. In  Analogie zum Ferromagnetismus wird die anomale 
Ausdehnung auf das Auftreten bzw. Verschwinden eines inneren elektr. Feldes an den 
CURIE-Punktcn zuriickgefiihrt. Dieses innere Feld muB ein Quadrupolfeld sein. 
(Helv. physiea Acta 8. 498— 500. 1935. Ziirich, Eidg. Techn. Hochsch.) F ah l.

H. v. Steinwehr und A. Schulze, Untersuchungen iiber die Warmeiónung bei den 
Ummiidlungen des Eisens. Beriehtigung einiger entstellender Irrtiimer in der C. 1935-
II. 1427 referierten Arbeit. (Z. Metallkunde 27. 289. Dez. 1935. Berlin.) W e ib k e .

C. J. Phillips, Hamanspcklren und latente Schmelzwarme von nichtassoziierten 
0 'abslanzen. Die Beziehung ). =  0,2845 m/ML zwischen der Wellenlange dem Mol.- 
ucw. M u. der latenten Schmelzwarme L  (m durchliiuft die Wertereihe 1, 2, 3, . . . .) 
hefert bei 38 organ. u. anorgan. Substanzen im krystallinen u. fl. Zustand theoret. 
''ellenlangen, die mit den gemessenen Wellenlangen der ultraroten Absorptionsbanden 
gut ubereinstimmen. Fiir jede Substanz kann man eine RAMAN-Freąuenzanderung 

linden, die gleich der berechneten Freąuenz (in cm-1) ist. Die berechneten Anderungen 
hegen, yon 5 Fallen abgesehen, im Bereiche von 350— 1600 cm-1, obwohl die Mol.- 
«e\vw. im Verhaltnis 6 : 1 u. die latenten Schmelzwarmen im Verhiiltnis 21: 1 yariieren. 
':eue Beziehung gilt aber anscheinend nur fiir nichtassoziierte Substanzen. Zwischen 
den fiir homologe Verbb. berechneten Werten bestehen groBe Ahnlichkeiten. Vf. ver- 
mutet, daB die Si02-Gruppo im Glas bis zu einem gewissen Grade unabhangig von 
aen anderen Gruppen schwingen kann. (Physic. Rev. [2] 47. 792. 1935. Corning 
Glass Works.) Z e is e .

A4. Kolloidchemie. Capillarchemie.

"1 ^ e0r® ^ i eSner, Kolloidchemie und Bodenkunde. Der Vf. berichtet hauptsaehlich 
uuer die in seinem Institut in den letzten Jahren ausgefiihrten Experimentalarbeiten.

- ^ ‘er^e* um den Basenaustauscli in verscliiedenen Tonen, Permutitm
■ Uiabasiten. Die Verss. ergeben, daB die untersuehten Tone aus Ultramikronen be- 
ehen, die fiir die Umtauschrk. kompakt sind. Die Folgę davon ist, daB Ionen nur 

austauschen, wobei alle groBen dehydratisierten Ionen etwa gleichmaBig 
Mer ntreten konnen. Fiir die kleinen hydratisierten Alkaliionen sind die Hof-

 ̂STF.Rschen Eeihen n. ausgebildet. Im  Gegensatz liierzu haben die Permutite hetero-
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capillare Struktur mit teils extra-, teils intramicellarem Umtausoh. Da die groBen der 
dehydratisierten Ionen in die kleinsten Capillaren nicht mehr frei eintreten kónnen, 
treten Bloclderungswrkgg. auf. Auch hier zeigen die kleinen Alkaliionen die IloFMEISTER. 

schenReihen. Der Chabasit besitztHomocapillarstruktur mit intramicellarem Austausch. 
DieVers.-Resultate sind in zahlreichen Tabellen zusammengestellt. (Actas IX  Congreso 
internac. Quim. 7. 47 Seiten. 1934. Ziirich, Agrikul tur chem. Lab., Eidg. techn. Hoch- 
schule. Sep.) GOTTFRIED.

J. O. Wilhelm, A. D. Misener und A. R. Clark, Die Yiscosiłat von flussigm 
Helium. Die Viscositatsanderung yon fl. Helium wird mit einem schwingenden Zylinder 
im Bereich von 2,0— 4,2° K  gemessen. Beim t)bergang von He I  (uber 2,19°) in He H
(unter 2,19°) fallt die Viscositat auf weniger ais ein Drittel des Wertes yon He I.
(Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 151. 342— 47. 1935. Toronto, Univ., Dep. of Physics, 
The Mc Lennan Lab.) Huth.
★ M. C. Johnson und F. A. Vick, Unłersuchung von Gasadsorption mit Kathoden- 
strahloscillographen. I. Eine Methode zur Messung sehr schneller Einstellung von physi- 
kalischen und chemischen Oleichgewichten. Die durch einen Thermionenstrom an einem 
Widerstand erzeugte Spannung wird auf die Elektroden eines Kathodenstrahloscillo- 
graphen iibertragen, so daB Anderungen der Elektronenemission von festen Oberflachen 
(Gluhdraht), die vom Verlauf von Gasrlck. an dieser Oberflache (Adsorption — De- 
sorption) abhiingig sind, photograpli. festgehalten werden kónnen. Auf diese Weise 
konnen Rkk. von sehr groBer Geschwindigkeit ohne zeitliche Verzógerung gemessen 
werden. App. u. Schaltung, in der fur die zeitliche Verschiebung des Kathodenstrahls 
eine neue Pentodenschaltung yerwendet wird, ist beschrieben. Die photograph. u. 
elektr. Grenzen sind angegeben. Die bei Gaszutritt in das Valcuum oder bei Erhohung 
der Temp. des Gliihdrahtes erfolgende Gleichgcwichtseinstellung wird fiir Wolfram- 
draht u. Sauersloff untersucht u. die Bestatigung der Formel von J o n e s  u. L an gm u ir  
(Gen. electr. Rev. 30 [1927]. 408) fiir die Dauer der Gleichgewichtseinstellung ge
funden (mit 3 Oscillogrammen). (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 151. 296—307. 
1935. Birmingham, Univ., Pliys. Dep.) H uth .

M. C. Johnson und F. A. Vick, Unłersuchung von Gasadsorption mit Kathoden- 
strahloscillographen. I I .  Dauer des Adsorptionszustandes bei der Adsorption von Sauer- 
stoff an Wolfram. (I. vgl. vorst. Ref.) Mit deiyn I. beschriebenen Methode wird die 
Zeit zwischen Adsorption u. Wiederverdampfung von Sauerstoff an thoriumfreiem 
Wolframdraht untersucht. Die Temp.-Best. geschali aus Dimensionen des Drahtes 

u. der Heizstromstarke nach den Tabellen yon JO N ES u. L a n g m u ir  (G en . electr. Rev. 
30 [1927]. 310). Auf Grund der Theorie yon L a n g m u ir  u. anderen folgt fiir die mittlere 
Zeit x zwischen Ad- u. Desorption bei ,,verdunnten“ Schichten log =  — (h — h)lx’
wenn 0  die zur Zeit t besetzte Oberflache ist. Fiir 2548° absol. u. 2360° absol. ergeben 
die Messungen t  =  0,36 Sek. bzw. 3,49 Sek. Die T em p .-Abhangigkeit von t  =  t0 e®/* 
liefcrt die Adsorptionswarme E  =  147 kcal/Grammatom O im Gegensatz zu der Best. 

von L a n g m u i r  u . V i l l a r s  (C. 1931. I . 2848), die unter Benutzung einer Zwischen- 
schicht von Caesium 162 kcal fanden. r0 wird aus den zahlreichen Messungen a n  reinsten 
Oberflachen zu 8 - 10~ 14 Sek. bestimmt, was die Ansicht stiitzt, daB t0 die Schw ingungs- 
dauer eines Atoms im Metallgitter bedeutet (vgl. F r e n k e l ,  C. 1924. II. 1881). (Proc. 
Roy. Soc., London. Ser. A. 151. 308— 16. 1935. Birmingham, Univ., Phys. Dep.) IIUTH-

Ralph A. Beebe, George W . Low jr., Edwin Lincoln Wildner und Seymore 
Goldwasser, Die Adsorption von Wasserstoff und Deuterium an Kupfer bet tiefeii 
Drucken. Die Adsorption yon leichtem u. schwerem Wasserstoff an Kupfer wird bei 
Drucken von 0—2 mm, im Temp.-Gebiet von —  78 bis 125° bestimmt. Bei —- <o 
ist die Adsorptionsgeschwindigkeit fiir Deuterium kleiner ais fiir Wasserstoff, "oĉ  
werden beim Gleichgewicht gleiche Mengen der Isotope adsorbiert. Im  T e m p . - G e b i e t  U 
bis 125° kehrt sich das H 2/D2-Verhaltnis um, indem bei den unteren Tempp. H 2 rasener 
u. in groBeren Mengen adsorbiert wird, wahrend bei den hoheren Tempp. D2 rasc e 
u. in groBeren Mengen adsorbiert wird. Die calorimetr. gemessenen Adsorptionswarmen 
(ungefahr 11 kcal pro Mol Gas) sind fiir die beiden Isotope innerhalb der Fehlergrenze 
gleich. In  jedem Fali nehmen die Adsorptionswarmen etwas ab, wenn die adsorbier 
Gasmenge zunimmt. Bei —  78° wird Wasserstoff u. Deuterium autokatalyt. adsorbier • 
(J. Amer. chem. Soc. 57. 2527—32. Dez. 1935. Amherst, Mass., Moore Lab. w 
Chemistry.) SalzeR.

*) Adsorpt. organ. Verbb. vgl. S. 2060.
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J. W. Alexejewski und T. G. Platschenow, Der Einflufi einiger chemischer und 
physikalischer Faktoren auf die Aktwiiat der Kohle. V I. Zur Frage des Einflusses des 
Trdgers auf die Adsorptionsaktivitat von Kohle. (V. vgl. C. 1935. I I .  3642.) Die ver- 
gleichende Unters. der Adsorptionsfiihigkeit von yerschiedenen akt. Kohlepraparaten 
(aus Saccharose, Starkę, Albumin u. Oehsenblut) auf keram. Trager bestimmter 
Porositat gegeniiber BzL-Dampfe zeigte, daB das Auftragen auf don Trager die Ad- 
sorptionskapazitat der Kohle erhóht, u. zwar um so melir, je groBer dio Porositat des 
Tragers ist. Bis zu einem Porositatsgrad von 40% ist die Wrkg. des Tragers ungontigend, 
fiir techn. Zwecke werden daher Trager mit einem Porositatsgrad von 70% empfohlon. 
Bei Erhóhung der auf den Trager aufgebrachten Kohlemenge wird eine Grenze der 
Adsorptionsfahigkeit erreicht, nach der dieselbe wieder abnimmt. (Chem. J. Ser. A. 
J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shumal obschtsehei Chimii] 
5 (67). 294—98. 1935. Leningrad, Chem.-Technol. Inst., Lab. fiir Sorpt.-Technik.) K l e v .

J. W. Alexejewski und F. J. Ratschinski, Untersuchung der Sorption von Wasser- 
dampf aus dem Luftstrom durch anorganische Ode. (Vgl. vorst. Ref.) Es wurde die 
Sorptionsfahigkeit von Praparaten yon Aluminiumoxydgelen [nach W il l s t a t t e r , 

aus Al(N03)3, aus A12(SOi) 3 u. aus Nephelin], Silicagelen u. Eisenoxydgelen fiir W.- 
Dampf, sowohl unter dynam, ais auch stat. Bedingungen untersucht. Fiir kleine u. 
mittlere W.-Dampfkonzz. erwiesen sich die Al-Gele ais die besten Sorbenten, wahrend 
fiir groBe W.-Konzz. die Silicagele yorzuziehen sind. Es zeigte sich weiter, daB die 
Sorptionsfahigkeit der Aluminiumoxydgele yon der Herst.-Art u. demnach yon der 
Struktur abhangig sind. ( Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. 
Sser. A. Shumal obschtscliei Chimii] 5 (67). 299— 306. 1935. Leningrad.) K l e y e r .

M. Mathieu, Reactions topochimiques. Gćnćralites. Paris: Hermann et Cie. (58 S.) 12 fr. 
M. Mathieu, La nitration do la cellulose. Rćaction topoohimiaue. Paris: Hermann ot Cie. 

(66 S.) 12 fr.
M. Mathieu, La gćlatinisation des nitrocelluloses. Rćaction topochimique. Paris: Her

mann et Cie. (76 S.) 12  fr.

B. Anorganische Chemie.
T. Martin Lowry und John T. Lemon, Die Eigenscliaften der Oxyde des Stick- 

Moffs. I. Binares System N20^—N20!i. Unterss. iiber den exakten F. von N 20 6. 
bie schlieBen aus ihren Verss., daB der F. von N20 5 nicht unter 40° liegen kann. 
Es werden dann ćlie FF. von Gemischen yon N20 4 u. N 20 5 bestimmt. Es resultiert 
em einfaches Dia^ramm mit einem eutekt. Punkt bei 10,8% N20 5 u. —  15,8°. (J. ehem. 
Soc. London 1935. 692—96. Cambridge, Univ. Chem. Lab.) Ga e d e .

E. Zintl und W. Haucke, Zur Frage nach der Ezistenz der Orthosalpetersaure, H?NOi . 
\ff. stellen Pulveraufnahmen von Salpetersauremonohydrat HNO^-HnO mit Cu K a- 
otrahlung bei ~  —150° u. ~  — 80° her. Sio nehmen weiter die DEBYE-SCKERRER-Dia- 

gramme der 5 Niederdruckmodifikationen yon NH 4N 0 3 bei ~  — 150°, ~  — 80°, ~  + 2 0 °, 
~ + *». ^ — 110° u. 140— 150° auf (Umwandlungspunkte des NH|N03 bei n. Druck : 
~ i8, +32, +84 u. +125°). Das Diagramm yon H 3PO,, bei ~  — 80° schlieBt die Vers.- 

EinVergleich der Pulyerdiagramme ergibt, daB keine Ahnliehkeit des HN03 • IŁO  
put den 6 Niederdruckmodifikationen des NH 4 -N03 im raumlichen Aufbau yorhanden 
ist. Eine Isomorphie des HN03 -H20  mit dem NHj-N03, dio zu erwarten ist, wenn 
cue Verb. HN03-H20 den Bau eines Hydroxoniumnitrats 0H 3N 0 3 besitzen sollte, ist 
aemnach so nicht feststellbar. Die Rontgendiagramme yon HN03-H20  u. wasser- 
r̂ ier Orthophospliorsaure zeigen gleichfalls keine Analogie in der Linienfolge. D a  

? ei~Prf y,,tallcn gefundenen Abstande N— O =  1,26 A (in N 0 3“) u. P—O =  1,56 A 
m -i ) relatiy stark yerschieden sind, folgern Vff., daB letzterer Befund zum 
“imdesten nicht gegen die Existenz der Orthosalpetersaure H 3N0 4 beweisfuhrend ist
i. dali im Zusammenhang mit den Ergebnissen von W. B il t z  (vgl. C. 1935- I I .  1846) 
s raumehem. Unterss. es nicht unwahrscheinlich ist, daB das Monohydrat der Sal- 

P ersaure die Struktur einer Orthosalpetersaure H 3N 0 4 hat. —  Vff. beschreiben im  

Ok-t iaoKdtlran verwandte Kaltekamera. (Z. physik. Chem. Abt. A. 174. 312— 16.
W  i-)arrnstadt, Teohn. Hochsch., Inst. f. anorg. u. physikal. Chem.) E. H o f f m . 

Il0} Ipatjew und P. W . Ussatschew, Oxydation von Phosphor mit Wasser bei 
Siiv n ,cl'}'Peraiuren und Drucken in Gegenwart von Alkali. Gewinnung von phosphoriger 

re‘ ( “orn- J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shumal
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obschtschei Chimii] 5 (67). 609— 13. 1935. Leningrad, Hochdruckinst. — C. 1935. I. 
2961.) K levek.

M. W. Wolkenstein, Ilohlensuboxyd. Zusamnicnfassende t)bersicht uber die 
Darst., Eigg., Struktur u. chem. Verh. von C30 2. (Fortschr. Chem. [russ.: Uspechi 
Chimii] 4. 610— 31. 1935. Moskau.) Klevek.

W. Blissem, H. Fischer und  E. Gruner, Die Struktur des Siliciumdisidfides. 
WEISZENBERG-Aufnahmen an SiS2 ergcben eine rhomb. Zelle mit a — 9,57 A, b =  
5,65 A, c =  5,54 A. Raumgruppc ist F ft20 —  Ibam, Anzahl der Moll. in der Zelle z =  4.
4 Si-Atomc liegen in 0 0 0; 0 0 7»; 1/ 2 7s 1U< 1U 1U 0; die 8  S-Atome in u v 1[i ; u v 3lt; 
XU  +  «> XU  —  V> 1U i  1U  +  « .  7 * +  v > % ;  u v  V 4 ; u v 3/4 ; l U ~ w> 7 s +  «» 7 4 ; 72  —  «> 

l /2 —  %  mit w =  0,117 ± 0,008 u. v — 0,217 ± 0,008. Jedes Si-Atom ist tetraeder-
artig von je 4 S-Atomcn umgeben. Jedes Tetraeder hat mit den 2 benachbarten Tetra- 
edern je 2 S-Atome oder je eine Kantc gemcinsam. Auf diese Weise werden in der 
c-Richtung eindimensional-unendliche Kettenmoll. gebildet. Der Abstand Si—Si be- 
tragt 2,77 A. (Naturwiss. 23. 740. 1935. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. 
Silicatforsehung, u. Dresden, Anorgan.-cliem. Inst., Teclm. Hochschule.) G o t t f r ie d .

C. W. Bunn, L. M. Clark und I. L. Clifford, Die Konslilution und Bildung 
von Bleichkalk. Die Konst. u. Bldg. des Chlorkalks wurde eingehend u. Mk. u. róntgeno: 
graph. verfolgt. Von allen zwischen 25— 40° stabilen Verbb. des Systems CaO-CaCl2- 
Ca(0Cl)2-H,0 wurden die chem., opt. u. krystallograph.Eigg. bestimmtu. Rontgenspektren 
aufgenommen (zahlreiche Mikrophotographien u. Rontgenaufnahmen im Original). 
Wahrend der Rk. von Cl2-Gas mit Ca(OH), werden Proben entnommen u. auf dieselbe 
Weise gepriift. Es wurde festgcstellt, daB zuniichst bas. Hypochlorit Ca(OCl)2-2 Ca(0H)2 

u. bas. Chlorid CaCl2-Ca(0H)2-H20 gebildet wird. Bei weiterer Chlorierung wird die 
erste Verb. in eine andere verwandelt, die aus Mischkrystallen zu bestehen scheint, 
dereń Hauptbestandteil Ca(OCl)2 ist. Gewohnlicher Bleichkalk, der 35% wirksames 
Cl2 enthiilt, besteht aus einer Misehung dieser Hypochloritmischkrystalle mit dem bas. 
Chlorid CaCl2-Ca(OH)2. Bei weiterer Chlorierung wird das bas. Chlorid teilweise, aber 
nicht vollstiindig, in liydratisiertes CaCl, (gewóhnlich CaCl2-4 H 20) verwandelt, wahrend 
die Hypochloritmischkrystalle bestehen bleiben. Die hoehst chlorierte Probe, die 
erhalten wurde, bestand aus Hypochloritmischkrystallen, CaCl2-4H20 u. CaCL’ 
Ca(0H)2-H20. Das im gewóhnlichen Bleichkalk vorhandene bas. Chlorid CaClf 
Ca(OH),- H 20, das sehr stabil zu sein scheint, bewirkt, da fi der Bleichkalk nicht hygro- 
skop. ist u. erklart die Schwierigkeit, nicht mehr ais 36% wirksames Cl2 einfiihren zu 
kónnen. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 151. 141— 67. 1935.) Reusch.^

G. Maląuori und F. Sasso, Einwirkung von Kalk auf entwasserten Kaolin. Es 
wurde die Einw. von GaO u. GaSO'4 auf nicht erhitzten u. auf bei 650° entwasserten 

Karlsbader Kaolin untersucht. Der Verlauf der Einw. wurde festgestellt durch die 
Best. der Abnahme des CaO-Geh. der zugegebenen Kalklsg. Es ergab sich, daB eine 
Einw. nur auf den entwasserten Kaolin stattfindet, u. zwar unter Bldg. von Ca- 
Aluminat bzw. Ca-Sulfaluminat. (Ric. sci. Progresso te en. Econ. naz. 6 . II. 347 4b. 
Nov. 1935. Neapel, IJniv., Inst. f. pharmazeut. Chemie.) G o t t f r i e d -

A. Travers, Ober das Kaustizieren von Alkalisalzen in Gegenwart von Calcium- 
aluminaten. Vf. versuchte, das Gleichgewicht der Rk.

2 NaCl (bzw. Na2S04) + Ca(OH)2 ^  CaCl2 (CaS04) + 2 NaOH _ 
zugunsten der NaOH-Bldg. zu verschieben "durch die Bldg. von unl. Calciumchloro- 
aluminaten in Ggw. von Calciumaluininaten oder Bauxit. Die Ausbeute an ftaU-H 
betrug jedoch nur 3%, wenn die Umsetzung bei Zimmertemp. vorgenommen wurde, 
bei 100° oder im Autoklaven (bei einem Druck von 10 kg) stieg zwar die Ausbeu e 
betriichtlich, jedoch ging auch ein Teil des Al ais Alkalialuminat in Lsg. u. konn 
nicht mehr vollstandig ausgefallt werden. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 21-4 
Dez. 1935.) Reusch.

Rinnosuke Yosimura, Saburó Kosobe und Sigeiti Itó, Untersuchungen liber da* 
System Fe203-Al203 nach der Rontgenstrahlenmethode. An Praparaten, die durcli g 
zeitige Fiillung gemischter Lsgg. der Chloride mit NH 40H  u. 2-std. Erhitzen “es. 
trockneten Nd. bei 1000° hergestellt waren, wurde die Frage der Koexistenz der ei 
Oxyde im System Fe20 3-Al20 3 untersucht. Es ergab sich, daB die Praparate nu ; > >
35,6, 83,3 u. 94,8 Mol-% A120 3 aus festen Lsgg. mit der Struktur des AI20 3 bz w. i*e2us 
(Korundtyp) bestehen. Dagegen zeigten die Aufnahmen der Praparate mit o > •
72,1 Mol-°/0 A120 3 die Linien des Fe20 3 u. der .Mischkrystalle Fe20 3-Al203. Die JHJsjg 
barkeit der Oxyde ist also begrenzt; bei gewohnlicher Temp. mmmt i1 e2u3
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36 Mol-% A120 3 u . A120 3 ungefahr 16,7— 27,6 Mol-% Fe20 3 in fester Lsg. auf. Der 
nach dem VEG ARDschen Gesetz berechnete Hóchstbetrag des in A120 3 gel. Ec20 3 be- 
tragt ungefahr 23 Mol-°/0. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 22B—25B. 1935. 
[Nach cngl. Ausz. ref.]) S k a l ik s .

Fernand Gallais, Uber das Caesiwmjodmercurat. Zur Festlegung der vorkommenden 
Caesiumjodmercurate wurden 1 . Leitfabigkeitsmessungen u. 2. Messungen des magnet. 
Drelwermógens ausgefiihrt. Bei 1. wurde ausgegangen von einer 0,01-n. CsJ-Lsg. unter 
Zusatz wechselnder Mengen von 0,1-n. HgCl2-Lsg. in wss. u. alkoh. Lsg. bei 20°. Bei 
der graph. Darst. tritt in der Kurve ein Knick auf, der der R k .:

CsJ + 0,25 HgCl, =  0,25 IIg J 4Cs2 + 0,50 CsCl 
entspricht. Bei weiterem Zusatz von HgCl2 tritt Zcrs. des Komplexsalzes ein, die beendet 
ist bei aquimolekularen Mengen des Komplexsalzes u. HgCl2. Bei 2. wurde gemessen 
im griinen Hg-Licht (/. =  0,5461 fi) u. einem magnet. Potential von ~236 X 102 Gauss/ 
cm. Es wurden drei verschicdene Lsgg. benutzt: 1. aąuimolekulare 1/5-n. Lsgg. von 
CsJ -f HgCi2, 2. Vio-n. CsJ + HgCl2 u. 3. HgCl2 + y 5-n. CsJ. Bei 1. u. 2. tritt
ein Zus.-Maximum auf bei 17,5% HgCl2 + 82,5% CsJ entsprechend dem Komplexsalz 
HgJ,Cs2; bei 3. tritt das Maximum otwa bei dem Verhaltnis 1: 1 der Komponenten auf. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 202. 54— 55. 6/1. 1936.) G o t t f r i e d .

Ichiró Iitaka und Shizuo Miyake, Ozydfilme auf Legierungen mit einem kleinen 
Gehalt an Aluminium. Erhitzt man Cu-Legierungen mit einem Geli. von mehr ais 2%  Al 
auf 800—900°, so bilden sich keine Oxydschichten, wahrend reines Cu sieh mit einer 
Schicht CuO, bzw. bei niedrigeren Erhitzungstempp. mit Cu20 bedeckte. Der Nach- 
weis der Schichten geschah mittels Elektronenbeugung. Wurde eine Cu-Legierung mit 
mehreren %  Al mittels eines Bunsenbrenners auf Rotglut erhitzt, so bildeten sich an den 
Stellen, die in Kontakt mit der Luft waren, unter Sehwarzfiirbung CuO-Filme, wahrend 
der Teil der Oberflache, der innerhalb der oxydierenden Flammenzone sich befand, sich 
unter Beibehaltung der ursprunglichen Farbę mit einer Schicht y-Al20 3 bedeckte. Es 
wird angenommen, daB Fe-Legierungen das gleiche Verh. zeigen. (Proc. Imp. Acad. 
Tokyo 11. 256— 57. Naturę, London 136. 437. 1935.) G o t t f r ie d .

D. Stepanow und F. Marschak, Oxydalion von Zinnsulfatlosungen mittels Sauer- 
stoff. Die (Jnters. der Oxydation von SnSO., durch 0 2 in Ggw. von H 2SO.j, zeigte, 
daB sie nicht bis zum Endo verliiuft u. nur eine gewisse Grenze erreicht. Mit Er- 
hohung der H 2SO,-Konz. von 0,5 bis auf 2 n. erniedrigt sich die oxydierte SnS04- 
Menge von 66 auf 22— 24%; bei einer weiteren Erhóhung der H 2SO,,-Konz. bis auf
2,7 n. steigt der Oxydationsgrad wieder auf 28%- Die Konstantę der Rk.-Geschwindig- 
keit wachst in allen Fallen zunachst, um dann einen konstanten Wert (0,08) unab- 

V°n ^er Saurekonz. anzunehmen. Somit zeigt die H 2SO.i, im Gegensatz zur 
HC1 bei der Oxydation von SnCl2, eine verzogerndeWrkg. auf die Oxydation des SnS04. 
„ ®u r̂nle schwefelsaure Salze (Na2S04 u. MgS04) u. eine Reihe von organ. Substanzen 
ubten keinen EinfluB auf die Oxydation aus. Dagegen zeigen verschiedene organ. 
Verbb. mit Phenolgruppen u. einige Alkaloide, wie phosphorsaures Kodein, Coffein, 
Morphincklorhydrat, Papaverin, Hydrochinon, Guajacol, Naphthol, Vanillin, Pyro- 
ffaiioi, Phenol, Leim u. Kresol eine oxydationshcmmende Wrkg. (Chem. J. Ser. A. 
j  %  Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 
« (*i7). 289—93. 1935. Moskau, KARPOW-Inst. fur physikal. Chemie.) K l e v e r .

F. Sherwood Taylor, Inorganic and theorctical chomistry; 3rd ed. New York: Chemical 
Pub. Co. 1935. (846 S.) lea cl., 6.00.

c. Mineralogische und geologische Chemie.
. Helmut Otto, Die Rolle des Mangans in den Mineralien. Es wird zunachst eine 
me Methode angegeben, die es ermoglicht, Mn'" direkt zu bestimmen. Zu diesem Zweck 
'r .®  eingewogene Menge des Minerals in HF in einer Pt-Schale im C02-Strom geL, 

hi * f ■ ̂ n.an a ŝ MnFj gebunden wird. Mit eingestellter Ferrosalzlsg. wird
eraui mit Diphenylamin ais Indicator das Mn"‘ bis zum Umschlage Blau nach Farblos 
J 1 ■ CroBere Mengen Mn"' farben die; HF-Lsg. rot. Hicrauf werden an Hand der 

i? \u‘ chem. Daten einer groBen Reihe von Mineralien die Isomorphieverhaltnisse des 
des u- awar die Mischbarkeit des Mn" mit Zn, Mg, Li u. Ca u. der EinfluB
sich ®rechungsindizes u. die D. Bei der Mischbarkeit des Mn'” handelt es

^pcziell um die Misehungsreihe Mn'"—Al—Fe"'. Aueli in diesem Falle wurde be-
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sondcrs der EinfluB auf die opt. Eigg. festgestcllt. In  einem weiteren Abschnitt wird der 
EinfluB der Mischungsreilien auf die Farbę der Mineralien beliandelt. In  dem SehluBteil 
wird ausfuhrlich auf die mineralchem. Bedeutung der Isomorphieyerbaltnisse fiir das 
Vork. des Mn besprochen. (Minerał, petrograph. Mitfc. [Abt. B d. Z. Kristallogr., 
Minerał., Petrogr.] [N. F.] 47. 89— 140. 1935. Bitterfeld.) Gottfiukd.

Renś van Aubel, Geochemie des Ooldes. Abhandlung iiber die allgemeinen Gesetz- 
miiBigkeiten der Geochemie des Au. (Ann. Soc. geol. Belgique 57. 131—50. 1934. 
Costermansvillc, Belg. Kongo.) Sk a l ik s .

V. M. Goldschmidt, Seltene Elemente in Kohlenaschen. Vortrag, unter Be- 
nutzung friiher referierter Ergebnisse (vgl. C. 1934. II . 1907 u. yorher). (Ind. Engng. 
Cliem. 27. 1100— 02. Sept. 1935. Gottingen, Mineralog. Inst. d. U niv.) Sk a l ik s .

Walter Fuchs, Seltene Elemente in deutschen Braunkohlenaschen. Braunkohlen-
aschen der Grube Fortuna bei Koln wurden chem.-spektrograph. auf 45 Elemente 
untersucht, von denen sich 25 nachweisen u. bestimmen liefien. Die Ergebnisse zeigen, 
daB die Elemente Ca, Fe, Mg u. Mn in den Kolilen (walirscheinlich durch Bldg. un- 
lóslicher Humate) angereiebert wurden (relatiy zu den Gehh. in der Erdkruste u. in 
verschiedenen Organismen). DieKonzz. von Si, A lu. Na liegen zwischen denen fiir die 
Erkruste bzw. die Organismen: es hat eine Angleieliung stattgefunden. Der Geh. 
der Asehen an K  u. P ist (infolge von Auslaugungserscheinungen) kleiner ais in der 
Erdkruste oder in Organismen. (Ind. Engng. Chem. 27. 1099— 1100. 1935. New 
Brunswick [N. J.], New Jersey Agricultural Experiment Station.) Sk a l ik s .

D. S. Beljaukm, Albit von den Druzhnaya-Oorka-Werken mit kleinem optiseken 
Achsenwinkel. Bei der Unters. von Krusten der Schmelzhafen aus den Glaswerken von 
Druzbnaya Górka wurde Albit gefunden, dessen opt. Eigg. festgestellt wurden. Aus- 
lóschung senkrecht zu P M  — 14°— 15°; Brechungsindizes ny — 1,533, na =  1,525; 
opt. Achsenwinkel schwankend zwischen — 31° u. — 34°. Walirend Auslóschung u. 
Indices n. sind, ist der Achsenwinkel annormal. Bei gewóhnlichem Albit ist er etwa 
+75— 80°. Es wird angenommen, daB diese opt. Anomalie ihren Grund in der hohen 
Bldg.-Temp. hat, die wesentlich lioher liegt ais die Krystallisationstemp. von n. Albit 
aus Eruptiygesteinen. (C. R. Acad. Sci., U. R . S. S. [russ.: Doldady Akademii Nauk
S. S. S. R.] 1934. III. 651— 53. Leningrad, Petrograph. Inst., Akad. d. Wiss.) GoTTFB-

C. J . Ksanda und Tom F. W . Barth, Bemerkung iiber die Struktur von Dickit 
und anderen Tonmineralien. Mit einem Diekitkrystall der GroBe 0,4 X  0,04 X  0,02 min 
gelang die Ęerst. von Laue-  u. WEISZENBERG-Aufnahmen. Identitatsperioden 

a =  5,145, b =  8,882, c =  14,337 A; /? =  96° 45'. Der Elementarkorper enthalt 4 MoU. 
der Formel Al2Si20 5(0H)4. D ie GroBe des Elementarkórpers ist von G r u n e r  (C. 1933.
I. 1105) aus Pulyeraufnahmen richtig bestimmt worden, ebenso ist der Aufbau aus 
einzelnen Kationen- u. Anionensehichten parallel der a-b-Ebene von ihm  richtig an- 
gegeben worden, dagegen weicht die tatsachliclie Anordnung der Atome innerhalb 

der Sehichten von den yon Gr u n e r  diskutierten Anordnungen ab. Die Strukturen 

von Kaolinit, Nakrit, Vermiculit u. Halloysit konnen infolgedessen (ohne Nachprmung) 

aueh nicht ais richtig angesehen werden, da bei ihrer Ermittlung yon der fehlerhaften 
Dickitstruktur ausgegangen wurde. Neue Strukturyorschlage werden nicht gemacnt. 
(Amer. Mineralogist 20. 631—37. 1935. Washington, Geophysikal. Labor. d. Carnegie- 
Inst.) Sk a l ik s .

W. H. Taylor, Róntgenuntersuchung substituierter Edingtonitc. Es werden die 
Strukturen von Thallium- u. Kaliumedingtonit bestimmt. Ti-Edingtonit ist pseuao- 
tetragonal mit den Dimensionen a =  9,94, b =  10,0, c =  6,65 A-E. Raumgruppe 
D2d3. In  der Zelle ist ein Formelgewieht, Tl^AljSioOjo + W- enthalten. Das bw - 
Gitter ist das gleiche ■wie im gewóhnlichen Ba-Edingtonit, der jedocli nur 2 Ba en 
h a lt . Intensitatsberechnungen ergaben, daB die vier Tl-Atome s ta tis t. auf die boiae 
Punktlagen v 1/20 u; 0 V2 u (u — 175°) u. 0 0 u; 0 0 i i ;  l/2 1U u; V2 7a « nut u — A ^
yerteilt sind. Die iibrigen Atome baben folgende Lagen u. Parameter: 4 0|in 
u, v; 1/i —  u, u, v\_ u, Hz+u, v; V2+u, u, v mit u =  108°, v =  135°, je 8  0 1I( 0,„, 
in  a: y z; y 3 *; x y z; y x V2 —  x, V» + 2A *5 Va —  V> 7s — *. Vs + ' 2

V* + V’ V2 + z mit xou =  10°, z/ou =  70“, zo„ =  170°, xolu =  40 •W in  nno;
zo,„ ==50°, ictsiAl), =  60°, j/(sui)i =  45°, *(siai), =  135° u. ;
U V2 0. Die Wassermoll. konnten nicht direkt festgelegt werden, doch sind sio v ^  

scheinlich an die Tl-Atome gebunden. K-Edingtonit hat eine Pseudozelle mi o, 
9,73, b =  10,02, c =  6 ,6 8  A; die wahre Zelle hat doppelt so lange Achsen, wie au 
einigen schwaehen Reflesen heryorgeht. In  der Pseudozelle ist ein Formę gew i
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K4Al4Si6O20 -j- W. enthalten. Die Struktur ist die gleiche wie die des Tl-Edingtonits 
mit dem Untersohied, daB die 4 K-Atome nicht mehr statist. auf die zwei- u. yierzahlige 
Lago yerteilt sind, sondem daB 2 K-Atome dio zweizahlige Lage besetzen u. die rest- 
lichen 2 K-Atome statist. auf die yierzahlige Lage yerteilt sind. (Minerał. Mag. J. 
minerał. Soc. 24 . 208— 20. Dez. 1935. Cambridge, Univ. Krystallogr. Lab.) G o t t f r .

F. K. Schliinz, Eine milcroslcopische, rontgenograpliische und chemische TJnter- 
suclmng des Liastons von Dobbertin. Der Ton wurde nach der Normalmcthode yon 
Oden aufbereitct u. durch Sedimentation in Fraktionen yerschiedener KomgróBe 
zerlegt. Die Verteilung der Teilchen bis zu einem Radius yon 0,1 fi herunter wurde 
durch Pipettanalyse bestimmt u. eine Fraktion mit Teilclien <  1 /t durch Zentrifugieren 
abgetrennt. Die einzelnen Eraktionen wurden mkr. u. chem. untersucht u. ihre Mineral- 
zus. auf Grund der Analysenwerte zu berechnen yersucht. Die bei den friiher unter- 
suchten Tonen (C. 1933. I I .  2511) gefundene Tendenz (mit abnehmender KorngróBe 
Abnahme von Quarz u. Feldspat, starkę Zunahme des Muslcowits, Abnahme des Si02- 
u. Zunahme des Al20 3-Geh.) findet sich bei dem Ton von Dobbertin bestatigt. —  Ferner 
wurde der Geh. an schweren Mineralien der Tone von Dobbertin, MalliB u. Papendorf 
festgestellt. Die Fraktion < 1  /< u. die Zentrifugenfraktion mit einem Radius <0,05 fi 
wurden róntgenograph. untersucht, wobei sich ais wesentliches Tonmineral Halloysit 
licrausstellte. Aufierdem wurde der Elektrolytgeh. bestimmt. (Chem. d. Erde 10. 

116—25. 1935. Rostock, Mineralog.-geolog. Inst. d. Uniy.) Skaliks .

Max Barniek, Strukturuntersuchung des nalurlichen Wóllastonits. L a u e -, 
Schwenk-, Drehkrystall-, WEISZENBERG- u . Pulyeraufnahmen an einem monoklinen 
Wollastonit von Cziklova, Ungarn, ergab: a =  15,33, b =  7,28, c =  7,07 A, /} =  
95° 24V2°. Anzahl der Moll. in der Zefie z — 12CaÓ-Si02. Raumgruppe Cih5. Das 
Gitter ist aufgebaut aus Si30 9-Rmgen, die in Richtung der 6 -Achse in einer zweiziihligen 
Schraubenachse iibereinander liegen. Seitliche Verzahnung durch Sauerstoffpaare. 
Aus dem triklinen Wollastonit entsteht der monokline durch feinbauliche Verzwilligung 
derart, daB man die triklinen Elementarkórper an den Flachen (100) nach jeweiligem 
Drelien um 180° um die 6 -Achse aneinanderfiigt. (Naturwiss. 23. 770— 71. 8/11. 1935. 
Berlin-Dablem, K.-W.-I. Silikatforsch.) GOTTFRIED.

A. N. Sawaritzki, Uber pseudoleucitische und epileucitische Oesieine. Bei der petro- 
graph. Unters. der Alkaligesteine im Gebiet des Ishim-Flusses (Westsibirien) wurden 
zwei Typen von Pseudomorphosen von Orthoklas + Muscovit nach Leucit festgestellt. 
Der erste Typ ist dunkel, was von einer biotitreichen Grundmasse herriihrt, u. zeigt die 
lseudomorphosen in Blattchen bis zu 0,2 mm Durchmesser. Nephelin tritt nicht auf. 
Der zweite Typ ist heller wegen fehlenden Biotits. Fiir diese Pseudomorphosen wird 
der Karne Epileucit yorgeschlagen im Gegensatz zum Pseudoleucit, dei* eine Pseudo- 
morphose yon Orthoklas + Nephelin nach Leucit yorstellt. Die Entstehung des Epi- 
leucits ist derart vor sich gegangen, daB Orthoklas u. Muscoyit sich gleichzeitig gebildet 
naben, u. die Umwandlung nach der Verfestigung des Gesteins vor sich gegangen ist. 
fcine yorherige Bldg. yon Pseudoleucit hat nicht stattgefunden. Das Gestein ist ais 
epileucit. Porphyrit zu bezeichncn. (C. R. Acad. Sci., U. R. S. S. [russ.: Doklady 
Akademii Nauk S. S. S. R.] 1934. I I I .  645— 48. Leningrad, Petrograph. Inst. d. Akad. 

• ^ I8S') G o t t f r ie d .

; m' ®ê 0 UI16k ) V. Santhołzer und F. Ulrich, Radioaktimtat von ólwdssem in  
*'■ Tscliechoslomkei. Die W.-Proben wurden yerschiedenen Horizonten von 8,7— 521 m 
liefe entnommen. Der hochste Radiumgeh. betrug 7,25 X 10~ 10 g Ra in 11 W. in einer 
lefe von 262 m. Im  allgemeinen schwankt der Geh. zwischen 10-10 u. 10“ 12 ohne Be- 

ziclumgen zur Tiefe der Entnahme. Der Geh, an Ra in den tschech. Olwassern ist 
iQas°\ er^eblich geringer ais der der russ. (Naturę, London 136. 910— 11. 7/12.

E n s z l in .

, Attolphe Lepape und Georges Colange, Uber die Gegenwart von Wasserdampf 
’ :̂ Mensawe in der Luft der Stratosphare. Messungen des W.-Geh. der Stratosphare 
gaben Mengen, die einem Druck von0,l— 0,4 mm Hg entsprechen. Dieser Wert liegt 

Geh° hoher ais der W.-Dampfdruck bei der Temp. der Stratosphare. Auch der 
, C02 liegt yolumenprozentmaBig erheblich tiber dem Geh. yon C02 in den

O l f v T n,Scllichten der Atmosphare. So wurde in 16,2 km Hóhe ein Geh. von 
diese r  0 êst-Seŝ ^ t gegeniiber 0,03°/o an der Erdoberflache. t)ber die Herkunft
i,ri)'r,r ^ smcnfien konnen einwandfreie Erklarungen noch nicht gegeben werden. (C. R. 

keances Acad. Sci. 200. 2108— 10. 1935.) G o t t f r ie d .
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F. E. TJrondo, Radioaklivitat der Luft des Untergrundes von Santa Fe. Die aus dem 
Untergrund entnommene Luft weist hohere Radioaktivitat auf ais die freie Atmo- 
sphiire, in den w. Monaten ist die Radioaktivitiit gróGer ais in den k., die Tagesschwan- 
kungen lassen Minima gegen 121/, Uhr mittags erkennen; aueli die Bodenbeschaffen- 
lieit bedingt Unterschiede; Luft aus gróflerer Tiefe (410 cm) ist im allgemeinen weniger 
radioakt. ais solche aus geringercr Tiefe. (An. Soc. cient. argent. 119. 178—80. 
1935.) ____________________ R. K. M u l l e r .

Buttgenbach, Lcs mineraux et lcs rochcs. Etudes pratiąues do cristallographie, petrographie 
et mineralogie. 6C ed. Paris: Dunod. (XII, 730 S.) 140 fr.

[russ.] Iwan Wassiljewitsch Muschketow und D. I. Muschketow, Physikalischo Geologie.
4. Aufl. Bd. 1. Łcningrad-Moskau: Onti 1935. (908 S.) Rbl. 14.50.

D. Organische Chemie.
D,. Allgemeine und theoretische organische Chemie;

Cheng E. Sun, Aktivierungsenergien einiger Reaktionen unter Einbeziehung freicr 
Radikale. Im  Ralimen seiner Arbeiten iiber die therm. Zers. organ. Verbb. unter An- 
nahme eines Radikalkettenmechanismus teilto R i c e  (C. 1934. I I .  587) die Aktivierungs- 
warmen von 10 einfaclien organ. Rkk. mit, wobei die Werte zumeist auf Schatzungen 
beruhen, fur die sich nach ihm ein esperimenteller Beweis nicht erbringen laCt. Fiir 
einige dieser Rkk. mit iibereinstimmenden Aktivierungsenergien (15 kcal) stcllt Vf. 
fest, daC fur sie die Abtrennung eines H  vom C u. Bldg. von CH4 aus CH3 gemeinsam 
ist. Fiir diese einfache dreiatomige Rk., wobei der Rest des n. Mol. ais gleichbleibend 
vernachlassigt wird, bcrechnet Vf. nach E y r i n g  (C. 1931. I I .  1810) die Aktivierungs- 
energien auf quantenmechan. Grundlage u. findet mit 17 kcal gute t)bereinstimmung 
mit den von R ic e  (1. c.) unter Annahme freier Radikale angegebenen Werten. Die 
CoULOMBsche Energie wird willkurlich zu 14°/o der gesamten Bindungsenergie an- 
genommen. (J. Chin. chem. Soc. 3. 293— 95. Nov. 1935. Peking, Univ.) G. P. Wolt.

C. J. M. Fletcher und C. N. Hinshelwood, Die Kinelik des Zerfalles von Di- 
phenyljodoniumjodid. Vff. bestimmen die Zerfallsgeschwindigkeit von Diphenyl- 
jodoniumjodid im fest-en Zustand u. in Lsgg. von Jodbenzol. Fiir die Rk. des festen 
Korpsrs wird eine Aktivierungsenergie von 26300 cal gefunden, fiir die Rk. in Lsg. 
eine Aktmerungsenergie von 27000 cal (nicht korr. auf Viscositiitsanderungen). Es 
ist die Loslichkeit des Diphenyljodoniumjodids in Jodbenzol fiir die Tempp. von 0—95° 
gemessen. Vff. diskutieren die Rk.-Geschwindigkeiten unter Beriicksichtigung ver- 
schiedener A^tivierungsmeehanismen. (J. chem. Soe. London 1935. 596—99. Oxford, 
Physical Chem. Lab., Balliol College and Trinity College; Berkeley, California, Univ. 
of California.) G a e d e .

F. Juliusburger, B. Topley und J. Weiss, Stabilitat gegen den Austausch der 
Jodatome in Diphenyljodoniumjodid. Die Vff. verwenden radioakt. NaJ, das durch 
Neutronenbombardement erhalten war, um mit Hilfe eines G E lG E R S chen  Zahlers 
den Austausch von Jodidionen mit den beiden J-Atomen in dem Diphenyljodonium- 

jodid in alkoh. u. wss.-alkoh. Lsgg. zu untersuchen. Es wat anzunehmen, dafi das 
negativ geladene J-Atom austauschbar ist. Die Vff. konnten dies bestatigen, indom 
sie aus warmen wss. alkoh. Lsgg., die radioakt. N aJ enthielten, Diphenyljodonium jodicl 

auskrystallisieren lieCen: das Krystallisat war stark radioakt. Die Praparate wurden 
sodann mit AgOH u . W. Terrieben u . nach Filtrieren der Dipheny ljodon ium lsg . das 
Jodid wieder mit inakt. N aJ gefallt: es war inakt. Der Austausch erfolgte demnaci 
nur mit den negatiyen J-Atomen. —  Ein zweiter Y e rs . betraf die Frage, ob n i c h t  bei 
der therm. Zers. einer Lsg. von Diphenyljodoniumjodid in zwei Jodbenzole em Aus
tausch zwischen den beiden J-Atomen stattfindet: es wurde zunachst wie oben e-
schrieben, ein Praparat mit akt. negativem J  hergestellt u . in Jodbenzol au‘ u, ’
erhitzt; dabei wurde etwa einViertel der Substanz zers. Die wie oben durchgefu r 
Unters. auf die Aktivitat des positiven J-Atoms verlief auch hier negativ. Daraus jn 
geschlossen werden, daB auch bei der therm. Zers., bei der ein Austausch des ^ "el, 
J-Atoms eher zu erwarten war, ein solcher nicht stattfindet. (J. chem. Soc. Lon 
1935. 1295— 96. London, Univ. College, Sir William Ramsay Lab. of I n o r g a m c  anu

Physical Chem.) , .- hic
A. A. Balandin, Die Reaktionsrichtungen der Zerselzung und Kondensalion. 

Strukturtheońe der Reaktionen und ihre Anwendung zur Synthese von Butadien
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Lebedew und zur Pyrolyse der Koldenicasserstoffe nach JRice. Inhaltlich ident. mit der
C. 1935. I I . 3646 ref. Arbeit. (J. physik. Chem. [russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii]
6 . 357—88. 1935.) S chón fe ld .

W. G-. Moor, N. W. Strigalewa und L. W . ScMljajewa, Kinetik und Mecha- 
nismus der thermisclien TJmwandlungen von ungesattigten Kolilenwasserstoffen. I. Ther- 
mische Polymerisation des Buiadien-1,3 bei Atmosipliarendruck. Es wurde die Polymeri- 
sationsgeschwindigkeit des Butadiens-1,3 bei n. Druck u. Tempp. yon 400—700° unter
sucht. Ais Hauptprod. entstoht ein fl. Dimeres, das sehr wahrscheinlich die Konst. 

pir prr eines Jiihenylcyclohexens (nebensteh. Formel) be-
CH<JpFT̂__ p.j-^C H -CH =CH a sitzt, obwohl nieht alle Eigg. mit dem von

" 2 L e b e d e w  (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem.
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 1910. 726) be- 
schriebenen Prod. ubereinstimmen. Die Abhangigkeit der Geschwindigkeitskonstante 
der bimolekularen Rk. 2 C4H 6 ->- CeH 12 von der Temp. wurde zu lg10 K  =  6400/ 
T + 7,32 ± 0,04 gefunden. Die Aktivierungsenergie wurde zu E  =  28 000 cal/Moi 
berechnet. Das Dimere ist bei 500° noch ziemlich bestandig u. zers. sich erst yon 
600° ab. An gasfórmigen Prodd. wurden gebildet: H2, CH.„ C2H4, C,H0. Das letztere 
erscheint erst bei hóheren Tempp. Bzgl. apparatiyer Einzellieiten mu 13 auf das Original 
verwiesen werden. (Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 818— 29. 1935. ,,Chimgas“ .) B e r s i n .

V. N. Ipatieff und Herman Pines, Die Polymerisation von Athylen unter hohem 
Druck in Oegejiwart von Phosphorsaure. Die Polymerisation von Athylen in Ggw. von 
Phosphorsaure unter hohem Druck in einem Temp.-Bereich yon 250— 330° lieferte ein 
Gemisch von Olefinen, Paraffinen, Naphthenen u. aromat. KW-stoffen, dessen Geh. 
an Isobutan mit steigender Polymerisationstemp. ansteigt; auf angcwandtes Athylen 
tezogen, steigt die Ausbeute an diesem KW-stoff von 2,5% bei 250° auf 18,8% bei 330°. 
Im Gegensatz zur katalyt. entstehen bei der therm. Polymerisation des Atliylens (bei 
330°) keine aromat. KW-stoffe u. nur geringe Mengen von Paraffinen; im Ve gleich zur 
katalyt. liefert die therm. Polymerisation hóhersd. KW-stoffe. Ais Rk.-Meehanismus 
der katalyt. Polymerisation nehmen Vff. primar die Bldg. von Athylphosphaten an, 
die bei hóherer Temp. in Athylenpolymere u. Naphthene zers. werden. Letztere werden 
zu aromat. KW-stoffen dehydriert u. der hierbei freiwerdende nascierende H 2 hydriert 
olefin. KW-stoffe zu Paraffinen; letztere Rkk. yerlaufen gleichzeitig. Ais erstes Poly- 
merisationsprod. des Athylens ist die Bldg. von 1- oder 2-Butylen anzunehmen, das 
unter den Vers.-Bedingungen zu Isobuten-2 isomerisiert wird, welches bei der Hydrierung 
Isobutan liefert. Wie in einem gesonderten Vers. gezeigt wurde, liefert 1-Buten beim 
Łrhitzen mit H 3P04 unter hohem H 2-Druclc auf 330° in 6 %ig. Ausbeute Isobutan 
neben wenig Butan. (Ind. Engng. Chem. 27. 1364—69. Nov. 1935. Riverside, 111., 
Universal Oil Products Company.) SCHICKE.

H. Austin Taylor und Andrew Van Hook, Die Polymerisation und Hydrierung 
wit Acetylen. Die homogene therm. Polymerisation des C2H 2 wird im Temp.-Bereich 
4Jo 5350 dUrch Druckmessung untersucht. Die Ergebnisse der Verss. sind erst dann 
reproduzierbar, wenn das Rk.-Gefiifi einmal benutzt worden ist. Die prozentuelle 
jJruckabnahme nach Beendigung der Polymerisation ist vom Anfangsdruck u. von 
acr lerap. unabhiingig u. das Verhaltnis der gesamten Druckabnahme zu dem Anfangs- 
ru®“ 5̂es,C2H 2 betriigt im Mittel 0,675. Bei Verwendung eines neuen Rk.-GefaBes 

T auft die Rk. langsamer u. das Verhaltnis der gesamten Druckabnahme zum An- 
angsdruck betragt nur 0,36. Aus den Messungen folgt, daB die Rk. im Anfangsstadium 
imolekular verlauft, spiiter aber von der Bimolekularitat abweicht u. zwar um so 
arker, je kleiner der C2H 2-Anfangsdruck ist. Der den bimolekularen Verlauf storende 
aktor ist wahrscheinlich die Zers. des C2H 2 u. wachst mit steigender Temp. Fiir die 
empp. 495°, 515° u. 535° hat die Geschwindigkeitskonstante der Polymerisation 

’ u[ aa himolekular verlaufende Anfangsstadium auf unendlichen Druck extrapoliert 
u 0 n u -11 ®ê unden u. Atmospharen ais Einheiten) bzw. den Wert 0,0039, 0,0078 
im M t i  ^-e -t̂ l:tiyicrilngsencl'gie der Polymerisation betragt zwischen 495° u. 535° 
kul t) 40 ^  ca '̂ ®as Verhaltnis der bcobachteten zu der aus der Theorie bimole- 
Kv“ er berechneten Geschwindigkeitskonstanten ist 1:3. — Die Unters. dor 
7n mriCrung ^es ^ 2 ^0  im Temp.-Bereich 495— 535° bei C2H2-Partialdrucken von 20 bis 
der be' U{ ^ 2̂ -2'H2'Gcmisehen im Verhaltnis 1:1 bis 1: 24 ergibt, daB das Verhaltnis 
der T 1 ^ ’c'I'*®runS ointretenden Druckabnahme zum Partialdruck des C2H 2 von 

emp. u. der Zus. der Gasgemische abhiingig ist. Die Geschwindigkeitskonstante
U f f i  1. 133
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der Rk., die bimolekular yerlauft, Jiat fiir die Tempp. 495°, 505°, 515°, 525° u. 535° 
bzw. den Wert 0,000 19; 0,000 28; 0,000 39; 0,000 55 u. 0,000 76. Die Aktmerungs- 
energie betragt im gemessenen Temp.-Bereich im Mittel 42 000 cal. Das Vorhaltms 
der beobaehteten zu der berechneten Geschwindigkeitskonstnnte ist wie bei der Poly- 
merisation 1:3. (J. physie. Chem. 39. 811— 19. 1935. New York, University Nichols 
Cliemistry Laboratory.) Gehlen.

W. Kemula, Krilische Bemerlcungen zu der Veróffentlichung von F . Toul: „Kata- 
łyse der Acetylenpolymerisation im ultravioleUen Licht durch Quecksilberdampf.“ Zuriick- 
weisung einiger Angriffe von T o u l  (vgl. C. 1934. I I .  2369) u. Hinweis auf den grund- 
satzlichen Irrtum von T o u l , bestehend in der Annahme eines Gleichgewichts zwischen 
Acetylen, seinem Polymeren u. Hg-Dampf. Weitere Polemik. (Coli. Trav. chim. 
Tcheeoslovaquie 7. 319— 20. 1935. Lemberg, Jan Ivasimir-Univ.) L o r e n z .

Harry B. Dykstra, Acelylenpolymcre und ihre Derhate. 25. Die Darstdlung md 
Polymerisation von Ozyprcnen. (22. vgl. W e r n it z , C . 1935. I. 2345; 23. u. 24. vgl. 
C o f f m a n n , C . 1936. I. 40,41.) Osyprenc sind 1,3-Butadiene, die in 2-Stellung eine 
Athergruppe enthalten. Sie werden durch folgende Rk.-Folge erhalten:

I  CH2=CH-C=CH + H 20 -y I I  CH2=CHCOCH3 + C„Hr>OH ->-
I I I  C2H 50CILCII.,-C0CH:! + HC(OC2H 5),->

IV C2HsOCH2CH2C(OC2H 5)2CH3 + H C Ó O C Ą  ->- 
A' CH2=CHC(OC2H B)=CH 2 + 2 C„H6OH .

Die Umwandlungen von I  in I I  u. von I I  in I I I  sind bereits bekannt (vgl. NlEUTV- 
LAND u. Mitarbeiter, C. 1932. I. 40 u. andere). Die Umwandlung von I I I  in IV mit 
Orthoameisensaureester geht quantitativ bei Raumtemp. in Ggw. von A. u. HC1 vor 
sich. Die Zers. von IV in V ist bei 130° fast vollstandig, bei niedrigen Tempp. u. sauren 
Katalysatoren entstehen die ungesiitt. Ketale VI, mit alkal. Katalysatoren die ungesatt. 
Ather VII. Bei lióheren Tempp. ergeben diese, besonders AT, die Oxyprene. Unterhalb 
der Dissoziationstempp. geben V, VI u. VII mit Alkoholen wieder IV, sie reagieren 
auch mit Phenolen u. Mercaptanen. Die Leiclitigkeit der Rk. von V, ATI u. VII mit 
Alkoholen oderPhenolen macht auch die Darst. gemisch ter Ather u. KetalederTypenlY’, 
VI u. VII mógheh. Auf diese Weise kann auch ein Oxypren in ein anderes umgewandelt 
werden:

CHs=CHC(OC5H6)=C H 2 CHS=CHC(OC 2H6)(OC4H 0)CH3

CHs=CHC(OC4H 8)=C H s

+  ROH

CHs=CHC(OR)=CH2 -— >■
V — ROH

CHs=CH .C(OR)2CH3

VI
+  ROH
- — »- ROCHaCH,CtOE),CH, 
—ROH IV

ROCH 2CH=C(OR)CHs 

’ Yn
Folgende Umsetzungen des Athoxyderiv. (V) beweisen die Struktur der Oxyprene 

Mit verd. Mineralsaure entsteht aus V Methylvinylketon, mit Naphthocliinon Athosy- 
2-anthrachinon. V absorbiert in CC14 4 Atome Br. V nimmt bei der Hydrierung

2 H-Atome auf u. gibt eine Verb., die das Athoxy-2-buten-2 zu sein schcint. Die 
Polymerisationstendenz der Oxyprene ist kleiner ais die des Chloropren. Sie wird 
vergróBert durch Licht, Warme u. Katalysatoren, z. B. Peroxyde, Na, Metallhalogenide, 
Jod u. Sauren, einschlieBlichEssigsaure u.HCN. DiePolymeren sindFlI.,Harze u. gumnu- 
artigeProdd. Niedrige Temp., Abwesenlieit von VerdunnungsmitteLn u. Katalysatoren 

begunstigen die Bldg. gummiartiger Prodd. Hóhere Temp. bewirkt die Bldg. fl. Prodd. 
Athoxypren polymerisiert y 3 so schnell wie Isopren u. Ysooo 80 schnell wie Chloropren. 
Besonders Jod u .HCN  bewirken sclmelle Bldg. von fl. Polymeren niedrigen Mol.-Gew. 
Metallhalogenide u. Essigsaure bewirken die Bldg. harziger Polymerer. Dic gumnu- 
artigen Polymeren stehen in ihren Eigg. denen des natiirlichen Kautschuks u. po\- 

merisierten Chloroprens nach. Sie werden durch verd. HC1 zu einem polymeren łŁeton 
hydrolysiert, dessen Zus. mit der des Methylvinylketons ident. ist. Die Konst. ^on 
VI beweisen folgende Rkk. des Diathoxyderiv.: verd. HC1 gibt MethymnylKc on. 
Hydrierung liefert das Diathylketal des Metliylathylketons. Die Konst. von 
schliefit Vf. aus folgenden Rkk.: verd. Saure liefert / ? - A t l io x y a th y lm e th y lk e

KMnO., ergibt Essigsaureathylester u. Essigsaure. .
V o r s u c h  e. Triathoxy-l,3,3-butan: /?-Athoxyathlmethylketon + Ortnoame 

saureathylester in  A. + HC1. Kp.» 72— 75°. D . 2°4 0,8940. n D20 =  L4148;„ '
methoxy-l,3,3-buta7i: K p .20 61-63°. D .2°4 0,9398. n D2° =  1,4112. -  Tnbutoxy-
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1.3.3-butan: K p .3 120°. D . 204 0,8745. ni)20 =  1,4310. — Athoxy-2-butadien-l,3: Aus 
Triathoxy-l,3,3-butan durch Dest. iiber KHS04 bei 120— 140°. Kp.?co 96,5°.
D.*®4 0,8153. nD20 =  1,4401. —  Metlioxy-2-butadien-l,3: K p . , 00 75°. D.2°„ 0,8281. 
nn20 =  1,4442. —  Butoxy-2-butadien-l,3: K p .64 65°. D .204 0,8223. np20 =  1,4445. —

Verb. CJSw02 [CH2=CH.C(OCH 2CH2OH)=CH 2 oder CH2=C H —C(CH3)OCH2CH2Ó, 
Vf. bevorzugt die letztere Formel]: Aus Athoxy-2-butadien-l,3 u. Athylenglykol. 
Kp-ioo 56°. D .204 0,9547. nn20 =  1,421 3. —  Dimeras des Athoxy-2-buiadiens-l,3:
Kp.5105—125°. —  Didthoxy-3,3-buten-l: K p .100 69°, D .2°4 0,8470. nn2° =  1,4062. — 
Dimethoxy-3,3-buten-l: Kp . 700 98— 100°. D . 204 0,8756. nn20 =  1,4038. — Dibutoxy-
3.3-butan-l: Kp.s 79— 80°. D . 204 0,8497. n„2° =  1,42 38. —  Verb. CH2 =  C//C(OC',ff5) •
(i0G,Hb)CH3: Kp . 2 81°. D.2°, 1,0345. nD20 =  1,51 28. —  Didthoxy-l,3-buten-2: Kp.lon 
101°. D . 2°4 0,8711. nn20 — 1,42 42. — Dibutoxy-l,3-buten-2: Kp.„ 91— 93°. D .2°4 

0,8633. nn20 =  1,43 42. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2255— 59. Nov. 1935. Wilmington, 
Delaware, Experimental Stat. der du Pont de Nemours & Co.) H e i m h o l d .

H. W. Underwood jr. und O. L. Barii, Katalysm in der organischen Chemie. 
V. Zersetzung von Estem und Sauren durch wasserfreies Zinkćhlorid. (IV. vgl. C. 1931.
II. 1122.) In Fortfiihrung fruherer Unterss. (1. c.) finden Vff., daB die Methyl-, Athyl-, 
Propyl- u. Butylester einbas. aliphat. Sauren von ZnCl2 nicht angegriffen werden, 
wahrend die Amylester sich sehr langsam in einen ungesatt. KW-stoff u. die aliphat. 
Saure zersetzen. Ester aliphat. Dicarbonsiiuren werden alle zers., die Saure reagiert 
mitZnCl2 unter Salzbldg. u. HCl-Entw., das seinerseits die in Freiheit gesetzten ungesatt. 
KW-stoffe in Alkylhalogenide umwandelt. Ester einbas. aromat. Sauren liefern den 
ungesatt. KW-stoff u. dio Saure, dio in C02 u. den entsprechenden gesatt. KW-stoff 
zerfallt; zweibas. aromat. Sauren bilden Anhydride. Alle entwickelten ungesatt. 
KW-stoffe, aliphat. u. aromat., erleiden eine Polymerisation, die mit wachsender Zahl 
der C-Atome in den KW-stoffen ansteigt.
.. V e rs u c h e : 1 . KeineZers. mit ZnCl2: Chloressigsaures Athyl, Dichloressigsaures 
Athyl, Trichloressigsaures Athyl, Isovaleriansaures Athyl, n-Butylformiat, n-Propyl- 
acetat u. -formiat, Isopropylformiat, m-Nitrobenzoesaures Methyl. 2. Zers. unter C02- 
ĘnIw.: Melhylcinnamat liefert Styrol u. dessen Polymere; Cyanessigsaures Athyl gibt 
Athylen u. Methylcyanid; Chlorkohlensaures Amyl gibt Amylen u. dessen Polymere, 
Amylchlorid u. HCl; Chloressigsaures Amyl-. Amylen u. Polymere, Chloressigsaure u. 
HCl; Anissaures Athyl: Athylen, Anissaure u. p-Athylkresoliither; Phenylessigsaures 
Athyl: Athylen, Phenylessigsaure, Propylbenzol u. Eg.; Isoainylvalerat: Valeriansśiure, 
isopropyliithylen u. dessen Dimeres; m-Aminobenzoesaures Athyl: Athylen, Anilin; 
V'Nitrobenzoesaures Athyl: Athylen u. p-Nitrobenzoesaure; Acetessigsaures Athyl: 
Aceton, Athylacetat u. Propylmethylketon; Acetessigsaures Isobutyl: Isobutylen, 
Aceton, Isobutylaeetat u. Methylisoamylketon; Diathylmalonsauredidthylester: Athylen 
u. DiŁthylessigsaureiithylester; Dipropylmalonsaurediathylcster: Athylen u. Dipropyl- 
essigsaureatliylester; Methylcarbonat:: Methanol; Cyclohexylacetat: Cyclohexan u. Essig- 
saureanhydrid; Orthoameisensaures Athyl: A. u. Athylformiat beim Dest. iiber wasser- 
ireiera ZnCl2; aber bei 1-std. Erhitzen der Mischung auf 60°: A. u. Paraldehyd. Acetal 
u. Athylal geben A. u. Paraformaldehyd; Dimetliylacetal: Methanol u. Paraldehyd. 
«o- u. Terephthalsaure geben Bzl.; Anissaure: Anisol; p-Toluylsaure: Toluol u. das 
uiksalz der Saure; Diphenylessigsaure: Diphenylmethan. 3. Zers. ohne C'02-Entw.: 
cnzylbenzoat u. Benzylbutyrat geben Benzoesśiure u. Buttersaure; der Benzylrest 

polymerisiert sich unter Teerbldg. Dimethylphthalat: Phthalsaureanhydrid; n-Amyl- 
^kthalsaureanhydrid, Amylen u. dessen Polymere; Essigsdurephenylcster 

cist l n° l’r ^a^ ° y ^ urephenylester bei 177°: Phenol, wahrend ohne Katalysator 
U . bei 280“ Zers. eintritt. Phenylessigsaure liefert Essigsaure; m- u. p-Nitrobenzoesdure 
° ern “as Zinksalz u. HCl; p-Nitrobenzoesaure u. ZnCl2 zers. sich nach kurzem Erhitzen 

Tip|e r RWdg. 4_ Zers. unter CO-Entw.: Monochloressigsaure: CO, Formaldehyd u. 
g”1; ^ldorcssigsiiure: CO, Phosgen u. HCl. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2729—30.

z- iMdo. Cambridge, Mass. Inst. of Technology.) E u g . M u l l e r .

Kni Wyczałkowska, Untersucliungen iiber die Temparaturabhangighcit der
mHwnT, , Verseifung des Ithylacetats bei 25— 60°. Die Verseifung von CH3COOC2H 5 

sieli f i  ' , are Kon z. 0,4115—0,0359) wird bei 25, 35, 55 u. 60° untersucht. Es ergeben 
55 u ° (fio i° i-eraP--Koeff.: zwisehen 25 u. 35° 2,45, zwisehen 35 u. 55° 5,22, zwisehen 
164(Vi . i w 7, Aktivierungswarine nach A r r h e n i u s  ist prakt. konstant mit

■ ' on der HCl-Konz. ist der Temp.-Koeff. prakt. unabhangig. Mit steigender

133*
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Temp. nimmt die katalyfc. Wrkg., wie theoret. yorauszusehen, ab. (Boczniki Chem. 14. 
1118— 22. 1934. Warschau, Techn. Hochsch., Inst. f. anorgan. Chemie.) R. K. M u l l e r .

N. O. Calloway, Die Friedel-Crafts-Synthesen. tlbersicht mit 470 Literatur- 
zitaten. Ais Ergebnis der Anzahl der yerschiedenen Gruppen, die durch akt. Metall- 
halide (yorzugsweise A1C13) eingefiihrt werden kónnen, zusammen mit der Verschieden- 
artigkeit der reagierenden Verbb., Losungs- u. Kondensationsmittel wird die Bezeicli- 
nung „FRIEDEL-CRAFTS-Synthesen“ dem Ausdruck „FRIEDEL-CRAITS-Rk." vor- 
gezogen. (Chem. Reviews 17. 327— 92. Dez. 1935. Alabama, Tuskegee Inst.) B e h r l e .

Lawrence P. Martin, Philip Pizzolato und Lynn S. McWaters, Die Kinetik 
der Friedel-Orafts Reaktion und die Aktivitat von Mischkatalysatoren bei der Reaktion 
von Benzoylchlorid mit Toluol. Auf Vcrss. uber die F r i e d e l -Ćr a f t s  Rk. von Benzoyl- 
chlorid (I) u. Benzylchlorid (II) mit Toluol (III) wenden Vff. zur Berechnung der 
Geschwindigkeitskonstanten eine genaue Methode an. Vff. berechnen sie aus Daten, 
die nach der Methode von S t e e l e  (J. chem. Soc. London 83, 1470 [1903]) erhalten 
worden sind. Der Vergleich der Rkk. von I  mit I I I  u. I I  mit I I I  zeigt, daB die relative 
Aktiyitat verschiedener Katalysatoren bei I  u. I I  yerschieden ist. Bei I I  steigt die 
Aktiyitat mit waclisendem Geh. an FeCI3; bei Anwendung von Mischkatalysatoren 
verschiedener Zus. von A1C13 u. FeCl3 erreicht sie ein Masimum bei einem UbersckuB 
von 50 Mol-% des letzteren. Die Ergebnisse stehen in Ubereinstimmung mit der 
Annahme der Bldg. einer ternaren Komplexyerb. aus Keton, EeCl3 u. A1CI3, wie aucli 
mit einem monomolekularem Rk.-Verlauf u. unterstiitzen so den yon St e e l e  vor- 
gesehlagenen Rk.-Mechanismus.

Y e r s u c h e .  Im  Vers.-Teil finden sich eingehendo Angaben iiber die benutzten 
App. u. Materialien sowie iiber die Methode zur Best. der Rk.-Geschwindigkeiten. 
(Tabellen u. Ivurven vgl. Orig.) (J. Amer. chem. Soc. 57- 2584— 89. Dez. 1935. 
New Orleans, Louisiana, Tułano Univ.) E u g . M u l l e r .

F. S. Spring und T. Vickerstaff, Das Verhalten von Keten bei der Friedel-Craftsschen 
Reaktion. Keten liefert mit Bzl. + A1C13 nach H u rd  (J. Amer. chem. Soc. 47 [1925]. 
2777) Acetophenon, das nicht rein isoliert werden konnte, nach Packendorff, Ze- 
LINSKY u. Leder-Packendorff (C. 1933- I I .  1861) Acetophenon (nachgewiesen 
durch Red. zu Athylbenzol) u. ein ais 2-Keto-l,2 ,3 ,4 -tetrahydronaphthalin (Osim, 
F. 74°) angesehenes Keton. Vff. erhielten im Gegensatz zu diesen Angaben Acetophenon 
(Semicarbazon, F. 201°) u. etwas p-Athylacetophenon, dessen Bldg. zweifellos auf Gg«'- 
von Athylen im Keten zuriickzufiihren ist. K p .15 110°, Semicarbazon, CuHi50Nj, 
F. 196°, aus Methanol. Oxydation mit Cr03 liefert Terephthalsaure (Dimethylester,
F. 140°). —  Eine Nachpriifung der Angabe von van  A lphen  (Recueil Trav. clnm- 
Pays-Bas 43 [1924]. 861), wonach Phenol durch Keten nicht acetyliert wird, erga°> 
daB beim Einleiten von Keten in fl. Phenol bei 80° vollstandige Acetylierung erfolgt- 
(J. chem. Soc. London 1935- 1873—74. Dez. Manchester, Univ.) O sterta  G-

F. I. Beresowskaja und O. Ssemichatowa, Die katalytische Wirkung von Plam 
und M n02 auf Benzoylperozyd und Benzoylhydroperoxyd. Im  wesentlichen inhaltiic 
ident. mit der C. 1935. I I .  3755 ref. Arbeit. (Buli. Acad. Sci. U. R. S. S. [russ.: 
Iswestija Akademii Nauk S. S. S. R.] [7] 1934. 1583—92.) Klever. ^

Tsutomu Kuwata, Katalytische Wirkung von japaniscliem saurem Ton. 1. Aon- 
densation von Benzylchlorid und Benzol. Fiir die Kondensation von Benzylchlon u- 
Bzl. erwies sich japan. saurer Ton (I) ais wirksamer Katalysator. Unter den lvon e 
sationsprodd. fand Vf. Diphenylmelhan u. p-Dibenzylbenzol u. nahm die '
o- n. m-Dibenzylbenzol an. Die katalyt. Wrkg. nimmt ab, wenn I  durch HU se 
Geh. an Fe- u. Al-Oxyd beraubt wird, letztere Oxyde sind also die akt. P®3™1! '
Auch FeCL wurde ais guter Katalysator der Kondensationsrk. festgestellt. (J- •
chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 505 B— 06 B. Okt. 1935. Tokyo, Imp. Umv. LAacn 
engl. Ausz. ref.]) . , D

B. Tamamushi und H. Umezawa, Adsorption und Oxydation der Bernsm _ 
an Kohle. In  Fortsetzung friiherer Verss. (C. 1 9 3 6 .1. 575) wurde die katalyt. U ) 
rung der Bernsteinsdure (I) zu Fumarsdure (II) durch 0 2 in Ggw. von Tierko e
(III) mit 1,20 mg Fe/g u. Blutkohle K a h l b a u m  (IV) mit 0,23 mg Fe/g ver gt- 
katalyt. Wrkg. von I I I  ist gróCer ais die von IV, dagegen ist da,s Adsorp 10 * ° G
v on III deutlich geringer ais das von IV. Ahnlich wie I I I  verhalt sich eine nac 1 rso. 
dargestellte Haminzuckerkohle. Die Adsorption gehorcht der exponeii i jy
therme a — a cVn. Da die Adsorption yon I I  groBer an IV ais an I I I  ist, "  ‘ p|,OSDhat- 
bevorzu<it reaktionshemmend. Werden die Verss. statt in saurer Lsg. i
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puffer bei ph =  V durehgefuhrt, so findet neben der Dehydrierung von I  zu I I  aucli C02- 
Bldg. statt. Im  Einklang mit den Verss. von W ie l a n d  u . Mitarbeitern (C. 1 9 3 5 .1. 226) 
gelang es, die Dehydrierungswrkg. von I I I  dureli weitgehenden AussehluB von 0 2 deut- 
lich zu yerringern. Die Adsorption von I  u. I I  war an der in N 2 gegliihten Kohle etwas 
kleiner ais an der nicht vorbehandelten Kohle im 0 2-Strom. (Z. Elektrochem. angew. 
physik. Chem. 41. 761— 64. Nov. 1935. Tokio, Chem. Lab. d. Musashi-Hochsch.) B e r s in .

C. R. Bury und Cr. A. Parry, Dic Dichten wasseriger Losungen von Kaliumaceiat 
und Kaliumlaurat. (Vgl. C. 1931. I . 253.) Vff. bestimmen die DD. fiir K-Aeetat u. 
K-Laurat bei 25 u. 35°. Die gefundenen Werte sind tabellar. wiedergegeben. Es ergibt 
sich, daB die Werte etwas kleiner sind ais die in den „International Critical Tables“ 
angegebenen. Es wird festgestellt, daB die UnregelmaBigkeiten, die die nach den dort 
angegebenen Werten berechneten partialen spezif. Yoll. von K-Acetat aufweisen, 
auf kleine experimentelle Fehler bei diesen D.-Bestst. zuriickzufiihren sind. Die Kurven, 
die die D. sowie das partiale spezif. Vol. in Abhangigkeit von der Zus. der Lsg. dar- 
stcllen, verlaufen glatt u. zeigen keine plótzliche Neigungsiinderung noch irgendeino 
andere UnregelmaBigkeit. Im  Gegensatz hierzu zeigt die Kurve, die fiir K-Laurat 
die D. in Abhangigkeit von der Zus. wiedergibt, eine plótzliche Neigungsiinderung. 
Dic Ursachen dieser Anderung werden diskutiert. (J .  chem. Soc. London 1935. 626— 28. 
Aberystwyth, Edward Davies Chem. Lab., Univ. College of Wales.) G a e d e .

R. E. Gibson, Die Kompressibilitaten und spezifischen Volumen u-asseriger Losungen 
t'on Resorcin und Methanol bei 25° und das Verhallen des Wassers in diesen Losungen. 
(Vgl. C. 1935. I I . 492.) Vf. miBt dio spezif. Voll. u. Kompressibilitaten yon 6  Lsgg. 
von Resorcin u. 15 Lsgg. von Methanol in W. bei 25° u. berechnet die entspreehenden 
scheinbaren u. partiellen Mengen. Die scheinbare Kompressibilitat von Resorcin 
andert sich nur wenig mit der Kon z. u. ist eine lineare Eunktion der Quadratwurzel 
der Konz. Die scheinbaren Voll. des Resorcins u. des Methanols sowie die Kompressi
bilitat des Methanols sind keine linearen Eunktionen der Quadratwurzel der Konzz. 
Werden aber andrerseits die scheinbaren Kompressibilitaten u. die scheinbaren Voll. 
des W. in Methanollsgg. gegen die Quadratwurzel der Konz. des W. graph. aufgetragen, 
entsteht eine S-fórmige Kurve, die jedoch so wenig ausgepragt ist, daB eine lineare 
Funktion die Werte iiber den ganzen Konz.-Bereich befriedigend widergibt. Die 
Unters. der Wrkg. der Konz. auf die Partialvoll. der Komponenten ergibt, daB Methanol 
u. Resorcin die Assoziation des W. fórdern. Dieser Effekt liangt mit der Anderung 
anderer Eigg. dieser Lsgg. mit der Konz. zusammen. Dio spezif. Kompressibilitaten 
(bis zu 1000 bar) der Methanollsgg. von 0— 15% gleichen den spezif. Kompressibilitaten 
desreinen W. (J . Amer. chem. Soc. 57. 1551— 57. 1935. Washington, D. C., Geophysical 
Lab. of the Carnegie Inst. of Washington.) G a e d e .

Richard Kuhn und Christoph Grundmann, Schmelzpunktsregdmdjiigkeiten der 
lolyene. Analog den GesetzmaBigkeiten in den Absorptions- u. Fluorescenzspektren 
sind die FF. der rein aliphatischen Polyene in erster Naherung eine lineare Funktion 
der Anzahl konjugierter f— (Figur u. Tabelle siehe Original). Die Neigung der Kurve 
ist fur Aldehyde, Carbonsauren u. dereń Methylester recht ahnlich, die fiir Alkohole 
Termu ft etwas steiler. Oberhalb 200° verlaufen die Kurven nicht mehr linear (F. 
unter Zers.). Alle FF. sind auf ± 0,5° genau bestimmt. Der unbekannte F. des

rbinaldehyds wurde bei — 17° gefunden, der F. fiir Sorbinsauremethylester wurde 
auf 15° korrigiert. Von cis-trans-Isomeren wurde stets dic hóher schm. Verb. untersucht.
■ . In t ̂ en geringen Abweichungen von der Linearitat GesetzmaBigkeiten yorliegen,

nicht erkennbar; die Moglichkeit des Auftretens polymorpher Modifikationen oder 
'on Anderungen des Krystalltyps innerhalb der homologen Reile soli gepruft werden. 
I • dtsch. chem. Ges. 69. 224— 27. 8/1. 1936. Heidelberg, Kaiser-Wilhelm-Inst.
■ med. Porsch., Inst. f. Chem.) " V e t t e r .

T , * r6aerick D. Rossini, Verbrennungswarmc von Isobutan. Sorgsam gereinigtes
o-o aop n 0,008°/o C3H S u. 0,016% n-Butan) ergab eine Verbrennungswarme bei 
Om b- i Kcal/Mol, woraus sich fiir 4 C + 5 H 2Ga3 IsobutanGas + 32,20 ±

"5?' fur C-Graphit u. 33,08 ± 0,43 Kcal fiir C-Diamant ergeben. In  Verb. mit 
Diff r .m*tgeteilten Bildungswarme fiir n-Butan (C. 1934. I I .  3603) ergibt ais 
n , el?nz [Jir die beiden Isomcren ein Wert von 1,63 ± 0,15 Kcal/Mol. (J. Res. 
darl \ Standards 15. 357— 61. Okt. 1935. Washington, National Bureau of Stan- 

J  _ J u .  S c h m id t .

utul s '?/ Schmitt, Untersuchungen iiber die Verdampfung von Kohlenwasserstoffen 
0,l'enu'a$$ersioffgernischen. Der Dampfdruek von Bzl., Toluol, He.xcn u. Methyl-
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cydopentan, sowie von Cycloliexan-Bzl. u. Methylcydopentan-Hexangemische, sowie 
Bznn. wurde stat. gemessen. Der App. bestand aus einem Kolben, der einen von auBen 
magnet, angetriebenen lliilircr enthalt, mit einem Manometer, Zutropfyorr. u. Kolben 
zum Auffangen von Destillaten yerselien ist. Gemische von bestimmter Zus. wurden 
eingefiihrt mit Hilfe von pipettenartigen GefiiBen, die mit Soliliffen aufgesetzt werden, 
so daB keine Luft zutreten kann. Um die Fil. zu entgasen, wurden sio mit fl. Luft 
verfestigt, dann wurde Gas iiber ihnen abgepumpt; endlich wurden sie durch w. W. 
aufgetaut u. zum Sieden gebraeht, worauf sie wieder gefiillt wurden. Dieses Verf. 
wurde 10-mal wiederholt. Yor der Messung wurde das am Glas absorbierte W. durch 
HF, Waschen mit W. u. Erwarmen entfernt. Die gesamte Apparatur befand sich in 
einem Thermostaten von 110 1 Inhalt. —  Um zu priifen, ob sich azeotropc Gemische 
bilden u. um dereń Zus. zu ermitteln, wurden besondere App. entwickelt. Die Ergeb
nisse an Bzl. stimmen mit denen von Y o u n g  (Scient. Proc. Dublin 12 [1910]. 374) 
erhaltenen iiberein. Fiir Toluol wurde gefunden: log p =  6,064 46 — 1414,26/ 
(227,82 -)- t); fiir Cydohexan: logp =  6,978 43—  1274,32/(230,17 + ł), fiir n-Hemn- 
log p =  5,992 09 —  1235,31/(231,50 + t), fiir Methylcydopenlan: log p =  5,885 43 — 
1205,89/(229,09 + t). Gleichungen gleicher Form werden fiir dio oben genannten 
Gemische aufgestellt. Aus Isobaren u. Isotropen werden die azeotropen Gemische 
ermittelt. — Fiir Bznn. ■werden Dampfdruckgleickungen gleicher Form angegeben 
(wobei die Zahl im Nenner fiir je ein Bzn. gleich gehalten wurde, z. B. 230 oder 260) 
fiir verschiedene Verhaltnisse yon Dampfraum zu Fliissigkeitsraum. Mit diesem Ver- 
haltnis andert sich der Kp . 7C0 betrachtlich, z. B. um fast 7°. —  Gemessen wurde endlioli 
der Dampfdruck nicht entgaster Bznn. Aus den Ergebnissen wurde die Temp. cr- 
mittelt, bei der das nicht entgaste Bzn. bei einem Verhaltnis yon Dampfraum zu 
Fliissigkeitsraum =  4 einen Dampfdruck yon 760 mm aufweist, da diese Temp. ais 
die der Dampfblasenbldg. gilt. Diese Temp. stimmt gut iiberein mit dem lO^o-Punkt 
der A. S. T. M.-Dest.-Kurvc. Vergleicht man die Dampfdruckkurven zweier Bznn. 
(A u. B), so stehen die Tcmpp. fiir die gleichen Drucke in einem bestimmten Verhiiltnis 
T A/T  B, so daB man aus einer Dampfdruckmessung fur Bzn. B  u. der bekannten 
Kurve fiir Bzn. A, die Kurve fur Bzn. B  ermitteln kann (mit einem gróBten Fchler 

von 1,3°). (Publ. sci. techn. Ministóre de l ’Air Nr. 54. 1— 139. Quatorz. Congr. Chim. 
ind. Paris 1934. Cominun. 2. 12 Seiten. 1935.) W a l t h e r .

Christopher K. Ingold und H. G. G. Mohrhenn, Elektrometrischc Titrations- 
hurven zweibasisdier Stiuren. T eil V . Dissoziationskonstanten der Cydopentandicarbon- 
sdure. Eine Pruf ung der Mellioden, die zur Beredmung der Molekulardimensionen vor- 
geschlagen sind. (IV. vgl. C. 1931. I I . 2853.) Vff. fiihren Unterss. aus, um festzustellen, 
ob die in IV. abgeleiteten Korrektionen fiir die Berechnung der Molekulardimensionen 

gunstige esperimentelle Ergebnisse liefern. Vff. benutzen Sśiuren, dereń Dimensionen 

bekannt sind wie die Cyclopentan-1,2- u. Cyclopentan-l,3 -dicarbonsauren u. priifen die 

Anwendbarkeit der urspriingliclien BJE ttRU M schen Formel u. die dor enveitcrtcn 
Gleichimg zur Best. der Entfernung der Carboxylgruppen. Die Ausfiihrung der elcktro- 
metr. Titration ist beschrieben, die berechneten D issozia tionskonstanten tabellar. 
wiedergegeben. Es ergibt sich, daB die Anwendung der korrigierten Gleichung im  Gegen- 
satz zur BJERRU M schen  Gleichung brauchbare Werte liefert. (J. chem. Soc. London 

1935. 949—52. London, Uniy. College.) G a e d e .

William L. German und Arthur I. Vogel, Die Dissoziationskonstanten orgamschtr 
Sauren. Teil X II .  Eine neue Pufferlosung: Phenylessigsdure-Na-Phenylacetat. (XI- vg -
C. 1935. I I .  498.) Vff. stellen eine neue Pufferlsg. aus Phenylessigsiiure u. Na-Phenj ; 
acetat her. Sie messen das pu dieser E lek trode  mittels einer Chinhydronelektrodc bei 
25°. Die Pufferlsg. umscklieBt das pn-Gebiet von 3,16—4,66. Die Vorteile dieser ijSg- 
sind ikrę leichte Herstellbarkeit aus einer festen, nichthygroskop. Saure von gro ci 
Reinheit u. ihre Stabihtiit. K therm. der Phenylessigsaure wird zu 4,89- 1 0 -5 berectme 

u. stimmt gut mit dem aus der Leitfahigkeit berechneten Wert von 4,884-10 
Fiir die Pufferlsgg. wird Artherm. =  4,87 • 10~5 angegeben. (J. chem. Soc. London 19o 
912— 14. London, Woolwieh Polytcchnic.) . . . . . .

W. F. K. Wynne-Jones, Bemerkung zu der Arbeit „die Leitfahigkeit von M 
oxyden und Athoxyden“. Vf. bringt eine Erwiderung auf die B em erkungen von J 
u. H u g h e s  iiber die Anwendung der Korrektionen fiir die Le itfah igke itsda ten  m i 
Arbeit iiber „die Leitfahigkeit der Methoxyde u . Athoxyde“ (vgl. C. 1935- A. • 
(J. chem. Soc. London i935. 540. Princeton, New Jersey, Princeton Uiny.,
Chem. Lab.) GaEDE'



193G. I .  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 . 2063

M. Ussanowitsch, G. Kosmina und W. Tartakowskaja, Die elektrische Leit- 
jiihigke.it und die Viscositat des Systems Schwefelsdure-Nitrobenzol. (Vgl. C. 1935. I I . 
1502.) Die Unters. der elektr. Leitfahigkeit des Systems H 2S04-C6H 5N 0 2 bei Tempp. 
von'0, 10, 18 u. 30° zeigte, daB die vollstiindigen Isothermen der spezif. Leitfiihigkeit 
Kurvcn mit einem Minimum zwisohen zwei Maxima bilden, wobei das Minimum bei 
•einer Konz. von 33 Mol-% H 2SO., liegt, was fiir die Bldg. einer Verb. der Zus. 2 C„H5N 02- 
H2S04 spricht. Die Existenz dieser Verb. ergibt sich auch aus der Kurve der Abhangig- 
keit des Temp.-ICoeff. der Leitfahigkeit von der Zus. (Maximum bei 33%). Weiter zeigt 
sich auf letzteren ein Minimum bei 50%, entsprechend der Verb. CgH^NOj-HoSO,,. 
u. ein weiteres Masimum bei 67% H 2S04 (Verb. C0H 5NO2- 2 H 2SO.,). Die Berechnung 
der molekularen Leitfahigkeit zeigt einen anomalen Verlauf derselben, der dafur be- 
weisend ist, daB nicht H 2S04 ais Elektrolyt dient, sondem eine Verb. zwisohen den 
Komponentem — Die Isothermen der inneren Reibung des Systems bei den gleichen 
Tempp. besitzen eine S-fórmige Form u. zeigen keine Neigung zur Bldg. eines Maximums 
bei Temp.-Erniedrigung. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 701—08. 1935. Tomsk, Sibir. techn.- 
physikal, Inst., Lab. f. physikal. Chemie.) K l e v e r .

M. Ussanowitsch und A. Tenenbaum, Die Viscositdt des Systems: Essigsdure- 
Nitrobenzol. (Vgl. vorst. Ref.) Das untersuchte System leitet nicht den elektr. Strom. 
Das Diagramm der inneren Reibung weist auf die Abwesenheit einer chem. Verb. 
zwischen den Itomponenten hin. Das Nichtbestehen einer Leitfahigkeit im gegebenen 
System steht im Widerspruch zu der NERNST-THOMSONschen Regel, da die liohe DE. 
des Nitrobenzols erwarten lieB, daB dieses Losungsm. eine groBe dissoziierende Kraft 
aufweisen muBte. Die erhaltenen Resultate zeigen emeut, daB bei der Vermischung 
von zwei Nicktłeitern nur in dem Falle eine Leitfahigkeit auftritt, wenn die Komponenten 
eine chem. Verb. ergeben. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. A. Shurnal .obschtschei Chimii] 5 (67). 709— 11. 1935. Tomsk.) K l e v e r .

M. Ussanowitsch und A. Naumowa, Die elektrische Leitfahigkeit des Systems 
Schwefelsaure-Essigsaure. (Vgl. vorst. Reff.) Es wurde die Leitfahigkeit des Systems 
H2S04-CH3COOH bei Tempp. von 0, 1 0 , 2 0  u. 30° untersucht. Die Abliangigkeit des 
Temp.-Koeff. der Leitfahigkeit von der Konz. zeigte, daB die Komponenten des ge
gebenen Systems eine Verb. der Zus. 2 CH3C 0 0H 'H 2S04 bilden. Auch sind Anzeichen 
fur die Existenz der Verb. CH3C00H-H2S04 vorhanden. (Chem. J. Ser. A. J . allg. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 712 
brn 718. 1935. Tomsk.) K l e v e r .

C. G. Le Fevre und R. J. w. Le Fśvre, Die Diipolmomente von l,4-Cyclohexandion, 
Cydopeiitadienbeyizochinoii, Benzochinon, Kohlensuboxyd und Kohlenoxychlorid. Vff. 
bestimmten naeh bekannten Methoden die DEE., D.D. u. refraktometr. Werte von 
lĄ-Cydohexandion ([), Cyclopentadienbenzochinon (II), Benzochinon (III), Kohlen- 
mmzyd (IV) u. Kohlenoxychlorid (V) in Bzl. oder Chlf. u. berechnen daraus Total- 
polarisation, Mol.-Refr., Orientierungspolarisation u. elektr. Moment (in fi X 1018 e.s.E.). 
n  pjP°bnoment von I  wurde entgegen dem von HASSEL u . N a e s h a g e n  (C. 1930. 
U. 1956) zu 1,6 bestimmten Wert zu 1,3 gefunden; 10% von [Rl\d fur die Atom- 
polarisation ergibt den noch niedrigeren Wert 1,21. Unter Zugrundelegung dieser Werte
1,2 bzw. 1,6 ergibt sich fiir das in Lsg. yorhegende cis-trans-Gleichgewicht von I bei An- 
nahine nur Yorhandener Grenzformen ein Geh. von 9 bzw. 15% an cis-Form; ein iiąuimol. 
uemisch der Isomeren solltc das Moment 2,9 haben. Fiir die cis-Form berechnet sich 
(die trans-Verb. ist momentlos) bei Annahme, daB die CO-Gruppe mit der durch die 
' Icr ^*CH2 gebildeten Ebene einen Winkel von 133° bildet, das resultierendo Moment 
zu 4,1. Bas Moment der CO-Gruppe wurde dabei zu 2,79 wie in Hexamethylaceton 
angenommen. Energet. Betrachtungen ergeben mit 19% cis-Form einen gut iiberein- 
s immenden Wert trotz reclmer. Vernachlassigung einer dritten moglichen Form. Vff. 

statigen durch die Mol.-Refr. (27,8; Nap-Licht, benzol. Lsg.) die vóllige Abwesenheit 
on enolisiertem I, wie aus der fehlenden Rk. mit FeCl3 u. aus nicht zu erzwingender

Acetyherung mit Essigsaureanhydrid 
bekannt war. Berechnet fiir die Mol.- 
Refrr. von I ais Dion 22,7, fiir das 
Monoenol 28,7, fiir das Dienol 29,7 ccm. 
Darst. von I  naeh M e e r w e in  (C. 1913. 

n  a I I .  431) aus Succinylsuccinat. —  In  I I
miissen gegenuber I nach Betrach-
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tungen am Modeli durch die Ringanfiigung die beiden CO-Gruppen fest orientiert, 
u. 7,war gegeneinander cis-standig sein. Aus dem gefundenen elektr. Moment (2,79 in 
Bzl. bei 25°) ergibt sich der durch die Vektoren der CO-Gruppen gebildete Winkel 
zu 151°. Darst. u. Reinigung nach W assermann (J. chem. Soc. London 1935.’828).
— H asse l u . Naeshagen bestimmten das Moment yon II I (C. 1930. I I .  1838) zu
0,67. Bestiitigung dicses in benzol. Lsg. gefundenen Wertes durch die Vff. (0,69) unter 
Verwendung einer Lsg. in CC14 (boi 25). —  Vff. konnen fiir das nach D ie ls  u . Wolf 
(C. 1 9 0 6 .1. 1005) geradlinig formulierte IY  aus dem yon ihnen gefundenen Dipolmoment 
(0,7) keine Bestatigung der yon M ichae l (C. 1906. I I .  230) argumentierten cycl. For- 
mulierung lYa  ableiten. Kein eventuelles Nebeneinander beider Formen in Bzl. Von 
den fiir die yon D ie ls  u. W o l f  gegebene Formulierung móglichen elektr. Strukturen 
(IV b—f) sind e) u. f) angular, so daB der Dipol auch einer Resonanz zwischen den

b) : o : : c : : c : : c : :*ó: c) :o : : :C :C : : :C :b :  d) :0 :C :::C :C :::0 :

lY b - f  e) :0 : : :C :C : :C : :0 :  f) :0 : :C : :C :C :: :0 :
Moll. (b—d) einer- u. e) p. f) andererseits seine Entstehung yerdanken konnte. Das 
Vorhandensein der Formen e) u. f) ist durch eine Reihe yon Additionsrkk. wahrschein- 
lich. —  Der nieht unwidersprochen gebliebene Wert fiir den Valenzwinkel der C0- 
Gruppe wurde yon S a v ille  u . Shearer (C. 1925. I I .  264) auf Grund rontgenspektro- 
metr. Unterss. langkettiger aliphat. Verbb. zu 109— 110° angegeben. Zwecks Ent- 
scheidung bestimmten Vff. das Moment yon Y  u. fanden 1,099, entgegen dem von 
Sm ith u . Mc A lp ine  (C. 1934. I I .  2505) fiir V (gasformig) bestimmten Wert 1,18. — 
Das Dipolmoment von Y ergibt sich ais Summę der Momente der CO-Gruppe u. der 
der beiden C-Cl-Bindungen. Unter Benutzung der Werte 2,75—3,00 fiir /ico u- 1»86 
fur /jcci ergibt sich 0  aus /ico —  2 n cci cos 0/2 =  /iCOCl2 zu 127— 119° ais wahrschein- 
licher oberer Grenzwert fiir den Valenzwinkel des Carbonyls. Der yon B e c k e r  u. 

Thorpe (C. 1921. I I .  736) angegebene Wert ist 120°, nach S a v ille  u . S h e a re r  

(1. c.) 110 ±  5 u . 115° nach D o rn te  (C. 1 9 3 4 .1. 818. 2242). Nach kurzeń Betrachtungen 

der Vff. steht der von B ew ilogua  (C. 1931. I .  2970) róntgenoinetr. am CH fih  zu 
124° u . der von D o rn te  am CH2Br„ bzw. C II2J 2 zu 125 ±  5° bestimmte Wert, auch 
be i einer unteren Grenze von 117° fiir don Winkel Cl-C-Cl — wie in Y —, nieht im Wider- 
spruch zu diesem. (J. chem. Soc. London 1935. 1696— 1701. Dez. London, 

Univ.) G. P. W olf.
H. Conrad-Billroth, Die Absorption substituierter Benzole. VI. Methylbenzok 

und Xylonitrile. (V. vgl. C. 1935. I. 378.) Es werden die ultravioletten Absorptions- 
spektren yon o-, m-, p-Xylol, 1,2,3-, 1,3,5- u. 1,2,4-Trimethylbenzol, 1,2,3,i-, 1,2,3,5- u-
1,2,4,5-Tełramethylbenzol, Penta- u. Hexamethylbenzol, weiter yon l-Gyan-2,6;
l-Cyan-3,5-, l-Cyan-3,4-, l-Cyan-2,4- u. l-Crjan-2,5-dimethylbenzol aufgenommen. Die 
Ergebnisse bei der 1. Korperklasse fiigen sich gut der in einor friiheren Arbeit aut- 
gestellten ,,Rechenregel“ mit Berucksichtigung des „Orthofehlers“ . Der Intensitats- 
gang ist analog dem der Chlorbenzole. Die Xylonitrile lassen sich —  wie zu erwarten 
nieht nach der Rechenregel behandeln, zeigen aber RegelmaBigkeiten der Verschiebung, 
dio zu der Hoffnung berechtigen, auch fiir diese Kórperklassen einen brauchbarcn 
Formalismus zur Berechnung der Lage der Banden zu finden. (Z. physik. Chem. Abt- i>. 
29. 170— 77.1935. Graz-Leoben, Physilcal. Inst. d. Techn. u. Montan. Hoclischule.) DAB-

E. K. Plyler und E. S. Barr, Die ullraroien Absorplionsspektren von EssigsauK 
und Essigsaureanhydrid. Beide untersuchten Verbb. zeigen Banden bei 1,9, 2,3. 2,0 ł  
2,8 p. Trotz gewisser Unterschiede bzgl. der Lage u. Intensitat der B a n d e n  sina i 
Spektren einander ahnlich. In  Ggw. yon W. zeigt CH3COOH eine starko Bandę bei o, / > 
wahrend im Spektrum des Anhydrids eine intensiye Bando bei ca. 5,5 /‘ 
den Intensitaten dieser beiden Banden kann man die zur Bldg. von CH3CUUii 
Anhydrid u. H„0 orforderliche Zeit bestimmen. Zur 50%ig. Umsetzung eines 
misches aus je 1 Mol Anhydrid u. W. sind bei 70° 45 Min., bei 26° ca. 12 Stan. ertoi 
lich. Die Rk.-Geschwindigkeit nimmt cet. par. mit steigendem Molbruch i 1: 
(Physic. Rev. [2] 47. 793. 1935. Uniy. of North-Carolina.) ZEIS1'"

Charles A. Bradley jr. und Andrew Mc Kellar, Die Absorption derr ^ e>V ^ v 
im  photographischen UUrarot. Selbst mit einer 9m  langen Gassaulo aus a Ab- 
90°/0ig) von 850 mm Druck gelingt es den Vff. nieht, zwischen 7000 u- 11 ‘ J en 
sorptionsbanden aufzufinden, obwohl auf Grund der bekannten C;H2-ecm'i B o
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theoret. verschiedene Banden des isotopen Mol. in jenem Bereiehe zn crwarten sind. — 
Im Spektrum des C2H 2 wird eine neue schwache Absorptionsbande in der 1 . Ordnung 
eines 21-FuB-Gitters aufgenommen; ihr Ursprung liegt bei 12720 cm-1 (7859 A). Sie 
kónnte durch die ICombination -j- 3 v., + 2 v6 entstelien (entsprechend 12708 cm"1). 
(Physic. Rev. [2] 47 . 793. 1935. Massachusetts Inst. of Technol.) Z e is e .

Ena-Chih Cheng und Jean Lecomte, Uber die Schwingungsformen der 1,2-Di- 
halogenderimte des Athans. Durch Kombination von RAMAN-Unterss. mit Ultrarot- 
mcssungen wird versucht, die Schwingungsformen von 1,2-Dihalogenderiw. des Athan-s 
festzulegen u. zuzuordnen. Das allgemeine Modeli dieser Kórper wird entsprechend der 
Forrnel X-M-M-X (M=C—H u. X=C1, Br, J) angenommen. Ein solches Modeli 
liefert 6 Schwingungsformen, woraus folgt, daB bei der groBeren Zahl der experimentell 
beobaehteten Linien cis- u. fraws-isomere Formen fiir dieses Modeli angenommen werden 
raussen. Die mógliehen 6  Schwingungsformen fur jede der beiden Eormen werden an- 
gegeben u. den experimentell beobaehteten Frequenzen zugeordnet. Experiment u. 
Theorie (L e c h n e r ) stimmen gut uberein. SchlieBlich werden noch die auftretenden 
CH-Sehwingungen diskutiert. (C. R . liebd. Sćances Acad. Sci. 201. 50— 52. 1935.) D a d .

Blanche Gredy, Ramaneffekt und organische Chemie. Studium der „cis-trans“- 
Isomerie bei Athylenverbindungen der Forrnel C II3 ■ C H : GH ■ U. Iilassifizierung der 
Radikale R. Die Raman-Spektren von cis- u. trans-Formender Athylenverbb. der all- 
gemeinen Formel R-CH=CH-CH3 [mit R  =  C„H5, C3H7, C4Hg, C6Hn , C0H13, C6H5, 
CjHg-CH,, C6HU-(CH2)3 u. (CH3)2 :CH] werden aufgenommen. Beim Vergleich der 
Spektren lassen sich die Radikale R  bzgl. ihrer Wrkg. auf die Athylenfreąuenz in eine 
Reihe ordnen, die mit der Reihung BOURGUELS bei den Verbb. des allgemeinen Typus 
CH,=CHR ubereinstimmt. Die cis-Korper wurden durch katalyt. Hydrierung der 
entsprechenden Acetylenverbb. mit kolloidalem Palladium hergestellt. Durch Be- 
handlung der erhaltenen Stoffe mit J  bzw. Br, dann mit Zn-Staub wurde manchmal 
era Gemisch von cis- u. trans-Form, meist aber die reine cis-Form erhalten. Die cis- 
trans-Gemische wurden entweder durch Dehydratation der entsprechenden Alkohole, 
oder durch Einw. von Crotylbromid auf Mg-Alkylbromid dargestellt. Die Herst. des 
reinen trans-Kórpers gelang meist nicht, diese Linien muBten durch Differenzbldg. aus 
dem Gemisch ermittelt werden. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 1029—37. 1935. Lab. 
de Chimie de 1’lSeole Nbrinal Superieur.) D ad ieu .

Blanche Gredy, Ramaneffekt und organische Chemie. Studium einiger trisub- 
muterłer Athylenderuate. Es werden die RAMAN-Spektren einiger trisubstituierter 

j^/ Athylenverbb. von der allgemeinen Formel (nebenst.) studiert. 
IvCH=C<j^„ Untersucht _ wurden Methyl-3-octen-2, Brom-2-buten-2, Dimethyl- 

acrolein, Athyl-2-buten-2-al-l, Methyl-2-penien-2-al-l, Methyl-2- 
octen-2, Metliyl-2-octen-l u. Mcthylepidibromhydrin. Obwohl diese Kórper in 2 stereo- 
isomeren Formen bestehen konnen, so wurde doeh die Athylenfreąuenz immer nur 
einfach erhalten. Der EinfluB der verschiedenen Radikale auf die Lage der C=C- 
-treąuenz wird studiert u. mit dem in cis-trans-isomeren Verbb. (vgl. vorst. Ref.) ver- 
guclien; weiter werden die Unterschiede in der Wrkg. ein u. desselben Radikals beim 
yechsel in seiner relativen Stellung zu den beiden anderen Radikalen R ' u. R "  kon- 
s atiert. (Buli. Soe. chim. France [5] 2. 1038— 44. 1935. Lab. de Chimie de 1’lScole 

°rmal Superieur.) D a d ie u .

yttS\W ' F- Kohlrausch und Gr. Prinz Ypsilanti, Studien zum Ramaneffekt.
i  • liaman-nffekt und freie Drehbarkeit. I I .  (XL II. vgl. C. 1935. I I .  2799.) 

kut^t ?,-die ?ĉ 'v'nSun8 ssPektren von viergliedrigen Kettenmoll. X II2C • CH„ Y  dis- 
auf ’ w* ° ^ 8 sten zur Diskussion herangezogenen Spektren wurden neuerlich 
vonni?mmen U' 'n ^en me*â en Fallen Verbesserungen erzielt. Durch Heranziehung 
vers. fi° ’̂ ^>?'ar’sations- u. RAMAN-Unterss. von Naherungsberechnungen u. Modell- 
u t ^ r  Scze*gti daB es sich in allen Fallen um die Uberlagerung der zur ebenen cis- 
itii 7ans'4onn geborigen Spektren handelt, wobei die trans-Form bei Zimmertemp. u. 
i«Za^m°°e7Cn Zustand bevorzugt ist. Eine Anzahl von Korpern (Malonitril, 1,2-Di- 
hdri n\r Athylenbromhydrin, f}-Aminoathylalkohol, Athylencyan-
anfimn’ toxyacetonitril, Monochlordimethyldther, Mesodichlordibromdthan) wurden neu 
Inst ,0 Iamęn- (Z. physik. Chem. Abt. B. 29. 274— 91. 1935. Graz-Leoben, Physikal.

V  u- Montan. Hochschule.) D a d i e u .

Ramnń i '  Kohlrausch und W. Stockmair, Studien zum Ramaneffekt. XLIV.M itt. 
Pii\uv'o i wid freie Drehbarkeit. I I I .  (Vgl. vorst. Ref.) Aus dem Vergleich der

^P ek tren  von H ,C=CH-X (dreigliedrige Kette) u. H,C=CH-CH2X  (vier-



2 0 6 6 D ,. A l l g e m e in e  u . t h e o r e t is c h e  o k g a n is c h e  C h e m ie . 1 9 36 . I .

gliedrigc Kette) wird dor SchluB gczogen, daB auch die Alkylderiw. ebenso wie die
1,2-disubstituiertcn Athane, im fl. Zustand in 2 yerschiedenen Mol.-Formen auftreten. 
Die weitgehende Analogie mit dem spektralen Ubergang von H 3C-CH2-X nach H3C-
H,C • CH„X legt dio Annahme nahe, daB es sich auch hier um dic ebene cis- u. trans-Form
liandelt. Dagegen scheint Butadien, H 2C: CH-HC: CH2, nur in trans-Form zu 
existieren. Folgende RAMAN-Spektren wurden neu aufgenommen: Vinylbromid, Allyl- 
amin, <x-Buiylen u. 1,4-Butenol. (Z. physik. Chem. Abt. B. 29. 292— 98. 1935. Graz- 
Leoben, Physikal. Inst. d. Techn. u. Montan. Hochschule.) D a d ie u .

Blanche Gredy, Anwendung der Ramanspektrograpliie auf das Studium der Acetylen- 
bindung. Zusammenfassender Artikel uber die Anwendung des RAMAN-Effektes auf 
das Studium der Acetylenverbb. Beschreibung u. Wesen des Effektes, Vers.-Anordnung, 
Wiedergabe aller vom Autor bisher untersuchten Acetylenverbb. (vgl. z. B. C. 1935.
I. 218 usw.). Diskussion der Ergebnisse, Ableitung allgcmeiner RegelmiiBigkeiten,
Schlusse. (Ann. Chim. [11] 4. 5— 82. 1935.) D a d ie u .

Antonin Andant, Pierre Lambert und Jean Lecomte, Streuspektren (Raman- 
Effekt) und ultrarote Absorptionsspektren gesattigter aliphatischer Alkohole und von 
Athylenkohlenwasserstoffen. Es werden die RAMAN-Spektren u. die TJltrarotspektren 
(zwischen 500 u. 1600 cm-1) folgender Stoffe aufgenommen: 2,4-Dimethyl-4-hexanol,
2,5-Dimeihyl-2-hexanol, 2,4-Dimethyl-S-heptanol, 2,5-Dimelhyl-5-heptanol, 2,3,5-Tn- 
methyl-3-liexanol, 2,4-Dimethyl-4-octanol, 2,4,G-Trimethyl-4-heptanol, 2,4,7,4-Octanol, 
sowie 2,4-Dimethyl-4-]iexen, 2,5-Dimeihyl-2-hexen, 2,4-Dimethyl-4-hepten, 2,5-Dimethyl- 
5-hepten, 2,3,5-Trimethyl-2-hexen, 2,4-Dimethyl-2-octen, 2,4,6-Trimetliyl-3-hepten u. 
2,4,7-Trimethyl-4-octen. Es ist vorteilliaft, Ultrarot- und RAMAN-Spektrum der Sub- 
stanzcn aufzunehmen; so z. B. zeigt sich, daB dio fiir die C=C-Bindung charaktcrist. 
RAMAN-Linie 1600 cm-1 in den entsprechenden Ultrarotspektren felilt, wiihrend um- 
gekchrt die fur dio tertiare Alkoholfunktion bezeichnende u. im Ultrarot vorkommende 
Frcąuenz bei 1140 cm-1 im RAMAN-Spektrum nicht aufscheint. Die beiden Methoden 
gestatten eine Untersclieidung sowohl aufeinandorfolgender Glieder einer homologen 
Reihe wio auch von Isomeren. (C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 201. 391—93. 
1935.) D a d ie u -

Mario Milone, Vber die Ramanspektren der Ester einiger Deńvate der ji-Ketobutier- 
sdure. I I . (I. vgl. C. 1935.1. 2661.) Es werden die RAMAN-Spektren der Athylesterm 
a-Allyl-fi-ketobuttersazire, a.-Ghlor-fi-keio-, a-Dimethyl-fi-keto-, ą-Diathyl-fi-keto-, a-Meihyl- 
dlhyl-p-keto-, <x-Benzyl-f}-kelo-, a-Benzoyl-fi-ketobuttersaure, sowie der Athylester der 
Benzoylessigsaure aufgenommen. An Iland dieser Spektren wird die ICeto-LnoI- 
tautomerio der Ester studiert, wobei sich ergibt, daB die Enolform in groBer Mc5Ee 
auftritt, wenn im allgemeinen Typus dieser Vcrbb. CH3-CO-C(R1R 2)-COOC2H5, 
R 1 =  H u . R s =  Cl oder Benzoyl. Kleine Enolmengen beobaehtet man, wenn Rx =  y 
u. R 2 =  Allyl oder Benzyl, u. kein Enol tritt- dann auf, wenn R x u. R 2 Alkyle sina- 
(Gazz. chim. ital. 65. 339— 49. 1935. Turin, Univ., Chem. Inst.) D a d ie u .

Oreste Miller und Łćon Piaux, Die Ramanspektren der cis- und transisomren 
m- und p-Dimethylcyclohexane und des l,l-Dimethylcyclohexans. Die R A M A N -S pe k tre n  

der im Titel bezeichneten Stoffe werden teils mit, teils ohne Filter aufgenomrnen. Di 
Darst. der Korper soli in einer besonderen Arbeit (O. M il le r )  angegoben werden. Die 
S p e k t r e n  der cis- u. trans-Kórper sind deutlich verschieden, nur ein Teil der Limen is 
gemeinsam. Die fiir den 6 -Ring charaktcrist. Linie zwischen 700 u. 800 cm 1 ist i 
o- u. m-Kórper im /ra?is-Fall erniedrigt, beim p-Deriv. zeigt sie keinen Unterschiec. 
allen S p e k t r e n  fehlt die Linio 1600 vollkommen, was die grofie Reinheit der b o 
(Felilen ungesatt. KW-stoffe) beweist. Die S p e k t r e n  sind yollstandiger ais die \ 
G o d c h o t ,  C a n a ls  u. C a u q u i l  (vgl. C. 1932. I . 1494) fiir dieselben K o r p e r  erhalten 

(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 76—77. 1935.) :
G. B. Bonino, R. Manzoni-Ansidei und D. Dinelli, Ramanspektrum eimge 

stituierter Pyrrolaldehyde. Es wurden die Ramanspektren a u f g e n o m m e n  von 
methyl-5-formylpyrrol, 2,3,4-Trimethyl-5-formyipyrrol, 2,4-Dimethyl-3-athyl-o-jo y 
pyrrol u .  2-Methyl-3,4-diathyl-5-formylpyrrol. Samtliche Substanzen wurden m . 
alkoh. Lsg. untersucht. In  allen Spektren tritt eine intensive u .  verwaS'cnen 
zwischen 1620— 1650 om-1  auf, dic einer stark gestorten C=0-Gruppe ZUZU°^‘
Bei dem Benzaldehyd liegt die betreffende Linio bei 1700, bei dem Pyrrolal.e  y 
1645 cm-1. Bei samtlichen substituierten Aldehyden t r it t  ierner eine Limc i 
1570 cm-1 auf, die bei dem einfachen Pyrrolaldehyd nicht gefunden woi den i[ • „  erns 

fragliche Linie stammt wahrscheinlich von einer Kerndoppelbindung des y
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bei den alkylierten Aldehj'den. (Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6] 22. 448— 52. 
17/11.1935.) G o t t f r ie d .

G. B. Bonino und R. Manzoni-Ansidei, Ramanspektrum und Koiistitution des 
Pymzols und einiger seiner Derirate. Es wurden die RAMAN-Spektren aufgenommen von  

Pyrazol, 3,5-Dimethylpyrazol, 1,3,5-Trimethylpyrazol, 1,3,4,5-Tetramelhylpyrazol u. Pyr- 
azólin. Das Spektrum des Pyrazols besteht wie das des Thiophens u. Pyrrols aus elf 
Linien, von denen zwei den Scliwingungen der „aromat.11 C—H-Gruppen zuzusclireiben 
sind, wiihrend die restlichen neun vom Pyrazolkern herriihren. Diskussion fiihrt auf 
die neue KNORRsche Formel ohne die beiden Doppelbindmigen. Bei den metliylierten 
Pyrazolen treten neu auf die Linien, die den inneren Scliwingungen der Methylgruppen 
zuzuordnen sind. Es versckwindet dagegen bei dem 1,3,5-Methylderiy. eine, bei dem
1,3,4,5-Deriv. dio beiden Linien, dio von den aromat. C—H-Gruppen herriihren. 
Wahrend in dem Pyrazolspektrum Doppelbindungslinien nicht auftreten, wird eine 
solche beim 1,3,5- u. 1,3,4,5-Deriv. festgestellt. Dies wiirde mit der alten KNORRschen 
Formel mit den beiden Doppelbindungen in Ubereinstimmung scin. Eine endgiiltige 
Entseheidung iiber dio Konst. des Pyrazollcerns kann noch nicht gegeben werden. 
(Atti R. Accad. naz. Lincei, Rend. [6 ] 22- 438—43. 17/11. 1935.) G o t t f r ie d .

R. Manzoni-Ansidei, Ober das Ramanspektrum des Dimethylfurazans und des 
Diinetliyloxodiazols. Es wurden die RAMAN-Spektren aufgenommen von dem Dimethyl- 
jurazan u. dem Dimethyloxodiazol. Anregungsfreąuenz war die Hg-Linie 435,8. Es 

n  n  n  n  so^ °  besonders untersucht werden, ob bei
„ —9 9 9 den betreffenden Substanzen Linien auftraten,

I  N---- x u  x __o __Ń die Doppelbindungen entspraehen. Dies war
dor Fali bei dem Dimethyloxodiazol, so daB 

fur diese Verb. die alte chem Formel I  (schemat.) ais gesicliert angesehen werden kann. 
Bei dem Dimethylfurazan traten solche Linien jedoch nicht auf. Es ist daher schwicrig, 
das Spektrum, ausgehend von der schemat. Formel II , zu diskutieren. (Atti R . Accad. 
naz. Lincei, Rend. [6] 22- 444—47. 17/11. 1935.) G o t t f r ie d .

E. Bartholomć und H. Sachsse, Ober die Bedeutung des Isotopieeffektes fiir  die 
Analyse des Schwingungsspektrums organischer Molekule. Es wird darauf hingewiesen, 
daB die Einfiihrung eines schweren Wasserstoffatoms (D) an Stelle von H  in ein Mol. 
oft wiehtige Aussagen iiber das Schwingungsspektrum eines solchen Mol. ermoglicht. 
Tritt namlich in einem solchen FalJo kein Isotopieeffekt auf (Veranderung der Freąuenz), 
so darf man schlieBen, daB dieses H  an der betreffenden Scbwingung nicht beteiligt ist. 
-Fur diese Schwingung bpsteht dann in manchen Fiillen eine gróBere Symmetrio ais fiir 
das gesamto Mol., so daB man fiir eine solche Schwingung Auswahlregeln anwenden 
kann, die fiir das ganze Mol. nicht gelten. Untersucht wird das Schwingungsspektrum 
des gasfórmigen CH3OD. Bei einer groBen Anzahl yon Schwingungen tritt kein Isotopie- 
effekt auf, es ist also das alkoh. H  daran nicht beteiligt, u. es gilt dann fiir sie die 
kymmetrie der Methylhalogenide. Durch Vergleich mit diesen ist es móglich, eine Zahl 
von Grundfreąuenzen des CH3OH festzulegen. Aus solchen Uberlcgungen wird ge- 
schlossen, daB z. B. bei CH?O Ii die froie Drehbarkeit in der gleichen GroBenordnung 
gehemmt scin muB, wie im Athan, wo bei Zimmertemp. rund 50% dor Moll. noch nicht 
rotieren. SehlieBlich wurden Unterss. an Ather ausgefuhrt, wobei gezeigt wiirde, daB 
beii der Schwingung, die der Freąuenz yon 827 cm-1 entspricht, rund 5°/0 der Energie 
aut jedes H-Atom entfallt. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 41. 521— 22.

Physik. Chem. Abt. B. 30. 40—52. Gottingen.) ” D a d ieu .
. Masao Harada und Toshizo Titani, Isotopenaustauscli zwischen Wasser und 

wiigen organischen Verbindungen. Die Gleichgewichtskonstanten u. Verteilungsquo- 
lenten (D-Konz. in den gesamten austauschbaren H  der organ. Substanz/D-Konz. in 
°n gesamten H des W.) fiir den Isotopenaustausch zwischen W. u. A nilin , Phenol, 
yrrol, Benzoesaura u. Benzylalkohol werden bestimmt durch Analyse des Wasserstoffs 
er organ Substanz u. des von der organ. Substanz befreiten W. Fiir Chlf., Athyldiher

Y tn̂ ddehyd wurde kein Austausch gefunden. (BuU. chem. Soc. Japan 10. 554— 57. 
T l.' j tt Osaka, Schiomi Inst. f. Physikal. u. Chem. Forschungen u. Physikal.-Chem. 

m * W r i g - s  dtsch.]) Sa l z e r .
L- Tucholski und Erie K. Rideal, Die Reaktion zwischen Athylen und V/asser- 

bzw °n ^>e’}lier ŵn arl einer Nickeloberfldche. Die Rk. zwischen Athylen u. Wasserstoff 
an e“lem -^i-Katalysator ist zwischen 0 u. 17° nuUter OrćLnung. Bei 

i —̂ 23°) yerliiuft die Rk. extrem langsam, wahrscheinlich wegen der
1 Adsorption des Athylens. Bei 0a ist der Geschwindigkeitskoeff. der Athylen-
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liydrierung mit Wasserstoff 1,5-mal groBer ais mit Deuterium (96% D). Bei hohen 
Tempp. sind dic Geschwindigkeiten gleich. Der Unterschicd in den Aktmerungs- 
energien ist zwischen 0 u. 17° ungefiihr 790 cal, boi 120— 139° ungefahr 500 cal. Mit 
steigender Temp. nehmen beide Geschwindigkeitskoeff. zu, fiir Wasserstoff liegt der 
Hochstwert bei 140°, fur Deuterium bei 160°. (J. chem. Soc. London 1935. 1701—04. 
Dez. Cambridge, Coli. Science Lab. of the Univ.) Sa l z e r .

J. Enriętue Zanetti und Darrell V. Sickman, Die Synthese von Deuterioacetaldehyd. 
Deuterioacetylen wird in eine saure Lsg. von Quccksilbersalzen in schwerem W. ein- 
geleitet. Bei 0° betragt der Dampfdruck des durch wiederholte Dcst. vom W. 
befreiten Aldehyds 327 mm. Der Aldehyd zeigt die iiblichen Aldehydrkk. (J. Amer. 
chem. Soc. 57. 2735. Dez. 1935. New York City, Columbia Univ., H av e m e y e p . 

Lab.) S a l z e r .

Franz Karl Miinzberg, Austauschversuche mit organischen Verbindungen md 
scliwerem Wasser. Natriumformiat, Ameisensaure, Malonsaure, Bemsteinsaure u. Monc- 
chloressigsaure werden jeweils in schwerem W. gel. u. nach bestimmter Zeit das W. 
wieder isoliert u. interferometr, die Konz.-Abnahme bestimmt. Bei Natriumformiat 
tritt erst bei 100° ein geringer Austausch ein, bei Ameisensiiure, Bemsteinsaure u. 
Monochloressigsaure wird nur der Carboxylwasserstoff, bei Malonsaure der gesamte 
Wasserstoff ausgetauscht. (Z. physik. Chem. Abt. B. 31. 18— 22. Dez. 1935. Prag, 
Physikal.-Chem. Inst. d. Deutschen TJniv.) Sa l z e r .

J. Horiuti und T. Koyano, Die direkte Einfuhrung des Deuteriums in Benzol 
durch liochfreąuenten Strovi. In  reinem Bzl., das mit verd. schwerem W. gemischt ist, 
wird in Ggw. von Platin ais Katalysator unter dem EinfluB eines elektroinagnet. 
Oscillators hoher Freąuenz Deuterium direkt eingefiihrt. Dies geht allerdings nur in 
Ggw. des metali. Katalysators. (Buli. chem. Soc. Japan 10. 601. Dez. 1935. Sapporo, 
Japan, Chemical Dep., Fac. of Science, Hokkaido Imp. Univ. [Orig.: engl.]) Sa l z e r .

Noriyoshi Morita und Toshizo Titani, Monodeuteriobenzol. Es wird die Herst. 
von Monodeuteriobenzol aus Calciumbenzoal u. Calciumdeuterat beschrieben. (Buli. chem. 
Soc. Japan 10. 557— 58. Nov. 1935. Osaka, Physikal.-Chem. Lab. d. Kaiserl. Univ. 
u. Schiomi Inst. f. Physikal. u. Chem. Forschungen. [Orig.: dtsch.]) S a l z e r .

O. Redlich und w. stricks, Schmngungen des Benzols und die Ramanspektren 
von Benzol-d und Benzol-d2. Die Ramanspektren von Bzl.-d u. p-Bzl.-rf, wurden ge

messen. Die zwischen den entsprechenden Linien auftretenden Differenzen, z. B. 
2270 cm' 1 fiir C0H5D u . 2279 fur CcH4D2, liegen auflerhalb, der Fehlergrenze. Die 
C6H 4D2-Linien sind etwas yerwaschen, wahrscheinlich weil sich zwischen den 3 Isomeren 
ein Gleichgewicht einstellt. Werden die ani CHC13 u . CDC13 gezeigten Bezieliungen 

zwischen den Schwingungsfreąuenzen isotoper Molekule (C. 1935- II- 1834) auf die 
vorliegenden Ergebnisse u . diejenigen von Wood (J. chem. Physics 3 [1935]. 444) 
fiir C6D 6 erhaltenen angewendet, so konnen die yon W i l s o n  (C. 1934. I I .  2501) au>' 

gestellten Beziehungen zwischen den Schwingungen des Bzl. u. dessen Bamanfreąuenzen 

bestatigt werden. (J. chem. Physics 3. 834. Dez. 1935. Wien, Techn. Hochsch., 
Inst. f. physikal. Chem.) S a l z e r .

D,. Praparative organische Chemie. Naturstoffe.

Aristid A. Grosse und V. N. Ipatieff, Reaktion von Paraffinen mit aromatischw 
KoMenwasserstoffen (destruktire Alkylierung). (Vgl. C. 1936. I. 751.) Die Rk. bcstcm 
in der Spaltung des Paraffins in ein Paraffin mit niedrigerem Mol.-Gew. u. ein 0 ‘eiin 
,,in statu nascendi“, das unmittelbar den aromat. KW-stoff alkyliert. Die HauptrK. 
erfolgt nach Gleichung I  u. kann ais destmktive Alkylierung bezeiehnet werden.
Dio Rk. wird bei einem Octan, dem 2,2,4-Trimethylpentan u. Benzol beschrieben. Uie- 
selbe Rk. erfolgt auch mit anderen aromat. KW-stoffen, z. B. Toluol u. den Aj/loleii 
u. mit anderen Paraffinen, z. B. mit n-Heptan. Hexanen u. Pentanen. — Die Bk. 7''n®cJie
2,2,4-Trimethylpentan u. Bzl. wurde in Ggw. von A1C13, ZrCl4, BF3 u. MgCL ais -Ka # 
lysatoren untersucht. In  den letzten beiden Fallen (BF3 u. MgCl3) erfolgt kcine i  •• 
beide KW-stoffe bleiben unyerandert. — In  Ggw. von A1C13 u. ZrCl4 erfolgt Rk. na 
Gleichungllu.III. Das Octan kann prakt. yollstandig in Isobutan u. dic tert.-Btayloen" t- 
ubergefiilirt w'erden. Mit A1C13 erfolgt die Rk. bei 25— 50° u. gewóhnlichem > 
mit ZrCl4 bei 50— 75°. Diese Chloride reagieren ais wirkliche Katalysatoren, a.
Mol. von ihnen wenigstens 20 Moll. des Octans umwandeln kann. In jedem -ta 
HC1 zugefiigt, um die Wrkg. der Chloride zu fordem. Das AlClj u. ebenso ctas , •.
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verbinden sich z. T. mit den aromat. KW-stoffen zu den bekannten teigigen oder fl. 
braunroten Additionsverbb. von G u s t a v s o n .

1 C(m + n)H2(m + n) + 2 H- CxHox— 0 -T*" CnH2n + 2 *4" CxH2x— 5"CmH2m— 1
n  CH3 .C(CH3)a.CH 3 .CH(CH8).CH 3 +  CeH8 — >- CH(CH3)3 +  C„H6C(CH3)3 

I I I  CH3 .C(CH3)4-CH2 .CH(CH3).CH 3 +  C0H 6C(CH3)3 — >- 

CH(CH„)3 +  (C H ^C C JL  C(CH3),
V e r s u o h e. Bei der Rk. von 2,2,4-Trimethylpentan (sehr rein, nc20 =  1,39 22) 

mit Bzl. in Ggw. von A1C13 wurde Isobułan u. Spuren von Propan u. Pentanem erhalten, 
auBerdem tert.-Butylbenzol, das ais Brom-lcrt.-bulylbenzol u. p-tert.-Butyibenzolsulfosaure 
u. Oberfuhrung dieser in ji-terł.-Butylphenol identifiziert wurde. —  Weiter wurde aus 
den Rk.-Prodd. Di-p-iert.-butylbenzol erhalten; daneben sind anscheinend die o- u. 
p-Isomeren vorhanden. Die Fraktionen unter 200° enthielten neben Bzl. Mono-terl.- 
bułylbenzol. Die Resultate der Rk. mit A1C13 u. ZrCl., sind in Tabellen zusammen- 
gestellt. ( J .  Amer. chem. Soc. 57 . 2415— 19. Dez. 1935.) B u s c h .

H. van Risseghem, Darstdlung und Eigenschaflen eines 1,3-disubstituierlen Allens: 
Hexadien-(2,3). Vf. hat durch Umsetzen des racem. Hexandiols-(3,4) mit PBr3 neben 
dem 3,4-Dibromhexan ein Bromhexen, C6HuBr, erhalten von Kp.26 49,0—49,2°, D .0.,
1,1965, D.'20.! 1,1733, n*20 =  1,4460, nne,,20 =  1,44 88, n,,20 =  1,4552, n / 0 =  1,4607,
II fiir a, /?, y =  37,05, 37,77, 38,10 (ber. 36,98, 37,72, 38,18). Nach der Bildungsweise 
u. dcm Fehlen von Exaltationen der Mol.-Refr. diirfte 3-Bromhexen-(3) vorliegen. 
Um dies zu beweisen, hat Vf. benzylallcoh. KOH auf das Bromid einwirken lassen, um 
es in ein Acetylen iiberzufuhren. Die Menge des erhaltenen ICW-stoffes, C0H 10, ent- 
sprach genau der Abspaltung von 1 Mol. HBr, aber der farblose, sehr bewegliche, 
knoblauchartig riechende KW-stoff gab keine der fiir Acetylone charakterist. Fallungs- 
rkk. Er zeigte Kp.760 67,75—68,25°, D.°4 0,6986, D.2°4 0,6804, n*20 =  1,3927, nHes20 =
1,3953, nr° =  1,40125, ny20 =  1,40645, M fur a, 0, y =  28,77, 29,325, 29,66 (ber. 
27,729, 28,284, 28,555 fur |= u. 28,772, 29,425, 29,804 fur f?). Die Mol.-Refrr. u.Disper- 
sionen nach L o r e n t z  u . E y k m a n  (vgl. Original) sind nicht yereinbar mit einem 
Hexin, wohl aber gut mit einem Hexadien mit 2 nicht konjugierten Doppelbindungen.
anach kamen Hexadien-(1,5) (Diallyl) oder Hexadien-(2,3) in Frage. Da dio Kon- 

stanten des Diallyls denen des obigen KW-stoffes nicht entsprechen, muC dieser Ilexa- 
<lien-(2,3) oder l-Methyl-3-dthylallen (I) sein u. ist wie folgt entstanden:

CH3• CH2• CBr: CH-CH2-CH3->- CH3-CH: C: CH-CH2-CH3 .
Nach F a v o r s k y  werden Allene durch Alkalien zu disubstituierten Acetylenen 

pomerisiert; I widersteht der Einw. von benzylalkoh. KOH bei 150°. Von Interesse 
Ali n‘ des I, wogegen die von BouiS (C. 1928- I I . 977) beschriebenen
Allene durch eine Exaltation der Mol.-Refr. ausgezeichnet sind. Durch Einw. von 
wnzylalkoh. KOH auf die Dibromide R-CH2-CHBr-CHBr-CH2-R/ oder die Bromide 
lv-CH2-CBr: CH-CH2-R' diirften Homologe des I darstellbar sein. (Buli. Soc. cliim. 
wlgiąue 44. 593—96. Nov. 1935. Brussel, Univ.) L i .y d e n b a u m .

, J- Boeseken und N. v. d. Linde, Die Addition von H2S an Isopren unter der 
walytischen Wirkung von FeS. Wenn sich H2S an konjugierte Systeme in gleicher 
eise anlagert wie S02, muBte bei der Einw. von H2S auf Isopren 3-Methyltetrahydro- 
lophen entstehen. Vff. erhitzten daraufhin Isopren mit H2S teils in einem Autoklaven, 

e s in Glasrohren. In den Glasrohren wurde keine Einw. beobachtet, im Autoklaven 
,'Tirdcn geringe Mengen eines Mercaptans erhalten, was auf katalyt. Wrkg. des GefaB- 

atenals deutet. Verss. mit Fe203 lieferten bessere Ausbeuten ais Verss. mit metali. Fe; 
f talyt. Wrkg. kommt also dem aus H,S u. Fe20 3 gebildeten FeS zu. Die Rk. 

te o”1 ^ gW' von Fe203 schon bei mittleren Tempp. zu beginnen u. ist bei der End- 
al K ™ wesentlichen beendet. Aus dem Rk.-Prod. lassen sich zwei Fraktionen,
na l!' k) Kp.20 1 35° unter teilweiser Zers., abtrennen. Die Verss. muBten
we 1 Clni?Sy " ’egen der śiuBerst unangenehmen Geruehseigg. der Prodd. abgebrochen 
v «- Die Fraktion a besteht aus dein Mercaptan CJI^SH . Der Geruch bei groBer 
(lies,Unnun8 orinnert an den gewisser Raubtiere (Hyane, Wolf); Vff. vermuten, daB 
ri.mf!-s ungesatt. Mercaptan in den Ausdunstungen dieser Tiere yorkommt. Das Mer- 
VA  n lsj' "'ahrscheinlich ein Gemisch von 4 Isomeren, in dem (CH3)aC(SH)-CH:CH2 
"fiir,(:rrSC der Einw. von Peressigsaure werden 3 Atomo O ziemlich rasch auf-
g. if n'men; nach 118 Stdn. sind 3,7 Atome yerbraucht; das Rk.-Prod. entha.lt neben 
CK°nQuren auch H2SO,. Hg(S-C5H9)2, rote Nadeln aus A. Disulfid, C10H l8S2, aus
- 3 u, J  in NaOCH3-Lsg. Naeh Dest. im Hochvakuum fast farblose Fl. von
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unangenehmem, durchdringendem Geruch. — Die Fraktion b besteht aus 2-Methyl- 
buianditliiol-(x,x), C5H 12S2; auch dieses bildet wahrscheinlich ein Gemisch von 4 Iso- 
meren (vg.. B a r r  u. K e y e s , C. 1935. I. 2662). (Recueil Tray. chim. Pays-Bas 54 

([4] 16). 739— 44. 15/10. 1935. Delft, Techn. Uniy.). O st er t a g .

Joseph Wiemann, Uber einen neuen Mełhylkcxit. (Vgl. C. 1935. I I- 1342 u. friiher.) 
Vf. liat das rolie Vinylpropenylglykol, dessen Oxydation einen Methylhexit von F. 190° 
geliefert hatte (1. c.), analog dem Dipropenylglykol (C. 1934. I. 1301) mit Phenyl- 
isocyanat umgesetzt u. ein wohl charakterisiertes Phenylcarbamat erhalten. Dieses 
lieferte, mit Baryt yerseift, ein fi. Vinylpropenylqlykol von Ivp .12 111°, D .234 0,9944, 
no23 =  1,4800, Md =  36,57 (ber. 36,64). 1,8 g desselben wurden in 250 ccm W. mit
1,7 g AgC103 u. 0,05 g OsO.j oxydiert u. gaben 0,5 g eines krystallisierten Prod. von 
F. 127°, aber keine Spur des obigen Methylhexits von F. 190°, ein Bewcis, dafi das 
rohe Vinylpropenylglykol ein Gemisch der beiden Diastereoisomeren ist. Verb. 127°

ist ein neuer Methylhexit, C7H 10Oe, 1- in 
k., sil. in h. A. u. k. W., siiB schmeckend.

• OH Gab kein krystallines Acetylderiy. Mit 
Benzaldehyd wurden yoluminose Kry- 
stalle, F. 151°, erhalten, ein Gemisch von 

Di- u. Tribenzaldehydacetal. — Bzgl. der ster. Formel ist zu bedenken, daB das Dmnyl- 
glykol, dessen Phenylcarbamat das weniger 1. ist, den Allit, symmetrischer ais Mannit, 
liefert. Wenn hier die Verhaltnisse analog liegen, so ergibt sich fur den neuen Methyl- 
hexit nebenst. ster. Formel, welche vom 3. C-Atom ab mit der des Allits iibereinstimmt. 
(C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 201. 1398—99. 23/12. 1935.) L in d e n b a u m .

Walter M. Lauer und Carl M. Langkammerer, Die Konstilution der Bisulfil- 
additionsferbindwigen der Aldehyde und Ketone. Die Umwandlung der Jodmethan- 
sulfosaure (I) in Methionsaure u. Methansulfosaure beweist die Formulierung von I 
ais Sulfonsaure. Durch Schmelzen von I  mit K-Aeetat bei ungefahr 200° u. Acetylierung 
der Fornmldehydbisulfitverb. (III) entsteht dieselbe Acetoxymethansulfosaure (II), 
ein weiterer Beweis fiir die Formulierung der Bisulfitadditionsverbb. von Aldehyden 
u. Ketonen ais a-Oxysulfonsauren.

^ O H  ^O C O C H 3
H I  C I I ,  Acetylierung CH ; n  CIUCOOK^ CH9 l

'^-SOjK ^ S 0 3K  ^-S03K
V e r s u c h e :  Jodmetliansulfosaures Kalium. (I) CH2JS0 3K. 95 g (0 ,6  Mol) 

K 2S03 in 450 ccm W. mit 78,8 g (0,2 Mol) CHJ3 uberschichten u. 3—4 Stdn. bis zum 
Verschwinden des CHJ3 riickflieBend erhitzen; filtrieren, zur Trockne eindampfen 
u. Riickstand zur Entfemung von K J  mehrfach mit CH3OH ausziehen, dann mit 
800 cem A. (80%) auskochen. Helle, farblose Platten. — Jodmetliansulfosaures Natnwn, 
CH2JS 0 3Na-H>0, wie I;  Entfernung des N aJ hier unnotig. — AcetozymetJunisiufo- 
saures Kalium ." (II) C3H 50 5SK. a) Aus I:  10,4 g (0,04 Mol) von I u. 5 g (0,05 Moi) 
CHjCOOK im Mórser verreiben u. 2l / 2 Stdn. auf 200— 205° unter Ruhren ermtzen. 
Naeh dem Erkalten zerreiben u. mehrfach mit CH3OH bei 20° extrahieren. Aus A.

F. unter Zers. 239— 245°. b) Aus I I I : 20 g III , 100 ccm Essigsiiureanhydrid u. 10 ccm Ag- 
20 Min. erhitzen. Unter dauemdem Schutteln scheiden sich ICrystalle ab. w asenen 
mit absol. A., A. Aus A. F. unter Zers. 243— 246°. Krystallograph. Vergleicn aer 
nach a) u. b) gewonnenen Stoffe bestatigte ihre Identitiit. —  Hydrolyse von_̂ I1 mi 
HoS04 hefert CPLO (Nachweis mit Dimedon). —  Methionsaures Kalium, CH2u c02 »• 
26"g (0,1 Mol) (I) u. 47,5 g (0,3 Mol) K 2S03 in 500 ccm W. 168 Stdn. auf dem Dampibaa 
unter RiickfluB erhitzen. Auf 150 ccm eindampfen; Nd. aus h. W. umkrystalhsieren. 
Methansulfosaures Kalium, CH3S03K. 26 g (0,1 Mol) I in 350 ecm 50°/0ig- i 
20 g Eg. u. 25 g Zinkstaub 2V2 Stdn. riickflieBend erhitzen. Abfiltrieren, aui 
einengen, mit H 2S siittigen, filtrieren u. eindampfen. Riickstand mit CH3OH uus au^  ̂
u. aus 150 ccm 80%ig. A. umkrvstallisieren. —  A celoxyaceton itril, CJH 50 2ri. > 0 

(0,1 Mol) I I  u. 6,5 g (0,1 Mol) KCN in 50 ccm W. 30 Min. stehen lassen. Olige ao- 
scheidung mit A. extrahieren usw. Kp. 178— 179°, nn'-° =  1,4040. — A n ilinom  

sulfosaures Kalium, C;Hs0 3NSK-H20. 3,84 g (0 ,0 2  Mol) I I  u. 40 ccm Amhn _bisi zum 
Erstarren der M. ruckfliefiend erhitzen. Waschen mit absol. A. Aus CH3Orl. (o- '
chem. Soc. 57. 2360— 62. Dez. 1935. Minneapolis, Minnesota, Univ.) EUG. '

W. M. Platz, Ubersicht iiber die organischen Verbindungen des Phosphors. ( ł ort»c 
Chem. [russ.: Uspechi Chimii] 4. 573— 609. 1935.) lvLŁVŁ

I I  OH OH OH OH 

CH3- C —  Ó - Ó - Ó - 6  - c h 2
I I I I I

OH I I  1-1 H H
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Richard Kuhn, Werner Badstiibner und Christoph Grundmann, Ober Aldehyd- 
kondensationm mit sekundaren Aminen (Knoevenagelreaktion). Die analog der Darst. 
Ton aliphat. Polyenaldehyden durch Einw. sekundarer Aminę (Piperidin) auf Aeet- 
aldehyd oder Acetaldehyd + Crotonaldeliyd yersuclite Synthese von Ok.tatrie.nal (I) 
aus Crotonaldehyd konnte yon K uhn  u . H o ffek  (C. 1930. I I .  2632) nicht yerwirklicht 
werden, wahrend Bernhauior u . W o ld an  (C. 1933. I I .  2623, ohne Vers.-Angabe) 
diese Kondensation gelang. Zur Klarung dieser Befunde belichteten Vff. reinen Croton
aldehyd mit Sonnenlieht oder mit einer Quarzlampe, worauf nach Zugabe yon wenig 
Piperidin sofort Kondensation zu I  eintritt, die ohne Belichtung yollstandig ausbleibt. 
Es bildet sich bei der Belichtung durch Autoxydation Crotonsawre, die die Konden
sation katalyt. beeinflufit (ebenso wie Essigsśiure, Citronensaure u. a.). —  Zum Mecha- 
nismus der Knoerenagelrk. Diese Katalyse durch Piperidinsa/ze (bzw. Salze sekundarer 
Aminę) fiir Aldehydkondensationen nach K noevenage l war wohl deswegen nicht 
bekannt, weil 1. viele dieser Rkk. nicht mit ganz reinem Aldehyd ausgefuhrt wurden 
(Bldg. von Saure) u. 2. ais Rk.-Partner der Aldehyde oftmals Sauren selbst angewandt 
werden. Verschiedene reaktionskinet. Betrachtungen yon BLANCHARD, Kxein u . 

Mc Donald (C. 1931. I I .  1815), F ischer u . M a rsc h a ll (C. 1932. I .  802) u. Sm ith 
u. Welch (C. 1935. I. 43) sprechen ebenfalls fiir eine Fórdcrung der Aldehydkonden- 
sation durch Salzbldg. der sekundaren Aminę. —  Ais Katalysator dieser Rkk. eignet 
sich gut ein aquimolares Gemisch yon Piperidin u. Eg., verd. mit etwas absol. A. — 
Dekatetraenal, CH3(CH: CH)4CHO (II). I I  ist z. T. in dem von K uhn  u . H o ffe r  
(1. c.) aus Crotonaldehyd + Acetaldehyd + Piperidin erhaltenen Rk.-Prod. enthalten 
u. wurde daraus von R e ic i is t e in  (C .19 32 . I .  2848. I I .  3861) isoliert. Fur die Bldg. 
hierbei wurden von Vff. 2 Wege aufgefunden. 1. Aus Crotonaldehyd + SorbinaldeJiyd,
2. aus Acetaldehyd + Oktatrienal. —  Dodekapentaensaure (III). Die aus Dekatetraenal
u. Malonsaure in Pyridin dargestellte Dicarbonsaure bildet beim trockencn Erhitzen 
nur wenig III, bessere Ausbeuten werden durch Kochen in Eg.-Essigsiiureanliydrid 
erhalten. Das Absorptionsspektrum dieser langsten bisher dargestellten braungelben 
Potyencarbonsaure zeigt 4 Banden (— 196°), das Fluorescenzspektrum 15 Banden. — 
Citrylidenacetaldehyd, (CH,),C: CH ■ CH2 • CH, • C(CH3): CH • CH: CH ■ CHO (IV). Dieser 
Aldehyd wurde 1931 yon einem unbekannten Autor ais eine nach Verbenaol riechende 
Flussigkeit, Kp .13 125— 127°, beschrieben; nach v. B raun  u . R ud o lp h  (C. 1934.

II. 3923) entsteht er aus Citrylidenessigsaure nach der Chromochloridmethode (Mai- 
glockchengeruch). Der von Vff. aus Citral u. Acetaldehyd mit Piperidin-Eg. erhaltene 
IV liecht nach Mostbirnen; Kp .0l02 93—94°, D. u. Brechungsindex sind hoher ais die 
von v. Braun gcfundenen Werte. Das in Blattchen krystallisierende Semicarbazon 
sehm. bei 166—167°, das rote 2,4-Dinilrophenylhydrazon bei 131— 133°. Umlagerungs- 
verss. unter N2 mit Jod, Sonne oder Uyiol fuhren nicht zu einem Prod. mit Maiglóckclien- 
geruch. Der Birnenaldehyd besitzt Konst. IV, da 1. dor alkal. Abbau Citral, Acet- 
aldehyd u. ilethylheptenon liefert, 2. Oxydation mit Silberoxyd u. folgende katalyt. 
Hydrierung zu d,l,d,&-Dimethylcapriwsaure, (CH3)2CH-CH„.CH2-CH2-CH(CH3)-CH2- 
IH;-CH2'C00H (V) u. 3. Red. nach P o n n d o r f  z u  Citrylidendthylalkóhol fiihrt (ahn- 
licher Geruch, aber haftender, wie Geraniol).
. V e r s u e li e. Dekatetraenal (II). 300 g frisch dest. Acetaldehyd + 240 g Croton

aldehyd zu 4 g Piperidin + 2,8 g Eg. in wenig A. zutropfen lassen, nach 1 2-std. Stehen 
unter N2 3—4 Stdn. lang erwarmen. In  A. aufnehmen, unter N 2 fraktionieren. Frak- 
:!on.5 vom Kp.os 100— 115° (34 g) iiber die Bisulfityerb. reinigen, nochmals frak- 
loniercn u. aus Bzn. krystallisieren. II, gelbe Nadeln, F. 107— 107,5° (k. Th.), 
Ausbeute 2,6 g. Aus Fraktion 4 (43 g rolies Oktatrienal) werden durch analoge Um- 
setzung mit Acetaldehyd noch 2,9 g I I  erhalten. Iiydrazon, C10HUN2. Eigelbe Nadel- 
Bf-6?’ Unsĉ arfer F .; Farbrkk.: m it H 2S04 dunkelweinrot, mit SbCl3 in Clilf. braun- 

ichigrot. Dekatelraenalmalonsaure, CuH 12(COOH)2. Aus I I  + Malonsaure in 
Oh "'t -̂ “delchen aus Eg. u. Methanol. —  Dodekapentaensaure, C12HX40 2 (III),
i. .?F°d. im Hochyakuum auf 170— 230° erhitzen; wenig gelbes Sublimat aus A. 
wystalhsieren; Nadeln, F. 247° (unkorr., Zers.). Oder obiges (0,75 g) in 10 ccm Eg. + 
Sho?m- ’8saureanhydrid 2 Stdn. lang kochen. Farbrklt.: mit H 2S04 braunrot, mit 
fvu!3 Ch,f- braungelb. Methylester, C13H 160 2. Aus ath. Lsg. mit Diazomethan. 
Ci/r ? - jSmen’ ^  -^0,5 g (unkorr.); polymerisiert sich beim Stehen an der Luft. —  
alde? ^n^ddehyd , C12H lsO (IV). 76 g Citral mit 2 g Piperidin-Eg. u. 20 ccm Acet- 
90 cc «au  ̂ —80° Innentemp. erwarmen u. in Anteilen yon 20 ccm insgesamt 

m Acetaldehyd jeweils dann zugeben, wenn kein Acetaldehyd mehr im Kiihler
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kondensiert. Durch 2-fache fraktionierte Hochvakuumdest. erhiilt man IV, Kp .0 02 93 
bis 94°, Ausbeuto 30%, d-°4 — 0,9346, nn '-0 =  1,5278. Geruch anhaftend nach iiber- 
reifen Birnen. Semicarbazon, C13H21ON3. Blattchen, F. 166— 167°. —  2,4-Dinitro- 
phenylhydrazon, C18H 240.tN4. Rotę Nadcln aus verd. Essigsaure, F. 132—133°. — 
Alkal. Abbau. Obiges (10 g) mit 200 ccm 10%ig. K 2C03 8  Stdn. lang kochen, durch- 
gesaugten N2-Strom in essigsaure Lsg. von p-Nitrophenylhydrazin einleiten: Acet- 
aldehyd-p-nitrophenylhydrazon, F. u. Misch-F. 128,5°. W.-Dami)fdest. des Kochprod.
u. frakt. Dest. des A.-Auszugs (Kp .12 60—80°) liefert Methyllieptenon (identifiziert ais 
p-Niłrophenylhydrazon, F. u. Misch-F. 101— 102°; dio Ausbeuten sind gering, da
IV  grófitenteils vcrharzt. —  Oxydation zu Citrylidenessigsdure. IV  (5 g) in 50 ccm A. 
mit 12 g AgN03 in 30 ccm W. versetzen u. portionsweise alles Ag mit 0,5-n. NaOH 
fallen. (Geruch zuerst nach Citral, dann nach Methyllieptenon.) Nach 12 Stdn. 
filtrieren u. ausathern. Wss. Schicht ansiiuem, gelbes 01 in A. aufnelimen u. fraktioniert 
dest.: Kp . 0l002 115— 120°, Ausbeute 3,5 g. Katalyt. Hydrierung: 3,18 p-. — d,1,6,9- 
Dimethylcaprinsaure (Perhydrocitrylidenessigsaure), C12H„.,02 (V). 12,4 g Citryliden- 
essigsaure in 50 ccm Eg. mit 2 g Pt-Si02 hydrieren (2,7” p ) . Dest. des A.-Extrakts bei 
160— 162° u. 12 mm. V ist bestandig gegen Brom; das Amid ist olig, das Tribromanilid 
ist salbenartig. Analoges Verh. besitzt obiges aus IV dargestelltes Prod. p-Bromphen- 
acylester, C20H 29O3Br. Aus Na-Salz von V u. p-Bromphenacylbromid. F. u. Misch-F. 
mit Prod. aus IV =  56°. —  Citrylidenathylalkohol. IV (20 g) mit Aluminiumisopropylat

u. Isopropylalkohol nach PONNDORF reduzieren, nach 3 Stdn. Isopropylalkohol dest. 
(kein Aceton im Dest.), Ruckstand nach Zusatz von n. H 2S04 in A. aufnehmen u. 
fraktioniert dest.; 01, K p .0i03 102— 105°, Ausbeute 15 g; rosenartiger Geruch; katalyt. 
Hydrierung: 2,82 F- (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 98— 107. 8/1. 1936. Heidelberg, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. f. med. Forsch., Inst. f. Chem.) V ettek .

W. Ossipowa, Gewinnung von Decylaldefiyd, GwU„„0. Decylaldehyd wurde mit 
einer Ausbeuto von 70—75% beim Durchleiten eines Gemisches von Caprinsaurc u. 
HC02H  iiber i\lnO bei 350—375° erlialten. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino- 
sliirowojc Djelo] 11. 378— 79. 1935.) Sc h o n f e ld .

O. Cholmer, Uber die Gewinnung von Hydrooxycilronellal. Die Verb. wurdo lier- 
gestellt aus der Bisulfityerb. des Citronellals, durch IŁO-Anlagerung mittels Minerał- 
saure, Neutralisation u. Zers. mit NaOH. Ausbeute an (CH3)2-C(OH)-CH2 ‘CH2'CH2’ 
CH(CH3)-CH2-CH(CH3)-CH2-CHO 50%. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shiro- 
woje Djelo] 11. 379— 80. 1935.) Sc h o n f e ld .

G. Bryant Bachman, Die Chemie der Acelylene. I I .  Pharmakologische Eigen- 
schaften der Acetylenbindung. (I. vgl. C. 1935.1 .1359.) Vf. untersucht einige Aminoester 
der n-Octansiiure, a-Octensaure u. a-Octinsaure auf lokalaniisthet. Wrkg. Diese rkg. 
ist dem Mol.-Gew. des Aminoalkylradikals direkt, der Ungesattigthcit des Saureradikals 
indirekt proportional. —  Die Ester wurden durch Umsetzung der Saureehloride nut 
den Aminoalkoliolen in sd. Bzl. dargestellt, n. =  nc20, D. =  D.2°4- ii-Octansaure-l>- 
diathylaminoałhylester, Kp . 20 162— 164°, n. 1,4390, D. 0,883. y-Diathylaminopropylesler, 
Kp . 20 178— 181°, n. 1,4405, D. 0,886. y-Dibutylaminobutylesłer, Kp .20 212—215 , 
n. 1,4451, D. 0,876. —  a-Octensaurechlorid, C8H 13OCl, aus der Siiure u. SOCl2. Kp.jo Ą®" 
bis 111°, n. 1,4649, D. 0,9841. p-Diathylaminoathylester, Kp . 20 1 71— 173°, n. l,4o'60,
D. 0,901. y-Diathylaminopropylester, Kp .20 183— 186°, n. 1,4565, D. 0,901. y-Dwutyi- 
aminopropylesłer, K p . 20 217— 220°, n. 1,4574, D. 0,888. —  a-Octinsaure-fS-diathylarnuw-̂  
athylester, Kp .7 150— 152°, n. 1,4723, D. 0,916. y-Diathylaminopropylester, Kp .7 IW 
bis 166°, n. 1,4739, D. 0,921. y-Dibutylaminopropylester, Kp., 193—195°, n. l,47o ,
D. 0,900. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2167— 68. Nov. 1935. Columbus [Ohio], State,
Univ.) OSTKRTAG.

A. Compśre, Einwirkung der Organomagnesiumvcrbindungcn auf Adipinsaun 
nitril. Uber die Einw. von RMgX-Verbb. auf Glutarsaurenitril vgl. BRUYLAN 
(C. 1923. I I I .  1263. 1924. I. 548. 1927. I. 887). — Adipinsaurenitril (l). Acłipms^rc 
mit tlberschuB von 2%ig. methanol. HCI yerestert, Methylester mit konz. Ani 
bei Raumtemp. (48 Stdn.) in das Amid (aus W., F. 220—221°) unigewandelt, dieses 
mit P ,0 5 im Vakuum dehydratisiert. Ausbeute bei der letzten Rk. nur ca. 10 /<,■ P-J* 
178— 179°. —  I. Ath. Emulsion von I  in C2H 5MgBr-Lsg. (50% OberschuC) eingetropi 

(ziemlich starkę C2H 6-Entw.), nach 12 Stdn. m it  W. zers. u. ausgeathert. A.- 
stand setzte Krystalle ab. Diese, aus Bzl. weiCe Nadeln, F. 147°, hatten diese,lbe. t(J' 
C0H 8N2 wie I  u . erwiesen sich ais das bekannte l-Imi?w-2 -cyancyclopentan 
10— 11%. Der f l. Teil wurde wiederholt fraktioniert, lieferte noch etwas 11 u-
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eine Fraktion 135— 140° (13 mm), welche beim Abkiihlen vollig erstarrtc. Es lag das 
bekannte Decandion-(3,S), C J I 5 ■ CO • [CH2]4 • CO ■ C2H6, vor, aus wss. A. weiBe Plattchen, 
F. 61,2—61,4°; Disemicarbazon, aus Eg., F. 230° (Zers.). Ausbeutean Diketonsehrgering.
II ist dem dimeren Glutarsaurenitril (1. c.) vóllig analog, nur daB die Bldg. des /J-Imino- 
nitrils liier zwischen den beiden Funktionen desselben Mol. vor sich gelit. — II .  I  ebenso 
mit CcH5MgBr umgesetzt. Auch hier setzte der A.-Extrakt ein krystallines Prod. ab. 
Dieses, aus PAe., F. 102— 103°, war idcnt. mit dem bekannten 1,4-Dibenzoylbutan, 
06H5'CO-[CH2]1-CO-C6H 5 ; Dioxim, F. 216°. Ausbeute kaum 35%■ Aus dem fl. 
Anteil konnte auBer Diphenyl kein definiertes Prod. isoliert werden. — I I I .  I  mit 
Benzyl-MgCl umgesetzt, Rohprod. zur Entfernung des Dibenzyls mit W.-Dampf dest., 
in A. aufgenommen usw. Erhalten l,S-Diphenyloclandion-(2,7), C20H 22O2 =  C6H5- 
CH, • CO -[Clij.,- CO -CH2 ' 0 (5115, aus PAe. weiBe Plattchen, F. 72°; Disemicarbazon, 
C?2H28O2Ń0, aus Eg. Krystalle, F. 210°. Ausbeute an Diketon nur ca. 15%- — Aus den 
Verss. folgt, daB I mit RMgX-Verbb. anders reagiert ais Glutarsaurenitril. (Buli. 
Soc. chim. Belgiąue 44. 523— 26. Okt. 1935. Lowen, Univ.) Lindenbaum.

Harold Simmons Booth, Howard M. Elsey und Paul E. Burchfield, Einige 
Jlwrierte Chlorbenzole. m-Chlorfluorbenzol, C0H.iClF, aus m-Chloranilin nach dem Verf. 
von Ba l z  u . S c h ie m a n n  (C. 1927. I I . 73). Ausbeute 60%. Kp .7(i0 127,6° (korr.),
F. untcrhalb —78°, D . 26 1,221, n D2' =  1,4911. Dampfdruck bei 0° 4,0, bei 129,6° 
805,5 mm. 2,4,6-Trichlorfluorbenzol, C0H 2C13F, ebenso aus 2,4,6-Trichloranilin. Das 
Diazoniumborfluorid muB sehr sorgfaltig getrocknet werden, da sonst die nachfolgende 
therm. Zers. unkontrollierbar sclinell verlauft. F. 11,2°, Kp .700 208,4°, D . 26 1,530, 
nB2;’2 =  1,5429. Dampfdruck bei 25,1° 2,0, bei 215,5° 899,0 mm; bei dieser Temp. 
erfolgt Zers. unter Braunfiirbung. —  App. fur Dampfdmckmessungen s. Original. 
(J. Amor. chem. Soc. 57- 2064— 65. Nov. 1935.) O s t e r t a g .

Harold Simmons Booth, Howard M. Elsey und Paul E. Burchfield, Benzo- 
tnjluorid und seine Halogenderivate. (Vgl. vorst. llef.) Bei der Darst. von Benzotri- 
BMorirf aus C6H--CC13 u . SbF3 yerwendet man am besten einen groBen UberschuB an 
SbF3 u. fuhrt die Rk. so rasch ais moglich aus, weil Sb-Salze bei liingerer Einw. die 
““sbeuto durch Harzbldg. verschlechtem. Kp. 102,3°, Dampfdruck p bei 0° 8,5, bei 

! 877>0 mm- — Verss. zur Darst. von o-Fluorbenzotrifluorid waren erfolglos. Beim 
thlorieren von o-Fluortoluol u. Fluorieren des entstandenen o-C0H 4F- CC13 (Kp .7 215 
bis 223°) cntstanden nur gcringe Mengen einer Fl., Kp .740,6 113,8—114,3°, die aber nicht 
mT^U3' W ,  besitzt. nl-Fluorbenzotrifluorid, durch Nitrierung von C6H 6-CF3 mit 

+ H,S04, Red. mit Sn u. konz. HC1, Diazotieren des erhaltenen m-H2N-C6H4-
V Zers- des Diazoniumfluorids. Kp. 100,9°, F. — 81,5°, n D25 =  1,39 80. D .25 1,289. 

P bei 0° 9.0, bei 105,4° 868,5 mm. —  p-Fluorbenzotrichlorid, C6H.,F-CC13, durch Chlo- 
neren von p-Fluortoluol in Ggw. von PC15. Kp .711l0 212— 213°. Daraus mit SbF3 

P-JUuorbenzolrifluorid, C0H 4F-CF3, Kp. 102,8°, 'F. —41,7°, n D22 =  1,3396, D .26 1,293.
*3,4° 22,0, bei 107,1 865,5 mm. —  o-Chlorbenzotrifluorid, durch Chlorieren von 

o-Uilortoluol bei 160— 190° ohne Katalysator u. Umsetzen des erhaltenen o-CGH 4Cl- 
?br3- Kp.74l 148,2— 148,7° (unkorr.), Kp.7eo 152,8°, F. — 7,4 bis — 7,6°, 

!D -D-25 1.364, p bei 19,6° 3,5, bei 157,7° 868,5 mm. m-Chlorbenzotrifluorid,
urcłi_ Diazotieren yon m-Aminobenzotrifluorid u. Umsetzen mit CuCl. Kp. 138,4°,

l i I?1)21’2 =  1’4 4 6 (5. D . 25 1,336, p bei 20,7° 6,5, bei 141,6° 831,5 mm. p-Chlor-
iKotrichlorid, durch Chlorieren von p-Chlortoluol in Ggw. von PC16. Kp. 248—250°. 

,5™  Umsetzen mit SbF3 p-Chlorbenzotńfluorid, Kp. 139,3°, F. — 34,0°, n D21 =
i 1>334’ P boi 19-3“ 5.0, bei 143,5° 851,5 mm. 3,4-Dichlorbenzotrifluorid,

vorigen aus 3,4-DichlortoluoI. Kp. 173,5°, F .— 12,3 bis 12,5°, nD~ =  1,4736, 
(.'-rr ’ V bei 24,6° 2,0, bei 179,8° 888,5 mm. —  Erschopfende Ohlorierung von
CP s Original. — Die Einfiihrung von Cl in die m- u. p-Stellung des C„HS-
riert̂  r* • en ^P- um 37— 38°; in o-Stellung ist der EinfluB noch gróBer. Die chlo- 
„1 ,.n Denw. des Benzotrifiuorids haben mit Ausnahme der o-Verb. niedrigere FF. 
193ń a °8en Chlorderiw. des Toluols. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2066— 69. Nov. 

1 . O s t e r t a g .

Simmons Booth und Paul E. Burchfield, Fluoriemng von Halogen- 
Korl™ m' I- Fluorierung von Trichlordimethyłdther. (Vgl. die vorst. Reff.). Beim 
chlnrĵ  v°n Trichlordimethylather [Kp.-,s 130,6° (korr.)] mit SbF3 entstehen Difluor- 
( C 3ofoUJB ther’ C2H 30F 2C1, Kp. 55,3°, F. — 105,1° u. Trifluordimethyldtlier, C2H 3OF3 

u- werd 1 — ^6,2°). Oie beiden Verbb. riechen schwach, etwas an Chlf. erinnemd 
en durch W. langsam hydrolysiert. Verss. zur Darst. eines Fluordichlordimethyl- 
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athers waren erfolglos. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2070. Nov. 1935. Cleyeland [Ohio], 
Western Reserye Univ.) OSTERTAG.

Lee Irvin Smith und F. Lowell Taylor, Reaktionen von Organogueclcsilbcr- 
uerbindungen mit Nilrosylverbindungen. Vff. beschreiben eine geeignete Methode zur 
Darst. von Nitrosoyerbb. der Polymethylbenzole aus den entsprechenden ąuecksilber- 
organ. Verbb. u. Nitrosylchlorid. Die Einw. von N203, N 0 2 u. NO Cl yerlauft nach 
folgendem Schema:

R 2Hg + NOX ->- RHgX +RNO X  =  NO„, N03, Cl.
RHgX + NOX HgX 2 + RNO R  =  Aryl.

Nitrosopentamethylbenzol (I), Nitrosodurol (II), Nitrosoisodurol (III), Nitrosoprehnitol
(IV) werden so dargestellt u. durch Red. zu den Aminen u. ihren Acetylderiw. charak- 
terisiert. Aus I I  u. I I I  entstehen durch Einw. von HN0 3 (D. 1,26) die Nitroyerbb. 
(V u. VI), die auch durch Einw. yon HN03 (1,26) auf die entsprechenden Acetoxymercuri- 
methylbenzole erhaltlich sind.

V e r s u c h e .  Nitrosopolymethylbenzole. 20 g der Acetoxymercuripolymethyl- 
benzole in 100 ccm Chlf. Iosen, auf 0° abkuhlen u. unter Ruhren 5 ccm (1  Mol) Athyl- 
nitrit, dann auf einrnal 3 Mol konz. HCl u. 20 ccm Eg. hinzugeben. Das Rk.-Gemisch 
wird 15— 60 Min. geriihrt. —  Nitrosopentamethylbenzol (I), Cn H 15ON. Rk.-Gemisch 
mit W. waschen u. filtrieren. Ruckstand u. eingeengtes Filtrat liefem I. Aus Chlf. 
Nadeln yom F. 160°. —  Red. mit SnCl2 in A. u. HĆ1 gibt das 6 -Aminopentamethyl- 
benzol, F. 151°. Daraus mit Essigsaureanhydrid das Acetaminopentamethylbenzol,
F. 211°. — Nitrosodurol (II), C10H 13ON. Chlf.-Lsg. mehrfach mit W. ausschiitteln,
10 ccm CH3OH zugeben, filtrieren, einengen. Farbloses Pulver. F. 160°. — Amino- 
durol, C10H 15N. Durch Red. von I I  wie bei I. Aus 60°/oig- CH3OH. F. 71°. — Acetyl- 
yerb. F. 207— 208°. —  Nitrosoisodurol (III), C10H 13ON. Durch Zugabe gleicher Mengen 
CH3OH zur Chlf.-Lsg. u. Abdest. bis zum Auftreten eines Nd. Aus Methano-Blenzol,
F. 134°. — Acetylaminoisodurol, F. 215°. —  I I I  entsteht auch durch Einleiten von 
N 20 3 oder N 0 2 in die Lsg. yon Acetoxymercuriisodurol in absol. Chlf. bei — 10°. 
WeiBer yoluminóser Nd., der sich bald lóst u. einen braunen Nd. hinterlaBt. Filtrat 
wie oben yerarbeitet. F. 125°. —  Nitrosoprehnitol (IV), C,0H 13ON. Die Chlf.-Methanol- 
Isg. fast bis zur Trockne einengen. Aus CH30H, F. 72°. —  Amin: F. 64—65°. —■ Acet- 
aminyerb.: F. 170— 171°. —  Darst. von Nitrosomesitylen F. 121— 122° u. Nitroso- 
pseudocumol F. 44° (grune Form) u. 64— 65° (farblose Form) analog obigem. — Nitro- 
durol (V), C10H 130 2N. a) 2 g I I  u. 40 ccm HN03 (1,26) werden 10 Min. bei 70° geschiittelt. 
Unter Entweichen yon Stickoxyden tritt Lsg. ein. Sofort kiihlen, auf Eis gieBen u- 
Nd. abfiltrieren. Aus A. hellgelbe Prismen, F. 112— 113°. —  b) 11,8 g Acetoxymercuri- 
durol wird mit 120 ccm HN03 (D. 1,26°) erhitzt. Bei 70° erfolgt rasche Lsg.; auf Bis 
gieBen usw. —  Nitroisodurol (VI), C1(;H130 2N. a) Durch Oxydation von I I I  mit 
bei 70— 80° wie bei V. Wss. Lsg. mit A. ertrahieren, waschen usw. Aus CH3OH bei 
— 180°: F. 38— 39°. Analog durch Oxydation mit N 02. — b) Aus Acetoxymercun- 
isodurolu. HN03 wie bei V. (J. Amer. chem. Soc. 57. 246$—63. Dez. 1935. Minneapolis, 
Jilinnesota, Univ.) Eug. MULLER-

H. J. Baeker, Das Hexabrommethylbenzol-u n d  d ie  Hexamethylbenzolhexasul]on- 
saure. Hexabrommethylbenzol C6(CH2Br)6 ist in der Literatur yerschiedenthch be- 
schrieben, aber anscheinend noch nicht rein erhalten worden; H o fm a N N  (1880) g> 
den F. 227°, Fp.iedel u . C r a f t s  (1884) geben ca. 255° (Zers.) an; Reckleben u- 

Sche iber (Ber. dtsch. chem. Ges. 46  [1913]. 2365) konnten die Verb. nicht erhalten. 

Vf. fand, daB die  Darst. sehr glatt vor sich geht, wenn man Hexam ethylbenzol m • 
Athylenbromid mit uberschussigem Br behandelt; die Eigg. sind wcsentlich ® j-
die Angaben der Literatur. Die krystallograph. u. róntgenograph. Unters. lalit a 
piane Konfiguration schlieBen; die Br-Atome liegen in den Raumen zwiscuen 
Methylgruppen. Beim Erhitzen yon Hcxabroinmethylbcnzol mit K2S03-Lsg.
Druck entsteht das K-Salz der Hexamethylbenzolhexasulfonsaure. A
benzol. Die von B r in e r ,  P lu s s  u . P a i l l a r d  (Helv. chim. Acta 7 [1924]. 1U J
schriebene Darst. durch Leiten von Phenol u . Methanol uber A1»0 3 wird yer *-

Ausbeute 179 g Rohprod. aus 200 g Phenol u . 2 1 Methanol. Krystalle aus a • >
F. 165,5°. —  Hexabrommeihylbenzol, C12H 12Br6, I&ystalle aus A th y le n b ro m id , ^
Trigonal rhomboedr.; róntgenograph. Daten (P. Te r p s t r a ) ygl- Original. 
in CC14, ohne Losungsm. oder mit zu wenig B r liefert unreine Prodd. ^ eaS* , . B
mit sd. alkoh. KOH. Beim Kochen mit Anilin werden 3 Br durch NH ■ . go H)Sr
durch H  ersetzt. — Hexa?nethylbenzolhexasulfonsdure, C12HlsOiBS0 =  m  2 3
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Isolierung aus der Rk.-Lsg. mit Hilfe des Stryclminsalzes, C12 ®-i8O18S0 + 6  C21H22- 
OjNo + 20 H ,0, Nadeln aus W., 1. in h. W. zu 2,5, in k. zu 0,2°/„. Die freie Saure 
bildet sehr hygroskop. Nadeln mit 9 H 20, die iiber H 2S04 verwittem. K„ HI2c 12o 18s6 -f-
3 HjO, Krystallc aus W. oder 50%ig. A. Trigonal. T16C12H 120 18S6 + 3 H 20, Krystall- 
pulver aus W. Ba3C12H 120 i8S„ + 9 H 20, mikrokrystallin. Pulver. Brucinsalz, C12H18- 
Oi8S0 + 6 C23H 20O4N 2 + ca. 50 H„0, Nadeln; der Krystallwassergeh. schwankt mit 
der Luftfeuchtigkeit. (Reeueil Trav. chim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 745— 49. 15/10. 1935. 
Groningen, Univ.) O s t e r t a g .

N. N. Woroshtzow und M. M. Schemjakin, Uber Alkalischmdzen. I. Uber 
Alkalischmelzen des Kaliumsulfanilats. Nach Sc h m it t  (1861) soli Sulfanilsauro beim 
Erhitzen nit festen Atzalkalien in Anilin u. die betreffenden Sulfate gespalten werden. 
Dagegen haben Vff. bei ihren Verss. mit reinem K-Sulfanilat in keinem einzigen Fali 
auch nur eine Spur Anilin gefunden. Beim Erhitzen des Sulfanilats mit groBem tłber- 
schuB (mindestens 10 Moll.) von KOH im N-Strom auf 350— 355° enthielten die ab- 
geleiteten Dampfe nur NHa, u. zwar bis zu 76,7%, berechnet auf vollige Abspaltung 
des NH2. Die n. Rk., d. h. Austausch des S03H gegen OH, ermittelt durch Best. des 
gebildeten Sulfits, erfolgte nur zu l,5°/0. Bei iiber 400° nimmt zwar die Sulfitmenge 
zu, aber es tritt starkę Verkohlung ein. In  der Schmelze wurden Anilin, Phenol oder 
p-Aminophenol nicht aufgefunden, obwohl das Sulfanilat fast restlos in Rk. getreten 
war. Den organ. Hauptbestandteil bildete p-Phenolsulfonsaure, welche ais Ba-Salz; 
isoliert u. nach Ob e r m il l e r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 3623. 42 [1909]. 4361) 
bestimmt wurde; gefunden wurden 77,5%, iibereinstimmend mit der abgespaltenen 
NHj-Menge. Auch die Analyse des isolierten Mg-Salzes bestatigte den Befiind. — 
K-Sulfanilat verlia.lt sich somit analog dem Naphthionat. Die Angabe von Sc h m it t  

mufi auf einem Fehler beruhen. —  Dio Ausfiihrung der Verss. ist im Original genau 
besehrieben. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 148— 52. 8/1. 1936. Moskau, Forschungs- 
inst. fur Farbstoffe.) L in d e n b a u m .

0. Miller, Uber die Diviełhylcydohexane. Uber die l , 2-Dimethylcyclohexane vgl.
C. 1933. II. 1027. — Zur Darst. der 1,4-Isomeren diente reinstes p-Xylol. Ein Praparat 
von Kp .760 138,47— 138,52° wurde der fraktionierten Itrystaliisation unterworfen; 
der reinste Teil zeigte F. 13,25— 13,30°, D . 2°4 0,860 94, nD 10 =  1,4968. Derselbe wurde 
zuerst mit Ni bei 180° hydriert. Der Katalysator wurde nach Z e l in s k y  u . K o m m a - 

REWSKY (C. 1924. I. 2407) dargestellt, aber mit soyiel Alkah, daB alles Ni u. Al ais 
Hydrosyde ausfielen. Das Katalysat lieferte einen ziemlich betraclitlichen Vorlauf, 
weleher im wesentlichen (ca. 5%  des Katalysats) aus Methylcyclohexan bestand, 
gebildet durch Abspaltung eines CH3. Durch systemat. Fraktionierung wurden die 
oeiden stereoisomeren l,4-Dimethylcyclohexane erhalten, u. zwar ca. 60% des 
fluchtigeren, leichteren (trans) u. 40°/„ des schwereren (cis). Bei den Hydrierungen 
nut Pt bei 200° u. mit Pt in Eg. bei Raumtemp. entstand kein Methyleyclohexan.

trans- 
4 0,779 13,

Im letzteren Falle wurden ca. 30% trans- u. 70% cis-Isomeres erhalten.
hi-Dmethylcyclohexan, K p .760 119,63°, F. —  37,2°, D .2°4 0,762 64, D.°, _____ ,
nHer18-8 _= 1,418 87, nHe(;18’8 =  1,421 60, nHOt,18-8 =  1,430 33, M„ =  37,97, M , =  37,08, 
mt._ Losungstemp. in Anilin =  52,7°, % 0 X 10“ =  614, ??16 X 105 =  749. —  cis-
l,4-Dme,thylcyclohcxan, Kp .760 124,59°, F. — 91,6°, D .2°4 0,782 71, D.°„ 0,799 25, 
u£ r T-=  1 ,427  55’ nHe018’8 =  1,430 29, nnet,18’8 =  1,439 17, Mu =  37,65, Mr =  36,78, 
rot. LSsungstemp. in Anilin — 46,9°, r]30 X 105 =  749, ?;15 X 105 =  933. —  Zur
arst. der 1,3-Isomeren diente ein m-Xylol von Kp .760 139,25— 139,30°, F. — 49 
w a0°, D .2°4 0,863 51, nc19’1 =  1,4976. Eine kleine Menge wurde mit P t in Eg.

Raumtemp., die Hauptmenge mit Ni bei 180° hydriert. Im  letzteren Falle entstand 
wieder etwas (hochstens 3% des Katalysats) Methyleyclohexan. In  beiden Fallen 
urden ca. 80% des fluchtigeren Isomeren (trans) u. 20% des anderen erhalten. — 

lwu-l,3-Dimethylcydohexan, K p .760 120,40°, F. — 79,4°, D . 2°4 0,766 28, D .°4 0,782 51, 
£gr T =  ^  99. n He„18'8 =  1,423 76, nHC!)18'8 =  1,432 54, M„ =  37,95, Mr =  37,07, 
^•Losungstemp. in Anilin =  51,7°, %„ X 106 =  556, j?16 X 106 =  665. —  cis-
„ yl°ydC)hexan, Kp .760 1 24,9°, F. — 100°, D . 2°4 0,783 48, D .°4 0,800 22,
tri/ r- 1)42835> nW * 's =  1,430 99, nHec18’8 =  1,439 72, M„ =  37,66, Mr =  36,80, 
Z?'• Losungstemp. in Anilin =  46,3°, X 105 =  722, 7h i x  105 =  8 8 8 . —  Das 
«/c 11 V°n HAVAKNE 11 • Mitarbeitem (C. 1932. I .  2319) beschriebene 1,1-Dimethyl- 

"'urde bequemer durch Hydrierung des Dimethyldihydroresorcins in Essig- 
/ j /  ?  . ‘Dem sehr akt. P t (2 g auf 5g Diketon) dargestellt; nach Aufnahme von

2 -Łssigester abdest., Riickstand mit Lauge gekoeht, mit Semicarbazidlsg. ge-
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waschen u. iibor Na dest. Kp.;oo 119,8°, F. —34,1°, D .2°4 0,780 73, D.°4 0,797 09, 
„Heris,8 =  1,426 80, nnc/8-8.-  1,429 59, nHo„18'8 =  1,438 22, M„ =  37,68, Mr =  36,82, 
krit. Losungstemp. in Anilin =  45,4°, >]30 X  105 =  998, ?/]5 x 105 =  1200. — Dis- 
kussion der Konstanten im Original. Den fliichtigeren Isomeren wird nach der 
V. AuwERSselien Rcgel bis auf weitcres die trans-Konfiguration zugeschrieben. (Buli. 
Soc. chim. Belgiąue 44. 513—22. Okt. 1935. Briissel, Univ.) L in d e n b au m .

N. J. Toivonen, Tauno Fjader und Annas Heikel, Ober Anhydróbismethon 
(Bithon). Analoge des aus Indandion-(l,3) lcicht cntstehenden Bindons sind in der 
alicycl. Reihe bisher nieht bekannt gcworden. Vff. fanden nun, daB Methon [1,1-Di- 
methyleyclohexandion-(l,3)] leieht, z. B. beim Bchandeln mit metali. K  in sd. Bzl., 
beim Erhitzen auf 150— 170°, bei langerem Koclien mit W., namentlich in Ggw. von 
Alkali, leicht in Anhydrobismethon, Bithon, C16H 220 3 (I oder II) tibergeht. DaB die

I  ( ^ n J i^ c H j ■ CO-^0 ‘ ^CHj------CO^ 0 3
I I  (CH3),C < g g| ; q q > C H  • C < g ^ ' C(C^ > C H ,

Verb. bisher unbekannt geblieben ist, beruht wohl darauf, daB ihre Eigg. von denen 
des Methons nieht sehr yerschieden sind. Zur Darst. kocht man zweckmiiBig eine 
mit 0,2— 0,5 Mol Na OH u. einer reichlichcn Menge NH.,C1 versetzte wss. Lsg. yon 
Methon 10—20 Stdn. u. entfernt yon Zcit zu Zeit den an der Oberflache sich abscheiden- 
den rotgelben Sirup, der nach einiger Zeit erstarrt, wascht mit A. oder Bzl. u. krystalli- 
siert aus W. (Nadcln) oder. Bzl. (Platten). F. 155— 157°. Die Lsgg. in organ. Mitteln 
sind gelblich, in Alkalien stark gelb. Gibt in W. schwach yiolette FeCl3-Rk. Wird beim 
Koehen mit W. teilweise iń Methon zuruckyerwandelt. Schmeckt anfangs suBlich, 
spater auBerst bitter. AgC16H 210 3, hellbraun. Cu(C16H 2103)2, griin. (Suomen Kemisti- 
lehti [Acta chem. fenn.] 8. B. 32— 33. 25/10. 1935. [dtseh.]) OSTERTAG.

Armas Heikel, Ober die Sclbstkondensation des Acetylacetons. Um die bei Indan- 
dion-(l,3) u. Methon (ygl. yorst. Ref.) beobachtete Selbstkondensation auch auf ali- 
phat. Ketone auszudehnen, kochto Vf. Aeetylaceton mit W. u. etwas Alkali. Hierbei

entstand an Stelle des erwarteten Kondensations- 
prod. I  3,5-Dimethyl-2-acetylphenol, C10H12O2 (II), das 
wohl aus primar gebildetem I  durch Enolisation u. 
innere Kondensation hervorgeht. Zur Darst. von II 
kocht man 40 g Acetylaceton 24 Stdn. mit 40 ccm
2-n. NaOH u. 200 ccm W. Nadeln aus W., F. 58°, 1. in 
Alkalien u. konz. H2S04 mit gelber Farbę. Gibt in W. 

yiolette FeCl3-Rk. (Suomen Kemistilehti (Acta chem. fenn.) 8. B. 33—34. 25/10- 
1935. [dtsch.]) O stertag .

G. Wittig und B. Obermann, Symmetrisches Tetra-(diphenylvinyl)-atlian, ein in 
Radikale zcrfallender, tetrasubstituierter Athan-Kohlenwasserstoff. (Vgl. C. 1935. 1- 
1040.) Die KW-stoffe I  mit R  =  CcH 5, C0H 0-C6H4 u. (C6H5)2 :CH zeigen in dieser 
Reihe zunehmende Tendenz zum Zerfall in Radikale; ebenso nimmt die t h e r m . ĉr- 
setzlichkeit u .  die Aufspaltbarkeit durch Alkalimetalle bei den KW-stoffen II, die an 
sich nieht in Radikale zerfallen, in der gleiehen Reihe zu (vgl. WlTTlG, C. 1930- 
3038. 1931. I. 1914). Damit schien die Moglichkeit gegeben, daB mit der Einfunrung 
von 4 (C6H5)2C: CH-Resten in das Athanmolekiil bereits R a d ik a ld is s o z ia t io n  er- 
moglicht wird. Vff. erhielten den gesuchten. KW-stoff VI aus dem leicht zu g a n g u c n e  

Glykol I I I  (C. 1935- I. 1040) zunachst iiber die Stufcn IV, V u .  VI; beąuemer e r ta it  

man ihn durch Dehydrierung yon IV  mit Nitrobenzol, SeÓ2 oder KMn04. AuBer 
Formel VI sind auch die unsymm. Formeln VI a u. VI b in Betracht zu ziehen; iur 
Li-Verb. V ist eine Allyltautom erie V ^  V a  anzunehmen, da die Alkoholyse 

einheitliches, sondem stark yerunreinigtes IV  zuruckliefert. Die Konst. VI is » 
yorzuziehen, da der KW-stoff keine konjugiertcn Systeme enthiilt; er•reagier n 
mit Maleinsaureanhydrid, mit alkal. KMn04 nur langsam; erst durch Cr03 m g- • 
durch Ozon wird er angegriffen u. sofort tiefgreifend abgebaut; hierbei konn 
Benzophenon isoliert werden. Der KW-stoff VI ist farblos u. gibt mit Xyloll o<der , 
farblose Lsg., die bei Siedetemp. gelbgriin, beim Abkiihlen wieder far.bios " j-^ 
erst bei mehrstd. Erhitzen erhalt man gelbliche Lsgg., aus denen VI n ie h t  m e n r  ^  

werden kann. Es handelt sich zweifellos um eine erst bei holierer lemp. ’ ^
werdende Radikaldissoziation an der mit . . . .  bezeichneten Stelle; bei ■■ o

<CH. • CO)>C: C(CHj) -CHs- CO • CHs 
I

OH

II CH.-CO

CHo



Erhitzen zers. sich das Radikal u. geht in eine noch unbekannte gelbliehe Substanz 
uber. Die Unbestandigkeit der Athanbindung geht auch aus der Bldg. von 1,1,5,5- 
Tetraphenylpentan beim Erhitzen mit H J  u. P in Eg. hervor.

I  (CsHj^CR- CR(C0HS)2 I I  R-CH2.CH2-R

III (C6H6)sC(OH) • CH2 • CII2• CHj • C(OH)(C„H6)2 IV  (C0Hs)2C: CH • CHS • C II: C(ćflH5ja 

Y (C6H5)2C: CII •CHLi- CH: C(C6HS)3 Ta (C0H6)2CLi-CH:CH-CH:C(C6H6)2 

YI (CeH5)2C:CH. CH_LCH/C II:C (C flH5)2 Y n  H2C-CH2.ęH 2 
(C8H6)2C :CH >OH i CH: C(C6H5)2 VU (C0H6)„C-O-C(C0H6:
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5)2

T ła  . (C6H6)2C : C H - C H < ^ - ^ 6̂ ;CH>CH:C(C(!Ht)2

T lb (CaH6)2C : CH • C H : CH • C(C6H5)2 • C(C6H6)2 • CH : CH • CH : C(C„H,)., 

V e r s u c h e .  l,l,5,5-Tetraphcnylpentadien-(l,4), C20H2.i (IT), beim Kochen von 
fil mit Eg. u. etwas konz. H 2S04. Nadeln aus Eg., E. 76—77°. Kocht man I I I  mit 
Eg. ohne Zusatz einer Mineralsaure, so erhalt man 2,2,6,6-Tetraphenylpentamethylen- 
oxyd, C23H260 (TII), Nadeln aus A., P. 176— 177°, das beim Kochen mit Eg.-H2S04 
ebenfalls in IV iibergeht. — l,l,2,2-Telra-{p,p-diphenylmnyl)-athan, C5gH4(i (TI), aus
IV durch Behandeln mit ICMnO* in Aceton (kurz aufkochen) oder durch Umsetzen 
mit CeH5Li in A . in N-Atmosphiire u. Behandeln der entstandenen Li-Verb. T (kan- 
tharidenglanzende Krystalle, die tiefrote Lsgg. bilden) mit Tetramethylathylendibromid 
nach Z ie g l e r  (Liebigs Ann. Chem. 434  [1923]. 36). Krystalle aus Eg., E. 169— 171,5° 

(schwache Zers.). Verh. in sd. Xylol u. Anisol s. o. L. in H 2SO,! sehwach blaugriiii; 
beim Erwarmen vertieft sich die Parbe. Reagiert sofort mit Br in Chlf.; die Lsg. 
ninimt eine griine Eiirbung an. Liefert bei der Oxydation mit Cr03 in Eg. u. bei der 
Ozonspaltung in CCI,, Benzophenon, bei der Red. mit H J  u. rotem P in Eg. 1,1,5,5-Tetra- 
phenylpentan, Nadeln, E. 74— 75°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68 . 2214— 18. 4/12. 1935. 

Braunschweig, Techn. Hochsohule.) O s t e r t a g .

E- P- Kohler, M. Tishler und H. Potter, Die Struktur der Metallderivate, die aus 
ungesiittigten Ketonen und Orignardreagentien entstehen. Die auf folgenden 3 Wegen 
erhaltenen Magnesiumbromidderiw. des /9,/3-Diphenylpropionylincsitylens sind ver- 
schieden:

1. C6H5CH=CH—CO—C6H 2(CH3)3 + C0H5MgBr ->-
[(C0H5)2CH—CH— CO—CGH,(CH3)3]MgBr I

2- (C0H5)2CH—CH2—CO—C0H2(CH3)3 + C2H5MgBr ->
• C2Hc + [(C6H5)2C H -C H -C O -C sH 2(CH3)3]MgBr II
3. (CeH5)2CH— CHBr—CO—C„H„(CH3)3 + C2H5MgBr ->-

C2H5Br + [(C0H5)2C H -C H -C O -C 6H2(CH3)3]MgBr I I I

I liefert mit Benzoylclilorid einen Stoff vom E. 161° (IT), I I  u. I I I  ein Isomeres 
'oraP. 148° (V). IV u. V sind Benzoate, was sich aus dem Vergleich mit den isomeren 
iKetonen ergibt u. miissen daher geometr. Isomore sein. Ebenso sind auch die zugrunde- 

'egenden Magnesiumverbb. zu formulieren. Trotzdem die Magnesiumenolate fast 
usscliheGlieh 0-Benzoylderivv. liefern, konnen sie wie einfache Grignardverbb. mit 
enzaldehyd zu den entsprechenden Diketonen (VI) umgesetzt werden. VI enolisiert 
n Lsg. nicht, laBt sich aber leicht in ein im festen Zustand sehr bestandiges Enol iiber- 

ren. ^ ese Bestandigkeit wird dureh den Mesitylrest hervorgerufen, was sich auch 

t(C6H6)sCH—CH-CO—C„Hs(CH3)3]MgX -f C6H6CHO +  H X  — y 

(^sHjJjCH—CH—CO—C0Ha(CH8)3 — (C6H6),CH— CH—CO— C6HS(CH3)3

Y n  CH(OH)C0H5 t i  Ćo - c0h 5

Iv  (C3H5)2C H - C - H  (C0H5)2C H -C — h

C6H6COO — 6 —C6H2(CHs)3 (CH3)3C6H „-Ć—o —c o - c „h ,

q ___ q  an der Bldg. stabiler Peroxyde (TIII) aus
YITT / n  t t  1 1 c*en Euolformen der Monoketone zeigt. Die

(^H ^C H —CH—C—CsH a(CH3)3 Unters. der Benzoylierungsprodd. der
Magnesiumbromverbb. einiger Ketone 

ziehuna • dieses Typus zeigt, daB eine gewisse Be-
der r™ C!'en ^or komplizierten Zus. der dem Carbonyl a-standigen KW-stoffreste,

0 stabilitat u. der Art der Acylierung besteht.
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V e r s u c li e. Zur Darst. der Magnesiumderiw. vgl. C. 1932. I. 3172, Isomere 
Benzoałe IV  u. V yom Typ des Benzhydrylbenzoylacetomesitylcm C31H 280 2 aus den 
MgBr-Verbb. u. C6H5COCl. IV  aus Aceton in groBen durchsichtigen Prismen I'. 162°.
V Nadeln, F. 142° (F. 148° ? vgl. tkeoret. Teil. Der Ref.). Alkoh. Alkali yerseift rasoh 
zu Diphenylpropionylmesitylen. Verb. (C6H5)2CH— CH=C(C6H5)0— CO—C6H2(CH3)3 
entsteht neben VI aus der Grignardyerb. des Diphenylpropiophenons u. Acylierung 
mit Trimethylbenzoylchlorid in iiblicher Weise. Trennung durch fraktionierte Krystalli- 
sation aus CH3OH u. PAe. Nadeln, F. 93°. — a-Benzhydryl-f}-phenyl-fl-oxypropionyl- 
inesitylen V II C32H300 2. Aus I I I  durch 2-std. Kochen mit Benzaldehyd. Aus A.-PAe. 
Platten yom F. 132°. —  Benzhydrylbenzoylacetomasitylen VI C3,H 2802. Aus 5 g VII 
in 40 ccm Eg. u. 1 ccm einer Lsg. von 2,5 g Chromsaure in 2,5 g W. u. 7,5 g Eg. Han 
erwarmt bis zur lebhaften Oxydation fiigt den Rest des Oxydationsmittels hinzu u. 
gieCt nach 5 Min. auf Eis. Mehrfaehes Extrahieren mit k. PAe. Aus PAe. F. 107°. — 
Enolform von VI, C3,H280 2. Beim Ansauern der k. alkoh. wss. Alkahlsg. von >1!: farb- 
lose Prismen vom F. 137°. —  a-Benzoyl-fl-yihenylbiUyromćsityle.n, CH3CH(C6H5)CH— 
(COC6H 5)COC6H 2(CH3)3 =  C20H 26O2. Enolform aus Benzalacetomesitylen, iiber- 
schiissigem CH3MgJ u. nachfolgende Benzoylierung. Das erhaltene 01 lieferte bei 
der Verseifung mit k. methylalkoh. Alkali nur 8°/„ der Enolform des Diketons. 
Aus PAe. kleine Prismen yom F. 128°. —  Umwandlung in das Diketon durch Um- 
krystallisieren aus Methanol u. etwas Piperidin. F. 130°. —  Benzylacetomesitylen, 
C0HS—CH2—CH2CO—C0H2(CH3)3= C 18H 20O2. Aus Benzalacetomesitylen durch katalyt. 
Hydrierung. Hellgelbes yiseoses 01, Kp.5 191— 192°. —  Benzylbenzoylacetomesitylen, 
C6H5— CH2—CH(C0C6H5)C0C6H 2(CH3)3= C 25H 240 2. Aus yorst. iiber die MgBr- 
Verbb. u. C6H5—COC1 u. nachfolgende Hydrolyse des Rk.-Prod. Aus PAe. Nadeln 
vom F. 118°. Gibt Enolrk. —  Benzalbenzoylacetomesitylen, CeH6CH=C(COC6Hs)CO— 
C6H2(CH3)3=C 25H2,0 2. Aus CH30H  groCe gelbe Krystalle. — O-Benzoylmesitylphenyl- 
propiophenon, (CH3)3C6H 2CH(C0H 5)CH=C(C0H 6)O—C0C6H5=C 31H280 2. Aus Tri- 
methylbenzalacetophenon, C0H5MgBr u. C6H5C0C1. Neben einem 01 entsteht em 
fester Stoff. Aus CH30H  kleine Prismen vom F. 110°. —  a.-Mesityl-y,y-diphenyl- 
propenolperoxyd VII, C21H240 3. Eine Lsg. yon C6H5MgBr (1,9 g Mg enthaltend) mit
10 g Benzalacetomesitylen 15 Min. koehen u. bei 0° mit HCl zers. Ather. Sehicht mit 
der 5-fachen Menge PAe. yerd. u. mehrfach mit Eiswasser waschen. Raschen Sauer- 
stoffstrom durchleiten. Nd. aus A.-PAe. umfiillen. F. unter Zers. 116— 117°. (J. Amer. 
chem. Soc. 57. 2517— 21. Dez. 1935. Cambridge, Mass., Havard Univ.) EllG. MtiŁŁEB.

Gustay Wanag, K cm densation von B in d o n  m it a-Halogencarbonsaureestern- In> 

AnsehluB an die Alkylierung des Bindons (C. 1935. I . 3417) hat Vf. yersucht, nach 
demselben Verf. Bindon mit a-Halogensaureestern zu kondensieren. In  der Tat konnten 
mit Chloressigsaureester, a-Brompropionsaurcester u . Phenylbromessigsaureester Verbb. 
vom Typus I  dargestellt werden. Dagegen erhalt mail mit C h l o r m a l o n s a u r e e s t e r  kem 
Kondensationsprod., sondem nur Oxydationsprodd. des Bindons, hauptsachlich die 
Bisbindonylene (diese ygl. C. 1934. H . 768 u. friiher), Diese entstehen auch bei ver- 

wendung von Chlorindandioncarbonsaureester, Pikrylchlorid, iso-C3H7J, Athylenbromi 
u . selbst- CH3J  (hier spurenweise), d. h . von Verbb. m it  leicht oder schwer beweguehem 

Halogen. Eine dehydrierende Wrkg. dieses Halogens ist also nicht anzunehmen, 

yielmehr scheint das Bindon durch den Luft-0 osydiert zu werden, u. die Halogeni 
seheinen diese Rk. nur zu fordern. —  Die Ester 1 sind den Alkylbindonen sehr ahiuic , 
aber nur der erste (R =  H) gibt mit Anilin in Eg. eine griine Farbung. Das beweghc 

H-Atom (mit * bezeiehnet), kann auch hier leicht durch Halogen, N02 usw. erse 
werden. Die Ester kónnen zu den Sauren yerseift werden, welche sich in Alkalien ■ 
derselben braunroten Farbę wie die Ester lósen; wieder gibt nur die erste Saure 

Anilin in Eg. griine Farbung. Bei Verss., das Br-Deriy. des Esters I (R =  H) zu | 
seifen, entstand eine Br- u. C02H-freie Verb. ClgH 10O3 mit anderen Eigg., als 
Methylenbindon zugeschrieben werden (IONESCU, C. 1927. II- 72. 1933- 1- 
Vielleicht ist eine Ringerweiterung unter Bldg. von I I  eingetreten.
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mit HC1 stark ansauern. Aus Eg. gelbe Nadeln, F. 109°. Evtl. wio Methylbindon 
reinigen (1. c.). Lsg. in Pyridin gelb. —  Bromderiv., C22H 1505Br. In  sd. Chlf. bis zur 
beendeten HBr-Entw. Aus A., dann Eg. orangegelbe Tafelchen, F. 153°, bestandig 
gegen k. verd. NaOH, beim Erwarmen rote Lsg. Lsg. in Pyridin intensiy rot. —  Nitro- 
deriv., C22H1507N. In  sd. Eg. mit rauchender HN03. Aus A. gelbe Nadeln, F. 154 
bis 155°. — Bindonylessigsaure, C20H 12O6. Durch ca. 12-std. Kochen des Estera in 
Eg. mit konz. HC1 oder durch ca. 20-std. Kochen mit methanol. NaOH u. Fallen mit 
HC1. Aus Eg. gelbe Tafeln, F. 242— 244°. —  Indandionyliden-a.-naphthochinon (II) ( ?), 
C13H10O3. Durch ca. 8-std. Kochen obigen Br-Deriv. in Eg. mit konz. HC1. Aus viel 
Eg. oder wenig Pyridin gelbe Stabchen, F. 310— 312°, unl. in C2H5ONa. Lsg. in Pyridin 
gelb, in konz. H ,S04 kirschrot. Durch Red. mit Zn-Staub in Eg. u. GieBen des Filtrats 
in konz. H2S04 violettblaue Farbung. — a.-Bindonylpropionsaureathylester (I, R  =  CH3), 
CMH1805. Wie oben mit a-Brompropionsaureester (ca. 23 Stdn.). Aus A. gelb, fein- 
krystallin, F. 126— 127°. —  Nilroderiv., C23H1707N, aus A. gelbe Sehuppen, F. 154 
bis 155°. — a.-Bindonylpropionsaure, C21H14Os. Mit HCl-Eg. Aus Eg. gelbes Pulver, 
F. 230°. — Phenylbindonylessigsdureathylester (I, R  =  CcH5), C28H20O5. Mit Phenyl- 
bromessigester (ca. 15 Stdn.). Aus Eg. gelb, krystallin, F. 153°. — Nitroderiv., C28H ]907N, 
aus A. gelbe Tafeln, F. 158— 159°. —  Phenylbindonylessigsaure, C20H10O3, aus Eg., 
Nitrobenzol oder Benzylacetat gelbe Tafelchen, F. 234°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69- 

189—94. 8/1. 1936. Riga, Uniy.) LlNDELBAUM.
L. A. Pinck und Guido E. Hilbert, Einwirkung von Aminen und Amnioniak auf 

Dibiphenylenathylen. (Ygl. C. 1932. I. 2465.) Dibiphenylenathylen verbindet_ sich 
bei Zimmertemp. leicht mit Athylamin, Methylamin u. Dimethylamin zu 1-Athyl-

I  H C H  amino- (I), 1-Methylamino- (II) u. 1-Dimethylaminodibiphenylen-
3 6 ćUhan. Die rasch yerlaufende Rk. gestattet keine Nebenrk.,

H N wahrend Benzylamin so langsam addiert wird (III), daB den
C«H4 I I ,G6H4 Nebenprodd., besonders in der Warme, Bedeutung zukommt. 
(j jj Ć H ^ NH3 konnen nur sek. Prodd. isohert werden. Diathyl-

6 4 amin, Triphenylmethylamin u. Anilin reagieren nicht. Die 
Leichtigkeit, mit der sich die Aminę addieren, ist ahnlich wie die der Addition an a,/3-un- 
gesatt. Sauren; sie geschieht in der Reihenfolge: CH3NH2 >  C„H5NH, >  (CH3)2NH 
> CcH5CH,NH2 >  NH3 >  (C2H5)2NH —  C6H5NH2. Nur I I  bildet eine- Acetylyerb.; 
dagegen geben aueh I  u. I I I  Nitrosoverbb. Die Unterss. von WuLF u. L id d e l u b e r  

das infrarote Absorptionsspektrum im Bereich von 1,65— 1,45 /U ergaben etwas nied- 
ngere Absorptionskoeff. ais die friikor untersuchten sekundiiren Aminę (ygl. L id d e l  

Wtjlp, C. 1933. I I .  3537). Die Aminę sind temperaturempfindlich, die Zers.-Prodd. 
abhangig yom Losungsm. I  gibt in A. bei 100° Fluoren u. 9-Athyliminofluoren. Die 
Umsetzung yon Dibiphenylenuthylen u. NH3 fiihrt sofort zu Fluoren u. 9-lminofluoren;
1-Aminodibiphenylenathan kann nicht isoliert werden. Nach HiCKlNBOTTOM (ygl. 

r; 1934. II. 234; 1935. I. 1695) ist zur Addition yon Aminen an ungesiitt. KW-stoffe 
die Anwescnheit eines HC1- oder HBr-Salzes notwendig; die yorliegenden Verss. lassen 
den Katalysator uberflussig crscheinen. Vff. nehmen eine Aktivierung der Athylen- 
bindimg durch die Biphenylenkomponente an, so daB die Reaktionsfahigkeit der KW- 
stoffe mit Aminen, HCN usw. jene der ungesatt. a-Carbonalycrbb. erreicht.
„ w ® r s u c h e. 9-Iminofluoren, C13H„N (IV), Dibiphenyleniithylen u. wss. NH3 
i  Wochen auf 65° erhitzen. Eindampfen, mit A. yerreiben. Atherunl. Teil aus Aceton 
^fM sie ren , Prismen, F. 300°. Ath. Extrakt mit HC1 orange Chlorhydrat von IV,
11 7 V ®aso.aus Hcsan, gelbe Nadeln, F. 123°. —  Aus dem ath. HC1 Filtrat: Fluoren. 
^Athyhmimdibiplienylenctthan (im Original Druckfehler, d. Ref.), C2SH23N (I) aus 
ibiphenylenathylen u. Athylamin bei 65°, 2 Tage. Eindampfen, mit Bzl. aufnehmen; 

S i m  ¥ ral fallen, F. 210—215°. Base aus Bzl.-A. Prismen, F. 165°. Aus dem 
•-HC1 Filtrat: Fluoren u. Dibiphenylenathan. Pikrat von I, C34H20N4O7, aus A.- 

‘Twt<™> gelbe Prismen, F. 228°. —  Nilrosoderimt von I, C28H22N20; aus I  in Eg. u. 
J jf- «a;N02-Lsg. Aus A.-Aceton gelbe Rhomben, F. 217°. Gibt "den Liebermann- 
ii ®  ^'trosamintest nicht. CCl4-Lsg. gab im Bereich von 1,65— 1,45 // keine NH<- 
j TT1? °?; — 9-Athyliminofluoren (V) aus I  in absol. A. bei 100°, 10 Tage. Eindampfen, 
mitw n en u' lni^ HC1 fallen. Nd. mit wss. NH3 behandeln u. einengen; Ruckstand 
F 9 0 1 0 ^  ex r̂ahieren u. zu einem gelben Sirup eindampfen. Pikrat,
HG1 ■ TH aU° 'dentifiziert durch Hydrolyse zu Fluorenon. Aus dem Filtrat Hexan- 
mehr 2iren u‘ fluorenon. — Spaltung von I  in  Athylamin. I  in Athylamin im Rohr 

ere Tage auf 85° erhitzen. Losungsm. yerdampfen, mit Bzl. aufnehmen; Basen



mit HC1 fallen. Aus dem Filtrat Dibiphenylenathan u. Fluoren. Die Basen konnten 
n icht. identifiziert werden. —  9-Athyliminofluorenpikmt, C21H1(!N407, aus 9-Imino- 
fluoren (vgl. P ink  u . H ilb e r t ,  C. 1934. I. 2592) u. Athylamin bei 55° in 18 Stdn. 
Gelbcr Sirup. In  Nitrobenzol-Alkoliollsg. in das Pikrat yerwandelt; orange Nadeln, 
F. 206°. — 1-Methylaminodibiphenylenathan, C27H 21N, aus den Komponenten bei 
Zimmertemp. in 1 Tag. Aus Hexan, F. 151°. Aceiyhierb., C2aH23NO, Blattchen, aus 
A., F. 232°. Nitrosoderiy., C27H20N2O, aus A. lange Prismen, F. 203°. Aus CC14 mit
1 Mol Losungsm. C27H20N2O-CCl4. — 1-Dimelhylaminodibiphenylendthan, c28h 23n, 
aus A.-Bzl., i .  215°. —  1-Benzylaminodibiphenylenathan, C33H25N, aus Dibiphenylen- 
athylen u. Benzylamin, 6 Monate. Aus Bzl.-A. u. aus Propanol Prismen, F. 168°. 
Chlorhydrał, C33H26NC1, aus Bzl., F. 215—218°. Nitrosoderiv., C33H24N20, F. 217 bis 
218°. Darst. des Jodmethylats gelang nicht. Spaltung durch Erhitzen in Benzyl
amin auf 100°, 6 Tage. Es wurden isoliert: Dibiphenylenathan, Fluoren, ein KW- 
stoff, aus Xylol Blattchen, F. 318°. Zers. zu einer roten Schmelze; 1-Benzylamino- 
dibiphenylenathan u. eine Base, C21H22N2, aus A. F. 90°. Dichlorhydrat, C21H24N2C12, 
F. 212°. Ahnlichkeit mit Benzyldiaminostilben (vgl. J a p p  u . M o ir , J. chem. Śoc. 
London 77 [1900]. 608). Beim Erhitzen in A. wurden ais Spaltprodd. gefunden: Fluoren, 
Fluorenon, Benzaldehyd u. eine nicht definiertc Verb., aus Bzl.-A. Prismen, F. 202°. 
(J . Amer. chem. Soc. 57. 2398— 2402. Dez. 1935. Washington, D. C.) H a n e l .

Martino Colonna, Uber die Anwesenheit von Diacetyl im Holtfurfurol. Im rohen 
Furfurol wurde Diacetyl in einer Menge von etwa 0,1% nachgewiesen. Diskussion 
iiber die mogliche Entstehungsweise. (Ann. Chim. applicata 25- 159—62. 1935. Bari, 
Istituto Chimico R. Universita.) W est p h a l .

Roland Scholl und Sigfrid Hass, Uber (i,7-Benzoylen-(3,(}'-benzofurane aus 
1,5-Diaroylanthrachinonen. (Vgl. C. 1934. I I .  3945 u. friiher.) Vff. versuchen fest- 
zustellen, welohen Verlauf die 1. c. beschriebene Rk., d. h. die Bldg. von 6,7-Benzovlen- 
/?,/J'-benzofuranen aus 1-Aroylanthrachinonen, bei 1,5-Diaroylanthrachinonen nimmt. 
Ais Beispiel wurde das leicht zugangliche l,5-Di-m-xyloylanthrachinon (I; vgl. C. 1932.

I . 3439) gewiihlt. Es liat sich gezeigt, daB das Aroyl in 5 ohne EinfluB auf den Rk.-
Verlauf ist. Unter der Wrkg. von konz. H 2S04 u. Cu- oder Al-Pulver auf I  entsteht 
Ar-co O wie friiher eine sattgriine Lsg., aus welcher W. das yiolett-

blaue I I  (Ar =  m-Xylyl) ausscheidet. Dieser direkte Weg
liefert aber kein reines Prod.; zur Gewinnung eines solchen
muB man auch liier das Oxanthron rein isoheren. — 
m-xyloyl-9-oxanthron-(10), C32H20O4. Amorpheslin 80—85°/oig- 
A. aufschlammen u. mit Na,Ś204 unter LuftabscliluB 2 bis 
3 Stdn. kochen, gebildete braungelbe Niidelchen mit U • 

waschen. Ist krystallisiert sehr luftbestandig. Lost sich in indifferenten Lósungsmui. 
sehwer (am leichtesten in Chlf., ca. 1 : 200) kirsch- bis bramirot u. setzt sich dabci 
ins Gleicligewicht mit dem auBerst luftempfindlichen Dixyloylantlirahydrochinon (W\- 
Ein solches Gemisch liegt auch in der Schmelze vor; beim Einbringen in ein Bad von 
230° sofort dunkelrote FI. Die Nitrobenzollsg. wird unter N beim Sieden in emigen 
Sek., bei 60—70° in einigen Min. entfarbt (Bldg. von I). Durch h. 5°/0ig. Lauge eriolg 
Isomerisierung zu III, welches ein braunrotes (primares?) u. ein grunes (sekundaresT) 
Na-Salz bildet. In  Pyridin lóst sich das Oxanthron leicht (ca. 1 : 10), verd. goldgcl \ 
konz. rotbraun, zu einem leicht dissoziierbaren Pyi'idiniumsalz des III, 'VĈC‘11I(;3 ,Sinl 
Erkalten der h. Lsg. (1 : 15) unter LuftabschluB in goldgelben Wurfehi ausfallt. \ei- 
drangt man das Pyridin durch A., so hintcrbleibt I I I  in dunkelroten pPseudomorpnosen.
—  l,5-Di-m-xyloyl-0,0-di-[p-brombcnzoyl]-anthrahydrocMiwn, C46H320 6Br2. Vonges i 
Pyridin mit p-Brombenzoylchlorid 5 Min. kochen, nach Erkalten yom p-Brombenzo 
pyridiniumchlorid filtrieren, mit h. W. bis zur Triibung yersetzen. Aus Toluol gc 
Nadehi, F. 288°. — 2-m-Xylyl-6,7-\6'-m-xyloylbenzoylen']- l̂i'-benzofuran (nac“
C32H 240 3. Voryoriges in 36 Teilen konz. H2S04 bei 15— 20° lósen, im 1. ■Augeii 
yiolettrote, dann grune Lsg. mit W. fiillen, Nd. siiurefrei waschen, uber 12US iroc: >
wiederholt mit Aceton auskochen, in mit Kaltegemisch gekuhlte GcfaDe lu 
(alles im Dunkeln). Violettblaue, kupferglanzende Blattchen, F. 193 . .Lsgg. 
bis yiolett, rot fluorescierend, lichtempfindlich. Wird durch alkal. n>c
kiipt. Durch h. alkoh. oder leichter pyridin. NaOH wird der Furanrmg au g _ •
u. es entsteht die luftempfindhche Lsg. des III. (Ber. dtsch. chem. Ges. o». ‘
8/1. 1936. Dresden, Techn. Hochsch.) L indemjau . •
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R. Lukes und K . Smolek, O ber die ungleiche Reakiionsfdhigkeit der Carbonyl- 
gruppen im N-Methylsuccinimid und N-Methylpyrrolidon gegenuber Organomelall- 
reagenzien. (Vgl. C. 1929. I I .  745. 997. 1931. I . 2476.) Wio 1. c. gezeigt, reagiert eine 
CO-Gruppe des N-Methylsuccinimids (I) nieht nur mit RMgX-Verbb., sondern sogar 
mit Zn u. Bromessigester, wahrend es niclit moglich war, das N-Methylpyrrolidon (II) 
mit dem letzteren Reagens zu kondensieren. I I  scheint also trager zu reagieren ais 1. 
Vff. versuehen, diese Vermutung zu beweisen. Im  Palle I  ist dio Rk. mit Benzyl-MgCl 
dazu am besten geeignet, weil das gebildete Pyrrolon fast unl. in W. u. mit W.-Dampf 
nieht fliichtig ist. Die mit den Alkyl-MgX-Verbb. gebildeten Pyrrolone sind dagegen 
leichter 1. ais I  u. kónnen wegen ihrer neutralen Natur auch nieht in Form von Deriw. 
bestimmt werden. Umgekehrt liegen die Verhaltnisse im Falle II , weil die gebildeten 
Pyrroline bas. u. mit W.-Dampf fluclitig sind. Hier liat sich die Rk. mit C2H 5MgBr 
(aber frei von C2H5Br) ais brauchbar erwiesen.

V e r s u c h e .  1. Benzol. Lsg. von 11,8 g I  in ath. Benzyl-MgCl-Lsg. (aus 25 g 
C7H7C1 u . 4,8 g Mg) getropft, nach verschiedencn Zeiten mit W. u. HC1 zers., A.-Bzl.- 
Schieht abgetrennt, daraus alles Fluchtige mit W.-Dampf entfernt, im Kolben konden- 
siertes W. im Vakuum verdampft, Riickstand (rohes Methylbenzylpyrrolon) gewogen. 
Die Rk. vollzieht sich augenblicklieh: Ausbeute bei Zers. sofort nach Zugabe des I  
89°/0, nach 2 Stdn. 94%. Prod. nach einmaligem Umkrystallisiercn rein; in den Mutter- 
laugen kein Dibenzylpyrrol nacliweisbar. —  2. 7,2 g Mg u. 33 g C2H5Br in 100 ccm A. 
umgesetzt, 200 ccm Bzl. zugegeben u. mit Kolonne bis zu 70° abdest., nach Erkalten 
iith. Lsg. yon 10 g I I  eingetragen, nach vcrschiedcnen Zeiten mit W. zers., mit 50 g 
Ba(OH)2 alkalisiert, mit W.-Dampf dest., Destillat mit n. HC1 u. Methylorange titriert. 
Ausbeute nach 0 Stdn. 8,6%, nach 48 Stdn. 69%. —  Aus diesen Verss. folgt, daB I I  
mit RMgX viel langsamer reagiert ais I. Zur Erklarung kann man annehmen, daB die 
Amidgruppe —N(CH3)-CO— ein innerer Dipol ist. Dann enthalt I  noch ein echt-es, 
reaktionsfahiges CO, I I  dagegen nieht. (Coli. Trav. ehim. Tehćcoslovaquie 7. 476— 81. 
Okt. 1935.) L in d e n b a u m .

R. Lukeś und J . Preucil, Einwirkung des Grignardreagenses auf die Amidgruppe. 
VIII. Einwirkung der Organoviagnesiumverbindungen auf den l-Methylpyrrolon-{2)-5- 
essigsćiurea-thylester. (VII. vgl. vorst. Ref.; I .—VI. vgl. C. 1929. I I .  745. 997. 1931.
I- 2476. 1932. I. 3062. I I .  873. 1934. II . 1462.) Im  AnschluB an die im vorst. Ref. 
besehriebenen Unterss. haben Vff. das Verh. des l,2-Dirnelhylpyrrolon-(5)-3-carbonsaurc- 
Mters (I) u. des l-Melh,ylpyrrolon-(2)-5-essigsaureesters (II) gegen RMgX-Verbb. unter
sucht. Da beide dem ungesiitt. /3-[Methylamino]-sauretypus angehoren, sollte man 
erwarten, daB sie gleich reagieren, u. zwar, entsprechend den friiheren Erfahrungen 
(vorst. Ref.), mit der Esterfunktion. Beide Vermutungen haben sich ais unzutreffend 
erwiesen. Bei der Einw. von CH3MgJ auf I  entwickelte sich reichlich CH.t, u. ein defi- 
mert« Prod. konnte nieht isoliert werden. Da wegen der negativen Fichtenspanrk. 
eine Pyrrolbldg. nieht in Frage kommt, diirfte dio Esterfunktion reagiert haben. I I  
^ a8jert dagegen recht glatt mit dem CO der Amidfunktion unter Bldg. der Pyrrole I I I  
(Addition von RMgX u. Abspaltung von XMg • OH.) Die Ester I I I  konnen zu den Siiuren 
verseift u. diese decarboxyliert werden. Die glatte Bldg. von I I I  ist bemerkenswert, 
uenn andere Pyrrolone hatten mit RMgX fast immer Gemische eines Pyrrols mit dem 
entsprechenden y-Diketon geliefert (vgl. V. Mitt.). —  Im  Falle I I  wirkt also der Amid-N 
nieht hemmend auf das benaclibarte CO, sondern auf das C02C2H5, was man durch 
ormel IV erkliiren konnte. Bei I  ist die Bldg. eines 2. Nebenvalenzringes aus ster. 
runden nieht moglich.

j  H2C-------- C-C02CsH6 H jC ---------CH

OC—N(CH3)—&.CHS o b —N(CH8)-Ć-CH2.C02C2H5

HC-- ----- CH H2c ----- -------- CH
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c

n i  Ó=C(OC3Hs)—CH,

KO-NtCH^-C-CHj.CO.CjHs IV  OC—N(CHS)------ C

i- „ rTe,r S,u c ^ e’ l,2-Dimeihylpyrryl-{.5)-essigsaureathylester (nach III), C,0H j.O2N. 
hero . t  ?' U- in 200 ccm Bzl. gel., aus 16 g CH3J, 2,4 g Mg u. 25 ccm A.
S n ł , - j 8- eingeruhrt, nach 12 Stdn. mit W. zers., mit Eg. angesauert, Bzl.-A.- 
^emcht dest., Hauptfraktion redest. Gelbliches Ol, Kp.20 135— 136°, D .15>14 1,0458,

E £f-a.’ ?  =  i ’492 71> i ’496 28> i-505 42’ 1’513 40> =  50>62 (ber- 50’84)’
- ur U ----o,12, fur fi— a =  +1,6%. Gibt intensiye Fichtenspanrk. —  Freie
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Saure, C3Hn 02N. Ester mit ca. 0,5-u. wss.-alkoh. KOH 2 Stdn. erhitzt, A. im Vakuum 
entfemt, mit HCl nicht ganz neutralisiert. Aus Bzl. Krystalle, F. 119,5° (Zers.), an 
der Luft schnell braun. —  1,2,5-Trimethylpyrrol. Durch Erhitzen der vorigen unter 
at-Druck, wobei ein 01 iiberdest. Kp. 162— 164°. — .l-Mełhyl-2-hexyVpyrryl-(5)-eśsig- 
saureathylester (nach III), CI5H ,50 2N. Analog mit C6H I3MgBr; nach Abdest. von A. 
u. Bzl. mit W.-Dampf dest. (Entfernung von Dodecan), Ruckstand mit Bzl. estrahiert, 
Prod. im Vakuum dest., dann mit PAe. behandelt, wobei nicht umgesetzter I I  ungel. 
blieb. Gelbliches 01, Kp.21 184— 185°, D.2°4 0,9784, n fur a, D, p =  1,483 06, 1,48636, 
1,494 81, Md =  73,76 (ber. 73,93), E £  fur D =  — 0,07, fiir p—a =  +6,5%. Intensive 
Fichtcnsp&nrk. —  Freie Saure, Ci3H2102N. Aus dem rohen Ester wie oben. Aus Bzl.- 
PAe. Krystalle, F. 89—91°, an der Luft schnell braun. —  l,2-Dimethyl-5-hexylpyrrd, 
C12H21N. Aus voriger wie oben. ICp.71 171— 172°. — l-Me,thyl-2-'plienylpyrryl-(5)-essig- 
sauredthylester (nach III), Ci5H 170 2N. Mit C6H6MgBr. Kp.18 208— 210°, D.174 1,1095, 
n fiir a, D, p =  1,567 87, 1,574 35, 1,591 19, MD =  72,35 (ber. 70,33), E Z  fur D = 
+0,83, fiir p—a =  +45%. —  Freie Saure, C13H130 2N, aus PAe. weiBe Sehuppen, 
F. 157° (Zers.), an der Luft braun. —  l,2-Dimethyl-5-phenylpyrrol, C12H i3N. Destillat 
in PAe. aufgenommen, PAe. verdampft, Krystalle abgepreBt u. mit sehr wenig PAe. 
gewaschen. Aus PAe. iiber Natronkalk, F. 50— 51°, in langen Nadeln sublimierend. 
(Coli. Trav. chim. Tchecoslovaquie 7. 482— 90. Okt. 1935. Prag, Tschech. Techn. 
Hochsch.) Lindenbaum.

Rudolf Weidenhagen und Roland Herrmann, Uber das 4(ó)-Amino-5(4)-methyl- 
imidazol. (Vgl. C. 1935. II. 3383. 1936. I. 70.) Die Red. von 4(5)-Nitroimidazolen 
mit SnCl2 u. HCl fuhrt im allgemeinen nicht zu den entsprechenden Aminoverbb., 
sondem unter Ringsprengung zu Aminosauren oder Aminosaurederiw. (vgl. Fargher 

u. P y m a n , J. chem. Soc. London 117 [1920]. 668. 121 [1922]. 2617). Die Kenntnis 
der 4(5)-Aminoimidazole ist aber im Zusammenhang mit yerscliiedenen ProblemeD 
von Intoresse. Vff. unterzogen deshalb die Red. von 4(5)-Nitro-5(4)-methylimidazol 
einer erneuten Unters. u. fanden dabci, daB Ringsprengung bei weitem nicht in dem 
yon friiheren Autoren geschilderten Umfang eintritt. Durch Diazotierung mit NaNO. 
wurde nachgewiesen, daB die Rk.-Lsg. ca. 70— 80% der theoret. Menge an Aminoverb. 
enthiŁlt. Man muBto demnach annehmen, daB die Ringsprengung bei der weiteren 
Aufarbeitung, d. h. beim Eindampfen der salzsauren Lsg. erfolgt. Dies ist indessen 
nicht der Fali; worauf die abweichenden Befunde von F a r g h e r  u . P y m a n  zuruck- 
zufiihren sind, wurde noch nicht ermittelt. Die Darst. des freien Amins gelang nicht, 
dagegen wurde eine Reihe von Deriw. beschrieben. —  4 (5 )-Amino-5 (4 )-methylimidazol, 
durch Red. von 5 g 4(5)-Nitro-5(4)-methyUmidazol m it 27 g SnCl2 in 100 ccm konz.
HCl. C4H 7N3 + 2 HCl, Prismen aus Methanol + A., F . 186° (Zers.). Der HCl-Geb.
des Salzes liiBt sich mit Phenolphthalein yollstkndig, mit Methylorange zur Halfte 
titrieren. Pikrat, C4H7N3 + C6H307N3, Nadeln aus A., F . 193°. — Das DihydrocUond 
liefert mit Benzaldehyd u. Na-Acetatlsg. 4 (5 )-Benzalamino-5 (4 )-methylimidazol, CuH]if>3 
(F . 216° aus Essigester), mit Acetanhydrid u. Na-Acetat in sd. A. 4 (5 )-Acełamno- 

5(4)-methylimidazol, C0H9ON3 (Itrystalle aus Aceton, F . 216°), mit 1 Mol C6H5‘Cul 
u. Pyridin 4(5)-Benzamino-5(4)-melhylimidazol, CuHu ON3 (Prismen aus A., F - )'
mit 2 Mol C6H5• COC1 u. Pyridin 4(5)-Benzamino-5{4)-methyl-l-benzoylimidazol, C^Uis'
02N3 (Nadeln aus A., F. 176°), mit Phenylisoeyanat u. K-Acetat in wenig W. auf dem 
Wasserbad [5(4)-Methylimidazolyl-4(.5)']-phenylkarn-słoff, CnH12ON4 (Prismen aus a., 
F. 283°). (Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 2205— 09. 4/12. 1935. Berlin, Inst. f. Zuckerind.,
Landwirtschaftl. Abt. d. Univ.) OsTERTAG.

Rudolf Weidenhagen und Roland Herrmann, Untersucliungm '
gebiet. Inhaltlieh ident. mit den im vorst. Ref. u. C. 1935. I I . 3383.1936. I. 
rierten Arbeiten. (Z. Wirtschaftsgruppe Zuckerind. 85. 762—78. Dez. 1935.) U ■

William Robert Boon und W illiam  Robson, Die OarbamiiiMurennd â  
Hydantoin des Arginins. Carbarninoarginin, H2N • CO ■ NH • CH • (C02H) • 
C(:NH)-NH2, Bldg. aus Argininhydrochlorid u. KOCN, Itrystalle aus h. W., .b. • 
Die gesatt. wss. Lsg. reagiert stark alkal. LI. in verd. Jlineralsauren. Beim fla ^ at, 
der salzsauren Lsg. entsteht Argininhydantoinhydroclilorid, C7Hh02iS;;W, pr 
Krystalle, F. 100° (vgl. Zervas u. Bergmann, C. 1928. I I .  543). (Biochemica • 
2573— 75. 1935. London, Univ„ Dep. of Physiol., King’s CoUege.) Guggenheim.

Tenney L. Davis und Catherine Bates Armstrong, Pyryliumdemati durĉ  
Kcmdensation gesatiigter Kełone. Bei der Darst. yon symm. TnanisylDC
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Kondensation von p-Methoxyacetophenon nach O d e l l  u . H ines (J. Amer. chem. 
Soc. 35 [1913]. 82) fanden Vff., daB neben etwa 11% der gewiinschten Verb. weitere 
11% eines scharlaeliroten, krystallinen, in W. mit starker Fluorcsocnz 1. Prod. ent- 
standen. t)ber ein ebensolches Prod. haben Schne ide r u . Seebach (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 54 [1921]. 2298) berichtet. Vff. identifizierten das gefarbte Salz ais I, d. li. ais 
Salz derselben Base, die D ilt h e y  (J. prakt. Chem. 94 [1916]. 53; 95 [1917]. 116) 
in Form des Chlorid-FeCl3-Doppelsalzes durch Rk. von Anisal-p-methoxyacetophenon 
mit p-Methoxyacetophenon in Ggw. von FeCl3 u. Essigsaureanhydrid erhalten hatte. 
Wenn ein Pyryliumderiv. nach D ilth e y s  Methodo dargestellt wird, so enthalt es 
alle in den Komponenten yorhanden gewesenen C-Atome. Wenn aber 3 Mol p-Meth- 
oxyacetophenon miteinander unter Bldg. eines Mols Pyryliumsalz reagieren, so geht 
eine CH3-Gruppe verloren. Da die Analyse nicht scharf genug zwischen einem ein- 
faohen Trianisylpyryliumsalz u. einem solchen mit zusatzlichcr CH3-Gruppe ent- 
scheidet, haben Vi'f. ein 3-Methyl-2,4,6-trianisylpyryliumsalz nach D ilth e y s  Methode 
dargestellt u. charakterisiert. Es unterscheidet sich yon dem aus 3 Mol Methylaryl- 
keton erhaltenen. Auch bei der Kondensation von 3 Mol Acetophenon in Ggw. von 
konz. HnSO.j-K-Pyrosulfat zum 2,4,6-TripJienylpyrylium-HSOt (s. unten) geht eine 
CH3-Gruppe verloren. Es gelang Vff. jedoch nicht, den Verbleib dieser CH3-Gruppe 
festzustellen.

V o r s u c h e .  2,4,6-Trianisylpyryliimi-IISO^ (I), neben symm. Trianisylbenzol 
erhalten nach der von O d e l l  u. H ines (1. c.) beschriebenen Methode ais gliinzend 
seharlachrote Krystalle, laBt sich durch Losen in W., Eiillen mit wenig NaOH, Um- 
krystallisieren aus A. u. A. u. Umsetzen mit Pikrinsaure in ein Pilcrat iiberfiihren, aus 
A. Krystalle, F. 283—2840. —  Analog wurde das 2,4,6-Trianisylpyryliumchloroplatinat, 
Cj2H4608PtCl6, erhalten; aus Aceton u. A. Krystalle vom F. 258,5— 259,5° (Zers.). 
Beide Salze waren ident. mit den aus dem D iltheyschen Chloriddoppelsalz (vgl. 
oben} dargestellten entsprechenden Salzen. —  3-Methyl-2,4,6-trianisylpyryliumpikrat, 
C:i3H2,OuN,, Darst. aus Anisal-p-methoxyacetophenon u. p-Methoxypropiophenon in 
Ggw. von FeCl3-Hydrat u. Essigsaureanhydrid; das entstandene 3-Methyl-2,4,6-tri- 
anisylpyryliumchlorid wird in W. gel., mit Alkali gefallt u. mit Pikrinsaure behandelt. 
Aus A. Krystalle, F. 190,4— 195°. Oberfiihrung in das Chloroplatinat, C64Hc0O8PtCl(); 
F. 239—240° (Zors.). — 2,4,6-Triphenylpyryliumehloroplatinat, Darst. aus dem zuerst 
erhaltenen Sulfat (vgl. oben); Waschen mit Aceton u. A. ergibt Krystalle vom F. 244 
bis 245° (Zers.). Das aus dem nach D i l t h e y  aus Acetophenon u. Benzalacetophenon 
erhaltenen 2,4,6-Triphenylpyryliumsalz dargestellte Chloroplatinat hatte F. 243 bis 
-44° (Zers.). Fliichtige Prodd., die das Verschwinden einer Methylgruppe im Verlauf 
der Kondensationsrkk. aus 3 Mol Methylarylketon aufgekliirt hatten, konnten nicht 
gefaBt werden. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1583— 85. 1935. Cambridge, Mass., Inst. 
of Technology.) _ P a n g r i t z .

Louis F. Fieser und Elmore L. Martin, E in  Vergleich heterocyclischer Systeme 
wtt Benzol. V. Die Benzotriazol-(Azimidobenzol-)reihe. (IV. vgl. C. 1936. I . 547.) 
tte Benzotriazolchinone sind im alJgemeinen recht empfindHch, doeh gelang es, eine 
. erb. dieser Reihe in Lsg. zu erhalten u. das zugehórige Hydrochinon krystallin. zu 
Molieren. Der Ausgangspunkt fiir die Darst. ist das inzwischen auch von F r ie s ,  

« i:terbock u. K uhn (C. 1934. I I .  2219) beschriebene 5-Oxybenztriazol (V), das 
aus p-Acetaminophenylacetat (I) iiber die Stufen II , I I I  u. IY  dargestellt wurde. Die 
rl 'i,A°n ® zu ®  iSBt sich mit SnCl2 oder Na2S204 nicht ohne gleichzeitige Hydrolyse 
urchfiilu-en, verlauft aber auf lcatalyt. Wege glatt. Arylazo-, Nitro- u. Nitrosoderiw. 
on V liefern alle dasselbo Red.-Prod. Y I; praparativ befriedigt aber nur die Red. 
er -Nitrosoverb. mit Na2S204 in neutraler wss. Suspension. Aus den bei der Oxydation 
on vi erhaltenen Lsgg. konnte kein Chinon isoliert werden; dies hangt, wie auch 
j u' Mitarbeiter vermuten, mit der Wasserlóslichkeit u. dem amphoteren Charakter 
es Lhinons zusammen. —  Das 4-Nitrosoderiv. liefert mit NaHS03 die Aminooxy-

onsiiure VII; diese gibt bei der Oxydation Lsgg., die die Rkk. der o-Chinonsulfon- 
ni(, , 7 . ^ h ;  doeh ist das Chinon ziemlich empfindlich u. sil. in W. u. konnte deshalb 
on ls°hert werden. Durch Oxvdation von V II mit Bromwasser u. Entfarbung mit

u ei den bekannten Nitromethylbenztriazolen wurden keine besseren Ergebnisse
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I  CHj-CO^-C.H.^NH-CO-CH.

i i  OHj-cOi-r Y nO: /'-n h -cochj

CH>- CO2Y  V}fH, CHs- COj

XH*COCHa j n

K e r  y - j

NH

VI “ U- «  V II H 0 | I 11“  V III

KO3S KO.S

HsN 
I

C i:V
HO.S NH HOjŚ

erzielt. — Benztriazol wurde naoli einom neueu
___  ̂ Verf. durch Einw. von H N 02 auf 2-Aminoacet-

IX  u '[ ] \\y x 0 7 f  ] anilid u. Verseifung der entstandenen Acetyl-
verb. dargestellt. —  Das „Normalpotential“ des 
Chinons IX  ist um 42 Millivolt hoher ais das 
des isocycl. Chinons X, liegt aber niedriger ais 

das des entspreehcnden Thionaphthenehinons. Der Triazolring ist danach weniger 
aromat, ais der'Bonzolring.

V e r s u c h e .  l-Acetamino-4-ace.ioxybe.nzol (I), in 90°/oig. Ausbeute aus p-Amino- 
phenolhydrochlorid, F. 150— 151°. Liefert mit rauchender HN03 (D. 1,5) erst bei 
0— 5°, dann bei 12— 15° 89% l-Ace.tamino-2-nilro-4-acetoxybenzol (II), gelbe Nadeln 
aus A., F. 144-—145°. l-Acetamino-2-amino-4-acetoxybenzol, C10H 1203N2 (III), aus 11 
u. Ho + P t02 in A. Nadeln aus W., Tafeln aus A., F. 178— 179“. 1,2-Bisacetamino- 
4-ace.loxybcnz.ol, C12H1404N2, durch Acetylierung von I I I  in wss. Lsg. Nadeln aus W., 
E- 187— 188°. Gibt mit k. verd. Alkali 3,4-Bisacetaminophenol, C10H12O3N2, Nadeln 
aus W., F. 214— 215°. —  2,2'-Bisacetamino-5,5'-diacctoxyazobenzol, C20H20O6N4, ent- 
steht ais Nebenprod. bei der Darst. von II I , namentlich bei Anwendung schlechter 
Katalysatoren; ist im Rk.-Prod. nicht ais solches enthalten, sondern bildet sich durch 
Einw. von Luft auf eine leicht oxydierbare Hydrazoverb. Orange Nadeln aus Eg., 
zers. sich bei 280— 285°. —  l-Acetyl-5-acetoxybenztriazol, C10H9O3N3 (IV), aus III u. 
NaN02 in verd. HC1 oder aus V mit Acetanhydrid u. Na-Acetat. Nadeln aus Bzl.-Lg. 
oder aus verd. Aceton, F. 125— 126°. ó-Oxybenztriazol, C„H5ON3 (V) beim Erwarmen 
von IV  mit konz. HC1 u. Zerlegen des HCl-Salzes mit NaHC03-Lsg. Ausbeute 90%- 
Farblose mkr. Nadeln aus W., F. 234— 235° (geringe Zers.). C„H5ON3 + HC1, Nadeln 
aus verd. HC1, zers. sich bei ea. 225°. —  4-Benzolazo-5-oxybenztriazol, C12HaOX5, 
orange Nadeln aus A., F. 230—232° (Zers.). 4-p-Toluolazoverb., C13HnON5, rótlieh- 
orange Nadeln aus A., F. 224—225°. 4-o-Toluolazovcrb., C13Hn ON5, rote Nadeln aus 
A., F. 243— 244° (Zers.). — 4-Nitro-5-oxybenztriazol, CGH403N.,, aus I I I  u. HNO, 
(D. 1,4) in konz. H 2S04. Krystalle aus verd. Essigsaure, F. 262—263°. (die Angabe 
236° von Fries, G u terbock  u. K uhn  ist wohl ein Druekfehler). 4 -Nitroso-5 -oxybenz- 
łriazol, C6H ,02N.f, aus dem HCl-Salz von V u. NaNO, in W. Ausbeute 97%. — 4-Amino- 
ó-oxybenztriazol-7-sułfonsaure, C0H0O4NS (VII), durch Auflosen von 4-Nitroso-5-oxy- 
benztriazol in NaHS03-Lsg., Zufiigen von H2SO.( u. Erwarmen auf 40°. N a d e l n  aus
W., 1. in Alkali u. Soda mit griiner Farbę. B e .n z lr ia z o l-4 ,5 -h y d ro ch in o n -7 -s id fo n sa u r c
(VIII), durch Osydation von V II mit Bromwasser u. Entfarben mit S02; bei Gg". 
von KC1 scheidet sich das Salz KC0H4O5N3S + 4 H20 (Nadeln aus W.) aus. Potential- 

messungen an der Lsg. des intermediar a u f t r e t e n d e n  benztriazol-4,5-chinon-7-suljon- 

sauren K  (IX) vgl. Original. —  4-Amino~5-oxybenztriazol, CGH0ON4 (VI), bei der Ke . 
von 4-Nitroso-5-oxybenztriazol mit Na2S204, u. von 4 - B e n zo la zo - 5 - o x j7b e n z tr ia z o l nu 
SnCl2 u. bei der elektrolyt. Red. von 4-Nitro-5-oxybcnztriazol in konz. H2S04. Jiade 11 
aus W., F. 216—217° (Zers.). C6H6ON4 + 2 HC1, Nadeln, zers. sich bei ca. 225 . -  
2-Niłroacetanilid, aus 2-Nitroanilin, Acetanhydrid u. etwas konz. H2S04 in w. o z- 
Gelbe Nadeln aus verd. A., F. 92— 93°. Liefert mit H2 + P t02 in h. A. 2 -Aminoacą- 
anilid, Tafeln aus W., F. 132— 133°, u. geringe Mengen 2 ,2 ’-BisMetaminoazomzo 
(orange Nadeln aus Eg., F. 270— 271°) u. 2-Methylbenzimidazol (F. 174—-leo j1 
W.). 1-Acetylbenztriazol, aus 2-Aminoacetanilid, NaN02 u. verd. HC1. E. oU- • 
Liefert beim Erwarmen mit konz. HC1 u. etwas SnCl2 (zur Entfemung einer s c o t b c  

Gelbfarbung) 92% Benztriazol, Nadeln aus Bzl., F. 98— 99°, das auf diesem o 
viel leichter zuganglich ist ais durch die bekannte Einw. von HNOa auf o-l 
cliamin. —  4-Amino-7-oxybcnztriazol, CeH6ON4, durch elektrolyt. Red. von 4- 1 

benztriazol in konz. H 2S04. Iśjystalle aus W., zers. sich bei 225— 230 , ist



193G. I .  D 2- P r a p a r a t iy e  o r g a n is c h e  C h e m ie . N a t u r s t o f f e . 2 0 8 5

empfindlich. Die Lsg. des HCl-Salzes gibt mit Oxydationsmitteln roto Farbungen.
l-Mdhył-4-nilfójbenztriazol, aus 4-Nitrobenztriazol u. (CH3)2S04. KrystaLle aus verd. 
Essigsaure, F. 181— 182°. l-Mełhyl-4-amino-7-oxybenztriazol, aus dem vorigen durch 
elektrolyt. Red. Sehr empfindlieh gegen Oxydation, wurde nicht rein erhalten. Sulfat, 
mikrokrystallin. Dibenzoylderiv., C21H 1(!0 3 N4, Nadeln aus A., F. 262—263°. 1-Methyl-
7-nilrobenzlriazol gibt bei der elektrolyt. Red. keine reinen Prodd. (J. Amer. chem. 
Soc. 57. 1835— 39. 1935.) ' Ostertag.

Louis F. Fieser und Elmore L. Martin, Ein Vergleich heterocyclischer Systems 
mit Benzol. VI. Chinone der Chinolin- und Isochinolinreihe. (V. vgl. vorst. Ref.) 
Chinolin-5,8-chinon u. das entsprechende Hydrochinon sind bereits bekannt, dagegen 
sind biśher keine Chinone der Isochinolinreihe besclirieben. Von den zur Darst. von 
Isochinolinchinonen geeignet erscheinenden Bz.-Oxyisochinolinen ist 5 (oder 8 )-Oxy- 
isockinolin von H oogew erff  u. van D orp [1888] am leichtesten zuganglich. Es 
laBt sich iiber das entsprechende Benzolazoderiv. in 8-Amino-5-oxy- (oder 5-Amino-
S-oxy)-isochinolin uberfiihren, doch ist das Ergebnis sehr unbefriedigend. Ein besseres 
Resultat erlialt man bei der elektrolyt. Red. des leicht zugśingliehen 5 (oder 8 )-Nitro- 
isochinolins; das so erhaltene Aminooxyisocliinolin ist von dem aus Benzolazooxyiso- 
chinolin dargestellten verscliieden. Beide Aminooxyverbb. liefern bei der Oxydation 
nicht das erwartete Isochinolin-5,8-chinon (I), sondern 5,8-Dioxyisochinolin (II) in 
weniger ais der halben theoret. Ausbeute. Dieses entsteht wahrscheinlich aus 2 Mol I 
durch Disproportionierung in I I u. I I I  unter Aufnahme von W. I I  entsteht auch bei 
der Einw. von Fe u. HC1 auf das Nitrosoderiv. des 5 (oder 8 )-Oxyisochinolins. —  Ein
o-Chinon der Isochinolinreihe entsteht aus 5,8 (oder 8,5)-Aminooxyisochinolin durch 
Acctylieren, Kuppeln mit Sulfanilsiiure, Red. u. nachfolgende Oxydation; es ist ais 
H oder Y zu formulieren. —  Der in 2,3 an Bzl. angegliederte Pyridinring des Chinolins 
erniedrigt das Oxydationspotential des entsprechenden Benzochinons um 142 Milli- 
v°lt» der in 3,4 angegliederte des Isoehinolins um 135 Millivolt. Hiemach ware der 
Pyridinring schwacher aromat, ais der Bzl.- u. Thiophenring. Dies stimmt einerseits 
mit der Existenz von Ketoformen der Py.-Oxychinoline u. -Isochinoline uberein, 
wahrend andererseits die Bestandigkeit gegen Oxydationsmittel beim Pyridin groBer 
ist ais beim Bzl. u. bei diesem wieder groBer ais beim Thiophen, wie iiberhaupt das 
chem. Verh. auf einen starken aromat. Charakter des Pyridins deutet. Das Potential 
der heterocycl. Chinone wird nicht nur durch den aromat. Charakter des angegliederten 
Rings, sondern auch durch die Tatsache, daB das Heteroatom ais Substituent fungieren 
tonn, beeinfluBt; solange man diese Einflusse nicht zahlenmiiBig beriicksichtigen kann, 
mufi man dio elektrochem. Daten mit Vorsicht bewerten, wenn auch zahlreiche Beob- 
achtungen fiir eine Parallelitat zwischen den Oxydationspotentialen der Chinone u. 
dem aromat. Charakter der angegliederten Ringe spreclien.

9 HO O CHa-CO-NH
I

Z ''

l V J .  11 ■" HOl l U  1V » w
ri II II .
0 H O  O O CH.-CO-NH

V e r s u c h e. 5 (oder S)-Oxyisocliinolin, durch Sulfurieren von Isochinolinsulfat
Mit rauchender H 2S04 (50% S03) boi 20— 25° u. Verschmelzen der durch Krystalli-

tion aus W . abgetrennten Isochinolin-a-sulfonsaure mit Alkali (vgl. W e i s s g e r b e r ,

or dtsch. chem. Ges. 47 [1914]. 3179). Die langwierige Abtrennung der Saure mit
S l ri ®aI®a'zes ist uberfliissig. Ausbeute 17°/0. F. 228— 230°. 5 (oder 8)-Oxy-

(oaer o)-aminoisochinolin, aus dem yorigen durch Kuppeln mit CcH 5-N2C1 in alkal.
HC1 ^  / ‘ler Azoverb- mit Na2iS20 4 • CaH 8ON2 + 2 HC1, gelbe Nadeln aus verd.

■ ■> (oder 8)-Amino-8 (oder 5)-oxyisochinolin, durch elektrolyt. Red. von 5 (oder 8 )-
W 18?0-1̂ 01111 (Cl a u s  u . H o f f m a n n , J .  prakt. Chem. 47 [1893]. 253) in H 2S04.
v . , , ^  zunachst ein in W. 11. Disulfat, das durch W. in C0H 8ON2 + H 2S04, gelbe

cln, swl. in W., verwandelt wird. C„H8ON2 + 2 HC1, gelbe Nadeln, 1. in Alkali
n L ? ^ ? er. Farbe- Dibenzoylderw., C23H 15OsN2, Nadeln aus A., F. 223—224°. —
Uod y™ ’’ Nadeln aus verd. A., F. 208—209°. —  5,8-Dioxyisochinolin,
mit E n *  'hy$‘r°chin°n  aus den beiden Oxyaminoisochmohnen durch Behandlung
vep»f°V m î ‘ °der aus 5 (oder 8 )-Oxyisochinolin durch Ansauem einer mit NaN02

C FT n V11 a^ a -̂ Lsg. u. Behandeln der Nitrosoverb. mit Fe u. verd. HC1 bei 95°.
s ‘ 21' + HC1, gelbe Blattehen aus verd. HC1. Wird bei 260° dunkel, hat keinen F.,
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gibt kcine FeCl3-Rk. Farbt sich in alkal. Lsg. rasch dunkcl. Potentialmessungen an 
der Lsg. des bei der Oxydation entstehenden Isochinolin-5,8-cMnons u. an Chinolin- 
5,8-chinon s. Original. —  Dibe7izoylisochinolin-5,8-hydrochinon, C23H 150 4N, Nadeln 
aus A., F. 162— 163°. —  5 (oder 8)-Acetamino-7 (oder (i)-p-sulfobenzolazo-8 (oder 5)-oxy- 
isocliinolin, C17H 140 5N4S, aus Diacetyl-5 (oder 8 )-amino-8 (oder 5)-oxyisoehinolin durch 
Verseifung der Acetoxygruppe mit k. verd. NaOH u. Behandeln der Rk.-Lsg. mit 
diazotierter Sulfanilsaure. Braun, krystallin. 5 (oder 8)-Acetamino-7 (oder G)-amino- 
8 (oder 5)-oxyisochiiwlin, aus dem vorigen bei der Red. mit Na2S20.,. CnH 110 2N3 -f 
2 HC1, gelbe Nadeln aus W. 5 (oder 8)-Acetaminoisochinolin-7,8 (oder 5,6)-chinon (IV 
oder V), aus dem yorigen u. FeCl3 in verd. HC1 bei 10°. Cu H 80 3N2 + HC1, goldgelbe 
Nadeln aus verd. HC1. Oxydationspotential der Lsg. s. Original. (J. Amer. chem. 
Soc. 57. 1840— 44. 9/10.1935.) O stertag .

Louis F. Fieser und Elmore L. Martin, E in Vergleich heterocyclischer Systeme 
mit Benzol. V II. Isologe des Anthrachinons, die einen und zwei Triazolringe entlialten. 
(VI. vgl. vorst. Ref.) Vff. stellten zunaehst das yon Fries, W a lte r  u. Schillino 
(C. 1935- I I .  220) durch Oxydation des entsprechenden Stammkerns crhaltenc Chinon I 
durch Umsetzung von 3-Chlor-2-acctamino-l,4-naphthochinon mit NH 3 u. Behandlung 
des entstandenen Amins I I  mit H N 0 2 dar. I I  mu 13te hierbei infolge seiner Schwerloslich- 
keit in Form des entsprechenden Hydrochinons angewandt werden; die N-Acetylgruppe 
wird entweder im Lauf der Rk., oder bei der Aufarbeitung abgespalten. Auf almliche 
Weise wurde das Chinon I I I  dargestcllt. Chloranil tauscht mit NH 3 2 Cl-Atome aus; 
das so erhaltene Dichlordiaminochinon reagiert nach der Acetylierung erneut mit NH: 
unter Bldg. von IV, das sich mit NaN02 in Eg. bei 100° zu I I I  umsetzt. I I I  ist stark 
sauer, explodiert bei hóherer Temp. heftig u. gibt die charakterist. Anthrachinon- 

kiipenrk. Das reine Chinon ist far bios. Verss., ein angulares Isomeres yon I I I  durch Osy- 
dation von X III ,  dessen Darst. yerbessert wurde, zu erhalten, waren erfolglos. 
— Die Chinone I  u. I I  sind in W. prakt. unl. u. konnten deshalb nicht erschópfend elektro- 
chem. untersucht werden. Ein Vergłeich des Oxydationspotentials von I  (Halbwerts- 
potential 0,435 V in alkoh. HC1) mit denen von V (0,16) u. VI (0,235) fiihrt zu der An- 
nahme, daB I  in Wirldichkeit ais la  aufzufassen ist. Fiir die Feinstruktur der Triazol- 
isologen des Anthrahydrochinons u. Anthracens ergibt die elektrochem. Untcrs. die 

Formulierung VII, wonach Ring e schwacher aromat, ist ais a u. o-chinoide bzw. Oi- 
hydridstruktur annimmt. F r ie s , W a lte r  u .  S c h il l in g  kamen auf Grund von 
Hydrierungsyerss. zu der Konst. V III, in welcher Ring a ehinoid ist. Da nach Fries, 
W a lte r  u .  S c h il l in g  jeder Ring eines mchrkernigen Systems das Bestrebcn hnt, 
soweit ais móglich den Benzolzustand anzunelimen, ist eine Formel IX  (oder eine 

analoge Formel fur Anthraeen) sehr unwahrseheinlich. Unter Beriicksichtigung dieser 
Erkenntnisse ware die yon F ie s e r  (C. 1931. I I .  1142) fiir Naphthacen aufgesteutc 

Formel X  durch X I zu ersetzen, dagegen ist die 1. c. angegebene Feinstruktur des 
Naphthacenchinons beizubehalten. F r ie s , W a lte r  u .  Sc h il l in g  haben das Aus-

0 o o

II
o o o
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bleiben der Kiipenbldg. beim Pentacenchinon auf die Feinstruktur des mittleren 
(chinoiden) Kerns zuriickgefiihrt; Vff. sind der Ansieht, daB dies vielmehr mit dem 
niedrigen Red.-Potential zusammenhangt, das nieht durch die Feinstruktur des Chinons, 
sondern durch die des Hydrochinons bestimmt wird.

V c r s u c h e. 2-Acetamhw-3-amino-l,4-na'phthochinon, C12H 100 3N 2 (II), durch 
Einleiten von NH 3 in eine sd. Lsg. von 3-Chlor-2-acetamino-l,4-naphthochinon in Nitro- 
benzol. Rote Nadeln aus A., F. 233— 234°. L. in alkoh. Alkali tief purpurrot, in konz. 
H2S04 hellorange. 2,3-Bisacelamino-l,4-naphthóhydrochinon, C14H 140 4N2, durch Red. 
von II mit Na2S20 4 u. Behandeln des in verd. HC1 gel. Rk.-Prod. mit 1 Aquivalent Acet- 
ankydrid u. NaAcetat. Krystalle aus verd. A., F. 255° (Zers.), wird beim Aufbewahren 
gelb. — lin.-Naphtliotriazol-8,9-chinon, C10H 5O2N3 (I bzw. la), durch Red. von I I  mit 
Ńa2S204 u. Behandeln des in verd. HC1 gel. Prod. mit NaNO„-Lsg. in der Kalte; der 
anfangs ausfallende, aus unverandertem I I  bestehende rote Nd. geht in der Rk.-Lsg. 
bei 10—20° in 2— 3 Stdn. in ein farbloses Prod. uber. Bei der Oxydation von lin.- 
Naphthotriazol mit Cr03 in Eg. ist die Ausbeute gering. Fast farblose Tafeln aus wss. 
Aceton; enthalt 1 H ,0 , das schon bei gelindem Erwarmen abgegeben wird. Zers. sich 
bei 240—245°. Gibt mit alkal. Na2S20 4 unter intermediarer Griinfarbung (Chinhydron) 
eine hellrote Kiipe. N-Methylderiv., mit (CH3)2S04 u. Alkali, Krystalle aus Bzl., F. 248 
bis 250°, ident. mit einem synthet. Praparat (C. 1935. I I .  2517). 2,5-Diamino-3,6- 
dichlorchinon, durch Einleiten von NH 3 in eine Suspension von Chlorami in sd. A. 
Reinigung iiber das Hydrochinon. Tiefrote Nadeln. Gibt mit Acetanhydrid u. etwas 
konz. H,S04 bei gewohnlicher Temp. 2,5-Bisacetamino-3,6-dichlorchinon, Ci0H 8O4N 2Cl2, 
gelbe Nadeln aus Eg. oder A., F. 253— 254°. 2,5-Bisacetamino-3,6-diaminochinon (IY), 
aus dom vorigen beim Leiten von NH3 in eine sd. alkoh. Suspension. Reinigung durch 
Auflosen in yerd. wss.-alkoh. NaOH u. Ausauern. Dunkelrote Nadeln, liat keinen 
charakterist. Zers.-Punkt. Lsg. in H 2S04 dunkelrot, bei Zusatz von etwas W . gelb. 
2Ą,5,6-Bistriazolo-l,4-benzochinon (III), ais NaC6H 0 2Ne + 2 H20 (gelbe Nadeln aus W.) 
bei der Einw. von 10°/t>ig. NaN02-Lsg. auf IY  in sd. Eg.; man erhalt freies I I I  durch An
sauern. Mikrokrystallin., laBt sich nieht umkrystallisieren. Gibt eine gelbe Na2S204- 
Kiipe, die beim Schiitteln mit Luft blau wird. Veriindert sieh nieht bis 300°, explod'iert 
beim Erhitzen auf hóhere Temp. heftig. —  2,3-Dioxynaphthalin-6-sulfonsaures K , durch 
Verschmelzen von 120 g techn. 2-Naphthol-3,G-disulfonsaure mit 460 g KOH, 20 g 
NaOH u. 6 ccm W. bei 200— 250°. Tafeln. Gibt mit FeCl3 in W. eine blauvioletto 
Farbtmg. ^Liefert beim Erhitzen mit verd. H 2S04 auf 150— 160° 2,3-Dioxynaphthalin, 
f-158—159°. — 2,5-Bisacetaminoanilin, aus 2,5-Bisacetamino-l-nitrobcnzol (F. 186 
b>s 188“) u. H 2 + P t0 2 in h. A. Krystalle aus A., F. 235— 237°. Gibt mit NaNO, Di- 
toetyl-5-aminobenztriazol, Krystalle aus wss. Aceton, F. 184— 185°, das beim Kochen 
mit konz. HC1 5-Aminobenztriazol (X II; Dihydrochlorid, Nadeln) liefert. 4,5-Diamino- 
oenztriazól, durch Kuppeln von X II  mit CcH 5-N2C1 in Ggw. von Na-Acetat u. Red. des 
Mrbstoffs mit SnCl, u. HC1. Dihydrochlorid, gelbe Nadeln aus HCl. Bei der Einw. 
von HN02 erfolgt starkę Zers.; zur Uberfuhrung in 1,2,3,4-Bistriazolobenzol (X III; vgl. 
iMETZKi u , P r in z , Ber. dtsch. chem. Gfes. 26 [1893]. 2960) acetyliert man deshalb mit 
Acetanhydrid u. Na-Aeetat in W., behandelt in der Kalte mit NaN02 u. verseift mit 

2°/oig. NaOH. Ausbeute 25°/0. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1844-^49. 9/10. 1935. 
Umbridge [Mass.], Haryard Univ.) OSTERTAG.

Hans Wojałrn, Untersuchungen -iiber den Zusaminenhang von chemischer Kon- 
mution und anasthesierender Wirkung bei 2-Alkoxychinólinderivaten. Die anasthesie- 
4Vt von Chinin, Optochin u. Eueupin ist von der im Chinolinkem sitzenden
•fiJKoxygruppe, ihre Wrkg.-Starke von der SlolekiilgroBe dieser Gruppe weitgehend 
ab*1 angig (vgl. hierzu auch C. 1931. I I .  2877). Nieht ausschlaggebend ist die Stellung 
v°r Alkosygruppe, wie am Pereain bestatigt ist. Um in diese Zusammenhange tieferen 
mbhck zu gewinnen, hat Vf. Deriw. des 2-Alkoxychinolins hergestellt, die in 4-Stellung 
ie verschiedensten Substituenten haben. Wurde die N-Dialkylathylendiamingruppe 

sto i  s. d>e Acetyl- bzw. Propionylathylendiamingruppe ersetzt, so ent-
nden unwirksame Verbb. Da bestimmte ehem. Stoffe nur dann anasthesieren, wenn 

stl I-00 r zif- haben, sollte das N-2-Athoxycinchonylalhylendiamin mit noch
Acvf61 Charakter hergestellt werden. Die Darst. aus I  durch Abspaltung der 
chi mit ^onz> HCl usw. miBlang aber. Bei Rk. von 2-Athoxycinchoninsaure-
koiMt • i'V' ‘“-thylester mit Athylendiamin entstand stets II. Die Monoacylverb. 
u . ? nic"t erhalten werden. Diese Athylendiaminverbb. waren jedenfalls pharmakolog. 

irssam, Dagegen erwiesen sich die einfachen (Alkyl-) Amidę der 2-Alkoxycinehonin-
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sdure (vgl. C. 1929. I. 2922; 1933. I. 3597) ais schwache Aniisthetica. Die Wrkg. des 
Percains ist also nicht von der Athylcndiamingruppe abhangig, seine gróBere Wirkungs- 
starke beruht yielmelir auf seiner starkeren Basizitat. Es -wurden nun die einfachsten 
bas. 2-Alkoxychinolinę untersucht, um festzustellen, welche Bedeutung der COOH- 
Gruppe mit Bezug auf die pharmakolog. Wrkg. zukommt. 2-Alkoxy-4-aminochincline 
wirkten nicht anasthesierend, wahrscheinlich infolge zu g e r i n g e r Basizitat. Da 
aliphat. Aminę starkeren bas. Charakter liaben ais die aromat., wurden 2-Alkoxy-4- 
aminomethylchinoline hergestellt. Diese Verbb. haben anasthet. Wrkg., womit be- 
wiesen ist, daB nicht die 2-Alkoxycinchoninsaure, sondern das 2-Alkoxychinolin ais 
wirkende Gruppe angesehen werden muB. Die Carboxylgruppe der anasthcsierenden 
2-Alkoxycinchoninsaurederivv. ist fiir die pharmakolog. Wrkg. ohne jeden EinfluC. 
Durch Einfiihrung von aliphat. Alkylresten in die NH2-Gruppe der 2-Alkoxy-4-amino- 
mcthylchinoline bleibt die Wrkg. erhalten. Werden jedoch die aliphat. Alkylreste 
durch aromat, crsetzt, so entstehen Substanzen yon schwacherer Basizitat, die un- 
wirksam sind. Um festzustellen, wie sich eine Verstiirkung der Basizitat bei diesen 
Verbb. auswirken wiirde, wurde in die aliphat. Seitenkette der 2-Alkoxy-4-alkylamino- 
methylchinoline nochmals eine bas. reagierende NH2-Gruppe eingefiihrt. Diese Verbb. 
mit den Substituenten -CH^-NH-(CH2)n-N(C2H5)2 [n =  2 oder 3] in 4-Stellung zeigten 
aber alle keine aniisthesierenden Eigg. mehr. Ein Vergleich mit dem Percain laCt 
erkeimen, daB hier die obere Grenze der fiir anasthesierende Substanzen notwendigen 
Basizitat uberschritten worden sein durftc. Da nach S choe lle rs  Anschauungen 
aueh NH2-Gruppen schwache Hydratationszentren bilden, wird durch die NH,-Gruppen- 
anhaufung aueh dio Lipoidlóslichkeit dieser Diamine stark yerringert sein; sie werden 
deslialb in Nervenzellen, die reicli an Lipoiden sind, nicht eindringen konnen. K auf- 

MANN (Ber. dtsch. chem. Ges. 45 [1912]. 3090) ha.lt die pharmakolog. Wrkgg. des 
Chinins fur bedingt durch die besondere Art eines 6 -Methoxy-4 -[cc-ox3'-/i-dialky]arnino- 
alkyl]-chinolins, das dcm Adrenalin nahestelit; Chinin selbst zeigt wie Adrenalin gefaC- 
kontrahierende Eigg. u. die von K a u f m a n n  hergestellten 6-Alkoxychinolyl-4-alkyl- 
aminomcthylketone haben gefaCkontrahierende u. anasthesierende Eigg. Um nochmals 
zu beweisen, daB die Stellung der Alkoxygruppe ohne Bedeutung fiir die Wrkg. ist, 
wurden 2-Alkoxychinolyl-4-a-didthylaminoalkylketone hergestellt u. untersucht. Wab- 
rend die (durch katalyt. Red. der primar erhaltenen Aminoketone dargestellten) Amino- 
alkohole nach den bislierigen Feststellungen iiberhaupt keine pharmakolog. Wrkg. 
zeigten, erzeugten die Aminoketone eine gleiche GefaBkontraktion wie die 6-Alkoxy- 
chinolyl-4-aminomethylketone, dagegen keine anasthesierende Wrkg. Es ist anzuneh- 
men, daB die starkę GefaBkontraktion bedingende Wrkg. dieser Aminoketongruppierung 
die Bedeutung des 2-Alkoxychinolinrcstes fiir die anasthesierende Wrkg. aufhebt.

V e r s u c h e. 2-Chlorcinehoninsaurechlorid, aus der Saure (vgl. Ca m p s , Arcb. 
Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 237 [1899]. 688) u. S0C12. Aus Bzl. gelbe Nadeln, 
F. 86°. —  N-2-Chlorcinchonyl-N'-acetylathylendiamin (I), aus yorst. Saurechlorid u. 
N-Acetylathylendiamin (vgl. A. P. 1926015; C. 1933. I I .  3616). Aus A. Nadeln. 
F. 245°. Ausbeute etwa 90%. —  N -2-Atlioxycinclionyl-N'-acetylathylendiamin, aus 
vorst. durch Rk. mit NaOC2H5. Aus Xylol yoluminóse Nadeln, F. 209°. Ausbeute 
etwa 85%. — N-2-Aihoxycmdionyl-N'-propionylathyle.ndiamin, Darst. aus N-Propionyl- 
athylendiamin u. 2-Athoxycinchoninsaurechlorid (C. 1931. I I .  2877). Aus Xylo 
Krystalle, F. 204°. —  N,N'-Di-[2-dlhoxycinchonyl]-dthylendia7nin (II), Darst. vg ■ 
oben. Aus Amylalkohol Krystalle vom F. 280°. —  2 -Chlorcinchoninsdureamtd (III)' 

aus Xylol Krystalle, F. 239—240°. —  2-Athoxycinclioninsdureamid (IV), aus 
Verb. u. NaOC2H5. Aus h. A. Krystalle, F. 200—201°. Ausbeute 90%. — 
oxycinchoninsaureamid (V), Darst. analog mit Na-Butylat. Aus A. Krystalle, l1. lbU • 
2-Chlorcinehoninsduredidthylamid, aus 50°/oig. A. Krystalle, F. 124°. — 2-Builylo 
cinchoninsauredidthylamid, aus vorst. Verb. u. Na-Butylat, aus verd. A. Krysta , 
F. 62°. — 2-Chlor-4-aminochinolin, aus I I I  durch IIOF.MANNschen Abbau (vgl. ngina /■ 
Reinigung mittels Tierkohle in h. A.; aus viel Toluol Krystalle vom F. 188 . l 0’ , 
chlorhydrat, F. 250°. —  2-Athoxy-4-aminochinolin. Die Darst. aus yorst. Chlone • 
mittels Na-Alkoholat ergab schlechte Ausbeuten (20%). Deshalb wurde IV 

dem HoFJiANNschen Abbau untcnvorfen. Aus h. W. oder Lg. Nadeln yoni i'. •
Ausbeute 80%. — 2-Butyloxy-4-aminochinólin, Darst. analog aus V. Aus Lg. 
vom F. 85°. —  Zur Darst. der 2 -Alkoxy-4 -aminomethylchinoline: 2-Chlor-*- » 
chinolin, aus I I I  durch W.-Abspaltung mittels Thionylchlorid. Ausbeute noc 
45%, da zum Teil 2-Oxycinchoninsaureamid entsteht, das durch Schiitteln nut s Ł
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NaOH entfernt werden muB. Aus A. lieligelbe Krystalle, F. 156°. — 2-Athoxy-4-cyan- 
chinólin (VI), Darst. mittels des Na-Alkoholats. Aus A. Krystalle, F. 8 6 °. Ausbeute 
80°/o- •— Entsprechend 2-Butyloxy-4-cyancliinolin (VII), gelbes Ol vom Kp .18 198°; 
aus A. Krystalle vom F. 31°. —  2-Athoxy-4-aminomethylchinolin (VIII), Darst. durch 
katalyt. Red. von VI in Eg. mittels Pd-BaS04-Katalysator (H2-Aufnahme nach Ver- 
brauch von 2 Mol H, unterbrechen!). Gelbes Ol vom Kp.2o 205°; aus verd. A. oder Lg. 
Krystalle vom F. 53®. Hóehstausbeute 65%. Dichlorhydrat, F. 230° (Zers.). —  2-Butyl- 
oxy-4-aminometliylchinolin (IX), aus V II wie vorst. Kp . l7 225°; aus Lg. Krystalle, 
F. 51°. Dichlorliydrat, F. uber 230°. —  2-Atlioxy-4-propylaminomcthylćhinolin, aus V III 
durch Rk. mit Propionaldehyd u. anschliefiende katalyt. Hydrierung in alkoh. Lsg. 
Mit alkoh. HC1 entsteht bestandiges Monochlorhydrat, aus h. A. Krystalle vom F. 207°. -— 
2-Butyloxy-4-propylaminomethylcliinolin, Darst. aus IX  wie vorst. Monochlorhydrat, 
aus A. + Aceton Krystalle, F. 213°. —  2-Atlioxy-4-isobutylaminomethylchinolin, Darst. 
aus VIII u. Isobutyraldehyd u. weiter wie oben. Dichlorliydrat, aus h. A. mit Aceton 
Krystalle yom F. 115°. —  2-Butyloxy-4-isobutylcmiinomethylcliinolin, Darst. aus IX  
wie Yorst. Dichlorliydrat, F. 120°. — 2-Athoxy-4-benzylaminometliylchinolin, aus VIII 
u. Benzaldehyd u. weiter wie oben. Aus A. Blattchen yom F. 79°. Aus wenig W. mit 
alkoh. HC1 Monochlorhydrat, F. 131°. —  2-Bidyloxy-4-be,nzylarainoniethylchinolin, 
Darst. aus IX . Dichlorliydrat, aus absol. A. u. Aceton, F. 130°. Bei seinem Umkrystalli- 
sieren aus wenig W. fallt das Monochlorhydrat, F. 177°. — 2-Athoxy-4-[f}-phenylathyl]- 
aminomtihylchinolin, aus V III u. Phenylacetaldehyd usw. Monochlorhydrat, F. 250°.. —  
2-Butyloxy-4-[f)-phcnyldłhyl]-aminomethylchinolin, Monochlorhydrat, F. 134°. —  2-Ath- 
oxy-4-phenylisopropylaminomethylchinolin, Darst. aus V III u. Benzylmethylketon u. 
katalyt. Hydrierung wie oben. Dichlorliydrat, aus absol. A. durch Aceton Krystalle 
vom p. 110°, in W. mit saurer Rk. lóslich. —  2-Butyloxy-4-phe.nylisopropylaminomethyl- 
chinolin, Darst. aus IX  entsprechend. Dichlorliydrat, aus h. alkoh. Lsg. durch Essig- 
ester Krystalle vom F. 115°. In  W. Hydrolyse zum Monochlorhydrat, F. 156°. —
2-Mlioxy-i-[p-didlhylaminodthyV]-aminormthylcliinolin, Darst. aus 2 Mol V III u. 1 Mol 
p-Diathylaminoathylchlorid bei 150— 160°. Trićhlorliydrat, aus Gemisch von A. u. 
Essigester Krystalle, F. 128°. —  2-Athoxy-4-[y-methylamino-[i,fi-dimetliylpropyl]-amino- 
indhylchinólin, Darst. aus V III u. /S-Methylamino-a,a-dimethylpropionaldehyd (vgl. 
C-1935. II. 1347) u. katalyt. Red. der ScHiFFsehen Base. Trićhlorliydrat, F. 121°. — 
Z'-tthoxy-4-[y-didthylamino-fS,l)-dimethylpropyl]-aminomethylcliinolin, Darst. aus V III 
u. ^-Diathylamino-a,a-dimethylpropionaldehyd (vgl. vorst. 1. c.). Trićhlorliydrat, 

— Zur Darst. der 2-Alkoxychinolyl-4-a-diathylaminoalkylketone: 2-Athoxy- 
™m°lyl-4-nKthylkelon, Darst. aus VI nach K au fm ann (1. c.); Einzelheiten im Original. 
Aus h. A. Krystalle yom F. 57°. Ausbeute 50%. Chlorhydrat, aus Aceton durch absol. A.

rystalle, F. 108°; erleidet in wss. Lsg. Hydrolyse. Pikrat, aus Toluol Krystalle, F. 101°.
— 2-Ath°xychinolyl-4-bronumthylketon, Darst. aus yorst. Prod. (sorgfaltig gereinigt!) 
u- Br in CS2. Bromhydrat, gelbe Nadeln, F. 80°. —  2-Athoxychinolyl-4-diathylamino- 
?ii V 071’ aus vorsk Bromhydrat u. Diathylamin in alkoh. Lsg. Schwach gelbliches 
*, Kp.ls 175°; Ausbeute 60%. Dichlorliydrat, aus Aceton Krystalle, F. 65°. —  2-Atli- 

°^y"‘inolyl-4-[fi-didthylamino-a-oxy']-dthan, durch Red. des yorst. Dichlorhydrats in 
gw. von Pd-BaS04. Aus A.-Aceton Krystalle vom F. 157°. —  In  entsprechender 
caktionsfolge wurden dargestellt: 2-Athylchinolyl-4-dthylketon, Ausbeute 56%; gelbes 
v°ra Kp.20 198—203°. Chlorhydrat, aus Aceton durch Fallung mit absol. A., F. 90°. 

fodati’ vUB Krystalle, F. 158°. —  2-Atlioxycliinolyl-4-a.-bromathylketon, Brom-
J  isńo — 2-Athoxychinolyl-4-a-didthylaminoathylkcton, gelbes 01 vom Kp.ls 175 

. Dicldorhydrat, aus Aceton Nadeln vom F. 89°. — 2-Atlioxychinólyl-4-propyl- 
rnm gelbes Ol y0m Kp .20 190— 200°. Pikrat, aus A. Krystalle, F. 150°.. —  2-Athoxy- 
ano[yl-4-a-brompr°pylketon, Bromhydrat, gelbe Nadeln, F. 123°. —  2-Athoxychinolyl- 

Kri- I n â noPropylketon, gelbes 01 mit Ivp.20 180°. Dichlorhydrat, aus Aceton
1 rw; i- \ (Arch. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 274. 83— 106. Febr.

q el> Univ., Pharmazeut. Inst.) Pangritz .
Magidson und A. M. Grigorowsky, Acridinverbindungen und ihre Anti- 

Chmol '̂ d°n C. 1935. I I .  1713 u. friiher referierten Arbeiten sind
auf<.r:f'IT  ln'^ Dezug auf ihre Verwendbarkeit ais Antimalariamittel u. die dabei 
bê nli U!Tenen ^usammenhange zwischen chem. Struktur u. dem therapeut. Effekt

V 'orden' Das »Atebrin“ (ygl. D .R . P. 571 449; C. 1933. I. 3969) gab Ver- 
taschr;1̂ ’ Unterss. auf Acridinyerbb. auszudehnen. Nach dem C. 1933. I I .  387 

iet>enen Verf. zur Herst. von ms-Chloracridinen wurde in Verb. mit yerschiedenen 
*VHI. i. 135
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Cl1

prim. Aminen durch Kondensation in Ggw. von Phcnol eine Reihe von Acridinen mit 
ausgesproehener A n tim alari a wrkg. dargestellt. Die Struktur dieser Verbb. wurdo mit 
dem chem.-therapeut. Index (Verhaltnis der maximalen ertriiglichen Dosis DMT zu 
der minimalen therapeut. Dosis DMC) verglichen. Die Priifung wurde wieder an mit 
Plasmodium praecox infizierten Zeisigen ausgefiihrt. —  Ergebnisse: I  ist ohne therapeut. 
Effekt; Versetzen der N 02-Gruppe von Stellung 6 nach 7 (II) schafft Index 1,5. In III 

steigt der Index mit Verlangerung der Kette (R =  —C2H[— [8], 
NH-R-N(C.HS)! _ c 3H 0— [15], — C4H8— [20]) bis zu 4 C-Atomen, um dann

•OCHa wieder abzusinken. Einfuhrung von OH in die Kette der Verb.
mit Index 15 bringt diesen auf 6 . Steigerung der hydrophilen

111 Eigg. ergibt Sinken der therapeut. Eigg. aber nur dann, ■wenn
N im Acridinkem Cl yorhanden ist (elektropositive Substitution);

bei Einfuhrung einer N 02-Gruppe (elektronegative Substitution) verstarkt die OH- 
Gruppo die therapeut. Eigg. Fehlen in Stellung 6  oder 7 Substituenten, so ist der 
Index 0. Wie bei den Chinolinverbb. ein Wachsen der Alkoxygruppe in Stellung 6 zu 
einem Sinken des Indexes fiihrt, hat bei Acridinverbb. dio VergróBerung der Alkoxy- 
gruppe in Stellung 2 diese Wrkg. Die Alkoxvgruppe in 2 ist wesentlich wahrscheinlich 
aus dem Grunde, weil das Aeridin aus dem Organismus ais 2-Oxyacridon wieder aus- 
geschieden wird. Ersetzt man die CH30-Gruppe durch CH3, so sinkt der Index; Ein
fuhrung einer 2. CH30-Gruppe yemichtet die therapeut. Eigg. Fiigt man die CH3- 
Gruppe am a-C-Atom der Seitenkette ein, so wird dor Index ebenfalls kleiner. Im Fallo 
des 6-Chlor-2-methoxyacridins fiihrt eine Verlangerung der n. Kette zu einer allmahliclien 
Verstarkung der tox. Wrkg. des Praparates. Dieselbe Wrkg. (u. somit ein Sinken des 
Indexes) ruft auch eine VergróBerung der Alkylgruppe in Stellung 2 des Kernes hervor. 
Es ist anzunehmen, daB dies von der groBen Fahigkeit, sich abzuspalten, abkiingt, die 
gróBer werdende Radikale im Organismus unter Fermenteinw. aufweisen. Vff. gebcn 
fiir den Spaltungsmeclianismus des Molekiils in Ggw. von H20 u. HC1 ein in zwei Rich- 
tungen yerlaufendes Rk.-Schema; die diesbeziiglichen Unterss. sind noeh nicht ab- 
geschlossen. —  Zur D a r s t .  der Verbb. ist noch zu bemerken: Verss. einer-Diamin- 
kondensation m it primarer NH2-Gruppe m it 6,9-Dichlor-2-methoxyacridin ohne 
Phenol ergaben geringere Ausbeuten ais in Ggw. von Phenol. Andererseits laBt sich 
das 9-phenoxysubstituierte Prod. ebenfalls leicht mit Diaminen kondensieren. Daraus 
geht mit Sicherheit hervor, daB die Kondensation 2 Stufen umfaBt: ms-Chloraeridin + 
C0H 5OH->- 9-Phenoxyacridin; dieses wird dann durch das Amin substituiert.

V e r s u c h e .  Oxim des 1,3-Diathylamiinóbutanons, C8H i8ON2. Darst. aus dcm 
Aminoketon. K p .15 141— 142°. —  l-Diałhylamino-3-aminobułan, CSH 20N2. Aiis^dcm 
Oxim durch Red. mit metali. Na in Butylalkohol. Kp .12 72— 74°; d2020 =  0,8262; 
nn18 =  1,4428. — fi-Diathylaminoatliylamin, Darst. aus /S-Bromathylphthalimid (PuTO- 
CHIN, C. 1928. I. 318). Kp. 145—149°. —  [y-Chlorpropyl]-pMhalimid, aus Phtliahnud, 
Trimethylenchlorobromid u. K 2C03 durch Erhitzen im Olbad auf 190°. Kp. 62 65 .—
3-Diathylaminopropylamin, Darst. aus vorst. Phthalimid wie oben (Kp. 162—IM  )> 
oder aus Diathylaminopropylchlorid u. Phthalimid. —  5 -Didthylaminoamylamin, 
C9H 22N2. Darst. aus £-Benzoyla.minoamylehlorid u. Diathylamin im E i n s c h l u B r o h r  bei 
100— 120°. Kp. 205—208°, <22°20 =  0,8432; nD20 =  1,45 40. —  1,5-Chlorbrompentan, 
C5H 10ClBr. Darst. aus e-Benzoylaminoamylchlorid u. PBr3 + Br2 durch Dest. iro 
Vakuum. Kp. 210— 212°, dl5n  =  1,488, nD«  =  1,4920. —  e-Diaihylaminowpromtn^ 
C10H 20N2. Darst. aus vorst. Verb. u. NaCN, dann (C2H 5)2NH. _ K p . 3 , 5  92 •
6-Didłhylaminohexyla7nin, C10H24N2. Aus vorst. Nitril durch Red. mit Na in A. ,,, 
bis 218°. Fallung der salzsauren Lsg. mit HAuClj ergab ein 01, das in kockender U 
gel. wurde; nach dem Erkalten groBe, gelbe Krystalle von C10H 24N2, HAuCl4 vomi- 
bis 122°. — 2-Meihoxy-9-chloracridin, CUH 10ONC1. Die aus o-Chlorbenzoesaure, 
u. Anisidin in Isoamylalkohol in Ggw. von wenig Naturkupfer am RuckfluB erna 
N-p-Anisylanthranilsaure, CH30 • Cr>H 4 • NH • CcH 4 • CO OH (F-183— 184°), ^'ur„ ,, . 
P0C13 kondensiert. Aus A. Krystalle vom F. 152— 153°. —  2 -Męthoxy-7 -nilro1- - 
aeridin, Ci4H 90 3N 2Cl. Darst. wie vorst. aus 2 -Chlor-5 -nitrobenzoesaure uber Jn-P-# 
syl-5-nitroanthramisaure (F. 216— 220°). Aus Bzl. gelbgrune Nadeln, F. - ",
Analog wurden dargestellt: 6,9-Dicliloracridin (F. 16&—167°) aus lN-1 heny - - 
anthranilsaure; 2-Mcthoxy-6,9-dichloracridin (F. 160— 161°) aus N-p-AmsJ ", 
anthranilsaure u. 2-Athoxy-6,9-dichloracridin (F. 162— 163°) durch Kondensa 1 ^
p-Phenitidin u. 2,4-Dichlorbenzoesaure u. Cyclisierung mittels P0C13. A.i .„jt
meihoxy-6,9-dichloracridin, C15H n 0 2NCl2. Durch Kondensation von Aminoveratroi
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2,4-Dichlorbenzoesaure nach Ullmann hergestellte u. gereinigte N-[3',4'-Dimetkoxy- 
phenyl]-4-chloranthranilsaure (F. 190— 191°) wurde wie ubliche oyclisiert. Hellgelbe 
Nadeln vom F. 202— 203°. —  2-Methyl-6,9-dichloracridin (vgl. D. R . P. 571 449, 1. e.) 
wurde analog erhalten. F. 148— 150°. —  2-Athoxy-9-[(fS-diathylaminodthyl)-amino]- 
acridin, C21H 270N3, 2 HC1 + 2 H 20. Darst. aus 2-Athoxy-9-chloracridin u. dem Amin 
in Ggw. von Phenol bei 90°. Aus A. gelbe Krystalle, F. 242— 244°. Ausbeute 92% der 
Theorie. Beim Sieden der wss. Salzlsg. tritt leieht Hydrolyse ein unter Abspaltung yon 
Diathylaminoathylamin u. Fallung des sich bildenden 2-Athoxyacridons (F. 255— 262°). 
Die aus dem Salz abgeschiedene Basc ergab aus A. Krystalle vom F. 125— 130°. —
2-Athoxy-6-nitro-9-[{f)-N-diathylaminoathyl)-amino]-acridin (I), C21H 20O3N4, 2 HC1 -f- 
2H20. Analoge Darst. aus 2-Athoxy-6-mtro-9-phenoxyaeridin (1. o.). Dunkelgelbe 
Krystallchen vom F. 246— 252°. Die daraus abgeschiedene Base bildete dunkelrote 
Krystalle (Acridin Nr. 1). DMT 1:200; Index 0. —  2-Alhoxy-7-nilro-9-[{{3-diathyl- 
aminoaihyl)-atnino]-acridin (II), C21H 20O3N4, 2 HC1. Darst. entsprechend. Die B a s e  
bildet aus A. intensiv rot gefarbte Krystalle vom F. 172— 175°. Das H y d r o -  
ch l o r i d  bildet cremefarbene Krystalle, F. 243—246°; es zers. sich beim Schmelzen 
(Acridin Nr. 3). DMT 1: 200; DMC 1: 300; Indes 1,5. — 2-Athoxy-6-nitro-9-[(y-diathyl- 
amiiiopropyl)-amino]-acridin, C22H 280 3N.,, 2 HC1 + H 20. Darst. aus 2-Athoxy-6-nitro- 
9-chloracridin wie oben. Orangerote Krystalle, F. 226— 228° (Acridin Nr. 2). DMT 
1:300; Index 0. —  2-Methoxy-6-chlor-9-[(y-didthylaminopropyl)-amino]-acridin, 
CnHM0N3Cl, 2 HC1 + 3 H 20. Darst. wieder aus dem entsprechenden 6,9-Diehlor- 
acridin wie bisher. Aus A. kleine gelbe Krystalle, F. 249—-250° (Acridin Nr. 5). DMT 
1:200; DMO 1: 3000; Index 15. — 2-Methoxy-7-nilro-9-[{y-didthylamino-(}-oxypropyl)- 
amino]-acridin, C21H 2G0 4N4. Aus A. roto Nadeln, F. 124°. Dichlorhydrat, orangegelbe 
Krystallchen, F. 213—214° (Acridin Nr. 6 ). DMT 1: 150; DMC 1: 600; Index 4. —
2-}Ie,thoxij-6-chlor-9-[(y-diathylamino-fi-oxypropyl)-amino"\-acridin (ygl. D .R . P. 553072;
C. 1932. II. 1201), F. 105— 107°; Dichlorhydrat, F. 237— 239° (Acridin Nr. 7). DMT 
1:350; DMC 1: 2000; Index 5,7. -— 2-Methoxy-6-chlor-9-[(l<'i-diathylaminobutyl)-amino]- 
wridin, C22H 280N3C1, 2 HC1 + 2 H„0. Entsprechende Darst. Aus A. leuchtend gelbes, 
fclystallines Pulver, F. 246—248° (Acridin Nr. 8 ). DMT 1: 250; DMC 1: 5000; Index 20. 
Die aus Acetonlsg. mit W. ausgeschiedene Base C22H 280N 3C1 + 5 H20 krystallisiert in 
gelben Nadeln yom F. 76— 78°. —  2-M&thoxy-6-chlor-9-[(d-didthylamino-rx-methylbutyl)- 
minol-acridin, C23H 30ON3C1 (D. R. P. 553 072,1. c.; „Atebrin"). Darst. aus 2-Methoxy- 
6>9-dichloracridin u. l-Diathylamino-4-aminopentan in Phenolggw. wie bisher. Aus 
Aceton u. PAe. groBe gelbe, prismat. Nadeln, F. 86— 8 8 °. Dichlorhydrat, leuchtend 
gelbes, mikrokrystallines Pulver vom F. 246—248° (Acridin Nr. 9). DMT 1:300; 
DMC 1:4500; Index 15. —  2-Methoxy-9-[(y-N-didthylaminopropyl)-aminoacridin, 
C!1H;,7ON3, 2 HC1 + H 20. Aus A. (mit A.-Zugabe) ais hellgelbes Pulver yom F. 240 
bis 241° (Acridin Nr. 10). DMT 1:300. — 2-Methoxy-7-nitro-9-[(y-N-didthylamino- 
P’<ypyl)-amino]-acridin, CnH 2G0 3N,, 2 HC1. Aus A. gelbes krystallines Pulver vom 
F. 229-230° (Acridin Nr. 11). DMT 1: 200; DMC 1: 500; Index 2,5. Die aus A. umgel. 
Base C21H260 3N4 + 2 H20 bildete rotę Nadeln, F. 122— 123,5°. —  2,3(1)-Dimethoxy- 
'}-Ahr-f)-[(y.diathylaviinopropyl)-amino]-acridin, C22H 280 2N 3C1, 2 HC1 + 2 H 20. Aus 
A. mit alkoh. HC1 hellgelbes, mikrokrystallines Pulver vom F. 227— 228° (Acridin 
^  12). DMT 1: 500. Die aus W. in gelben Nadeln ausgeschiedene Base yerliert beim 
irocknen im Exsiccator das W. u. wird zu einer harzartigen, ziihen M., die mit W. 
wieder das Hydrat hefert. —  2-Methoxy-6-chlor-9-[bis-(y-didthylami7iopropyl)-amino]- 
acndin, C28H 410N4C1, 3 HC1. Darst. aus 2-Methoxy-6,9-dichloracridin u. Bis-[diathyl- 
anunopropylj-amin wie bisher. Die wss. Lsg. des Chlorhydrats erwies sich ais auBerst 
S  u- schied beim Stehenlassen einen Nd. von 2-Methoxy-6-chloracridin aus
' , ber ais 300°), der in alkoh. Alkalilsg. mit intensiy gelber Farbo 1. war. —  2,3( 1))Di- 
x n0- ^ ^ 'ĉ or'9-[(^-didthyla7nino-a.-methylbulyl)-amuw]-acridin, C^H^OaNaCl, 2 HC1
• <sUjO. Aus dem entsprechenden 6,9-Dichloracridin u. l-Diathylamino-4-amino- 

Aus konz. HC1 ein 01, das beim Trennen u. Verdunnen mit Aceton all-
DMTI p'n bcllgelbes, krystallines Pulyer yom F. 217— 218° lieferte (Acridin Nr. 14).
9 troi i 5P—  2-Atlioxy-6-chlor-9-[(y-dia(hylamiiiopropyl)-amino~\-acridin, C22H 280N 3C1, 
Tłurn Aus krystallines gelbes Pulver vom F. 246— 247° (Acridin Nr. 15).

t . > DMC 1:3000; Index 7,5. — 2-Athoxy-6-chlor-9-[(S-didthylaminobutyl)- 
I? C23HsoON3C1, 2 HC1 + 2 H 20. Aus wss. A. kleine gelbe Krystalle,
6rh i n  r , ’5° (Acndin Nr. 16). DMT 1: 400; DMC 1: 4500; Index 11,2. —  2-Methyl- 
■mor-H(y-diathylaminopropyl)-amino]-acridin, C21H 20N 3C1, 2 HC1 + 2 H 20. Aus

135*



2 0 9 2  D , .  P r a p a r a t iy e  o r g a n is c h e  C h e m ie . N a t u r s t o f f e . 1 936 . I .

A.-A. (1: 1) hellgelbes Pulver vom F. 239—241° (Acridin Nr. 17). DMT 1: 500; DMC 
1:3000; Index 6 . —  2-Methoxy-6-chlor-\(e-diathylaminopentyl)-amino\-acridin,
C23H 30ON3C1, 2 HCl + H 20. A us  A.-A. Krystalle, F. 266—268° (Acridin Nr. 20) [im
D .R .P . 553 072, 1. c„ wird F. 258—260“ angegeben]. DMT 1:500; DMC 1:3000; 
Index 6 . —  2-Methoxy-G-chhr-0-[{fS-dAdlhylaminoalli,yl)-amino]-acridin, O^H^ON/jl,
2 HCl. Aus 50%ig. A., dann aus W. mit Kohle gelbes krystallines Pulver vom F. 258 
bis 259° [im voi\st. erwahnten D. R . P.: F. 251— 252°] (Acridin Nr. 23). DMT 1: 200; 
DMC 1:1500; Index 7,5. —  2-Methoxy-6-chlor-9-[(y-diathylamino-a.-melhylpropyl)- 
amino]-acridin, C22H 230N 3C1, 2 HCl + H 20 (vgl. das D. R. P.). Aus 50% A . wie yorst. 
gelbes Prod. yom F. 253—254° (Acridin Nr. 26). DMT 1: 300; DMC 1: 2000; Index 6,0.
—  2-Methoxy-6-chlor-9-[(e-diathylamino7iexyl)-amino]-acridin, C21H 320N 3C1, 2 HCl.
Hellgelbes krystallines Prod. vom F. 232— 235° (Acridin Nr. 27). DMT 1: 600; DMC 
1:3000; Indox 5. (Bor. dtscli. chem. Ges. 69. 396—412. 5/2. 1936. Moskau, Chem.- 
pharmazeut. Forsch.-Inst. N. K. T. P.) PANGRITZ.

A. Kliegl und Adolf Brosamle, Vber N-Oxyacridon und „Acridol". I I . (I. vgl. 
Ber. dtsch. chem. Ges. 47 [1914]. 1629.) Zu den in der I.Mitt. yorgeschlagenen Formu- 
lierungen „N-Oxyacridon‘- u. „Acridol“ vgl. Ta n a s e s c u  u . R a m o n t ia n u  (C. 1934. 

•II. 3122) u. L e h m s t e d t  (C. 1935- I I .  2671). Dio inzwischen fortgesctzte Unters. 
der Base C13H9ON (F. 169°) hat ergeben, daB weder die Acridol- noch die N-Phenyl- 
anthranilformel haltbar ist. Es wurde namlicli gefunden, daB die Base durch Osydation 
von Acridin mit Benzopersaure erhaltlich ist. Sie muB daher ais Acridin-10-oxyd (I) for- 
muliert werden, denn Benzopersaure ist ein typ. Agens fur die Darst. yon N-Oxyden. Vff. 
stimmen also hierin mit TANASESCU iiborein, dagegen nicht bzgl. der in der I. Mitt. 
ais N-Oxyacrido?i (II) formulierten Verb. u. dereń Deriyy. (Methylather, Benzoylderiv.), 
welchen TANASESCU Formeł H I (R  =  H, CH3, CO-C0H 5) zuschreibt. TANASESCU 
yerwirft Formel I I  u. a. deshalb, weil das CO des Acridons bei 15—20° unempfindlieh 
gegen Na-Amalgam sei; eine Verb. I I  konne daher nur bis zum Acridon reduziert 
werden. Dies ist unrichtig, denn Acridon wird in alkoh. Suspension von Na-Amalgam 
bei 15—20° leicht zu Acridin, Acridan u. „unl. Hydroacridin“ reduziert. —  L ehm
s t e d t  schlieBt sich bzgl. I I  der Auffassung Ta n a s e s c u s  (also Formel III) an, lelint 
aber fiir das „Acridol“, weil es eine Base ist, die N-Oxydformel I  ab. Vff. schlieBen 
gerade entgegengesetzt: Da alle bekannten N-Oxyde eycl. tertiarer Aminę deutlich 
bas. Eigg. besitzen, muB dies auch fiir I  zutreffen. Der bas. Charakter des „Acridols1' 
ist also mit Formel I  in bester Ubereinstimmung. Aus der Tatsaehe, daB I I  sehr geringe 

Ptt nn  p n p  u. seine 0-Derivy. gar keine
p n ^ p n  p  ,T P p  p  TT H  b a s .  Eigg. aufweisen, folgern

T 4 Vff„ daB diese Verbb. keine
I I  N-OH H I  K : 0  N-Oxyde sind. Die Verss.

haben dies bestatigt: Auch 9-Methoxyacridin (L e h m s t e d t ) liiBt sich zu einem N-Oxyd 
(III, R  =  CH3) oxydieren, u. dieses ist nicht ident. mit dem II-Methylather (diesen 
ygl. I. Mitt.). Beide liefern mit HCl I I  u. zerfallen bei hóherer Temp. in Cli,O u. Acridon. 
Aber I I I  (R =  CH3) besitzt deutlich bas. Eigg., indem es sich in yerd. HCl glatt lóst, 
wahrend der II-Methyliither darin unl. ist. —  I I  selbst yerhalt sich wie eine tautonwre 
Yerb. Denn da das N-stiindige OH nicht sauer sein kann, ist anzunehmen, daB den 
Alkalisalzen die tautomere N-Oxydform (III, R  =  K, Na) zugrunde liegt. DaB _ bei 
der Methylierung in alkal. Lsg. wieder die N-Methoxyverb. entsteht, widerspncn 
dieser Auffassung nicht. . . .
t*) V e r s u c h e. Acridin-10-oxyd (I). In  k. gesatt. Lsg. von Acridin in Bzl. bei 
15— 20° unter Ruhren Lsg. yon 1 Mol. Benzopersaure in Bzl. eingetropft, nach einige 
Stdn. von wenig Krystalldrusen abgegossen, mit 2-n. HCl extrahiert, saure Lsg. mi 
NH.jOH gefallt. —  9-Methoxyacridin-10-oxyd (III, R  =  CH3), CuHu 0 2N. Ana o„, 
aber mit gut yorgekuhlter HCl; in gekiihltes NH4OH filtriert. Aus CH3OH oder 
golbe Nadeln mit 1 H„0, aus Bzl.-PAe. (2 : 1) wasserfreie orangene Krystallbuschelcnen, 
F. ca. 158° (Gasentw.-). Spaltung in I I  u. CH3OH durch 1-std. Erwarmen mit 2-n. 
langsam auch bei 15— 20°. —  Die therm. Zers. von I I I  (R =  CH3) u. II-Methy a 
in CHoO u. Acridon wurde durch Lósen in Tetralin oder Nitrobenzol u. langsame > 
hitzen bis zum Sieden unter Durchleiten von CO., ausgefiihrt. (Ber. dtsch. enem.
69. 197— 202. 8/1. 1936. Tiibingen, Uniy.) "

G. Frederick Smith und  C. A. Getz, Yerbesserte Synthese des 
V ff. haben folgende Synthese des o-Phenanthrolins durchgearbeitet: o-JSi > 

durch 1. SKRAUPsche Synthese iibergefuhrt in  8-Nitroehinolin, dieses reduzi



1936. I .  D 2. P r a p a r a t iy e  o r g a n is c h e  C h e m ie . N a t u r s t o f f e . 2093

8-A2ninoohinolin, dieses durch 2. SKRAUPsche Synthese iibergefiihrt in o-Phenan- 
throlin. Das Verf. wurde an verschiedenen Stellen verbessert u. die friihere Ausbeute 
von 7—8 %  auf 20% erhóht. (Chem. Reviews 16. 113— 20. 1935. Urbana [Illin.], 
TJniv.) L in d e n b a u m .

J. Boeseken, F. Tellegen und P. Cohen Henriquez, Ober die Konfiguration 
des Dioxans und der beiden cis- und trans-Naphthodioxane. Die bisherigen Unterss. iiber 
das Dipolmoment von l,4-Dihalogencyelohexanen haben ergeben, daB ein Moment 0 
nur dann auftrcten kann, wenn die bevorzugte Lagerung der Atome der Sesselform 
(„starre" Lagerung) entspricht u. die Halogenatome in trans-Stellung stehen. t)ber- 
tragt man diese Uberlegungen auf heteroeyel. Verbb. mit 1,4-standigen Heteroatomen, 
so ergibt sich aus Dipolmessungen, daB D iom n ebenfalls iiberwiegend in der Sesselform 
Yorliegen muB; 2,3,5,6-Tetrachlordioxan, F. 60°, u. 2,2,3,5,5,6-Hexachlordioxan haben 
kein Dipolmoment u. liegen vollstandig in der Sesselform vor. Die Bevorzugung der 
Sesselform ist wahrscheinlich durch die gegenseitige AbstoBung der Cl-Atome u. ihre 
symm. Lage verursaoht. Dioxan zcigt ein Moment von 0,3 X 10~18; da Dioxan sehr 
liygroskop. ist u. nur schwer von Glykolacetaldehydacetal befreit werden kann, ist es 

fraglich, ob das Moment der reinen Verb. zukommt. ScHWlNGEL u. W i l l i a m s  (C. 1930. 
I. 3408) fanden an Dioxandampf bei 60—120° kein Moment. Die Bevorzugung der 
starren Lagerung ergibt sich auch aus den geringen Momenten des Thiozans u. Selen- 

oxans (0,47 u. 0,30 X 10-18). 2,3,5,6-Teirachlordioxan, F. 100° 
u. F. 144°, haben 1,85 u. 1,05 X 10~18. —  Bei der Einw. von
1,2-Glykolen auf 2,3-Dichlordioxan entstehen im allgemeinen
2 Isomcre; die aus gewóhnlichem Glykol erhaltenen „Naphtho- 
dioxane“ I, schm. bei 111 u. 136° u. zeigen die Momente 1,90 
u. 0,72; hieraus geht hervor, daB das Isomero vom F. 111° die 

cis-, das vom F. 136° die trans-Verb. ist; in beiden Verbb. liegen die Dioxanringe in der 
Bootform („bewegliche“ Lagerung) vor. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 
733—39. 15/10. 1935. Delft, Techn. Uniy.) O s t e r t a g .

K. Dziewoński und L. Sternbaeh, Zur Kenntnis der Reaktion zwischen Benzoyl- 
chlorid und a-Naphthylamin. (Vgl. C. 1934. I I . 1621.) Vff. berichten iiber weitere 
Umwandlungen einiger 1. c. beschriebenen Verbb. Die Formeln der friiheren Mitt. 
werden mit ihren Ziffern weiter verwendet. — l-[Benzoylamino]-2-benzoylnaphthalin- 
oxim. 1. Durch Kochen von I I I  mit NH 2OH-Hydrochlorid in A. bis zur Lsg. u. Fallen 

W. 2. VI in alkoh. KOH lósen u. ófters kochen; nach 2 Wochen mit HC1 fallen. —
VI bildet sich auch glatt, wenn man I I  in A. mit NH2OH-Hydrochlorid u. Na.,CO:i 
IG Stdn. kocht. —  4,5-Benzo-2-plienylbenzimidazol, C17H 12N2. V I mit konz. HC1 u. 
A. im Rohr 3 Stdn. auf 150° erhitzen, Nd. des Hydrochlorids mit Chlf. waschen (aus 
A. Nadeln), in A. mit KOH lósen u. W. bis zur Trubung zufiigen. Ausfall des Hydrats, 
M7H11ON2, Prismen, F. 122— 124°, welches bei langerem Stehen oder Erwarmen 
m die wasserfreie Base, F. 216— 217°, iibergeht. Von F ischer (C. 1924. I . 2600) 
auf andercm Wege erhalten. Pikrat, gelbe Nadeln, F. 260°. Die Bldg. dieses Imid- 
azols ist wie folgt zu erklaren: Hydrolyt. Spaltung von V I in Benzoesaure u. 1-Amino- 
-•benzoylnaphthalinoxim, welches BECKMANNsche Umlagerung zu l-Amino-2-[benzoyl- 
amino]-naphthalin erleidet; Cyclisierung des letzteren unter W.-Abspaltung. — 
J )'~'_3Vhlho-2,6-diphe7iyl-6-alh°xymeloxazi?i, C26H 210„N. V mit SOC1, bis zur beendeten 
WU-Entw. erwarmen, S0C12 im Vakuum entfernen, Ruckstand "(6 -Chlorverb.) mit
- • eben aufkoehen. Rhomb. Blattehen, F. 151°. —  Lóst man vorst. 6 -Chlorverb. in 

u. leitet ^ H 3-Gas durch, so erhalt man das 1. e. beschriebene 2,4-Diplienyl-7,8- 
wzochinaz°Un. i l it  a-Naphthylamin entsteht I I I .  —  l-[Benzoylamino]-2,4-dibenzoyl-

11 iin ’ C3iH 2103N (1. c.). Bessere Darst.: Gemisch von 20 g a-Naphthylamin 
ni,f onnnCm pA^COCl bei 180° allmahlich mit 50 g ZnCl2 versetzen, noch %  Stde. 
bis 99fio er̂ *tzen> pi* IIC1 u. W. auskochen. Aus Eg. gelbe, rhomb. Blattehen, F. 224 
\ttt . ' ~T 2ć-Diphenyl-6-benzoyl-7,8-benzochinazolin, C31H 20ON2. Voriges mit alkoh.

Avutoklaven 4 Stdn. erhitzen. Aus A. Nadeln, F. 190°. H 2S04-Lsg. gelb. 
LŜ bewiesen, daB das zweite in das l-[Benzoylamino]-4-benzoylnaphthalin ein- 

1Q>!Kr Stellung 2 einnimmt. (Buli. int. Acad. polon. Sci. Lettres Ser. A.
1935 327-r32.)i p L in d e n b a u m .

jj ^yDziewoński und L. Sternbaeh, Weitere Studien uber Reaklionen zwischen 
r un^ Momatisćhen Aminen und iiber ihre Produkte, Verbindungen der 

bab™ j1-6' AnschluB an die im vorst. Ref. u. friiher beschriebenen Unterss. 
*tt. die Einw. von CgH 5-COC1 + ZnCl2 auf andere primare aromat. Aminę

3
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studiert. /?-Naphthylamin liefert nur l-Benzoyl-2-[benzoylamino]-naphthalin (C. 1935. 
I. 1704). Abor Yerschiedene Aminę der Benzolreihe, besonders p-substituierte, reagieren 
analog dem cc-Naphthylamin unter Bldg. von Dihydroehinazolinen vom Typus 113. 
Es wird angenommen, daB sich zuerst die Benzyolaminoketone I  bilden, welche sich 
mit einem weiteren Mol. Amin zu Salzen der Chinazoliniumbasen n  kondensieren; 
die freien Basen lagern sich in I I I  um. Die farblosen Basen I I I  gehen bei hoherem Er
hitzen in gelbe Isomere iiber, welchcn die chinoide Formel IV  zugesclirieben wird. — 
Die Basen I I I  werden durch b. Mineralsauren liydrolyt. zu den Ausgangsaminen u. 
den Ketonen I  bzw. den entsprechenden o-Aminoketonen gespalten. Sie zeichnen 
sich ferner —  ahnlich dem a-Naphthylamin-Kondensationsprod. (1. e.) —  durch starkę 
chem. Aktiyitat aus, indem die Gruppe >  N  • C<,H4 • X  lciclit gegen andere Gruppen 
austausclibar ist. So erhalt man mit NH3 die Chinazoline V u. mit NH2OH-Hydro- 
chlorid Anhydroderiw. der I-Oxime, welchen wahrscheinlich die Konst. V l zukommt. 
Auch die Isomeren IV  reagieren leicht mit NH2OH-Hydrochlorid u. gehen dabei in 
dio I-Oxime iiber. Die Verbb. V I werden durch h. HCl in Benzoesiiure u. die Imid- 
azole Y III gespalten; wahrscheinlich erleiden die zuerst gebildeten I-Oxime zugleich 
Entbenzoylierung u. BECKMANNsche Umlagerung zu den Verbb. VII, welche dann 
zu V III cyclisiert werden. —  Dio Ketone I  konnen auch ais Oxymetoxazine (IX) 
formuliert werden. Sie lassen sich durch successive Einw. yon SOC1, (Ersatz des 
OH durch Cl) u. primaren aromat. Aminen in die Verbb. IV  umwandeln. — Aucli 
die Verbb. I I I  konnen noch auf einem anderen Wege synthetisiert werden, namlich durch 
Kondensation von o-Aminobenzophenonen mit Benzarylamidimidchloriden, C6H5’ 
CCI: N-C8H4*X. Dio wohl in 1. Phase gebildeten Amidine X  sind unbestandig u. 
isomerisieren sich zu U l.

(nach III), CmH 18ON2C12. In  Gemisch von 100 g p-Chloranilin u. 200 ccm CcH5• CUU 
bei 180— 200° ca. 100 g ZnCl2 eintragen, nach beendeter HCl-Entw. noch 1 Stde. aut 
220° erhitzen, mit verd. HCl, Sodalsg. u. W. auskochen, mit A. kochen. Aus A. oder 
Aceton farblose Prismen, F. 159°. H>S04-Lsg. gelb. In  A. mit konz. HCl das Hydro- 
chlorid, C20H19ON2C13, krystallin, F. 353°. In  sd. A. das Pikrat, C32H2108N5C12, gelbe 

Prismen, F. 178°. In  h. A. mit etwas ZnCl2 der Athylathcr, C28H 220N2Cl2, aus Aceton
Prismen, F. 225—226°. — 24-DiphPMyl-3-[p-cMorplienyl}-2-oxy-6-cldor-2,3-dihydro-

chinazolin (nach IV), C20H18ON2C12. 1. Durch 4-std. Erhitzen yon I I I  a,uf 250°. 2. 6 g des 
naohst. Ketons mit 2,5 ccm SOCl2 bis zur beendeten HCl-Entw. erwarmen, SOCi2 >• • 
entfernen, in Bzl. mit 4 g p-Chloranilin aufkochen, mit PAe. verd. Aus Bzl. u. • 
gelbliche Blattchen oder Saulen, F. 199— 201°. H2S04-Lsg. gelb. —  2 -[lhnzoylammo\-
5-chlorbenzophenon (I, X  =  Cl), C ^H ^O ^C l. I I I  oder IV in A. mit konz. HCllangere 
Zeit kochen, Nd. mit Bzl. ausziehen, Lsg. verdampfen. Aus A. griiiihchgelbe JNa l > 
F. 108°. H2S04-Lsg. orangegelb. Liefert mit p-Chloranilin u. ZnCl, bei 200 I I I  j™™ '
—  2-Amino-5-chlorbenzophenon, C13H i0ONC1. I I I  oder voriges mit A.-konz. Ji2b i- .• 
(4:1,5:1 VoU.) 16 Stdn. kochen, mit W. fallen, evtl. alkalisieren. Aus A. + p,'
gelbe Nadeln, F. 99°. — 1  -\2 '-Benzoyl-4'-chlorbenzolazo]-2-oxymphthalin, '
Aus vorigem durch Diazotieren u. Kuppeln mit alkal. /J-NaphtholLsg. Aus 
Nadeln, F. 184— 185°. —  2,4-Diphenyl-6-chlorchinazólin (nach V), C2oHi3^2^1- „  on . 
alkoh. NH3 im Bohr 4 Stdn. auf 140° erhitzen. Aus A. Nadeln, F. 190,o •
Lsg. gelb. —  2-[Benzoylamino]-5-chlorbenzophenonoxim, C20H 1eO2N2C1. IV u. .i s 
Hydrochlorid in sd. A. losen, mit W. fallen. Aus Bzl. + PAe., dann CH3U t

OH

o h
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Prismen, F. 163°. H2S04-Lsg. strohgelb. — Verb. G„0H12ON.,Gl (nach VI). Aus I I I  
wie vorst. Aus Acoton golbe Blattchen, F. 186— 187°. —  l-[Benzoylaminó]-2-nitro-
4-ćhhrbenzol, C13H,,03lSi"2CL 3 g N-Benzoyl-p-chloranilin in 1,5 ccm HN03 (D. 1,52) 
eintragen, nach Erstarren mit W. auslcochen. Aus Eg. gelbe Nadeln oder Blattchen, 
F. 132—133°. — 2-Phenyl-5-chlorbenzimidazol (nach VIII), C13HSN2C1. 1. V I mit 
konz. HC1 u. A. im Rohr 3 Stdn. auf 150° erhitzen, Nd. (Hydrochlorid) mit Chlf. 
waschen, in A. losen, mit NH4OH u. W. fallen. 2. Voriges in Eg.-konz. HC1 (1: 1 Vol.) 
kochen, Zn-Staub eintragen, Nd. mit NH4OH u. A. erwarmen, Lsg. mit W. fallen. 
Ans verd. A. Blattchen, F. 192— 193°, bei langsamcm Erhitzen F. 210°. —  2-Oxy-
3-phenyl-5-clilorindazol, C13HgON2CI. 2-Amino-5-chlorbenzophenon in konz. H 2S04-W. 
(1:2 Voll.) diazotieren, in eisgekiihlto wss. Lsg. von Na2S03 u. NaOH eintropfen 
(hicht iiber 10°), nach Stehen mit konz. HCI fallen. Aus Bzl. gelbliche Prismen, F. 113 
bis 114°. — 3-Phe?iyl-5-chlorindazol, C13H0N2C1. Voriges in A. mit SnCl2-konz. HCi 
karz kochen, mit W. fallen. Aus Bzl. PAe. Prismen, F. 125— 127°.

2,4-Diphenyl-3-p-tolyl-4-oxy-6-metliyl-3,4-dihydrochinazolin (nach III), C28H24ON2. 
1. Aus 50 g p-Toluidin, 150 ccm C6II5• COC1 u. 80 g ZnCl2 wie oben; aus der alkoh. 
Lsg. des Rohprod. das Pikrat fallen, in A. mit 50°/oig. KOH kochen, mit W. verd., 
Nd. mit W. auskochen, aus alkoh. HCI + Alkali umfallen. 2. 5 g Benz-p-toluidid 
mit 2 ccm S0C12 umsetzen, Prod. in PAe. mit 2-Amino-5-methylbenzophenon kochen, 
Hydrochlorid mit sd. Sodalsg. zerlegen. Aus Bzl. Prismen, F. 148— 149°, aus Aceton 
Tafelchen mit Krystallaeeton, F. 141°. Hydrochlorid, C28H 250N2C1, aus Nitrobenzol 
Nadeln, F. 320°. Pikrat, G,4H 27OeN5, gelbe Prismen, F. 143°. Athyldiher, C30H28ON2, 
Prismen, F. 161°. •—• 2,4-Diphenyl-3-p-tolyl-2-oxy-6-methyl-2,3-dihydrochviazolin (nach 
IV), C28H24ON2. Wie oben nach beiden Verff. Aus Bzl. gelbliche Prismen, F. 194 
bis 195°. H2S04-Lsg. gelb. —  2-[Bcnzoylamino]-5-methylbenzopheno7i (I, X  =  CH3), 
C2lH1702N. Wie oben. Aus A. schwach gelbliche Oktaeder oder Nadeln, F. 102— 103°.
H,S04-Lsg. orangegelb. —  2-Amino-5-methylbenzophenon, C14H13ON, gelbe Nadeln, 
F. 65—66°. Pikrat, C20H l0O8N4, aus A. gelbe Saulen, F. 137— 138°. — 2,4-Diphenyl-
6-meJ.hylchinazolm (nach V), C21H 10N 2- 1- H I unter 30 mm erhitzen, óliges Dcstillat 
>n A. losen. 2. Aus III-Hydrochlorid in A. mit uberschussigem NH4OH. Aus A. Nadeln,
F. 176°. H2S04-Lsg. gelb, griinlich fluorescierend. —  Verb. C„1H1RON2 (nach VI). 
Aus III in A. mit NH2OH-Hydrochlorid bei Raumtemp. Aus Aceton gelbe Nadeln,
F. 190°. — 2,4-Diphenyl-3-\asymm. m-xylyl]-4-oxy-6,8-dimethyl-3,4-dihydrochinazolin 
(nach HI), C30H2SON,. Mit asymm. m-Xylidin wie oben; Schmelze schlieBlich mit 
Aceton auskochen. Aus Aceton u. Bzl. Blattchen, F. 163— 164°. H 2S04-Lsg. gelb. 
Pikrat, C30H3lO8N5, aus A. gelbe Nadeln, F. 204°. —  2-[Benzoylamino]-3,5-dbnethyl- 
benzophenoyi (nach I), C2oH1902N. Wie oben; ferner aus 20 g asymm. m-Xylidin,
oO ccm GcH5'COC1 u .  70" g ZnCl2 bei 170°. Aus A. Prismen, F. 162°. —  2-Amino- 

»ó-dimethylbenzophenon, C15H i5ON. Voriges in A. mit 50°/oig. KOH  im Autoklayen
7 auf 170° erhitzen, mit W. fallen. Aus A. (Kohle) + W. Nadeln, F. 128,5°. — 
^  'Diinelhyl-6'-benzorylbenzolazo~\-2-oxynapht1ialin, C25H20O2N2. Voriges in verd. 
niS04 diazotieren, Na-Acetat zufiigen u. in alkal. /3-Naphthollsg. gieBen. Aus CH3OH 
rote Nadeln, F. 130,5°. —  2,4-Diphenyl-6,8-dimethylchinazolin (nach V), C22H18N2, aus 

•®'- 1^2°. HoSO^-Lsg. gelb. —  Verb. C22HlsON2 (nach VI), aus Aceton oder 
gelbliche Nadeln, F. 186°. (Buli. int. Acad. polon. Sci. Lettres Ser. A. 1935. 

Md—48. Krakau, Univ.) L in d e n b a u m .

TT 77. Lund, Neue Anwendungen von Magnesium in der organischen JSynthese. 
,“ le Barbitursdurekondensation. (I. vgl. C. 1934. I . 1961.) Wird eine Lsg. von 
i  lonester in absol. A. mit Harnstoff erhitzt, so bildet sich Barbitursaure, aber 

e Ausbeute ist maBig, u. das Verf. ist nicht ohne weiteres auf substituierte Malonester 
ł fw m i f ’ .wê  ^as (C2H50)2Mg wl. in A. ist. Viel bessere Resultate werden mit 
recH ? *n *"®3OH erhalten. Die Kondensation vollzieht sich schon bei ca. 60° 

? Slatt. Der CH3OH braucht nicht so streng wasserfrei zu sein wio der A. bei Ver- 
akt ® VOn ^2^0N a; ein gutes Handelspraparat geniigt. (CH30)2Mg ist weniger 
bel ®?̂ cn M^onester ais C2H5ONa; teilweise Umesterung ist fiir die Kondensation 
untc ° i’ ^ 0̂ cr8°bendc Spaftungen der Ester treten meist nicht ein. In  allen bisher 
£_ter6UC cn Fallen konnto nach Isolierung der Barbitursaure der unverbrauchto 
Meth ZÛ » ^ S r onnen werden. —  Das Kondensationsprod. ist wahrscheinlich eine 

0Xy^aSn°siumverb. der betreffenden Barbitursaure, weil man 1 Atom oder mehr 
in CHOW '^ŝ er vcr"’enden muB, um die maximale Ausbeute zu erzielen. Diese 

wl. Verbb. scheiden sich ab u. werden durch Mineralsaure zerlegt. Die
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Rk.-Geschwindigkeit liangt von der Natur des Malonesters ab u. ist beim Malonester 
selbst am groflten, bei den disubstituierten Es tern am geringsten. —  Die Rk. gelingt 
auch mit Thioharnstoff, aber die Ausbeuten sind wegen Bldg. iibelriechender Neben- 
prodd. meist gering. Guanidin kondensiert sich in CH3OH ohne Kondensationsmittel 
mit Malonestern.

V e r s u c h e .  Allgemeine Arbeitsweise: 3g Mg-Spane in 75 ccm CH3OH am 
RuckfluBkiihler losen, dabei zu Anfang u. zu Ende erhitzen, ca. 10 g Harnstoff u. nach 
Lsg. desselben 0,1 g-Mol. des betreffenden Malonesters zugeben, lebhaft kochen, Kolbcn 
vom Kiihler abnehmen, dicht verkorken u. bei 60—70° lialten, bis der Nd. nicht mehr 
merklich zunimmt; meisten CH3OH abdest., Ruekstand mit Gemisch von je 30 ccm 
konz. HC1 u. W. durcharbeiten, wodurch sich die Barbitursaurc krystallin abscheidet. 
In  einigen Eiillen konnte so nur ein Teil der gebildeten Barbitursaurc gewonnen werden. 
Dann wurde das in der Mutterlauge enthaltene 01 in A. aufgenommen, die Saure mit 
vord. NaOH extrahiert u. aus der ath. Lsg. der nieht umgesetzte Malonester zurtick- 
gewonnen. Die angegebenen Ausbeuten beziehen sich auf Rohprodd., bei 100° ge- 
trocknet. — Barbitursaurc. Dauer 20 Stdn. Ausbeuto 86°/0. —  5-Isopropylbarbilur- 
saure. 24 Stdn. 81%. E. 214°. —  5-Phenylbarbitursdure. 24 Stdn. Roliprod. nach 
Waschen mit W., A. u. A. rein, E. 258°. Bei einem Vers. wurden aus der Mutterlauge
3,5 g Phenylmalonsiiure m e t h y l  ester (E. 49°) isoliert; Ausbeute 17 g =  96%, 
auf 20,5 g Phenylmalonester berechnet. — 5,5-Dialhjlbarbitursdure. 48 Stdn. 5,5 g 
Ester zuriiekgewonnen. Ausbeute 94%. auf verbrauchten Ester bezogen. E. 170°. —
5,5-Allylisopropylbarbitursaure. 48 Stdn. 7,5 g Ester zuriiekgewonnen. 81%. E. 137°.
—  5,5-Diathylbarbitursaure. 48 Stdn. bei 70°. 6 g Ester zuriiekgewonnen. 81%.
E. 189°. —  2-Thio-5-isopropylbarbitursdure, C7H100 2N2S. Aus 4 g Mg, 85 ccm CH30H,
10 g Thioharnstoff u. 20,5 g Isopropylmalonestcr. 24 Stdn. 68%. Aus W., E. 178°. 
(Kong. dansk. Vidensk. Sclsk., mat.-fysiske Medd. 13. Nr. 13. 9 Seiten. 1935.) L b.

G. Bargioni, E in neues lósliches Derivat des Kaffeins. Erhitzen von Brom- 
pxr -vr T kaffein (I) (aus Kaffein u. Brom) mit Na-Malonester in A.

3 i | prr ergibt Kaffeinmalonester, C8Hg0 2N4 ■ CH(C02C2H5)2, der beim
OC C—'N<” 3 Kochen mit wss.-alkoh. NaOH iibergeht in Kaffeinessigsaure,

p ti ;  J U > CBr GgHaOnN, • C II,• C02H, dereń in W. 11. Na-Salz die physiol.
3" Eigg. des Kaffeins aufweist. (Boli. chim. farmac. 74. 869—71.

30/12. 1935.) Behele .

J . van Alphen, Atliylenoxamid (2,3-Dikclopiperazin). (Vgl. C. 1935- I. 2349.) 
Es ist Vf. gelungen, diese oft gesuchte, aber nie erhaltene, mit Glycinanhydrid isomere 
Verb. darzustellen. Da Oxalsaureester u. Athylendiamin vorzugsweisc zu langen 
Ketten zusammentreten, muC in sehr verd. Lsg. gearbeitet werden. —  2 ,3 -Diketo- 
piperazin, C,H0O2N2. In  800 ccm absol. A. jeden Tag 10 ccm einer Lsg. von 7,4 g OxaI- 
saurediathylester in 100 ccm absol. A. u. 10 ccm einer Lsg. von 3,9 g Athylendiamiu- 
hydrat in 100 ccm absol. A. eingetragen, schlieBlich noch 2 Woehen stehen gelassen, 
amorphen Nd. median. von den Krystallen getrennt. Aus wenig W. rhomb. Krystalle,
E. 285°, unl. in organ. Solvenzien. Wss. Lsg. schmeckt bitter u. gibt mit einem Ca-Sal z 
keinen Nd. Wird durch sd. NaOH unter Bldg. von Oxalsaure hydrolysiert. Bei yer- 
wendung von Oxalsauredimethylester u. CH3OH fielen die Krystalle nicht aus, sondern 
■\\Tirden durch Verdampfen des Eiltrats isoliert. —  l , 4 -Dinitro-2 ,3 -diketopiperazin, 
C.H^OeNj. Voriges bei 0° in absol. H N 03 gel., einige Zeit auf 100° erhitzt, in absol. 

A. gegossen. Krystallines Pulver, E. unseharf ca. 150° (Zers.), unl. auBer in W. 
die Rkk. der Nitroam ine. Wird durch sd. W. in Oxalsaure u. 1 ,2 -DinitrammoWlian 

(Zers. ca. 174°) gespalten. —  {jl-Aminoatliyl}-oxamidsiiure, C4Hs03N2 =  NH2-Oil2' 
CH2-NH-C0-C02H. 1 Mol. Oxalsaurediathylester mit ca. 20 Voll. w -..§ef łSTcil<;’
verd. wss. Lsg. von 1 Mol. Athylendiaminhydrat langsam eingeriihrt, gebildete I-sg. 
verdampft. Aus wenig W. A. krystallin, E. ca. 320° (Zers.), unl. in organ. Solvenziei. 
Den salzartigen Eigg. wurde die Formel ‘H3N • CH2 • CH, • ŃH • CO • CÓO' besser en- 
sprechen. —  l,2-Diaminoatliandioxalat, C2H8N2, 2 C,ILO,,, H20. Wio vorst., a 
mit 2 Moll. Oxalsaureester; ferner durch Mischen wss. Lsgg. von A th y le n d ia m in  ■ 

Oxalsaure. Aus W. Krystalle, E. 207° (Zers.). (Recueil Trav. chim. Pays-iJas o* 
([4] 16). 937— 39. 15/12. 1935. Leiden, Univ.) Lindenbauji.

R . S. Hilpert und A. Wolter, Uber das Verhalten der Kohlenhydrale gegen hetfie 
Alkalildsungen. Quantitative Best. der bei der Einw. yon Alkali auf Z u c k e r  ge , 
organ. Saure durch Messung der dabei aus Na2C03-Lsg. entbundenen OU2.
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Vergleichsverss. wurde bcwieson, da(3 mit Na2C03 ebensoviel organ. Saure entsteht wio 
mit NaOH. Die C02 wurde mit Natronkalk gebunden u. gewogen. Die so erhaltene 
Kohlensaurezahl ist gut reproduzierbar u. fiir jeden Zueker charakterist. Zunachst 
wurde die Abhangigkeit der Zers. yon Temp. u. Sodamenge festgestellt. Bei 9-std. 
Reaktionszeit beginnt die Zers. der einfachen Zueker bei 100° u. nimmt mit steigender 
Temp. sehr raseh zu. Disaceharide vom Maltosetyp unterscheiden sich wenig yon den 
einfachen Zuckern, nur Rohrzucker ist auffallend stabil. (Rasche Rk. erst oberhalb 
130°.) Nach weiteren Yerss. mit yersehiedenen Sodamengen bei 170° yerhieltcn sich 
die Monosaecharide annahemd gleich. Unter den Disacchariden zers. sich Ccllobiose 
am raschesten, JRohrzucker am langsamsten u. unabhangig von der Sodamenge. Methyl- 
glticosid reagiert iiberhaupt nicht. Polysaccharide: Inu lin  wird teilweise aufgespalten, 
erreicht aber nicht die Kohlensaurezahl der Fructose. Vollig bestiindig sind Starkę, 
Oummi arabicum u. Xylan. Stdrkedextrin hat jedoch grofie Reaktionsfahigkeit. Bei 
den einfachen Zuckern nimmt die Kohlensaurezahl mit steigender Carbonatmenge zu. 
Maximal entsteht auf 1 Mol Glucose 1 Mol CO,. Milchsdure konnte aus den bei 170° 
erhaltenen Rk.-Prodd. nicht isoliert werden. Beim Ansauern scheiden sich harzige 
Prodd. ab. (Angew. Chem. 49. 54— 55. 11/1. 1936. Braunschweig, Inst. f. Chem. Tech
nologie der Techn. Hochschule.) Neumann.

U. Yoshida und N. Matsumoto, Ober im intermicellaren Baum der Cdlulose 
entslandene PbCrO^-Krystalle. Beim Farben yon Cdlulose mit PbCrOt wird dieses 
Salz an der Oberflache der Micelle adsorbiert u. krystallisiert dabei nicht wie gewóhn- 
lich monoklin, sondern tetragonal. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 113B. 
1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) H alle .

Masanori Ishihara, Auswertung von Rdntgendrehkrystall- und Faserdiagrammen-
4. und 5. Mitt. 4. Auswertung von Diagrammen mit weifien und numochromatischen 
Róntgenslrahlen. 5. Auswertung. von Rontgendiagrammen des Cdlulosemicells. (Vgl. 
C- 1935. I. 1975.) Doppelaufnahmen mit mono- u. polychromat. Róntgenstrahlung 
lassen die Geometrie des Interferenzmusters leicht iiberschauen. Mit Hilfe der vom 
Vf. infruheren Mitt. (1. c.) abgeleiteten trigonometr. Beziehungen zwisehen den Kuryen, 
auf denen die Interferenzen von Drelikrystall- u. Faserdiagramm liegen, werden Faser- 
diagramme yon Hanfcellulose graph. u. rechner. indiziert. Die Auswertung ergibt 
eine monokline Elementarzelle: a — 8,37; b — 10,31; c =  7,87 A; [i =  83—82,5°. 
(J- Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 105B— 110B. 1935. [Nach engl. Ausz. 
ref-]) H a lle .

W. Schramek und F. Kiittner, Die róntgenoskopische Verfolgung der Umwandlung 
w?t Natroncellulosen bei der Einwirkung von Schwefelkohlenstoff. An eine ausfuhrliche 
-rorterung der wichtigsten Ansehauungen iiber die Cdlulosczanthogenierung schlieBt 

sich ein Bericht iiber eigene rontgenograph. Verss. Gereinigte Ramiefaserbiindel, die 
erst mit 18°/0ig. NaOH, dann mit Schwefelkohlenstoff berieselt wurden, sind in W. 
U; 4 6%ig. NaOH unl. u. geben das Faserdiagramm der Natroncelluloso (Na-Cell) IV, 
flie alkaliarmer ais Na-Cell I  u. aus dieser durch Auswaschen des Alkalis entstanden 

Na-Cell IV, die yon S aku rada  u . H u tin o  (C. 1932. I. 2941) fiilschlich fiir ein 
.a™wgenat gehalten wurde, laBt sich keinesfalls zu 1. Prodd. sulfidieren. Dagegen 

oeim Einbringen der wio oben mit 18°/0ig. NaOH mercerisierten Faser in eine 
oehwefelkohlenstofftttmospharc ein 1. Prod. wio bei der techn. Viscosebereitung er- 
alten, welches das Faserdiagramm der Na-Cdl I  gibt. Die Sulfidierung wird daher 

n? wtcrmicellarer Vorgang angesehen, bei dem nur Hydrosylgruppen an der Ober- 
Krystalhte durch asymm. Dithiokohlensaure yerestert werden. Troeknung 

er ISa-Cell I  fuhrt zu Na-Cell I I I .  Sowohl sorgfiiltig ausgewascheno Filme wie Pulver, 
e durch Fallung mit A. aus Viseose yerschiedener Reife gewonnen waren, lieferten 

NaOft DEBYE-ScHERRER-Diagramme mit Interferenzringen von Na-Cell I  u. 
die' durrłi Wsi Fiillungsproben sind also offenbar keine einheitlichen Verbb. Pulver, 
ver v  ^ ^ ^ un8 gesatt. Kochsalzlsg. nach yorherigem Ansauern von Viscose 

' 111 it Essigsaure erhalten wurden, lieferten Debye-Scherrer-
]ose“ra™/ue der Hydratcdlulose ohne Na2C03-Interferenzen. Ein krystallisiertes Cellu- 
l , ? ? : “pgenat ist rontgenograph. nie zu beobachten. Weitere Verss. ergaben, daB 
seiw ?rt;c ^ a;Cell I  ais Ausgangsprod. Vorbedingung der Sulfidierung ist, welche 

au^ 10°/o erniedrigter NaOH-Konz. vor sich geht. Die Arbeit be- 
der v Ergebnisse yon Hess u . Trogus (C. 1932. II- 521). Fiir die Vorgśinge bei 

iscosebereitung geben Vff. kurz folgendes Bild: krystallisierte Na-Cell I  nimmt
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n r\m tt r\ un rr n  n durch intermicellare Quellung Scliwefelkohlen-
n ' 8 # ł (̂ 8 10 *)" stoff auf, der mit NaOH u. nicht gittermaBig gc-
g ordneter Cellulose ein Xanthogenat, s. nebenst.,

u. Natriumtrithiocarbonat bildet. Die Quellung 
fiilirt unter Zerstorung des Faserverbandes u. yon Krystallitaggregaten zu kolloider 
Lsg. yon einzelnen Na-Cell-I-Krystalliten, wobei die Viseositat sinkt. Dor bei dem 
in der Lsg. einsetzenden Zerfall von Xanthogenat freiwerdende Schwefelkohlenstoff 
reagiert mit NaOH zu Trithiocarbonat, wodurch zunachst die Lsg., dann die Na-Cell-I- 
Krystallite an NaOH yerarmen. Letztere wandeln sich dabei (wahrsekeinlich iiber 
Na-Cell IV) in Hydratcellulosekrystallite um, die allmahlich groBerc Aggregate bilden, 
wodurch die Viscositat wieder ansteigt his zur schlieBlichen Koagulation. Daten der 
Rontgenintcrferenzen u. 10 klare Abbildungen von Róntgendiagrammen siehe im 
Original. (Kolloid-Beih. 42. 331— 66. 1935. Dresden, Dtsch. Forschungsinst. Testil- 
ind.) H a lle .

G. A. Korsheniowski, Uber die Sulfolyse der Cdlulose. Die Best. der Viscositat 
der Lsgg. yon Cdlulose in 93%ig. H ,S04 hat ergeben, daB sie vom ersten Augenblick 
der Auflosung fast unveriindert bleibt. Die mit der Depolymerisation zusammen- 
hangenden Prozesse gehen also sehr schnell zu Ende. Cellulose yerschiedener Herkunft 
ycrhielt sich in dieser Hinsieht gleich. Auch in der Lsg. von 80°/oig. H ,S04 erreicht man 
bald einen konstanten Wert der Viscositat, u. zwar etwa 1 Stde. nach Auflosung. Die 
gleichen Viscositatswerte wurden mit Lsgg. von Olucose in H2S04 erhalten. Es lieB 
sich bei der Sulfolyse mit 93%ig. H2S04 eine theoret. Glucoseausbeute erzielen; die 
Sulfolyse wird bei einem Verhiiltnis yon Cellulose zu H2SO., yon 1: 2 durchgefuhrt. 
Die Endprodd. der Sulfolyse der Cellulose sind wahrscheinlich Schwefelsaureester 
der Glucose oder ihrerReyersionsprodd. Aus der Berechnung der an Glucose gebundenen 
H^SOj folgt, daB in Cellulose auf 1 Mol. gebildeter Glucose enthalten sind:
0,94— 1,16 Mol., bei 93%ig. H 2S04 u. 0,69 Mol., bei 80%ig- H2S04, u. fiir Glucose:
1,54— 1,4 Mol. bei 93°/„ig. u. 0,83 Mol. bei 80%ig. H 2S04. Dies beweist, daB, im Ver- 
gleich zu Glucose, die Rk. zwischen H 2S04 u. Cellulose erheblich erschwert ist. Bei der 
Sulfolyse von Cellulose u. Glucose wird demnach um so mehr H2S04 gebunden, je 
hóher die Konz. der letzteren. (Chem. J. Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Ćhimitscheski 
Shurnal. Sser. B. Shumal prikladnoi Chimii] 7■ 1480— 96.) SchÓNFELD.

Walter A. Jacobs und Lyman C. Craig, Mutierkomalkaloide. VI. Lyserginsaure. 

(V. ygl. C. 1935. I I . 2820.) Lyserginsaure ist fraglos die Komponente der Mutterkom- 
alkaloide, der diese ihre pharmakodynam. Wrkg. yerdankt, die in den einzelnen Alka- 
loiden durch die anderen, mit der Lyserginsaure yerbundenen Substanzen beeinfluBt 
wird. — Lyserginsaure, C16H10O2N2, enthalt eine N-Methylgruppe u. eine COOH- 
Gruppe u. ist deshalb augenscheinlich aromat. Sie kann ebenso wie Dihydrolyscrgtn- 
saure nicht acetyliert werden. Sie bilden beide bestandige Salze mit 1 Aquiy. Saure. 
Hieraus folgt, daB beide N-Atome tertiar sind oder eines von ihnen yielleioht in einem 
Pyrrolring enthalten ist. Die Farbrkk. lassen yermuten, daB Lyserginsaure ein Indol- 
deriy. ist u. biogenet. mit Tryptophan yerwandt ist. Diese Móglichkeit wird anscheinend 
gestutzt durch die bei der Alkalischmelze erhaltenen Resultate. Lyserginsaure gibt 
dabei ungeniigende Resultate, doch weist der Geruch auf Lidolderiw. hin. —  Dihydiv- 
lyserginmure gibt beim Schmelzen mit KOH in einer H 2-Atmosphare bei ca. 300 
Mełhylamin; die wss. Lsg. der Alkalischmelze, die einen ausgesprochenen Fakalgeruch 
hatte, wurde direkt u. nach dem Ansauem mit A. extrahiert u. so in saure u. bas. oder 
neutrale Prodd. getrennt. Die Substanzen wurden getrennt oder gereinigt durcu 
Sublimation in einem Mikrosublimationsapp. Es wurde in geringer Menge eine bu - 
stanz yom F. 192°, aus A., isoliert. Aus dem PAe.-Filtrat dieser Substanz -\yurde em 
Pikrat, C17H10O;N4, vom F. 148— 150° erhalten, das anscheinend ident. ist mit dem 
Pikrat von 2-Methyl-3-athylindol. Die aus dem Phenylhydrazon yon Methyl-n-propy - 
keton synthet. erhaltene Base ist 1. in PAe., hat denselben Geruch wie das Indol au 
der Allcalischmelze u. Kp.0)2 145— 150°. Die Identitat der beiden Pikrate konnte noc 
nicht exakt bewiesen werden. —  Weiter wurden aus der Allcalischmelze andere V er • 

isoliert, von denen eine Base yoin F. 68° ein gelblichgrunes Pikrat, ChHh^In ■Oc-tl3u; 3, 
F. 195— 200°, aus Bzl,, gab, das yielleicht einem Methylalhylenindol entspncht, es 
nicht ident. mit dem synthet. dargestellten roten Pikrat des isomeren tricycl_. L<y 
pentindols. —  Andere Substanzen waren anscheinend ein Indolderiv., das ein 
Pikrat vom F. 165— 170° gab, u. eine Saure vom F. 270°. Die Mengen dieser VerDD. 

waren fur weitere Unterss. zu gering. —  Von besonderer Wichtigkeit war die
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der am niedrigsten sd. Saurefraktion, die bei der Alkalischmelze erhalten wurde. 
Isoliert wurde daraus Propionsaure, die durch ihren p-Bromphenacylester, CuH u 03Br, 
aus verd. A., F. 58— 59°, identifiziert wurde. Aus der Mutterlauge des Esters wurde 
Yielleicht das entspreehende Deriv. der Essigsaure isohert. —  Durch den Nachweis 
der Propionsaure wird die Ggw. einer Propyl- oder Propylenseitenkette im Molekuł 
angezeigt. — Auf Grund vorliegender u. a. Ergcbnisse wird, unter Annahme des Ge- 
riistes II, in der die Zahlung mit dem Vorschlag von P e rk in  u. Robinson (C. 1920. 
III. 11) ubereinstimmt, die Formel I I I  fiir Lyserginsaure diskutiert. C-Atom (3) wiirde

CH
----- "'''■'"̂ C-COOH

NCH,
l^^jCH-CH.OH

'nch,

so das gesuchte Asymmetriezentrum der opt.-akt. Lyserginsaure sein. —  Die Bldg. 
epimerer Dihydrolysergole aus Ergotinin oder Lyserginsauremethylester ware durch 
Bldg. eines neuen Asymmetriezentrums am C(6) durch Red. der Doppelbindung zwischen 
Ciji u. 0* entsprechend Formel IV zu erklaren. —  a.-Dihydrolysergol gibt mit CH3J  
in CHjOH bei 30° das Jodmethylat, C17H23ON2J ; aus CH3OH, F. 237°. Ob die Alkyl- 
gruppe sich an den Indol-N anlagert unter Bldg. eines Indol-N-methylderiv., ist noch 
nieht bewiesen. —  Die in der Arbeit gezogenen Scliliisse werden im Hinblick auf die 
geringen, zur Verfiigung stehenden Mengen mit Vorbehalt wiedergegeben. (J. biol. 
Chemistry 111. 455—65. Okt. 1935. New York, Rockefeller Inst. for Med. Res.) Busch .

S. Smith und G. M. Timmis, E in neues Mutterkomalkaloid. (Vgl. C. 1935. II. 
1208.) Bei der Praparation von Ergometrin wurde neben diesem Alkaloid ein neues 
isomeres Alkaloid, dem die Vff. den Namen Ergomelrinin geben, isoliert. Es steht zum 
Ergometrin in einem abnlichen Verhaltnis wie Ergotoxin zum Ergotinin u. Ergotamin 
zum Ergotaminin. Ergometrinin laBt sich in Ergometrin umsetzen. Ergometrinin, 
C'iSH;302N3, ist 11. in Chlf.; [a]20640i =  +520°. Zers.-Punkt bei 195°. Es gibt krystalline, 
wss. 1. Salze: Nitrat, Hydrobromid u. Sulfat. Die Salzlsgg. sind rechtsdrehend. Ergo- 
metrinin hat wahrscheinlich die gleiche Konfiguration wie Ergin (C16H I7ON3, [a]206401 =  
+ 598°), ein Abbauprod. der Mutterkornalkaloide. (Naturę, London 136. 259. 1935. 
Dartford, Wellcome Chem. Works.) Mahn .

Arthur Stoli und Ernst Burekhardt, Ergóbasin, ein neues in Wasser losliches 
Alkaloid aus Mutterkom. (Kurzes Ref. nach C. R. hebd. Seances Acad. Sci. vgl. C. 1935. 
fj- 856.) Darlegung der Auffindung, Darst., der Eigg. u. Zus. des Ergóbasins. Die 
pharmakolog. Priifung (mit E. R othlin ), dereń Einzelheiten spater mitgeteilt werden, 
zeigte ausgesprochene Wrkg. in vivo u. in yitro auf den Uterus. Es beeinfluBt die 

i tioi} U- Temp., ohne jedoch sympathicolyt. Wrkg. hervorzurufen u. unter- 
scheidet sieli dadureh wesentlich vom Ergotamin. —  Ergóbasin bildet Prismen aus 
. Dichlorathylen, Nadeln aus Bzl. (vgl. Abbildungen im Original) u. halt hart- 

nac*£ig Lósungsni. zur uek. —  Die Fallungsrkk. u. Alkaloidreagenzien sind positiv, aber 
M acher a ŝ z- B. vom Ergotamin. —  Das Reagens von Ma y er  gibt nur mit relativ 
juS' 88- (1:5000— 10 000) eine Rk., mit Ergotamin schon mit Lsgg. 1: 100 000;

nnsaure Sibt mit einer 0,4°/oig- wss. Lsg. mit Ergóbasin keinen Nd. im Gegensatz 
um Łrgotamin u. Ergotoxin. —  Die Rk. von K eller  mit FeCl3 gibt schon mit 
i 1 rag Blaufarbung an der Beriihrungsflache der zwei Schichten; die Rk. ist inten- 

jjer mit Ergotamin u. Ergotoxin. Die Rk. von Van Ur k , mit p-Dimethylamino- 
nzaldehyd ist gleich intensiv wie die der anderen bekannten Alkaloide. —  Das 

ifln leicht krystallisierende Salze; abgebildet wird das Chlorhydrat aus A., 
kuliat aus A., das Tartrat aus CH3OH u. das charakterist. Pikrat, rotorange, aus 

"-.analyaiert werden das Chlorhydrat, Ć10H23O2N3, HCl, Bromhydrat, C19H230 2N3, HBr 
Eroob Xrl-at (Ci8H2302N3)2, C4H0Oc, H 20. —  Das yollstandig vom Losungsm. befreite 

as.1Jl ^  sehr hygroskop. —  Ergóbasin ist jedenfalls yerschieden vom Ergometrin. 
kom16i i , h e k a n n t e n  pharmakolog. u. chem. Tatsachen zeigen, daB im Mutter- 
G«y i - ®ubstanzen, wio Ergometrin u. Ergóbasin (Alkaloide mit niedrigem Mol.- 
Wrke '-l I an(̂ en S“K*’ c'ne rasehere Aktivitat, aber wahrscheinlich mehr begrenzte 

g. oesitzen, ais die bisher bekannten Mutterkornalkaloide. Fiir alle therapeut.
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Zwecke, wo eine liingere Wrkg. erwiinsckt ist, wie es meist der Fali ist, yerdienea 
die Alkaloide der Ergotamin-Ergotoxingruppe den Vorzug; ais sympatliicolyt. Wrkg.- 
Mittel kommen letztere allein in Frage. (Buli. Sci. pharmacol. 42. 257—66. 1935. 
Basel.) Busch.

Arthur Stoli, Das neue Mutterkomalkaloid. Der Ansieht von D a le  (C. 1935-
I I .  2821) iiber die Prioritatsfrage u. Benennung des Ergomeirins wird unter Hinweis 
auf die Unterss. uber Ergobasin (ygl. yorst. Ref.) widersprocken. —  Die Unterss. der 
engl. u. amerikan. Autoren waren im wesentlichen physiolog. Natur u. weniger ehem. 
gericktet. Bei dem Prioritatsanspruch fiir die erste Isolierung einer Substanz yerlangt 
der Chemiker strengere Kritcrien ais der Pkarmakologe. —  Vergleichbare Daten iiber 
Ergotocin u. Ergostetrin mit den exakten chem. u. physikal. Angaben iiber Ergobasin 
fehlten zur Zeit vorst. Arbeit. Die von D u d le y  u. M o ir (G. 1935. I I .  1208) gefundenen 
physikal. u. chem. Daten unterscheiden sich so stark von denen von S to l l ,  die mit 
der reinen Substanz gefunden wurden, daB Ergobasin ais ein vom Ergometrin ver- 
sehiedenes Alkaloid betrachtet wurde. — Wahrend die engl. Autoren fiir eine 0,1D/Oig. 
Chlf.-Lsg. yon Ergometrin [oc]d =  — 45° fanden, konnte wegen der ziemlichen Un- 
losliclikeit von Ergobasin in Chlf. nicht eine geniigend konz. Lsg. in Clilf. erhalten 
werden; die 0,25%ig- wss. Lsg. zeigte indessen [a]i>20 =  +90°, in A. =  +42° (c=0,8), 
in 70 Chlf. + 30 A. =  +44° (c =  0,8), in 85 Chlf. + 15 A. =  +36° (c =  0,4) u. in
92,5 Chlf. + 7,5 A. =  +23° (c =  0,2). —  Danach war die Substanz von Dudley 
u. M o ir mit einer stark linksdrehenden Substanz yerunreinigt; auch ihre Analysen- 
zahlen unterscheiden sich stark von der Ergobasinformel C19H2302N3. — Weiter 
werden die Veroffentlichungen iiber die Identitat der in yerschiedenen Laboratorien 
dargestellten Substanzen zusammengestellt. Die Unterss. yon Jacobs u. Craig 
(C. 1935- I I .  2821) ergaben Identitat ihrer Substanz aus Mutterkorn mit dem Ergo
basin u. der Verwandtschaft des Ergobasins mit den Alkaloiden der Ergotamin-Ergo- 
toxingruppe. —  Ein von Thompson zur Verfiigung gestelltes Ergostetrin zeigte nach 
Krystallform, W.-Lóslichkeit u. Drehung in W. ([<x]d20 =  +88,5°) sehr wahrscheinlich 
Identitat mit Ergobasin. —  Aus einer Handclspackung einer engl. Firma von Ergo
metrin wurde ein nicht homogenes Alkaloid erhalten, aus dem reines Ergobasin isoliert 
wurde. —  Die Analysen yon K harasch  u .  L e g a u lt  (C. 1935. I I .  1183. 3393) unter
scheiden sich betrachthch vom Ergobasin; ebenso bzgl. der Salzbldg. usw. —■ Das 
yon Sm ith u .  Timmis (yoryorst. Ref.) beschriebene Ergometrinin ist anscheinend 
isomer mit Ergobasin (Ergometrin) u. kann in Ergometrin iibergefuhrt werden.
Die Entscheidung der Identitat oder Verschiedenheit der neu gefundenen Alkaloide 
kann nicht durch pharmakolog., sondem nur durch exakten physikal. oder chem. 
Vergleich getroffen werden. (Science, New York. [N. S.] 82. 415— 17. 1/11. 1935. 
Basel, Sandoz Unters.-Lab.) B u s c h .

R. Ludwiczak und J. Suszko, Zur Frage nach dem Zusammenhang ztoischen 
optischer Drehung und rdumlicher Molekularanordnung bei Cliinaalkaloiden. Bei 
folgenden Chinaalkaloidabkómmlingen wurde die Abhangigkeit des D re h u n g s v e rn ió g e n s  

von der Saurestarke (1— 30 Mol HC1 pro Mol Base) untersucht: Cupreidin, Cinckomn- 
chlorid, a-Isoeinchonin, /Msocliinidin, Desoxycinchonin, Cinchen, N-Methyl-p-iso- 
chinicin, N-Benzylcinchotoxin, Cinchotoxin, Cinchotoxinoxalat (Tabellen siehe im 
Original). Es ergab sich, daB die Dcriw . ohne Carbinolfunktion, jedoch mit intaktcm 
Chinuelidinkomplex ohne Riicksicht auf die Zahl der in ihren Molekulen enthaltenen 
Asymmetriezentren, sich den nativen Chinabasen ąualitatiy gleich yerhalten; das 
Maximum ihres Drehungsvermogens liegt in Lgg. mit ungefiihr 2 Aquivalenten Uuor- 
wasserstoff. Die genannte Abhangigkeit laBt sich daher auf kein Asymnaetriezentruni, 
jedenfalls nicht das der Carbinolfunktion lokalisieren. Von den durch T o x in a u fs p a ltu n g  

entstandenen Alkaloidumwandlungsprodd. zeigen die tertiaren Basen (IN-Benzy 
cinchotoxin, N-Methyl-/?-isochinicin) eine ahnliche Abhangigkeit des prehungsyermogc: 
von der Saurestufe, wie die Alkaloide sclbst, wahrend das sekundare Cinckotoxm i 
Salz auch bei SaureuberscliuB eine Konstanz der Drehung aufweist. (Buli. mt. ‘ 
polon. Sci. Lettres Ser. A. 1934. 402— 12. Roczniki Chem. 15. 57—67. Posen, U i 
Lab. f. organ. Chemie.) . , ;WESTPHAL.

Jan Reyman imd Jerzy Suszko, Zur Kenntnis der Hydropdchimne u 
Nichins. (Vgl. L e g e r , C. 1920. I .  757; R o s e n m u n d  u . K it t l e r , C. 1924- u . 
Su s z k o , C. 1926. I .  1199.) Es ist Vff. gelungen, die yon R o s e n m u n d  (i. c .) «  
schriebenen Hydrojodchinine I  u. I I  (kurz I  u. II) yóllig rein zu erhalten. l  wi ... 
konz. H J  bei W.-Badtemp. nieht weiter yeriindert u. reagiert mit CH3J n. a s
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Base. Letztere Rk. gelang mit I I  nicht, wohl aber mit einem frisch dargestellten Ge- 
misoh von I  u. II , welches ein Gemisch von krystallisicrtcm u. amorphem Jodmethylat 
lieferte. Danach mu6 auch I I  eine tertiare Base sein, wahrend fiir Nicliin (III) die 
sek.-tert. Basennatur bewiesen ist (Suszko , 1. c.). —  Wird I I  in benzol. Lsg. liingere 
Zeit gekocht, so entsteht ein wl. Prod., welches alles J  enthalt, u. in der Mutterlauge 
findet sich II I . Das wl. Prod. ist ein bas. Salz von der Zus. (C.mI I2rP„NrJ ) z, I IJ , derm 
cinerseits liefert es mit wss. NH4OH glatt I I  zuriick, u. andererseits laBt es sich aus
II u. dessen Dikydrojodid synthetisieren:

3 C20H25O2N2J  + C20H250 2N2J, 2 H J  =  2 (C20H25O2N2J)2, H J.
Die gleichzeitige Bldg. von bas. Salz u. I I I  aus I I  laBt sieli ungezwungen durch folgende 
Disproportionierungsrk. orklaren:

3 C20H25O2N2J  =  (C20H25O2N2J)2, H J  + ą oH240 2N2.
Der durch therm. Dissoziation abgespaltene H J  wandert also zum N. Man mufi somit 
dem HI die Zus. C20H24O2N2 eines Chininisomeren zuschreiben, was allerdings mit den 
analyt. Daten im Widersprucli stelit. I  verhalt sich iibrigens ganz analog; es liefert 
in sd. Bzl., allerdings langsamer, ebcnfalls ein bas. Hydrojodid u. daneben fi-lsochinin. — 
Femer haben Vff. gefunden, daB I  1 Mol. Krystallbzl. bindet, I I  dagegen nicht. 
Hicrauf beruht wohl die von R osenmund (1. c.) angegebene Trennung der beiden 
Isomeren. Sind die nótigen Bedingungen nicht erfullt, z. B. bei zu groBer Konz. oder 
zu niedriger Temp., so fallen beide Basen sofort in Form einer einheitlich krystalli- 

sierenden Molekiilvcrb. aus, welche Vff. ais ein Teil- 
nrr m iW n prr p n  raceniat auffassen. Die kiinstliclie Darst. desselben ist

s i | , 2 schwierig. — Aus diesen Befunden folgt: I  u. I I  besitzen
J CHj die gleiehe nebenst. Struktur u. unterscheiden sich nur

Ao- I durch entgegengesetzte ster. Anordnung am C-Atom 5.
i 2 I Sie sind ais Diastereomere verschieden; I I  ist das labilere.

CH2—N— CH(3) Die durch HJ-Entzug entstehenden Basen, /3-Isochinin
OH n .o  TT w PTT DTT u. IDE, sind infolge molekularer Umlagerungen strukturell

3 0 5 ’ verscliieden, aber wohl isomer. —  Durch Oxydation des
I I I  mit Perhydrol wurde nur Chininsdure mit guter 

Ausbeute erhalten. Eerner konnte ein Diacetylderiv. dargestellt u. zu dem friiher 
(1. o.) beschriebenen Monoacetylderiv. partiell yerseift werden. Damit ist die Ggw. 
eines alkoh. OH bewiesen.

V e r s uc he .  Gemisch der Hydrojodchinindihydrojodide, aus A., F. 232— 234° 
(Gasentw.), [a]n2° =  — 93° in A. (Mittelwert). Basengemisch zunachst 1-mal aus 
Bzl. umkrystallisiert u. fiir weitere Zweeke eine erste Fraktion (A) von [ o c ]d20 =  — 74° 
u. eine. Endfraktion (B) von [a]n2° =  — 180° (Mittelwerte) abgetrennt. —  Hydro- 
jodcliinin I  (I), C20H25O2N2J, C0HG. Durch Umkrystallisieren von A aus Bzl. bis zum 
konstanten Drehwert. Nadeln u. Stabchen, F. 93°, wieder fest, dann Zers. 130— 140°, 
d =  — (C6H6-haltig). Das C6Hc laBt sich nicht ohne Zers. entfernen. — 

Hydrojodid I  (C20# 25O2N2J)2, H J. Durch 20-std. Kochen des I  mit 10 Teilen 
Aus Essigester Krystalle, F. 178— 204° (Zers.). —  Zers. des I  mit AgN03 in alkoh. 

Lsg. ergab p-Isochijiin, aus Bzl. Nadeln, F. 184°, [oc]D21 = — 186° in A.; neutrales 
Vxalat, F. 184— 187°; neutrales Ilydrochlorid, F. 254°. — 1-Jodmethylat, C21IŁ 30„N2J 2. 
Uarst. in CH3OH. Aus W. Blattehen, F. 112— 114°, [<x]D16 =  — 82,5° in A. —  Hydro- 
pachmin I I  (II), C20H25O2N2J. Durch Umlosen der Fraktion B aus Bzl. oder Aceton 
, ‘s zum konstanten Drehwert. Weifle Nadelgarben, Zers. 125—150°, M n ”  =  — 217° 

T  ^ as' Hydrojodid, I I ,  (C20H 25O2N2J)2, H J. Wie oben (3 Stdn.). Aus Essigester 
P t  f 1 ^ — 192° (Zers.), aus Chlf. Nadeln (wahrscheinlich mit Krystall-Chlf.),
• ib—-80°. — Nicliin. Bzl.-Mutterlauge des vorigen mit verd. HC1 ausgeschiittelt, 

alkalisiert u. ausgeathert; aus der feuchten A.-Lsg. voluminóse Nadeln, 
■n nn ^ocknen mit K 2C03 gel. wurden. Aus A. + W. yoluminose Krystalle,
F owo ,7°’ [“]d19 =  — 123° in A. Saures Oxalat, F. 190° (Zers.). Dihydrochlorid, 
da, , (Zers.). — Synthese des bas. Hydrojodids I I :  Reines I I  in A. mit 2 Aquiv. 
selł» Uń ^  zu8esetzt; gelbliche Krystalle des Dihydrojodids, F. 223° (Zers.); 0,5 des- 
u; " u- >̂95 g I I  in wenig A. gol. u. im Vakuum verdampft. Aus Chlf. Nadeln, F. 76 
AusCVa,US ^ ss*Sester Blatter, F. 176— 190° (Zers.). —  Ilydrojodchinin-Teilracemat. 
(Is m u; H J dargestelltes u. sorgfaltig gereinigtes Hydrojodchinindihydrojodid 
erst jJ™8emisch) mit NHjOH u. unzureichender Benzolmenge einige Min. geschuttelt; 
Kn-ct m ’ , , m fast quantitative Abscheidung. Blattehen, F. 93° (anscheinend in 

a •)’ W i 19 =  — 118° in A. Kunstliche Darst. aus gleichen Teilen I  u. I I
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gelang nur durch Losen in verd. HCl, langeres Stehen (!), dann Schiitteln mit NH4OH 
u. Bzl. — J  odmethylat, C21H2802N2J 2. In  CH3OH. Aus W. Siiulon, F. 191—195° 
(Zers.), [«]D”  = — 117° in A. —  Diacetylnichin, C2.iH280,,N2. 1 Teil I I I  in Pyridin gel.,
1 Teil CII3 • COC1 unter Riihrcn eingetropft, nach 24 Stdn. mit W. yerd. Aus A. + W. 
oder aus Lg. StiLbchen, F. 142— 143°, [>]d21 =  +33° in A. —  Acetylnichin, C22H2603N2. 
1. Voriges mit 20%ig. HCl 60 Stdn. stehen gelassen, mit NH.,OH Ubersattigt u. aus- 
geathert. 2. Aus I I I  mit Acetanhydrid bei 60— 80° oder mit CH3>C0C1 in w. Bzl. Aus 
Lg., F. 178— 180°, [ a ]20D =  — 26° in A. (Buli. int. Acad. polon. Soi. Lettres Ser. A. 
1935. 360— 73. Poznań, Uniy.) L indenbaum .

O. Achmatowicz, P. Lewi und Robert Robinson, Strychnin und Brucin. XXXV. 
Hofmannscher Abbau des Diliydróbrucidins. (XXX IV . vgl. C. 1936. I . 1229.) Vff. 
konnten mittels HoFMANNschem Abbau am Dihydrobrucidin (I) zeigen, daB das Methyl- 
pseudodihydrobrucidin eine echte Methyl-dcs-Base von I  ist; daher wird vorgeschlagen, 
dio Namen Methylpseudostrychnidin u. Methylpseudobrucidin aus der Literatur zu 
streiehen. Am besten verlief der Abbau des Dimethyldihydrobrucidindicarbonats, er 
lieferte 4 Stoffe: namlich neben I  eine Substanz, Cu HMOjsi2, F. 169°, genannt Oxy- 
methyltetrahydrobrucidin (II), u. eine des-Base, G2iH3203N2, F. 221°, ident. mit Methyl- 
pseudodihydrobrucidin u. jetzt ais N(b) ■ Methyl - des - dihydrobrucidin - a bezeichnet; 
schlieBlieh noch eine des-Base, C2iH320?N 2, F. 133°, das N(b)-Methyl-des-dihydrobruci- 
din-b. I I  gab ein 0-Acetylderiv., das bei therm. Zers. in Methylacetat u. I  zerfiel. 
Mit (CH3)2SO,! u . wss. KOH bildet I I  ein Dimethylsulfat; das entsprechende Jod- 
methylat zerfallt beim Erhitzen in CH3J  u. Methoxymethyltetrahydrobrucidin (V. vgl. 
C. 1927. I I .  1582). Beim Kochen mit 25°/0ig. H2S04 entsteht aus letzterem Oxy- 
methyltetrahydrobrueidin. —  N(b)-Melhyl-des-dihydrobrucidin-a zeigt ahnliche Eigg. 

wie die des-Base D aus Dihydrostrychnidin A u. hat analoge Konst. Seine Bldg. aus 
N(b)-Mcthyldihydrobrucidinsalzen u. h. Na-Methylat beweist die Beteiligung des N(b). 
Die Base enthalt: N(b)Me, aber kein • CMe. Durch elektrolyt. u. katalyt. Red. in 
neutraler Lsg. wird sio nicht verandert, dagegen entstehen bei katalyt. Red. mit Pd- 
Kohle in saurer Lsg. zwei isomere ąuaternare Salze, dereń Jodide mit Methyldihydro- 

brueidinjodid nicht ident. waren. —  Die Analogie mit der des-Base D aus Dihydro
strychnidin A ist augenscheinlich, jedoch entsteht hier nur ein ąuaternares Salz bei 
katalyt. Red. Obgleich dieser ProzeB mit einer Absorption von 1 Mol H2 verbunden 

ist, tritt dies in der Zus. der Prodd. nicht auf, was am besten durch Riickverwand-
CH.— CH . CHi—CHi

/ I  / I
J l e O - ^ N , ------ o n  /  N-M c>X

M c O CH.

ł le O —

M cO —
CH.

CH.

lung der ąuaternaren Salze in die des-Basen zu 
beweisen ware. Wenn die HoFMANNsche Spal- 

    ^ \  L ^ X ' ' '  I tung nach:

I I I OH
MeO— NMe— CH— CH-->-N-Me CH=C—

y e r la u f t , so muBte in o b ig e m  Falle der Aus- 
g a n g s s to f f  in Form eines Isomeren au ftre  en, 

was n ic h t  der Fali war. Aus diesem Grunae
—  - sc h la g e n  Vff. eine an d e rs a r t ig e  Deutung iu r  me

isomeren ą u a te r n a r e n  Salze vor u. z w a r  f i i r  N (b )- M e th y l- de s- d ih y d io b ruc i _ a■ 
Formel (I), d . h .  der Ring óffnet s ic h  also a n  einer anderen Stelle. D i e  t o c h  kata P- 

Red. e n ts te h e n d e n  ą u a te r n a r e n  Salze liefien s ic h  dann d u rc h  (II) bzw. (111)
Diese ąuaternaren Verbb. sind ais N(b)-Methyldihydrobrucidm-c (o er j

zu bezeichnen. Das Verh. der a- u. /?-Phcnylathy]amindcrivy. macht es wa liŝ  >
daB die Methyldihydrobrucidin-d-Salze der Formel (H) u. die c-Salze “er ,» u d 
entsprechen. Verss., diese Salze unter Bldg. von isomeren Dihydrobruci i ^
zu zerlegen, waren erfolglos. —  Interessant war die Einw. von CH3J au 
dihydrobrucidin-a, dabei entstehen 2 isomere Salze, namlich bei mi ei



1936. I. D 2. N a t u r s t o f f e :  A lk a lo id e . 2 1 0 3

n. Dimethyljodid, F. 286° u. ein Allodimethyljodid, F. 246° beim Koclien. Ersteres 
gibt auch oin Dimetkylclilorid, das durch Behandlung mit Na-Methylat in Methyl- 
des-dihydrobrucidin-a, F. 221° ubergeht. Dagegen bildet das Allodimethyljodid, bzw. 
sein Dimethylchlorid bei dersclben Umsetzung eine neue des-Base C'25//3403A,'2) F. 1B4 
bis 155°. Diese Base enthalt -N(b)Me2, womit eine 2. Stufe fiir den HoFMANNschen 
Abbau gegeben ist. Ahnliche Resultate ergaben sich bei der Einw. von (CH3)2S04 in 
sd. Bzl. auf die des-Base D  aus Diliydrostrychnidin A. Das Dimethylsulfat gibt mit 
methylalkoh. NaOCH3 eine neue des-Base, G23HS0ON2, F. 157— 159°. —  N(b)-Methyl- 
its-dihydrobrucidin-b wird demnachst naher untersucht. —  Dio Stellung der C=C 
Doppelbindung bleibt eine offene Frage, Oxydationsverss. obiger Stoffe sind in Vor- 
bereitung.

V e r s u c h e .  D e r i w .  d e s  D i h y d r o b r u c i d i n s  (I). I  wurde durch 
katalyt. Red. mit Pd-Kohle hergestellt. Bei 60— 70° war die H 2-Aufnahme wesentlich 
gróBer u. die Ausbeute an Dihydrobrucidin sank von 86% auf 40— 45%, was durch 
Hydrierung des aromat. Ringes bcdingt ist. Dic perhydrierten Stoffe sind noch nicht 
naher untersucht worden (vgl. L e u c h s , C. 1935. I. 1391). —  N{b)-Methyldihydro- 
brucidincarbcmat, C^H^O^N^ COz, aus wss. Suspension von N(b)-Methyldihydro- 
brucidinjodid u. frisch bereitetem Ag2C03 (Wasserbad, 2 Stdn.). Das Filtrat hinterlieB 
•nach Einengen im Vakuum einen amorphen, tief roten, hygroskop. Korper, 11. in W. 
oder Methanol, m itH J  wiedcr N(b)-Methyldihydrobrucidinjodid, F. 298°. — N(a),N(b)- 
Dimethyldihydrobrucidindicarbonat, CS0H n O0N4, 2 C03, aus Dijodid mit Ag2C03. Das 
Salz ist scliwierig krystallin zu erhalten, fiir nachfolgende Verss. wurde es bei 105— 110° 
im Vakuum getrocknet. Das Salz bildet bei langem Stehen an der Luft ein Polyhydrat, 
F. 75—80°, beim Trocknen iiber H„S04 geht ein Teil des Krystallwassers heraus, es 
cntsteht ein Hydrat, F. 190— 192°; 6'5t>//720GAT4 ■ 2 C03, 16 I I  f i .  — Mit H J  wieder 
l?(a), N(b)-Dimethyldihydrobrucidindijodid, F. 286— 288°. —  N(b)-Metliyldihydro- 
brucidincarbonat gab beim Erhitzen tief roten Sirup, daraus I, F. 172— 173° (Aus
beute 15%) u. N(b)-Methyl-des-dihydrobrucidin-A, F. 221— 222° (Ausbeute 5%). — 
Therm. Zers .  des  N ( a ) , N ( b ) - D i m e t h y l d i h y d r o b r u c i d i n d i c a r -  
b o n a t s. 200 g fein gepulvertes, bei 110° getrocknetes Salz wurden uber freier Flamrne 
in Mengen von 1— 2 g erhitzt, zuerst Aufschiiumen, dann fl., wobci C02, CH3OH u.
H,0 ais fliichtige Zers.-Prodd. nachzuweisen waren. Dio braunen, glasigen Riickstande 
verrieb man in lc. CH3OH (3— 5 ccm je Menge), wobei bald Krystalle auftraten. Nach
12 Stdn. wurde dieser sogcnannte Stoff (1) gesammelt; das methylalkoh. Filtrat hinter- 
ieB im Vakuum einen Rest, der mit 200 ccm Aceton einen krystallisierten Stoff (2) 
lieferte. Beim Einengen des Filtrats auf dic Halfte u. Kiihlen schied sieh Stoff (3) 
nń *̂er a^ alm im Vakuum verbleibende Rest gab in CH3OH (150 ccm) mit CH3J  
(10 ccm) den Stoff (4). Das Filtrat wurde erneut auf die Halfte eingeengt u. gekuhlt, 
nut Krystall von (4) geimpft gab Stoff (5). Den nun verbleibenden Riickstand extra- 
rnerte man mehrmals mit Petroleum (3000 ccm, Kp. 90— 110°), der lósliche Anteil 
war Fraktion (A) u. der Rest Fraktion (B). —  Aus der Fraktion (A) erhielt man durch 
mengen u. Kiihlen einen halogenlialtigen Stoff (6). Nach Entfernung der halogen- 
haltigen Prodd. konnto noch Stoff (7) ais Nadelbuschel erhalten werden. Aus der 
Muttorlauge kamen nach 3— 4 Wochcn Stoff (8) u. (9). Der nun yerbleibende Rest 
Ul g) wurde dest. bei 250— 310°/1,5 mm, aber keine der 4 Fraktionen krystallisierte. —  
, 0 Petroleum unl. Fraktion (B) (5 g) lóste sich in CH3OH (10 ccm) u. Chlf. (15 ccm),
• nut Essigester Tersetzt, gab beim Kiihlen Stoff (10) in groBen gclblichen Saulen. —

ii ^  N(b)-Methyl-des-dihydrobrucidin-a, F. 221— 222° aus CH3OH
lAusbeuto 45 g). — Stoff (2) u. (3) ist reines I, identifiziert durch Misch-F., Jod- 
nethylat u. Analyse. —  Stoff (4), (5) u. (6) sind N(b)-Methyldihydrobrvxidinjodid, 

(Ausbeute 19 g), gereinigt aus CH3OH u. W., Prismen, F. 298°. —
J] (7), (8) u. (9) gaben Oxymeihyltetrahydrobrucidin (II) (Ausbeute 17 g). —  Stoff (10) ist 

Nih\u ty^^hyl-des-dihydrobrwcidiyi-b-jodmethylat mit lMol CHC13 (Ausbeute 28g). — 
nn j  i i l}~^-dihydrobrucidin-a (friiher Methylpseudodihydrobnicidin), C2iHsi03N2,
1-9-n •' , ê'n aus A., F 221— 222°, ziemlich sl. in organ. Losungsmm. (in k A. 
30°/ wnV * : *n Chlf. u. Bzl. An der Luft gelb, in alkoh. Lsg. rosa. Mit
v u- PeCl3 griine Farbung, beim Erwiirmen gelblich. Die Base bloibt un-
Ai „af?  . ^  elektrolyt. Red. oder katalyt. Red. in Bzl.-Lsg. — D ie  E  i n w. y o n  
i s o  , ^ 0c^ d a u f N ( b ) - M c t h y l - d e 8 - d i h y d r o b r u c i d i n - a .  B l d g .  

® r ® r D i m o t h y 1 j o d i d e. —  N(b)-Mełhyl-des-dihydrobrucidin-a-Dimethyl- 
’ ^ 2i“ 320 3Ar,- 2  M cJ, 4 11 JO, Icurz auf 50° erhitzt, ąuadrat. Blattchen, F. 284
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bis 286°, wl. in k. W., 11. in h. Losungsmm. —  Mit Dimethylsulfat gibt N(b)-Methyl- 
des-dihydrobrueidin-a ein barziges Salz. —  Dimethylchlorid, G2lH3f i 3N2 ■ 2 MeCl, 3 ILO, 
aus Dimethyljodid + AgCl, 1. in W. u. CH3OH. Nadeln, sintert bei 60— 68°, bei 296 
bis 298° zers. Bei 105° iiber H2SO,, getrocknet, gibt es ein Monohydrat. Mit 20%ig. 
Na-Methylat entsteht N(b)-Methyl-des-dihydrobrucidin-a, F. 221— 222°. Das Dimethyl- 
chlorid wird durch katalyt. Red nicht yorandert. —  Allo-N(b)-Methyl-des-dihydro- 
brucidin-a-Dimełhyljodid, C2iH32OtN2 • 2 M eJ, 3 H fi, aus N(b)-Methyl-des-dihydrobruci- 
din-a (5 g) + CH3J  (30 ccm) unter RiiekfluB erhitzt. Ruckstand aus Methanol, erst 
olig, dann fest (8,5 g). —  2. Darst. aus dem harzigen Dimethylsulfat mit NaJ-Lsg. 
Das Deriv. ist wl. in W. oder CH3OH, Nadeln, F. 245— 246°. —  Dimethylchlorid. 
Cu H3203N2-2 M e C l,4 Ilf i, 3 McOH, 1. in W. u. CH3OH. Blattchen, F. 202—204°, 
sehr hygroskop. Erhitzen des Salzes fiihrte nicht zu Allo-N(b)-methyldihydrobrucidin, 
nur barzige Prodd. —  D ie  E i n w .  v o n NaOCH3 a u f  A 11 o - N  (b) - M e t h y 1 - 
d e s - d i h y d r o b r u e i d i n - a - D i m e t h y l c h l o r i d .  B ldg. von N(b)-N(b)- 
D i m e t h y l - d e s - b r u c i d i n .  —  Dimcihyl-des-bntcidin, C2sH3f i 3N2, Nadeln aus 
CH3OH, F. 155— 156°, 1. in den Alkoholen, wl. in Essigester oder Petroleum, U. in 
Chlf. u. Bzl. FeCl3-Rk. griin, beim Erwarmen gelb. — D ie  E i n w .  y o n  H2 auf  
N ( b ) - M e t h y l - d e s - d i h y d r o b r u c i d i n - a i n  s a u r e r  Lsg .  b e i G g w. 
v o n  P d - K o h l e .  — B l d g .  y o n i s o m e r e n ,  ą u a t e r n a r e n  J o d i d e n .
4 g Base in Eg. gel., Aufnalime 245 ccm (bereehnct fiir 2 H: 224 ccm). —  N(b)-Metbyl- 
dihydrobrucidm-d-jodid, graues Prazipitat, N(b)-Methyldihydrobrucidin-c-jodid bleibt 
in Lsg., griine Fluorescenz. —  N(b)-Meihyldihydrobrucidin-d-jodid, C2iH3303N?J,
2 H fi, Blattchen aus W., F. 317—318°, an der Luft rosa, spiirlich 1. in k. W. u. organ. 
Losungsmm. —  Clilorid, C2iHS303N2Cl, 3 I I f i ,  rotes Pulver, F. 304—306°, 11. in W.,
1. in CH3OH. Mit 20%ig. methylalkoh. NaOCH3 entsteht N(b)-Methyl-des-dihydro- 
brucidin-a, F. 221— 222° aus CH3OH. —  N(b)-Methyldihydrobnwidin-c-jodid, C2iH3303 
N 2J , 2,5 IhO  bzw. 1,5 II„0 , lange ąuadrat. Tafeln, F. 304—306°, 11. in W. u. Alkoholen. 
Chlorid, C^H 3303N2CI, 3~Il.fi, Pulver, 11. in W. oder CH3OH, F. 233— 235°. Im  Gegen- 
satz zu dem anderen Clilorid ist dieses gegen methylalkoh. NaOCH3 bestandig, erst 
bei 120° bildet sich N(b)-Methyl-des-dihydrobrucidin-a, F. 221— 222°. — Oxymethyl- 
tetrahydrobrucidin (II), G.^H3f i AN„, gelbe Nadelbusehel, F. 169— 171°, 1. in W._, U- 
in fast allen organ. Losungsmm., aufier Petrolather. —  Acetozymethyltetrahydrobniculin- 
C2gH36OsN2, Blattchen, F. 258— 260°, 11. in A. oder in Chlf., maBig 1. in Essigester, 
wl. in Petrolather. Mit methylalkoh. NaOCH3 erhitzt, gibt es Nadeln, F. 169—171°- — 
Aeetylderiy. frei erhitzt, Geruch nach Methylacetat, aus dem Rest I  isoliert, F. u. 
Misch-F. 172— 173°. —  M e t h y l i e r u n g  v o n  I I . — B l d g .  des  Mc t h o s y -  
m e t h y l t e t r a h y d r o b r u c i d i n - D i m e t h y l s u l f a t s .  3 g Base in 
Natronlauge (20 ccm von 40°/o) u. Dimethylsulfat (10 ccm), Wasserbad. Das gelbliche 
halbfeste Methoxymethyltetrahydrobrucidindimethylsulfat wurde in wenig H20 gel- 
u. mit NaJ (4 g) gemiseht. Melhoxymethyltelrahydrobrucidin-Jodmethylat, C2aIIyjOt̂ iJ ■ 
aus A. Blattchen, F. 166— 167°. Beim Erhitzen im Rolirchen entweicht CH3J, der 
Rest krystallisiert aus CH3OH in Nadeln, F.. 134— 135°, ident. mit Methoxymlhyl- 
tetrahydrobrucidin. — E i n w .  y o n  h. y e r d .  H2S04 a u f  II. I I  mit 25%ig- HofeO,
3 Stdn. gekocht. Die k. Lsg. wurde mit NH3 yersetzt, unveranderte Base abgetrcmu
u. Filtrat mit N aJ gemiseht. Methyldihydróbrucidin-Jodid, C23U30O3N2, M eJ, Krystalle, 
identifiziert durch F. u. Misch-F. 296—298°.— N(b)-Methyl-des-dihydrobrucidm-b, ais 
Jodmethylat aus Stoff (10) isoliert. Jodmethylat, CMH3<,03N2, M eJ, GHCl3, gelbucne 
Saulen, F. 242— 244°, 11. in Alkoholen, 1. in W. oder Chlf., unl. in Essigester oder FAe. 
Nach Krystallisation aus CH3OH an Stelle yon 1 CHC13, dann 2 MeOH; jetzt wl. in 
CH3OH_, rosa ąuadrat. Tafeln, F. 80— 82°, zers. bei 242—244°. Methylchlorid, rotlicn- 
braunes hygroskop. Pulver, 11. in W. u. Alkoholen, sehmilzt bei 165— 170°, luystallisier 
wieder bei 175— 180°, F. 245— 248°. Methylchlorid erhitzt spaltet CH3C1 ab, aus aem 
Rest N(b)-Methyl-des-dihydrobnicidin-b, C3iH3203N2, gelbliche Tafeln, F. 12b ■
Umkrystallisiert aus PAe., dann F. 133— 134°. Im  Gegensatz zu N(b)-Mctny - 
dihydrobrucidin-a 11. in organ. Losungsmm., aufier PAe. FeCl3-Rk. grun. — ^  e • 
y o n  D i h y d r o b r u e i d i n m e t h y l s a l z e n  m i t  NaOCH3. pihydrobruci _ 
Methyljodid, Methylchlorid u. Dimethylsulfat werden von sd. 20%ig- nictny a •
Na-Methylatlsg. nicht angegriffen. Dagegen ein Gemisch von Methylchlon l f
oder Methylsulfat mit methylalkohol. NaOCH3 (200 ccm von 20%) gibt bam
bis auf 135° u. Abkiihlen in Eis einen grauen, kasigen Nd. Er besteht aus i y
brucidin (2 g), Methoxymethyltetraliydrobrucidin (10 g) u. N(b)-Methyl-des- i .



1936. I . D a. N a t u r s t o f f e : A l k a l o id e . 2 1 0 5

brucidin-a (1,7 g). (J. chem. Soc. London 1935. 1685—94. Dez. Warschau u. Oxford, 
Univ.) Beyer.

K. Winterfeld und H. Ew. Ronsberg, Synthese der 1,2-Dimethylpyrrolidin• und 
der 2-Methylpyrrolidin-5-carbonsdure. Es wird dic Synthese der 1,2-Dimethylpyrrolidin- 
5-carbonsaure durchgefiihrt, ausgehend von der 2,5-Dibromcapronsdure, um durch 
Yergleich der Eigg. des Oxydationsprod. von Deliydrosparteinmethoacetat (vgl. C. 1936.
II. 1626) u. der synthet. Saure bzw. ihrer Salze die Bldg. dieser Saure aus Spartein 
nachzuweisen. —  Das Cu-Salz der synthet. Saure unterschied sich jedoch weitgeliend 
von dem des erwahnten Oxydationsprod.; letzteres war in Chlf. unl. u. zerfloB mit 
Chlf. im Gegensatz zu dem der synthet. Saure. — Die Synthese von 2-Methylpyrrolidin-
5-carbonsaure erfolgte in gleicher Weisc.

V e r s u c h e. fl-Jodpropionsaureester, aus der Saure in absol. A. mit konz. H 2S04; 
Kp.u 82°. — Gibt mit Acetessigester + Na u. absol. A. auf dem W.-Bade Acetoglutar- 
sdurediathylester; Kp.u  148— 149°. — Gibt mit sd. 12%ig. HCl y-Acetobuttersaure; 
Kp.la 155°. — Gibt in W. mit 4%ig- Na-Amalgam unter Durchleiten von C02, dabei 
Neutralisieren mit H2S04 u. Erwarmen, 6-Caprolacton; Kp.,60 230—231°. —  Gibt 
in W. mit HBr unter Kiihlung u. dann auf sd. W.-Bade d-Bromcapronsaure; farblose 
FI, unl. in W., 11. in A. u. PAe. — Gibt mit S0C12 unter RiickfluB das Sdurechlorid, 
dieses mit Br bei Siedetemp. das Dibromeapronylchlorid. — Gibt mit absol. A. unter 
Eiskiiblung den a.,6-Dibromcapronsduredthylester, C8H u 0 2Br2; Kp.u  136°. — Gibt 
mit 25°/0 methylalkoh. NH3 im Rohr bei 110— 120° unter RingschluB das Amid, F. 193° 
u. dieses beim Verseifen mit der 5-fachen Menge konz. HCl im Rohr bei 100° die
2-Methylpyrrolidin-5-carbonsaure. — Cu-Salz (C6H10O2N)2Cu-H2O; blaue Blattchen, 
aus W.; 11. in W. u. A .; die dunkelblaue Lsg. in W. wird durch schwaches Ansauern 
fast yollstandig entfarbt; gibt das W. bei 100° im Vakuum ab; das wasserfreie Salz 
ist violett, F. 228°. —  Das Cu-Salz gibt in H 2S04-Lsg. mit H 2S u. Behandlung mit 
Barytlauge die freie Saure C6Hu 02N; aus Isopropylalkohol, F. 207°. — Eeineckat, 
CjHu02N-H[Cr(SCN)4(NH3)3]; rote Blattchen, zers. sich ohne zu schm. bei 159°. — 

Die freie Saure gibt lcein Pt-Salz, in absol. alkoh. Lsg.
CH ch. ein Pt-Salz des Athylesters, (C8H15O2N)2-H2PtCl0; kry- 

CiH \v''co— N<f I stallin, F. 130°. —  l-Phenylaminoformyl-2-methylpyrro- 
' 11 <̂ c q  c irc ir  lidin-5-carbonsaureanhydrid, Cł3H u Ó2N2 (nebenst.), aus

2-Methylpyrrolidinearbonsaure in 2-n. NaOH mit Phenyl- 
lsooyanat neben Diphenylhamstoff; Krystalle, F. 130°. — a,ó-Dibromcapronsaure- 
ester gibt mit der 5-fachen Menge 30°/oig. methylalkoh. CH3.ŃH2-Lsg. im Rohr bei 
110-120° ein Rk.-Prod., das mit Fichtenholz starkę Pyrrolrk. gab, 1. in W. mit stark 
alkal. Rk. Das entstandene Methylamid konnte nieht isoliert werden. Das Prod. 
gibt beim Verseifen mit konz. HCl im Rohr bei 110° die 1,2-Dimethylpyrrolidincarbon- 
saure-5, die ais Cu-Salz, (C7H I20 2N)2Cu.2 H20 abgeseliieden wurde; dunkelblaue 
inna11™’ aus + A., dann aus W .; 1. in Chlf. mit yioletter Farbę. Verliert bei 
w im Vakuum 2 H20. —  Gibt bei Zerlegung mit H 2S die freie Saure; aus Isopropyl- 

*™nol + A., F. 123— 125°; sehr hygroskop. —  Eeineckat, C7H 130 2-NH[Cr(SCN)4- 
p j  ’ rote Krystalle aus h. W., zers. sich ohne zu schm. bei 156°. (Arch. Pharmaz. 
<“r. dtsch. pharmaz. Ges. 274. 40— 47. Jan. 1936. Freiburg/Br., Univ.) Busch.

Winterfeld und H. Ew. Ronsberg, Der oxydalive Abbau des a-Didehydro- 

jwrfeww (zugleich X I. Mitt. iiber die Alkaloide der Lupinen. (X. vgl. C. 1936. II . 1626.) 
r/ei Q,“iromsaureoxydation des v--Didehydrosparteins (vgl. W in te r fe ld  u. R auch, 
n }/ li- H29) weist durch die Entw. von 8 Aquivalenten C02 u. die Bldg. von 
auf - ^arau* ^in> daB hochstwahrscheinlich die mittleren Ringe des Sparteins vollig 
nur0x̂ 'diert, u. ein auBenstehender Ring aufgespalt-en wurden. Das /?-Alanin konnte 

î aus emem Ring stammen, der in Nachbarschaft zum N eine Athylengruppe enthielt. 
des r  • 8es°hlossen werden, daB sich eine Doppelbindung in 4,5-Stellung im Ring I
oxvd*? '30̂*nden muB. Ein weiteres Oxydationsprod. konnte bei der Chromsaure-
spartp nieht gefaBt werden. —  Bei der Permanganatoxydation des a-Didehydro- 
ff(,r ,ems konnte ais einzig faBbares Oxydationsprod. nur Bemsteinsaure erhalten 
denen11 • .^rigen Oxydationsprodd. waren unbestandige Zwisclienprodd., aus
dest Ty^t) Liazomethan ein Ester erhalten wurde, der jedoch nieht ohne Zers. 
Bldcr m le “ enisteinsauro kann nur aus Ring IV  des Sparteinmolekuls stammen. Ihre 
Zur Klaa0 j  6 ^ onnel I  v°n In g  (C. 1933. I I . 880) wahrscheinlicher ais Formel II. — 
bindun»rUn“ .i r ^ ra8e na°b der Konst. des Ringes IV  u. der Lage der zweiten Doppel- 

, 1  e no°h das Verh. des Didehydrosparteins gegen C6H5C0C1 in wss. Lsg.

VIU- 1- 136
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lierangezogen. Die Tatsache, 
daB eine Benzoylierung nack- 
gewiesen werden konnte, laBt 
darauf sehlieBen, (vgl. Lipf 
U. WlDNMANN, C. 1915. II.

150), daB die zweite Doppelbindung in a,/3-Stellung zu einem N an einem tert. C-Atom 
steht. Ais Haftstelle fur diese Doppelbindung kommen die C-Atome C9 u. C13 bzw. 
C1:! u. Cu in Betracht. Zu einem biindigen Beweis fiir die Richtigkeit der Formel I 
fehlt jedoch noch dasjenige Prod. der Chromsiiureoxydation, das der Bemsteinsaure 
entspricht u. das die Struktur des Ringes IV  aufklart.

V e r s u c h e .  A. C h r o m  s a u r e o x y d a t i o n .  ct-Dide7iydrosparleinbisulfat 
gibt in W. auf dem W.-Bade mit Cr03 u. konz. H2S04 unter Verbrauck von 30 Gramm- 
atomen O auf 1 Mol. Spartein die 8 Mol. entsprechende Menge C02 u. nach Aufarbeitung 
mit Ba(OH)2 u. H2S04 f)-Alanin, C3H70 2N. —  Oxydation in phosphorsaurer Lsg., 
Einschrankung der Cr03-Menge u. Einhalten niederer Rk.-Tempp. (ca. 60—-70°) hatten 
keine giinstigeren Ergebnisse. Im  letzteren Falle wurde das Didehydrospartein nur zum 
Teil abgebaut, ein anderer Teil aber nur an der Doppelbindung aufgespalten; auch 
fiirben sich dic unvoUkommen abgebauten Oxydationsprodd. braun u. erschweren 
die Trennung. — Das im Vakuum getrocknete Oxydationsprod. gibt in absol. CH30H 
mit Diazomethanlsg. einen Ester C\iH„iOiN,ź, Kp.j 115— 130°; die Lsg. in Aceton 
cntfarbt Permanganat, desgleichen die saure oder alkal. wss. Lsg. — Zur Gewinnung 
der Abbauprodd. aus der vom Ba-, Cr- u. Sulfatnd. befreiten Oxydationsfl. wurde sie 
zur Abtrennung eventucller lieterocycl. Aminosaurcn mit Phosphorwolframsaure 
gefallt. Im  Filtrat davon wurde ^-Alanin nachgewiesen, in der mit Alkali zerlegten 
Fiillung konnten aber keine krystallisierten Abbauprodd. gefaBt werden. — Die vom 
Ba-, Cr- u. Sulfatnd. befreite Oxydationsfl. gibt direkt mit Phenyl- bzw. Naphtkyl- 
isoeyanat die Ureidosauren des fi-Alanins, rein, in guter Ausbeute; das Gemisch ent- 
halt also keine anderen Aminosauren. —  Verb. C10Hn O3N2, Bldg. mit Phenylisocyanat; 
aus verd. NaOH + vcrd. H2S04, F. 168°. —  Verb. Cu Hu03N2, Bldg. mit Naphthyl- 
isocyanat; aus A. u. W., F. 230°, sintert bei 196°. —  Die aus /3-Alanin synthet. dar- 
gestellten Ureidosauren sind mit ihnen ident. —  B. P e r m a n g a n a t o x y d a t i o n. 
a-Didehydrosparteinbisulfat gibt in W. mit gesatt. Ba-Permanganatlsg. unter Eis- 
kiihlung (13,5 Grammatome O auf 1 Mol. Spartein) bei schwach schwefolsaurer Rk. 
an in A. 1. Substanzen nur Bemsteinsaure mit geringen óligen Beimengungen, kemc 
bas. Stoffe. —  C. R k . m i t  B e n z o y l c h l o r i d  (LiPP-WlDNMANNsche Rk.). 
Didehydrosparteinbisulfat wird in wenig W. mit verd. NaOH (bis zur schwach alj™' 
Rk.) mit CgH5COC1 unter Eiskiihlung an beiden N-Atomen nicht benzoyliert. Dj0 
salzsaure Lsg. der ausgeschiittelten Basen wurde mit Alkaloidfiillungsmitteln versetzt: 
Pikrat, unseharfer F. 171— 172° (Pikrat des Didehydrosparteins, F. 164°); mit Au- 
Chlorid zwei Fraktionen: F. 115° (unscharf) u. F. 154°; aus der eraten wird ein Saw 
vom F. 142° erhalten (Au-Salz des Didehydrosparteins, F. 156°). Fallungen mit I t- 
Chlorid, Hg-Chlorid, Perehlorat zeigten gleiche Abweiehungen im F. u. waren niclî  
einheitlieh. — Der Nachweis der erfolgten Benzoyherung konnte durch Abspaltung 
von Benzoesaure aus der sehwefelsauren wss. Lsg. beim Eindampfen erbracht werden, 
sie gelit auch schon beim Stehenlassen der salzsauren Lsg. vor sieh. (Arcli. Pharmaz- 
Ber. dtseh. pharmaz. Ges. 274. 48— 60. Jan. 1936. Freiburg/Br., Univ.) BUSCH.

Frederick E. King und Robert Robinson, Untersuchungen •iiber die K j Z .  
von Physostigmin (Eserin). X I. Die weiteren Enlwicklungsslufen der synthetiscnen un 
sudmngen. (X. vgl. C. 1935. I I .  2522.) Ubersicht iiber den bisherigen Stand der i  nys 
stigminsynthese; es wird besonders auch auf die Arbeit von K in g  u. Bobina - 
(C. 1932. I. 2043) hingewiesen. Vorhegende Arbeit wurde vor dem Erscheinen au 
Arbeit yon J u l i a n  u. PiKL (C. 1935. I I .  2528) yorgelegt. — Die l ’°tali3ynthese ^r  ̂
Eserin kann yielleicht auf folgendem Wege erreicht werden: d,l-Noreseretnol->- - 
eserethol->- 1-Eseretholmethosalz ->- l-Eserethol->- 1-Eserolin Eserin. —  ,~.ie 
herige Liicke Eserethol->- Eserolin kormte jetzt, wenn auch noch in unbeiriemg 
Ausbeute, ausgefiillt werden. —  Die Eseretholmethosalze konnen durch tnerm- •
nicht ohne Aufspaltung des Ringsystems zers. werden. Die yerwandten Jise 
salze yerhalten sich ahnlich u. geben nur Physostigmolathylather. Anderersei 
Uert das Methofluorid z. T. unverandert u. wird z. T. zers. unter Bldg. emer no ,
idenlifizierten Base, die aber sicher kein 1-Eserethol ist. — Eseretholmethosa ze ,eu
\riel glatter mit HBr deathyliert, ais Eserethol selbst, u. auf diesem W eg
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Eserolinmethosalze erhalten. — Die vollstandige Synthese von Eserin erfordert deshalb 
noch eine weitere Stufe: a) die Spaltung von d,l-Eserethol, b) die N-Demethylierung 
eines Escretholmethosalzes, oder e) die N-Dcmethylierung eines Eserolinmethosalzes. — 
d,l-Noreserethol (III) wurde ais gleiohe Sabstanz im Lauf yorliegender Untersuchungs- 
reihe, u. auclivon den japanes. u. amerikan. Chemikem erhalten. Die vermutete Identi
tat des von K ing u. Rob inson (C. 1935. I I .  2522) aus I I I  m it Methyl-p-toluolsulfonat 
erhaltenen kryst. d,l-Eserethols (IY) vom E. 79—80° mit der von Hoshino u .  Koba
yashi (C. 1935. I I .  2522) erhaltenen Base vom E. 80—81° wurde durch direkten 
Yergleich bestatigt. Wahrend letztere jedoch ihrer Base die Zus. C16H24ON2 geben, 
wird nach verschiedenen Bestst. yon S choe lle r , von W e ile r  u. von R o th  "die Zus. 
C15H22ON2 bestatigt u. damit die schon gomachte Eeststellung, daB nur 2 CH3-Gruppen 
am N haften. Die Base ist strukturell ident. mit Eserethol u. kann ein Stereoisomeres 
von diesem sein. Vff. nehmen mit Hoshino u. Kobayashi (1. c.) an, daB die Substanz 
nicht d,l-Eserethol ist. —  Die Isomerie yon d,l-Eseretliol-a, E. 38°, von J u l ia n  u .  

Pikl, 1. c.) u. dem d,l-Eserethol-b, E. 80°, der Vff. wird ais gleicher Isomeriefall be
trachtet, wie der bei den von L insteatj u .  Meade (C. 1934. 11.3928) isolierten 
cis-cis- u. cis-trans-Isomeren von geschm. Dicyclooctanen beschriebene. —  Die 
von Hoshino u. Kobayash i ihrer Base C16H24ON2 gegebene Eormel Y wurde 
von ihnen nicht aufgegeben. — Die von J u l ia n  u .  P ik l, die fur die Base vom E. 80° 
auch Formel V annehmen, einem Monopikrat (VII) aus Eseretholdimethopikrat (VI) 
gegebene Formel ist sehr unwahrscheinlich; V u. Y I I  konnen nicht angenommen werden: 
ein Dipikrat, das beim Umkrystallisieren Pikrinsaure verliert, kann scliwerlich ein 
diąuaternares Pikrat sein. Wahrscheinlich ist es ein tertiar-ąuaternares Pikrat mit 
einer CH3-Gruppe weniger, ais J u l ia n  u .  P ik l annehmen.

C.H1Or/ ’\|----C-CHa-- CH. C.HiO|/ '^'|----C-CHa-- CHa CallsO^ N ----C-CHa—CH>

III IV  y  ^ C H a

N-CHa NH N-CHa N-CHa N(CHa)= N-CHa

CaHiOf^^,---- C-CHa— CHa CaHsOr '̂'''-',----C-CHa-ClIi

VI l ^ l ^ / C H ^ / Ć H a  y U  l ^ ^ L ^ ^ Ć ^ / C H a

N(CHa)a N(CHa)a N(CHa). N(CHa)a

C.Hi(NOi)a-O 0-C»Ha(N0a)a O-C.lMNO^a
Ver suehe .  Folgende Beobachtungen wurden mit den 3 Priiparaten von 

Hoshino u .  Kobayashi gemacht: d,l-Noreseretholpikmt, F. 180— 181°, ist ident. mit 
dem von Robinson u . Suginome (C. 1932. I. 2037), F. 180— 181°, nicht 191— 192°, 
we irrtumlich (1. c.) zitiert wurde. —  d,l-Eserethol-b, fiir das die Japaner F. 80—81" 
angeben, schm. mit der Substanz der Vff. vom F. 79—80° gemischt bei 77— 79°; das 
ner Japaner schm. bei 77°. —  d,l-Eserethol-b-pikrat; es wird angenommen, daB das 
“ rat der Base vom F. 80° dimorpli ist, mit den beiden Modifikationen vom F. ca. 140° 

u: | j?~ l°l0- — l-Eserethol gibt mit H J  (D. 1,7) im C02-Strom bei 140— 150° C2H5J,
' iel fteies J, aber keine reine Substanz. —  l-Eseretholjodmethylat, E. 171°, gibt ebenso 
ml ®  weniger freies J ; aus dem Rk.-Prod. wurde l-Eserolinviethopikrat, C2l)H2:J08Ns, 
u p ‘ten; orangegelbe Prismen, aus A., F. 193— 195° (Zers.). —  l-Eserethol gibt mit
0 n *m C02-Strom boi 145— 150° + alkoh. Pikrinsaure l-Eserolinpikrat, 
isa2l08N5j tiefgelbe Prismen, E. 195° (Zers.), sintert leicht bei 160— 165°. — Das

1 Mmethylat gibt mit HBr ebenso das l-Eserolinmethopikrat, F. 194— 195° (Zers.). —-
■ serolinpikrat u. l-Eserolinmethopikrat wurden identifiziert mittels der nach Polo- 
‘ i, KI (Buli. Soc. chim. France 17 [1915]. 239) dargestellten Base. —  Eserethol-

aus dem Jodmethylat in A. u. W. mit AgCl bei 100°; aus Aceton -f Essig- 
(flni’ ri®mer)> F. ca. 175°; erweicht bei 126— 127°. Gibt bei therm. Zers. im Vakuum 
tiefó — 210° Physostigmolathylather, F. 86°; gibt die Rk. von E h r lic h ,
■nit A P ânn ^ aU‘ — Eseretholfluormethylat, aus dem Jodmethylat in A. + W. 
flieRp i Uó K-Chromat ais Katalysator; aus Aceton + Leiehtpetrol, harzig; klar zer- 
bisiwo , . m- beim Erhitzen im Hochyakuum (0,001 mm) bei 100—-105°; bei 120 
getełlt ^er Ĵruck a i * f  0,2— 0,4 mm; das bei 180° erhaltene Prod. wird in 2 Teile
Platte" T?S C'°m e*nen wird mit Pikrinsaure in A. l-Eseretholmethopikrat, rote rhomb. 
Relbp Ri-fł l®'*'0 ^ ers-) u- aus dereń Mutterlauge ein mehr 1. Salz erhalten; bronze- 
F. 95—i nno /tt ^ — 198°. —  Aus dem anderen Teil wird mit CH3J  ein Jodmethylat, 
(j. „l „ (Hydrat?) erhalten u. aus diesem ein gelbes Methopikrat, F. 163— 166".

• ‘-oc. London 1935. 755— 59. Oxford, Univ. Dyson Perrins Labor.) Busch.

136*
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A. Stern und Hans Wenderlein, Ober die Liclitabsorpiion der Porphyrine. III. 
(II. vgl. C. 1935- I I . 3779.) Es worden dio Absorptionskurven der beiden isomeren 
Ghloroporphyrin eh-diviethylester (erhalten mit CH30H—HCl bzw. mit Diazomethan) 
vergliehen. DaB bei dem mit CH3OH—HCl hergestellten Ghloroporphyrin eydimethyl- 
ester zwisehen y-C-Atom u. 6-Stelhmg ein Laktonring vorhanden ist, ergibt der Vergleick 
seiner Absorptionskurye mit der des Rhodoporpliyrin XV-dimethyleslers. Weiter wurde 
die Absorption eines in 4-Stellung unsubstituierten Porphins mit isoeyel. Ring (4-Des■ 
dthyldesoxophyllerythrinmonorruithylester) gemessen. Es zeigt sich liierbei obenfalls nur 
geringe Blauverschiebung gegeniiber dem entsprechenden in 4-Stellung mit Athyl 
substituiorten Porphin. —  Femer wurden Deriw. der Chlorophyll-b-Reihe untersucht: 
Methylphaophorbid b, Dihydromethylphuophorbid b, Pyrophaopliórbid b, Rhodin g7-iri- 
melhylester, Rhodin g^-dimethylesier. Dio RegelmaBigkeiten der b-Reihe sind ahnlich 
denen der a-Reihe (10-Acetoxymethylphdophorbid a, Dihydrochlorin e^dimethylester, 
Dihydrochlorin ea-trimcthylester, Dihydromethylphdophorbid a wurden gemessen). SchlieB- 
lich wird der EinfluB der Hydrierung der Vinylgruppe in 2-Stellung auf dio Licht- 
absorption in der a- wie in der b-Reihe diskutiert. (Z. physik. Chem. Abt. A. 174. 
321— 34. Okt. 1935. Miinchen, Techn. Hochsch.) SiEDEL.

R. M. Mayer, Ober das speklrale Verhallen des Methdmoglobins. Die friiher 
(C. 1935.1. 3144) mitgeteilten Verss. ergiinzen, soweit sie die spektrale Abhiingigkeit des 
Methamoglobins betreffen, die Befunde von H a u r o w it z  (C. 1924. I I .  1925). (Natur- 
wiss. 23. 288. 1935. Kónigsberg i. Pr.) W estphal .

Gr. Groscurth und R. Havemann, Untersuchungen uber Garbhdmoglobin an 
reduziertem Hamoglobin. An nach E tt is c h  u . G roscu rth  (C. 1934. I . 2067) dar- 
gestellten reinen Hamoglobinlsgg. wird dio C02-Bindung untersucht. Aus den systemat , 
ermittelten pĄ-Werten lieBen sich die direkt an das Hamoglobin gebundenen C02- 
Mengen errechnen. Unters. der Abhiingigkeit dieser Mengen vom C02-Druck bestatigt 
die Befunde von M argaria  u. G reen (C. 1934. I. 1514). Oberhalb von 60—90 mm 
C02-Druck wurde eine Sattigung des Hamoglobins mit C02 gefunden. Aus der Messung 
der Abhiingigkeit der C02-Kapazitat vom pn wird der Beweis erbracht, daB die Bk. 
zwisehen Hamoglobin u. C02 folgendermaBen abliiuft:

C02 + Hb —  NH, Hb — NHCOOH Hi, — NHCOO' + H .
Aus den beobachteten Werten wird die K . der Aminogruppe zu 7,04 ± 0,2 u. die 

der gebildeten Carbatninogruppo zu 9,04 + 0,05 bereehnet. Letztere ist ungefahr 
gleich der K. der a-Gruppe der im Hamoglobin hauptsachlich vertrotenen Amino- 
siiuren Arginin, Łysin u. Histidin. Etwa 24 Aminogruppen dieser K, sind in einem 
Hamoglobinmolekul enthalten. Diese Methode ist besonders geeignet, bei Proteinen 
dio K K . ihrer Aminogruppen zu bestimmen. (Biochem. Z. 279 . 300—13. 1935. Berlin, 
Univ„ IV. Med. Klinik.) S c h u c h a r d t .

Alfred Herzog, Kann Hamatoprostlietin ais Mischprodukt von Oxyhamin 
Oxyhdminanliydrid aufgafaflt werden ? Vf. stellt nach einem von HamsŁk (C. 19~°'
1. 685) abweichenden Verf. krystallisierte Praparate her, die er ais Oxyhdmin bzw. 
Oxyhaminanhydrid anspricht. Da Hamatoprostlietin sich in Krystallisation, Eigg. »• 
analyt. Zus. von diesen beiden Priiparaten unterscheidet, kann es nach Vf. nicht ais 
ein Mischprod. von Oxyhamin u. Oxylidminanhydrid angesehen werden. Da weiter 
aus einer Reihe dieser letzteren Praparate Hamatoprostlietin dargestellt w erden ^01“? ’ 
wird angenommen, daB unter milden Bedingungen Kohlenstoff aus beiden nbspalt 
ist. —  Darst., Eigg. u. Analysen der Praparate vgl. Original. (Biochem. Z. 280. 

bis 147. 1935. Budapest, Univ.) .
Alfred Herzog, Zur Frage der Zalil der Kohlenstoff atonie der proslhdischen b-rupp 

des Blutfarbstoffes. Vf. versucht, mittels jodometr. Ee-Best. am Teichmannsc 
Hamin, Oxyhdmin, Oxyhdminanhydrid, Hamatoprostlietin u. Chlorhdmatoprosthelm 
Ergebnisse seiner fruheren Elemontaranalysen zu orharten u. durch eine F a r • 
Gwajakol seine Annahme der Abspaltbarkeit von C aus Te IC HMANNBchem « « .  > 
Oxyliamin u. Oxyhdminanhydrid zu beweisen. — Weiter werden Analysen v°n ■ . Q
hamatoprostlietin, sowio die Ergebnisse von Methylimidbcst. am TEICHMAN 
Hamin u. Chlorharnatoproslhetin angefiihrt. (Biochem. Z. 280. 148—55. 193j. F  
Prag, Univ.)

Alfred Herzog, Ober den Einflnfi von Lauge auf Teichmannsdies Hamin, ,
prosthetin und Hdmoglobin. Es w ir d  fe s tge s te llt , daB y e rd . Na2C03- b zw . JNa . j.cn

be i lan ge re r  Einw. a u f  Hamatoprostlietin d ie se lb en  spek tro sk o p . A nderungen  

w ie  be i Hamin (v g l. POLDERMAUN, C. 1933. I . 1453). Die A nde rung en , d ie  spe*
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photometr. festgelialten worden sind, sind abhangig von Konz. der Laugen u. Dauer 
der Einw. (Vgl. Tabellen im Original.) —  Eine Spaltung von Hamoglobin dureh Laugo 
konnte nicht nachgewiesen werden. (Biochem. Z. 280. 156—60. 1935. Budapest, 
Univ.) S i e d e l .

Louis F. Fieser und Arnold M. Seligman, Die Synthese von Hethylchólanthren. 
Durch Pyrolyse von I  bei 400—410° wurde I I  erhalten (vgl. C. 1935. I I .  1373), das 
nach Absorptionsapektrum u. physiolog. Wrkg. mit dem aus Dehydronorcholen durch 
Debydrierung erhaltenen Methylcholanihren ident. ist. Analog wurde aus I I I  die Verb.
IV dargestellt, die keine tumorerregende Wrkg besitzt. I  u. I I I  wurden aus der CiRTG- 

XARD-Verb. von IX  mit a- bzw. (t-Naphthoylchlorid erhalten. IX  wurde wie folgt dar
gestellt: Einw. yon CHaO u. HĆ1 auf p-Bromtoluol lieferte ein Gemisch der beiden 
Chlonnethylderiw. Y, das nicht getrennt werden konnte; doch ergab sich aus anderen 
Daten, daB die Substitution in o-Stellung zum Br-Atom im Verhaltnis 1,8:1 vor- 
herrscht. An disubstituiertem Materiał schien sieh nur die Verb. VI zu bilden, dereń 
Konst. durch Red. zum Brompseudocumol sichergestellt wurde. V lieferte mit Na- 
Malonester ein fl. Gemisch, das bei Hydrolyse mit Ba(OH)2 ein festes Prod. ergab, 
aus dem das weniger 1. Isomere VII rein erhalten werden konnte, dessen Konst. durch 
Oxydation zu 4-Bromisophthalsaure bewiesen wurde. Decarboxylierung von VII u. 
RingschluB iib e r  das Siiurechlorid gab YJLll, wahrend das Sauregemisch ein Gemisch 
von VIII u. X lieferte. CLEMMENSEN-Red. von V III u. X gab IX. Ferner teilen Vff. 
mit, daB in ihrer vorlaufigen Mit. (vgl. 1. c.) bei der Beschreibung des ar-u.-Tetralyl- 
P-naphthylketons u. seines Pyrolysenprod. ein Irrtum unterlaufen ist.

_  co

HsC'

n

c ih .c

CH,

Bt ™ . i ,  01. i t  CO jfN a .C H | p O K > ,

Ver suche .  Chlormethyl-p-bromtoluole (V), CaH8ClBr, in 280 g geschmolzenes 
''asserfreies ZnCl2 wurden bei 300° 2,8 g A1C13 unter Riihren eingetragen, die so er- 
naltene M. beim beginnenden Festwerden gepulyert u. zu einer Misehung yon 350 g 
P-Bromtoluol u- 45 g Trioxymethylen zugesetzt u. dann bei 40— 50° 18 Stdn. unter 
urehleiten yon HC1 geriihrt; Kp.4 106,5— 108,5° (Ausbeute 74%). Nebenher ent- 

TMo-i? 4-Br<m-2,5-di-[chlormethyl]-toliiol, C9H9Cl2Br (VI), aus Bzl. groBe Nadeln,
• ; Red. mit Zn-Staub u. Alkali lieferte 5-Brompseudocwnwl (F. 71°). —  Metliyl-

■u^^ylnialonester [Gemisch], C15H 190 4Br, aus V mit Malonsaureathylester u. Na-
• u ^-P'2 ISO— 170°; Hydrolyse mit Ba(OH)2 in wss. A. lieferte das Saure- 

b misch (F. 147— 150°), aus dem durch fraktionierte Krystallisation aus A.-Bzl. die 
wiwP1 V?'Br°>n-5-methylbenzylinalonsaure, CuH u 04Br (VII), in reiner Form erhalten 
,5.n  ’ puschel langer Nadeln, F. 159— 161° unter Verlust yon C02. Die isomere 

F irŁ t ! C'/Ł̂ 6e,tó̂ " Mton's““re wur( ĉ i11 geringerer Menge erhalten; kurze Nadeln, 
\lsln - ' — Alelhylbromphenylpropion.sauren, C10H n O2Br, durch Kochen des
ilal nsaJlreS®lni3clies mit W. (4 Stdn.), Kp.2 168— 172°. Bei einem Vers., bei dem die 
Erhit1 1 n ĉ̂ lt v°Ustandig hydrolysiert waren u. bei dem die Decarboxylierung durch 
vhen ?f a au  ̂ durchgefiihrt -wurde, entstand ein Gemisch der beiden Mełhylbrom- 
ihnli L ^ i^ ^ tó ih y le s te r  (Kp.lt5 129°). —  4-Mełhyl-7-bromhydrindon-l (X) u. 7-Me- 
"■urde (VIII), C10H 9OBr, das Methylbromphenylpropionsauregemisch

SOC1. in das Saurech 1 oridi™isnh iihercrefuhrt. u. dieses mit AlOL in GS„
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V III erhalten wird; X, aus A. groBe Prismen, F. 154°; V III, aus A.-PAe. lange, feino 
Nadeln, F. 95°, ist mit W.-Dampf stitrker fliiohtig ais X. — 4-Brom-7-methylhydrinden,
C,0H uBr (IX), durch Red. von V III odei'X oder einem Gemisch von beiden mit amalga- 
miertem Zn u. HC1 in wss. A.; Kp.2 100°, Kp.757 2 65°. —  4-[a.-Naphthoyl]-7-mcthyl- 
hydrinden, C2lI I 180  (I), aus derMg-Verb. von IX  (bzgl. Hcrst. vgl. Original) mita-Naph- 
t.hoylchlorid; yiscoses, schwach gelbes 01. — 4-[p-Naphthoyl]-7-methylhydrinden, 
C21H 180  (HI), analog vorigem mit jS-Naphthojdchlorid; aus A. kurze Prismen, F. 114°. — 
Methylcholanthren, C2lH 10 (II), aus I  beim Erhitzen unter N2 auf 405— 410° (Bad), 
Reinigung iiber das Pikrat; heli citronengelbe Nadeln, F. 178,&—179,0°, korr.; Pikrat, 
purpurrotschwarze Nadeln, F. 182,0—182,5°. Weder I I  noch das Pikrat gaben mit den 
aus Desoxycholsiiure erhaltenen Verbb. F.-Depressionen. — 7-Methyl-8,9-dimethylen-
1,2-benzantJiraęen, C21H lc (IV), analog yorigem aus I I I  bei 400— 405°; aus Bzl.-A. 
schwachgelbe Nadeln, F. 187,5°, korr.; die Lsg. in konz. H 2SO., fluoresciert orangc- 
griin. Pikrat, C27H 190 7N3, aus Bzl. dunkelcarmoisinrote Nadeln, F. 164,5— 165,5°, 
korr. (J. Amer. chem. Soc. 57. 942—46.1935. Cambridge, Mass., Harvard LTniv.) Corte .

Louis F. Fieser und Melvin S. Newman, Methylcholanthren ans Cholsaure. 
Aus Cholsaure wurde in einer Ausbeute von 5,4% Methylcholanthren (vgl. WlELAND u. 
D a n e , C. 1933. I I .  2830) kergestellt.

V e r s u c h e. Aus 200 g Cholsaure wurden nach H a .m m a r s t e n  (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 14 [1881]. 71) 140 g Dehydrocholsaure bereitet, die nach K a w a i  (C. 1933.1. 1633) 
zur 3,7-Dioxy-12-ketocliolansaure reduziert wurde. Das Prod. wurde der Pyrolyse 
unterworfen (1 Stde. bei 260— 280°, 8— 9 Stdn. bei 320—330°) u. dann im Vakuum 
dcst.; Destillat (14— 18 g) wurde mit 20—25 g allmahlich zugegebenem Selen 48 Stdn. 
auf 320— 330° erliitzt. Nach Extraktion mit Bzl., Dest. u. Reinigung iiber das Pikrat 
wurden 2,0— 2,2 g orangegelbes Methylcholanthren erhalten, das in benzol. Lsg. durch 
eine Adsorptionssaule von Tonerde geschickt wurde u. dann in schwach gelbcn Nadeln 
vom F. 178,5— 179° (korr.) krystallisierte. (J. Amer. chem. Soc. 57. 961. 1935. Cam
bridge, Massachusetts, Harvard Univ., Converse Memoriał Labor.) W e st p h a l .

J. W. Cook und G. A. D. Haslewood, Methylcholanthren. Es wird im Hinblick 
auf eine Veróffentlichung yon F i e s e r  u . N e w m a n  (yorst. Ref.) ein tlberblick iiber dic 
histor. Entw. der Probleme des Methylcholanthrens gegeben. (J. Amer. chem. Soc. 57- 
1380—81. 1935. London, The Cancer Hospital [Free].) W e st p h a l .

Louis F. Fieser, Methylcholanthren. Stellungnahme zu der voranstehendcn Arbeit 
yon Cook u. H a s l e w o o d . (J. Amer. chem. Soc. 57. 1381. 1935. Cambridge, Mass., 
Haryard Uniy., Converse Memoriał Lab.) W est p h a l .

Louis F. Fieser und Emanuel B. Hershberg, r,9-Methylen-l,2,5,6-dibm- 
anthracen. (Vgl. C. 1935. I I .  1373 u. yorst. Reff.) Die starkę tumorerregende wrkg. 
des Methylcholanthrens lieB Vff. die Unters. yerwandter Verbb. wimschenswert er- 
scheinen. Sie synthetisierten I I I  wie folgt:

Die aus 1-Nitroacenaphthen erhaltene 1-Jodverb. (vgl. M o r g a n  u . H a r r is o n , C. 193 •
I. 459) reagiert zwar mit I  auch uber die GRIGNARD-Verb.; wie aber schon to  o , 
H a s l e w o o d  u . R o b in s o n  (C. 1935. I I .  2052) feststellten, wird das Kondensation- 
prod. nur in unbefriedigender Ausbeute erhalten. Im  Gegensatz zu den letztgcnann 

Autoren sind Vff. jedoch nicht der Ansicht, daB die Schwierigkeit in dcm lders a 
des Halogens, mit dem Mg zu reagieren, zu suchen ist, denn sie erhielten eme a ■ . 
Lsg., dereń Titration ergab, daB sie 90% der theoret. Menge bas. Mg-Verbb. ent i . 
yielmehr diirfte das Mg in  einer inakt. Kombination yorliegen. Die besser geeigi 
Li-Verb. ergab I I  in 21%ig. Ausbeute; dieses lieB sich glatt in I I I  uberfuhren. 
FRiEDEL-CRAFTSsche Rk. zwischen I  u. Acenaphthen (in Tetrachlorathan) 8 _ 

neben dem erwarteten IV  nur wenig isomeres I I ; dieser Weg kommt also iur i j  
these yon I I I  nicht in Frage. —  Mause, denen lcrystallines I I I  injiziert wur , 
wiekelten binnen 11G Tagen keinen Tuinor. I I I  ist bestimmt weniger akt. a s 
anthren u. Methylcholanthren; mit 1,2,5,6-Dibenzanthracen ist ein \ crgleicn noc 

moglich.
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V e r s u e h e .  l-[a-Naj]Jilkoyl]-acenaphthcn (II), C23H160. 1-Jodacenaplithen
(dessen Darst. ausfiihrlich besohrieben wird), F. 86— 87°, wurde in trockenem A. mit 
klcinen Li-Drahtstuckchen kurze Zeit am RiiekfluB erhitzt u. dann mit einer eiskalten 
ath. I-Lsg. reagieren gelassen. Nach 18-std. Stehen wurde die Lsg. dekantiert u. mit 
vcrd. HCI behandelt; Losungsm. u. iiberschussiges J  wurden durch W.-Dampfdest. 
cntfernt. Der teerige Ruckstand wurde zweimal in Sodalsg. suspendiert, mit Dampf 
behandelt, dann in A. getrocknet u. dest. (Kp.10 302—306°). Nach Krystallisation 
aus Hexan wurde I I  in Nadeln vom F. 105— 107° (Ausbeute 21°/0) erhalten; nach 
Rekrystallisation aus Hexan oder A.-PAe. bildete die Verb. Niidelchen vom F. 107 
bis 108°, nach weiterer Krystallisation unveranderlicli diinne Plattehen vom P. 102 
bis 104°.— l',9-Metliylen-l,2,5,6-dibenzanthracen (III), C23H14. Aus I I  durch Erhitzen 
auf 400—415° 15 Min. lang u. ansehlieBende Vakuumdest. Aus Bzl. braunliche Prismen, 
F. 245—250°; Ausbeute 32%. Da die Verb. nicht rein war, wurde das Dipikrat, 
CmH20O14N6, aus Bzl. orange Nadeln vom E. 201— 201,5° (korr.), mit NH3 zers. u. 
111 aus Bzl.-Lg. umkryatallisiert: schwaeh griinlichgelbe, diamantiihnliche Prismen, 
F. 266—267° (korr.), die im UV-Licht hellblau fluoreseieren. —  3-\a-Naphthcyl]- 
acenaphthen, IV. Darst. ygl. oben. Gelbe Prismen vom E. 159— 160° (korr.) aus Bzl.-A. 
(Ausbeute 76%). Daneben sehr wenig II. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1681—83. 1935. 
Cambridge, Mass., Haryard Univ.) P a n g r it z .

A. H. Roffo, O. Calcagno und A. E. Roffo, Spektrographie des Chólesterins und, 
seiner Dcrivate. Es werden Spektrogramme yon bestrahltem u. unbestrahltem Chole
sterin u. von Deriw. unter yerschiedenen Bedingungen angegeben (Abbildungen). 
(Buli. Soc. Chim. biol. 17. 203—09. 1935. Buenos-Ayres, Inst. de Medecine experi- 
mentale pour 1’etude et le traitement du Caneer.) W e s t p h a l .

Gustav E. R. Schulze, Krystallstmklurelle Unter suchungen an Ergosterin- und 
Cholesterinderivaten. Es wurden Ergosterylacetat u. zwei isomere Ergosterylacetat- 
maleinsaureanhydridaddukte (I u. II) krystallstrukturell untersucht u. miteinander u. 
mit den von B e r n a l  fiir Ergosterin bestiinmten Werten verglichen, um aus den Ab- 
messungen der Elementarzellen der Maleinsaureanhydridaddukte im Vergleich zu den 
beiden anderen Verbb. Schliisse auf die Lage der Doppelbindungen im Ergosterin zu 
ziohen. Die drei Ergosterinderiw. wurden auf dem Zweikreisgoniometer vermessen; 
Ausbldg. der Krystalle u. opt. Eigg. zeigten monokline Symmetrie, sphenoid. Klassc C2. 
jositive Doppelbrechung; opt. Achse ist (0 1 0). Róntgenograph. Unters. nach der 
Drehkrystalhnethode. Ergebnisse (Z — Anzahl Molekule pro Elementarzelle; d =  D.,

(100) (010) (001) (101) (101) (201) (501) P Z  j d

Egosterylacetat. . 
kgosterylacetatmalein- 1 I  

sSureanhydrid . . J I I

34,8
31.1
32.2

7.58
9.58 
7,91

10,48
10,60
25,3

34,4
35.4
32.5 39,4

39,7 92,6°
95,0°
92,1°

4 | 1,05 
4 | 1,13 
8 ! 1.11

. _ __0_____0____ _________________ , _______________ jig zwei hinter-
euiander. Bei dem Maleinsaureaddukt I  erseheint das Molekiil verdickt, entsprechend 

^nst.-Pormeln von WiNDAUS u. In h o ffe n  (Liebigs Ann. Chem. 510 [1934]. 260), 
oei dem isomeren Addukt I I  ist*die c-Achse verlangert (entspreehende Formeln im Ori- 
gmal). Aus WEISSENBERG-Aufnahmen von den beiden isomeren Ergosterylacetat- 
malemsaureanhydriden ergibt sich fiir ihre Raumgruppe C2~. —  Ferner wurden einige 
- olesterinderiw. krystallograph. u. rontgenograph. untersucht. Ergebnisse:

(100) (010)

Cholestcrylacetat . . . .
^bolestandion...................
Uiolestendibromid. . . [ . 20',8 ll',27 — 23,4 23,4
^ycholeateuondibromid. . . 15,35 7,5S 11,55 19,6

n- v snorallocllolansiiure 57,1 7,69 19,45 64
rhrm V,10- ge^oren dem monoklinen System an, bis ui.v.v»»uui0.vju.i», v*a,c
17114*ae 86- opt.-akt., also KrystaUklassen 02 bzw. V. (Z. physik. Chem. Abt. A.

1934. Góttingen, Mineralog. Inst. d. Univ.) W e s t p h a l .

«u«oe M°yer, Untersuchungen uber die Elektropharese der Cholesterin-
V nsionen. Cholesterin {I)-Sole, welche nach den yerschiedenen Litcraturangaben

16,3 9,35 17,5
19,6 7,62 7,9
20,8 11,27
15,35 7,58 11,55
57,1 7,69 19,45

(001) (101) (101) p
73,6°
93°
90°
93,7°
97,5°

Z d

4 1,11
2 1,13
4 1,40
2 1,36
16 1,21
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bereitet wurden, zeigen groBe Unterschiede der elektrokinet. Eigg. Dieser Umstand 
weist auf die Móglichkeit hin, daB die sohlechto Ubereinstiminung der Resultate ver- 
schiedener Arbeiten nieht in Unterschieden der Reinheit von I, sondern in den Varia- 
tionen der Methoden zur Bereitung der Sole zu suchen ist. Suspensionen, hergestellt 
aus zerriebenem krystallin. I, ergaben die besten Resultate. Wenn man solche zer- 
riebene I-Suspensionen erhitzt oder mit Lósungsmm. versetzt, werden ihre Eigg. denen 
soleher Sole iihnlich, welche bei den gewóhnlichen Suspensionsmethoden mit Losungs- 
mitteln hergestellt werden. Es wurden Kurven der elektrophoret. Geschwindigkcit 
von I  mit verschiedenen pn-Wcrten bestimmt. Es sind Beweise erbracht worden, 
daB das f-Potential von I-Teilchen einer selektiven Adsorption von Hydroxylionen 
zuzuschreiben ist, dereń AusmaB eine Funktion des pH-Wertcs ist. Wenn Dextrose 
zugegen war, wurde kein Unterschied in dem elektrophoret. Verh. von I  bemerkt. 
Es wurde festgestellt, daB die Methode, welche Abrawson gebrauchte, um die elektro
phoret. Kammer nach N orth rup-K un itz  zu kalibrieren, einwandfrei war. (Biochem. 
Z. 273. 122—31. Minnesota, Labor. fur landwirtschaftl. Biochemie der Univ. Minne
sota zu St. Paul.) Kobel.

L. Francesconi und F. Opisso, Bestrahlung des Ergosterins. 1. Mitt. Ergosterin 
wurde in trockenem Zustand in der Kalte in Kohlensaureatmosphare mit einer Queck- 
silberdampflampe wechselnde Zeiten (1— 31 Stdn.) bestrahlt. Vff. untersuchten das 
erhaltene Stoffgemisoh auf physikal. Eigg., Farbrkk. usw., um iiber die gebildeten 
Bestralilungsprodd. Auskunft zu erhalten. Es wird angegeben, unter welchen Be- 
dingungen u. mit welcher Bestrahlungszeit dio besten Ausbeuten an antiracliit. Vita- 
min D2 erhalten werden. (Ann. Chim. applicata 25. 124— 35. 1935. Genoya, Istituto di 
Chimica Generale della R. Univ.) W estphal.

L. Francesconi und L. Baldissera, Pholographische Aktivitat von bestraMlem 
Ergosterin und ihre Natur. 2. Mitt. Es wurde untersucht, ob bestrahltes Ergosterin 
die Stralilung, dio es bei der Verwandlung in Vitamin D2 aufgenommen hat, wieder 
abgeben kann bei der Einw. auf eine photograph. Platte. Es zeigte sich, daB Ergo- 
sterinproben, die trocken in Kohlensauro bestrahlt waren, starker auf die Platten 
wirkten ais Austunit (uranhaltiges Minerał von bekannter Radioaktivitat), besonders 
wenn die Bestrahlung 3— 7 Stdn. lang vorgenommen war. Reines unbestrahltes Ergo
sterin ist unwirksam. Die Wrirksamkeit halt bei LuftabscliluB mindestens 1 Jahr an. 
Vitamin D2, das aus einer bestrahlten alkoh. Lsg. krystallisiert erhalten war, ist be- 
sonders wirksam. Die Natur der Strahlung wird ais ein chem. Phanomen angesehen; 
die Platte wird nieht geschwarzt, wenn zwischen Substanz u. photograph. Platte eine 
dunne Glas- oder Quarzscheibe gelegt wird. Die Wrkg. ist in Sauerstoffmilieu starker, 
in C02 verschwunden; sie soli dadurch entstehen, daB O, zuerst von dem Bestralilungs- 
prod. aufgenommen u. dann teilweise in akt. Form wieder abgegeben wird. Dieselbe Eig. 
wurde aueh bei Santonin nach TJltraviolettbestrahlung festgestellt. (Ann. Chim. applicata 
25. 136— 48. 1935. Genoya, Istituto di Chimica generale della R . Univ.) WESTPHAL- 

A. Cohen, Synthesen in der Gruppe der Sezualhormone. Weitcre Anwendung der 
Diensynthese (C. 1935. I I .  1036) fiihrt den Vf. zur gelingenden Anlagerung von 
saure an 1 Vinylnaphthalin bzw. 6-Methoxy-l-Vinylnaphthalin, die durch W---Ab- 
spaltung aus den entsprechenden ^-Naphthylathylalkoholen zuganglich sind. Vt.

O O gelangt' zu den Stoffen I  u. II, die k.
", i], Permanganatlsg. schnell reduzieren u.

/V /\  /\/\ von denen I I  sich mit Pt-Schwarz bpi
i  || | )0 i i  |j- | )o 280— 300°-zum 7-Methoxyphenanthren-

/\ y\ /\ / S\ /\ /\ / 1,2-dicarbonsiiureanhydrid dehydneien
I I I  fi ,,,rn 1 II: I 9 laBt. F a l l s  unter Wanderung der semi-

\ /\ ^ o 1 ~\/\? o cycl. Doppelbindung eine Rearomati-
siening des Naphtliftlinkernes moglich ist. fuhren von diesen Substanzen Wege zum 
hydrierten Ostrontyp wie zu aromat. Stoffen nach Art des Eąuilenins. ' ers iS,̂ . c '_ 
Tetrahydrophenanthren-l,2-dicarbonsanreanhydrid, F. 186— 189° u. Zers. —-
anthren-l,2-dicarbonsaureanhydrid, aus vorhergehendem Stoff durch -Uenja b 
mit Pt-Schwarz bei 300°, F. 310° (korr.). — l/Vinyl-6-niethoxynaphthahn,

Pikrat: orangerot, F. 11 
anhydrid, F. 171— 172°

Pikrat: orangerot, F. 114,5°. — Tetrahydrophenanthren-7-methoxy-l,2-dic»rbonsaurc
- ----  - 172° u. Zers. —  Phenanthren-7-metlioxy-l,2-dicarbonsaureanhjan ,

*) Siehe auch S.2126ff., 2145.
**) Siehe auch S.2132ff., 2138.
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aus vorliergehendem Stoff mit Pt-Schwarz bei 280— 300°, F. 253° (260° korr.). — 
Interessanterweise konnten R o b in s o n  u . W a l k e r  (C. 1936.1. 565) keine Rk. zwischen 
1-Vinylnaphthalin u. Malcinsaureanhydrid beobachten. (Naturę, London 136. 8G9-—70. 
30/11. 1935. London S. W . 3, The Cancer Hospital (Pree), Research Inst.) D a n n .

Albert Goris und Henri Canal, Uber ein aus dem dtherischen Ol von Populus 
balsamifera L. isoliertes 2',6'-Dioxy-4'-methoxy-(3-phenylpropiophenon. Das aus frischen 
Knospen genannter Pappel durch A.-Extraktion erlialtene, herb wohlriechende iither. 
01 enthalt Sauren, Phenolsiiuren u. Ester. Nach Entfemung dieser Verbb. ist die vis- 
cose, gelbbraune PI. nur teilweise 1. in k. Bzl. Der wl. Anteil bildet aus 30-gradigem 
A. hellgelbe Nadeln, P. 168°; Lsgg. in konz. H 2SO., u. verd. NaOH gelb; in CH3OH 
mit FeCl3 violettrot. Besitzt Pormel mit 1 OCH3 u. 2 phenol. OH; andere
Funktionen nicht nachweisbar. Ist sehr resistent gegen Alkalien, wird aber durch
3-std. Kochen mit konz. HC1 in je 1 Mol. Hydrozimtsdure (P. 49°) u. Pliloroglucin- 
monomethylather (F. 78°), durch sd. H J  in je 1 Mol. derselben Saure, Phloroglucin u. 
CHZJ  gespalten. Ein Ester der Hydrozimtsaure mit dem Phloroglucinmethylather

O
kann wegen der Resistenz gegen Alkalien nicht vor- 
'0H liegen. Andererseits wird das der Verb. in der Zus. u.

•CO*CHj*CHi * CiHs im F. nahestehende Tektochrysin oder 5-Oxy-7-meth-
i oxyflavon, C^H^O*, F. 163°, von sd. H J  nur zum
0 Chyrsin (5,7-Dioxyflavon) entmethyhert. Vff. schreiben

daher ihrer Verb. die nebenst. Konst.-Formel eines 2’,6'-Dioxy-4'-melhoxy-$-phenyl- 
propiophenons zu. (C. R . hebd. Seances Acad. Sci._201. 1435— 37. 23/12. 1935.) Lb.

Sankiti Takei, Yajiro Sakato und Minoru Ono, Uber die Eiechstoffe des griinen 
Tees. IV. Zur Kenntnis der Riechsloffe des scliwarzen Tees. ( III. vgl. C. 1935. I. 3149.) 
Aus a,/}-Hexanal u. /S,y-Hcxanal (aus Teeblatterol) wurde Di-/?,y-hcxenylather (aus 
fty-Hexenylbromid u. /3,y-Hexenolnatrium) hergestellt (Kp. 228°), der nach Orangen- 
Mattern riecht. a,/9-Hexenaldi-(i9,y-hexenylacotat riecht nach Citrone (Kp. 110°, 2 mm). 
EinDodecenol oderDodeeadienol, ein Kondensationsprod. von /?,y-Hexenol unbokannter 
Konst., riecht nach reifen Orangen (Kp. 240°, das 3,5-Dinitrobenzoat hat F. 78°). Es 
"ird angenommen, daC beim Welkcn u. Fermentieren der Teeblatter derartige Riech- 
stoffe erzeugt werden, dio den Gerueli des sehwarzen Tees bedingen. (Sci. Pap. Inst. 
physic. chem. Res. 26/27. Nr. 566/71; Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 14. 
-1—22. April 1935. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) S c h w a ib o l d .

Sankichi Takei, Takashi ImakiundYasuji Tada, Uber die Riechsloffe des griinen 
im . V. Synthcsa des (i,y-Hexenóls. (IV. vgl. vorst. Ref.) Wegen der schweren Unter- 
scheidbarkeit von synthet. u. natiirlichem /9,y-Hexenol wurden Verbb. mit 4'-Jod- 
diphenylurethan u. 3,5-Dinitrobenzoesaure hergestellt, durch dereń Eigg. die beiden 
otoffe leicht unterschieden werden konnen. Es wird vorlaufig angenommen, daB das 
natiirlichc /J,y-Hoxonol ais trans-Form u. das synthet. ais cis-Form anzusehen ist. 
U><a. Pap. Inst. physic. chem. Res. 27. Nr. 576; Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abstr.], 
i°kvo 14. 36—37. Juni 1935. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) S c h w a ib o l d .

TY Yasuhiko Asahina und Masaiti Yanagita, Untersuchungen uber Flechlensloffe.
uber die Bestandteile von Cetraria islandica Ach. (LXI. vgl. C. 1936. I. 573.) 

1'gl. A sano  u . Mitarbeiter, C. 1935. I I .  864 oben u. friiher.) Da das Materiał, aus 
welchem A sa n o  die l-Protolichesterinsaure (1-1) isoliert hat, eigentlich keine Cetraria 
islandica Ach., sondern C. tenuifolia (Retz.) Howe war, haben Vff. die echte japan.
• islandica Ach. (aus Hokkaido) untersucht. Dieselbe enthalt ca. 4°/0 eines links- 
tenenden Saurcgemisches, aus welchem tZ-I u. eine stark linksdrehende isomere Siiuro 

isoliert werden konnten; letztere wird l-Allo-1 genannt. Da 1-Allo-I mit h. Acetanliydrid 
-wHsltrhisdure (l-II) u. mit Diazomethan ein Pyrazolinderiv. liefert, muB sie mit 
. r . , ®trukturident. sein. Durch Erhitzen des ursprunghchen Sauregemisches mit
• wnhydńd wurde, wie zu envarten, die rac. I I  erhalten. Zum Vergleich haben Vff. 

c t. tenuifolia aus Hokkaido untersucht u. darin l-I festgestellt. — I  kann in 4 iso- 
^ °pt- Antipoden) auftreten. Es bestelit kein Grund dafiir, daB

i-, Uuergang der I  in I I  ein Konfigurationsweelisel am C-Atom 4 stattfindet. Folg-
u i DU*ss?Fl sich 1-1 u. 1-Allo-I durch die verschiedenc Konfiguration am C-Atom 3 
8 i !fn’- Aus jeder I  entstehen durcli Hydrieren theoret. 2 Dihydroderiw. Diese 
saur ' er*vv- bilden ihrerseits 4 Paare von opt. Antipoden. Die Nephromopsin- 
Fonn H°n tv AN° u ‘ AZUMI (C. 1935. I I .  864 unten) entspriclit wahrscheinlich einer 
(C 19R1 Tr '^ r°  '*‘ ot' er Dihydroallo-I. Die Angabe von A s a n o  u. K a n e m a t s u

II. 1867), daC die C. islandica aus Tateyama l-II enthalt, erscheint zweifelhaft.
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COjH-CH----(J:CH„ „  COoH • C = = = C  • CH,i f 2 j j  'j' Y 3

n-C,,HJ7 • CH—0 —ĆO n-C13Hs, • CH— O— CO

V e r s u c h e. d-Protoliehesterinsaure (I), C19H 3204. Thalli von C. islandica mit
A. ersehopft, ath. Lsg. mit Sodalsg. ausgeschiittelt, letztere angesauert, ausgeathert 
usw., erhaltenes Sauregemisch ([<x]d20 =  — 45,62° in Chlf.) 2-mal mit w. PAe. extra- 
hiert (A), Riickstand wiederholt aus Eg. umkrystallisiert. Farblose Schuppen, E. 106°, 
[a]n20 =  +12,07° in Chlf. •— Dihydroderw., C19H3404. Durch Hydrieren in Eg. mit 
Pd. E. 106°, [a]n15 =  +34,60° in Chlf. —  Pyrazolinderiv., C21H 3604N2. InA .m itCH 2N2 
unter Eiskuhlung, dann bei 15— 20°. Aus PAe. winzige Blattehen, E. 54— 55°, [a]n18 =  
+190,60° in Chlf. — l-Alloprotolichesterinsaure (I), CI9H3204. Aus der Eg.-Mutterlauge 
der d-I erhaltene Substanz mit w. PAe. extrahiert, ausgeschiedenen Teil mit der aus 
Lsg. A isolierten Substanz yereinigt, wiederholt aus Eg. umkrystallisiert. WeiBe Scluipp- 
chen, E. 88°, [a]c23 =  — 56,34° in A., [cx]d2° =  — 49,53° in Chlf. Entfarbt KMn04 in 
Aceton momentan. Oxydation in verd. KOH mit KMh04 ergab Myristinsaure. — 
Dihydroderw., C19H M0 4, aus Eg. Blattehen, E. 92— 93°, [a]n20 =  — 7,41° in Chlf., 
bestandig gegen KMn04 in Aceton. — Pyrazolinderiv., C21H 3C04N2, aus PAe. winzige 
Blattehen, E  68— 69°, [a]D18 =  — 73,69° in Chlf. —  d-Lichesterinsdure (II). d-I mit 
Acetanhydrid 2 Stdn. auf 100° erliitzt, in W. gegossen. Aus Eg., dann A. Blattehen,
E. 126°, [a]n20 =  +30,58° in Chlf. — l-Lichesterinsdure (II). Ebenso aus 1-Allo-I. 
Aus Eg., dann A. Blattehen, F. 123°, [oc]d20 =  — 25,06° in Chlf. Keine E.-Deprcssion 
mit der Saure aus der 1-1 (Asano). — d,l-Lichesterinsaure. Sauregemisch aus C. islandica 
mit Acetanhydrid 3 Stdn. auf 100° erliitzt usw. Aus CH3OH Warzeń yon Bliittchen,
F. 115°, opt.-inakt. Gleiches Prod. durch Mischen der beiden vorigen. — l-Protoliche-
sterinsaure (I). Aus den Thalli von C. tenuifolia durch A.-Extraktion usw. Aus Eg- 
Blattchen, F. 106°, [ix]d 18 =  — 12,12° in Chlf. —  Dihydroderw., aus Eg. Blattehen, 
F. 106°, [cc]d 18 =  — 30,96° in Chlf. —  Pyrazolinderiv., aus PAe. winzige Blattehen, 
F. 54— 55°, [a]n18 =  — 183,1° in Chlf. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 120—25. 8/1. 
1936.) L in d e n b a u m .

Yasuhiko Asahina, Yaitiro Tanase und Itiro Yosioka, Untersuchungen iiber 
Flechtenstoffe. L X II I . Uber die Bestandteile der Baeomycesarten. (LX II. ygl- vorst. 
Ref.) Vff. liaben in Baeomyces placophyllus Ach. Stictinsaure (diese vgl. C. 1933-
I I .  1368) aufgefunden. VeranlaBt durch die Arbeit von K o l l e r  u . M a a s s  (C. 1935.
II .  1894), liaben sie auch B. roseus Pers. aus Japan untersucht u. das Vork. der Baeo- 
mycessaure (I, R  =  CH3, R ' =  H) bestatigt. Dereń Methylester (R u. R ' =  CH3) 
wurde auch durch partielle Methylierung des Atranorins (R =  H, R ' =  CH3) er
halten u. zum Barbatinsauremethylester (R u. R ' =  CH3, ferner CH3 fiir CHO) redu- 
ziert, analog der Red. des Atranorins zum Norbarbatinsauremethylester (C. 1933. 
U . 721).

V e r s u c h e. Stictinsaure, C19H 140 9. Thalli mit A., dann Aceton erschopit 
letzteren Extrakt eingeengt. Aus 80°/„ig. Aceton Nadeln, gegen 230° dunkel, F. 272

cxi3 cHa (Gasentw.). Weitere Eigg. %vde 1. c. Tetraacetyldenv.,
i  I  aus Aceton Bliittchen, F. 224— 225°. — Baeomyces-

f  y c o - o - r  VOH sdure, C19H 180 8. Thalli mit A. extrahiert, Lsg. nut 
KO-l J-OH l J-CO:R' Dicarbonat ausgeschuttelt, Auszug angesauert. Aus 

i \ Aceton (Kohle), dann 80%ig. Aceton farblose Pnsmcn,
CHO I CHj Zers. 222° (Gasentw.). Lsgg. in Lauge u. konz. H2oUj

gelb. In  A. mit FeCl3 rotviolett. — Anil, C25H 230 7N, aus Aceton gelbe Prismen, F. 211 
(Zers.). In  A. mit FeCl3 braunrot. —  Methylester, C20H20O8. 1- Saure in Aceton. im 
iith. CH2N2-Lsg. bis zur bleibenden Gelbfarbung yersetzt, sofort mit Eg- ’
yerdampft u. mit Dicarbonatlsg. gewaschen. 2. Atranorin in Aceton mit OJlj' - 
ObersehuB u. Ag,C03 20 Stdn. gekocht, Filtrat yerdampft, mit 5%ig. KOH extraniei 
u. mit Saure gefallt. Aus Aceton Blattehen oder Prismen, F. 207°, 1. in Lauge (ge • 
In  A. mit FeCl3 weinrot. — Barbatinsauremethylester, C20H 22O7. Durch Hydriei,̂ 
des yorigen in Eg. mit Pd-Kohle; Nd. mit Aceton extraliiert. Aus CH3OH Aat c ■ 
F. 173°, 1. in Lauge (farblos). In  A. mit FeCl3 braunrot. (Ber. dtsch. chem.
125-27. 8/1. 1936. Tokyo, Uniy.) LlNDENBAUJl-

Yosliio Tanaka, Tsutomu Kuwata und Toshio Suzuki, Untersuchungen « 
Balataliarz. 1. Krystalline Bestandteile von S urinam tafe lbalataharz. ,.us W
Bestandteilen von in Guyana liergestellten S u rinam ta fe lb a la taha rz  isolierten i
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3 krystallisierte Substanzen: p-Amyrinacetat, Co2H520,,, F. 230— 231°; [cc]d 18 =  +83,4° 
(Chlf.); Isolupeolacetat, C37H5402, E. 195— 196°, das bei der Verscifung Lupeol liefertc, 
so daB gemiiB Cohen (Arcli. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 245. 245. 246. 510) 
im urspriinglichen Acetat ein Ester des Isolupeols yorliegt; u. Balalolacelat, C32H3202, 
P. 100—101°, letzteres stammend von dem neuen Alkohol Balatol. (J. Soc. chem. 
Incl., Japan [Suppl.] 38. 504 B—05 B. Okt. 1935. Tokyo, Imp. Univ. [Nach engl. 
Ausz. ref.]) Beh rle .

H. I. Waterman, J. F. Clausen und A. J. Tulleners, Vollstdndige Desoxydation 
ton Harzen durch katalytische Hydrierung. Ein ca. 85% Abietinsaure enthaltendes Harz 
gibt seinen O-Geh. bei der Hydrierung unter Druck in Ggw. yon kolloidem Mo (E. P. 
332 944) oder von Ni-Kieselgur yollstandig in Form yon W., C02 u. CO ab. Das C-Skelett 
der Abietinsaure wird dabei nicht wescntlicli yerandert; die Hydrierungsprodd. sind im 
Gegensatz zu den bei der trockenen Dest. der Harzo erhaltenen Prodd. bestandig; sie 
cnthalten auch bei Anwendung von niederem H-Druck nur wenig Olefinderiw.; in 
diesem Falle wird namlicli der aus dem Harz abgespaltene H  zur Siittigung der Olefin- 
bindungen u. zur Elimination des O verbraucht. —  Aus den Rk.-Prodd. wurden dic 
beiden folgenden Verbb. isoliert, dcrcn Zus. u. Eigg. auf eine nahe Verwandtschaft mit 
Abietinsaure schlieBen lassen. Verb. ClaH 3i (yielleicht ein hydriertes Dimethylisopropyl- 
phenantliren), bei der Hydrierung mit Mo-Katalysator, bildet 27,5% des Rk.-Prod.; 
Kp. 88—89° im Kathodenyakuum; nach Behandlung mit H2S04 iid2“ =  1,4945,
D.204 0,9174, Anilinpunkt 71,1°. Verb. C20HS(S, bei der Hydrierung mit Ni-Kieselgur. 
no20 =  1,4998, D .2°4 0,9248, Anilinpunkt 74°. (Recucil Trav. chim. Pays-Bas 54 
([4] 16). 701— 10. 15/10. 1935. Delft, Techn. Univ.) O sT ER T A G .

B. B. Dey, P. P. Pillay, J. C. David und N. Rajamanikam, Die Chemie und 
pharmakologische Wirkung von Toddalea Aculeata. Aus dem Metlianolextrakt der 
Wurzelrinde yon Toddalea aculeata wurden 2 Alkaloide Toddalin, C20H 21O4N, u. Todda- 
linin ais Nitrate isoliert. Die Alkaloide werden aus essigsaurer (10%) Lsg. durch frak- 
tionierte Fallung mit verd. NH3 u. 10%ig. Natronlaugo getrennt. Rohes Toddalin 
wird durch Umfallung aus essigsaurer Lsg. mit HC1 ais HCl-Salz gereinigt. Das HCl- 
Salz mehrfacli umkrystallisiert. Die freie Base aus dem HCl-Salz durch verd. NH3 
gewonnen. —  Toddalin weiBes amorphes Pulver, F. 255— 258°. Aus Chlf.-Lsg. Nadeln,
F. 269—270°. Toddalin wird durch Behandlung mit absol. A., dem einige Tropfen 
konz. NH3 zugesetzt sind, in ein weiBes, unl. krystallines Pulver (F. 204— 206°) um- 
gesetzt. Toddalin ist unl. in den mcisten organ. Lósungsmm., 1. in Chlf. Toddalin 
cntlialt 2 Methoxyl- u. 1 Methyliminogruppe. — Hydrochlorid, C20H 2]O4N-HCl, um- 
krystallisierbar aus verd. Essigstiure, h. W. u. li. A. Schwachgelbe Nadeln, F. 205 
bis 206°, enthalt 1 Krystallwasser. —  Plalinchloridverb., (C20H21O4N)2-H2PtClG, Nadeln, 
P. 254—256°. — Aurichloridsalz, Co0H.,,O4N-HAuC14, amorpher orange-gelber Nd., 
unl. in W., A. oder verd. HC1, F. 201— 202°. —  Nitrat, C,,„H210.,N • HN03, umkrystallisiert 
aus verd. Essigsaure oder h. A., gelbe Nadeln. Erweicht bei 235°, F. 239°. —  Pikrat, 
C20H21O4N-C6H2(NO2)3OH, Nadeln, unl. in kochendem W. oder A., F. 237— 238°. — 
otu/ai, gelbe Krystalle, unl. in h. A. u. schwach 1. in h. W. Farbt sich bei 210° dunkel, 
i- unter Zers. bei 236— 239°. —  Alkaloid liat keine antipyret. Wrkg. (Kaninchen). 
Hirkt auf Schleimhautc u. subcutano Gewebe entziindlich. Hat keine Wrkg. auf das 
Worz, steigert aber den Blutdruck. Glattc Muskeln der Broncliien, Blutgefafie (Frosch), 
Uarin, Milz u. Blase werden zur Kontraktion stimuliert. Der Tonus yon Skelettmuskeln 
'urd durch 5°/0ig. Lsg. stimuliert. Die mechan. Kraft der Skelettmuskeln wird gesteigert 
Itroschgastrocnemius). Dic Speichelsekretion wird merklich erhóht. (Vgl. C. 1935. 
i- 15o9.) (Indian J. med. Res. 22. 765— 70. April 1935. Madras, Dep. Chem., Presi- 

wney Coli., Pharmak. Labor., Med. Coli.) M a h n .

F. Francis, Notes on orgauic chemistry. No York: Longmans 1936. (533 S.) 8°. -S4.00.
• , rwood Taylor, Organie chemistry. New York: Chemical Pub. Co. 1935. (599 S.) 

_ '<». cl., 6.00.

, ™  Taylor, A short organie chemistry. New York: Chemical Pub. Co. 1935. (386 S.)

E. Biologisclie Chemie. Płiysiologie. Medizin.
Ej. Allgemeine Biologie und Biochemie, 

wnrf,?' un.^ 51- Bonhoeffer, Uber den Einbau von schwerem Wasserstoff in 
e Organismen. I I .  (I. ygl. C. 1936. I. 1241.) Die in einer yorangegangenen
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Arbeit (C. 1 9 3 6 .1. 1241) beschriebonen Wachstumsvorss. mit chlorophyllhaltigen assi- 
milierenden Pflanzon (Griinalgen, Scenedesmus aeutus u. Hormidium nitens) in Niihrlsgg. 
worden fortgesetzt, wobei W. mit hóherem D-Geh. u. scblieBlieli reines D20 ver- 
wendet wurde. Es sollte dabei vor allem festgestellt werden, wio hoch die maximal 
moglicho D-Aufnahme unter solchen Bedingungen ist. Mit steigendem D-Geh. des 
W. der Nahrlsg. nimmt die Wachstumsgeschwindigkeit ab, bei 40% D-Geli. war sie 
7s, bei 70% ungefahr 1/3 von der in gewóhnlichem W. Bei etwa 85% hort das Wachs- 
tum auf, die Kulturen bleichen aus. Doch bleibt ein betrachtlicher Teil der Algeu 
auch bei achttagigem Verweilen in reinem schweren W. am Leben u. kann sieli in W. 
von geringerem D-Geh. wieder weiter vermeliren. — Aus den Analysen der Algen- 
trockensubstanz wurde festgestellt, daB, so lange Wachstum durch Chlorophyllassi- 
milation stattfindet, schwerer Wasserstoff eingebaut wird, doch erfolgt die Aufnahmo 
des schweren Wasserstoffs nur lialb so rasch i»ie dio des leichten Wasserstoffs. Dio 
Algen entlialten daher in der Trockensubstanz nur etwa halb so viel schweren Wasser
stoff wie ihre Nahrlsg. Ein kleiner Teil des Algenwasserstoffs wird auch hier ais aus- 
tauschbar gefunden. — Zur D-Geh.-Best. wurden die Algen verbrannt u. nach einem 
vorschlag von P. H a r t e c k  der D-Geh. durch Vergleich des Dampfdrucks des Ver- 
brennungswassers mit dem von gewóhnlichem H 20  u. reinem D ,0 gemessen. (Z. 
physik. Cliem. Abt. A. 174. 424—34. Nov. 1935. Leipzig, Physik. Chem. Inst. d. 
Univ.) Sa l z e k .

F. Salzer und K. F. Bonhoeffer, Ober die fermentative Spaltung zon Glucosiden 
in  schwerem Wasser. Es werden dio Gesehwindigkeiten der durch Emulsin bewirkten 
Spaltungen von 1,5—5%ig. Lsgg- des Salicins, Protocateehualdehyd-ji-d-gliicosids, 
Phenol-fi-d-glucosids, p-Kresol-fl-d-glucosids, n-Butyl-fi-d-glucosids u. des (j-Mełhyl- 
glucosids in leichtem u. schwerem W. bestimmt. Man beobachtet dabei, daB die Gluco- 
side mit hoher Affinitat zum Ferment (niederer Michaeliskonstante) in schwerem W. 
langsamer ais in leichtem gespalten werden, wahrend bei Glucosiden mit geringer 
Affinitat (hoher Michaeliskonstante) bei diesen Konzz. das Umgekehrte der Fali ist. 
In  der obigen Reihenfolge steigt das Verhaltnis der Spaltungsgeschwindigkeiten 
vn.o/vii,Q yon etwa 0,66 fiir Salicin auf 1,27 fur ^-Methylglucosid. Dio Michaeliskon- 
stanten von p-Kresol- u. n-Butylglucosid wurden gemessen. —  Das yerschiedeno Verh. 
hangt mit dem verschiedenen Sattigungsgrad des Ferments bei diesen Konzz. zusammen. 
Die Verlangsamung in D20 tritt auf, wenn das Ferment annahernd mit Substrat 
gesatt. ist. Sie zeigt, daB der h y d r o l y t .  Zerfall der Zwischenverb. Enzym-Substrat 
in D20 langsamer ais in H20 erfolgt. Die Beschleunigung in D20 tritt auf, wenn das 
Ferment nur zu einem geringen Teil vom Substrat beansprucht ist. Sie zeigt, daB 
die Affinitat des Enzyms zum Substrat in DoO erhóht (Michaeliskonstante erniedrigt) 
wird u. damit die Konz. des Enzym-Substratkomplexes sich so TergroBcrt, daB der 
an sich verlangsamte hydrolyt. Zerfall uberkomponsiert wird. Dio Emiedrigung der 
Michaeliskonstante wird an hochkonz. Methylglucosidlsgg. in dem zu erwartenden Aus- 
maB direkt exporimentell nachgewiesen. Die erhóhte Konz. ist durch einen yerlang- 
samten R  ii c k zerfall der Zwischenverb. Enzym-Substrat in ihre Ausgangskom- 
ponenten Enzym + Substrat erklarbar. —  Unter denselben G esichtspunkten ist die 
Beschleunigung der durch Wasserstoffionen katalysierten hydrolyt. Spaltungen W 
schwerem W. zu erklaren. Es ist dadurch siehergestellt, daB auch bei d ie s e n  durch 
Wasserstoffionen katalysierten Rkk. sich ein Vorgleichgewicht einstellt. Stellt siei 
ein solches nicht ein, wie dies bei der durch Wasserstoffionen katalysierten Mutarota- 
tion der Glucose anzunehmen ist, so ist in D20  eino Verlangsamung zu erwarten. 
(Z. physik. Chem. Abt. A. 175. 304— 21. Jan. 1936. Leipzig, Pliysikal.-Chem. Inst- 
d. Univ.) _ . S a lz e k .

K. F. Bonhoeffer und F. Salzer, Untersuchungen uber die fermentalire Spaltung 
ron Glucosiden mit schwerem Wasser. Vorlaufige Mitt. der vorst. ref. Ergebnisse. 
(Naturwiss. 23- 867. 20/12. 1935.) . . S a lz e b .

Kenzo Okabe und Toshizo Titani, Isolopenauslauscli in Sojabohnen. An L 
Luft getrockneto Sojabohnen werden in 0,14%ig. schweres W. gebraclit u. die V' 
nahme dos W. bestimmt. Dabei wurde festgestellt, daB dio H-Atome der 
substanz teilwoise austauschbar sein miissen. (Buli. chem. Soc. Japan 10- oo- ■ 
Nov. 1935. Osaka, Physik. Chem. Lab. d. Kaiserl. Univ. u. Scliiomi Inst. 
u. Chem. Forschungen. [Orig.:dtsch.]) . „ T)ic

Isahel Torres, Ober die Restatmung von Saugetiergeiceben inBMUMm-  
Atmung aller gepriiften Siiugetiergewebe in Serum wird durch 5-10 Mol. a  *
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iiber 90% gehemmt; eine Ausnakme bildet der ZwerchfellmusKel. Es ergibt sich keine 
feste Beziehung der Restatmung zum Flavingch. Methyleriblau u. Toluylenblau steigem 
die Restatmung bei Leber u. Milz aufs 2— 4-fache, bei der Niere aufs Doppelte. (Bio- 
chem. Z. 280. 114— 17. 1935. Heidelberg, Inst. f. Physiologie am Kaiscr-Wilhelm-Inst. 
fur medizin. Forsch.) K obel .

Iw. R. Bachromejew, Die Steigerung der Zellperm-eabilitdt durch mitogenetische 
Bestrahlung. (Chcmisclier Nachweis des mitogcnetischcn Effektes.) Die Permeabilitat 
der iiberlebenden Mauseleber in R iN G E R - L sg . wird durch mitogenet. Bestrahlung 
fiir eine anorgan. P-Verb., Phosphatid, Zucker, Phosphatase u. Katalaso deutlicli ge- 
steigert. Oberraschend groB ist dio ausgeschiedene Zuckermenge (etwa 15% des Zell- 
gewichtes). Vf. stellt fest, daB damit der erste Nachweis eines mitogenet. Effektes 
auf rein chem. Wege gelang. (Biochem. Z. 282 . 297—302. 21/11. 1935. Leningrad, 
Inst. f. experim. Med.) ~ ScHUCHARDT.

Herbert Grace Crabtree, Die unterschiedliche Wirkung von Radiumbestrahlung auf 
den Kolilenhydratstoffweclisel von nomialem Oewebe und von Tumorgeweben, die bei 
niedriger Temperatur bestrahlt sind. Bei 37,5° laBt sich durch Radiumbestrahlung die 
Atmung von Tumorgewebe hemmen, wahrend die Milehsaurebldg. intakt bleibt. Bei 
0—10° dagegen bleibt nach Bestrahlung die Atmung intakt, wahrend die Milchsaure- 
bldg. bis auf Nuli herabsinkt. Unter gleichen Bedingungen wird der Stoffwechsel 
von Milz, Leber, Niere u. Hoden nicht beeinfluBt. (Biochemical J . 29 . 2334— 43. 
Okt. 1935. London, Imperial Cancer Res. Fund.) K rebs .

George Bancroit, Lyle Vibert Beck und Mary Anna Russell, Die Wirkung yon 
Rdnlgenstrahlen auf den Stoffwechsel und das Wachslum transplantabler Tumoren. 
Rontgenbestrahlung erniedrigte die 0 2-Aufnahme der Tumoren, wahrend die aerobe 
Milehsaurebldg. erst abfiel, wenn ein betrachtlicher Teil des Gewebes degeneriert war. 
Verscliiedene Tumorstamme waren verschieden empfindlich gegen Bestrahlung. (Bio
chemical J. 29 . 2416— 23. Nov. 1935. Philadelphia, Krebsforsch.-Lab.) K rebs .

Karl Nemec, E in Beitrag zur Cliemotherapie der Carcinome, besonders des Lungen- 
krebses. (Eine Anregung zur Nachprufung.) Mit intrayenosen Injektionen yon Ba(N03)z 
erzielte Vf. auffallend giinstige Einww. auf Lungencarcinome, aber aueh auf andere 
Carcinome. Die Behandlungsmethode wird einer weitgehenden allgemeinen Nach
prufung empfohlen. (Med. Welt 9. 1842— 44. 21/12. 1935. Mahr. Ostrau, C. S. R.) Fk.

R. Nicole, Uber geschumlstahnliche atypische Epiihdwucherungen in der Kaninchen- 
Imge durch gleichzeihge Behandlung mit /i-Naphthylamin und EmbrycmalzeUenverimp- 
fungen. Vf. kann durcli kombiruerte Behandlung mit /S-Naphthylamin u. Injektion von 
Jimbryonalzellenaufschwemmungen beim Kaninchen reaktive regeneratiyeWucherungen 
m der Lunge yon tumorahnlichem Charakter erzeugen. (Z. Krebsforsclig. 43 . 173— 81. 
18/12.1935. Basel, Chirurg. Univ.-Klinik.) D a n n e n b a u m .

B. Lustig, Beitrdge zur Chemie des Carcinoms. Vff. priifen die Befunde yon
A. Ch r is t i a n i  nach (C . 1936 . I. 360), daB Cholesterinester die wirksamen Schutz- 
substanzen der nach F r e u n d  dargestellten Carzinomdarmsauren bilden. Sie finden, 
uafl 95°/0 der wirksamen cholesterinfreien Bestandteile der Sauren zerstort werden, 
wenn dio Isolierung nach der C H R IS T IA N is c h e n  Vorschrjft gesehieht, daB ferner die 
von Neutralteilen (Cholesterinester) befreiten Carcinomdarmsauren die gleiche Wirk- 
samkeit wie zuvor besitzen. u. daB Cholesterinzugaben zu n. Stuhl, zu Carcinomatosen 
u nI.npfungen derselbeń auf Fettmilch keine Beeinflussung des zytolog. Verh. der- 
selben gegentiber Kontrollen ohne Sterinzusatz zeigen. Wohl zeigen Cholesterinester 
gewosso Schutzwkgg. fur Carcinomzellen, doch sind diese im Verhaltnis zu ihrer Konz. 
im Organismus zu gering, um zytolog. Rkk. zu beeinflussen. Vff. lehnen daher die 
^HRiSTUNischen Befunde u. Folgerungen ab. (Z. Krebsforschg. 43 . 156— 62. 18/12. 
i J o j .  Wien, Lab. d. P E A R S O N - S t if tu n g .)  D a n n e n b a u m .

v Bfilohradsky, t)ber den Wert einiger Carcinomreaktionen ais Methoden zur 
uhdiagnostik des Uteruskrebses. An 37 Krebsfallen u. an 14 Nichtkrebsfallen wurden 9 

erschiedene, in der Literatur angegebene Carcinomrkk. ausgefiihrt, u. zwar: die Farbe- 
na Boffo, die BoTELHO-Rk., die KAHNsche Albumin-A-Rk., die Sero-Rk.
sch T iCHER’ die Blutgerinnungsprobe nach F o n i o , B o c k  u. R a u s c h e , die WiDAL- 
u d' ^ °P r°b e , die Rk. nach F u c h s  u .  L i n t z , die Urochromogenprobo nach W e i s s  

le “ ani-Rk. nach D a w i s . Alle diese Rkk. waren zur D ia g n o s t iz ie r u n g  eines Car- 
,,i. m8 geeignet, in zweifelhaften Fallen ist immer noch die histolog. Unters.

ma“gebend. (Wien. klin. Wsckr. 48. 1612— 15. 27/12.1935. Olmutz, Landes- 
gebaranstalt.) Fbank .
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Ludwig Lange, Bakteriologische Nachpriifung der von Brehmersclien Krebs- 
diagnostik. Die Nachunters. des Vf. ergab, daB die Siphonospora polymorpha 
V . B r e h m e r s  von einer Reihe fiir Yerwechslung in Erage kommender Mikroorganismen 
zweifelsfrei yerschieden ist. Der Nachweis dieses Bacillus bei 52 Patienten lieB jedoch 
keine Beziehung zu der Krebskrankheit erkennen; die v. B R E H M E R sck e  Krebs- 
diagnose wird ais yollig wertlos abgolehnt. Die Behauptungen v. B r e h m e r s , mit 
dem Erreger bei Tieren Krebs erzeugen zu kónnen, lieB sich nicht bestatigen; bei 
124 mit der Originalkultur beimpften Mausen kam es in keinem einzigen Ealle zu einer 
Gesehwulstentstehung. Die Siphonospora polymorpha hat demnach keine Bedeutung 
ais Krebserreger. (Z. Krebsforschg. 43- 196— 216. 18/12. 1935.) W e s t p h a l .

H. Dieckmann und H. Mohr, Gulachten iiber die Blutreaklionsbestimmungen 
v. Brehmers an Oesunden und Kranken, besonders Krebskranken. Auf Grund sorgfaltiger 
Naehpriifungen kommen die Vff. zu dem ScliluB, daB in Ubereinstimmung mit den 
Erfahrungen der Medizin die pH -M essungen v. B r e h m e r s  an Gesunden u. Krebs
kranken falseh sind (Griinde vgl. fm Original). Damit fallen die Vorstellungen 
v. B r e h m e r s  iiber die Bedeutung der Alkalose fiir die Krebsentstehung u. den „Krebs- 
erreger“ . (Z. Krebsforschg. 43- 217— 54. 18/12. 1935.) W e s t p h a l .

H. Druckrey, Krebsdiagnostik nach von Brehmer. Besprechung der Arbeiten yon 
L a n g e  bzw. H. D i e c k m a n n  u . H. M o h r  (v g l. vorst. Ref.). (Klin. Wschr. 15 . 61—64. 
11/1. 1936.) ______  W e s t p h a l .

Otto Rahn, Invisiblo Radiations of organisms. Witk an introd. to the physics of radiation 
by Sidney W. Barnes. Berlin: Borntraoger 1936. (X, 215 S.) 8°. =  Protoplasma- 
Monographien. Vol. 9. M. 13.30.

E 2. Enzymologie. Garung.

Kurt G. Stern, Spektroskopie einer Enzymrcaktion. Beim Zusammengeben von 
Monoiithylwasserstolfperoxyd u. einem akt. Praparat von Leberkatalase bei Ph =  ? 
versehwindet das Enzymspektrum sof ort u. es erseheinen zwei neue Absorptionsbanden 
im griinen Teil des Spektrums bei 576—564 (570) u. 540—529 (534,5) mfi. Diese 
einer Enzymsubstratyerb. angehorenden Banden yerschwinden (bei Zimmertemp.) 
nach einigen Min.; gleichzeitig erscheint das ursprunglielie Enzymspektrum wieder. 
Durch Zugabe von frischem Substrat laBt sich der Zyklus wiederholen. Man hat es 
hier nicht mit der reduzierten Form der Katalase zu tun. Zur yollstandigen Um- 
wandlung in das Zwischenprod. sind pro Enzymmolekiil 5-105 Molekule des sub- 
stituierten Peroxyds notwendig. Mit Wasserstoffperoxyd ais Substrat w u r d e  keine 
deutliche Veranderung des Enzymspektrums beobachtet. Dies wird auf die yerschiedene 
Geschwindigkeit im Zerfalł des Zwischenprod. zuriickgefiihrt. In  der Rk. zwischen 
Metkiimoglobin u. Wasserstoffperoxyd bzw. Monoathylwasserstoffperoxyd uurde ein 
nichtenzymat. jModell dieses Vorganges gefunden; das Absorptionsspektrum der 
Zwischenprodd. ist gleieh, aber ein Molekuł Methamoglobin kann nur 3,6-10-2 Mole
kule Wasserstoffperoxyd pro Sekunde zersetzen (gegeniiber 1,9-10° Molekiilen bei der 
Leberkatalase, nach H a l d a n e ) .  Beim Methamoglobin geniigen 20 Molekule Wasser- 
stoffperoxyd u. 8 Molekule Monoathylwasserstoffperoxyd zur vollstiindigen A er- 
wandlung des Spektrums in das der Zwischenprodd. (Naturę, London 136. 335. 19oJ. 

London, W. 1, Courtauld Inst. of Biochemistry, Middlesex Hospital, Medica 
School.) W e s tp h a l-

G. Gorbach und K. Nitsche, Die Hochdruckullrafiltration mit Cellophan ais ihtm  
zur Enzymreinigung und Teilchengróftenbeslimmung. Mit Hilfe yon Cellophani w  0 
die Hefesaccharase unter Anwendung hoher Drueke weitgehend gereinigt u. die Enzym- 
lsg. in ihre koloidalen u. molekularen Bestandteile zerlegt. Cellophan ist yollkomme 
eiweiBdicht u. kann in einer geeigneten Hochdruckapparatur einem Druck von 10U'a 
ausgesetzt werden. Es handelt sich um eine reine Filterwrkg. des Cellophans, 'ne 
die wirksamen Enzymkomplexe, noeh die Verunreinigungen werden absorbiert. i 
Hauptmenge der wirksamen Hefesaccharase yerbleibt im geringen Filterriicks an . 
Diesen kann man obne EinbuBe an Wrkg. durch wiederholtes Aufsehwcminen u. 

trieren so weit reinigen, daB nur mehr die kolloidalen Bestandteile der Enzymy. 
zuriickbleiben. Der Trager der wirksamen Substanz (auch in sehr alten H efeau to ly sa  j 
ist kolloidaler Natur. Zur Reinigung eignen sich besonders gealterte n qr, 
teilliaft ist die Kombination mit.Absorptionsmethoden. (Biochem. Z. 281.
2/11. 1935. Graz, Bioeliem. Inst. d. Techn. u. Mont. Hochschule.) SCHUCHAR
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W. W. Johnston und A. M. Wynne, Die Amylase von Closlridium acetobulylicum. 
Es wurde dio Hydrolyse yon Starkę durch die Amylase von Clostridium acetobutylicum 
untersucht. Das optimale ph ist 4,8— 5,0. Es wurde weiter der EinfluB von Salz- 
zusatzen, der des Substrates, der Enzymkonz. u. der Temp. untersucht. t)ber die 
Hitzeinaktmerung wurden nur vorlaufige Angaben gemacht. (J. Bacteriol. 30. 491 
bis 501. Nov. 1935.) B r e d e r e c k .

David Kirsh, Bildung von Lipase durch Penicilliwn ozalicum und Aspergillus 
flauus. Penicillium oxalieum u. Aspergillus flavus bilden beim Wachstum auf einem 
Nahrboden aus Kleie + Holzmehl + 01iven5l oder aus Kleie + Sojabohnen ein wasser- 
losliches Enzym, das 01ivenól zu hydrolysieren vermag. Der Nahrboden mit Soja
bohnen liefert die wirksamsten Prodd., besonders bei einem Verhaltnis von 7,5 Teilen 
Sojabohnen: 12,5 Teilen Kleie. Dabei sind Sojabohnen besser ais Sojabohnenmehl. 
Flaclissamen u. Baumwollsamen — bei denen kein Unterschied zwischen ganzen Samen 
u. Mehl besteht — wirken nicht so gut wie Sojabohnen. Bei Kleie + Holzmehl + 
01ivenol liegt das Optimum fiir die Bldg. von Lipase zwischen 2,5 u. 5% 01ivenól. 
Auf beiden Nahrboden wird das Maximum an Lipase bei 28° nach 3 Tagen, wenn voll- 
kommene Sporenbldg. stattgefunden hat. Dabei ist die Ausbeute besser, wenn in einem 
W.-Bad von 28° gehalten wird, ais wenn ein Luftbad dieser Temp. verwendet wird; 
anscheinend wird im zweiten Eall durch die Erwiirmung der wachsenden Pilze Lipase 
zerstort. — Ein aus wss. Extrakt mittels Fallen durch A. erhaltenes Trockenpraparat 
(das 80% des gebildeten Enzyms aufwies) enthielt 8%-mal so viel Lipase in bezug auf
1 Einhcit Protease ais ein hoch wirksames Pankreaspraparat des Handels. (Bot. Gaz. 
97. 321—33. Dez. 1935. New Brunswick, N. J., New Jersey Exper. Stat.) H e s s e .

Th. Wagner-Jauregg und E. F. Moller, Uber die Milchsduredehydrase. Lyo- 
chromfreie Praparate von Lacticodehydrase (I) aus B. coli dehydrieren im Methylenblau- 
vers. in Anwesenheit von Co-Ferment aus Pferdeblutzellen Milchsaure (II) zu Brenz- 
Iraubensdure. Durch Zusatz einer Lsg. des gelben Fermentes lieB sich zwar eine geringo 
Verkiirzung der Entfarbungszeit hervorrufen da diese jedoch auch mit aufgekochten 
Lsgg. von Flavinenzym zu beobachten war, ist sie auf das Yorhandenscin eines Co- 
Fermentes in der Flavinenzymlsg. zuruckzufiihren. Fiir die anaerobe enzymat. De
hydrierung von I I  durch I  ist Flcwinenzym u., wie weitere Verss. zeigten, auch krystalli- 
siertes Lactoflavin bzw. gereinigte Lactoflavinphosphorsdure belanglos. Flavinfreies I 
aus B. Delbriickii verhielt sich genau so. Falls auch hier die Oxydation von I I  iiber 
CHjCOCOOH vor sich geht, dann greift das gelbe Ferment wohl erst in einer spateren 
Stufe des Abbaus ein (vgl. E l l i o t t  u .  Mitarbeiter, C. 1935 . I. 581. 1936 . I. 1637), 
vielleicht bei der Dehydrierung der Apfelsaure, da Malicodehydrase durch Flayinenzym 
aktmert wird (C. 1935 . I I . 1906). — I  aus Hefe konnte in Dbereinstimmung mit A d l e r  

M ic h a e l is  (C. 1935 . I I .  3932) nicht flavinfrei erhalten werden, bedarf jedoch, im 
uegensatz zu den Angaben dieser Autoren, eines durch Dialyse in der iiblichen Form 
rncht entfembaren Co-Ferments. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 236- 216— 21. 
-/li. 1935. Heidelberg, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. med. Forschg.) B e r s i n .

Th. Wagner-Jauregg und E. F. Molier, Aktimerung der enzymatischen De- 
Hydrierung des Alkohols durch Glutathion. Die Dehydrierung von Hezosediphosphorsaure 
mittels einer durch Co-Ferment u. Flavinenzym komplettierten Dehydrase aus Frosch- 
muskulatur u. aus Hefe konnte durch Zugabe von Olutatliion gesteigert werden. Dio 
gleiche Ersclieinung wurde bei der Dehydrierung von Athylalkohol (I) in Ggw. eines 
walysierten Extraktes aus gut ausgewaschener Hefe (Apozymase) beobachtet. 88- 
Wwtottion. besitzt keine aktmerende Wrkg. auf die Methylenblaudehydrierung von I.

benso, wie bei der enzymat. Dehydrierung von Hezose-6-monophosphorsaure ( W a g n e r - 

J a u u e g g , M o l l e r  u .  R a u e n , C. 1935 . I. 2033) wurde auch bei der Dehydrierung 
in Ggw. gealterter Apozymaseextrakte eine aktivierende Wrkg. Yon Cyanid 

obachtet, die im letzteren Falle noch groBer ais die des GSH war. Im  Einklang mit 
ermeta!lhcramung der Hexosemonophosphatdehydrase (v. E u l e r  u .  A d l e r , 

.11 war anzunehmen, daB die aktivierende Wrkg. von GSH u. HCN
Jv°mp!exbldg. beruht. In  der Tat koimte die durch CuSO, gehemmte Dehydrierung

1 Ar 1 J-rrc 1̂ ®SH u. KCN wieder in Gang gesetzt werden. Fur die Entgiftung von 
1 } <-jS04 waren etwa 10 Mol GSH oder KCN notig. Von anderen Substanzen, 

zu binden vermógen, wirkte Na28  maBig, l-Amino-8-naphthol- 
U- Thioglykolsdure gut aktmerend, wahrend Pyrophosphat wirkungslos 

die Ó , ^ n GSH-Aktivierung auf, da bekanntlich Schwermetallcysteinate
ydation von GSH katalysieren. In Veras. mit einem schwermetallarmen Praparat
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war die durch GSH- oder KCN-Zugabc erzielte Alctivicrung eine geringere ais gewohnlich. 
Aus den Verss. geht herror, daB das Glutatliion neben der bekannten Wrkg. ais Aktivator 
hydrolysierender u. dismutierender Enzyme auch ais Regulator enzymat. Dehydrierungs- 
vorgange auftreten kann. —  In  Bestatigung der Angaben von V. E u l e r  u . Mitarbeitern 
(C. 1935. II. 3930) wurde gefunden, daB eine beobachtete Aktmerung der I-Dehydrie- 
rung durch das Co-Ferment von W a r b u r g  u . C h r i s t i a n  auf einen Geh. der letztercn 
an Co-Zymase zuruckzufuhren ist. (Hoppe-Seyler’s Z. pkysiol. Chem. 236. 222—27. 
2/11. 1935. Heidelberg, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. med. Forschg.) B e r s in .

Barbara Elizabeth Holmes, Sloffwechsel von Gewebekulturen. VI. Wirkung von 
Radium auf die Milchsauredehydrogenase- und Arginasesysteme von embryonalm 
Gewebe. (V. vgl. C. 1933. I I .  3719.) Das Milchsauredehydrogenasesystem wird durcli 
y-Strahlen im Gewebe von jungen Embryonen leiehter geschiidigt ais im Gewebe von 
alteron Embryonen. Wahrscheinlich liandelt es sich um eine Schadigung des Co- 
Enzyms. — Die Wirksamkeit der Arginase einer Gewebekultur wird nieht geschadigt 
durch eine solche Dosis von y-Strahlen, welche zur Hemmung des Glucoseabbaues 
ausreichend ist. (Bioehemical J . 29. 2285— 90. Okt. 1935. Cambridge, Sir W il l ia m  

D unn Inst. of Biochem.) H e s s e .

Ha jo WolbergS, Uber Hamphosphatase. (Die Ausscheidung beim Menschen.) 
(I. vgl. K u t s c h e r , C. 1935. I I .  3937.) Die Ausscheidung der Hamphosphatase unter 
n. Lebensbedingungen u. im 24—36-std. Hunger zeigt charakterist. Unterschiede 
zwischen Mann u. Frau, die zum Teil aus Beimischung von Prostatasekret zum Harn 
des Mannes besteht. Bei Glucosebelastung sinkt in  75% der Falle die Hamphosphatase 
u. steigen die Harnphosphate an. Der Verlauf der Kurve entspricht den Veranderungen 
des Blutzuekers. Nach Insulininjektion verhalten sich in 75% der Falle Phosphatase 
u. Phosphate umgekehrt wie bei der Glucosebelastung. Bei gleichzeitiger Zufuhr 
von Insulin u. Glucose u. gleichbleibendem Blutzucker iiberwiegt die Insulinwrkg. 
(Hoppe-Seyler’8 Z. physiol. Chem. 238. 23— 30. 22/1. 1936. Heidelberg, Univ.) H e sse .

Carl G. Holmberg, Uber den Mechanismus bei der Mg-Aktivierung der Dam- 
phosphatase. Extrakt von Darmschleimhaut wird elektrodialysiert. Die dabei ent- 
stehende EiweiBfallung enthiilt die gesamte Phosphataseaktivitat. Mit dem dann weiter 
nach S e v a g  gereinigten Praparat wurde gezeigt, daB die anfangliche Reaktionsgeschwin- 
digkeit bei der Spaltung von Glycerinphosphorsaure durch Mg nieht beeinfluBt wird. 
Vf. nimmt an, daB E r d t m a n n s  Auffassung bzgl. des Mechanismus bei der Mg-Akti- 
vierung richtig ist, d. h. es entsteht eine Enzym-Mg-Verb., die gegen die Hemmungawrkg. 

des freigemachten Phospliats weniger empfindlich ist. (Biochem. Z. 279. 145—48. 
1935. Lund, Med.-chem. Inst.) S C H U C H A R D T .

Hisayoshi Iwata, Biocliemische Untersuchungen des Xylans. Die Unterss. wurden 
mit isoliertem Xylan u. mit xylanreichen Materialien durchgcfiihrt. Das Vork. einer 
Xylanase in den Eingeweiden einiger hóherer Tiere wurde festgestellt. Ihre Aktivitat 
war relativ gering. Ibr pn-Optimum war 6, ihre optimale Temp. 38°. Xylanasc komrut 
nieht vor im Speichel, Pankreas u. in der Galie. Die Zers. von Xylan durch die im 
Verdauungskanal hóherer Tiere lebenden Mikroorganismen ist sehr stark. Es werden 
dabei groBe Mengen Xyloso u. kleine Mengen Milch-, Butter-, Essig-, Ameisen- u. 
Kohlensaure gebildet. Es konnten einige neue, Xylan zerstorende Bakterien isolieit 
werden. Fiir sie waren die optimalen Lebensbedingungen pn =  6,8—7,4 u. 37°. Diese 
Bakterien konnten auch Starkę, Dextrin, Inulin u. andere Verbb. zersetzen, nicn 
aber Xylose. Xylan wurde von ihnen etwas rascher abgebaut ais Starkę. W u r d e  Xyian 
enthaltendes Pflanzenmaterial mit Soda oder Kalk behandelt, so wurde die Abbau- 
fahigkeit der Pentosane stark erhóht gegeniiber den nieht behandelten Matenalien. 
Wurde hungernden Ratten Xylan zugefiihrt, so veranderten sich der Zucker-, 
globin- u. Nichtproteingeh. des Blutes fast nieht. Eine vermehrte Ausscheidung ' o 
Xylose im Urin war bei n. Fiitterung der Ratten unter Xylanzusatz nieht zu Wo 
achten. Die Ausscheidung von N-haltigen Substanzen war in diesem FaUe vemun • 
Speicherung von Pentosanen in der Leber fand nieht statt. Glykogen wurde gespeic > 
wenn hungornde Ratten Xylan bekamen. Die Glykogenspeicberung war etwa so s 
wie bei Starkefutterung. Die Fettanreicherung im Kaninchenkórper war auc 
dieselbe wie bei Starkefutterang. Der Gesamtcalorienwert des Xylaxis "Tf1 A __:c 
4167— 4184 Kai gefunden. Die Werte fiir Starkę sind ahnlich. (Buli. Imp- = 
Forestry Nr. 21 1-120. Okt. 1935.) „ B r e d e k e c k . ^

Camillo Artom und Lorio Reale, Uber die Produkte der Synthese aus 
und Olyceńn mittels Pankreaslipase. Man laBt nach W i l l s t a t t e r  bereitetes
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pulver (Hund) auf ein Gomisch von ólsiiure u. Glycerin im Verhaltnis von 1 Mol zu
5 Mol mehrere Tagc bei 38° einwirken. Sind 50—55% der eingesetzten Saure verestert, 
so besteht das Rk.-Prod. hauptsachlich aus Diolein mit einer geringen Beimisehung 
von Monoolein. Setzt man den Verss. bis zur Veresterung von 65°/o der Saure fort, 
so findet man im Rk.-Prod. 40% Triolein, der Rest besteht aus Diolein. (Boli. Soc. 
ital. Biol. sperim. 10. 884— 86. Okt. 1935. Cagliari, R . Univ., Physiol. Inst.) G e h r k e .

L. Utkin, Beitrag zur Kenntnis der peptischen Caseinspaltung. Beim pept. Abbau 
von Casein erfolgt das Ereiwerden von organ, bei ph =  4,6 1. P-Verbb. in zwei Phasen, 
die durch den CJuotienten P : N  der vom unverdauten Casein durch Ausfallen beim 
isoelektr. Punkt abgetrennten Lsg. charakterisiert werden konnten: die erste Phase 
umfaBt das Gebiet yom Beginn des Prozesses bis zum Punkt, in dem An (=  Differenz 
der Brechungsindiees vor u. nach Einw.; vgl. U t k i n ,  C. 1934. I I .  2540) den Wert 
65xl0-5 erreicht; in diesem Gebiet zeigt das Filtrat einen konstanten P/N-Quotienten, 
u. zwar 0,023; in der zweiten Phase beginnt dieser Quotient zu wachsen, was darauf 
hinweist, daB fiir dieselbe Menge N  mehr P abgespalten wird. Betraehtet man aber An 
ais Ausgangspunkt, so ist auch in der zweiten Phase ein konstanter P/N- Quotient, 
u. zwar 0,058. Da in den mit Uranylacetat fallbaren Spaltprodd. in der zweiten 
Phase der P/N-Quotient anwachst, scheint in der zweiten Phase ein neues, P-reicheres 
Abbauprod. gebildet zu werden. (Bioehem. Z. 283. 233— 40. 9/1. 1936. Moskau, 
Staatl. Chem.-pharmazeut. Eorschungsinst.) H e s s e .

Reginald Haydn Hopkins und Richard Henry Roberts, Die Kinelik der alho- 
Jtolischen Odrung von Zuclcer durch Brauereihefe. I I I .  Die Temperalurkoeffizienten 
der Gargeschwindigkeiten von Glucose und Fructose. (II. C. 1935. I I .  3251.) Mit einer 
friiher beschriebenen Technik werden die Temp.-Koeff. der Gargeschwindigkeit von 
Glucose- u. Eructoselsgg. beim Gleichgewicht bei Konzz. zwischen 0,25 u. 5,0% u. 
Tempp. zwischen 15 u. 40° bestimmt. Diese Temp.-Koeff. stimmen fiir jede Konz. u . 
fiir beide Zucker fast uberein, ausgenommen fiir Konzz. unter 0,5% bei Fructose. Bei 
diesem Zucker sind bei 0,25%ig. Konz. die Temp.-Koeff. der Gargeschwindigkeit 
annahemd gleich den entsprechenden der Mutarotationsgeschwindigkeit yon j9-(2,6)- 
Fructose. Es wird angenommen, daB nur eine Komponente spezif. yergoren wird, 
u. daB die Geschwindigkeit, mit der diese kontinuierlich aus den anderen nachgebildet 
wd, die Gargeschwindigkeit begrenzt. (Bioehemieal J . 29. 2486—90. Nov. 1935. 
Birmingham, Uniy. Dep. of Industr. Ferm.) S c h u c h a r d t .

J. Tikka, Ober den Mechanisnius der Glucosevergarung durch Bad. coli. Es 
wird der Verlauf der Giirung bei saurer u. alkal. Rk. untersucht. Es zeigt sich, daB 
die Alkoholausbeute unabhangig, die Bldg. der Milchsaure u. der fliichtigen Sauren 
stark abhangig von den Aciditatsverhiiltnissen ist. Die Bldg. von Garprodd. erfolgt 
nicht linear mit dem Versehwinden der Glucose, was erweist, daB im Verlauf der Garung 
Zwischenprodd. entstehen, die sich nicht momentan weiter umsetzen. —  Colibakterien- 
autolysat bildet Methylglyoxal aus Hexosediphosphorsaure u. wahrscheinlich unter 
geeigneten Bedingungen ct-Glycerinphosphorsaure u. Phosphoglycerinsaure (Bldg. nicht 
reduzierender Ester) aus demselben Substrat. Bis zum Stadium der C3-Ester geht 
der Abbau nach dem Garungsschema von Embden u . M eyerhof. —  Phosphoglycerin
saure wird nach Vergiirung ais Essigsaure wiedergefunden, Brenztraubensaure ais Milch
saure u. Essigsaure. Vf. nimmt an, daB sich aus Brenzztraubensaure 1 Mol Essigsaure 
f ' 1 Ameisensaure bilden. Ameisensaure wird zum Teil in C02 u. H 2 zers. u. durch 
letzteren Brenztraubensaure zu Milchsaure reduziert. Die Aciditatsverhaltnisse spielen 
lar den Umsatz der Brenztraubensaure eine groBe Rolle. —  Aus Glycerinphosphorsaure 
"Y A- gebildet, wahrend angenommen wird, daB die entstandene Ameisensaure 
s undar ^  C02 u. IŁ, zerfiillt. —  Es wird ein Schema fiir den Verlauf der Glucose- 
ergarung durch B. coli aufgestellt. (Bioehem. Z. 279. 264— 88. 1935. Helsinki, Lab. 

' T rrfXportges' V a lio -) S c h u c h a r d t .
W' /  ^ er Vergiirung der Glucose durch Bad. coli. Ausfuhrliche
ein ° ^Cr vorst- ref- Arbeit. Nachzutragen ist folgendes: Es wird die Isolierung

er Keihe Bakterien der Coli-Aerogenesgruppe beschrieben. Sie werden auf ihr Yer- 
^ogen, Zucker, C3-Verbb. u. einige Phosphorsaureester dieser Verbb. ais Substrate 
is ,7efwê den, untersucht. Auf Grund dieser Priifungen wird ein aus Rattenfaeces 
tul-̂  r a a^ r*um dio Verss. ausgewahlt. (Suomalaisen Tiedeakatemian Toimi- 

p i£“ T1- Acad. Sci. fenn.] 41. Nr. 4. 118 Seiten. 1935.) Schuchardt .
i7irf> n ê er> ^ er die Garungsgeschwindigkeit der Hexosedip7iosphorsaure und 

umesterung mit Adenylsaure. (Vgl. auch Lutmak-Mann u . M ann, C. 1936. 
XVHL 1. 137
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I .  578.) Hexosediphosphat estert sieli im Hofemacerationssaft mit praformierter Adenyl- 
saure um zu Adenylpyrophosphat, wobei ein Teil des Hezoscdiphosphats yergart, u. 
ein anderer Teil in Hexosemonoplvosphat iibergeht. Das synthetisierte Adenylpyro
phosphat wurde isoliert u. erwies sich ais ident. mit dem von L o h m a n n  aus Muskulatur 
dargestellten, was besonders durch die spezif. enzymat. Rkk. erwiesen wurde. Dio 
Umesterung steht im Zusammenhang mit der Oargeschwindighe.it der Hexosediphosphor- 
saure, die sich durch weiteren Zusatz yon Adenylsdure steigern laBt. Je hóher die 
Adenylsaurekonz., je gróBer die maximale Gargeschwindigkeit, wobei, ahnlich wie 
bei der Vergarung mit Arseniat, die Garung allmahlich zum Maximum ansteigt. Auch 
die GarungsgróBe des Hexoscmonophosphats wird durch Adenylsaure etwas, aber weniger 
gesteigert, u. auch hicr kommt es zur Synthese von Adenylpyrophosphat. Dagegen hat 
Zusatz von Adenylpyrophosphat auf die Gargeschwindigkeit der Hezosediphosphor- 
saure keinen EinfluB; diese ist demnach offenbar im stationaren Zustand durch die 
spontane Aufspaltungsgeschwindigkeit des Adenylpyrophosphats bestimmt. (Biochem. 
Z. 283. 114—27. 14/12. 1935. Heidelberg, Inst. fur Physiologie am Kaiser-Wilhelm- 
Inst. fiir medizin. Forschung.) K o b e l .

Lyle Vibert Beck, Hemmungswirkung der niederen aliphatischen Sauren und 
Aldehyde auf die Cytochromredulction in  Hefe. Es wird eine Methode beschrieben, 
um mit yerschiedenen Proben einer 10%ig. Suspension von FLEISCHMANN-Hefe gut 
ubereinstimmende Werte fiir die Cytochromred. zu erhalten. —  Die untersuchten 
Agenzien hatten folgende Wrkg. (in 0,01-m. Konz.): Mit Ameisensaure u. Formaldehyd 
wurden schwache Banden reduzierten Cytochroms erhalten, sowohl bei Ggw. wie 
Abwesenheit yon Luft. Je gróBer die Lange einer aliphat. Kette ist, desto mehr kemm- 
ten Saure oder Aldehyd die Cytochromred. Die merkliche Red.-Hemmung der schwa- 
chen, aber schnell eindringenden aliphat. Sauren (Essig- bis Hezansaure) ist gróBer ais die 
der entsprechenden Aldehyde (Acet-, Propion-, Bulyraldehyd wurden untersucht). 
Meihyl- bis Amylalkohol u. Athyl-, Propyl- u. Butylurethan hemmen die Red. nicht. 
Citronen- u. Salzsaure hemmen sie weniger ais aliphat. Sauren. Die Wrkg. all dieser 
Stoffe kann durch Waschen u. Zugabe von Glucose umgekehrt werden. —  Na-Acelat u. 
-butyrat wirken der Hemmung der entsprechenden Sauren auf die Cytochromred. teil- 
weise entgegen. (Biochemical J. 29. 2424— 32. Nov. 1935. Woods Hole, Mass., u. 
Philadelpkia, Uniy.) Schuchardt.

Ake Órstrom, Uber den E influfl des Kohlenoxyds auf die Atmung der Hefezelle in 
wrschiedenen Subslraten. Die Atmung der unbefruchteten Seeigeleier wird durch CO 
beschleunigt, die der befruchteten Eier dagegen gehemmt ( R u n n s t r Ó M ,  C. 1934.
I. 562). Vf. zeigt nun, daB man bei Hefe durch Variation des Substrates ahnkehe 
Yerhaltnisse erhalten kann. Die Eigenatmung der Hefezelle erinnert an die Ver- 
haltnisse im unbefruchteten E i; die Atmung ist niedrig u. wird erst bei holien Werten 
yon CO/O u. dann nur sehr wenig gehemmt; femer findet man hier auch wie beim 
unbefruchteton E i die Anregung der Atmung durch CO u. die Beschleunigung der 
Veratmung yon Formiat durch CO. —  Die Veratmung von Pyruyiat, Lactat, Acetat, 
Aeetaldehyd u. A. wird bei Hefe durch CO gehemmt. Mit Ausnahme yon A. h a b e n  alle 
diese Substrate Hemmungskurven, die mehr oder weniger der der befruchteten See
igeleier gleichen. Diese Kurven sind aber fiir jedes Substrat typ. u. weicken von- 
einander ab. Fiir die Konstantę der Verteilungsgleichung von W a r b u r g  (C. 1920'
I. 2728) findet man Werte, die am Anfang der Kurve groB sind, aber spater stark sinken. 
Nur A. zeigt eine der Formel yon W a r b u r g  entsprechende Hemmung. Mit Anderung 
der Konz. des Substrates andert sich auch die Hemmungskurve. KCN hefert ahnlicno 
Ergebnisse wie CO. (Protoplasma 24. 177— 85. Okt. 1935. Stockholm, Uniy.) H e s s e .

E s. B ak te r io log ie . Im m u n o lo g ie .

W. Loele, Uber den E influp von Aminosauren auf Nahrbóden und Bakterien- Bei 
Ggw. yon OH-Ionen spalten Phenole, H„Ov Glykoside, gewisse Farbstoffe u. natury 
Farben, z. B. von Bact. pyocyaneum u. prodigiosum u. Alkaloide aus ^™vI?sazlr!'„r. 
N H 3 ab. Die Starkę der Abspaltung hiingt ab yon Zahl u. Stellung der OH-Grupp
u. ist colorimetr. yergleichbar. Am wirksamsten ist die Orthostellung 
iiber 1:1000000). Es wird angenommen, daB es sich chem. um einen Osyda i 
yorgang infolge 02-Aktivierung handelt. Die Carboxylgruppc der Aminosaure u. 2 

werden intermediar zu Aldehyd reduziert. Der Nachweis des A ld e h y d s  is , 
(IŁOj + C02) u. indirekt (Phenole) durch Bldg. von Oxon- u. Granulapart-ialen nio„ ^
—  Die Abspaltung von Lackmuspapier blauenden Dampfen aus Aminen, A- a 0



1936. I. E 3. B a k t e r io l o g ie . I m m u n o l o g ie . 2123

Phenolen u. bas. Farbstoffen durch. Lauge wird durch Zusatz von Aminosaure unter- 
druckt. Die Wrkg. der Phenole auf Aminosiiuren wird nicht aufgehoben. Die Rkk. 
sind fiir folgende Zellvorgange wichtig: Veranderung der pn-Konz., Pigmentbldg., 
Verschleimung, C02-Assimilation, Strukturbldg. u. Immunitiit (Allcrgie, Zellblockade). 
(Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde, Infektionskrankh. Abt. I. 135. 386— 91. 9/12. 1935. 
Dresden, Staatl. Landesstelle fiir offentl. Gesundheitspflege.) S c h u c h a r d t .

Irvin H. Blank und William Arnold, Die Hemmung des Wachstums von Bacillus 
SMilis durch mit uliraviolettem Licht bestrahlte Kolilerihydrate. Ultraviolette Bestrahlung 
(2537 A) verandert Agar u. Agar W. Gele derart, daB sie, wenn sie zu Kulturmedien 
benutzt werden, das Wachstum von Bacillus subtilis nicht mehr erhalten. Dies wird 
einem nichtfliiclitigen thermostabilen Stoff zugeschrieben. Ahnlichc Hemmung findet 
durch Zugabe einer bestrahlten Lsg. von 20 verschiedenen Kohlenhydraten u. 3 Deriw. 
von Kohlenhydraten zu dem Kulturmedium statt. (J. Bacteriol. 30. 507— 11. Nov. 
1935. Harvard Univ.) S c h u c h a r d t .

Eugen Hecht, Zur Kenntnis der Phosphatide sciurefestcr Bakterien. Es wird ge- 
zeigt, daB von den qualitativen Nachweismethoden fiir Lecithin die nach P e t t e n - 

kofep . nicht aber die nach C a s a n o v a  brauchbar ist. —  Phosphatiddarst. aus Tuberkel- 
bacillen erfolgte im wesentlichen nach A n d e r s o n . Die Phosphatide wurden der Saure- 
hydrolyse unterworfen. Die mit Platinchlorid erhaltenen Fallungen machen es auf 
Grund des Dimorphismus der Krystalle u. der positiven biolog. Verss. wahrscheinlich, 
daB zum Teil Cholin yorliegt u. somit Lecithin ein Bestandtcil des A N D E R S O N sche n  

Phosphatids darstellt. (Biochem. Z. 279. 157— 65. 1935. Davos, Pathol.-anatom. Abt. 
d. sehweiz. Forschungsinst.) SC H U C H ARDT .

Florence Oram, Pneumoooccus-Leukocidin. In  akt., wachsenden Pneumococcus- 
kulturen wurde ein Leukocyten zerstórendes Toxin mittcls der N e is s e r - W e c h s b e r g -  

Methode gefunden. Dieses Leukocidin bildet sich beim Wachstum virulenter u. nicht 
Tirulenter Stamme in aeroben u. anaeroben Kulturen. —  Wahrscheinlich wird durch 
ein in aeroben Kulturen gebildetes Peroxyd die Toxinstarke durch Oxydation geandert. 
Es wird gezeigt, daB Leukocidin leicht oxydiert wird. Die Toxicitat wird durch lack- 
farbenes rotes Blut 3— 4-mal yergroBert. 0,5 mg 1. spezif. Substanz wirken auf 
15000000 Leukocyten zerstórend, doch ist dieses Polysaccharid, ebenso wie Hamotoxin, 
nicht mit Leukocidin ident. Leukocidin ist von Hamotosin durch seine gróBere Thermo- 
stabilitat trennbar. Wrkg. auf Organgewebe u. bei Infektion u. Verli. auf n. Seren 
wurden untersucht. (J.Immunology 26. 233—45. 1934. New York City, Columbia Univ., 
Dcpartm. of Bacter., College of Physic. and Surg.) S c h u c h a r d t .

C. Siebenmann, Befraktometrische Untersudmng des Diphtherietozins. Vf. unter
sucht die Refraktionseigg. des Diphtherietoxins in bezug auf seine Wirksamkeit u.
eimge seiner chem. Eigg. Es zeigte sich, daB geringe Wirksamkeit u. hohe Rcfraktion
stets parallel gingen. Im  Falle geringer Wirksamkeit war der Gesamtgeh. an fester 
T l i j 02 U' ^er Gesamt-N hoher ais bei verstarkter Wirksamkeit, wahrend in letzterem 

fiL ^ rote’-ngê - erhóht ist. Die erhóhte Wirksamkeit des Diphtherietoxins beruht 
aut bessercm Wachstum der Kulturen. Nach den Verss. braucht aber das Wachstum 
tuehtder cinzige Faktor zu sein, der die Toxinproduktion bestimmt. (Trans. Roy. Soc. 
kanada. Sect. V [3] 29. 41— 43. 1935.) B r e d e r e c k .

j  m' Amoureux, Biochemische Untersuchungen iiber Bakterium Tumefaciens Smith 
lownsend. Vergleic7iende Studie iiber 2 Arten von verschiedenem pathogenem Ver- 

wjeji. yon B. tumefaciens H. u. Ant. wurde der allgemeine Charakter (Form, Dis- 
position, Dimension, Beweglichkeit, Anfarbung), die physiol. Natur (EinfluB des ph 
i:'ł ea t3auerstoffs, pathogenes Verh. usw.), das Verh. gegeniiber Nahrboden tier., pflanz- 
Ziick U' Y nthet- Serkunft untersucht. Der biochem. Charakter, wie die Wrkg. auf 
PrufCr,łn ■Alkohole, Peptone, Aminosiiuren, Aminę usw. wurde einer eingehenden
diese ^ ^n êrzogen. B. tumefaciens enthalt Dextrinase, Amylase, Urease, Saccharase; 
W  Ti , un^er den angewandten Bedingungen nicht in Lsg. iiberzufuhren. (Ann.

Yn ^ 1935. Inst. P a s t e u r .) S c h u c h a r d t

nannin!ru ,wasa^> Ober von sufien Kartoffeln (Impomea edulis, Makino) isolierte 
Timn-niih u i Bakterien. Aus dem gegorenen Saft von siiBen Kartoffeln werden 
Sie sinrl Bakterien isoliert. Sie sind kurze, an ihren Enden konvexe Sta.be.
Glucose Temp.-Optimum 36— 37°. Sie bilden aus Fructose, nicht aber aus
fluchtin’ o-a , °se u- Mannose Mannit, das isoliert wurde. AuBerdem entsteht eine 
Matsinfn . „ i 10 u.; Mchsaure. (Buli. agric. chem. Soc. Japan 11. 159— 64. Dez. 1935. 

aehi, Chiba-ken, Chiba Horticult. Coli. [Nach engl. Auszug ref.]) S c h u c h .

137*
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Yasuo Iwasaki, Uber von Eakifriichten (Diospyros Kaki) isolierte mannitbildmdt 
Bakterien. Die von Kakifriichten isolierten Bakterien verhaltcn sieli iihnlich, wie die 
von siiBen Kartoffeln isolierten (ygl. yorst. Ref.). (Buli. agric. ehom. Soc. Japan 11. 
164— 67. Dez. 1935. Matsudo-maclii, Chiba-ken, Chiba Horfcicult. Coli. [Nach engl. 
Auszug ref.]) S c h u c h a r d t .

T. Gibson, Die Harnstoff zersetzende Mikroflora der Boden. I. Beschreibung und 
Klassifikation der Organismen. Die im Boden yorhandenen Harnstoff ammoniakal. 
zersetzenden Bakterien werden beschrieben u. klassifiziert. Friiher wurden bereits 
Organismen der Bacillus Pasteuri-Gruppe oder ais Sarcina ureae eingeordnet. Es 
werden beschrieben: 1. Staninie, die sich ais der Pasteuri-Gruppo yerwandt erweisen,
2. Bacillus lentus n. sp., 3. Bacillus fusiformis M e y e r  u . G o t t h e il , 4. Bacillus repens 
n. sp., 5. Bacillus carotarum K o c h . Von den 3 letzteren werden die durch Labora- 
toriumskulturen erhaltenen Varianten beschrieben. Die Stamme wurden auf Pepton- 
Fleischextrakt geziichtet. Die Fahigkeit zur Harnstoffzers. wurde nacligewiesen, 
indem 2% Harnstoff der Kultur zugesetzt wurde. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde 
Infektionski-ankh. Abt. I I  92. 364— 80. 1935. Edinburgh, Coli of Agric.) SCHUCH.

T. Gibson, Die Harnstoff zersetzende Mikroflora von Boden. I I . Zahl und Typen 
der durch verschiedene Methoden erhaltenen Organismen. (I. vgl. yorst. Ref.) Mit ver- 
sehiedenen Methoden wird die Harnstoff zersetzende Mikroflora von Boden identifiziert
u. klassifiziert. Nur durch Anreicherungskulturen konnte das aktiyste Harnstoff 
zersetzende Bakterium (B. Pasteuri) isohert werden. (Niihrboden: Bodenextrakt u. 
Pepton-Fleischextrakt, denen Harnstoff zugesetzt wurde.) Mit der Verduimungs- 
methode werden Verss. gemacht, jahreszeitliche Schwankungen festzustellen. Sie 
wird ais unbrauchbar befunden. Eine Priifung yerschiedener Boden ergab, daB der 
Geh. an Harnstoff zersetzenden Bakterien in keiner Beziehung zur GróBe des Harn- 
stoffabbaus in Boden steht. Die Mehrzahl der Harnstoff zersetzenden Bakterien haben 
eine geringe Wrkg. auf Harnstoff, wahrend die aktiysten Organismen nur in kleinen 
Mengen yorhanden sind. Durch die Verdiinnungsmethode 'wurden 26 Stamme erhalten. 
(Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde Infektionskrankh. Abt. I I .  92. 414—24. 1935. Edin- 
burgh, College of Agriculture.) S c h u c h a k d t .

E 4. P flan ze n che m łe  u n d  - physlo log ie .

Harley A. Daniel, Der M agnesiumgehalt von Grosem und, Hulsenfrik.htcn v.ni 

die Bezielmngen zwischen diesem Element und dem Gesamtcalcium-, Phosphor- und Sluk- 
stoffgehalt dieser Pflanzen. Der mittlere Mg-Geh. betrug bei 19 reifen Grassorten 0,156/j, 
bei 45 r e i f e n  Futterpflanzen 0,379%. Bei letzteren sinkt der Mg-Geh. mit fortschre itender 

Reife. Ca/Mg-Verhaltnis 1,10— 5,46, P206/Mg-Verlialtnis 0,09—2,42, N/Mg-Verhaltms 
2,09— 22,06. (J. Amer. Soc. Agron. 27. 922—27. Noy. 1935. Stillwater [Okla.].)

Hugo Kaho, Beitrag zur Kenntnis des Kartoffdeiweifies bei gesunden Knc>Uen. 
Das ReseryeeiweiB der Kartoffelknollen wird durch Alkalisalze sehr schwcr getali • 
Aussalzen gelingt nur bei sehr hohen Kaliumsalzkonzz. Nitrate u. Sulfate fallen mc ■ 
Erdalkalisalzo koagulieren es bedeutend leiehter. Weiter -wurde die Wrkg. der ba z 
mit der Hitzekoagulation des EiweiBes kombiniert. Die Verss. ze igen . daG das 1'cscn  ̂
eiweiB der Kartoffelknollen ein positiyes Protein, eine Verb. des EiweiBes nut cin 
Saure (wohl Oxalsaure), ist. Weiter wurde der EinfluB der Salze auf die Hitzekoagu 
lationstemp. des EiweiBes gepriift. Die durchschnitthche Koagulationstemp. is 
sorteneigenes Merkmal des KartoffeleiweiBes. Die Beeinflussung der Hitzcgeiuw t; 
durch Salze zeigt bei yerschiedenen Sorten gewisse charakterist. Atmeicuu g • 
Das KartoffeleiweiB erwies sich weiterhin ais auBerst empfindlich gegen Lauge. i
r h e m  7, 9 7 8  BREDEREOh.-

H. A. Spoehr und Harold W . Milner, Blattstdrke: Ihre Isolierung 
schaften. Vff. untersuchten nach einem modifizierten Verf. den S ta rkege li. yers 
Blatter u. fanden in %  des trockenen Blattmaterials nach Extraktion mit A. u. 
Nicotiana tabaeum 37,73; Phaseolus eoccineus 13,39; Linum usitatissmiu , ! /  
Hedera lielix (alte Blatter) 2,23, (jungę Blatter) 1,49; S te l la n a  me(ha ^

■eystis fabacea 2,65; Malva paryiflora 0,89. (J. biol. Chemistry 111- “ ‘r 
1935. Div. of Plant Biol. Califomia.) r

V. N. Likhite und G. H. Desai, Stdrkespeicherung in slen0* f ranttw „e ] i. der 
pflanzen. Die Krankheit bewirkt eine unnaturliche Steigerang _ T)n,-Jk ) GbI- 
Baumwollblatter, im Mittel yon 11,0 auf 17,5%. (Current Sci. 3-356.193o.
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M. Nunnia, Umbildung von Zuchem in den Pflanzen. Die Verss. bezweckten 
eino Klarung der biol. Zuckerumwandlung in pflanzliohen Geweben unter AusschluB 
von photosynthet. Vorgangen. Ais Vers.-Pflanzen dienten Triticum sativum, Avena 
sativa, Trifolium pratenso u. Vicia faba. Die Pflanzen wurden zunachst durch Haltung 
im Dunkeln (24— 48 Stdn.) prakt. zuckerfrei gemacht, dann abgeschnitten u. 24 Stdn. 
im Dunkeln in wss. Zuckerlsgg. eingestellt, worauf das Materiał nach B e r t r a n d  auf 
die einzelnen Zuckerarten untersucht wurde. Es ergab sich, daB Glucose u. Fructose 
in der lebenden Pflanze weehselseitig umgewandelt werden konnen. Hierbei bilden sich 
stets geringe Mengen von Sucrose. Sucrose wird synthetisiert aus Glucose, Eructose, 
Galaktose u. Maltose, nicht aber aus Dioxyaceton, Xylose u. Glycerin. Der Sitz der 
Sucrosesynthese ist das Stengelgewebe. Sucrose selbst wird bei kiinstlicher Darreiehung 
im Stengel teilweise wieder abgebaut. Durch Zugabe yon 1— 10% Toluol zur Zuckerlsg. 
wird die Sucrosesynthese nicht beeinfluBt. Glucose wird im Blattgewebe teilweise durch 
Veratmung abgebaut. Eiitterung der Pflanzen mit Glucose u. lYuctose beeintrachtigt 
kaum die Bldg. von Milchsaure u. Ph, Sucrosegaben fiihren nicht zur Erholiung des 
Ascorbinsauregeh. (Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia [Ann. Acad. Sci. fenn.] 
Ser. A. 44. Nr. 8. 95 Seiten. 1935. Helsinki.) Grimme.

C. A. Browne und Max Phillips, Das Vorkommen von Methoxyl-, Athoxyl- und 
Methylendioxydgruppen in Substanzen pflanzliohen Ursprungs und eine Moglichkeit, 
den ilechanismus ihrer Bildung durch die Pflanze zu erkldren. Die CH30-Gruppe ist 
im Pflanzenrciche auBerst weit yerbreitet. Sie kann von den niedrigsten bis zu den 
hóehsten Pflanzen synthetisiert werden. C2H60-Gruppen sind viel seltener ais die 
Methoxylgruppen. Die — O—CH2— O-Gruppe ist noch viel weniger oft anzutreffen. 
Vff. glauben, daB die drei erwahnten Gruppen durch Aufspaltung von Kohlehydraten 
durch Hydrolyse, Oxydations-, Beduktions- u. Dehydrierungsprozesse in der Pflanze 
synthetisiert werden. Bei der Bldg. der CH30-Gruppe tritt nur Oxydation u. Hydrolyse 
in Erschcinung. Die —O—CH2—O-Gruppe soli durch Hydroxylierung der CH30-Gruppe 
H; nachfolgende Kondensation mit einer anderen OH-Gruppe entstanden sein. Die 
Entstehung der C2H50-Gruppe laBt sich dureh Spaltung einer Kohlehydratbindung 
a. ansehliefiende Red. der CH2(OH)—CH2-Gruppe erklaren. Die Bldg. der C2H;0- 
wuppe muB dabei yon einem Kohlenhydrat ausgehen, bei dem zum mindesten eine 
Komponento Furanosestruktur hat. An Hand von Formeln werden dio Bildungs- 
®ógliehkeit der untersuchten Gruppen demonstriert. (J. Washington Acad. Sci. 25. 

~Î 4. Dez. 1935.) B redereck .
K. Winterfeld, Die Entstehung und Bedeutung der Pflanzenalkaloide. Vortrag. 

m ergeben sich eine Reihe von Aufbaumoglichkeiten fiir die Alkaloide, aber bisher 
f_ ême von ihnen exakt bewiesen. Aueh uber ihre biolog. Bedeutung fur die Pflanze
l noch keine endgultige Klarheit. (Pharmaz. Mh. 16. 241— 42. Dez. 1935. Frei- 
buS>-B0 _ B u s c h .

, p®ns v' Euler und Olle Dahl, Zur Bildung von Flavinenzymsystemen in  keimen- 
en Pflanzen. An keimenden Samen wurde folgendes festgestellt. Die untersuchte 
rete enthalt wahrend der fiinf ersten Keimungstagc etwa 5— 7 mai soyiel Gesamt- 

avin ais Hafer. Die Flayinsynthese ist bei der Gerste schon am 2. Tage im wesentlichen 
o ™gen (von da an ist der Geh. an Gesamtflavin ziemlich konstant), dagegen nimmt

i J  , u'*?n8eh. bei Hafer nach dieser Zeit noch zu. In  Extrakten von gekeimten Samen 
etw 9 J erkaltais von nicht dialysierbarem (gebundenem) Flavin zum Gesamtflayin 
diê  " p U’ "'^hrend der Keimung ziemlich konstant. In  ungekeimten Erbsen,

im Uegensatz zu ungekeimter Gerste u. ungekeimtem Hafer eine erhebliche Menge 
deJmnn -̂m^Cn’ licgt âst alles Flavin in gebundener Form vor. — An den Gersten, 

bekannt war, wurde ferner die Atmung gemessen. (Biochem. Z. 282. 
P t ?1/1L 935. Stockholm, Uniy.) H e s s e .

Sveh , ,. ase uncl W. E. Tottingham, Der photochemische Einflufl der verschiedenen 
3900 u \ aUf  '^e WeizenPflanze- Durch Eliminierung der Wellenlangen unter 
lation ? aus einer dem Sonnenlicht iihnlichen Strahlung wurde die Nitritassimi- 
Der rI' ernJlmt'ert> u- die Kohlcnhydrate wurden in jungen Weizenpflanzen gespeichert. 
erh6hta die vermehrte Red.-Kraft bei kurzwelliger Bestrahlung ist der
flMpcL  - <ler Gewebe an Chlorophyll u. Sulfhydrylverbb. Eine Verminderung 
Untcrsoh'8! • ' stets einer yermehrten Nitratassimilation parallel. Die meisten
^olettc <5 der ^usammensetzung der Gewebe waren Veranderungen im blau- 
lannf-rr.nTm_e a^ ê 'et zuzusehreiben. Die Nitratred. hing offensichtfich mit dem

8 Q Ultraviolettzusammen. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2613— 16. Dez. 1935.) B r e d .
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E s. Tierchemia und -physiologle.

J. Marek, 0 . Wellmann und L. Urbśnyi, Weitere Untersuchungen iiber die che- 
mische Zusammensetzung der Knochensalze. (Mezógazdas&gi-Kutatósok 8. 217—25. 
1935. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.] — C. 1935. n .  2969.) P a n g r it z .

Thomas W. Ray, Eine mikrochemische Untersuchung menschlicher Gallensteine. 
Es ergaben sich hinsichtlich der chem. Zus. keine Grundlagen zur Unterscheidung ver- 
schiedener Arten von Gallonsteinen (Cholesterin, Pigment, Caloium). Die Substanzen 
werden im allgemeinen regellos abgelagert. Bei einer gróBeren Anzabl von Steinen 
wurden Ca, Fe, P u. Mn bestimmt, sowie derNachweis von Pb u. Cu durchgefiihrt. 
(J. biol. Chemistry 111. 689—97. Nov. 1935. Milwaukee, Univ., Med. School.) SCHWAIB.

Yoshio Aizawa, Studien an Tonsillen. I. Uber die Verteilung von reduziertem 
Glutathion in der Gaumentonsille. Der Geh. an reduziertem Gluiathion ist in den intra- u. 
extratonsillaren Kapseln von Gaumentonsillen bei Kindem hoher ais bei Erwachsenen. 
Der reduzierte Glutathiongeh. der extratonsillaren Kapseln von jiingeren Menschen 
ist etwa so hoch wie der der intratonsillaren Kapseln alterer. Bei hypertroph., vcr- 
kleinerten Tonsillen u. bei chroń. Tonsillitis wurden Unterschiede im reduzierten 
Glutathiongeh. der intra- u. extratonsillaren Kapseln festgestellt. (Sei-i-kwai med. J. 
54. Nr. 6. 4— 5. 1935. Tokio, Jikeikai Med. Coli., Lab. Biol. Chem. a. Lab. Oto-Laryn- 
gology- ]Nach engl. Ausz. ref.]) Mahn.
*  Julian S. Huxley, Chemische Regulierung und der Hormonbegriff. U bersich t u. 
eine genaue Definition der Begriffe Hormon, Aktivator, Parahormon, Paraak tiya tor. 

(Biol. Rev. biol. Proc. Cambridge philos. Soc. 10. 427— 41. Okt.1935.) Jos. SCHMIDT.

E. P. Mc Cullagh und J. E. Keams jr., Die Beziehung zwischen den Neben- 
schilddriisen und den SeoMalhormonen bei Telanie. Bei der menschlichen Nebenseliild- 
driisentetanie haben die Keimdriisen eine deutliche Wrkg. auf die n e u ro n w sk u la re  

Erregbarkeit. Es wurde gefunden, daB wechselnde Konzz. der Sesualhormone im 
Kórper in keiner Beziehung stehen zu Schwankungen im Niveau des Serumcalciums u. 
-phosphors, u .  es ist wahrscheinlich, daB das Neuromuskularsystem durch einen be- 
sonderen Mechanismus erregt wird. Bestrahlungstherapie der Ovarien wird ais ein 
mógliches Kontrollmittel f i i r  die yerschlimmernden Faktoren bei einigen Fallen der 
Tetanie angesehen. (Endocrinology 19. 532— 42. Sept./Okt. 1935. Cleyeland, Ohio, 
Cleveland Clinic.) Westphal.

J. W . Cook und E. C. Dodds, Zur Chemie óstrogener Stoffe. Richtigstellung der 
von F r ie d m a n n  (C. 1935. H. 1373) falsch angegebenen ersten Entdeckung der physiol. 
Wirksamkeit synthet. Brunststoffe. Zuruckweisung der von F r ie d m a n n  gezogenen 

allgemeinen SchluBfolgerungen iiber die Aktivitat synthet. Brunststoffe auf Grund der 
Erfałmmgen der Vff. (Naturę, London 135. 793. 1935. London, Cancer Hospital [Free], 
Research Inst. u. Middlesex Hospital, Courtauld Inst. of Biochemistry.) WESTPHAL.

J. W . Cook und E. C. Dodds, Die Chemie óstrogener Substanzen. Entgegen den 
Befunden von E .  F r ie d m a n n  (vg l. C. 1935. H . 1373) gelang es nieht, mit den Ju- 

Salzen der Benzylidenbrenztraubensaure u . der Fury lidenbrenztraubens iiurc bei der 
Ratte Ostrus auszulosen. Verwandt wurden 100 mg Substanz, die in 6 Dosen in je 
0,5 ccm wss. Lsg. injiziert wurde. Die in 01 gel. freien Sauren waren ebenfalls men 
óstrogen. (Naturę, London 135. 959. 1935. London, Cancer Hospital [Free], Court-au 

Inst. of Biochem. Middlesex Hosp.) WADEHN.
E. Friedmana, Zur Chemie ostrogener Stoffe. Wahrend Vf. fruher m it ungesatt. 

fettaromat. a-Ketosauren an kastrierten Mausen verhomte Zellen im Vaginalabsitri 
erzielen konnte (C. 1935. I I . 1373), gelang es C o o k  u. D o d d s  (Naturę 135. p 
nieht, m it Benzalbrenztraubensiiure u. Furalbrenztraubensiiure an kastrierten Ka 

óstrogene Wrkg. festzustellen. Vf. maeht hierfiir die zu geringe Dosierung u. die A 
der Applikation yerantwortlieh u. halt daran fest, daB die óstrogene Wrkg. d e r  ungesu • 

fettaromat. a-Ketosauren in der GróBenordnung der von l-Keto-l,2 ,3 ,4 -tetrany 

phenanthren liegen soli. (Naturę, London 136. 108. 20/7. 1935. Cambridge, U 
Sir W i l l i a m  D unn  Inst. of Biochemistry.) Westph ■

J. W. Cook, E. C. Dodds und F. L. Warren, Zur Chemie ostrogener- Stoffe. u 
mit den f r u h e r  (Naturę 1935. 959.1935) mit negatiyem Resultat d u r c h g e fu h r t e n  ver«., 
FRiEDMANNschen ungesatt. fettaromat. a-Ketosauren in einer Dosierung von 
an Ratten Ostrus zu erzeugen, wurden unter Verwendung groBerer Dosen loi g 
Mit 300 mg des Na-Salzes der Benzylidenbrenztraubensaure, in 3 ccm u  - u loer .

verteilt verabreicht, lieB sich an kastrierten Ratten keine Andeutung emer ar
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erreichen. Wahrend F r ie d m a n n  mit 24 mg der Na-Salze der Benzyliden- u. der 
Furylidenbrenztraubensaure, jeweils in 3 Dosen verabreicht, an Mausen Ostrus erzeugen 
konnte (C. 1935. I I .  1373), gelang es den Vff. nicht, durch Verabreichung derselben 
Mengen der gleichen Substanzen an kastrierte Miiuse, die mit Ostron n. Rk. aufwiesen, 
den geringsten Ostrusoffekt zu erzielen. (Naturo, London 136. 912— 13. 7/12. 1935. 
London, The Cancer Hospital [Free], Research Inst. u. Middlesex Hospital, Courtauld 
Inst. of Biochemistry.) W e s t p h a l .

H. R . Catchpole, H. H. Cole und P. B. Pearson, Studien uber das Schicksal 
und den (aus dem Blutstrom) verschwundenen Anteil des gcmadolropen Hormons der Stute 
mch intravenoser Injektion. Im  Gegensatz zum Prolan wird das gonadotrope Hormon 
der Eąuiden (Stute) nicht durch die Niere ausgesehieden. Die Hormonkonz. wird beim 
Kaninchen nach jedesmal 26 Stdn. auf die Halfte reduziert, beim Wallach nach jedes- 
mal 6 Tagen. Das Hormon findet sich nicht in Lungc, Milz, Uterus, Niere oder Leber 
angereichert, so daB es also im Korper zerstort werden muB. Da beim kastrierten u. 
nichtkastrierten Kaninchen der Abbau gleich verlauft, ist es unwahrscheinlich, daB 
die Gonaden eine entscheidende Rolle dabei spielen. (Amer. J. Physiol. 112- 21— 36. 
1935. Univ. of California, College of Agriculture.) H il g e t a g .

E. C. Hamblen, Resultale der prdoperativen Verabreichung von Sćhwangereńham- 
ezlrakl: Eine Untersuchung der Ovarien und Endorwtrien bei Hyperplasie des Endo- 
melriums nach solchen Injektionen. Ovarien u. Endometrien von 11 Patientinnen mit 
Hyperplasie des Endometriums nach der Injektion von insgesamt 2400— 8200 R.-E. 
Hypophysenvorderlappenextrakt (in einzelnen Injektionen von 100— 400 R.-E. iiber
4—9 Tage yerteilt) wurden untersucht. Es zeigte sich kein EinfluB auf Primordial- 
oder jungę Follikel, sondern hauptsachlich auf reifende oder reife. Bei der Gruppe der 
altercn Patientinnen traten Corpora lutea auf. In  einem Falle wurden Veranderungen 
des Endometriums beobaehtet. (Endocrinology 19. 169— 80. 1935. Durham, N. C., 
Duke Univ. Hospital, Departm. of Obstetrics and Gynecology.) W e s t p h a l .

Richard Betts Phillips, Tliedintherapie bei Vulvovaginitis. 13 Madchen im durch- 
schnittlichen Alter von 6 7 2  Jahren wurden 4— 6 Monate lang mit Theelin allein (durch- 
schnittlich 3160 R.-E.) behandelt. In  4— 6 Wochen kliirte sich bei allen der AusfluB auf, 
die Abstriche wurden negativ. Bei 6  Patientinnen dauerte die Heilung an; nachteilige 
Wrkgg. der Behandlung wurden in keinem Falle festgestellt. Zur Behandlung der Vulvo- 
vaginitis wird Theelin in Verb. mit den anderen gebrauchlichen Methoden empfohlen. 
(New England J . Med. 213. 1026— 29. 21/11. 1935.) W e s t p h a l .

C. Kaufmann, Menstruation durch kunstliches Corpus luteum-Hormon. In  der 
gleichen Weise wie friiher mit dem Corpus luteum-Hormon aus Schweineoyarien wurde 
crne operativ kastrierte Frau, dereń Uterusschleimhaut sich im Zustand volliger Atrophie 
befand, nach vorherigem Aufbau der Proliferationsphase durch 300 000 ME. des Benzoe- 
saureesters des Dihydrofollikelhormons mit dem „kunstlichen“ , aus Stigmasterin 
dargestellten Corpus luteum-Hormons (von B u t e n a n d t  u. W e s t p h a l , vgl. C. 1935. 

!• 719) behandelt. 2 Tage nach der Injektion ( 5 x 6  mg Hormon) setzte eine uterine 
Btutung ein, die 4 Tage anhielt; es handelte sich um eine echte menstruelle Blutung, 

S^leimhaut war im Stadium der Sekretionsphase. (Klin. Wsclir. 14. 778— 79. 
193o. Berlin, Univ.-Frauenklinik der Charite.) W e s t p h a l .

J. M. Robson, Die Wirkung der Omrialhormone auf den Uterusmuskel in vivo 
2!!® 1,1 ńtro. Um festzustellen, ob die Ergebnisse der in vitro angestellten Verss. am 
Uterusmuskel auch fiir den Zustand in vivo Gultigkeit besitzen, wurde eine Anzahl 
ttypophysektomierter u. ovarektomierter Kaninchen mit Ostrin (Injektion von ins- 
gesaint 0,02—0,25 mg Ostron) u. zum Teil anschlieBend mit Corpus luteum-Hormon 
y°~ ° KE.) behandelt. Am Uterus wurde 1. die Rk. gegen Oxytocin u. die spontane 
Altf ■?- A^tmtat in vivo, 2. Empfindlichkeit gegen Oxytocin u. spontane rhythm. 
śu lit t V°n - k ^ S ib u d in a l-  u. Circularmuskel in yitro u. 3. das histolog. Bild unter- 
int ^en meisten Fallen war die Rk. des Uterusmuskels gegen das Oxytoein beim 

akten Tier u. bei dem in physiol. Lsg. suspendierten Muskel innerhalb der Fehler- 
stenzeri gleich. Es wird geschlossen, daB die am Longitudinahnuskel in vitro erhaltenen 
rgebruase boi den meisten Verss. einen zuvcrlassigen Indieator fiir den Zustand des 

rus m situ darstellen. Ostrin verstarkt sowohl in vitro ais auch in vivo die rhythm. 
Snonł 1 8 -''■us^ ĉ ; aber die hemmende Wrkg. des Corpus luteum-Hormons auf die
l L » S attio!len liiBt sich nur am intakten Tier beobachten. (J. Pliysiology 85.

“6/10. 1935. Edinburgh, Univ., Inst. of Animal Genetics.) W e s t p h a l .
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Harold Burrows, Trennung der Schambeine nach Verabreichung von Ostrusstoffen 
an mannliche MaiLse. In  Analogie zu ahnlichen Befunden anderer Autoren an anderen 
Tieren stellte Vf. fest, daB nach langdauemder Behandlung kastriorter u. nicht 
kastrierter mannlicher u. n. weiblicher Mause mit Ostron oder Eąuilin (Applikation 
in 0,01— 0,l%ig. Lsg. auf die Ruekenhaut) eine GróBenabnahme u. eine Trennung 
der Schambeine eintrat. Eiir das Einsetzen dieser Rk. ist das Alter der Tiere wiohtig; 
die Mause waren 5— 6 Wochen alt u. bei denMannchen hatte der Descensus testiculorum 
nocli nicht stattgefunden. (J. Physiology 85. 159— 61. 26/10. 1935. London, The Cancer 
Hospital [Eree], Research Inst.) W e s t p h a l .

A. W. Spence und E. F. Seowen, Die Verwendung gonadotroper Hormone zur'
Behandlung von unvollstandigem Descensus testiculorum. 33 Patienten mit unvoll- 
stiindig herabgewandorten Testes (Alter 4—26 Jahre) wurden mit zweimal woehentlich 
500 RE. gonadotropen Hormons behandelt. Von 12 beiderseitigen Fallen wurden
6  beiderseitig geheilt, 4 einseitig, 2 nicht. Bei 19 Mannem mit einseitig unyollstandigem 
Descensus trat in 11 Fallen Heilung ein. In  2 weiteren Fallen wanderten die oben im 
Scrotum befindlichen Testes nach unten. Die Ergebnisse wurden nach einer Be- 
handlungszeit yon 2 Wochen bis 14V2 Monaten erhalten. (Lancet 229. 1335—38. 
14/12. 1935. London, St. Bartholomew’s Hospital.) W e st p h a l .

B. Frattini und M. M. Maino, Abschliepende Erwiderung auf die Bemerkungen
von K . Tscheming zur Prioritat der Darstdlung des mdnnlichen Sexualhormons. (Vgl. 
C. 1935. I . 2835.) (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 8 . 1264— 65. 1935. Mailand, Istituto Bio- 
chimico Italiano.) W e s t p h a l .

Adli Samaan, Die Wirkung ton Hypophysen-(Hinterlappen-)Extrakt auf den 
Hamflufi bei nicht anastlietisierten Hunden. Der Inhalt deckt sich im wesentlichen mit 
der C. 1935. I I .  3941 referierten Arbeit. (J. Physiology 85. 37— 46. 1935. London, 
Univ. College, Dep. of Pharmaeology.) Jos. S c h m id t .

S. Fiandaca, Beitrag zum Studium der funktionellen Zusammenhange zwischen 
Epiphyse und Hypophysenvorderlappen. I. Wirkung auf die Kelonamie. Injiziert man 
IŁaninchen mit einem wss. Extrakt aus Hypophysenvorderlappen, so kommt es zu 
einem Anstieg der Ketonkórper, besonders der /?-Oxybuttersiiurc, im Blute. Gibt man 
aber gleichzeitig noch eine aquivalente Menge Epiphysencxtrakt, so bleibt der Anstieg 
aus. Gibt man mehr Epiphysenextrakt, so kann man sogar eine Senkung der Aceton- 
korper crzielen. (Biochim. Terap. sperim. 22. 9— 17. 1935. Palermo, Univ.) G e h r KE-

Isolde T. Zeekwer, Lewis W. Davison, Thomas B. Keller und Clarence 
S. Liyingood, Die Hypophyse beim ezperimentellen Kretinismus. I. Strukturelle Ver- 
dnderungen der Hypophyse bei schilddruserilosen Batten. Jungę, thyreoidektomierte 
Ratten bleiben im Wachstum zuruck. Das Gewicht der Hypophyse ist erhóht, u. zwar 
enthalt die Driise sowohl mehr feste, ais auch mehr fl. Bestandteile. Die Zahl der acido- 
philen Zellen ist stark vermindert, die der basophilen erhóht. Es treten zahlreiche 
groBe, mit hyaliner Substanz gefullte Zellen auf, die Vff. „Tliyreoidektomie-Zellen 
nennen. Diese Zellen sezermieren u. speichem einen hyalinen Stoff. Vff. schlielicn, 
daB die Wachstumsstorung auf dem Verlust der Acidophilen beruht. Diese Zellen 
produzieren das thyreotrope Hormon, aber nicht das adenotrope. Bleibt die Thyreoia- 
ektomie unvollstandig, so treten die geschilderten Erscheinungen auch nur unvoll- 
standig auf oder fehlen ganz. (Amer. J. med. Sci. 190. 145— 57. 1935. Pmladelpnia, 
Univ. of Pennsylvania, Patholog. Dep.) CEHBKK-

G. Kusehinsky, Uber den E influfi verschiedener Temperaturen auf die Sekretion 
des thyreotropen Horinons. Ratten wurden vom Vf. liingere Zeit in kalterer, dzw. 
warmerer Umgebung ais n. gehalten. Die „Kaltetiere" zeigen zunachst rumg > 
dann akt. Schilddrusen (histolog. Praparat) u. n. unveranderte Hypophysen. 
den„Warmetieren“ tritt vorubergehendeInaktivierung derSchilddruseu. entsprecnen 
voriibergehender Stillstand der thyreotropen Sekretion ein. Vf. halt das zertwe g 
Auftreten von Hemmungsstoffen bei Kaltetieren fiir w a h r s c h e in l ic h  (™jj8c , 
bei n. thyreotroper Funktion). (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. P a t h o l .  i r n a r m  • 
179. 726—37. 19/11. 1935. Schanghai, Staatl. Tung-Chi-Uniy^, P h a n n a k o lo c .

Institut.) Dannenbaum.
S. Glaubach und  E. P. Pick, Vber die Beeinflussung der T e m p e r a tu r re g u h e rw g  

durch Thyroxin. IV . Versuche an im Brustmark durchtrenntenMeerschwemenen. j, '
C.1932.1. 407.) Bei Meerschweinehen, dieinHóhedes5.— 8 . Brustmarksegmen ^
trennt sind, bew irkt N ovokain einen tieferen u. langeren Temperatursturz 
Tieren; bei ersteren yermag Thyroxin (Yorbehandlung) den Sturz nur unv ^
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auszugleichen im Gegensatz zu letzteren. Durchtrennen der Nn. ischiatiei et femorales 
bewirkt keine tiefere Temperatursenkung ais beim n. Tier; bei beiden hebt Thyroxin- 
yorbehandlung den Temperatursturz auf. (Naunyn Sckmiedebergs Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 179. 678— 85. 19/11. 1935. Wien, Pharmakol. Inst. d. Univ.) D ann .

G. Di Macco, Die Wirhung von Thyroxin bei der passwen Hyperthermie. Setzt 
man n. u. mit Thyroxin (R o c h e ) behandeltc Kaninchen der Wrkg. erhóhter AuBen- 
temp. aus, so sterben die behandelten Tiere schneller u. zeigen holiere Innentemp. 
ais die Kontrollen. Fiir Hyperthyreoitische ist also erhóhte AuBentemp. ungiinstig. 
(Boli. Soc. ital. Biol. sperim. 10. 904— 05. Okt. 1935. Catania, R . Univ., Inst. f. allg. 
Pathologie.) G e h e k e .

G. Scoz, Die Wirhung kleiner Thyroxindosen auf das Oeuiicht einiger innerer Organe 
der Ralle. Bei wochentlichen Injektionen yon 0,5 mg wahrend 1 Monats wurde an 
Ratten eine Gewichtszunahme von Leber u. Nieren gegeniiber den nichtbehandelten 
Kontrollen gefunden. Diese beruht nicht auf einer Zunahme des Wassergeh. der Organe. 
Boi der Milz waren die Ergebnisse nicht eindeutig. (Boli. Soc. ital. Biol. sperim. 9. 
837—39. 1934. Mailand, R. Univ., Physiol. Inst.) G e h e k e .

G. Scoz, Die Wirhung von Thyrozin auf den Eiv;eifSstoffwechsel. Nach Injektion 
von Thyroxin beobachtct man bei Hunden Gewichtsabnalime u. yermehrten Abbau 
von KorperciweiB, wenn man die Tiere unter ausreichender, aber einformiger u. calorien- 
armer Diat halt. Unter einer an EiweiB ausreichenden u. fettreichen Diat wird bei 
crwachsenen Tieren die N-Bilanz nicht verandert; bei sehr fettreicher Nahrung nimmt 
das Korpergewicht sogar zu. Nach der Behandlung wird die S- u. besonders die N-Bilanz 
stark aktiv. Bei einem gesehorenen behandelten Tier ist die S-Retention etwa 3-mal
groBer ais beim nichtbehandelten gesehorenen Tier. (Arch. Scienzo biol. 20. 10— 29.
1934. Neapel, R. Univ., Physiol. Inst.) G e h e k e .

Theo Blom, Der E influfi von Schilddrusenpraparaten auf die ezperimentelle Ana- 
phylazie beim aktiv sensibilisierten Meerschweinclien. Vf. zeigt an einem groBen Tier- 
material, daB akt. mit pflanzlichem EiweiB sensibilisierte Meerschweinchen, denen 
Schilddriisenpraparate injiziert werden, gegeniiber den Kontrolltieren bedeutend 
schwerere anapliylakt. Anfiille zeigen u. wesentlich leichter erhegen. Die Anwendung 
von Eli tyran, einerseits wahrend der Sensibilisierungszeit, anderseits wahrend der 
Ruhezeit vor der Reinjektion, bewirkt in beiden Fallen eine ganz erhebliche Steigerung 
des anaphylakt. Schocks gegeniiber den Kontrollen. Eine Doppelbehandlung mit 
Elityran wahrend der Sensibihsierungszeit u. zugleich vor der Reinjektion bringt 
keine weitere Steigerung des anaphylakt. Schocks zustande. (Z. Immunitateforschg. 
cxp. Therap. 83. 373—81. 2/11. 1935. Dusseldorf, Hygien. Inst. d. Med. Aka- 
demie0 Jos. S c h m i d t .

L, C. Maxwell und Fritz Biscłioff, Uber die Zunahme der physiologischen Wirk- 
samkeit des Insulins. Insulinpraparate, denen bas. FeCl3 zugesetzt wird, setzen bei 
Kaninchen u. Ratten den Blutzuckerspiegel starker u. fiir einen langeren Zeitraum 
herab ais gleich starko Vergleichspraparate. (Amer. J. Physiol. 112. 172— 75. 1935. 
Santa Barbara Cottage Hospital. Chem. Lab.) H il g e t a g .

Max Rosenberg, Uber Insulingewdhnung. Im  AnschluB an die Arbeit von 
•'UINz e r  u . J o e l  (C . 1935. I I .  3669) wamt Vf. vor MiBverstandnis des Ausdrucks 
»Insuhngewohnung“ im Sinne etwa der Gewohnung an Alkaloide. Beim insularen 
jJiabetes kommt eine solche Gewohnung nicht in Frage, da der Insulinbedarf der Kranken 
iSJ? 1 ^as Nachlassen der eigenen Produktion bedingt sei. (Wien. klin. Wschr. 48. 
1389— 90. 8/11. 1935. Berlin.) G e h e k e .

I- L. Chaikoff und A. Kapłan, Wirhung von róhem Pankreas auf die Blutlipoide 
yankreaslosen mit Insulin behandelten Hunden. Vff. hatten friiher (vgl. C. 1934. 

j ”J37) festgestellt, daB die Blutlipoide von Hunden, dio depankreatisiert u. mit 
}’ m behandelt wurden, stark emiedrigt sind; die Abnahme bezieht sich haupt- 

^chhch auf das veresterte Cholesterin. Es wird nun gefunden, daB Verfiitterung von 
^eunal taglich 125 g roher Pankreasdriise nicht nur die Abnahme yerhindert, sondern 
“ca zu einem Anstieg aller Lipoidstoffe iiber die Norm fuhrt. Durch Zufugen oder 
egiassen des Pankreas aus der Diat konnte Steigen oder Fallen der Blutlipoide bewirkt 

PV,i ' S°twanknngen betreffen hauptsachlich das veresterte Cholesterin; freies 
Tipri-i °riT nur wonig veriindert. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 32. 934— 35. 1935.

eley, Univ. of Califomia Medical School, Division of Physiology.) W e s t p h a l . 

Ver^ â Z ^ a^^cs) Einflufi der Zirbeldruse auf das Wachstum. Auf Grund der 
arm angenommen werden, daB die Yerabreichung von getrockneter, pulyeri-
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sierter Kalberepiphyse auf das Wachstum u. das Korpergewicht junger, noch nieht 
geschlechtsreifer Hiihner fórdemd einwirkt. (Z. ges. exp. Med. 97. 204— 06. 8/11. 
1935. Budapest, I I .  Med. Klinik d. Kgl. ung. Peter Pdzmdry-Univ.) Jos. Schmi.

Arthur Jores, Untersuchungen uber die Funktion des Pigmenthormons im Warni- 
bluterorganismus. I. Die Wirkungen des Homions auf Temperatur und Blutzucker bei 
intraventrikularer Injektion beim Kaninchen. Die intracerebralc wie intrayenose In- 
jektion eines alkal. gewonnenen Hypophysenhinterlappenextraktes bewirkt eine 
Temp.-Senliung u. einen Blutzuckeranstieg. Diese Effekte bleiben nach Bestrahlen 
der Lsg. mit Ultrayiolett aus. Das spricht fiir eine spezif. Wrkg. des Melanophoren- 
hormons. Beim atropinisierten Kaninchen ebenso wie in Somnifennarkose ist die 
Wrkg. auf die Kórpertemp. abgeschwackt bzw. aufgehoben, die auf den Blutzucker 
unyerandert. Aus den Verss. wird geschlossen, daB das Pigmenthormon im Zwischen- 
him  an den parasympath. Zentren angreift u. liier eine Temp.-Senkung wie einen 
Blutzuckeranstieg heryorruft. Die Verss. bringen eine Stiitze fur die Arbeitshypotliese, 
daB das Pigmenthormon das parasympath. Hormon ist u. auch im Saugetierorganismus 
antagonist. Beziehungen zum Adrenalin hat. (Z. ges. exp. Med. 97. 207— 13. 8/11. 
1935. Rostoek i. M., Med. Univ.-Klinik.) Jos. S c h m id t .

Birger Strandell, Versuche zur Isolierung des antiandmischen Prinzips der Leber. 
Klinischer Teil. Bericht iiber die klin. Heilerfolge mit einem weitgehend angereicherten 
Leberextrakt, der in Zusammenarbeit mit Per Laland u. Aage Klem hergestellt war 
(mit 45 Heilungskurven). Aus 100 g Leber wurdo eine Trockensubstanz von 0,0002g 
Gewicht bereitet, die gegen pernicióse Anilinie hochakt. war, wenn 0,002 g von ihr in 
W. gel. u. intragluteal yerabreicht wurden. (Acta med. scand. Suppl.-Bd. 71. 1—52. 
1935. Orebro, Schweden, From The Medical Departm. of Liinslasarettet, Tho County 
Hospital.) W e s t p h a l .

Elias G. Posa, Chemische Analyse des Blutes von fiin f mdnnlichen und fiin f weil- 
lićhen Biiffeln (Bubalus bubalis L.). Gefunden wurden im Mittel: N 30,15 bzw. 
29,93 mg/ccm, Nichtprotein-N 27,61 bzw. 29,50, Harnstoff 13,47 bzw. 13,51, Harn- 
saure 1,71 bzw. 1,45, Kreatinin 1,56 bzw. 1,80, Kreatin 4,77 bzw. 4,09, NaCl 473,46 
bzw. 481,13, Serum-Ca 27,99 bzw. 28,38, Zucker 79,35 bzw. 67,94 mg in 100 ccm. 
Weitere Einzelheiten (Zahlung der Blutkorperehen usw.) im Original (Tabellen). 
(Philippine Agriculturist 24. 388— 92. Okt. 1935.) G k o s z f e l d .

Eldon M. Boyd und H. J. Treddell, Die Lipoide des mensclilichen Blutes.  ̂Die 
Phospholipoide u. freies Cholesterin bleiben bei n. Ernahrung wiihrend eines Tages 
fast konstant. Der Cholesterinestergeh. des Blutes stieg nachmittags leicht an u. er- 
reichte sein Maximum 4 Uhr morgens, um dann wieder zu fallen. Der Geh. an Neutral- 
fetten war um 4 Uhr am geringsten; er stieg dann u. blieb von 8— 17 Uhr auf konstanter 
Hóhe, um nachts wieder zu fallen. Die roten Blutkorperehen spielen móglicherweise 
beim Fettransport eine Rolle. (Trans. Roy. Soc. Canada. Sect. V [3] 29- 113—21. 
1935.) B r e d e k e c k .

Lorio Reale, Freie und gebundene Lipoide im Blutplasma. Es wird der Lipoidgeh. 
des Blutplasmas yon Hunden nach einer Fettmahlzeit, einer fettfreien Mahlzeit u. im 

Niichtemzustande untersucht. Die durch Siittigung mit (NH4)2S04 nieht fallbaren 
Lipoide schwanken zwischen 22 u. 252 mg-°/0 u. maehen im Mittel 12,2% der Gesamt- 

lipoide aus. Die mit (NH4)2S04 fallbaren, atherlóslichen Lipoide schwanken zwischen 

128 u. 507 mg-% u. machen im Mittel 35,6% der Gesamtlipoide aus, die aus der Eśillung 
mit h. A. extrahierbaren Lipoide 297— 620 mg-%, im Mittel 52,2% der Gesamtlipoide. 

Die Verteilung der Lipoide der Blutkorperehen auf die einzelnen Eraktionen schwanKt 
in weiten Grenzen yon Tier zu Tier, u. beim selben Tier regelmaBig mit der Eni^hrung 
u. besonders mit der Fettresorption. (Boli. Soc. ital. Biol. sperim. 10. 886  89. Ok . 
1935. Cagliari, R . Univ., Physiol. Inst.) GEHRKE.

R. Nothaas und F. Widenbauer, BezieJiungen zwischen Blutfarbstoff und 
farbstoff. Zur Frage des physiologischen Blutfarbstoffabbaues. IV. (HI. vgl. O. lnuo- 
I. 2837.) Neben den zahheiehen bisher gefundenen Analogien zwischen Urocnroin 
aus Harn u. Hamuroehrom aus Erythrocyteninhalt werden neu ais gememsame ̂ .w  
beschrieben: 11. in W., Essigsaure, Aceton, wl. in Entfarbung von Jodstarke, g ei 
Spektren derjenigen Farbstoffe, die nach Zugaben von konz. H 2S04 u. Alkauen 
treten u. negatiye Benzidin- u. (Jmdin-Rkk. Aus Hiimin laBt sich ein ident. i<ar 
gewinnen. Auf die Wahrseheinlichkeit, daB der Harnfarbstoff ais Abbaupro . ^  
Blutfarbstoffes anzusehen ist, wird hingewiesen. (Z. ges. exp. Med. 9o. ° 
Numberg, I. Med. Klinik d. Allg. Krankenhauses.)
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Zacharias Dische, Die Bedeutung der Phosphorsaureester fur den Ablauf und die 
Steuerung der Blulglykolyse. I I .  Zerfall des Hezosemonophosphats im hamolysierłen 
Blut nach Phosphorylierung in  einer mit der Dephosphorylierung der Adenosinlriphosphor- 
sćiure gekoppelten ReaHion. (I. vgl. C. 1935. I. 3803.) Verss. mit Hamolysaten yon 
glucosefrei gewaschenen Mensclienerythrocyten ergaben keinen Anlialtspunkt fur den 
direkten Zerfall des Hexosemonophosphats in 1 Mol. Trioseester u. 1 Mol. Triose, wie 
es der Vf. friiher (1. Mitt., 1. c.) angenommen hatte. Die Verss. zeigten vielmehr, daB 
dem Zerfall des Hexosemonophosphorsaureesters eine Phospkorylierung desselben voran- 
geht, wobei mindestens 2/ 3 der yeresterten Phosphorsaure durch Dbertragung der- 
selben yon Adenosiniriphospliorsaure (I) auf den Zuckerester erfolgt. Ea ist jedoch 
nicht ausgeschlossen, daB die gesamte mit dem Zueker yeresterte Phosphorsaure von der 
I  stammt. Dieser Tatbestand kónnte dadurch yerdeekt werden, daB gleiehzeitig mit 
der Dephosphorylierung der I  eine teilweise Resynthese derselben stattfindet. Auf 
alle Palle wird aber die gesamte mit dem Hexosemonophosphat yeresterte Phosphor
saure von anderen Phosphorsaureestern geliefert. Die Gesehwindigkeit dieses Um- 
esterungsprozesses ist um so kleiner, je geringer die Konz. des Zuckeresters ist. Da 
nun der EMBDEN-Ester mit ungefahr der gleichen Gesehwindigkeit phosphoryliert 
wird wie der NEUBEBG-Ester, so muB die Aldosekomponente des Gleiehgewichts- 
esters ebenso an der Phosphorylierung teilnehmen, wie die Ketosekomponente. Da 
aber nur e in  Diphospliorsaureester bekannt ist u. es unwahrscheinlieh ist, daB ein 
Aldosediphosphorsaureester auftritt, so ist anzunehmen, daB die ^4Wosekomponente 
nur in der Weise an der Phosphorylierung teilnimmt, daB ein Teil derselben standig 
den Ketosemoncphosphorsaureester im statu nascendi liefert, der mit weit groBerer 
Gesehwindigkeit phosphoryliert wird, ais der fertige Ketosephosphorsaureester. (Bio
chem. Z. 280. 248— 64. 1935. Wien, Uniy. Physiol. Inst.) K o b e l .

H. Keilhack, Das Verhalten der Serumeiiceiftkorper unter verschiedenen Stoffwechsel- 
hedingungen. Mit Ausnahme des Fibrinogens sind iiber die Bedeutung der Globulinę 
u. Albuminę im Blutserum hinsichtlich ihrer Funktion im Organismus keine gesicherten 
Tatsachen bekannt. Vf. erortert die versehiedenen Ansiohten iiber den Zweck u. die 
Umwandlungen dieser wiehtigen Proteine, insbesondere das Verhaltnis zu den Geweben. 
Eine Umwandlung von SerumeiweiB in OrganeiweiB ist nicht bewiesen. Auf jeden 
Fali ist der Korper jedoch bestrebt, die Menge u. Konz. der BluteiweiBstoffe weit- 
gohend konstant zu halten. Da auch der Weg der SerumeiweiBkorper im Organismus 
(Bldg. u. Ausscheidung bzw. Abbau) im Organismus noch yólhg ungeklart ist, wurden 
zunachst Yerss. dariiber angestellt, diese Proteine so zu kennzeichnen, daB sie sich 
mit Hilfe von biol. Rkk. auf einfache Weise eindeutig nachweisen u. wiedererkennen 
lassen. Die EiweiBnatur der Pracipitine u. der Agglutinine ist wahrscheinhch; diese 
Antikórperwrkgg. sind jedenfalls an die Globulin- (Euglobulin-) Fraktion des Blut- 
serums gebunden. Wird im Antiserum eines Tieres, das Pracipitine oder Agglutinine 
enthalt, eine positive Pracitpiations- oder Agglutinationsrk. gefunden, so kann man 
daraus schlieBen, daB auch entsprechend Serumproteine zugegen sind. Es wurde daher 
untersucht, ob sich die bei einem Tier erzeugten Antikórper auf ein anderes Tier iiber- 
tragen u. im Blut wieder nachweisen lassen. Findet nach der tlbertragung im Empfangcr- 
senim, das zuvor keine Antikorperwrkg. aufwies, eine Agglutination oder Pracipitation 
statt, so sind auch die Serumproteine des Spendertieres noch yorhanden, wobei die 
Ubertragung artgleichen Antiserums yorausgesetzt ist. Einzelheiten uber die Methodik 
erner Bluttransfusion an Kaninchen mit dem Ziel, bestimmte, durch Antikorperwrkg. 
charakterisierte SerumeiweiBstoffe auf yorher pracipitin- bzw. agglutininfreie Tiere zu 
ubertragen, ygl. im Original. Es kann dabei angenommen werden, daB korperfremdes, 
abor artgleiches EiweiB wie korpereigenes yom Organismus yerwendet wird. Es -\yurde 
untersucht, ob u. wie lange sich die iibertragenen BluteiweiBkorper unter versehiedenen 
^dmgungen im Empfangertier nachweisen lassen. Die Uhertragungsergebnisse der 
. r ê  genannten Antikórper zeigten jedoch bemerkenswerte Unterschiede. Es zeigte 
t r ’ ^er Ubertragung pracipitinhaltigen Blutes von Kaninchen eine Pracipi-

onshemmung auftrat, dio offenbar auf der Anwesenheit einer hitzebestandigen
• unspezif. sowio sauerstoffempfindhchen Substanz im Serum des Empfangertieres 

1 'Tn nnfi^ie t5ansfUI1dierten Pracipitine waren trotz des hohen Pracipitintiters von 
ba o- 'n.^einem Fali langer ais 3— 4 Stdn. im Blute des Empfangertieres nachweis- 

r. Oanzlieh andersartig yerhielt sich hamagglutininhaltiges Blut nach der t)bei- 
es blieb bei normaler Ernahrung des Empfangertieres 3— 4Woehen nach- 

18 ar- Diese Agglutinine yerschwinden jedoch im Hungerzustand u. bei Fieber
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sehr viel schncller aus dem Kreislaufsystem. Wahrend diePracipitinrk. fiir die Klśirung 
der oben erwahnten Fragen somit ausseheidet, laBt sich der Ersatz von Serumproteinen 
mit Hilfe des Agglutininnachweises unter versckicdenen Bedingungen erfassen. Aus 
den beobachteten Unterschieden im Verhalten normaler u. hungemder bzw. fiebernder 
Tiere wird geschlossen, daB den Serumproteinen eine Notfallsfunktion im Eiweifl- 
stoffwechsel bei Steigerungen des Stiekstoffverlustes zukommt, indom sie ais Ver- 
brennungsmaterial oder ais Ersatz von OrganeiweiBstoffen dienen konnen. (Naunyn- 
Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 180. 1— 11. 5/12. 1935. Leipzig, Med. 
Klinik d. Univ.) Heyns .

A. Scheuuert, Uber richtige Ernahrung und Erndhrungsschdden. tlbersichts- 
bericht. (Dtsch. Pelztierziiclitcr 1935. Nr. 24. 2 Seiten. Leipzig. Sep.) Sc h w a ib o l d .

F. Hoffmann, Zur Frage der Salzdiat. Krit. Ubersichtsbericht. (Pharmaz. Ztg. 
80. 1313— 14. 14/12. 1935.) Sc h w a ib o l d .

V. G. Heller, J. B. Owen und Lucile Portwood, Die Wirkung der Aufnalime 
von salzhaltigen Wdssem auf die pn-Zahl des Verdauungslraktes, das Slickstoffgleich- 
gewicht und den Verdauungskoeffizienten. (Vgl. C. 1935. I. 262.) Verss. mit verschie- 
denen Salzlsgg. (NaCl 1%, 1,5%, 2%, MgSO., u. CaCl2 ebenso, Ca(OH),, CaS04, 
Na2HPO.,) an mehreren Tierarten. Die N-Ausnutzung wurde nicht gestórt, ebenso- 
wenig die Verdaulichkeit; diese u. die Assimilation erscheint eher gefórdert, so lange 
die Salzkonz. niclit so hocli ist, daB schwere Storungen auftreten. Die pn-Zahl im 
gesamten Magendannkanal wird durch alkal. oder saure Salze ebenfalls wenig geiindert, 
wenn die Konzz. nicht ubermaBig hoch sind. (J. Nutrit. 10. 645—51. Dez. 1935. 
Stillwater, Agric. and Mech. Coli.) Sc h w a ib o l d .

Grover F. Powers, Die Ernahrung des Kindes. Geschichłliches und modeme Praxis. 
Krit. Ubersichtsbericht: Die allgemeine Zus. der Nahrung, Richtlinien zur Wahl von 
Emahrungsformeln, Kindersterblichkeit, das psycholog. Gebiet. (J. Amer. med. Ass. 
105. 753— 61. 1935. New Haven, Yale Univ. School Med.) Sc h w a ib o l d .
*  Luigi Mascarelli, Die Chemie der Vitamine. Vortrag iiber die chem. Arbeiten 
zur Reindarst. u. Konstitutionsermittlung der Vitamine auf der 23. Versammlung der 
Gesellschaft fur wissenschaftlichen Fortsehritt, Neapel, Okt. 1934. (Arch. Scienze biol. 
20. 588—603. 1934.) G e h k k e .

A. Scheunert, Die wichtigsten Ergebnisse der Viiaminforsclmng. t)bersiehtsbericht: 
Vitamin A, Bj, B2, C u. D. (Z. iirztl. Fortbild. 32. 581— 84. 1935. Leipzig, Unir., 
Vet.-Physiol. Inst. Sep.) Sc h w a ib o l d .

Gabriel Bertrand und R. C. Bhattacherjee, Untersuchungen uber die kombinierte 
Wirkung des Zinks und der Vitamine bei der tierischm Ernahrung. (Buli. Soc. sci. Hyg. 
aliment. Aliment. ration. Homme 23. 369— 76. 1935. —  C. 1935. I I .  2971.) SCHWAIB.

F. Thoenes, Uber die Korrelation von V itam inA und D. Ubersiclitsbericlit- 
(Dtsch. med. Wschr. 61. 2079—81. 27/12. 1935. Magdeburg, Stadt. Kranken- 
anstalten.) S c h w a ib o l d .

L. Schuster, E in Fali von A-Avitaminose beim Hunde. Durch eine tagliche Leber- 
tranzulage konnten die infolgo zu langdauemder milch- u. fleischloser Diat aufgetretenen 
A-Avitaminoseerscheinungen (keine Veranderungen der Augen) geheilt werden (Aniimie, 
allgemciner Krafteverfall u. a.). (Berlin, tierarztl. Wschr. 51. 753— 54. 22/11. 19oo. 
Dusseldorf.) S c h w a ib o l d .

M. D. Altschule, Uber Vilamin-A-Mangel Irolz vollwertiger Nahrung bei angeborener 
Gallengangverwaćhsung und Gclbsuchł. Bei 6  von 11 Fallen ergaben sich mkr. Hmweise 
fiir A-Mangelzustande (Leber). Der Mangelzustand ist offenbar auf m angelnde Ke- 

sorption von Vitamin A durch den Darm zuriickzufuhren u . zwar infolge Mangel an 
Galie. Die Móglichkeit wirksamer A-Zufuhr parenteral oder per os zusam m en mi 
Gallensalzen erscheint gegeben. (Arch. Pathology 20. 845— 56. Dez. 193o. -t>os o , 
Children’s Hosp.) . S ch w a ib o ld ^

C. A. Elvehjem, Die gegenu-artige K e n n t n i s  uber den V i t a m i n - B - K o m p l e x .  
sichtsbericht. Es wird dargelegt, daB der B-Komplex aus mindestens 6 ł  aKtore 
bestehen scheint: B1; B2, B3, B4 u. Flavine. (Amer. J . publ. Health Nation s
23. 1334— 39. Dez. 1935. Madison, Univ.) SCHWAIBOLD.

Kurt Boshamer, Einwirkungen des Yitaminmangels der Nahrung bei chirurg .
Eingriffen in  Siidchina. Hinweise auf die Bedeutung des haulig yorJsoBMn 
-Br Mangels auf die Folgeerscheinungen von Operationen, sowie auf die ver 
Resistenz gegeniiber allen operativen Eingriffen bei vorliegendem A-JViang , 
gegeniiber Infektionen (schlechte Wundheilung). Hinweise u. Beispieie tui
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deutung des Vitaminmangels hinsichtlich Koma, Furunkulose bei Kindern, Lepra, 
Tuberkulose, Bronehitis. Die Wrkgg. der wahrscheinlichen Vitaminunterernahrung 
bei den Siidchinesen seheinen sehr bedeutend u. umfassend (aueh geringe Kórper- 
groBe) zu sein. (Munch. med. Wsehr. 82. 2045— 47. 20/12. 1935. Nanning, Kwangsi- 
Armee-Hosp.) Sc h w a ib o l d .

Giuseppe Solarino, Die Wirkung von Oryzotoxin auf das Wachstum von Tauben. 
Oryzotoxin ist eine aus poliertem Keis mit A. estrahierbare Substanz. Sie wird in wss. 
Emulsion jungen Tauben im Alter yon 30—40 Tagen in Mengen von 30— 50 g Reis 
entspreehend in den Brustmuskel eingespritzt u. der Beriberiąuotient: 

q ^ _  S estrahierter Ileis -j- yerbraucbtes Gewebe 

Anfangskorpergewicht 
ermittelt. Dieser (Juotient schwankt bei erwacbsenen Tauben von 0,31— 1,14, im 
Mittel 0,69, bei jungen yon 0,63— 1,93, im Mittel 1,20. Er liegt also doppelt so hoch 
ais bei erwachsenen Tieren. (Boli. Soe. ital. Biol. sperim. 10. 917— 20. Okt. 1935. 
Messina, R. Univ., Biol.-ckem. Inst.) G e h r k e .

E. G. V. Percival, Ober die chemische Natur der Vitamine mit besonderer Beriick- 
sichtigung ton Ascorbinsaure (Vitam inC). Kurzer Ubersiehtsbericht: VitamineA, D, 
B-Komplex, C. (Pbarmae. J . 135 ([4] 81). 651— 52. Dez. 1935.) Sc h w a ib o l d .

L. Armentano, Der Einfluft der Ascorbinsaure auf die Festigkeit der Capillaren. 
Die b e i D i a b e t e s  m e l l i t u s  baufig festgestellte niedrige Capillarresistenz (C. R.) 
konnte dureb Ascorbinsaurezufuhr (10— 14 Tage) nicht beeinfluBt werden. Bei 
Nepkritiskranken mit Hamaturie wurde die C. R . gesteigert. In  2 Fallen yon vas- 
cularer Diathese zeigte Ascorbinsaure keine Wrkg. auf die Blutungen u. a. Herab- 
gesetzte C. R. bei U l e u s  y e n t r i c u l i  u. A o h y l i a  g a s t r i c a  wurde durch 
C-Zufuhr nicht beeinfluBt u. erseheint daher nicht ais Folgę von C-Unteremahrung. 
(Z. ges. exp. Med. 97. 630—-39. 15/1. 1936. Szeged, Univ. Med. Klinik.) S c h w a ib .

H. Eufinger und G. Gaehtgens, Uber die Einwirkung des Vitamin C auf das 
palhdogisch veranderte weifie Blutbild. Unterss. an einem entspreehenden Fali ergaben, 
daB Vitamin C auf das patholog. yeranderte weiBe Blutbild der myeloischen Leukamie 
einen normalisierenden EinfluB auszuiiben yermag unter giinstiger Bceinflussung des 
klin. Krankheitsbildes. Eine zentrale Wrkg. auf das Knochenmark scheint dabei im 
Vordergrund zu stehen. (Klin. Wschr. 15. 150— 51. 1/2 . 1936. Dresden-Friedrichstadt, 
Stadtkrankenhaus.) S c h w a ib o l d .

James M. Faulkner, Ober die Wirkung der Anwendung von V itam inC auf die 
Reticulocyłen bei gewissen Infektkmskrankheiten. Vorliiuf. Bericht. GróBere Eingaben yon 
Vitamin C hatten keine therapeut. Wrkg. auf den Verlauf yon rheumat. Krankheiten, 
Knochentuberkulose u. STiLLsKrankheit, jcdoch trat leichte Erhóhung der Retieulocyten- 
zahl ein, die sich proportional der Schwere der Infektion yerhielt. Bei Infektionskrank- 
neiten reicht demnaeh die C-Zufuhr bei gewóhnlicher Kost nicht aus. (New England 
J. Med. 2 1 3 .19—20. 1935. Boston [Mass.], Haryard Med. School.) S c h w a ib o l d .

H. Kahler und V. La Croix, Ober den Einflup der Ascorbinsaure auf die Melanogen- 
ausscheidung. Nach intensiyer Sonnenbestrablung war meist mit der THORMALEN-Rk. 

Melanogenausseheidung im Harn der Vers.-Personen naehzuweisen (3— 8 Tage lang). 
Bei C-Zufuhr vor Bestrahlung bleibt diese Erscheinung aus, durch C-Zufuhr nach der 
Bestrahlung wird sie abgeschwacht. Demnaeh wird Melanogenbldg. in den Pigment- 
Mllen durch Ascorbinsaure gehemmt. (Klin. Wschr. 14. 1851— 53. 28/12. 1935. Wien, 
Krankenanst. Rudolfstiftung.) Sc h w a ib o l d .

Wilhelm Grunke und Hans Otto, Die klinische Bedeutung des Vitamin C (l-As- 
<x>rbin$aure). Hinsichtlich der Blutung u. Blutungsbereitschaft bei essentieller Thrombo- 
Psnie, Skorbut u. einer tox. Diphtherie -wurde eine erfolgreiche therapeut. Wrkg. der 
Ascorbinsaure festgestellt (kein EinfluB auf die Zabl der Blutplattchen bei Thrombo- 
peiue). Keine Wrkg. trat bei P u r p u r a  a bdom i na l i s ,  Hamophilie, chroń. Herd- 
nephritis, tuberkuldsen Lungenblutungen u. pernieioser Anamie ein, dagegen ein all- 
?on\clnJ'*leraPout■ Effekt in einem FaUe yon Skorbut. (Med. Klinik 32. 52— 54. 10/1.

ó i 1?’ U n iv-» Med. K lin ik .) Sc h w a ib o l d .
, ,  Claudio Antoniani und Filippo Usuelli, Untersućhungen uber den Einflufi 
wmerDosen von Vitamin D  auf die Zusammensetzung des Eies. Die Eier zweier Hubner 

p n n S wurden untersucht auf Gewicht, Gewicht des Dotters, der Schale, Ca-Geh.,
u! n- der Schale. Dann erhielten die Tiere tiiglich 180 000 E. Vitamin D peroral
eigab rt- t t  Parenteral (Vigantol M e rc k )  14 Tage lang zusatzlich. Nach dieser Zeit

o D die Unters. der Eier auBer einer geringen Yerminderung des Gewichts keine Ab-
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weiehung gegen die vorher ermittelten Werte. (Biochim. Terap. sperim. 22- 1— 8 . 1935. 
Mailand, Hóheres Ackerbauinst. u. vet. med. Fakultat Camerino.) G e h r k e .

Fridtjof Erben, Uber den Einfluf) des Ldsungsmittels auf die therapeutische Wirk- 
samkeit des beslrahlłen Ergosterins. Mit einer Lsg. von 0,03 g krystallisiertem Vita- 
min D  in 100 ccm Propylenglylcol (I. G. F a r b e n ) konnte eine wesentliehe Steige- 
rung der klin. Wirksamkeit des Vitamin D  erreieht werden. In  dieser Form entfaltet 
das bestrahlte Ergosterin etwa die gleiche Wrkg. wie die 2—3-fache Menge einer oligen 
Lsg. Propylenglykol iibt- auch in grófieren Dosen keine giftige Wrkg. aus. (Munch. 
med. Wschr. 82. 1794— 95. 8/11. 1935. Konigsberg, Univ. Kinderklinik.) F r a n k .

E. Brouwer und A. M. Frens, Einfache graphisclie Hilfsmittel bei der praktischm 
Viehfiiiłerung. I I .  Uber die Berechnung von Futtergemischen mit gegebenem Starkewert 
und gegebenem Oehalt an verdaulichem Eiuieiji mit Hilfe von Nomogrammen. (I. vgl. 
C. 1935. I I .  1625.) Es wird gezeigt, in weloher Weise die Aufgabe, ein aus zwei Futter- 
mitteln bestehendes Kraftfuttergemisch mit gegebenen Mengen Starkewert u. yerdau- 
liches Roh- oder Reinprotein zusammenzusetzen, mit Hilfe von Nomogrammen einfach 
gel. werden kann, an Stelle der Berechnung mit Hilfe zweier Gleichungen mit zwei Un- 
bekannten. Entsprechende weitere Anwendungen werden aufgezeigt. (Biedermanna 
Zbl. Agrik.-Ckem. ration. Landwirtschaftsbetr. Abt. B. Tierernahrg. 7. 496— 505. Dez.
1935.) SCHWAIBOLD.

A. M. Frens und E. Brouwer, Einfache graphische Hilfsmittel bei der praklischen 
Viehfutterung. I I I .  Eine ubersichiliche Vergleichung der Preiswiirdigkeit von Kraftfulter- 
mitteln ohne Rechenarbeit. (II. vgl. vorst. Ref.) Durch Anwendung eines Doppelskalen- 
systems auf einem der „Futterpreistafol“ von N EU BA U ER entsprechenden Diagramm 
entsteht ein Nomogramm, mit dem das Verf. von N e u b a u e r  erheblich Tereinfacht 
werden kann. Es kann damit ohne Rechenarbeit raseh eine t)bersicht uber die Preise 
einer wiUkiirlichen Anzahl von Futtermitteln, bczogen auf dereń Starkewert u. Eiweifi- 
geh., erhalten werden. (Biedermanns Zbl. Agrik.-Chem. ration. Landwirtschaftsbetr. 
Abt. B. Tierernahrg. 7. 506— 16. Dez. 1935.) SCHWAIBOLD.

Charles J. Martin und A. W . Peirce, TJntersuchungen uber den Phosphorbedarf 
des Schafes. I I .  Die Wirkung von Phosphatzulagen bei wachsenden Lammem auf Weiden 
in  phosphorarmem Gelande. 1. Die Wirkungen der freien Zulassung von wachsenden 
Merinoschafen zu Pliosphatlecksteinen wahrend des Weidens auf einem phosphatannen 
Gelande bei „Dismal Swamp“, Siidaustralien. Von H. R. Marston. 2. Die Ausfiihrung 
des Versuchs im Gelande. Von E. W . Lines. 3. Eine Bodenkennzeichnung des Gebietes 
unter der Kontrolle der Dimsion of Animal Nulrition bei „Dismal Swamp“. Von 
T. J. Marshall und J. S. Hosking. (Vgl. C. 1934. I I .  630.) Diese P-Mangelboden 

enthielten 0,012% P. Es konnte kein deutlicher Unterschied zwischen den weidenden 
Tieren mit oder ohne Zutritt zu verschiedenartigen phosphathaltigen Lecksteinen fest- 
gestellt werden. Jedoch war Wachstum u. Wolleproduktion von Tieren stark erhóht, 

die sich auf einer Weide mit Superphosphatoberflaehendungung befanden. Es wurde 
auch jeweils die Fortpflanzungsfahigkeit der Vers.-Tiere festgestellt. Die allgemeinen 
Bedingungen werden besproehen, die bei weidenden Schafen zu E r n a h r u n g s k r a n k h e it e n  

im Zusammenhang mit P- u. Proteinmangel fiihren. (Commonwealth Australia. Counou 
sci. ind. Res. Buli. Nr. 85. 1—22. 1934. Melbourne, Council for Scient. and Indust.
ReS.) SCHWAIBOLD.

E. Brouwer, Uber den E influfi der Erhohung des Basenuberschusses einer Fuller■ 
ration auf Sdurebasengleichgewicht, Gesundheitszustand und Ertrag yon Mtlchmhen. 
(Vgl. C. 1935.1. 3214.) Yerss. mit einer prakt. Ration (Grasheu, Grassilage, Kraftfut c ) 
mit Zusatzen von baseniiberschussigem Salzgemiseh (NaHC03, KHC03, phospliorsaur  ̂
Futterkalk, Magnesit in geeignetem Mengenverhaltnis). Bei Erhohung des Basenu 
schusses der Ration um 12,6 g-Aquivalente pro Tier u. Tag stieg der Harn-pa y°n ’ 
auf 8,27, der COa-Geh. von 236— 555 Vol.-%. Die Harnmenge war stark erhóht. 
iibrigen zeigten sich wenig Wrkgg. auf Gewicht, Gesundheitszustand, Milchertrag • 
Das gesunde Rind ertragt also einen sehr groCen BasenubersehuB, wenigstens w a 
einer gewissen Zeit, ohne daB Schadigungen des Organismus oder E r t r a g s m m a e r U j .  

eintreten. Kreide- oder Sodazusatz zu łlineralsauresilage kann demnach unbc e ^ 
yorgenommen werden, ohne daB ein t)bermaB zu befiirchten ist. (Biedeiman 
Agrik.-Chem. ration. Landwirtschaftsbetr. Abt. B. Tierernahrg. 7- 463— 95- 
Hoorn, Rijkslandbouwproefstation.) SCHWA ^  p 'nse

Jacąues Pochon, Uber die Rolle eines cdluloseabbauenden Baktenums ,IC0Se. 
im. Verdamtngskanal der Wiederkduer bei der Uberfuhrung der Cellulose m
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Vf. ahmt mit dem von ihm in Reinkultur geziichteten u. untersuchten Pleclridium 
cdlulolyticum in vitro die Verdauung der Wiederkauer beim t)bergang des Inhalts 
von der Panse (alkal. Rk.) in den Labmagen (saure Rk.) nach. Es wurden kleine 
Mengen Glucose gebildet, wenn man die Ansauerung durch die beim Abbau gebildeten 
Fettsauren vor sich gehon lieB. Unter Einhaltung noch biologischerer Verhaltnisse 
wurden der in Gang befindlichen Garung wechselnde Mengen HC1 zugefugt. ph- 
Optimum 4,8, dabei wurden 10% Glucose gebildet. Vf. glaubt, daB aus diesen u. 
friiheren Verss. von ihm, die Erscheinungen der Verdauung u. Ernahrung bei den 
Wiedorkauem sich deuten lassen. (O. R . hebd. Seances Acad. Sci. 199. 983— 85.
1934.) SCHUCHARDT.

Camillo Artom und Giuseppe Peretti, Uber die Teilnahme der Phosphoramino- 
lipoide der Darmschleimhaut an der Fettdbsorption. I. Qualiłative Verdnderungen nach 
Verahreichung jodierter Feite. An Kaninchen wird eine Emulsion von Jodipin (M e r c k ) 

oder Radiopol (E r b a ) in einer Menge von 11 g je kg verabreieht u. im alkoh. Estrakt 
der Darmschleimhaut das J  nach K e n d a l l  bestimmt. Im  Fettsaureanteil des Extraktes 
besteht eine Fraktion yon 2,2— 6,1% aus jodierten Fettsauren. Da aber im Organismus 
ein Teil des komplex zugefuhrten J  abgespalten ist, diirftc der Anteil des resorbierten 
Fettes in den Phosphoraminolipoiden der Darmschleimhaut erheblich hóher sein. (Boli. 
Soc. ital. Biol. sperim. 10. 867-—68. Okt. 1935. Cagliari, 11. Univ., Physiol. 
Inst.) G e h e k e .

Camillo Artom und Giuseppe Peretti, Uber die Teilnahme der Phosphoramino- 
lipoide der Darmschleimhaut an der Fettabsorption. I I .  Q.uantitative Yeranderungen nach 
Verabreiclimig jodierter Fette. (I. vgl. yorst. Ref.) Die Resorption der Neutralfette ist 
begleitet oder bedingt von einem sehr lebhaften Stoffwechsel der Phosphorlipoide der 
Darmschleimhaut. Dieser gibt sich in einer ąualitatiyen u. quantitativen Anderung 
ihier Bestandteile zu erkennen. Die Unters. dieser Anderungen bei den P-haltigen 
Besfcandteilen fuhrt zu der Annahme, daB die Fette, wenigstens zum Teil, ais Zwischen- 
prodd. der Synthese der Phosphoraminolipoide anzusprechen sind. Bei Verss. an 
Kaninchen zeigte sich, daB wahrend der Fettverdauung die Werte fur Carnitin u. die 
P-Aminolipoide ansteigen, wahrend die anderen P-Fraktionen fallen, um gegen Ende 
des Vorganges zur Norm zuriickzukehren. (Boli. Soc. ital. Biol. sperim. 10. 869—71. 
Okt. 1935. Cagliari, R . Univ., Physiol. Inst.) G e h e k e .

Giuseppe Peretti und Loto Reale, t)ber die Darmresorption von Olen verschiedenen 
Sattigungsgrades. Die Resorptionsgesehwindigkeit der Fette wird durch ihren Sattigungs- 
Krad wesentlicli beeinfluBt. Das beruht auf der gróBeren Lóslichkeit u. Diffusions- 
janigkeit der stiirker ungesatt. Fette. Da aber noch andere Faktoren eine Rolle spielen, 
ist es nicht moglich, aus der Zahl der Doppelbindungen die Resorbierbarkeit der ver- 
schiedenen Fette Yorauszusagen. Die Yerss. wurden an Ratten mit Coeos-, 01iven-, 
oesam-, Mohn- u. Leinol ausgefiihrt, u. die Differenz der verabfolgten u. der nach 
m ' no°h im Magen-Darmkanal vorhandenen Olmenge ais resorbiert angesehen. 
(BoU. Soc. ital. Biol. sperim. 10- 871— 73. Okt. 1935. Cagliari, R . Univ., Physiol.

G e h e k e .

Giuseppe Peretti, Vergleichende Studien uber dic Resorption von Ólsdure, Mono- 
una Diolein. Verss. an Ratten wie in vorst. Ref. Olsaure wird nur spiirlich resorbiert, 
imMittol 0,11 g je 100 g Tier, offenbar, weil sie.sehr lange im Magen verbleibt. Von der 
>n den Darm vorgedmngenen Menge werden hochstens 55% resorbiert. Fur Mono- 

Diolein betragt die resorbierte Menge 0,455 bzw. 0,364 g je 100 g Tier, d. h. die 
resorptionsgesehwindigkeit kommt der der Neutralfette etwa gleich. Die Verss.

8egen die Annahme einer Fettresorption iiber die freien Fettsauren. (Boli. Soc. 
1 i- Biol. sperim. 10. 873— 74. Okt. 1935. Cagliari, R . Univ., Physiol. Inst.) G e h e k e .

Giuseppe Peretti, Die Gesamtfettsauren der Leber nach Verabreichung ton Fetten 
erschtederien Sdttigungsgrades. Fettbestst. in den Lebern von Ratten nach K u m a g a w a - 

TO nach Verabreichung von 01iven-, Cocos-, Sesam-, Mohn- u. Leinol zeigten, daB 
e Zunahme des Fettgeh. der Leber nicht vom Sattigungsgrad der verabreichten 

nSp°nl ern von ihrer Resorbierbarkeit abhangig ist. (Boli. Soc. ital. Biol. sperim. 10. 
76. Okt. 1935. Cagliari, R . Univ., Physiol. Inst.) G e h e k e .

h j  Artom und Giuseppe Peretti, Die Fette der Lymphe des Ductus thoracicus 
Herd f t • xc°̂ lTen̂  der Resorption vcm Ńeutralfetten. Hunde werden mit 10— 15 g 
aneelot V6 Sê ttert, dann in leichter Narkose eine Fistel am Ductus thoracicus 
extraV + J c'cr Stde. nach der Mahlzeit an wird die Lymphe gesammelt, mit A. 

> ^er Ruckstand mit Chlf. aufgenommen u. durch eine 3-fache Fallung mit
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Aceton + MgCl2 fraktioniert. Bestimmt wurden die freien Fettsauren, das Unverseif- 
bare, Cholcsterin durch Digitoninfallimg, P durch Fiillung mit Ammonmolybdat. 
Femer die AZ. u. die JZ. — Freie Fettsauren sind nur in geringer Menge nachweisbar, 
wahrend 87—96% der Gesamtfettsauren mit Glyeerin yerestert sind. Die AZ. war meist
0, d. h. in der Lymphe finden sich fast ausschlieBlich Triglyceride. Die JZ. ist hóher ais 
die des yerfiitterten Fettes. D.er Gesamt-P-Wert weist betrachthche Schwankungen anf. 
Eine Erhohung des Gesamt-P-Wertes schlieBt nicht eine Erhohung der P-Aminolipoide 
ein. Auch diese P-Fraktion gibt sehr schwankende Werte. Die Menge des freien Chole- 
sterins iiberwiegt bei weitem die des veresterten, im Gegensatz zur Lymphe nuchtemer 
Tiere. (Boli. Soc. ital. Biol. sperim. 10. 877— 80. Okt. 1935. Cagliari, B. Univ., Physiol. 
Inst.) _ Ge h r k e .

Giuseppe Peretti und Loto Reale, Die Gesamtfettsauren der Leber nach Ver- 
abreićhung von Olsdure, Mono- und Diolein. Verss. an Batten wie im vorst. Bef. Nach 
Darreichung von Olsaure sind die Gesamtfettsauren in der Leber um 63,2% erhoht, nach 
Mono- bzw. Diolein um 24,1 bzw. 39,5%, nach 01ivenol dagegen um 108,1%. Diese 
Unterschiede konnen auch nicht teilweise durch die verschiedene Besorbierbarkeit 
erkliirt werden. (Boli. Soc. ital. Biol. sperim. 10. 876— 77. Okt. 1935. Cagliari, B. Univ., 
Physiol. Inst.) “ Ge h r k e .

Chalmers Laughlin Gemmill und Erie Gordon Holmes, Die Bildung von 
Kóhlenliydraten aus Fełt in  der Leber der Ratte. Der BQ. von Leberstreifen n. gefiitterter 
Batten betragt 0,79, der von Batten mit Butterfiitterung 0,58. Der Kohlenhydratgeh. 
der Leberstreifen ist bei Batten mit Butterfiitterung nach 3-std. Schiitteln in Bicarbo- 
nat-Binger (37°) deutlieh erhoht. Der Glykogengeh. der Lebern von Batten mit Buttcr- 
fiitterung fallt am ersten Fiitterungstage prakt. auf 0 ab, steigt bis zum 4. u. 5. Tage 
auf etwa 1% an. Der Geh. an Acetonkórpern im Urin steigt bei Batten mit Butter- 
fiitterung an. Nachdem er am 3. oder 4. Tage sein Maximum erreiclit hat, fallt er 
wieder ab. Die Emiedrigung des BQ. u. der Anstieg des Gesamtkohlenhydratgeh. 
zeigen, daB bei mit Butter gefiitterten Batten eine Umwandlung von Fett in Koklen- 
hydrat stattfindet. (Biochemical J . 29. 338— 49. 1935. Cambridge, Biochem. Labora
torium.) Mahn .

C. Bartorelli, Wirkung einiger Onium-Salze auf die indirekte Muskelerregbarkfit 
beim Kaninchen. Die Hemmung der indirekten Erregbarkeit ist mit Tetrameihylammo- 
niumjodid >  Oktyltrimethylamrnoniuinjodid >  Methylstrychninjodid >  Teiraathylam- 
moniumchlońd. Warmbluter sprechen auf diese Salze sehr viel schneller an ais Kaltbliiter. 
(Arch. ital. Biol. 93. (N. S. 33.) 170—74. 1935. Inst. d. Physiol. de la B. Univ. de 
Parma.) L ohm ann .

B. Tanzi, Einflufi einiger Onium-Salze auf die Glykamie. Unlersuchung der Hyper- 
glykamie durch Tetramethylammonium. (Vgl. vorst. Bef.) Von den untersuchten 
Tetramethylammoniumjodid (I), Oktyltriinethylammoniumjodid u. Methylstrychninjodid 

wirkt nur (I) beim Kaninchen hyperglykam. (Steigerung des Blutzuckers yon l,12°/0o 
bis auf 3,120/0(l.) Diese Hyperglykiimie wird durch Ergotamin vollig yerhindert, dagegen 
durch Insulin nicht beeinfluBt. Sie beruht auf einer Leberglykogenolyse auf dero 
Boden einer Erhohung der Adrenalinausschuttung. (Arch. ital. Biol. 93. (N. S. 3o.) 
175— 82. 1936. Inst. de Physiol. de la B. Univ. de Parma.) Lohmann.

E 8. P harm ako log ife . T o x iko lo g ie . H yg iene .

N. Muteh, Synthetisches Magnesiumtrisilicat. Seine Wirkung im Verdauungs- 
kanal. Das Prod. (Mg2Si30 8-xH20) bewirkte auch in  hohen Dosen keine Stórung er 
Magendarmfunktion. Im  Magen wirkt es mehrere Stdn. lang neutralisierend, e‘)eDr® 
lange Zeit adsorbierend. Durch Wechselwrkg. mit Magensaft entsteht wasserna lg 
Kieselsaure, die gleichfalls stark adsorbiert (z. B. Schefifiscbgift u. Pepsin). Das a 
sorbierte Pepsin ist fiir den Verdauungsvorgang nicht yerloren. Der Anteil des rrci 
der unzers. in den Dunndarm gelangt, yermag dort wahrend des ganzen Durcngang 
zu adsorbieren. (Brit. med. J . 1936. 205— 08. 1/2. London, Uniy.) .. S c h w a ib o l d .

M. Aiazzi Mancini, Pharmakologische IJntersuchung iiber Athylenglykol.
Grund Wiederholung bekannter Verss. kommt Vf. zu dcm Ergebnis, daB das A y 
glykol in der Therapie ais Losungsm. in den gebrauchlichen Dosen yerwendet w 
ikann, oline tox. Wrkgg. befurchten zu miissen. (Boli. Soc. ital. Biol. sPer,™-_*
Okt. 1935. Siena, B. Uniy., Pharmakolog. Inst.) rr . „,rUnw

Arnold De M. Welch und Martin H. Roepke, Eine rergleichende 
•iiber Cholin und einige seiner Analogen. I. Die pharmakologische Wirkung 1 0



1936. I .  E 6. P h a r m a k o l o g ie . T o x ik o l o g ie . H y g ie n e . 2 1 3 7

fhosphocholin und Acetylarsenocholm im Verhdllnis zum Acetylcholin. Acetylcholin, 
Acetylphospliocholin u. Actylarsenocholin besitzen qualitativ dio gleichen pharmakolog. 
Wrkgg.' Auf Blutdruck der Riickenmarkskatze, auf Froschherz u. Kaninchendarm 
zeigt die P-Verb. 8 % , die As-Verb. ca. l ° /0 der Acetylcholin wrkg. Beim Schildkroten- 
herz betragen die entsprechenden Wrkgg. der P- u. As-Verb. nur 5,7 bzw. 0,7%> beim 
Frosch rectus abdominis 15,8 bzw. 2,7%. —  Acetylphosphocholin u. Aeetylarsenocholin 
durch Einw. von Athylenchlor- bzw. -bromhydrin auf Trimethylphosphin oder -arsin 
im Rohr bei 90— 110° in trockenem A. oder Xylol zur Rk. gebracht (2— 4 Tage). Lsgg. 
bei 50—60° im Vakuum eingeengt. Riickstand mehrmals aus alkoh. Lsg. mit trockenem
A. umgefallt. Cholinę mit Acetylchlorid u. Essigsaureanhydrid bei mafliger Warme 
(2 Stdn.) acetyliert. Acetylyerbb. aus A. mit A. gefallt. (J. Pharmacol. exp. Thera- 
peuties 55. 118— 26. Sept. 1935. Toronto, Univ., Dep. Pharmac.) M a h n .

M. Aiazzi Maneini, Pharmakologische Untersuchung uber die Piperazinverbindung 
der Phenylchinolincarbonsaure. Die von L e p e t it  in Mailand hergestellte Verb. von 
Phenylchinolincarbonsaure mit Piperazin zeichnet sich durch besondere Lóslichkeit 
in W. u. durch groBe Ungiftigkeit aus. Tox. Dosis bei intravenóser Zufuhr 1,5 g fiir 
ein Kaninchen von 1,6 kg. Bei subcutaner u. peroraler Zufuhr groBter Mengen an 
Ratten u. Kaninchen keine wahmehmbaren Schaden. (Boli. Soc. ital. Biol. sperim. 
10. 966. Okt. 1935. Siena, R .  Uniy., Pharmakolog. Inst.) G e h r k e .

M. Aiazzi Maneini, Bas Camphosulfonat des Lobelin. Pharmakologische. Unter- 
mchung. Dio tox. Dosis dieser Verb. liegt bei 3,3 mg je kg Korpergewicht. Mit 0,33 
bis 1,33 mg je kg Korpergewicht iibt es eine Reizwrkg. auf die Atmungsfunktion aus 
auch wenn eine Behandlung mit Morphin, Barbitursaurepraparaten usw. vorausging. 
Er besitzt aber auch die nicotinahnlichen Wrkgg. der anderen Salze des Lobelin, die 
nur partiell durch Atropin aufgehoben werden. (Boli. Soc. ital. Biol. sperim. 10. 965. 
Okt. 1935. Siena, R. Uniy., Pharmakolog. Inst.) G e h r k e .

H. Schubert, Neuere Feststellungen zur hygienischcn Beurteilung des Kaffee- 
yenusśes. Nach Vf. ist das Coffein im Kaffee nieht immer harmlos. Nieht nur fiir eino 
Reihe von Kranken, sondern auch fiir manche an sich Gesundo ergeben sich bei regel- 
maBigem GenuB kórperliche Nacbteile yerschiedener Art. Sie sind begrundet in der 
pharmakolog. Natur des Coffeins, yon den andem Kaffebestandteilen werden sie nieht 
hervorgerufen. Es wird der GenuB coffeinfreien Bohnenkaffees empfohlen. (Dtsch. 
med. Wschr. 61. 2095—97. 27/12.1935. Halle-Wittenberg, Univ., Anat. Anst.) Fk.

N. W. Lazarew, Einige Bemerkungen zur Arbeit von K . H. Meyer und H . Hemmi 
,>Beitrage zur Theorie der Narhose“ . Im  Zusammenhang mit der Veroffentlichung 
yon M eyer u . H em m i (C. 1935. I I .  400) verweist Vf. auf seine friiheren Unterss. 
uber dio narkot. Wrkg. yon Dampfon Cl-haltiger Verbb. (C. 1929. I I .  451) u. neuo auf 
dem PhysiologenkongreB in Leningrad mitgeteilte Verss., nach denen in einer Reihe 
von Fallen die iiblichen Vorstellungen iiber den Zusammenhang zwischen chem. Bau 
inąt-U' u- narkot. Wirkungskraft nieht zutreffen. (Biochem. Z. 283. 158. 14/12.
. , Leningrad, Toxikolog. Laboratorium des Inst. fiir Arbeitshygiene u. Berufs-
krankheiten.) K o b e l .

P. K. Knoefel, Narkosis und die Chronazie. Cocainhydrochlorid, Chloralhydrat 
u. Urethan yermindem reyersibel beim Eroschneryen die Reizbarkeit. Die Reizbarkeits- 
anderung erfolgt yor der der Leitfahigkeit. Die Chronaxie ist naeh dem Verlauf der 
ntensitatsdauerkuryen kein Index der Reizbarkeit von Neryen wiihrend der Narkose. 
ur die Best. des Narkosegrades wird der minimalo Energiewert yorgeschlagen, der 

esakt bestimmbar ist u. der Reizbarkeitsanderung parallel geht. Allerdings differiert 
von ■̂'erv zu Nery u. ist nur am selben Praparat auswertbar. (J . Pharmacol.

J-befapeutic8 55. 72—81. Sept. 1935. Nashyille, Tennessee, Dep. Pharmac. V a n d e r -
Uniy., School Med.) M a h n .

hilt ^ allischeck, Erfahrungen mit Eunarcon in der Oyndkologie und Oeburts- 
als unarc°n (Na-Salz des Isopropyl-bromallyl-N-methylmalonylureids) erwies sich 

*n ^cr Gynakologie u. Geburtshilfe sehr brauehbares Kurznarkotikum. (Med.
10. 91. 18/1. 1936. Karlsruhe i. B., Landesfrauenklinik.) F r a n k .

mmZ ®aspar ur>d E. Trevani, Erfahrungen bei 800 Evipan-Natriumnarkosen. (Be- 

m l\ ten ZW ArbeAt von R - Słohr und W- Niederland.) (Vgl. C. 1935. I I .  1745.) Bei 
abreicl ° e* er genau besehriebenen Technik u. Dosierung der intrayenósen Ver- 
es UIlt;1Un|nA011 ■®vipan u- unter Beachtung der angegebenen Gegenindieationen ist 

r oU0 ausgefuhrten Evivannarkosen niemals zu einem emsteren Zwischenfall 
XVIII. l. '  138
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gekommen. (Wien. klin. Wsehr. 48. 1615— 18. 27/12. 1935. Wiedeń, Kranken- 
haus.) _ _ F r a n k .

I . Pilz, Saridon ais Anlipyretikum bei Lungentuberkulose. Nach Vf. ist das 
Kombinationspraparat Saridon (Phenacetin, Isopropylantipyrin, Sedormid u. Coffein) 
in allen Fallen u. Stadien fiebernder Phthisiker indiziert. (Wien. med. Wschr. 85-1432. 
21/12. 1935. Heilstiitte Grafenhof.) F r a n k .

B. Eger, Ober klinische Erfahrungen mit dem Analgelikum ,,Doralgin“■ Doralgin 
(R i e d e l -De  I lA iiN ), sek.-Butyl-/?-bromallylmalonylureiddimethylamidophenyldime- 
thylpyrazolon, bewahrte sich ais Analgetikum. (Med. Klinik 31. 1705—06. 27/12. 
1935.) F r a n k .

*  Ruschke, Versuche mit Betaxin ais ArUineuritikum. Mit Betaxin, einem 
parenteral anwendbaren Vitamin B (Herst. I . G. F a r b e n ) erzielte Vf. gute Erfolge 
bei entzundlichen Erkrankungen des peripheren Nervensystems. (Dtsch. med. Wsch. 
62. 181— 82. 31/1. 1936. Peterswalden i. Eulengebirge, Sanat. Ulbrichshohe.) Frank .

Ugo Baldacci, Ober die diuretische Wirkung ton Sublimat. Kaninchen wurden 
mit kleinen HgCL-Dosen, 0,1— 25 y, injiziert u. nach 24 Stdn. mit hyperton. NaCl- 
Lsgg. in die Jugularvene injiziert. (Konz. der NaCl-Lsgg. n. bis 4-n.) Kleinste HgCl,- 
Dosen bewirken erhóhte W.-Ausscheidung, gróCere vermindem diese, steigend mit 
der Dosis. Bei kleinsten Dosen findet man auch Erhóhung der Cl-Ausscheidung, bei 
groBeren dereń Yerminderung. Doch laufen W.- u. Cl-Ausscheidung nicht parallel, 
u. die Cl-Ausscheidung wird von der Konz. der NaCl-Lsg. beeinfluBt. (Boli. Soc. ital. 
Biol. sperim. 9. 947— 49. 1934. Pisa, R. Univ., Pharmakolog. Inst.) G e h r k e .

G. D. Bhalerao, Anthelmintiea fu r die im Magendarmkanal des Pferdes vor- 
kommenden Wurmer. Zusammenfassende Bespreehung der Mittel gegen die verschie- 
denen Wurmarten. (Indian J . veterin. Sci. animal Husbandry 5. 381— 85. Dez. 1935. 
Muktesar, Inst. Vet. Res.) SCHWAIBOLD.

E. Viśl, Ceadon, ein neues Laxans auf pflanzlich-physiologischer Orundlage. Geadon 
(Herst. J . D . R i e d e l -E. d e  H a k n  A.-G., Berlin) enthiilt die in 0,05 g Extrakt. Aloe 
enthaltenen wirksamen Stoffe u. 0,1 g Desoxycholsaure. Das Praparat bewahrte sich 
ais mildes, nicht reizendes Abfuhrmittel. (Dtsch. med. Wschr. 61. 1857. 15/11. 1935. 
Darmstadt, Elisabethstift.) F r a n k-

R. Rigler, Ober die DarmscJdeimhaut ais Ausgangsmalerial eines entgiftend und 
antiallergisch uńrkenden Organpraparałes (Torardil). Die Darmschleimhaut enthalt 
zum Unterschied yon der Magenschleimhaut ein eigenes fermentatives Prinzip, welchcs 
sowohl Histamin, ais auch die beim Zusammentreffen von allerg. Zelle u. Antigen 
entstehenden histaminahnlichen Substanzen zu zerstoren bzw. ihr Auftreten von 
vornherein zu verhindern vermag. Neben der Darmschleimhaut enthalt noch die 
Niere dies Prinzip. Das antiallerg. Prinzip der Dunndarmschleimhaut laCt sich nach 
bestimmten Methoden isolieren u. stellt in diesem Zustande ein weiCliches, gut in W.
1. Pulver (Torantil) dar, das bei parenteraler u. oraler Anwendung auf allerg. Zustande 
desensibilisierend wirkt. (Munch. med. Wschr. 83- 15— 17. 3/1. 1936. Hochst,
I . G. Farben , Pharmakolog. Lab.) Frank-

W. Ercklentz und B. W. Ercklentz, Ober Anti-Histaminwirkung im Organismus 
durch „Torantil“ . Torantil (Herst. I. G. Farben) ist ein aus der Schleimhaut des 
Diinn- u. Dickdarms gewonnenes Ferment in enteral u. parenteral anwendbarer lon'1- 
Es macht die beim Zusammentreffen allerg. Zellen u. Antigenc entstehenden w c 
unschadlick u. wurdo von Vff. bei allen entzundlichen Veranderungen der Magen- 
Darmschleimhaut mit gutem Erfolgo angewandt. (Munch. med. Wschr. 83- 17—1 
3/1. 1936. Breslau, Krankenhaus zu Allerheiligen.) , Frank-

R. Peperkom, Sirupan, ein neues Sufimittel fiir  Zuckerkranke. Sirupan (Weis - 
Kreuzkamm, Dresden) besteht nach Angaben des Herst. aus einem mehrwertige , 
dem Mannit u. Sorbit nahestehendem Alkohol u. aus Phenylathylathercarbamici. 
SiiBkraft ist etwa die doppelte des Rohzuckers. Beim Zuckerkranken erfolgte ^e 
eine Urinzuckerausscheidung, noch eine Beeinflussung des Blutzuckers. (Munch. m 
Wschr. 83. 139. 24/1. 1936. Dresden-Friedrichstadt, Stadtkrankenhaus.)

H. Pernice, Mehrfache Chlorgasvergiftungen ais Ursache einer Mitralstetiose. 
fache Vergiftungen mit Cl-Gas fiibrten bei einem 34-jahrigen Chlorhausarbeiter 
Zellstoffabrik zu Lungenblutungcn u. einer Mitralstenose. (Sammlg. v. \ ergi e 

fallen 6 . Abt. A. 145— 46. 1935.) . , p W -
Erich Hesse, Hans Franke und Hellmut Hering, Die Entgiftung . ci

hydrazins. Chroń. Yergiftung mit Phenylhydrazin (0,02 g/kg, subcutan) u
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Hunden in etwa 22 Tagen durch Entglykogenisierung, besonders des Herzens, zum Tode. 
Glykogenbildner (Traubenzucker, Dioxyaceton) u. Substanzen, dio die Glykogensynthese 
fórdern [Praseodymsalze, Oberbrunnen (Bad Salzbrunn), MgCl2], verhindern die letal 
verlaufende chroń. Phenylliydrazinvergiftung. (Klin. Wschr. 14. 1425— 27. 5/10. 1935. 
Breslau, Univ., Inst. Pharmakol. u. exp. Tlierapie.) M a h n .

Alexander Adler, Nilrobenzolvergiflungen. 2 Vergiftungsfalle durch Trinken 
von Nitrobenzol, von denen der eine Fali nach 2 Tagon letal endete. Der t)berlebende, 
ein 26jalir. Chomiker, der angeblich 60 g zu sich genommen hatte, litt noch viele Monate 
lang an schweren psych. Stórungen. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen 6 . Abt. A. 195— 96. 
Nov. 1935.) F r a n k .

Louis Goodman und Arthur J. Geiger, Therapie der Garbolsaurevergiftung. 
Mit besonderer Berucksichtigung des Gebrauchs von Olen ais Gegenmitiel. Bei Verss. 
an Ratten ergab sich, daB die yorgeschlagene Behandlung von Phenolyergiftungen 
mit Mineralólen nicht den gewunschten Erfolg zeitigt. Deshalb wird vor der An
wendung dieses Mittels in der Humantlierapie gewarnt. Ais reclit gut erwiesen sich 
jedoch Magenspiilungen mit 01ivenól, durch die eine Anzahl von Vers.-Tieren gerettet 
werden konnte. Da Bicinusol ein noch besseres Lósungsyermogen fiir Phenole besitzt 
u. aueh den Intestinaltraktus nicht reizt, wird dessen Verwendung fiir solche Ver- 
giftungen vorgeschlagen, ebenso fiir Lysol u. andere Kresole. (Amer. J. med. Sci. 
190. 206—19. 1935. New Hayen, Conn., Yale Univ., Pharmakolog. Inst. u. Med. 
Dcp.) _ G e h r k e .

Piętro Mascherpa, Ober die Giftigkeit von Arsen-Proteinverbindungen. Durch 
Einw. von As-Pulvcr auf EiereiweiB in wss. Lsg. unter LuftausschluC u. Entfernung 
der unl. Globulinę lassen sich As-Albuminyerbb. herstellen. An Meerschweinchen wird 
ermittelt, dafi diese bei akuter oder chroń. Verabreichung gleich oder starker giftig 
sind, ais die gleiche As-Menge ais Na-Arseniat verabfolgt. Ais Mafl dient dio Lebens- 
dauer der Tiere, die Applikation erfolgt subcutan. (Boli. Soc. ital. Biol. sperim. 9. 
919—22. 1934. Genua, R. Univ., Pharmakolog. Inst.) G e h r k e .

Hedwig Dyckerhoff, Ober Leberschadigung durch Yatren. Yatren kann bei intra- 
venoser Einspritzung zu schwerer Schadigung der Leber fuhren. (Miinch. med. Wschr, 
82.1802-03. 8/11. 1935. Kiel, Univ., Pathoiog. Inst.) F r a n k .

EgidbBtausghetti, Elementi di farmacologia o farmacoterapia. Padova: Cedam 1934. (854 S.)

A. Ravina, L’annee therapeutinue. Medicamcnts et procćdes nouveaux. Paris: Masson et 
Cie. 1935. (196 S.) 18 fr.

Imektionen und Intoxikationen. T. 2. Berlin: J. Springer 1936. 4°. =  Erkrankungen des 
Kiickenmarks u. Gehirns. 3. =  Handbucli der Neurologie. B Spezielle Neurologie. 
5. =  Bd. 13 d. vollst. Werkes.

2. Bcarb. von Gustav Bodechtel u. a. (XI, 1116 S.) M. 192.— ; Lw. M. 197.—.

F. Pharmazie. Desinfektion.
n in i1' ®^£uin, Galenische Zubereitungen ans der Gentianawurżd. IV. (III. vgl. 
•'1930. II. 2010.) Dio Methode der Ph. H. V. fiir dio Bereitung von Gentianaextrakt 
p a's gunstig befunden. Zu fordern ist jedoch die in Ph. H. V. nicht yorgeseheno 
i$r\ von ^entiopikrosid. (Pharmac. Acta Helvetiae 10. 150—56. 26/10.
sd°-) SCHONFELD.

p, **• Kuhn und G. Schafer, Zur Kenntnis homoopatliisćher Zubereitungen. V II.
er das Vorkommen von Vitamin C. (VI. vgl. C. 1935. II . 881.) Einige Zubereitungen 

(Ó lQ«n’ *n ^enen £he Ggw. von Vitamin C zu vermuten war, wurden nach T a u b e r  

sat' t> ^  “̂ 7 )  darauf gepruft. Ergebnisse: Homoopath. Tinkturen aus Avena 
na, Betula alba, Capsicum, Cochlearia u. Nasturtium -f, Hamamelis u. Uva Ursi + . 
n unverarbciteten Drogen nur Betula alba, Hamamelis, Hypericum perforatum u. 
a Ursi Erisehe PreBsiifte u. Tinkturen aus Cochlearia, Nasturtium u. den Kohl-

er5t f V relm ^ anzen mit dem Messer zerschnitten worden waren, nur an den 
sofort •  ̂J aSen + 5 wenn sio dagegen durch den Fleischwolf gedreht worden waren, 
buttl " V Von kandelsublichen Pflanzensaften nur 1 Jahr alte aus Uva Ursi, Hage- 
Pflan U’ yPericum u. ein 4 Jahre alter aus Betula +. Von 1 Jahr alten „Biogold- 

t̂en mit Wein“ (Dr. Mad AUS & Co.) auCer den genannten noch Nasturtium, 
bis Kia u- Huflattiseh +. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 76. 617

“Z10- 1935. Badebeul-Dresden. Dr. MADAUS & Co.) D e g n e r .

138*



2140 F. P h a k m a z ie . D e s in f e k t i o n . 1936. I.

A. Kuhn und G. Schafer, Zur Kenntnis homoopathischer Zubereitungen. VIII. 
(TO. vgl. yorst. Ref.) Ca. 200 homóopath. yerwendete Pflanzenarten u. dereń 
Zubereitungen wurden auf Perosydase (I), Oxydase (II) u. Katalase (HI) untersucht. 
Tabelle der bei den 60 wichtigsten erhobenen Befunde im Original. O u. A. schwachen
I—DI. IH  wurde in keiner HCN-haltigen Pflanze gefunden. H ,0 2-t)berschuB inakti- 
vierto yiel I. I  ist sonst recht stabil. u. auch in Tinkturen anzutreffen. In  dem mit A. 
versetzten PreBsaft nimmt I  schnell ab. Besonders reich an I  u. hierdurcli charakterisiert 
sind die Tinkturen aus Belladonna (Radix), Bryonia, Cannabis satiya, Eąuisetum, 
Fumaria, Petroselinum (Semen) u. Thlaspi. Der Geh. der Verreibungen frischer Pflanzen 
mit Zucker („Teep Madaus“) an I  ist fast gcnau so groB wie der der frischen Pflanzen 
selbst. I I  u. U l sind in manchen Drogen u. Verreibungen f r i s c h e r  Pflanzen gut 
erhalten. (Pharmaz. Ztg. 80. 1029— 31. 2/10. 1935. Radebeul-Dresden, D r . M a da u s  

& Co.) D e g n e r .

A. Kuhn und G. Schafer, Zur Kenntnis homoopathischer Zubereitungen. IX . Die 
Arbutin fiihrenden Essenzen und Tinkturen. (V III. ygl. vorst. Ref.) Es wurden eine 
Reihe von Tinkturen aus Pirolaceen- u. Ericacecndrogen untersucht. Ubersicht 
iiber Inhaltsstoffe, dereń Eigg., Wrkg. u. Nacliweis. Arbutin, sein Hydrolyseprod. 
Hydrochinon u. bei den meisten Ericolin sind fiir die genannten Drogen u. Tinkturen 
charakterist. Sie lcónnen in ihnen getrennt neben Gerbstoffen nach den im Original 
beschriebenen Yerff. zum Teil noch bis D 5 nachgewiesen werden. Bei der erstgenannten 
treten in der Mittelzone des Capillarstreifens gelbe Ursonkrystallo auf. Die yeilo Fluores- 
cenz der Capillarstreifen der arbutinfiilirenden Tinkturen wird nicht durch Arbutin oder 
Hydrochinon bewirkt; ihre Ursache ist unbekannt. Am wichtigsten fur die Beurteilung 
der Drogen u. Tinkturen ist das Verhaltnis Arbutin-: Hydrochinongeh., da die diuret. 
Wrkg. von jenem abhangt, dieser aber, wenn zu hoch, unangenehme Nebenwrkgg. lierror- 
rufen kann. (Dtsch. Apotheker-Ztg. 50. 1800— 03. 18/12. 1935. Radebeul-Dresden, 
Dr. M a d a u s  & Co.) D e g n e r .

Musso und Monnet, Uber die Wasserloslichkeit des basischen Chininhydrochlorids 

und des basischen Chininformiats in  Oegenwart von Antipyrin oder Urethan. Um in einer 
Lsg. yom Endvol. 10 ccm 3 g bas. Chinin.HC1 (2 g bas. Chininformiat) zu halten, bedarf 
es der Ggw. von 2 (5) g Antipyrin oder 1,5 (4) g Urethan. Weitere Werte, Tafeln u. 
Kurven im Original. Fiir die Praxis ist Urethan dem Antipyrin ais lyophiler Zusatz 
yorzuziehen. Folgende Vorschrift wird empfohlen: bas. Chinin.HC1 4g, Urethan 2g, 
W. ad 10 ccm. (J. Pharmac. Chim. [8 ] 22 (127). 504— 11. 1/12. 1935. Alger, Fac. Med. 
Pharmac.) DEGNER-

Luigi Nobili, Neue Ghininsalze der Camphersulfonsiiure. (Vgl. C. 1934- II. 3407.) 
Herst.-Vorschriften fiir neutrales Chinineamphersulfonat (I) u. bas. Chinincampher- 
sulfonat (II). I  bildet bitter schmeckende, weiBe Krystallnadcln, 11. in W. u. A., unl. 
in A. u. den meisten organ. Solyenzien. F. 210°. Rk. der Lsg. neutral, gibt dio typ- 
Farbrkk.-der Komponenten. Enthalt 1 Mol. Krystallwasser. —  I I  leichte weiBe Nadeln 
mit bitterem Geschmaek, 1. in 95°/0ig. A. u. sd. W., wl. in k. W. u. den meisten organ. 
Solyenzien. F. 192°. Die gesatt. wss. Lsg. fluorcsciert, ist neutral gegen Lackmus- 
1 Mol. Krystallwasser. Das bas. Salz wird bei oraler Gabe bedeutend langsamer absor- 
biert ais das neutrale. Injektionen wss. Lsgg. werden gut yertragen. B e i g a b e  von 
Urethan erhóht die Loslichkeit. (G. Farmac. Chim. Sci. affini 84. 232—39. 1935.)

Max Sido, Oleum Jecoris Asdli und die Vitaminfrage. Ubersicht iiber Herkunfti 
Gowinnung, Eigg., Priifung u. Zus. des Lebertrans, uber Chemie u. Best. seiner \itanuMi 
iiber Indicationen u. Darreichungsformen. Lebertran sollte stets in ganz  ̂gefiillKn> 
trockenen, gut yerschlossenen, dunklen Flaschen, bei gleichbleibender Temp., a 
besten unter indifferentem Gase aufbewahrt u. nie frischer zu altem aufgefiillt werdc • 
Gegen die Emulsion bestehen Bedenken, es sei denn, sie werde bei Bedarf frisch u. ni 
desenzymiertem Gummi bereitet. Die fiir Lebertran zur Salbenbereitung Torgesemagc 
Hydrierung oder Chlorierung ist unsinnig, da hierbei die Vitamine zerstort wer 
(Pharmaz. Ztg. 80. 1282— 86. 7/12. 1935.) ^

Friedrich W . Freise, Wirksame u n d  u n s c h d d l i c h e  E n t f e t t u n g s m i t t d  a u s  «  
s i l i a n i s c l i e r  Flora. Aufzahlung der im Welthandel befindlichen oder leicht dcs 
baren brasilian. Drogen, die durch Verminderung des Hungergefiihls u. V erlangs i' ^

der Verdauung zu einer Verminderung des Korpergewichtes fiihren konnen. 
stoffe werden im einzelnen angegeben. (Siiddtsch. Apotheker-Ztg. 75. 1044—4 • / 
1935. Rio de Janeiro.)
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C. Griebel, Untersuchungsergebnisse von Heilmittdn, Geheimmitteln und kosmeti- 
schen Mitłeln. 29. (28. vgl. C. 1935. I I .  2087.) Adepdolon (Ad e p d o l o n -Ve r t r ie b , 
Berlin): „Hellbraunlich gefarbtes Gemenge von Hamstoff, B(OH)3, Na2S04 u. MgS04. 
B(0H)3-Geh. ca. 10%- Tagliche Gabe an B(OH)3: 0,35 g. Entfettungspraparat. — 
Alazo, Blutreinigungspulver (G r u n k r e u z -We r k  K l e in  & Co., Wuppertal- 
Barmen-U.): Ganz iiberwiegend Sennesblatterpulver, in geringerer Menge Schafgarbe. 
Daneben Pfefferminzól. Darmstarkungsmittel Alaxo: 0,6 g schwere Tabletten gleicher 
Zus. wie Alaxo-Pulver. —  Biodyn-Ampullen (B io d y n -Fi s c i ie r , Hartmannsdorf- 
Chemnitz): Gelatinedeckelkapseln mit jo 0,9 g NaHC03 u. Weinsaure, daneben kleine 
Mengen wasserlósMches Sulfat, Acetat, etwas Al-Salz u. auBerdem PbS04. Mittel zur 
Yerhutung der Empfangnis u. von Infektionen. —  Bionosal (Ph a r m a c e u t is c h e  

Centrale G. M. B. H., Plaueni. V .): Blutverbesserungskur 1, „erbgiftfrei“ ; entgegen 
der Deklaration (Ca, Cl, Fe, K , F, Mg, Na, P  (Nervensalze), Mn, Br, Li, S u. Si02 mit 
Milchzucker yerarbeitet), Mineralstoffgemenge, hauptsachlich aus Mg02, Alkali- 
carbonatchlorid u. -sulfat, Ca-Phosphat, Kieselgur u. etwas Fe-Salz u. Trockenhefe. 
Móglieherweise Sonderanfertigung obne Milchzucker, weil die betreffende Patientin 
Diabetikerin war. —  Bo-Ka-No Spezial-Krauter-Tee Nr. 3 (Bo-Ka-No-G. m . B. H., 
Berlin-Wilmersdorf) gegen Asthma: der Angabe entspreehend: Fenchel, Leinsamen, 
Pimpinellwurzel, Eucalyptusbliitter, Orangenblatter, Thymian u. mexikan. Trauben- 
kiaut. — Bo-Ka-No-Spezial-Krauter-Tee Nr. 7 gegen Bandwurm (Herst. ders.): der 
Angabe entspreehend: Fenchel, Sennesblatter, Kurbissamen u. geraspelte CocosnuB. — 
Bo-Ka-No-Spezial-Krauter-Tee Nr. 11 (gegen Blutarmut): der Angabe entspreehend: 
Huflattich, island. Moos, Tausendgiildenkraut, Wermut, Sauerampfer u. Enzianwurzel.
— Bo-Ka-No-Spezial-Krauter-Tee Nr. 15 (zur Blutreinigung): der Angabe entspreehend: 
Gemenge aus Lindenbliiten, Schafgarbe, Orangenblatter, Tausendgiildenkraut, Wald- 
meister, Kreuzdombeeren, Wacholderbeeren, Baldrianwurzel. —  Bo-Ka-No-Spezial- 
Krauter-Tee Nr. 24 (Entfottungstee): Gemenge von Waldmeister, Sennesblattem, 
Wacholderbeeren, Kreuzdombeeren, Amicabliiten u. Hauhechelwurzel an Stelle der 
angegebenen: Flor. Aeaeiae, Rad. Ononidis, Rad. Bardanae, Fruct. Rhamni cathart., 
Pol. Sennae, Fruct. Juniperi, Herba Asperulae. — Bo-Ka-No-Spezial-Krauter-Tee 
Xr. 63 (gegen Schwindsucht): der Angabe entspreehend: island. Moos, Hohlzahnkraut, 
Lindenbliiten, Thymian, Sauerampfer, Leinsamen, Kreuzdombeeren, Zimt, Chinarinde, 
u. auBerdem noch Orangenblatter. —  Bo-Ka-No-Spezial-Krduter-Tee Nr. 64 (Brusttee): 
Huflattich, Eibischwurzel, SuBliolzwurzel, Wollblumen, Anis, Fenchel, Leinsamen. —  
Bo-Ka-No-Spezial-Krauter-Tee Nr. 6 8  (gegen Magenkrampf): der Angabe entspreehend: 
Kamillen, Salbei, Fenchel, Eibischwurzel, Barentraubenblatter, Arnieabluten, Lówen- 
zahnwurzel mit Kraut u. wenig Wassermmze. —  Bo-Ka-No-Spezial-Krduter-Tee Nr. 75 
(gegen Nervenerkrankungen): der Angabe entspreehend: Waldmeister, Orangenblatter, 
schafgarbe, Schachtelhalm, etwas mexikan. Traubenkraut. —  Bo-Ka-No-Spezial- 
Krduter-Tee Nr. 76 (gegen Rheumatismus): der Angabe entspreehend: Spierstaude, 
schafgarbe, Stiefmiitterchen, Waldmeister, Schachtelhalm, Weidenrinde. —  Bo-Ka-No- 
bpeml-Krauter-Tee Nr. 98 (gegen Arterienverkalkung): der Angabe entspreehend: 
Arnieabluten, Hirtentaschelkraut, Wacholderbeeren, Hauhechelwurzel, Klettenwurzel, 
™dnamvurzel. — Bo-Ka-No-Spezial-Krauter-Tee Nr. 117 (gegen Schlaflosigkeit): 
uesehnittene Mohnkópfe, Orangenblatter, Kamillen, Sauerampfer, mexikan. Trauben- 

aut, Wasserminze, Weidenrinde, Lindenbliiten, Baldrianwurzel. —  Calcetol: der 
Wp ent3Pfecbend: Calciumacetylosalicylat. —  Collax Schlankheitswiirfel (Collax- 

erke, Berlin-Wilmersdorf): Feigen, Aprikosen, SiiBholzpulver, Sennesblatterpulver, 
U-Zucker in Pastenform. —  Coradium (CoSMAGENTA G. M. B. H., Berlin-Friedenau), 
 ̂adiumhaltiges Haarbad“ : Gemenge von Seifenpulver mit etwas NaHC03. Je 
,c U1?8 (12 g) radioakt. Stoff entspreehend 7 Macheeinheiten. — Curtas Mistdtropfen, 

ruckat ?  (Ctcjsta & Co. G . M. B. H., Berlin-Britz): Dunkelbraune Fl. (Verdunstungs- 
auoł 1 13,26°/0), gesiiBter wss. Auszug aus Pflanzenteilen. Hóchstwahrscheinlich 
nun 1100 ant̂ erc pflanzliche Extraktivstoffe ais solche der Mistel. Gegen Alterserschei- 
0R(uw" ~  Damagan, fiir die Verdauung (Aktien-Ges. F. H erst. u . V e r t r ie b  

zuie t .U'ftP-LANZLICHER H e ilm it te l ,  Berlin-Lichterfelde): Amylumdeckelkapseln 
durch ® m't- braunlichgrauem, von ungleich groBen, ziemlieh festen Kliimpchen
auszu p 1 ^ u v̂er> hauptsachlich aus Organpraparaten (anscheinend Pankreas- 
Salz  ̂U- Ps'n Milchzucker verarbeitet), Betainhydrochlorid, einem organ. Fe- 
&CoUAep eir. Gallensiiurc enthaltenden Praparat. —  Dolorisan (Fa h r m a z a n , F ah r

■ Berlin-Tempelhof): 1 g schweres Pulver aus Acetylsalicylsaure mit ca. 5%
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Zuckerzusatz. — Do-Min .(Dr. H e r m a n n  O s c h m a n n ,  F a b r .  c h e m .- p h a rm . Spez., 

Dusseldorf): Harnstoff u. B(OH )3 (rund 25%)- Tagliclie Dosis B(OH)3: 1,25 g. — Ecko- 
Ohrwurmweg (alcut) ( W i l h e lm  G e n s c h o w , V e t .- p h a rm . L a b . ,  Berlin): ca. 3 V3°/oig- 
Lsg. von Salieylsaure in A. Deklaration: „Ale. 900, Dest. de Ac.' tannic. 1:5; Acid. 
salicyl. IV  ana 33“ . Gegen den Ohrenzwang der Hunde. — Elizier Dólorex (Stein-  

MANN & Co., Lenzburg): Mit rund 35% Zucker gesiiBter u. mit Teerfarbstoff gran 
gefarbter A.-haltiger Auszug aus Pflanzenteilen. — Energin (U g e d o w e r k ,  Dortmund): 
,,Zur Kraftigung u. Belebung der Nerven“ : Pfefferminzól. — Mitłel gegen Epilepsie 
( F r a u  F. D ie k e ,  E r b e  M a h l e r ,  Haag, Holland): Sehachteln mit jo etwa 10g 
Pflanzcnpulver (Stengelpuhrer einer dilcotylen Pflanze, stark durcli Erdteilchen ver- 
unreinigt, Asehe 27,6% wahrscheinlich einer A r t e m i s i a  -Art) u. Biichse mit 50 g 
Salbe (aus Fett u. unverseifbaren Stoffen liergestellte, rosa gefarbte Zubereitung mit 
wenig eampherahnlich riechenden Stoffen). — Evalan, das Herzstarkungsmittel Grun- 
KREUZ-W ERK K l e i n  & Co., Wuppertal-Barmen-U., Fabrik f. Arzneipflanzenverwer- 
tung): Kognakfarbene Fl., alkob. Auszug aus Pflanzenteilen (hauptsachlieh Baldrian- 
wurzel). Verdunstungsriickstand 0,84%. Deklaration: „conv., crat., kalm., avenau. a.“ 
Charakterist. Stoffe nicht nachweisbar. — Kraftnahrmittel Fortica, die biol. Nahrungs- 
erganzung nach Prof. Dr. med. Dux (Herst. ders.): Gemenge von Hafermehl, Zucker, 
Kakao, Leeithin u. sog. physiol. Salzen. —  Germanentkron, griin (W. SCHWENDER, 

Berlin) gegen Rheuma, Ischias usw.: Griin gefarbtes Pfefferminzól. — Ootlmnia Erotika- 
Kugeln nach D r. m e d . H. F e u c h t w a n g e r  (H. G o t h ,  Niirnberg 5): die fiir don Mann 
bestimmten weiBen Erotikakugeln enthielten neben einem Holzpulver auch nicht naher 
charakterisierbare Organpulver. Alkaloide u. sonstige stark wirkende Stoffe nicht nach
weisbar. —  Orunkreuz-Krdułer-Bader ( G r u n k r e u z - W e r k  K l e i n  & Co., F a b r . f. 

A r z n e i p f l a n z e n v e r w e r t u n g ,  Wuppertal-Barmen-U.): „Reiner Krauterauszug! 
Lebende Pflanzenelektrizitat! Hilfreich bei fast allen Krankheiten!“ : Fl. aus einem 
Pflanzcnextrakt, liauptsaclilich Kiefemadelextrakt, das mit Ameisensaure versetzt u. 
m it ath. 01 (Coniferenól) aromatisiert ist. Verdunstungsruckstand 16,4%, wasserfreie 
Ameisensaure rund 14%- —  Hanosan (H. N a u JO K S , Bcrlin-Lichterfelde): Auffrischungs- 
trank fiir Gesunde u. Kranke: gesiiBter fl. Wacholdersaft. — Hamorrhoidensalbe (Lab. 

„ H a n s a " ,  Berlin-Friedrichshagen): Dunkelbraune Salbe aus weiBem Vaselin, weiBem 
Waohs, Wismutsubgallat, einem Pflanzenpulver, ohne charakterist. mkr. Merkmale 
u. einer dunkelbraunen wasserlóslichen Substanz, die nicht naher zu charakterisieren 

war. — Hamsaurefeind, „yerbesserte Basenkomposition“ (A. M u l l e r  & Co., Chem.- 

p h a r m .  L a b . ,  Fichtenau, Kreis Niederbamim): Angegeben waren: Ca, Mg, Na, Li, 

Cl, J, S, C, P, gefunden: Ś, Ca- u. Mg-Carbonat, Na-Phosphat, geringe Mengen JfaJu. 
Clilorid, sehr wenig Li-Salz. Vorbeugungsmittel gegen Gicht u. Arteriosklerose. — 
Deutscher Hauśhalts-Tee „Askania“ , blutreinigend u . stoffweehselfórdernd: t)bera'iegend 
Eucalyptusblatter u . Schachtelhalm, in geringerer Menge auch Wacholderbeeren, 

Mistel, Fenchel, Pfefferminze, Stiefmutterchenkraut, Brennessel, Brombeerblatter. — 
Ilenne Hispania (Gen.-Vertr. A d . W e i c k e r t ,  Berlin): 1. Pulver aus Cu2Cl2 (ca. 20/o) 
u . gebrannter Gerste mit etwas NH 4C1, 2. Pulver aus gebrannter Gerste mit rund 20 /0 
Pyrogallol. — Heiualin-Haarentferner Markę Antipilloz (L a b . H e r m a n n  W a g n e r , 

Koln): Hellrosa farbenes Pulver, im wesentliehen aus C a lc ium su lfid , einem Peroxjd 

(anseheinend Ca02) u . etwas rotem Bolus. —  Hustenlropfen, Eclite ddnische =  mit Antó 
u . Fenchelól versetzte wss. Lsg. von NH 4C1 u . SiiBholzsaft. —  India-Gold, Erfrisehungso 
( F r a u  O t t o  A d a l b e r t ,  Dusseldorf): Anseheinend Gemisch von E uea lyp to l u . japan- 
Pfefferminzól oder Ruckstanden der Mentholgewinnung aus letzterem. Bei ’ 
rheumat. u . Neryensehmerzen usw. —  Inficin ( H o y e r  & Co., Dusseldorf-Oberkasse )• 
„hell“ gegen Motten, Wanzen, Heimchen, Kornkafer usw.: N atrium silico fluorid , ne - 

griin gefarbt; „dunkel“ gegen Ameisen, Russen, Asseln, Schaben usw., dasselbe star ^  
griin gefarbt. — R u s t s  Indischer Nieren- und Blasen-Tee: Orthosiphon stiwnmeus. 
Krauterpufoer, gegen Stuhltragheit: Sennasehotenpulver. — „KrafłgueU-Fluta 
Ho-Jo: Pfefferminzól. —  Lecithinhaltiges Pulver, Nervennalirung: ®°iame| „  ■ °i.;n
wein ( E . W i l l e r ,  Vertrieb Chem.-pharm. Prapp., Berlin-Charlo ttenburg): lepsmTrei 

wie deklariert. — Mehivi (ygl. C. 1 9 3 5 .1. 2847): KrystaUisiertes, aus Harnstotl u. do 
saure hergesteUtes Prod. mit ca. 26% B(OH)3. Tagliehe Dosis 1,1 g 
Methusal Dr. G e n a s t  „100 Jahre Lebensverlangerer“ : (A u g u s t  M u l l e r  <■ 
Fichtenau, Kr. Niederbamim): Fl. vom Charakter der zusammengesetzte  ̂
tinktur. —  Minom  (C- 1935- I I . 882): Krystallisiertes, aus Harnstoff u.  ̂
gestelltes Prod. m it rund 27% B(OH)3. Tagesdosis: 1,2 g B(OH)3- A eiuen-i
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Eilecithin (W. Schwender, Berlin): Sojamehl. — Nerrensalbe (Lab. „Hansa“ , 
Berlin-Friedrichshagen): Gelbe Vaseline, Paraffin, ath. 01 (anscheinend Rosmarinól) 
u. sehr geringe Menge eines blauen u. eines gelbroten Teerfarbstoffs. —  Nieren-Tee 
(Arthur N itsciie, Berlin): Strohblumen, Birkenblatter, Sohafgarbe, Biirentrauben- 
blatter, schwarze Joliannisbeerblatter, Schachtelhalm, Erdrauch, Brennesselblatter u. 
sehr wenig Sennesblatter. — Nieren-Tee, indischer (H. NauJOKS, Berlin-Liehterfelde): 
TJnzerkleinerte Blatter von Orthosiphon stamineus. —  „Ohne Sorge" Tropfen nach der 
Vorschrift von Dr. N. Jo rb an : Aromatisierte Eisenzuckerlsg. Trockenriickstand 
25%. — Orbal (F r itz  S taby K.-G. chem.-piiarm. Prapp., Berlin): Entfettungs- 
mittel aus Hamstoff, Na2S04 u. wenig B(OH)3, rund 0,5%. Friiher enthielt das Mittel 
25% B(OH)3. — Pectussan, Dr. Schweitzers (Dr. Schw eitzer G. m. b. H., Berlin- 
Reinickendorf-West): Vorbeugungsmittel gegen Folgeerscheinungen von Erkiiltungen 
aus mit Zucker gesuBtem Thymianauszug, der mit rund 0,45% Natriumsalicylat versetzt 
war. Verdunstungsruckstand 71%- — Quellsalin (Pharm. Prapp. A r th u r  Modes, 
Leipzig): „Mineraltrinkkur im Hause“ aus mit Weinsaure versetztem Salzgemenge, 
hauptsachlich NaHC03 u. NaCl. Daneben andere Salze in geringer Menge. —  Radikalin 
(Fritz A d le r , Berlin-Charlottenburg), zum Abtóten aller Insekten u. ihrer Brut: 
Talkum u. saurelosliche Sulfide (ZnS, FeS), geringe Mengen Thiosulfat u. As (Ver- 
unreinigungen?). —  Rapid-Schlankheitskur (Johann  P h ilip sen  JR ., Pharm. Prapp., 
Berlin): Gemenge aus B(OH ) 3 (rund 20%), Harnstoff u. Zucker. Tiigliche Dosis B(OH)3: 
•1,3 g. — Redroma-Oallen- und Magentropfen (Chem. Lab. B. P e n q u itt , Berlin- 
Marienfelde): Gemisch aus Amicatinktur, Kalmusol u. HC1 (auf offizinelle Saure be
rechnet 10%)- — Berliner Reform-Stoffwechsel-Tee (,3eSISTO*‘-Tee-Vertrieb, 
Berlin-Marienfelde), Vorbeugungsmittel gegen Stoffwechselleiden: Wacholderbeeren, 
rotes Santelholz, NuBblatter, Sennaschoten, Eucalyptusblatter, Brombeerblatter, 
Brennessel, Schafgarbe, Waldmeister, Lindenbliiten, Faulbaumrinde, Holilzahnkraut, 
Stiefmutterchenlcraut, Leberblumenblatter, aromat. Labiate (Organumart ?) u. nicht 
niiher bestimmbare Wurzel. Deklaration: „Fl. Jugland., Rad. Prosopis, Hb. Clavellatae, 
Grana oxycedr., Hb. Chiliophyll., Fl. Peum., Fl. Til., Hb. Hedypnoid., Lig. Pteroearp., 
Hb. Lieber., Cort. Avorn., Hb. Grat., Dei, Rad. Ficar, Hb. Diolcae, Fl. Mor. Rub., 
Fruct. Senn., Hb. Spic. cret., Hb. Culcitr. Virg.“ — Sauerstoff-Salz (E. W lL L E R ,  

Vertr. Chem.-pharm. Prapp., Berlin-Charlottenburg): entsprechend der Angabe: 
2j>%ig. MgO,. —  Schillerol (Pe ter S c h il l e , Duisburg): Sennaschotenpulver. —  
Tregallo (J. Tr e s p , Tregallovertrieb, Berlin) gegen Gallensteine, Leberanschwellungen, 
Gallenblasenentzimdungen: A.-haltige Fl. vom Charakter der zusammengesetzten Aloe- 
tinktur. Neben Aloe noch wesentliche Mengen Safran nachweisbar, anscheinend auch 
noch Extraktivstoffe anderer Pflanzen. — Tropengold, Gesundheitstee (Frau  O tto  
Ad a l b e r t , Dusseldorf): Mate. —  Vero-Schutz, Apotheker Otto Mullers (A. M u lle r  

“0. G .M .B .H ., Chem.-pharm. Lab., Fiehtenau bei Berlin): Pessare aus Kakaobutter 
nut Chininsulfat, geringen Mengen B(OH)3, organ. Saure u. Spuren Chinosol. —  Vita- 
ncrba, zur Anregung der inneren Sekretion: Heidekrautpulver, andere Pflanzenteile 
anscheinend nur ais Verunreinigungen. —  Viłamed [Vitamed G. m . B. H .  (O tto  
oEMPf ), Berlin], Deklaration: „Basis: Herba Extrakta et Destilata, Aurum, Acid. 
m"? ’ ^0̂ atum> Natr. chlor.“ Unbezeichnete 1-eem-Ampullen mit etwas A. ent- 
luiltendcr, sauer reagierender Fl., die im Geruch etwas an Kummel erinnerte. Ver- 
aunstungsruckstand 0,75%, Geh. an geringen Mengen Ameisensaure, Na, Ca, etwas 
'ey'3> wenig Sulfat. —  Vyb (V. B r iege r & Co. G. M. B. H . ,  Fabr. chem.-pharm. 
r“PP-, Berlin-Schoneberg): ca. 50%ig. Lsg. von A1C13, zur „Entfemung lastigen 
_clnyeiBes“. — Zoroaster (G. S c h illin g , Berlin-Wilmersdorf): Teegemenge aus haupt- 

7 ,c 7™Mate u. geringeren Mengen Pfefferminze u. Faulbaumrinde. (Dtsch. Apotheker- 
Ztg. 50. 1649-51. 23/11. 1935.) H a r m s .

.i , ^Ma ise l i s s ,  Quantitative Bestimmung von Scliwefel in  Salben und anderen 
-nwaituiforman. Nachprufung versehiedener Verff. Einzelheiten u. Ergebnisse im

23-??i 'i [russ.: Ssowjetskaja Pharmacija] 6 . Nr. 6 . 20—24. Nr. 7.
1935. Kontrollanalyt. Lab. d. Moskauer Stadt. Apothekenverwaltung.) D e g .

^ ° senthaler, Zur Titration des Formaldehyds nach Ph. H. V■ Erganzung zu 
Bem ( ' 1936' L  1263)- (Schweiz. Apothcker-Ztg. 73. 617— 18. 9/11. 1935-

■' D e g n e r .

Naci? ®*ê ail°wa, Qnantitative Bestimmung von ćitherischen Olen in  Heilpflanzen.
P ung ycrschiedener Verff. Einzelheiten u. Ergebnisse im Original. (Sowjet-
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Pharmaz. [russ.: Ssowjetskaja Pharmacija] 6 . Nr. 7. 31—35. 1935. Perm, Staatliche 
U n iv .)  D e g n e r .

Cristoforo Masino, Bestimmung von Percain ais Silicowolframat. Nachpriifung 
der Methode B e r t r a n d . Bei Ausfiihrung in der Kalte betriigt die Empfindlichkeit 
Vaoo ooo> beim Kochen u. naehfolgender Abkuhlung 1/ 2500 00|). Saureoptimum 2%. Be- 
rechnungsfaktor 0,2467. Naheres im Original. (G . Farmac. Chim. Soi. affini 84. 228—31. 
1935. Turin.) G r im m e .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt, vormals Roessler, Deutschland, 
Herstdlung oligodynamisch wirkender Produkte. In  faserigen Stoffen, z. B. in Geweben 
wird Ag,0 in chem. Verb. mit Manganoxyden niedergesclilagen, indem man die Stoffe 
z. B. mit KMn04 u. einem Ag-Salz trankt. Es soli insbesondere die Verb. Ag20 • 2 Mn02 

erzeugt werden. Die Prodd. sollen in erster Linie ais baktericid wirkende Verbandstoffe 
dienen. (F. PP. 780 917 yom 7/11.1934, ausg. 6/5.1935. D. Priorr. 7/11.1933 u. 
u. 14/9. 1934 u. 781018 vom 1/6. 1934, ausg. 8/5. 1935. D. Prior. 7/11. 1933.) H o rn .

Paul Bost, Berlin, Gewinnung spinnfahigcr Fasern aus Muskelfleisch, dad. gek., 
daB das Muskelfleiscb zunaclist zum Gefrieren gebracht u. dann in dunne Scheiben 
geschnitten wird, aus denen in bekannter Weise, z. B. mit Sauren oder Alkalien die 
Fasem abgeschieden werden. Diese sollen z. B. zu Nahfaden yerarbeitet werden. 
(D. R. P. 615 593, KI. 30c yom 26/8. 1933, ausg. 8/7. 1935.) H o r n .

Chemische Forschungsgesellschaft m. b. H., Miinchen, Faden, Sailen, Bander, 
Róhren, insbesondere fur medizinisclie Zwecke, vornehmlich ais Ersatzstoffe fiir Catgut, 
Seide, Zwim, dad. gek., daB an Stelle des im Hauptpatent yerwendeten Polyrinyl- 
alkohols andere Polyvinylverbb., z. B. hoehpolymeres Vinylacetat, Polyacrylsaure- 
methylester, oder dereń Gemische, gegebenenfalls in Mischung mit Polyviny]alkoliol 
oder anderen Zusatzen ais Grundmaterial venvendet werden. (Oe. P. 142 703 vom 
16/10. 1933, ausg. 10/9. 1935. D. Prior. 17/10. 1932.) Zus. zu Oe. P. 135 162; C.
1934. I. 4420.) H o r n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hallbare anastlietisch wirkende 
Praparate. Statt des nach F. P. 782 953; C. 1935. II. 2977 erfolgenden Zusatzes.von 

Harnstoff kann man die Haltbarkeit der anasthet. wirkenden Stoffe auch durch Zusatz yon 

reduzierend wirkenden Stoffen, wie Salzen der S02, Acetonbisulfit oder Formaldehyd- 

sulfoxylat erzielen. —  Vgl. auch N. P. 55 264; C. 1935- II- 3545. (E. P. 439168 
vom 23/4. 1934, ausg. 27/12. 1935. D. Prior. 22/4. 1933.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a . M. (E r f in d e r : A. Kircher uw‘ 
M. Sienz), Hallbare Losungen anasthelisch uńrkender Substanzen. Le ich t unter Blag- 
freier Sauren yerseifbare Substanzen mit einem pn-Wert yon  etwa 6  erhalten zu ihren 

Lsgg. einen Zusatz r o n  Harnstoff (I). — Beispiel: Eine unter Verwendung indifferenter 
Gase hergestellte u. in  A m p u lle n  ge fu llte  Lsg. vo n  20 g  p-Aminobenzoyldiathylam ino-  

a thano lh yd ro ch lo r id , 0,2 g  l-(3 ',4/-Dioxyphenyl)-2-am inopropanol-(l)-hydrochloriiL “g
NaCl, 4 g K 2S04 u . 1— 2 g I  in 11 redest. W. zeigt bei 22° einen pn-Wert yon 6,3. Nach 
einer Erhitzung von 20 Min. im Dampfstrom ist der pn-Wert 6,35. —  Die gleiche Lsg- 
hat ohne Zusatz von I  nach dem Sterilisieren einen pH-Wert von 4,8. — Das beim 
Erhitzen aus dem I  entstandene (NH4)2C03 ist zur Neutralisation der durch ps.nieie 
Verseifung der Ester entwickelten Saure ausreichend. —  Hierzu vgl. N. P-J>5 
C. 1935- II- 3545 sowie F. P. 782 953; C. 1935- II- 2977. (Schwed. P- 84074 vom 
10/11. 1934, ausg. 13/8. 1935. D. Prior. 11/11. 1933.) . DREWS-

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Schweiz, Aihanólaminsalze jodliamger ołj^ 
nischer Sauren. Vgl. Schwz. P. 175 169; C. 1935. II- 3949. N aehzutragen ist,
man die Base auch mit Acetyl-3,5-dijodsalicylsiiure, 3 ,5 - D ijo d s a l ic y ls d u r e ,  1-3,5-Lnp 
tyrosin (F. des Salzes 169— 171°), l-Jodnaplithalin-3,6-disulfonsdure, 2 -Jod-o-m'pn 
7-sulfonsaure, 2-Jod-8-naphthol-3,6-disulfansaure, 2 -Jod-3 -naplrfhol-6 ,8 -disulfonsav ^

5-Jod-8-oxychinolin-7-sulfonsdure (F. des Salzes 215— 217°, F. des Salzes mit 2 
amin 149— 152°), l-Jodnaphthalin-3,6,8-trisulfonsaure umsetzen kann. (F. P- 
vom 29/5. 1935, ausg. 25/11. 1935. Schwz. Prior. 6/6 . 1934.) ^ALTraTEB-

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Alfred Fehrle, Karl Stjeitwo 
Paul Fritzsche), Frankfurt a. M., Darstdlung von Arsenóbenzolriwnomlfoxyla 
Zus. (R)(RX)N • C6H 4 • As • C6H 4(R2) • CH2OSONa, worin R  u- R ' OsyaJkylreste u. _  
einen Alkyl- oder Oxyalkylrest bedeuten, dad. gek., daB man in die emc A L n
eines Diaminoarsenobenzols, das in den Benzolkemen noch andere bu s^ , f 
enthalten kann, durch Rk. mit Alkylenoxvden 2  Oxyalkylreste u. in entsp
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Weise in dio andere Aminogruppe einen Oxyalkyl- oder Alkylrest einfiihrt oder daB 
man Aminobenzolarsinsauren, die ebenfalls noch weitere Substituenten im Bzl.-Kem 
enthalten konnen, gemeinschaftlich in bekannter Weise in Arsenobenzolo iiberfuhrt u. 
zueinem beliebigen Zeitpunkt des Verf. mittels Alkylenoxyden gleichzeitig oder nach- 
einander 2 Oxyalkylreste in die NH2-Gruppe der einen Benzolarsinsaure u. in ent- 
sprechender Weise einen Oxyalkyl- oder Alkylrest sowie den HCHO-Sulfoxylatrest 
in die Aminogruppe der anderen Benzolarsinsaure einfiihrt. Es lassen sich so die fol- 
genden Yerbb. herstcllen.

= As
I

NlCHsCHOH- CHiOH ]i \ ^ N < ^ 2 sOSONaCH!° H

^C H iC H O H C H .O H  k r / C E i  
s ̂ C H ,C II ,O H  \ /  ^-CH.OSONa

^(CHsCHsOH)* Ó n  Ó H  OH

Vgl. auch D. R. P. 614 941; C. 1935- II . 3678. (D. R. P. 623 450 KI. 12 q vom 11/3.
1934, ausg. 21/12. 1935. F. P. 787 025 vom 11/3. 1935, ausg. 16/9. 1935. D. Prior. 
10/3.1934.) A l t p e t e r .

* Parkę, Davis & Co., iibert. yon: Irvine W . Grotę, Detroit, Mich., V. St. A ., 

Hormonpraparat. 1 g eines blutdrucksteigemden (pressor principle) Praparates aus 
Hypophysenhinterlappen, in 10 ccm W. gel., wird mit 10 ccm 10°/0ig. NaOH 1/ 2 Stde. 
bei 25° stehen gelassen, genau mit HCl neutralisiert, wobei sich H 2S entwickelt. Die 
Lsg. wird erwarmt u. zur Trockne gebracht, der Riickstand mit 98°/0ig. CH3COOH 
estrahiert, filtriert u. mit 3 Yoll. A . + 6  Voll. Reinbenzol gefallt. Der Nd. wird mit A. 

gewaschen, getrocknet; weifies Pulyer, sil. in W., hat antidiuret. Wrkg. (A. P. 2 011443 
vom 10/4.1931, ausg. 13/8. 1935.) A l t p e t e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Reinigung 
vcm Corpus luleum-Hormone enthaltenden Prdparaten, besonders Trennung yon Hydr- 
oxylverbb. durch Rk. mit Aeylierungsmitteln u. Abtrennen des nieht yeresterten 
Anteils. — Z. B. werden 400 mg eines durch Rk. mit Semicarbazid u. anschlieBende 
verseifung erhaltenen Hormonrohprod. mit 300 mg Phthalsaurcanhydrid in 5 ccm 
trockenem Pjridin J/ 2 Stde. in N2 auf 80° erwarmt. Dann wird mit W. verd. u. aus- 
geathert, der A. mit 2-n. Sodalsg., 0,2-n. HCl u. W. gewaschen. Aus dem A.-Riickstand 
lassen sich durch Krystallisation bzw. Sublimation 2 einheitliche Hormone vom F. 129° 
u. 120° gewinnen. Aus den wss. Lsgg. gewinnt man nach Verseifung mit alkoh. Lauge 
ein Ozyketon yom F. 196,5— 197,5°. —  Die Acylierung kann auch mit 2,4-Diniłro- 
oenzoylchlorid in Chinolin erfolgen, Phenylbenzoylchlorid, Phenylisocyanat, Diphenyl- 
;ŝ y anat, Benzoylchlorid, Eg.-Anhydrid. (Schwz. P. 177 414 vom 24/8. 1934, ausg. 
1/10.1935.) A l t p e t e r .

v Schering-Kahlbaum A.-G., Berlin (Erfinder: Erwin Schwenk, Bloomfield, 
j ' und Max Gehrke, Birkenwerder b. Berlin), Reinigung von Praparaten
P 7̂ 'lnn^ ĉ en Keimdrusenhormons. Man lost die rohen Hormonóle in mit W. nieht 
niischbaren organ. Losungsmm. u. unterwirft sie sodann in beliebiger Reihenfolge der 
mw. yon konz. Alkalien u. Sauren; z. B. in ath. Lsg. mit 50%'K- KOH, dann (nach 

W.) mit 50°/oig. H ,S04 schiitteln. (D. R. P. 622 553 KI. 12 p vom 
/°-1932> ausg. 30/11. 1935.) A l t p e t e r .

E p ^o ^S - K ah lb a u m  A.-G., Berlin, Acyloctahydrofollikdhormone. Die naeh 
f/jr l erhaltlichen Prodd. lassen sich auch durch Acylierung yon Octahydro-
ontlł }0r?l0n Ci8H30O2, z. B. in Pyridin mit CeHsCOCl, oder (wobei die Monoacylverbb.

tehen) durch Hydrierung der Acylderiyy. der Acylderiw. der Hormone C18H„„0„, 
S * * CisH180 . darstellen. (E. P. 438 753 vom 9/ll. 1934, ausg. 19/12. 1935. 

rtiorr. 9/ll. 1933u. 24/5. 1934. Zus. zu E. P. 423 287; C. I935. II. 2547.) A l t p e t e r .

*̂Caf!»L?eriano kopez-Hermoso v Francisco Vera Guglieri, Tratado elemeutal de materita 
bis 320C)Ut4? V°8etal- Tom- F a s c .  2. Granada: Paulino V. Trayeset 1935. (S. I6l
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6. Analyse. Laboratorium.
Norman W . Krasę, Konslruklion und Ausrustung eines chemisch-technischen 

Laboratoriunis. Vf. zahlt die Laboratoriumsanlagen auf, dic fiir Unterss. iiber Ab- 
sorption, Adsorption, Riihren, Mischen, Emulgieren, Brechen u. Mahlcn, Dest., Trocknen, 
Verdampfen, Extraktion, Filtration, Strómung flieBbarer Stoffe, Warmeubertragung, 
Feuchtigkeitsanderung u. Absicben erforderlicli sind, u. gibt eine Kostenschiitzung. 
(Chem. metallurg. Engng. 42. 493—95. 1935. Urbana, 111., Univ.) R. K. M u l l e r .

F. A. Cunnold, Die Optik des Oluhfadenpyrometers. Auf Grund von Verss. u. 
Uberlegungen zeigt Vf., daB die Reflexion an der Oberflache des runden Gliihdrahts 
in den gebrauchlichen Gliihfadenpyrometcrn vernachliissigbar ist. Die hellen Linien, 
die man zuweilen innerhalb des Fadenbildes dicht an den Randem sehen kann, riihren 
nicht von Reflexion, sondern von einer Abweichung des LAMBERTschen Cosinus- 
gesetzes her. Die Frage der hellen u. dunklen Linien ist aber prakt. von geringem 
Interesse, da der Grad des Verschwindens des Gliihdrahtbildes, also dio mehr oder 
minder deutliche Sichtbarkeit yon hellen u. dunklon Linien, die maximal erreichbare 
Genauigkeit nicht beeintrachtigt. Hieraus folgert Vf. auch neue Gesiclitspunkte fur 
den Bau von Pyrometern. Er schlagt vor, die Apertur der Instrumente unbedenklich 
zu vergroBern, wodurch wegen des Gewinns an Helligkeit die opt. meBbare Temp.- 
Skala nach unten betrachtlich ausgedehnt werden kann. — Vf. tragt dann eine einfachc 
Tlieorie der Beugungserscheinungen an den Randem des Drahtes vor, deren Fol- 
gerungen in tlbereinstimmung mit den Beobachtungcn stehen. (Proc. Roy. Soc., 
London. Ser. A. 152. 64— 80. 15/10. 1935.) W i n k l e r .

Hans Jebsen-Marwedel, Kontrolle der Temperaturanzeige von TeilslraMungs- 
pyrometern durch Eichung im Betrieb. Teilstrahlungspyrometer besitzen zwar eine 
geniigende Empfindlichkeit, ihre Anzeige ist aber mit der Zeit yeranderlieh, bedingt 
vielleicht durch Altern der Fadenlampe, durch Verunreinigung u. dgl. Die P y r o m  eter 
miissen also von Zeit zu Zeit geeicht werden. Hierzu diente eine von der P. T. R. 
geeichte W-Bandlampe. Auf die Eichtemp. der Bandlampe bezogen, zeigten alle Pyro- 
meter denselben Gang der Korrekturwerte mit steigender Temp. Vf. stellt darum 
auf Grund von Vielfachmessungen eine „Riickeichung“ der Bandlampe an. (Glas- 
techn. Ber. 13. 416—20. Dez. 1935. Gelsenkirchen-Rotthausen, Lab. d. Dtsch. Libbey- 
Owens-Ges.) W i n k l e r -

J. W. Ssulzow, E in leąuemes Yerfahren zur Ilerstellung tiefer, konstanter Tempe
ra tur en. Zur Herst. tiefer konstanter Tempp. wird dio Benutzung der Schmelzpunkte 
von w. CaCl2-6 H 20-Lsg. bestimmter Konz. empfohlen. Es kónncn Tempp. tiis z“
— 54,9° (Eutektikum) erhalten werden. Die Lsgg. werden durch AufgicBen yon fi. Luit 
zum Gefrieren gebracht u. schmelzen je nach der Konz. bei yerschiedenen konstanten 
Tempp. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 557.) V. FunER.

J. W. Alexejewski und s. I. Asarch, Die Bestimmung des Durchbruchmomentes 
ton sorbiertem Dampfe nach der Gewichtsindicationsmetliode. Zur Feststellung des Durcn- 
bruches von sorbiertem Dampf wird auf den einen Waagebalken der analyt. v\aago 
ein 3,5 cm hoher Glaszylinder mit eingeschmolzenem Glassiebboden angehangt, nu 

1 cm hoher Schicht akt. Kobie gefiillt u. so lange mit trockener Luft mittels emes 
festmontierten mit Trichtercrweitcrung yersehenen Rohrcs durchgeblasen, bis aa 
Gewicht unverandert bleibt. Das Rolir wird dann mit dem zu priifenden Absorpuon- 
gefaB yerbunden u. so lange das entsprechende Dam pf-Luftgem isch  durchgelci e > 
bis die Waage ausschlagt. Die Empfindlichkeit der Methode ist, am Beispiel des n 2 

Luftgemisches gemessen, sehr gut; Verf. eignet sich sehr gut fiir dynam. Verss. j
Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal 
Chimii] 8 . 577-79. 1935.) , v- .

D. B. Cowie, Geiger-Zaklercharalcteristiken mit umgekeJirt angdefjten opawi y 
Vf. beschreibt Verss. mit GEiGER-MuLLER-Zahlern, bei denen im Gegensatz zu der s 
iiblichen Schaltung derZylinder positive Spannung in bezug auf den Dra!ht besi ^_• 
Zahler arbeitet unter dieser Bedingung mit yerminaerter Wirksamkeit. Bei V erwe 
ais Doppelkoinzidenzanordnung ist die Verminderung der Wirksamkeit ‘ .. i
einen einfachen Zahler. Das Verh. des umgekehrt geschalteten ZiŁhlers wird ** 
(Physic. Rey, [2] 48. 883— 85. 1/12.1935. F r a n k l in  Inst.)

Ernst Rossow, Zur Frage des Aufnahmeformates bei mikropliotographtsc/ie . en 
am Metallmikroskop. Die Aufnahme a u f  d e m  k le inen  F o rm a t gestattet im  a „ ,. ^ uf. 
be i g le ichw ertigem  Ergebnis e in  schnelleres u . w irtschaftlicheres Arbeiten a
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nakme auf groBem Format. (Z. Metallkunde 27. 263— 64. Nov. 1935. Berlin-Charlotten- 
burg, Techn. Hochschule, Inst. f. angewanclte Metallkunde.) K u t z e l n ig g .

F. Zemike, Das Phasenkontraslrcrfahren bei der mikroskopischen Beobachtung. 
Fiir nicht absorbierende Objekte wird das je nach der Beleuchtungsart verschiedene 
Aussehen u. Mk. mit der ABBEschen Theorie der mkr. Abbildung erldart. Im  Zu- 
sammenhang hiermit wurde eine Verbcsserung der Methode des Pliasenkontrastes 
angegeben, wobei nur das direkte Bild der Lichtąuelle in seiner Phasc geandert wird. 
(Physik. Z. 36. 848— 51. Z. techn. Physik 16. 454— 57. 1935. Groningen, Hol
land.) W i n k l e r .

N. Wedenejewa und S. Grum-Grshimailo, Die spektro-polariskopische Metliodc 
von Prof. N. Oumov in ihrer Anwendung auf die. mikroskopisclie Untersucliung von Mine- 
ralien. Ober die Methodik von Oumov s. Physikal. Z. 13 [1912]. 962. In  der vor- 
liegcnden Arbeit wird gezeigt, daB es nicht notwendig ist, das von Oumov kon- 
struicrtc Spezialinstrumcnt zu benutzen, sondern daB man aueh ein mineralog. Mikroskop 
in Verb. mit einer Aaiici-BERTRANDsclien Linse u. einem ABBEschen spektr. Okular 
benutzen kann. (C. R. Acad. Sci., U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.]
1934. III. 583—85. Moskau, Inst. f. angew. Mineralogie.) G o t t f r ie d .

A. H. Pfund und J. A. Sanderson, Beugungsgitler zur Verwendung im femen 
Ultrarot. Glasplatten, dereń Oberfliiche abwechselnd aus polierten, stabfórmigen 
Erhohungen u. geatzten, rillenfórmigen Vertiefungen bestelit, werden auf chem. Wege 
versilbert u. im Spektralbereich von 25 u. 100 /i ais Beugungsgitter verwendet. Platten, 
bei denen nur die polierten Erhohungen versilbert u. die Rillen mit CaS04 ausgefullt 
sind, zeigen dasselbe Verh. wie die vollstandig yersilberten Platten. Bei Benutzung 
solcher Glasgitter kann man 75— 100 Ordnungen der griinen Hg-Linie auf der einen 
Seite des mittleren Beugungsbildes sehen, wahrend bei einem Drahtgitter nur 20 Ord- 
nungen sichtbar sind. Obwohl die von jenen Glasgittern durehgelassene Strahlungs- 
energie im femen U R  etwas kleiner ist ais im Falle von Stufengittern, ist das Auf- 
losungsvermógen doch nahezu das gleiche. (Physic. Rcv. [2] 47. 792. 1935. J o h n s  

H o p k in s  Univ.) Z e i s e .

R. Bowling Bames, R. Robert Brattain und R. S. Firestone, Puherfilter fiir 
das Ultrarot. Die UR-Durehlassigkeit diinner Schichten aus fein gepulyerten Krystallen 
von gleichmiiBiger TeilchengroBe wird untersucht. Diese Schichten zeigen sich fur 
Strahlungen von der Wellenlange }. q undurchlassig, dagegen fur X g durchlśissig 
(o — mittlerer Durclimesser der Teilchen). Wenn in dem Bereich der Undurchlassigkeit 
eine Eigenfreąuenz des Krystallcs liegt, dann erscheint auf der kurzwelligen Seite  

dieser Absorptionsbande ein scharfes Maximum der Durchlassigkeit. Mit Hilfe solcher 
schon von P f u n d  untersuchter Filter kann man sehr scharfe monochromat. Banden 
im UR erhalten. Die Ursache des ausgepragten Durchlassigkeitsmaximums ist der 
bekannte CHRISTIANSEN-Filtereffekt. (Physic. Rev. [2] 47. 792. 1935. Princeton- 
Un'v-) Z e i s e .

Raymond Latarjet und Georges Liandrat, SelensperrschichtphotozeUe zur Messung 
“er Sonnenstrahlung im femen UUramolett. Die Photoi-.ellc ist auf dem Boden einer 
-'lcssmgdose befestigt, dereń Deckel zwei Quarzplatten bilden. Die innere Platte wiirde 
auf beiden Seiten, die auBere nur auf der nach innen gekehrten auf chem. Wege schwach 
Tersilbert, so daB keine Strahlung des sichtbaren Spektrums mehr durchgelassen wurde. 
Die spektrale Empfindlichkeit der Anordnung wurde aus der experimentell ermittelten 
Uurchlassigkcit der Quarzplatten u. der bekannten Absorptionskurve des Ag sowie 
,er ™ Vergleicli mit einem Thermoelement aufgenommenen Empfindlichkeitskurve 
ei Photozelle bereohnet. Da das verwendete transportable Galvanometer einen zu 

poBen Widerstand hatte u. dieser die strenge Proportionalitat von Licht- u. Zellstrom 
umehte maehte, eichten Vff. ihre Galyanometerzellenanordnung im Laboratorium 
(pIC Austauschen des Galvanometers gegen ein solclies mit geringem Widerstand.
1 'ev-Opt. thćor. instrument. 14. 443— 48. Dez. 1935.) W i n k l e r .

, ” S. Williams und Gordon H. Scott, Eine Elektrodenanordnung fiir Funken- 
ltMrographie. Die von den Yff. skizzierte Vorr. dient zur spektrograph. Unters. 
Ho\f Ma,terialion; diese werden an einem Hartglasrohr befestigt in die Mitte einer 
^ireouenzfunkenstrecke eingebracht. Die Optik ist so angeordnet, daB nur das 

Mt Mitte der Funkenstrecke, also im wesentlichen das von dem zu untersuchenden 
genstand kommende Licht im Spektrographen zur Analyse verwendet wird. (Rev. 

La'b̂ n ts [N. S.] 6 . 277—78. 1935. St. Louis, Washington Univ., Anatomical
K o l l a t h .
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— , liegistrierendes Spekiromeler von grofler Aperlur. Es wird ein von der unten 
genannten Firma nach Angaben von V A N  H e e l  konstruiertes Spektrometer be- 
schrieben. Die einzigen opt. Teile sind ein rechtwinkliges Flintglas- oder Steinsalz- 
prisma, das zentral, parallel der kleineren Kathetenflache, durchbohrt ist u. ein Parabol- 
spiegel von 100 mm Durehmesser u. 25 ccm Brennweite. In  seiner Achse befindet sich 
der Spalt dicht hinter der dem Spiegel abgewandten, versilberten u. durchbohrten 
Kathetenflache. Das wieder ungefalir in der Spaltebene entsteliende Spektrum wird 
seitlich auf eine Thermosaule gespiegelt. Mit der Achse des Schneckengetriebes, das 
den Prismentisch dreht, ist die Achse einer Registiertrommel verbunden, auf der die 
dem Thermostrom entsprechenden Galvanomęterausschlage aufgezeichnet werden. 
Preis 2700 lifl. (J. sci. Instruments 13. 26. jan. 1936. Delft, Holland, P. J. Kipp 
en Zonen.) W i n k l e r .

G. Heidhausen, Beitrage zur angewandten Spektrographie in metallverarbeitenden 
Industrien. I. Die speklrographische Einrichtung der M AN . Vf. beschreibt das von ihm 
in yorbildlich iibersiehtlicher Weise eingericlitete spektrograpli. Laboratorium der 
M. A. N. Verwendet werden der Funkenerzeuger nach F e u s s n e k , der Z e i s s -Q u

24-Quarzspektrograpli, zur Ionisation der Funkenstrecke der A L P I N A -B re n n e r , ein 
Elektrodenhalter eigener Konstruktion, eine Schaltuhr, die den Spektrographenspalt 
óffnet u. nach Ablauf einer vorher eingestellten Zeit wieder schlieBt, zur Auswertung 
der Platten das ZEISS-Spektrallinienphotometer. (Mitt. Forscli.-Anst. Konzerns 
Gutehoffnungshiitte 4. 59— 70. Dez. 1935.) W i n k l e r .

R. A. Wolfe, Quantitative Analyse von Nichteisenlegierungen auf speklroskopischem 
Wege. Vf. beschreibt die Festlegung der Anregungsbedingungen u. die Aufnahme der 
Eiclikuryen (Abhangigkeit der relatiyen Intensitat einer Grund- u. einer Zusatz- 
substanzlinie von der Konz. der Zusatzsubstanz). Weiter gibt er Eichkurven an fiir 
die Best. yon Al in Ni-Legierungen, Mg in Zn-Legierungen, Ba in Ni-Legierungen u. 
Cr in Ni. Elektrodenformen u. Bogenstromstarken werden yorgeschrieben. Die 
Maximalabweiehung des gefundenen vom Sollwert betragt 4; 5%- (Metal Ind., London 
47. 633—35. 27/12. 1935.) W i n k l e r .

Robert D. Nutting, Die óbjektwe Beschreibung der Farbę. Vf. beschreibt, wie 
aus der spektrophotometr. gemessenen Ruckstrahlungs- oder Durchlassigkeitskurve 
eines farbigen Stoffes das Zahlentripel: Helligkeit, yorherrschende Wellenlange u. 
Reinheit abzuleiten ist, das den Farbeindruck unter den gewahlten Beobachtungs- 
bedingungen eindeutig beschreibt. Diese Zahlen leiten sich yon der spektralen Emp
findlichkeit des n. Auges, dem Ruckstrahlungs- bzw. Durchlassigkeitsvermdgen des 
Stoffes u. der spektralen Energieyerteilung der beleuchtenden Lichtąuelle ab. (Amer. 
Dyestuff Reporter 24. 583— 90. 21/10. 1935. Mass. Inst. of Techn.) W i n k l e r -  

_ S.K ilpi, Die Theorie der stufenweisen Titralion der Saure- und Basengemische. 

Rein mathemat. Abhandlung iiber die stufenweise Titration yon Siiure- u. Bascn- 
gemische. (Z. physik. Chem. Abt. A. 175. 239— 54. Dez. 1935. Helsinki [Finnlana]. 
Univ., Chem. Lab.) G O T T F R IE D .

Ju . A. Boltunow und M. A. Worssina, Die Anwendung von B im e.la lld ek lrod en  
zur Titration •eon Sauren und Basen. Von den 17 untersuchten Elektrodenpaaren 
erwiesen sich zur Titration yon Sauren u. Alkalien ais besonders geeignet die nacli- 
stehenden: Pt-Ni; Pd-Ni; Pt-Sb; Pt-Co; Ni-Kalomel u. Pt-Pd. Unter Anwendung 
der angegebenen Elektrodenpaare lassen sich sowohl starkę Sauren (H2S04) u. scmvacJ;(' 
Sauren (CH3COOH), selbst bei gro Gen Verdiinnungen, ais auch Alkalien (NaOH) gu 
titrieren. Im  Neutralisationspunkt andert sich die EK. scharf. Bei Annaherung zum 
NeutraHsationspunkt yermindert sich die [H‘]-Konz. Bei einem bestimmten ph erl0,  ̂' 
das Ausfallen des Oxydhydrates des Metalles. Dabei erniedrigt sich die K°^z- 
Metallionen sehr seharf u. das Potential des Metalles wird negatiy. (Chem. J-_oer. - ■ 
J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shumal o b s c h t s c h e i  Cnimnj 
(67.) 519— 28. 1935.) . . Klevee.

A. Karsten, Die Auswirkung neuerer Fortschritte der pu-Bestimmung %nr^r, |i,var . 
industrie und Oalmnotechnik. Beschreibung einiger App. zur pH-Best.
Ind. Galvano-Techn. 34. 10— 12. 31/12. 1935. Berlin.) KutzeLNIGG-

A. Blackie, E in  Schwefelsdurehygrometer. Ein Absorptionshygrometer w 
schrieben, in dem der Wasserdampfdruck der Luft bestimmt w ir d  aus ue 
anderung der Luft bei konstantem Vol. yor u. nach Absorption des w. aurc i i | 
Das Instrument ist wie ein ORSAT-App. gebaut. Ais Absperrfl. dient Hg. au durcli 
Konstanz ist bei Gebrauck sehr zu achten. Zur Yermeidung von btorung
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das an den Głaswiinden etwa adsorbierte W . wurden die GefiiBe mit einer dunnen 
Paraffinschicht yerselien. (J. soi. Instruments 13. 6— 9. Jan. 1936. London, Feuerungs- 
teclrn. Unters.-Station.) W I N K L E R .

a) Elemente und anorganische Verblndungen.
S. M. Pusewskaja, Zur Frage eines neuen systematischen Ganges ju r  die qualitative 

Analyse der Anionen. Die Nachpriifung der von B i r u l j a  (C. 1934. I I .  286) vor- 
gcschlagenen Methode der systemat. qualitativen Analyse der Anionen zeigte, daB 
diese Methode zahlieiche Fehler u. Ungenauigkeiten enthalt, so daB sie in der vor- 
geschlagenen Form prakt. nicht anwendbar ist u. einer wesentlichen Umarbeitung 
bedarf. (Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shumal 
obschtschei Chimii] 5. (67.) 498— 99. 1935. WeiBruss. Staatl. Univ. Lab. fiir anorgan. 
Chemie.) K l e v e r .

G. W. Rabowski und G. W. Raskatowa, Zur Bestimmung von SO^Ionen in 
Gcgenwart von Chromsduresalzen. Zur schnellen Best. von S04-Ionen in den Mutter- 
laugen der Chromatfabrikation wird vom Vf. vorgeschlagen, Cr04- u. S04-Ionen mit 
Ba(OH)2 zu fallen u. die Lsg. auf 200 ccm aufzufiiUen. Ein Teil der Lsg. wird filtriert, 
100 ccm in einen MeBkolben gebracht (200 ccm) mit gemessener Menge Na2C03-Lsg. 
versetzt, erwarmt, abgekiihlt u. bis zur Markę aufgefullt. Ein Teil der Lsg. wird filtriert 
u. 100 ccm davon mit 0,1-n. HCl mit Methylorango titriert. Der Geh. an Cr04-Ionen 
wird durch Titration mit FeS04 u. KMn04 bestimmt u. daraus der Geh. an SO.,-Ionen 
bereehnet. Dauer der Methode 60— 70 Minuten. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja 
Liboratorija] 3. 592— 93.) V . F u n e r .

S. W. Ogur, Konduktometrisclie Methode fiir Cldorbestimmung in Abgasen bei der 
Emugung des Chlorkalks. Zur Best. des bei der Herst. yon Chlorkalk im Abgas ent- 
weichenden Cl2 wird yom Vf. eine konduktometr. Methode ausgearbeitet, welche auf 
folgender Gleichung beruht: 3 Cl, -f 8 NlI.,OH =  6 NH4C1 + N2 + 8 H 20. Das Verf. 
verlauft folgendermaBeri: das Abgas wird durch eine Gaswaschflasche mit porosem 
Glasfritterboden mit NH3-Lsg. gewaschen; Cl2 reagiert dabei quantitativ nach obiger 
Formel. Nach einer gewissen Zeit wird der Gasdurchgang unterbrochen, die Lsg. in 
einen MeBkolben iibergefiihrt u. mit der urspriinglichen NH3-Lsg. bis zur Marlte auf- 
gefiillt. Darauf wird nach der Methode yon K o h l r a u s c h  der elektr. Widerstand 
der Lsg. gemessen. In  einem anderen MeBkolben wird zu der urspriinglichen NH3- 
Lsg. so viel 0,5-n. HCl-Lsg. zugegeben, daB der elektr. Widerstand gleich dem zuerst 
bestimmen wird; aus der zugegebenen HCl-Menge wird auf den Cl-Geh. im Gas geschlossen. 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 510—12.) v. F u n e r .

E. S. Tomula, Ober die Bestimmung des Chlorats und Perchlorats bei Vorhanden- 
grofier Nitratmengen. 10 g der Substanz werden in wenig W. gel., die Lsg. zur 

«ed. des CIO/ mit 3—5 ccm 40%ig. HCHO, 1 ccm etwa 0,5-n. FeCl3-Lsg. u. 2 ccm 
rrpf mehr 2-n. HN03 versetzt, V2 Stde. auf dem W.-Bad erwarmt u. mit 20 ccm konz. 
nOl trocken gedampft. Den Riickstand lost man in wenig W. u. wiederholt das Ein- 
dampfen mit HCl noch 3-mal. Das entstandene NaCl fallt man mit 50 ccm konz. HCl u. 
utriert es durch Glasfilternutsche. Den Abdampfriickstand des Filtrats lost man in 

fiillt auf 100 ccm auf, titriert in einem Teil davon Cl' nach V OLHARD u. 
alit dann im Hauptteil der Lsg. alles Cl' mit Ag2S04-Lsg. aus. Das Filtrat hieryon 
TOd auf 30— 40  ccm eingeengt u. CIO/ nach T o m u l a  mit Zn, Fe, CdS04 sowie Ti(4)- 
1M « am RiicktluBkiihler reduziert u. Cl' nach V o l h a r d  bestimmt. (Z. analyt. Chem.

427—30. 1935. Helsinki, Finnland, Staatl. Agrikulturchem. Lab.) E c k s t e in .

■ I- M. Korenman, Qualitative Reaktion auf Bromate. 2 ccm der Probelsg. werden
11 ccm 3—4-n. HCl angesauert u. mit 1— 2 Tropfen 0,015%ig- wss- Methylorangelsg.

In- Ggw' V0tt verschwindet die Rotfarbung rasch. Erfassungsgrenze:
y in 2 ccm. Ais Tiipfelmethode angewandt, erreicht das Verf. die Erfassungs-

^ KBr03. In Ggw. der 4-n. HCl kann KBr03 bei gleiehzeitiger Anwesenheit 
^000-fachen Menge KJO,„ der 1000-fachen Menge KC103, der 2500-fachen Menge 

trwi vUi ^Cr *0 000-faehen Menge (NH4)2S20 8 nachgewiesen werden. Blindverss. er- 
kfin • ' ^ ucil KaC^O, u- K 3Fe(CN)6 storen in geringeren Konzz. nicht. Cl' u. Br' 
doMi ra  000- bzw. 10 000-facher Menge zugegen sein. Ferner besehreibt Vf. eine 
n:if KBrOa katalyt. beeinfluBte Rk. zwisehen KC103 u. Methylorange, mit dereń 
l<m a 2 y KBr03 in 2 ccm nachzuweisen. (Z. analyt. Chem. 103. 269— 71.

Odessa.) E c k s t e i n .
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K. Lesnieenko, Die Slickstoffbeslimmung in Nitraten und Estern der Salpelersaure 
im Niłrometer von Lunge und nach Schłosing. I.— II I .  Bei der Priifung der LuNGESchen 
Methode wurde die Lfisliehkeit yon NO in H 2S04 yerschiedener Konz., der Einflufi 
von IJg2SOi usw. untersucht. Bei Naehpriifung der Methodo von Sc h l o s s in g  unter- 
suehte Vf. die NO-Verluste bei Anwendung von wss. NaOH yerschiedener Konz. ais 
pneumat. PI. Die Losliehkeit von NO in H 2S04 nimmt zu mit der H 2S04-Konz.; 
gleichzeitig nehmen zu die Verluste, die schon in 90%ig- H 2S04 erheblich sind. In 
Hg2S04 enthaltender H 2SO,I( d. li. unter den Bedingungen der n. Arbeit mit dem 
Nitrometer, ist der Einflufi der Zeit auf dio Abnahme des absorbierten NO sehr groB, 
besonders in Sauren von iiber 90%- Die Bldg. von S 0 2 u. der NO-Verlust in Hg2S04- 
gesiitt. H 2S04 yerlaufen nebeneinander; das S02 ais solches hat keinen EinfluB auf 
die Verluste des absorbierten NO. Die Endprodd. der NO-Zers. sind NH3, N20, N2. 
Die Zunahme der Losliehkeit des NO in H 2S04 in Ggw. von FeSO4 ist proportional 
dem Fe-Geh.; auf 0,5 mg FeS04-7H20 werden 0,04 ccm NO gel. Dies beweist Bldg. 
von FeSO^-NO. Innerhalb der H 2S04-Ivonz. von 80— 95% ist die Bldg. des FeS04-N0 
unabhiingig yon der Konz. Verwendet man im Nitrometer eine andere ais eine 90%ig. 
H 2S04, so sind die NO-Verluste gróBer ais der NO-Losliehkeit entspricht. Wird die 
N-Best. in Substanzen yorgenommen, welche sich langsam in H 2S04 lósen, so miissen 
sie in gel. Form in das Nitrometer gebracht werden (Nitrocellulose usw.); man lóst 
in H 2S04 von iiber 95% u. erniedrigt sie dann in der Biirette auf 90% durch Zusatz 
weniger konz. Saure. Der EinfluB der W.-Dampftension im Eudiometer bei der N-Best. 
nach Sc h l o s s in g  in der Modifikation yon Sc h u l z e -Tie m a n n  ist erheblich. Ent
sprechend den Arbeitsbedingungen kann die Dampftension des W. yersehieden sein 
von der Dampftension der FI., iiber welcher das NO gemessen wird. Es wurde in der 
Weise gearbeitet, daB ais pneumat. FI. 30%ig. NaOH yerwendet u. das NO iiber 
10%ig. NaOH abgelesen wurde. Die an KN 03, Nitrocellulose u. Nitroglycerin aus- 
gefuhrten Analysen ergaben nach Sc h l o s s in g  mit der LuNGEschen Methode ident. 
Resultate. (Chem. Obzor 10. 140— 46. 165— 68. 192— 93. 31/10. 1935. Semtin, 
Tscheehoslowakei.) Sciionfeld.

S. Ginsburg und H. Pringsheim, Bemerkung uber die Entfemung der Phosphor- 
saure in der qualitativen Mikroanalyse. P04" ' laBt sich leicht u. quantitativ durch 
Adsorption an kolloidales Fe(OH )3 aus seiner wss. Lsg. entfernen. Fiir 10 ccm Lsg., 
enthaltend 5 mg P205, yerwendet man 10 ccm kolloidale Fe-Lsg. (6  mg Fe203/ccm) 
unter Schiitteln bei gewohnlicher Temp. Setzt man der Lsg. noch 0,5 ccm 0,1-n. NH4- 
Acetatlsg. hinzu, so stort die Ggw. von 0,5 ccm 5%ig. NiS04-Lsg., 1 ccm 1%'S- FeCl3- 
Lsg., 0,4 ccm 5%ig. MnS04-Lsg. sowie je 0,4 ccm A12(S04)3- u. ZnS0 4-Lsg. nicht. 
Nur in Ggw. von Cr2(SO, ) 3 ist der kolloidale Fe-Zusatz zu erhóhen. (Buli. Soc. chim. 
France [5] 2. 1694— 97. Okt. 1935. Paris, Ćcole de Physiąue et de Chimie.) E ckstęin .

L. N. Lobanow, Acidimetrische P.JD^-Bestimmung in der technischen Phosphor- 
saure, in den wasserigen Ausziigen der Superphosphate und Phosphorgipse, sowie in den 
Filtraten nach dem Prazipitieren. Das yom Vf. ausgearbeitete Verf. besteht in der 
Titration yon H 3P0 4 mit 0,1-n. Lauge bis zur Bldg. des sekundaren Salzes mit a-Napu- 
tholphthalein ais Indicator, wobei die Titration nicht bis zum ersten Umschlag des 
Indicators, sondern bis zur hochsten Intensitat der Farbung fortgesetzt wird (ph =  9>“/ 
u. dem Zuriicktitrieren des sekundaren Salzes mit 0,1-n. H 2S04 zum primaren^ Salz 
gegen Methylorange. Bei Ggw. geniigender Mengen Ca-Salze wird H 3P04 yollstandJg 
bis zum tertiaren Salz titriert. Zur Best. von H 3P04 in wss. Ausziigen yon feiiper- 
phosphaten, Phosphatgipsen u. den Filtraten der Priizipitatherst. wird davon Gebrauc i 
gemacht, indem der Lsg. yor der Titration CaCl2 zugegeben wird. (Betnebs-La . 
[russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 598— 604.) V- FUNER.

J. A. Kljatschko, Uber einige Verfahren zur Bestimmung von Aluminiumozy 
in  Aluminium und dessen Legierungen. (Vgl. C. 1935. U . 560.) Neben der Metho 
yon E h r e n b e r g  (C. 1933. I. 1172) empfiehlt Vf. den AufschluB m ł  7—
Lsg.; das ausgeschiedene Bi, ebenso im Al yorhandenes Cu, wird in HCI + ^ 2^2 8 ■ 
u. die fur den AufschluB benótigte Bi-Cl3-Lsg. dabei regeneriert. Die Loslichkei 
A120 3 in HCI -f H 20 2 ist geringer ais in HN03, wie sie fiir das Losen von Cu ^  
Methode E h r e n b e r g  yerwendet wird. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja 

ratorija] 4. 48—50. 1935.) /  S i ™
J. A. Kljatschko und G. F. Burłak, Elelclrolytische Bestimmung des h.upjer 

in  den Aluminiumlegierungen. Vff. empfehlen, Cu in einer besonderen -Uawa 0 .
folgt zu bestimmen: 1 g Al-Legierung wird in einer iMischung aus 1 ccm H2bU4 ( , >
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3 ccm HN03 (1,4) u. 20 ccm H20 unter Erwarmen gel. Die Lsg. wird mit W. verd. 
u. bei 80° mit 0,5—2 Amp. u. 2—3 V (móglichst bei konstanter Spannung) unter Riihren 
der Lsg. durch die mit 1200 Umdrehungen bewegte SpiraJanode elektrolysiert. Nach.
10 Minuten ist die Elektrolyse beendet. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaj a Labora- 
torija] 3. 585—88.) v. F u n e r .

C. Piccinini, Die potentiometrische Bestimmung des Kupfers im Stalli. Fur die 
potentiometr. Cu-Best. in Stahlen wird folgendes Verf. yorgeschlagen: 2— 5g Stakl 
werden in 30— 70 ccm HN03 (D. 1,18) gel. Naeli Verschwinden der nitrosen Gase 
u. Verdampfen des Saureiiberscbusses verd. man auf 200 ccm, setzt auf 1 g Stalli 
5 g Wein- oder Citronensaure u. NH 3 in schwacbem UberschuB zu, taucht die Elek- 
troden ein, stellt mit der Briicke auf das Umschlagpotential 0,320 V ein u. titriert 
dann mit KCN-Lsg. (1 ccm =  0,001— 0,002 g Cu), die mit Hilfe eines Stahlcs von 
bekanntem Cu-Geh. eingestellt ist. Die yerwendete Ag2S-Elektrode muB von Zeit 
zu Zeit neu sulfidiort werden. (Metallurgia ital. 27. 707— 10. 1935. Savona.) R. Iv. ilu .

R. Gadeau, Die Bcstimmung des Berylliums, Aluminiums und Magnesiums in  
Eisenlegierungen. Zur quantitativen Entfernung des Ee wird die sal/,- oder schwefel- 
saure Lsg. mit Weinsaure yersetzt, leicht ammoniakal. gemacbt u. Fe mit H2S ais 
FeS gefallt. Der Nd., der keines der Begleitmetalle adsorbiert, wird mit k., H 2S-hal- 
tigem W. gewaschen. —  Im  Filtrat koclit man H 2S lieraus, sauert leicht mit Eg. an u. 
fallt Al bei 50— 60° mit 10 ccm einer 5%ig. o-Oxychinolin\$g. in 12%ig. Eg. unter 
Zusatz von NH4-Acetatlsg. (154 g/l). Nach 3— 4 Stdn. filtriert man durch Glasfilter- 
tiegel, wascht mit NH4-acetathaltigem W. aus u. trocknet den Nd. bei 140— 160°. — 
In Ggw. von Be wird Fe in der gleiclien Weise entfernt. Naeh Auskochen des H 2S 
Tersetzt man die Lsg. mit NH.,NaHPO., • 4H20, sauert scliwach mit Eg. an, filtriert 
das Be-Phosphat nach mehreren Stdn. ab, gliiht den Nd. bei 1000° u. wśigt ais Be2P20 7. 
Faktor fiir Be =  0,0937. — Mg wird in der Fe- u. H 2S-freien Lsg. in Ggw. von NH,,- 
Tartratlsg. bei 60° mit 5%ig. Oxinlsg. gefallt, der Nd. mit NH 3-W. gewaschen u. bei 140° 
getrocknet. Nach diesem Verf. sind die 3 Begleitmetalle nebeneinander bestimmbar. 
Ni u. Co sto ren nicht; Cr kann bei der Be-Best. stóren, es wird nach Oxydation zu 
Chromat ais PbCr04 ausgefallt u. der Pb-tlberschuB zusammen mit dem Fe ais PbS 
entfernt. (Rev. Metallurgie 32. 398— 400. 1935.) E c k s t e in .

0. Kemie, Beitrag zur cólorimetrisclien Bestimmung des Molybdans in Stahl- und 
(ru/ieisenproben mit Hilfe des Pulfrichphotometers. Angeregt durch die Veroffentlichung 
Ton H. P i n s l  (C. 1934. II. 3411) iiber die Si-Schnellbest. in Stahlen, GuB- u. Roli- 
eisen mit dem P u L F R l C H - P h o t o m e t e r  hat Vf. die K A S S L E B s c lie  Vorsclirift (C. 1928. 
L 728) fiir die colorimetr. Mo-Best. in Stahlen fiir die Best. mit Hilfe des P u l f r i c h -  
rhotometers umgearbeitet. Es werden die braunroten Lsgg. photometriert, die Molyb- 
date in schwachsauren Lsgg. mit KCNS u. SnCl2 geben. Die Tatsache, daJ3 die Farbę 
YerhaltnismaBig rasch yerblaBt, ist bei den iiblichen yergleicliscolorimetr. Methoden 
sehr hinderlich. Bei dem Photometer sind Vergleiehslsgg. nicht erforderlieh u. das 
McByerf. iat einfacher u. genauer. Die Mo-Best. (0— 2%) ltiBt sich in 30— 40 Min. durch- 
uhren, die Abweiehung zwischen Sollwert u. gefundenem betrug hóchstens 0,01 im 
■tsereich yon 0,1—0,6% Mo u. hóchstens 0,03 im Bereieh yon 0,6— 2% Mo. (Techn. 
Witt Krupp 3. 215— 18. Nov. 1935. Magdeburg.) W i n k l e r .
<j n "  ̂ erjantschitsch, Zur Analyse von Cassiteriterzen. Vf. benutzt zur Best. yon 
n in Cassiteriterzen die Oxydation von Sn" zu Sn " '' in Oa-freier Atmosphare. Ais 
xydationsmittel dient entweder 0,1-n. Bromatlsg., welehe im tJbersehuB zugegeben
nach der Zugabe von K J  mit 0,1-n Na2S20 3-Lsg. zuriicktitriert wird, oder bei 

genngem Sn-Geh. 0,1-n. J 2-Lsg., welche ebenfalls in tlberschuB zugegeben u. mit 
>i-n. Aa2S20 3-Lsg. zuriicktitriert wird. 0 2-freie Atmosphare wird durch Zugabe von 
“  em NaHCOj in die HCl-haltige Lsg. erzeugt. Da Sn"-Lsg. dureh Fallung yon 
As ^  0<̂ er Al u. darauffolgende Auflósung in HC1 erhalten wird, miissen
in n • • ^a’ ^  usw- yorher entfernt werden. Ausfiihrliche Analysenyorschrift

1 P (®etriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 581— 83.) V. F u n e r .  

Tit . Schemiakin und A. Neumolotowa, Die colońmetrisclie Bestimmung von 
GtMuss&ure und Vergleich derselben mit der Wasserstoffsuperozydmethode. 

mit J n ®  Darst. der C. 1935. II. 3551 beschriebenen Methode. Der Vergleich 
ais rj-CrT?2̂ 2' ^ ê ° ^ e zeigte, daB die Gallussauremethode etwa 20-mal empfindlicher 
schri'h -®2' ^ ctbode ist. Die Genauigkeit der Bestst. ist etwa gleieh. Naeh der be- 

- er  ̂ et^0(le kann die Best. in neutralem Medium durchgefiikrt werden, wahrend 
le H202- ais auch die Thymolmethode ein stark saures Medium erfordern.
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Nachteilig ist die Notwendigkeit der Entfernung einer Reihe yon Elementen (Fe, Mo, 
U, W, Th u. Ce). Al stórt nicht, wenn dasselbe gleichzeitig mit dem Ti eingefuhrt 
wird, so daB os móglich ist, die Rk. aueh bei der Analyse yon Alutiten zu yerwenden. 
(Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal 
obschtschei Chimii] 5. (67.) 491— 97. 1935. Moskau, Univ.) K l e v e r .

P. Spacu, Die potentiometrisclie Bestimmung der Metavanadate mit Silbemitrat. 
Das Vol. der zu titrierenden, 20% A. enthaltenden, etwa 0,1-m. NH 4V03-Lsg. wird 
auf etwa 90 ccm gehalten. Der Titer der 0,2-m. AgN03-Lsg. wurde auf elektrometr. 
Wege bestimmt. Ais Indicatorelektrode dient ein Ag-Draht. Das Anfangspotential, 
gemessen gegen die n. HgCl-Elektrode, betragt -(- 0,92 bis + 0,120 Volt. Die Potentiale 
stellen sich schnell ein, trotzdem ist es empfehlenswert, nach jedem AgN03-Zusatz 
einige Minuten zu warton, um etwaige Potontialschwankungen zu yermeiden. Das 
Umschlagspotential gegen die n. HgCl-Elektrode ist Eu =  -f 0,27 Volt. — Statt des 
Ag-Drahtes kann ein Pt-Draht yerwandt werden. Die Methode ist aueh zur Ag-Best. 
geeignet. (Z. analyt. Chem. 103. 422— 24. 1935. Klausenburg, Bumanien, Univ.) Eck.

b) Organische Verbindungen.
H. ter Meulen, Bemerhungen zu den Methoden der organischen Elementaranalyse. 

In  Erwiderung auf die von G a u t h ie r  (C. 1935. I I .  2413) yertretene Auffassung, zur 
S-Best. miisse ais Katalysator platinierter Bimsstein yerwendet werden, stellt Yf. fest, 
daB die Verwendung von reinem, bei 1000° ausgegliihtem Asbest zu ausgezeichnetcn
S-Werten fiihrt. Nur beim Thianthren, das sich weder in Ggw. von reinem noch von 
platiniertem Asbest oder Bimsstein zers., ist ais Katalysator eine doppelte Spirale 
aus Pt-Blech zu yerwenden. —  Aueh dio HCl-Behandlung der metallhaltigen S-Verbb. 
lehnt Vf. ab. Die Borasschmelze ist einfacher auszufiihren. Werden trotzdem zu 
niedrige S-Werte gefunden, so ist die Substanz mit Pt-Schwarz zu yermengen. — Bei 
der 0 2-Best. ist die Verwendung von 2 Ni-Spiralen dem Asbest ais Katalysator vor- 
zuziehen. — SchlieBlich stellt Vf. fest, daB bei der N 2-Best. im l-Adrenalin keine 
Schwierigkeiten auftreten. Vf. yermutet, daB das yon G a u t h ie r  verwandte Praparat 
entweder unrein oder nicht genugend fein gepulvert oder aueh nicht intensiy genug 
mit dom reduzierten Ni yermischt war. Allgemein ist die Verwendung von mit Th02 

aktiyiertem Ni dem reinen Ni yorzuziehen. (BuU. Soc. chim. France [5] 2. 1692—94. 
Okt. 1935. Delft, l5cole Techniąue Superieure.) E c k st e in .

Hermann Eichler, Die gruppenweise Feststellung organischer Losungsmittd und 
organischer Verbindungen mit Magdalrot. (Vgl. C. 1934. I. 2625 u. 1935. I. 3167.) Nach 
ihrem Verh. zu Magdalarot oder -papier unterscheidet Vf. 3 Stoffgruppen. Zur
1, Gruppe gehóren Verbb., die den Farbstoff schon bei gewóhnlicher Temp. fluorescierend 
losen u. das graue Magdalarotpapier roten u. durchfiirben. Dazu gehóren ein- u. mehr- 
wertige Alkohole, niedere Ketone, Fettsauren, Aldehyde, Turkischrotol, geschmolzcne 
Phenole u. ihre wss. Lsgg. Auf Zusatz yon Stoffen der 3. Gruppe y e rsch w in d et die 
Fluorescenz wegen der dadurch hervorgerufenen Alkalitat der Lsg. Die 2. Gruppe 
enthalt Stoffe, die Magdalarot aueh bei hoherer Temp. nicht losen u. Magdalarotpapier 
unverandort lassen: Aliphat. u. aromat. KW-stoffe u. dereń Halogenderiw., Fette, 
CS2, A., fette u. ath. Ole. Mischungen dieser Stoffe mit A. losen den Farbstoff mit 
roter Fluorescenz. Die 3. Gruppe besteht aus Verbb., die Magdalarot ohne Fluorescenz 
losen, das Papier róten u. durchfarben: Aromat. Aminę u. heterocycl. Basen. Au 
Zusatz yon genugend Eg. oder konz. Ameisensiiure tritt infolge Bldg. eines im sauren 
Gebiet hegenden pn-Wertes Fluorescenz auf. —  W., wss. Fettsaurelsgg., verd. Mrnerai- 
sauren yon pn =  etwa 4 lassen Magdalarotpapier unverandert; der Farbstoff l_ost sic i 
in ihnen nur bei hoherer Temp. mit Fluorescenz auf. —■ Die Magdalarotrk. ist zu 
Nachweis organ. Brandstiftungsmittel geeignet. (Z. analyt. Chem. 103. 425 27. la 
Stemberg in Mahren.) _ ECKSTEtN-

A. I. Kiprianow und J. D. Ssytsch, Quantitative Bestimmung der Mono- 
Disulfosduren des Benzols. Vff. geben fiir die Best. von Mono- u. Disultosauren 

Bonzols im Sulfurierungsgemisch folgendes Verf. an: 3— 4g des Gemisches wer e 
W. gel. u. im MeBkolben auf 250 ccm aufgefiillt. 25 ccm werden z u r  Best. von t * 
mit BaCl, wie gewóhnhch yerarbeitet; 2-mal je 25 ccm werden zur Titration nu , ■
KOH mit Phenolphthalein benutzt (Gesamtsauremenge), die Lsgg. werden . 

bis zur Trockne eingedampft u. bei 250— 280° bis zum konstanten Gewicht ge 
Nach dem Abzug der fiir die Neutralisation yon H 2S04 yerbrauchten „  „ ■ B 

u. dem K 2S04-Gewicht wird aus dem Laugeyerbrauch u. dem Gewicht aer
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der Geh. an Mono- u. Disulfosauren in %  berechnet. Dauer 6—7 Stdn. (Botriobs-Lab. 
[russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 623— 25.) V. F u n e r .

Georges DenigŚS, Nacliweis und colorimelriscke Bestimmung des GlykoJcoll mil 
dem Alloxanredgens des Verfassers. Reagens: 1 g Harnsaure u. 1 ccm HN03 (D. 1,39) 
mischen, nach 2 Min. mit 1 ccm W. u., nur wenn zur Klarung oder Entfarbung notig,
1 bis hochstens 3 Tropfen (Tr.) HN03 bis zur Lsg. kochen, 50 ccm W. zusetzen. — 
Nachweis: 1— 2 cg Probe, 5 ccm W. u. 1 ccm Reagens 30—40 Sek. kochen, sehr deutlich 
rosa, auf Zusatz von 4— 5 Tr. einer Lsg. von 5 g Zn-Acetat u. 2 ccm Eg. in W. ad 100 ccm 
gelb. Unter bestimmten Bedingungen (je 1 Tr. Probe u. Reagens bei Zimmertemp. 
zusammen eintrocknen lassen) sind so noch 10y nachweisbar. — Best.: Je 1 n.-Tr.
0,02—l%ig. Probelsg. u. Reagens mischen, nach 8  Stdn. die eingetrocknete M. in
1 ccm W. lósen, 1 Tr. der Zn-Acetatlsg. zusetzen, Farbrk. gegen die bekannter Mengen 
colorimetrieren. — Die Rk. ist nieht vóllig, aber prakt. genugend spezif. (Buli. Trav. 
Soe. Pharmac., Bordeaux 73. 161— 68. 1935.) D e g n e r .

Georges Denigós, Neue Mikrokrystallreaktion des Glykokoll. Einfacher u. emp- 
findlicher ais die Rkk. mit Cu- u. Ag-Yerbb. ist die folgende: einigen dmg oder dem 
nach anfanglichem gelindem Erwarmen durch spontanes Verdunsten der nieht >  2%ig. • 
Lsg. erhaltenen Riickstand sehr Torsichtig von der Seite 1 Tropfen 30°/oig. P-W-Saurelsg. 
zuflieBen lassen, u. Mk. charakterist. Krystalle des Rk.-Prod., Abbildung im Original. 
Schon der Verdunstungsruekstand der Probelsg. allein zeigt charakterist., geradlinig- 
bandffirmige Krystalle. (Buli. Trav. Soc. Pharmac., Bordeaux 73. 168— 72. 1935.) Deg.

c) Bestandteile von Pflanzen und Tieren.
Ilda Mc Veight, Eine einfache Methode zur Bleichung von Blattem. Zur Bleichung 

Ton Blattem zur Starkemikroskopie benutzt Vf. eine 5°/0ig. Na-Hypochloritlsg. Die 
Blatter werden zunachst abgototet durch Einlegen in sd. W., dann gebleicht, darauf
2—4 Stdn. in fliefiendem W. gewassert, mit 95%ig. A. entwassert u. in Glyeerin-A.
(3 + 1) eingebettet. (Stain Technol. 10. 33— 34. 1935. Columbia [Missouri].) G r im m e .

R. M. Wotton und R. L. Zwemer, Mitteilung iiber die „Glychrogel"-Einbettungs- 
wuiip. Zur Herst. von Glychrogel lóst man getrennt 0,2 g K 2Cr2(S0a)4-24H20 unter 
Erwarmen in 30 ccm W. u. 3 g granulierte Gelatine in 50 ccm h. W., gibt zu letzterer 
Lsg. 20 ccm reines Glycerin u. yermiselit mit der noch w. Cr-Lsg. unrer kraftigem Um- 

Starkeres Erwarmen ist zu vermeiden, um zu verhindern, daB die kolloidale 
U-Gelatineverb. in die irreversible Phase ubergeht. Sclinell filtrieren u. mit einem 
otiickeken Campher konservieren. F. ca. 37°. no (fl.) =  1,38, nach dem Erharten 
(7 Tage) =  1,75. (Stain Technol. 10. 21— 22. 1935. New York.) G r im m e .

. R. K. Saksena, „Dionyle P .W .“ fu r schnelles Eindringen von Fixiermitteln. 
JJionyle11 ist ein Misehester der )3-Naphtholsulfosaure mit Butyl- u. Isopropylalkohol.
Łs lóst sich in W. mit neutraler Rk. u. eignet sich bestens zur Fixierung von pflanzliehem
• latcrial zu h i s t o l o g .  Arbeiten. (Current Sci. 4. 102. 1935. Allahabad.) Gr im m e .

P. Fourment und H. Roq.ues, Uber ein hisłologisches Fdrbeverfahren mittels der 
rarbstoffe von Sambucus Ebulus L. Der Farbstoff von Sambueus Ebulus L. ist ein 
SMigneter Ersatz fiir Hamatoxylin u. Brasilin. Darst. der Farblsg.: PreBsaft der reifen 

®ren mit 1 Vol. 95%ig. A. mischen, filtern; die zunachst bordeauxrote Fl. reift 
unter Vertiefung des Farbtones. — Bewahrtes Fiirbeverf.: Der Fl. 3°/0ig. Fe-Alaunlsg.
 ̂ s°bwarzveil, Objekte eintauehen, mit 0,25%ig. Fe-Alaunlsg. differenzieren,
1'! "  • waschen, entwassern, einbetten -wie iiblich. Der Farbstoff wird selektiv vom 
^nrematinnetz angenommen. Schleim wird — am besten im mit Benzidinacetat fixier- 
i<5 n^Parat — stark ziegelrot gefiirbt. (Buli. Trav. Soc. Pharmac., Bordeaux 73. 

u  1935' A1Sier> Eac. Mśd. Pharmac.) Degner.
Lubow A. Margolena, Lugolsche Losung fu r die dreifache Flemmingfarbung. Die 

l S o eiW I^ n l 1/2—3 Stdn. mit 0,5— l% ig. Safraninlsg. gefiirbt, in fl. W . gewassert, 
5 jr . ' ln'-t LuGOLscher Lsg. ( l ° /0 J  u. 1% K.T in 80°/oig. A.) behandelt, gewassert, 
Lae Kryatallyiolett gefarbt, gewassert, nochmals 1/ 2 Min. mit LuGOLscher

mit absol. A. entwassert u. differenziert mit Nelkenol u. Orange G'.
V l"  lechnol. 10. 35—36. 1935. Geneva [N. Y.].) G r im m e .

Vf g )a.̂ lm:lli3n Steiner, Zum histochemischen Nachweis des Natriums in der Pflanze. 
XTaV'w ngtr,zum histochem. Na-Nachweis die Fallung ais Na-Zn-Uranylacetat yor, 
H0^f--TZn(CA O 2) ^ 3  UO2(C2H 3O2)2 -9 EL,O. Ais Fallungsmittel dient die K o l t - 

Lsg m‘t • ^ersetzt man auf dem Objekttrager einen Tropfen einer NaCl-haltigen
11 einem Tropfen des Reagenses, so entsteht an der Beriihrungszone der beiden 

X V U I .  i .  1 3 9
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Tropfen augenblickłich ein schon mit freiem Auge sichtbarer Nd. aus hellcitronen- 
gelben, maBig stark lichtbreclienden spezif. geformten monoklinen Krystallen (Figg. 
im Original). Die Erfassungsgrenze der Rk. bei 0,2—  0,3 y Na, die Empfindlichkeit 
bei einer Na-Konz. von 550 000—800 000 im Rk.-Tropfen. Mg, Ca, NH, u. IC stóren 
die Rk. nicht, jedoch P20 5 wirkt stórend. Im  Original Berichte iiber die Unters. zahl- 
reicher Pflanzen auf Na. (Ber. dtsch. botan. Ges. 53. 720—32. 28/11. 1935. Stutt-

GtRIMME*
C. K. Deischer und W. M. McNabb, Bestimmung des Calcium- und Phosphat- 

gehaltes ton Knochen. Nach vergleiclienden Vcrss. lieferte das Acetatverf. weniger gutc 
Ergebnisse ais das mit Oxalsaure u. Oxalat mit nur einer Fallung. Bei Ggw. yon 6,5% Mg 
fielen die Werte etwas zu hoeh aus, blieben aber noch in der Eehlergrenze. Die Eiillung 
des P ais Molybdat bei folgender Titration mit Lauge lieferte bei h. Titration etwas 
zu hohe, bei Zimmertemp. richtige Werte. (Analyst 60. 750— 51. Nov. 1935. Univ. of 
Pennsylyania.) G r o s z f e l d .

F. Lauersen und K. Voit, Zur Methodik der Kohlenstoffbcslimmung in biologisclien 
Flussigkeiten. Nach einer Kritik der bisher benutzten Methoden wird ein auf der 

, PREGLsehen Mikromethodik unter Verwendung der Erfalirungen H o l s c h e k s  basieren- 
des Halbmikroverf. beschrieben. C02 wird von Barytwasser absorbiert u. der Vcr- 
brauch an Ba(OH )2 durch Titration festgestellt. Ein getreimtes Abfangen des W. 
ist dabei nicht notig. (Biocliem. Z. 280. 276—85. 23/9. 1935. Miinchen, I. Med. Klinik 
der Univ.) SCHUCHARDT.

Wilhelm Liittgens und Walter Christian, Ultrakohlenstoffbeslimmung. Das bei 
der Verbrennung nach P r e g ł  entstandene C02 wird manometr, bestimmt. Bei einer 
Einwaago von 0,2— 0,7 mg organ. Substanz entstehen mehrere 100 emm C02, die 
auf wenige emm genau zu ermitteln sind. Der Fehler, der im wesentlichen durch die 
Ungenauigkeit der Wiigung bedingt ist, betriigt ±  0,6°/o. —  Das C02 wird in 2 hinter- 
einandergeschalteten Gaswaschróhren, die mit bestimmten Mengen Vio'n- NaOH u- 
Tressensilber beschickt sind, absorbiert. Nach Beendigung der Verbrennung wird 
eine abgemessene Menge in den Hauptraum des Manometers mit Kegelgefiifien naeli 
W a r b u r g  gebraeht, nach Einstellung des Gleichgewichts durch Einkippen von 
Sehwefelsiiure iibersauert u. die Druckanderung nach ungefahr 5 Min. Schiitteln ab- 
gelesen. (Biochem. Z. 281. 310— 13. 2/11. 1935. Berlin-Dahlem, K a is e r- W ilh e h n - In s t . 

f. Zellphysiologie.) SCHUCHARDT.

Andrśe Roehe und Francis Maręiuet, Mikrobestimmung von Proleinsticksloff >n 
Anwesenheit ton Ammoniaksalzen. Da man zur Fallung von Pi'oteinen haufig Am- 
moniumsulfatlsgg. verwendet, stórt die Anwesenheit von Resten des Ammoniumsalzes 
bei der Stickstoffbest. der betreffenden EiweiBkorper stark. Um diese Fehlerquelle 
auszuschalten, fiillt man zunachst die EiweiBkorper mit einer Lsg. von essigsaureiii 
Tannin, wascht den so erhaltenen Nd. gut aus, bis die letzten Spuren yon Ammoniak-N 
fort sind, u. bestimmt nach dem Ansauern mit Hilfe der M ik ro k je ld a h lm eth o d e  den 
Stickstoff der Lsg. Die Fallung erfolgt in einer bestimmten Anzahl ccm d e r EiweiBlsg. 
in einem Zentrifugenglaschen von 15— 20 ccm Inhalt durch Zugabe von 2,5 ccm gesatt. 
Iv2S04-Lsg. (A) u. 0,5 ccm einer Lsg. von 70 g Tannin, 100 g NaCl, 50 g Eg. in 1000 ccm 
W. (B); man laBt 12— 24 Stdn. bei Zimmertemp. oder 20-—30 Min. bei 37° stehen u.zentri- 
fugiert dann. Der Nd. wird an der Zentrifuge 3-mal ausgewaschen, mit einer Lsg-, 
die sich aus 10 ccm B, 50 ccm A auf 1000 ccm mit W. aufgefiillt zu sam m en setzt. Die 
ubersteliende Lsg. wird beim letzten Auswaschen auf Abwesenheit von NH3 gepriifl. 
Uber die Priifung der Zuyerlassigkeit der Methode vgl. mehrere Beispicle im Original- 
(Buli. Soc. Chim. biol. 17. 1630— 32. Nov. 1935. Marseille, Chem.-biol. Inst. d. Fak. i- 
Medizin u . Pharmazie.) H e y NS-

Kurt Uhlenbroock, Yergleichende Unlersucliungen uber colorimelrische und jodo- 
meirische Olutathionbestimmung. Ein Vergleich der mit Hilfe des friiher benu tz ten  

titrimetr.Verf. ( W a c r h o l d e r ,  A n d e r s  u .  U h l e n b r o o c k ,  C. 1935. II. 888) e rn n t td te n  

Olutathionwcrte in tier. Materiał mit denjenigen, die durch ein neues modifizier i- 
Verf. von B i e r i c h  u .  R O S E N B O H M  (C. 1933. I. 2561) unter A n w e n d u n g  des licM- 
elektr. Colorimeters von L a n g e  erhalten wurden, ergab, daB die Werte bei M uskem , 

Blut u. Lunge gut iibereinstimmten. Bei GroBhirn u. Ruckenmark liegen die col.ornuc i. 
Werte etwas lióher ais die titrimetr., umgekehrt ist es bei Thymus u. Niere. Wie Vers . 
unter Zusatz yon reinem GSH zu Thymus- u. Nierenextrakten zeigten, muB in dies 
Organen mit V o e g t l i n  (C. 1931. I. 3017) die Ggw. von Stoffen a n g e n o m m e n  werd j  
welche HS-Gruppen unter d o n  Bedingungen der Analyse zum Yerschwinden bringen.
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Die Methode der EnteiweiBung mittels Metaphospliorsaure von F u j i t a  u. IW A T A K E  

(C. 1936. I. 1652) wird ais ungeeignet abgelehnt. (Hoppe-Seylcr’s Z. physiol. Chem. 
236. 192—96. 2/11. 1935. Eostoek, Uniy.) " B e r s i n .

A. Dmochowski, A. Zajdemnan und A. Rabanowska, Uber clie jodometrische 
Besiimmung des Muskelguanins. Eine Mikromcthode zur Best. von Gewebeguanin 
wurde ausgearbeitet, die auf einer Gewebehydrolyse, Reinigung mit Wo-Na, einer 
Cu-Fallung u. Oxydation mit Hypojodit beruht. —  Es bestehen Differenzen in den 
bisherigen Arbeiten iiber den Guaningeh. der Tiermuskeln. Vf. erhielt mit W ill-  
STATTER-ScHUDEL-Methode 11— 12 mg-% Guanin. — Der geringe Guanin- u. Adenin- 
geh. der extrahierten Muskeln weist auf den yerhaltnismaBig schwachen Anteil der 
Kernnucleinsauren im gesamten Muskelpurinstiekstoff hin. (Biochem. Z. 279. 289 
bis 295. 1935. Warschau, Univ., Inst. f. physiol. Chemie.) S c h u c h a r d t .

C. Ciaccio und I. Ciaccio, Beitrag zur Technik der Krealininkorperbestimmung. 
Das Gewebe wird mit (Juarzsand zerrieben unter Zusatz von CC13 -C00H, das Filtrat 
nach Zusatz yon 2-n. HC1 auf dcm Wasserbad in 1— 2 Stdn. auf 2— 3 ccm eingeengt, 
nach Abkuhlen mit W. verd., mit NaOH gegen Methylrot neutralisiert, mit Zn(OH )2 

nach Somogji gefallt. Das Filtrat wird nach Zugabe von alkal. Pikrinsaurelsg. colori- 
metriert. (Boli. Soc. ital. Biol. sperim. 10. 927—28. Okt. 1935. Messina, R. Univ., 
Inst. f. allg. Pathologie.) G e h r k e .

P. A. Seshan, Uber die Mangelhaftigkeit der gebrauchlichen Methoden zur Be- 
stimmung von Felten in biologischen Materialien. In  langdauernden Extraktionsverss. 
nut A. oder PAe. an yerschiedenen Prodd. werden Unstimmigkeiten in den Ergebnissen 
der ublichen Verff. nachgewiesen (Schwierigkeiten u. Unyollstiindigkeit der Extraktion, 
wechselnde Natur der in yerschiedenen Zeitperioden erhaltenen Extrakte usw.). Dic 
Methode der Alkalihydrolyse wurde yerbessert durch Ersatz der nassen Extraktion 
durch eine trockene. Die zerstorendc Wrkg. der Alkalihydrolyse wird aufgezeigt (Bldg. 
von Fettsauren aus Kohlenhydraten, Auftreten yon Sauren mit niedrigerem Mol.-Gew. 
u. ungesatt. Bindungen). Die Entw. einer befriedigenden Methode mittels Extraktion 
allein wird gefordert. (Indian J. yeterin. Sci. animal Husbandry 5. 355— 63. Dez. 
1935. Bangalore, Animal Nutrit. Sect.) ' S c h w a i b o l d .

d) Medizinische und toxikologische Analyse.
Marcel Bourdeau, Inierferometrische Oasanalyse. Anwendung auf die Besiimmung
G-rundumsatzes. Zur Best. der Zus. von Gemischen 3er Gase, von denen eins leicht 

entfcrnt werden kann, eignet sich eine interferometr. Best. der Differenz der Re- 
fraktionen vor u. nach Entfernung dieses Bestandteils. App. u. Yerf. im Original. 
tiesonders bewahrt bei der Best. von C02 in der Atmosphare u. des Grundumsatzes 
i u- O in der Ein- u. Ausatmungsluft). (J . Pharmac. Chim. [8] 22 (127). 393—411. 
i/ll. 1935. Saint Louis, Hópital.) D e g n e r .

S. Bel&k und A. Illenyi, Ites-piralionsapparal fu r ein klcmes Tier. (Biochem. Z. 
iiol. 27—29. 21/10. 1935. Budapest, Inst. fiir exporimentelle Pathologie u. Bakteriologie 
“w P. Uniy.) K o b e l .

J .-A. Labat, Klinisches und schnelles Verfahren zur Ermittlung des Verhallnisses 
j;'™  '■ UM/ulin, im Blutserum. Das Vcrf. von Se r v a n t ie  u . D e m e n ie r  (C. 1934. 
fir ) se*lr §enau- Fiir die klin. P r a x i s  wird ais einfacher u. schneller das
1°. um emPf°hlen: Im  unyeriinderten, blutkorperehenfreien, mit physiol. NaCl-Lsg.
■ yerdunnten Serum Gesamtproteinbest. nephelometr. mit 20%ig. CCl3COOH-Lsg.

gegen Mestrezatskala. In  anderer Portion des Serum nach Ausfloekung des Globulins 
p; ^gS0 4-7H20-Lsg. Serinbest. ebenso. Unterscliied =  Globulin. Teehn.
109-̂  ’m Original. (Buli. Trav. Soc. Pharmac., Bordeaux 73. 172—74.

° 1 .  Deg n er .
f ' ®haffer und Ray D. Williams, Zuckerbestimmung mit der Ferricyanid- 

w . ■ Dię Bestst. mit der Ferro-ferricyanidclektrode werden geniigend genau,
20 11 5 feriorende Substanzen abwesend sind; die Best. wird in den Filtraten yon 
ly. die durch Zn(OH)2 gewonnen wurden, durchgefuhrt. Die erhaltenen
r„„ 0 3tlm‘nen mit den Werten des Shaffer-Somogyi (C. 1933. I I . 1901) Kupfer- 
ChemT S liberein' (J - biol. Chcmistry 111. 707— 23. Nov. 1935. St. Louis, Lab. Biol.

TT B a e r t i c h .

bestimjn ^uchs und W . BuSS, Verbesserungen der Apparatur zur Blutzucker- 
V(m 7W<:̂  Hagedorn-Jensen. Eine Apparatur, um in kurzester Zeit groBe Reihen

utzuckerbestst. nach H A G E D O R N - J e n s e n  mit gi'6 Bter Genauigkeit durcli-

139*
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zufuhren, wird besclirieben. (Biochem. Z. 279. 314— 17. 1935. Berlin, Univ., Veter.- 
Physiol. Inst.) Sc h u c h a r d t .

F. Renakamp und B. Schuler, Zur Technik der Blutdiastasebestimmung nach 
Ottensłein. Bei Nachprufung der Diastasebest. nach O t t e n s t e i n  zeigte sich, daB der 
Eigenreduktionswert der ais Substrat yerwendeten Glykogenpraparate auf das Vor- 
handensein von Diastase in den Glykogenpraparaten zuriickzufiihren ist u. daB sich 
im Blut ein Aktivator der Diastase befindet. Vff. konnten seine Wrkg. auf die im 
Glykogen vorkandene Diastase nachweisen. Durch diese Ergebnisse ist die Bichtigkeit 
der Methode von O t t e n s t e i n  so  lange in Frage gestellt, ais die Glykogenpraparate 
Diastase enthalten. (Klin. Wschr. 14. 1760. 7/12. 1935. Bonn, Med. Klinik.) F r a n k .

Joachim Theodor Brugsch, Die Bedeutung des qualitativen Porphyrinnachweim 
im Blutserum. Bedeutung der Erkennung des Obertrittes von Gallenporphyrin ins 
Blut ais Zeichen einer schweren Gallenausscheidungsstórung der Leber. Vf. empfiehlt 
zum qualitativen Porphyrinnachweis im hamolysefreien Blutserum die schnell durch- 
fiihrbare Prufung auf Botfluorescenz im Quarzlicht unter bestimmten Bedingungen. 
(Munch. med. Wschr. 82. 1803. 8/11. 1935. Nymphenburg, Krankenh.) Frank.

H. Fleischhacker und H. śeyfried, Ergebnisse der Stuhlurobilinogenbestimmung
bei geslórtem Farbsloffwechsel. Es wird iiber den Wert der ,,Verdunnungsreihe“ zur 
Best. des Sluhlurobilinogens an Hand einer Beihe von Fallen mit patholog. Farbstoff- 
umsatz berichtet. Die Methode gewahrt guten Einblick in den Ablauf des Krank- 
heitsgeschehens u. ist zur serienmaCigen Unters. u. fiir klin.-diagnost. Zwecke durchaus 
brauchbar u. hinreichend genau. (Wien. klin. Wschr. 48. 1604— 07. 27/12. 1935. Wien, 
Univ., I I .  Med. Klinik.) F ra n k .

I. Boas, Uber eine anndhemd quantitative Bestimmung der Sterkoporpliyrine. Da
bei den gebrauchlichen Methoden der Best. der Sterkoporphyrine in Faces mittels 
Aceton oder A. groCere Mengen der Porphyrine in diese Losungsmm. iibergehen, fuhrt 
Vf. durch Ausschiitteln der Aceton- u. A.-Extrakte mit Eg., A. u. Eg-Ester die auf- 
genommenen Porphyrine wieder in A. iiber. —  Ais ein annahernd quantitatives Verf. 
zur Best. der Porphyrinmengen fuhrt Vf. die „AusschuttelungszahT1 ein, eine Methode, 
dio gleichzeitig mit der Trennung der Porphyrine (nach WiLLSTATTER u . Stoli) 
verbunden ist. (Biochem. Z. 280. 227—31. 1935. Berlin.) SiEDEL.

S. Zuckerman, Lie Aschheim-Zondek-Schwangerschaftsdiagnose beim Schimpansen. 
Es ergibt sich, da(3 die A S C H H E IM - Z O N D E K - R k . ais Test fiir die Schwangerschaft beim 
Schimpansen brauchbar ist. Einige Mangel in der benutzten Technik lassen s ic h  nocii 
yerbessern. (Amer. J. Physiol. 110. 597— 601. 1935. Yale Univ. School of Medicine, 
Departm. of Physiology and the Departm. of Gynecology and Obstetrics.) WESTPHAL.

L. Auricchio unci A. Chief fi, Uber den Meclianismus der E  isen-Peplona treakiwn, 
die fiir die Diagnose der Leishmania inierna der Kinder vorgeschlagen wird. Dio ver- 
mehrung der Euglobulinfraktion im Serum bei Leishmania interna der Kinder wiru 
•fiir das Eintreten der vorgeschlagenen Ferroflockungsrk. yerantwortlich gemach. 
(Pediatria 43. 745— 50. 1935. Sassari, Univ., Kinderklinik.) GEHRKE.

Egidio Ciaravino, Beitrag zur chemisch-toodkólogischen Untersuchung von Tetra- 
chlorkofilemtoff. Sammelbericht iiber die yerschiedenen, im Schrifttum nutgctol c‘’ 
Rkk. zum Nachweis kleiner Mengen yon CC14. (Boli. chim. farmac. 74. 741 48. oU/ 
1935. Bologna.) G R IM M Ł .

J.-A. Labat, Isolierung des Arsens aus den Kopfhaaren. Bei Verdacht emer 
Vergiftung kann eine As-Best. in den Haupt- u. Korperhaaren die Diagnose stul . 
doch ist ein positiyer Befund kriminalist. sehr yorsichtig zu bewerten, da aueh t n e _ 
p e u t .  As-Gaben bei liinger dauernder Anwendung hohe As-Gehh. im Haar zur oB 
liaben konnen. (Buli. Trav. Soc. Pharmac., Bordeaux 73. 175— 79. 1935.) Degn -

Louis Jacob Curtman, A brief course in qualitatiye chemieal analysis; froni the standpoj
of the laws of eąuilibrium and the ionization theorj'. New York: Macmnla
(257 S.) 8°. § 2.25.

E Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie. ^

Biirgel, Neue deutsche Werkstoffe. Vortrag. Allgemeine 
Leichtmetalle u. ihre Legierungen, piast. Massen u. Kunstharze, tiou  13/12.

u. yergiiteter Form u. neue keram. Werkstoffe. (Gummi-Ztg. 49- ń 0 LD1jAcH. 
1935. Chemnitz.)
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—, Konnen nicht entflammbare Łosimgsmittdgemische entflammbar werden? Nicht 
entflammbare Losungsm.-Gemische konnen entflammbar werden, wenn die nicht ent- 
flammbare Komponente niedriger sd. u. sich dereń Menge durch Verdunsten yerringert. 
Bei Gemischen mit gleichem Kp. ist die Gefahr gering. (Seifensieder-Ztg. 62. 873. 
16/10. 1935.) Neu.

F. H. Preece und B. Samuels, Die wirlschaftliche Dampferzeugung in chemischen 
Fabriken. Vortrag mit Diskussion. Entw. der Dampferzeugung; Bedingungen der 
wirtsehaftlichen Dampfgewinnung. (Trans. Instn. chem. Engr. 12. 144— 57.
1934.) R . K. M u l l e r .

W. F. Carey und A. H. Waring, Die wirtschaftliche Dampfverwendung in che- 
miichm Fabriken. (Vgl. yorst. Ref.) Vortrag mit Diskussion. (Trans. Instn. chem. 
Engr. 12. 158—68. 1934.) R. K. M u l l e r .

W. Seifert, Neue Wege fiir  die Wdrmung, Kuhlu/ng und Kondensation in der 
chemischen Fabrik. Vf. beschreibt eine fiir Warmeaustauscher, Kondensatoren u. dgl. 
verwendbare Anordnung spiralig gefiihrter Blechwiinde, zwisehen denen das zu be- 
heizende u. das Heizmedium im Gegenstrom zueinander geleitet werden. Die Einfiihrung 
des Heizmediums u. Abfiihrung des h. beheizten Mediums erfolgt im Zentrum der 
Spiralen, die niedrigste Temp. ist nach auBen verlegt. Ais besondere Bauart wird eine 
Gaskiihlerform angegeben, femer ein Spiralwarmeaustauscher fiir zwei Fil. Die Warme- 
iibergangsyerhaltnisse u. Reinigungsmóglichkeiten sind vorteilhafter ais bei einem 
Rolirenapp. (Chemiker-Ztg. 59. 902— 04. 6/11. 1935. MeiBen, Masehinenfabrik Imperial,
G. m. b. H.) R . K . M u l l e r .

Y. Mayor, Die Warmeubertragung beim Erhitzen von Fliissigkeiten. Vf. erlautert 
die Berechnung der Temp.-Differenz u. des Warmeiibergangskoeff. (Ind. chimiąue 22. 
572-73. 1935.) R . K . M u l l e r .

J. A. Rubinski und G. A. Medwedewa, Kulilmischungen (Emulsionen). Vff. 
bespreehen die Eigg. verschieden zusammengesetzter Emulsionen von Ol in W. fur 
Polierzwecke, welche durch Zusatz von Na2C03 besonders gute Antikorrosionseig., 
gute Sehmierfahigkeit u. Emulsionsbestiindigkeit zeigen, falls fiir Zusatze folgende 
Grenzen eingehalten werden: 1— 3% Emulsionsol u. 0,4— 0,5°/o Na2C03. Bei der 
dauemden Beriihrung mit der Haut zeigt diese Emulsion keine schadliche Einw. im 
Gegensatz zu Emulsionen mit hoherem Geh. an Na,C03. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawods
kaja Laboratorija] 3. 657— 60.) V. F u n e r .

V. Fischer, Bereclmung der Wasserstoffverfliissigungsapparate mit Hilfe des 
' ~  T-Diagramms. (Vgl. C. 1935. I I .  3804.) Unter Benutzung des i —  T-Diagramnis 
w l f a m to l f ,  das fiir die Isobaren bis zu 50 at mit Hilfe einer nicht veróffentlichten

hlentafel 'von K e e s o m , fur die 150-at-Isobare mit H ilfe  eines s — y-Diagramms 
von W. H. K e e s o m  u . D. J. H o u t h o f f  (C. 1931- I- 3543) aufgezeichnet wird, wird

Wasserstoffverfliissiger mit Zwischenentspannung durchgerechnet. Fiir ver- 
whiedene Arbeitsbedingungen wird der yerfliissigte Anteil H 2, der Bedarf an fl. Luft 
sowie der Kraftaufwand ermittelt. (Z. ges. Kalte-Ind. 42. 174— 78.1935. Berlin.) W o it .

Hubert Deguide, Belgien, Kolloidale Mischungen unter Verwendung von Barium- 
ydrozyd. Tier. oder pflanzliche Wachse, aber auch Leinól werden mit Bariumhydroxyd 

Tereeift, Die Bariumseifen bilden mit Terpentinol, Losungsbenzin oder niedrig sd. 
‘ meralolfraktionen gelartige Massen, die ais Verdickungsmittel fiir Lacke u. Firnisse 
ĉ'r'rendet werden. In Verb. mit CC14 werden Brandbekampfungsmittel hergestellt. 
ie jjariumseifen kóimen gegebenenfalls auch durch Kalle- oder Magnesiumseifen ersetzt 

"erden. (F.p. 787 267 vom 16/6.1934, ausg. 19/9.1935.) K it t l e r .

0 ^ aal und Anton Andrikides, Deutschland, Gewinnung kolloidaler Metali- 
Kh(OTT\ ^^Mhydrozyde. Metalloxyde- oder -hydroxyde, z. B. Pt(OH)2, Pd(OH)2, 
Gekt Os(OH).), werden in noch feuchtem Zustand mit Sehutzkolloiden, z. B.
fferr\ine’ *®*tinen, Wollschweififett, bis zur kolloidalen Verteilung yermahlen u. 
1935 \ 8 durch Dialyse gereinigt. (F. P. 779 046 vom 20/12. 1933, ausg. 28/3.

^  H o r n .

Mich °v q^em ĉa  ̂ ®°-> ubert. von Ray H. Boundy und James L. Amos, Midland, 
w T ’ Koogulieren kolloidaler Lósungen. Ais Koagulierungsmittel dient eine
(Gań der eine geringe Menge, z. B. 1— 10%> SbCl5 zugesetzt ist.

^48 017 vom 1/5. 1933, ausg. 5/2. 1935.) H o r n .
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Babcock & Wilcox Co., New York, N. Y., V. St. A., Beeinflussen von Gasen 
und Dampfen. Zum Trocknen, Reinigen, Anfeuchten von Gason u. Dampfen sowie 
zum Oberhitzen von W.-Dampf werden die zu behandelnden Gase oder Dampfe durch 
eine Schicht fester Fiillmittel geffihrt, auf der ein FI.-Film erzeugt ist. Dieser kann 
sich durch die in den Gasen enthaltende Feuclitigkeit oder FI. selbst bilden oder wird 
durch Uberrieseln der Fiillkorper mit geeignetcn Fil. erzeugt. Am unteren Ende der 
ais porose Wand ausgebildeten Schicht wird die uberschiissige FI. abgezogen. (E. P. 
434457 vom 8/12.1934, ausg. 26/9.1935. A. P. 2 001259 vom 2/12.1933, ausg. 
14/5. 1935.) Horn.

General Chemical Co., New York, N. Y., iibert. von: Bernard M. Carter, 
Montelair, N. J., V. St. A., Reinigen von Gasen. Die zu reinigenden h. Gase werden 
zur Entfernung fester Verunreinigungen u. W.-Dampf mit HoSO.j gewaschen. Dann 
wird das Gas in zwei Stufen gekiihlt. Die in Form von Nebel in dem Gas noch ent- 
lialtene H 2SO.j wird abgetrennt u. mit dem Kondensat der zweiten Stufe der Wasch- 
schwefelsaure wieder zugesetzt. (Can. P. 347189 vom 4/1. 1932, ausg. 1/1 . 1935. 
A. Prior. 3/2. 1931.) H o r n .

Siemens-Planiawerke Akt.-Ges. fiir Kohlefabrikate (Erfinder: Oswald von 
Wartburg), Berlin, Herstdlung ton Filtem ans gasadsorbierenden Stoffen, dad. gek.,
1. daB in einen Behalter, der aus einem in piast. Zustand befindlichen Stoff besteht, 
kleine Ringe eingebracht werden, die ebenfalls aus einem in piast. Zustand befindlichen 
Stoff bestehen, u. daB der Behalter mit den Ringen gemeinsam so, z. B. durch Brennen, 
yerfestigt wird, daB Behalter u. Ringe ein zusammenliangendes Ganzes ergeben;
2. daB ais piast. Stoff fiir den Behalter u. die Ringe die fiir die Herst. von Adsorptions-
kohle gebriiuchlichen Stoffe dionen. (D. R. P. 618565 KI. 12 e vom 30/5. 1933, ausg. 
11/9. 1935.) Hokn.

Siemens-Planiawerke Akt.-Ges. fiir Kohlefabrikate (Erfinder: Oswald von 
Wartburg), Berlin, Herstdlung von Filtem aus Kolile nach Patent 618 565, dad. gck., 
daB die kleinen Ringe aus ungebrannter Kohle allein zu einem zusammenhangenden 
Ganzen zusammengebrannt werden u. daB zusammengebrannte Korper aus Kohle- 
ringen in beliebige, entsprechend geformte Behalter eingesetzt werden. Die Behalter 
konnen aus gebrannter Kohle oder z. B. aus feuerfestem keram. Materiał bestehen. 
(D.R.  P. 620 692 KI. 12 e vom 7/9. 1933, ausg. 25/10. 1935. Zus. zu D. R. P. 
618 565; vgl. yorst. Ref.) Horn.

Soc. Italiana Pirelli, Mailand, Herstdlung von Filier materiał zur Entfernung 
von Nebel, Rauch oder ahńlichen feinen suspendierten Teilchen aus der Luft. Faser- 
material organ, oder anorgan. natiirlicher oder kiinstlicher Herkunft, wie Wolle, Baum- 
wolle, Hanf, Kapok, Zellstoff, Seidenabfalle oder Asbest, wird mit einer Lsg. oder einer 
Dispersion von Zusatzstoffen, wie Talk, Korkmehl, Ebonitstaub, Harzpulver, akt. 
Kohle oder Silieagel, z. B. durch Eintauchcn impragniert. Naeh Entfernung des ubci- 
sehiissigen Impragniermittels wird das Materiał getrocknet u. in geeigneter Weise 
verarbeitet. (E. P. 435168 vom 13/5. 1935, ausg. 10/10. 1935. It. Prior. ltyo-
1934.) M. F. Mu ll e r .

Jósef Milicer, Poleu, Adsorptipnsmittel fu r Gase. Es besteht aus 80—9 5%  NaO 
u. 5— 20% wasserfreiem Na„C03 oder Na2SO,, oder Na2B40 ; wird bei 250—-300 ge- 
schmolzen u. je nach dem Zwecke der Verwendung in verscliieden groBe Korner ve 
arbeitet. (Poln. P. 20 564 vom 28/10. 1932, ausg. 17/11. 1934.) KAHTZ-

Elektrochemische Ges. m. b. H. und Johannes Ziegenhals, H irschfeldc,^, 
einer Acetylenflasclie mit handdsuMicher Kiesdgur, dad. gek., daB handelsubuche lu 
gur ohne Zusatz anderer Stoffe in kleinen Mengen u. in angefeuchtetein Zustana 
getragen u. jede Teilmenge nach dem Eintragen durcli Rutteln oder Stamplen ' 
dichtetwird. (D. R . P. 622 792 KI. 26b vom 10/5.1931, ausg. 6/12.193o.) H aus^ lu.

Holzhydrolyse Akt.-Ges. (Erfinder: Eduard Farber i;nd Fnedrich li^ > 
Heidelberg, Entfernen von fluchtigen, an Idslichen Korpern mit gróBer Ober]ta . 
sorbierten Stoffen unter Anwendung von Losungsmm. fiir den adsorbieiten o p > 
dad. gek., daB man durch die zu behandelnden Kórper einen Luftstrom m 
itihrt, der Dampf eines Lósungsm. fiir den adsorbierenden Stoff enthalt u,_ ,
unter Bedingungen arbeitet, bei denen das Lósungsm. unter Zusammense u I 
der groBen Oberflache des fein verteilten Korpers aufgenommen wird.. JJas ■ 
z. B. zum Entfernen von HCI aus Holzzucker, von A. aus Inulin mit' iii c _  
Dampf bzw. Chlorofonndampfen. (D. R. P. 616307 KI. 12e vom -6/ <■ “
25/7 • 193o.)
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Shell Development Co., San Francisco, iibert. von: Ewald Pyzel, Pittsburgh, 
Calif., V. St. A., Katalytische Prozesse. Zur katalyt. Synthese von Gasen unter liohem 
Druck werden die umzusetzenden Gase durch den Katalysator gefiihrt, der in mehrere 
Schichten unterteilt ist. Es wechseln jeweils Schichten von grobgekórntem mit 
solchen von feingekórntem Katalysator ab. Dio Zus. des Katalysators bleibt jedoch 
dieselbe. Das Verf. soli z. B. zur Herst. von NH3, Methan u. Methanol dienen. 
(A. P. 2 006 078 vom 23/3. 1932, ausg. 25/6. 1935.) H o r n .

Carbide and Carbon Chemicals Corp., New York, iibert. von: Paul S. Greer, 
Charleston, W. Va., V. St. A., Herstdlen von Katalysatoren. Poroses Tragermaterial 
taucht man in eine Metallsalzlsg., dio bis zur beginnenden Krystallisation ltonz. ist. 
Nach dem Abtrocknen wird das Materiał mit Luft boi Temp. zwischen 350 u. 600“ 
gerostet u. anschlieOend, z. B. mit H 2 bei Temp. zwischen 200 u. 400° rcduziert. Das 
Verf. dient insbesondere zur Herst. von Cu- u. Ni-Katalysatoren. Die Triinkung des 
Tragermaterials erfolgt z. B. mit einer bis zur Krystallisation konz. Lsg. von Cu(N03)2 

boi 160°. (A. P. 2 020 411 vom 11/12. 1931, ausg. 12/11. 1935.) H o r n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Hugh 
S. Taylor, Princeton, N. J., V. St. A., Reinigen von Katalysatoren. Zum Reinigen 
von Katalysatoren, insbesondere von Nickelkatalysatoren, die auf Trager aufgebracht 
sind, werden Ammoniumsalze benutzt, die das gleiche Anion enthalten wie die katalyt. 
wirkende Metallyerb. Zum Reinigen von NiC03-Katalysatoren wird dem Waschwasser 
z. B. (NH4)2C03 zugesetzt, wodurch vor der Reinigung festgestellte S04-Ionen fast 
vollstandig entfernt werden. (A. P. 1 998 470 vom 28/1. 1932, ausg. 23/4.1935.) H o r n .

Williams Haynes, Men, moncy and moleculcs. New York: Doublcday (o. J.). (194 S.)
12°. § 1.50.

HI. Elektrotechnik.

E. Hormann, Die Anwendungen piezodelclrischer Krystalle in der Elektrotechnik. 
Zusammerifassender Berieht iiber die wichtigsten Eigg. u. Anwendungen der piezo- 
elektr. Krystalle. (Elektroteohn. Z. 56. 1321— 25. 5/12. 1935. Berlin.) B u c h n e r .

J. A. M. van Liempt und J. A. de Vriend, Die Schmelzzeit von Schmdz- 
sicherungen. II. (I. vgl. C. 1935. I. 3964.) Es wurden Messungen an diinnen Schmelz- 
sicherungen bis zum 20-fachen des Grenzstromes angestellt; dabei erwics sich die 
^EYERsche Formel ais giiltig. —  Messungen an Haussicherungen verschiedener Her- 
kunft von 2—25 Amp. Nennstrom ergaben Giiltigkeit der gekiirzten MEYERSchen 

Formel P  t =  const. Dabei lieB sich die Konstantę aus den Ergebnissen friiherer 
Messungen annahernd berechnen. —  Fiir groBere Zeiten (>0,1 Sek.) u. relatiy kleine 
KurzschluBstróme gilt die MEY'ERscho Formel nicht mehr, da dann die Erwarmung 
incht mehr adiabat. erfolgt. — Mit dem hóchst zulassigen Dauerstrom liingero Zeit 
belastete Sicherungen zeigten etwa die lialbe Schmelzzeit gleiclier nicht vorbelastetęr 
hicherungen. (Z. Physik 98. 133— 140. 30/11. 1935. Eindhoven [Holland], Phys.- 
Wiem. Lab. der N. V. P h il ip s  Gliihlampenfabriken.) B u c h n e r .

H. L. Rawlins, Eine Borsaureschmdzsicherimg fiir  Spannungswandler. Es wird 
jler Aufbau u. die Wirkungsweise einer Hoclispannungsschmelzsicherung besehrieben,
I1 e! der die in einem Halbleiter auftretende Stromwarme eine niedrig sclim. Legierung 
>m Uberlastung schm. Dabei wird ein durch Federkraft gespannter Kolben frei, der 
ur sclmelle Stromuntcrbrechung sorgt. Diese Sicherung ist kurzzeitig erheblich starker 
uberkstbar ais Drahtschmelzsicheruneen gleiclier Nennstromstiirke. (Electric J. 32. 
«9-20. Okt. 1935.) BiiCHNgR.

H. Lueder und E. Spenke, Ober den E influfi der Wdrmeableitung auf das elek- 
n-scAe Verhaltm von temperaturabhangigen Widerstdnden. Ein temperaturabhangiger 
iderstand ist bzgl. seiner Kennlinio nur in Verb. mit seinen Wiirmeableitwiderstanden 
etuuert. Die Anordnung Widerstandskórper -f- Warmeableitwiderstande wird nach 

r chottky ais „HeiBleiter" bezeichnet, wenn der elektr. Widerstand einen negativen 
hpm? - besitzt, d. h. im h. Zustand gut leitet; bei den entgegengesetzten Eigg. 
aus H 6 ”'^a^ eiter“ (z. B. Metalle). Die Kennlinio ist bestimmt durch die Wurzel 
so',r i ^ erk ^ n*s v°n innerem Wiirmewiderstand zum Warmeyorschaltwiderstand,

le uurch das Verhaltnis von Querschnitt zur Lange des Widerstandskórpers. Bei 
ma ’ U]n®, der HeiBleiterfronten bzw. des Kaltleitermantels (Kiihlung des HeiBleiter- 

bzw. der Kaltleiterfronten) konz. sich die elektr. Leistung an den gekiihlten
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Random (in groCtcr Entfernung von den gekiihlten Randem) u. die Kennliiiie wird 
aufgebogen (wird gekriimmt). Bei einer an den Fronten gekiihlten HeiBleiterplatte bzw. 
bei einem am Manteł gekiihlten Kaltleiterdraht ist die Temp.-Verteilung unter Um- 
standen nicht mehr stabil; dics kann zur Zerstórung des Leiters fiihren. HeiBleiter- 
platten bzw. Kaltleiterdriihte mit bei bomogener Temp.-Verteilung wiederansteigender 
Kennlinie haben in einem grófleren Leistungsbereich eine konstantę Spannung bzw. 
oinen konstanten Strom, indem die Ausdehnung der h. Zone der elektr. Leistung 
ungefahr proportional ist. (Physik. Z. 36. 767—73; Z. teehn. Physik 16. 373—79. 
1935. Berlin-Siemensstadt, Zentrallab. d. Wernerwerks d. S ie m e n s  & H alske 
A.-G.) E tzrodt .

R. Weller, E in Quecksilberbogen bei Atmospharendruck ais punklfónnige Licht- 
guelle. Ais punktfórmige monochromat. Lichtąuelle groBer Intensitiit gibt Vf. eine 
sehr einfache Hg-Quarzlampe fur Betrieb bei Atmospharendruck an: Die Mitte eine 
U-fórmig gebogcnen, mit Hg gefiillten Quarzróhre wird erwarmt, -bis sich eino Hg- 
Dampfblase bildet u. der Bogen ziindet, der sich darni selbsttatig aufrecht erhalt. 
(Rev. sci. Instruments [N. S.] 6 . 289—90. 1935. Ohio State, Univ., Mendenhall Lab. 
of Phys.) K ollath .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., ubert. von: Charles 
A. Barker, Highland Park, N. J., V. St. A., Isolierung fur elektrische Leiler, bestehend 
aus Celluloseacetat (I), Triacetin (II), MgC03 (III) u. Moderstein (IV). Vorzugsweise 

ist die Zus.: 20 (%) I, 30I I  je 25 HI u. IV. Die Isolierung ist frei von Koronaverlusten, 

n icht brennbar u. durch 0 3 nicht angreifbar. (A. P. 1 914 097 vom 26/10. 1927, ausg. 
13/6. 1933.) H. W est pha l .

Allgemeine Elektrizitats-Ges., Berlin, Kabeldecke. Sie besteht aus Poły- 
merisaten der Acrylsaure, dereń Homologen oder Verbb. allein oder im Gemisch nut 
anderen Stoffen. Hierzu vgl. E. P. 422 371; C. 1935.1. 3578. (N. P. 55 930 vom 19/6.
1934, ausg. 25/11. 1935. D . Prior. 22/6. 1933.) D re w s .

Metallwerk Plansee G. m. b. H. und Paul Schwarzkopf, Reutte, Tirol, Elek-
trischer Konlaktstoff, der ein oder mehrere Carbide'neben einem oder mehreren niedriger 
schmelzenden und weicheren Metallen entha.lt, dad. gek., daB TiC ais einziges Carbid 
oder neben, besonders in Mischung (Mischkrystall) mit anderen Carbiden verwandt 
ist. Der Geh. an TiC soli mindestens ca. 4%. hóchstens ca. 75— 90% betragen, wahrend 
der Geh. an niedriger schm. bzw. weicheren Metallen, wie Fe, Co, Ni, Cr, Cu, Ag, Au, 
Al, Pt, Pb u. Zn, allein oder in Mischung mindestens 5— 20%, evtl. bis 50% _u- IU(r !r 
des Verbundkórpers ausmachen soli. AuBerdem konnen Spuren von Be in dem Kontakt- 
stoff enthalten sein. Endlich konnen neben den Carbiden des Ti, Mo, W, Ta, Va u,/°“cr 
Zr u. den niedriger schm. Metallen hóher schm. Metalle, wie W, Mo, Ta, Va, Zr u./oder 
sogar Ti vorhanden sein. Die Herst. erfolgt derart, daB entweder ein inniges Gemiscu 
von Carbiden u. Metallen gewiinschter Kómung durch Sin tern oder Schmelzen u- 
darauf folgendes Abkiihlen miteinander vereinigt wird oder daB die Carbide ais solche 
geformt, gepreBt u. gesintert u. dann durch Einseigem der Metalle mit diesen yerbunaen 
werden. Der Kontaktstoff besitzt neben hoher elektr. Leitfahigkeit groBe chem. oc- 
standigkeit u. mechan. Widerstandsfahigkeit, besonders groBe Hartę, sowie 
spezif. Gewicht. (D. R. P. 622 522 KI. 21 g vom 6/8 . 1932, ausg. 29/11-
1935.) H. W est pha l .

Western Electric Co., Inc., New York City, N. Y., ubert. von: Frederic Shand
Goucher, Short Hills, N. J., und Carl Joseph Christensen, Flushing, N. Y., \ ■ ot* 
Ycrdnderlicher Widersland, besonders fiir Mikrophone. Er besteht aus feinst verteute > 
hartem Isolierstoff, dessen Einzelteilchen mit einer diinnen Schicht aus reinem O u c 
zogen sind. Das t)berziehen der Teilchen erfolgt durch Zers. eines bei hoher lenip. 
iiber sie hinweggeleiteten, C enthaltenden u. mit einem neutralen Gas gemischten uas ■ 
(Can. P. 350 313 vom 18/8. 1934, ausg. 14/5. 1935.) H. Westphal.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Meta ■ ■ 
troden, Filtersteinen oder Diaphragmen. Ein hochporóser Fe-Block (Porenvoi. a /o/> 
hergestellt durch Schmelzen von Fe-Spanen, die durch therm. Zers. von łe-Oar y 
erhalten wurden, wird in einem zunachst 400°, dann 600° w- C02-Strom erhi z , 
eine durchgreifende Oxydation stattgefunden hat. Man erhalt einen Błock aus sc y' a 
Fe20 3 u. einem Porenyol. von 95°/0. In  gleicher Weise kann auch ein mit Jni-̂  
durch Zusammenschmelzen von Fe-Pulver mit Ni-Drahtnetz in Ggw. von
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wonnener Fe-Bloek behandelt werden. (It. P. 279 794 vom 14/6. 1929. D. Prior. 
15/6.1928.) Sa l z m a n n .

Martin L. Martus, Woodbury, und Edmund H. Becker, Waterbury, Conn. 
V. St. A., Elektrische Zelle, insbesondere Primarzelle mit kaust. Elektrolyten u. Zn 
Anodę. Folgende Beispiele von Zusatzen zu 450 cem Atznatron- oder Atzkalilsg. ais 
Elektrolyten werden yorgeschlagen: 1. 5 g Na-Stannat (I); 2. 5 g MgC03; 3. 5 g I  u 
5 g MgCl2; 4. 10 g I  u. 10 g Hydrochinon; 5. 5 g I  u. 5 g Na-Formiat; 6 . 5 g I, 5 g Na 
Formiat u. 3 g MgCl2; 7. 5 g I, 5 g MgCl2 u. 10 g K-Na-Tartrat; 8 . 5 g Mg-Phospliat 
Diese Zusatze sollen die Yerluste einer Zelle nach langerer Lagerung oder Strom 
untcrbrechung an Spannung u. Amp.-Stdn.-Kapazitiit erheblich vermindem. (A. P
2 018 563 vom 27/2. 1932, ausg. 22/10. 1935.) R o e d e r .

Henri Bose und Renć Bazin, Frankreich, Durch Luft regeneriertes Element. Die 
Cu- u. Zn-Elektroden sitzen auf einer drehbaren Achse u. tauehen zur Halfte in den 
Elektrolyten ein. Dieser besteht z. B. aus 500 (g) Essigsaure, 250 Ammoniaksalz, 
10HgS04, 240 dest. W. oder aus 500 Alkoholessig, 250 Ammoniaksalz, 10 HgS04, 
240 dest. W. Durch Drehung der Achse gelangen die Elektroden abwechselnd in Be- 
ruhrung mit dem Elektrolyten u. mit der Luft, wodurch eine Depolarisation zustande 
kommt. (F. P. 789 780 vom 8/8 . 1934, ausg. 6/11. 1935.) R o e d e r .

Austin Gordon Lovell Pennock und Sydney Lee, London, Elektrisches Element 
mitLosungskathode. DasElement besteht aus einer inerten Anodę in Stab- oder Sclirauben- 
linienform aus Kohle oder Graphit, die in Graphitpulver eingebettet ist. Die Kathode 
besteht aus Al oder einer Al-Legierung, ist m itHg amalgamiert u. steht auf dem Boden 
des GefaBes, wo sie in Beriihrung mit Hg ist, welches den Boden in gewisser Hóho 
bedeckt. Das Element kann wiihrend des Betriebes aufgefrischt werden, indem eine 
Pastę aus Al, Zn, Hg u. einer NaOH- oder KOH-Lsg. angefertigt u. in den Kathoden- 
raum eingebracht wird. — Das Element zeichnet sich durch gute Lebensdauer u 
konstantę Spannung aus. (E. P. 437 536 vom 5. u. 21/6., 17/7. u. 15/8. 1934, ausg 
28/11. 1935.) R o e d e r .

Co. Orśnśrale d’Electricitś, Paris, Bleiakkumulator. Die positiven Platten be
stehen aus nebeneinander gestellten Rohren aus mikroporosem Ebonit, welche die akt 
M. enthalten. In  der Achse der Rohren sind Leiter aus verbleitem Al (oder Al-Legie 
rung) angeordnet. Der Akkumulator ist leicht u. hat eine lange Lebensdauer. (F. P 
789155 vom 28/3. 1935, ausg. 24/10. 1935. E. P. 437 707 vom 29/3. 1935, ausg. 28/11
1935. Beide D. Prior. 2/5. 1934.) R o e d e r .

Alfredo de Angelis, Mailand, Leiclitakkumulator. Die Elektrodenplatten bestehen 
aus einem unakt. Trager aus einem leichten Stoff, z. B. Al, Retortenkohle, Holz oder 
Celluloid, u. einer akt. Pb-Umkleidung, die mittels bekannter Verff. auf den Trager 
aufgebraeht wird. (It. P. 279 329 vom 16/5. 1929.) R o e d e r .

Albert c. Forst, Alameda, Cal., V. St. A., Formiermig von Elektroden fur Ent- 
l™ungsrohren. Die Elektrode aus Al wird 10— 30 Min. in W  gekocht, dann in einem 
Jsad von verd. Oxalsaure 4— 12 Stdn. behandelt. Es bildet sich eine Schicht A120 3. 
^ach Abspulung in k. W. wird die Elektrode getrocknet u. durch auBcre Hitze auf 

unkelrotglut erwarmt. Der nieht an der Entladung teilnehmende Teil der Elektrode 
mit Glasemail bedeckt u. diese eingebrannt. (A. P. 2015424 vom 26/7. 1932, 

au8g. 24/9. 1935.) R o e d e r .

Marconi’s Wireless Telegraph Co. Ltd., London (Erfinder: Edward Renpel 
Wagenhals, N. J., V. St. A.), Herstellung indirekt geheizter Kathoden. Der Heizfaden 

mit einer sirupartigen Pastę aus feinem Al203-Pulver u. einem Bindemittel, 
in * itroeellulose, bedeckt u. getrocknet. Nach einem GliihprozeB von 5— 10 Min.

einer selur feuchten H 2-Atmosphare bei 1800° sintert das A120 3 zu einer dichten
• sammenhangenden Schicht. Die Leitfahigkeit des W-Heizfadens andert sich nieht. 
otatt W ist auch Mo geeignet. (Aust. P. 19 772/1934 vom 17/10. 1934, ausg. 14/11.

p °F- 25/1L 1933-) R o e d e r .
y -Rohren-Laboratorium Dr. Nickel G. m. b. H ., Berlin, Herstellung von 
dad k ’ vorzu8s'yeise der Alkalien oder Erdalkalien, in elektr. EntladungsgefaBen, 
ahni-k a's Elektroden dienende Metallteile mit H 2 gesatt. u. m it Aziden oder
eefaB iTerkk‘ iiberzogen werden, u. daB sie nach dem Einbau in die Entladungs- 
j  p  ®hitzt werden, so daB die Verbb. der Alkali- bzw. Erdalkalimetalle sich zers.

vl°“zeitig der H 2 aus den Metallteilen ausgetrieben wird u. mit dem frei werdenden 
wpttI 1 ,£r Erdalkalimetall reagiert. Der austretende H 2 kann auBerdem ionisiert
crQen- (D .R . p . 623169 K I. 21g vom 15/3. 1928, ausg. 14/12. 1935.) R o e d e r .
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Allgemeine Elektricitats-Ges. (Erfinder: Erich Wiegand), Berlin, Entwicklmg 
t:on Erdalkalimetallen in elektrischen Entladungsgefa/3en aus Erdalkaliverbb. mit Hilfe 
von Red.-Mitteln, dad. gek., daB ais zu reduzierende Verb. ein oder mehrere gemischte 
erdnlkalireiche Silicate, insbesondere Tri- oder Tetrasilicatc, yerwendet werden. Zui' 
Entw. von Ba geht man z. B. von Ba3SiOc oder Ba4SiO0 aus. Diese kann man leicht 
herstellen, indem man Mischungen aus Ba02 oder BaC03 mit Kieselsaure bei Tempp. 
zwischen 900 u. 1400° brennt. Das Silicat wird fein gepulvert u. mit dem pulver- 
fórmigen Bed.-Mittel vermischt. (D. R. P. 623 194 KI. 21g yom 19/4. 1934, ausg. 
14/12. 1935.) R o e d e r .

Vereinigte Gliihlampen- und Electricitats-Act.-Ges., Ujpest, Ungarn, Indirckt 
ge7ieizte Entladuiigsrohre mit Oliihkathode. Die Elektroden u. das Isolierrohrchen des 
Heizkórpers der Kathode geben wahrend des Betriebes Gas ab, das von der akt. Ober- 
flachę der Kathode gebunden wird, wodurch die Elektronenemission vermindert wird. 
Um dies zu verhindern, wird in der Rohre zur Bindung der freiwerdenden Gase ein 
besonderes Organ angeordnet, z. B. ein mit dem Heizkórper der Kathode in Reihc 
gesehalteter Leiter von liohem E. Dieser besteht zweckmafiig aus W  u. wird betriebs- 
maBig auf 2000— 2300° gehalten. (Oe. P. 143 747 vom 13/3. 1933, ausg. 25/11. 1935. 
Ung. Piior. 26/10. 1932.) R o e d e r .

Thomas Edward Allibone, Sale, und Associated Electrical Industries Ltd., 
Westminster, England, Ronlgenrohre. Zum Schutz gegen die Rontgenstrahlen erhalt 
dio Rohre einen Mantel, der mit Bleisehrot oder Hg oder einem Metallpulvcr, z. B. yon 
Pb oder W, oder einem Oxyd oder einer anderen Verb. eines schweren Metalls, z. B. 
Baryt, gefiillt ist. Boi Ver\vendung von Pb wird zweckmafiig Hg zugegeben, um ein 
Amalgam zu bilden. Bei Verwendung von Bleisehrot wahlt man solches von ver- 
schiedener GroBe, zwecks besserer Raumausnutzung. (E. P. 438147 vom 22/5. 1934, 
ausg. 12/12. 1935.) R o e d e r .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Gasge.fulllc Gleichrichterrohrc 
m it einer Gliihkathode u. mindestens einer Anodę u. einer aus einem Gcmisch von Ar 
oder Ne u. gesiitt. Hg-Dampf bestehenden Gasfiillung. Das Edelgas hat einen Druck, 
der fiir Ar zwischen 0,5 u. 0,01 mm, fiir Ne zwischen 1 u. 0,02 mm liegt. Der niedrige 
Druck des Edelgases yerringert wesentlich die Gefahr fiir Riickentladungcn, ohne die 
Lebensdauer der Rohre wesentlich lierabzusetzen. Zweckmafiig wird der Hg-Dampf- 
druek in der gleichen GróBenordnung wie der Edelgasdruck gewahlt. Die Anoden 
werden yorzugsweise aus poliertem Graphit oder aus Metali mit Graphitiibertug her
gestellt. Aueh Cr oder Cr-Oxyd konnen ais Oberzug benutzt werden. (Schwz. P. 
178 348 yom 16/7.1934, ausg. 16/9.1935. D. Prior. 7/8.1933.) R o e d e k

Harold B. Conant, Kansas City, Kan., V. St. A., H c r s t d l u n g  v o n  T r o c k e n g lM c n -  
r i c h t e m .  Die blanken Eloktrodenplatten aus Cu werden in einen auf 1060° erlntzten 
Ofen eingebracht, wodurch die Temp. auf ca. 1000° zuruckgeht u. die Platten sieli mit 
CuO u. CtuO bedeeken. Beim Ansteigen der Temp. auf 1040° zers. sich das Cu O m 
Cu20 u. 0„. Nach ca. 10 Min. ist die Temp. wieder auf 1060° gestiegen u. die Charge be- 
endet. Die Platten werden in Luft auf ca. 600° abgekuhlt u. dann in ein Mineralolbac 
von ca. 70° getaucht, wonach eine weitere Abkiihlung in einem leiehten KW-stoffólba 
erfolgt. Zum Zusammensetzen des Gleichrichters wird dio eine Seite der Platten von 
der Óxydschicht befreit, wahrend die Oxydsehieht der anderen Seite einen glatten 
Oberzug aus hartem Graphit erhalt, auf den die Zufiihrungselektrode gelegt wird. 
Der Gleichriehter ist mechan. widerstandsfahig, besonders fiir Hochfreąuenzstrom 
geeignet u. in seinen Betriebseigg. sehr konstant. (A. P. 2017 842 vom 16/11. U > 
ausg. 22/10. 1935.) 5 0 j DFijE; or

Radio Corp. of America, New York, N. Y., iibert. von: Jan Hendnk de iso 
und Wiebold Frans Brandsma, Eindhoven, Holland, Elektrische Kondensatoren. 
Dielektrikum fiir Kondensatoren verwendet man Rutilpulver fiir sich oder m Alisc ui o 
z. B. mit Phenolformaldehydliarz. Man kann aueh eine Aufschlammung von " u ' 
pulyer in Paraffinol auf Papier auftragen. (Can. P. 346 224 vom 16/3. 1 Jol.
2 0 /1 1 . 1934.) iNiT<4ii-

Western Electric Co. Inc., New York, iibert. von: Gustav W. Elmen ^oiiw, 
N. J., V. St. A., Massekem. Eine Mischung aus fein yerteilten magnet, leuc .. . 
Fe-Ni-Legierung u. Isolationsmaterial, bestehend z. B. aus Chromsaure, i  a- _ 
u. Talk, wird in reinem H 2 auf ca. 500° erhitzt u. im selben Gas abgekulilt ±uerou 
wird die Durchschlagsspannung des Isolationsmaterials wesentlich ernoli . i • 

348222 yom 7/1. 1932, ausg. 12/2. 1935.) K0K
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IV. Wasser. Abwasser.

Kenneth T. Williams und Horace G. Byers, Vorkommen von Selen im Colorado- 
Slup und in einigen seiner Nebenfliisse. Gefundene Se-Gchh. zwischen 0,000— 2,680 mg/kg 
jc nach Entnahmestelle. Einzelheiten auch uber Se-Gehh. der Boden im Colorado- 
gebiet in Tabellen im Original. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 431— 32. 15/11. 
1935. Washington, U. S. Dep. of Agriculture.) G r o s z f e l d .

Norris W. Rakestraw und Henry E. Mahncke, Borgehalt von Meerwasser der 
nordatlantischen Kiiste. Gefunden wurde fiir yerschiedene Tiefen ein ziemlich gleich- 
miiCiges Vork., im Gesamtmittel 4,73 mg/kg, das Verhaltnis B/Cl zu 0,000 255. (Ind. 
Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 425. 15/11. 1935. Woods Hole, Mass., Oceanographic 
Institution.) G r o s z f e l d .

William J. Dakin und Allen N. Colefax, Planlctoimachstum und Nitratstickstoff- 
und Phosphatkreislauf im Pazifischen Ozean in der Holie von Neu Sud-Wales. Bei 
einer Wassertemp. yon 16—22,5° fallt der Nitrat-N bzw. Phosphatgeh. von 20—35 mg N 
bzw. 20—30 mg P20 5 je cbm im Winter nach der Diatomeenentw. im Friihjahr fast 
auf Nuli, wobei die n. Phosphatkonz. rascher wieder erreicht wird. (Naturę, London 
136. 339. 1935. Sydney, Univ.) M a n z .

John R. Baylis, Studium von Filiermalerialien fiir  Schnellsandfilter. Teil VI. 
Bildung und Messung von ScMammballen. —  Verschiedenes. (V. vgl. C. 1936. I. 606.) 
Die Bldg. von Schlammballen, die durch zusatzliche Spiilung yon oben yerhindert 
wird, wird durch Verwendung spezif. leichteren Filtcrmaterials yerstiirkt. (Watcr 
Works Sewcrage 82. 326— 30. 1935. Chikago, 111.) M an z .

H. G. Turner und G. S. Scott, Verlangerung der Filterperioden durch Yerwendung 
i'on Anthrazit an Stelle von Sand. Vff. schlieBen aus Kleinverss., daB unter sonst gleichen 
Bedingungen mit Anthrazit ais Filtermaterial lśingerc Filterperioden u. ein besseres 
Filtrat erzielbar sei. (Water Works Sewerage 82. 308—10. 1935. Anthracite Inst. 
Pcnnsylvania State College.) ' M a n z .

List, Fortschritte in  der Aufbereitung von Kesselspeise- und Gebrauchswasser in  den 
letzten dn i Jahren. Bei richtiger Konstruktion kann auch bei Kesseldrueken iiber 
30atu mit Kesselwasserdichten iiber 0,3° Be prakt. trockener Dampf erzielt werden; 
die Vorschrift einer maximalen D. des Kesselwassers von 0,3° Bó ist daher iibertrieben 
u. wirtschaftlich unhaltbar. (Papierfabrikant 33. 297— 300. 1935. Ver. Zellstoff- u. 
Pnpier-Chemiker u. -Ing., Gummersbaeli.) M a n z .

Robert T. Sheen, Berechmmg des Gleichgewichtes im Kesselwasscr. Formeln u. 
Beispiele fiir die Berechnung des Chemikalienzusatzes zur Einhaltung des Soda-Sulfat- 
verhaltnisses; NaH2P0 4 u. NaHSO., sind beąuemer zu handhaben ais H 3PO., u. H 2SO., 
u- yennohren den Salzgeh. weniger ais Zusatz von Na„SO.,. (Power 79. 654— 55.
Dez. 1935.) 6  ‘ M a n z .

C. W. Foulk und H. C. Brill, Feste Substanz und Sclidumen des Kessehcassers. 
lii- Einflufi der Fallung von Calciumcarbonat und Magnesiumhydroxyd im Kessel. 
p n i gl‘ 2808.) In  einem Vers.-Kessel von 17,6 atu yerminderte das aus
^a'HC03)2 gefallte CaC03 das Schaumen; dagegen yerstarkte das aus CaCl2 durch 
Łinfuhrang in sodahaltiges Kesselwasser gefalite CaC03 das Schaumen, verlor aber 
diese Eig. nach einigen Stdn. Mg(OH)2 yerminderte in allen Fallen die Dampffeuchtigkeit 
u. wirkte dem schaumfórdemden EinfluB des CaCO;, entgegen. (Ind. Engng. Chem.

^30—35. Dez. 1935. Columbus, Ohio, State Univ.) M a n z .

A. B. Maljatski und I. I. Moros, Teilweise Enthdrtung des Wassers des Kas- 
n oon ^ eeres- Zus. des Kasp. Meerwassers in g/Liter (rationelle Analyse): Ca(HC03).,

1?aS° 4 0,983, MgSO., 2,945, MgCL 0,556, NaCl 8,110. Die Hartę betragt etwa 
temporare Harto etwa 10°, die bleibende 210°. Die Zus. der bei Verdampfung 

gebildeten Kesselsteine hangt yon der Verdampfungsart ab: Der Gipsgeh. des Kessel- 
, lr!?hSngt unter anderem vom Verdampfungsdruck ab u. ist um so geringer, je niedriger 
CJ JJriHik. In Niederdruckkesseln sind die Kesselsteinbildner die Salze der temporaren 
arte u. teilweise Gips, wahrend die anderen Salze nicht ausfallen. Innerhalb be- 

v‘“ ^ r ^erdampfungsdrueke laBt sich die CaS04-Ausseheidung yermeiden. Es wurde 
Fnttr ł  ^as zu enthiirten. Um Kesselsteinbldg. zu yerhindern, geniigt teilweise 
hut “i un§ des Meerwassers mit wenig Kalk (oder NaOH) u. Soda. Der Kalkzusatz 
ą 7®r.temporaren Hartę zu entsprechen, ais 10°; der Sodazusatz 10— 20°. (Petrol.-Ind. 
ino-f n [russ-: Aserbaidslianskoe neftjanoe Chosjaistwo] 15. Nr. 7/8. 143— 50.

' SCHÓNFELD.
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E. W . Covill, Chemische Reinigung von Abwasser. Versuche mit Chlorung in 
Sheffield. Die Verstopfung der Tropfkórper kann durcli Behandlung mit starker 
Cl-Lsg. (0,5— 1 % j  bei Funguswachstum bis zu 3,5%) behoben oder durch dauemde 
Chlorung des Klarablaufes mit 10— 15 mg/l Cl verhindert werden; um das Anfaulen 
des Abwassers zu verhindern, erwics sich ein Cl-Zusatz in Hóhe von ł / 4 des Cl-Bedarfes 
nls ausreichend. (Chem. Trade J. chem. Engr. 97. 507. 13/12. 1935.) M anz.

Philip B. Streander und Michael J. Blew, Chemisch-mechanische Abwasser- 
reinigung. V. (IV. vgl. C. 1936. I. 396.) Ubersicht iiber die bisher erprobten Methoden 
der Weiterbehandlung des in chcm. Klaranlagen anfallenden Schlammes durch Ent- 
wasserung auf Schlammtrockenplatzen, Saugfiltern, durch Ausfaulung von vorwiegend 
eisenhaltigcn, wenig kalkhaltigen Schlamm, u. der Verwertung ais Diingemittcl bzw. 
der Verbrennung. (Publ. Works 6 6 . Nr. 11. 22— 24. Nov. 1935. New York, N. Y., 
Philadelphia, Pa.) MANZ.

Mahr und Lemer, Versuche mit Abwasserfiltem auf der Klaranlage Wuppertal- 
Ruchenhofen. Durch Kiesfilterung mit 1— 2 mm KorngroBe u. 2 m/h Filtergescliwin- 
digkeit ais Zwischenreinigung lieBen sich auch im Sommer ohne Schaden (wie fauliger 
AbfluB, Geruch beim Spiilen) fast allo Schwebestoffe beseitigen. (Gesundheitsing. 59. 
8— 11. 4/1. 1936.) M anz.

E. E. Smith, Erfahrung mit der Chlorung von Belebtschlamm. Chlorung des 
Ilucklaufschlammes in Mengen von 1 mg/l Cl je %  feste Stoffe verminderte die Zahl 
der Fadenbakterien, die Neigung des Schlammes zum Aufbliihen u. den Schwebe- 
stoffgoh. des Ablaufes. (Water Works Sewerage 82. 362— 64. Okt. 1935. Lima, 
Ohio.) Manz.

L. R. Setter, G. M. Ridenour und C. N. Henderson, Kationenaustauschfdhig- 
keit des Belebtschlamms. Normaler gut beliifteter Belebtschlamm zeigt die Kolloideigg. 
austauschbarer Kationen von 0,6— 1,1 Millival je g Trockensubstanz; die Neigung sich 
abzusetzen, steigt mit der Austauschfahigkeit fiir Kationen u. fallt mit dem Geh. an 
Fett u. Fettsiiuren. (Ind. Engng. Chem. 27. 1228— 30. Okt. 1935. New Brunswick, 
N. J., Agricultural Station.) M anz .

Raoul Gros, Haltbare Vergleichslosung fu r die colometrische Schnellbestimmung 
der Nitrate im Wasser. Fiir das Phenolsulfosaureverf. nach G r a n v a l -La jo u x  kann 
das Eindampfen von Nitratyergleichsproben durch Verwendung einer Lósung aus
0,1 g K 2Cr20 7, 2 g NiS04, 7 g H 20 u. 10 Tropfen H 2S04 auf 100 ccm vermicden werden; 
es werden entspreehend 10— 50 mg/l N 20 5 2— 10 ccm dieser Lsg. auf 16 ccm verd. 
(J. Pharmac. Chim. [8 ] 22. (127) 244— 46. 1935.) M an z .

Francis E. Daniels, Haltbare Vergleichslósungen fiir  Chlorbe-stimmung. Es werden 
fiir die Best. des Rest-Cl mittels o-Tolidin geeignete, der Schichthóhe der Lsg. angepaBto 
Vergleichslsgg. aus Mischungen angesauerter K 2Cr20,- u. CuS04-Lsg. angegeben. 
(Publ. Works 6 6 - Nr. 11. 26. Nov. 1935. Pennsylvania Dept. of Health.) MANZ.

R. T. Sheen, H. L. Kahler und  E. M. Ross, Nephelometrische Bestimmung der 
Sulfate im Wasser. Betz-Hellige Methode. Die Lichtdurchlassigkeit der mit BaCL ge- 
fallten Probe wird m it  dem Tyndalleffekt in  der gleiehen Probe bei seitlicher Beleuchtung 

m it der gleiehen Lichtąuelle verglichen u. der Sulfatgeh. fur Jlengen von 0— 100 m g / i  
S04 aus Kurven entnommen. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 262— 65. 19oo. 
Philadelphia, Pa.) M anz.

David Brownlie, Oeloster Sauerstoff im Speisewasser. Beschreibung eines liaiid- 
lichen u. transportablen Unters.-Geriites fiir die Sauerstoffbest. auf Grundlage der 
WiNKLERschen Methode u. eines registrierenden MeBgerates, das auf der yerschiedenen 
therm. Leitfahigkeit yon reinem Wasserstoff u. Wasserstoff, der den im W. yorhandenen 
Luftrest aufgenommen hat, beruht; das letzte Gerat ist nur nach therm. Entgasung, 
nicht nach chem. Bindung des O yerwendbar. (Steam Engineer 4. 100—0,4.
Doz. 1935.) _________________  M anz .

Carbo-Norit-Union Verwaltungs Ges. m. b. H., Reinigung vón Jfćś*serrt.Die 
Entfernung von swl., leicht sd. organ. Stoffen u. von H2S aus W. mittels akt. 
erfolgt durch zwei hintereinander geschaltete Kohlefilter, dereń erstes den H2o żuru 
halt, wobei man dem W. vorteilhaft 0 2 bzw. oxydierend wirkende oder 0 2 abge 
Stoffe zusetzt, wahrend das zweite Filter die leicht sd. o r g a n . Stoffe a,uimmm. , 
in an sich bekannter Weise mittels W.-Dampfbehandlung des Filters u. )Q „ 9

der Dampfe gewonnen werden konnen. (D. R. P. 623 479 KI. 85 c vom 20/1 • 
ausg. 23/12. 1935.) i>1AAa'
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Akciovś Tovamy na Vyrab8ni Lućebnin, Kolin, Reinigungsmittd zur Kldrung 
von Abwassem, welche Al-Salze ftihren, dad. gek., daB man die in Lsg. befindlichen 
Sulfate, Chloride oder Gemische derselben mit fein zerteilter Kieselsaure yon der Zus. 
von etwa 22,60% Al(OH )3 u. 0,4— 1% akt. Si02 in Rk. bringt. (Tschechosl. P. 49 000 
vom 30/9. 1931, ausg. 25/10. 1934.) " K a u t z .

Leonard Metcalf and Harrison P. Eddy, American sewerage practico. Vol. 3. Disposal of 
scwage. 3rd. Ed. London: Mc Graw-Hill 1936. (892 S.) 8°. 42 b.

V. Anorganische Industrie.

Arthur E. Wells, Schwefd, Pyrit und Sćhwejdsaure. (Vgl. C. 1935. I. 2709.) 
Neuer Wirtschaftsbericht. (Minerał Ind. 43. 538—48. 1935.) PANGRITZ.

Bernhard Neumann, Carl Kroger und Rudolf Iwanowski, Das System Vanadin- 
saure-Kupferozyd-Kieselsaure ais Mehrstoffkatalysator bei der Schwefdsdurebildung. 
(Vgl. 0. 1935. I I . 2563.) Es wurde die katalyt. Wirksamkeit von V2Oc, CuO u. Si02 

sowohl einzeln, ais auch in ihren binaren u. ternaren Gemischen bei der S03-Kontakt- 
katalyse untersucht. An Hand der festgestellten Temp.-Abhangigkeit der Ausbeuten 
der einzelnen Mischungen wurden die binaren u. ternaren Wirksamkeits-Konz.-Dia- 
gramme gezeichnet. Zur Aufklarung des Mechanismus der katalyt. Wirksamkeit dieser 
Gemische wurden noch Druckmessungen von moglicherweise auftretenden Zwischen- 
verbb. durchgefuhrt. Es konnte gezeigt werden, daB die Wirksamkeit der V20;;- u. 
V205-Si02-Gemische im direkten Zusammenhang mit der Dissoziation des V0S04 

steht. Fur die Wirksamkeit des CuO u. der Cu0-Si02-Gemische konnte nachgewiesen 
werden, daB ihre obere Grenze durch das nonyariante Gleichgewicht:

Cu20 + Cu0-CuS04 =  4 CuO + S02 

bestimmt ist. Die Dissoziationsdruckmessungen haben in bezug auf das System CuO- 
Vj05 ergeben, daB die Verstarkerwrkg. hier auf ein durch die Verb.-Bldg. der beiden 
Komponenten bewirktes neues, monoyariantes Gleichgewicht mit hóheren S03-Ten- 
sionen zuriickzufiihren ist. Dieses Gleichgewicht ist auch fiir die Wirksamkeit der 
ternaren Gemische maBgebend. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 41. 821—34. 
Dez. 1935. Breslau, Inst. f. Chem. Technologie d. Techn. Hochseh. u. d. Univ.) R e u s c h .

K. D. Jacob, Phosphate. (Vgl. C. 1935. I. 2865.) Weltproduktion der letzten 
Jahre, im besonderen Wirtschaftsbericht 1934 der USA. Literaturzusammenstellung. 
(Minerał Ind. 43. 448—59. 1935.) P a n g r it z .

—, Arsenilc. (Vgl. C. 1935. I. 2574.) Wirtschaftsbericht 1934. (Minerał Ind. 43. 
43-45. 1935.) P a n g r it z .

V. L. Eardley-Wilmot, Diatomit (Kiesdgur). (Vgl. C. 1935.1. 3025.) Wirtschafts- 
bencht uber das Jahr 1934. (Minerał Ind. 43. 175— 79. 1935.) PANGRITZ.

Aurel Gh. Soare und Radu Georgescu, Vergleichendes Studium uber die Her-
«ellung von aktiver Kohle aus Buchenholz durch Impragnierung mit verschiedenen 
wzmischen Substanzen. Durch Impragnieren von Buchenholz mit yerschiedenen Akti- 
vierung8mitteln (NaCl, CaCl2, FeCl3, ZnCl2, NaOH, H 2S04 u. H 3PO.,) in yerschiedenen 
&onzz. wurden Aktiykohlen nach einem Verf. hergestellt, das eingehend beschrieben 
wird. Um den EinfluB der Aktiyierungsmittel sowie der Gliihtemp. feststellen zu 
onnen, wurde die Jodabsorption der erhaltenen Kohlen bestimmt. Die besten Akti- 

^rmgsinittcl waren ZnCl, u. H 3P0 4 in mittlerer Konz., dann folgen FeCl3, H 2S04, 
Krf /nr, ^  u- NaCl; die optimale Gliihtemp. lag fur ZnCl2, NaOH, CaCl2 u. NaCl

i bOO—800°, fiir die iibrigen bei 800— 1000°. Neben der Jodabsorption wurden die 
moropikrmresistenzzeiten bestimmt; es zeigtc sich, daB es gelungen war, hochwertige 

22°/ U |jerzustX!̂ en’ am besten yerhielt sich eine Kohle, die durch Aktiyierung mit 
Hef t r 4 hergestellt war. Die auBerdem bestimmte Gasolinadsorption
Ge v> ê en Vergleichszahlen. Ferner wurden die scheinbaren u. wahren spezif. 
(Zau • , ^sthmnt u. die chem. Analysen einiger Kohlenproben wiedergegeben. 
ani r he ® aoramme von Adsorptionsisothermen im Original.) (Bul. Chim. pura 

“oc' Tom. Sjimfe 37. 79— 114. [Orig.: dtsch.]) REUSCH.

{ j^rel Gh. Soare und Radu Georgescu, Vergleicliendes Studium der Herstdlung 
FuMi aus verschiedenen Holzarten. Aus yerschiedenen Holzarten (Fichte,
Wee:V lit ^ rae) wurden durch Aktiyierung mit ZnCl2, H 3P0 4 u. FeCl3 Aktiykohlen
so Jj o ]. Aus der Jodadsorption geht hervor, daB keine groBenUriterschiede bestehen, 

a die cellulosisehe oder ligninische Natur des Holzes eine untergeordnete Rolle
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spielt. Dio Optimalkonż. des Aktiviermittcls (u. die Ausgluhtemp.) ist vom Rohmaterial 
abliangig. Neben der Jodadsorption wurden dic Resistenzzciten fur Chloropikrin 
bestimmt. (Bul. Chim. pura apl. Soc. rom. Sj.iinjc 37.199— 219. [Orig.: dtsch.]) R eusch .

Aurel Gh. Soare und Radu Georgescu, Vergleichendes Studium uber die Her- 
stellung von Aktwkohle aus Lignit und Anthrazit durch Impragnieren mit chemischen 
Substanzen. Aus Lignit u. Anthrazit wurden durch Impragnieren Aktiykohlen her
gestellt; man erhalt Kohlen, dereń Adsorptionskapazitiit yom Verkokungsgrade der 
fossilen Kohlen abhangt, Holz ergibt bcssere Aktiykohlen. Unter den Aktiyierungs- 
mitteln zeichnet sich nur FeCL durch gutc Ergebnisse aus. (Bul. Chim. pura apl. Soc. 
rom. S^iinfc 37. 227—38. [Orig.: dtsch.]) R e u s c h .

Aurel Gh. Soare und Radu Georgescu, Uber Aktivlcohlen, wdche durch wieder- 
holte Aktivieru7ig erhalten wurden. Aktiykohlen, die aus Buclienholz durch Aktivierung 
mit FeCl3, ZnCl2 u. H 2SO„ hergestellt waren, wurden wiederliolt neu aktiviert. Dic 
Adsorptionskapazitiit steigt; eine neue Aktivierung fordert die Bldg. groBer Porcn. 
Der C-Geh. steigt wegen der yorzugsweisen Oxydation des H2, jedoeh kann die Er
hohung der Adsorptionskapazitiit nicht darauf zuriickgefuhrt werden, da ein Zusammen- 
hang zwischen C-Geh. u. Adsorptionsfahigkeit fehlt. (Bul. Chim. pura apl. Soc. roni. 
S£iin£e 37. 253—58. [Orig.: dtsch.]) R e u s c h .

M. S. Hsieh, Entfdrbungskohle aus Haiskolben. Die ohne VorbehandIung aus 
Maiskolben durch trockene Dest. hergestellte Kohle ist prakt. inert, dagegen wird bei 
yorheriger Behandlung mit ZnCl2 u. H 2S04 (Optimum: Lsg. von 3° /0 ŹnCl2 u. ca. 7—9% 
H 2S04), Dest. u. Aktivierung mit uberhitztcm Dampf eine sehr wirksame Entfiirbungs- 
kohle erhalten, die z. B. bei den tcclin. wichtigen Lsgg. von d-Glutaminsiiurechlorid, 
Glucose, Glycerin u. Baumwollsaatól yerwendbar ist. (J . chcm. Engng. China 2. 39—42.
1935. Nankai Univ., Forseh.-Lab. f. angew. Chemie.) R . K . M u l l e r .

Charles Berthelot, Neue Produktionsgudlen fu r Wasserstoff. Bei der Herst. kiinst- 
licher Anthrazite (durch Bindung von anthrazit. Kohlen mit Steinkolilenteer) wird 
Wasserstoff in groBen Mengen ais billiges Nebenprod. gewonnen. — Durch Einspritzen 
von W.-Dampf in einen OTTO-Koksofen kann ein iiuBerst preiswertes Gasgemisch 
(1 CO + 3 H2) erhalten werden, das ais Ausgangsmaterial fiir weitere Synthesen dicncn 
kann. (Ind. ehimiąue 22. 406— 07. 1935.) R eu sc h .

Paul D. V. Manning, Natriumsalze. (Vgl. C. 1935- I. 2866.) Wirtschafts- 
bericht 1934. (Minerał Ind. 43. 529—37. 1935.) PANGRITZ. _

— , Fluflspat. (Vgl. C. 1935. I . 3177.) Bericht 1934. (Minerał Ind. 43. 180—85. 
1935.) P a n g r it z .

Samuel H. Dolbear, Magnesit. (Vgl. hierzu C. 1935. I. 2574.) Wirtschafts- 
bericht iiber das Jahr 1934. (Minerał Ind. 43. 390—95. 1935.) P a n g r it z .

P. W. Golubkow, Tonerde aus Hochofcnschlacken. Drei bei dem Sckmelzcn 

eines Mollers aus Bauxit (50—58% A1203; 1,4—5% SiO»), Kalkstein, Koks bzw. Holz- 
kohlc fallende Schlacken werden auf ihre Eignung fiir die Tonerdeherst. untersucht. 
Sie wurden mit Soda (1,7— 1,8 Mol Na20/1 Mol A1203) bei 25°, 80—87°, 98° u. bei 
einem weiteren Vers. im Autoklaven unter 2 atu behandelt. Die Laugung bei 98 
(5 Stdn.) u. im Autoklaven (30 Min.) ergab ein Tonerdeausbringen von 80—90% hc* 
einer befriedigenden Entkieselung der Aluminatlsg. Die Schlacke Nr. 1 (3,48 SiOs; 
55,8 A1203; 0,79 Fe203; 40,56 CaO; 0,28 H 20) ergab besonders gute Resultate. (Leicht- 
metalle [russ.: Legkie Metally] 4. Nr. 7. 13— 17. 1935.) JUNGER.

I. J. Klinów und D. I. Ssytschew, Darstellung des Aluminiumoxydś aus Brenn- 
schieferasche nach der salzsauren Methode. Die Asche des Scliiefers von Tkwibulsk hat 
folgende Zus.: 53,5% Si02, 42,5% A120 3, 2,2% Fe203, 0,9% TiOa, 0,9% CaO. Therm. 
Zers. des Schiefers hat einen dem Kaolinit ahnliclien Verlauf (Knick in der Kurvc 
bei 650°) u. zeigt an, daB die Tonerde des Schiefers ais Kaolinit yorliegt. Verss. der 
Auslaugung von A120 3 mit HC1 fiihrten zu folgenden Ergebnisscn: die V craschung 
soli bei 650—700° ausgefiihrt werden. dic Auslaugung erfolgt am besten k. m ■rer- 
kolatorenbatterien mit 80% der theoret. notwendigen Menge an 20%ig- 
giinstigste Schieferkórnung ist 3 mm. Da beim Eindampfen von A1C13 + FeCl3-Lsgg. 
(vgł. C. 1934. I I . 3024) bei Tempp. iiber 40° keine Mischkrystallbldg. erfolgt, kn- 
stallisiert beim Eindampfen der Mutterlaugen nur A1C13-6 H20 aus, welches n 
durch die miteingeschlossene Mutterlauge mit wenig FeCl3 yerunre in igt ist. l)ie 
der FeCl3-Verunreinigung ist yon der Konz. der Lsg. an FcCl3 abliangig. Bei genng^ 
Verunreinigungen des Nd. geniigt einfaches Waschen; bei Verunreimgungen u
0,4% FeCl3 muB der krystallineNd. den frisch eindampfenden Lsgg. zugegeben weraen.
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Die Zeisetzung des A1C13• 6  H20 wird bei 500° im Drehofen ausgefiihrt u. ist in 1 Stde. 
vol!standig. Freigewordene HCl wird absorbiert u. in den ProzeB zuriickgefuhrt. (Chem. 
J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi 
Chimii] 8 . 389— 96. 1935.) v. F u n e r .

Lynn H. Dawsey, New Orleans, La., V. St. A., Herstellung von Wasserstoffsuper- 
nxyd. Ein Gemisch von H , u. 0 2 (92—96% u. 8—4% 0 2) wird mit groBer Stromungs- 
geschwindiglceit der stillen elektr. Entladung mit einem Hochfrequenzstrom von 500 
bis 3000 Perioden in der Sekunde unter Einhaltung von Tempp. zwischen 15 u. 70° 
unterworfen. Es bildcn sich H 20 2, 0 3 u. H 20. Diese Gase werden im Rreislauf gefuhrt 
unter Auswaschen des gebildeten H 20 2 u. H 20. Die Vorr. ist naher beschrieben. (A. P. 
2022650 vom 11/6. 1931, ausg. 3/12. 1935.) H o l z a m e r .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Deutschland, Gewinnung von demenlarem Schwefd 
aus sdiwefeldioxydhalligen Gasen. S02-arme Gase werden mit einer Waschfl., die aus 
W. u. organ. Basen, z. B. Anilin besteht, gewaschen. Nach Zusatz von Salzen, die
1. Sulfate zers. sollen, wird die angereicherte Waschfl. erhitzt. Die entweichenden 
Gase werden bei Temp. zwischen 800 u. 1200° mit CO oder anderen gasfórmigen oder 
fl. Red.-Mitteln reduziert u. sodann bei Tempp. von 400—700° iiber Katalysatoren, 
z. B. uber Bauxit geleitet. SehlieBlich wird der elementare S z. B. in einem elektro- 
stat. Feld abgeschieden. (F. P. 784 942 vom 30/1. 1935, ausg. 29/7. 1935.) H o r n .

Canadian Industries Ltd., Montreal, Quebec, Canada, iibert. von: William  
S. Calcott, Pennsgrove, Ira Williams, Woodstown, N. J., und Benton Dales, Wil- 
mington, Del., V. St. A., Kolloidaler Schwefd. Geschmolzener S wird in einer W.- 
Glycerimnischung mit einem Kp. von 120°, der gegebenenfalls eine Alkali-Caseinverb. 
zugesetzt ist, bei einer Temp. zwischen 120 u. 130“ emulgiert. (Can. P. 348 002 vom 
24/2. 1933, ausg. 5/2. 1935.) H o r n .

Metallgesellschaft Akt.-Ges. (Erfinder: Conway von Girsewald und HansWeid- 
niann), Frankfurt a. M., Gewinnung von konzentrierlem Schwefeldioxyd. Verf. zur Ver- 
hinderung der Bldg. von S04-Ionen bei der Gewinnung von konz. S02 aus S02-haltigen 
Gasen durch Absorption mit organ. Basen, wie Rohxylidin, u. W. u. anschlieBendes 
Austreiben des S02 durch Erhitzen, dad. gek., daB die der Absorption unterworfenen 
Gase u. die ais Absorptionsmittel verwendeten organ. Basen von elemcntarem S oder 
diesen im Yerf. bildenden Verbb. prakt. frei oder vor der Behandlung befreit worden 
sind. (D. R. P. 621 760 KI. 12 i vom 4/2. 1934, ausg. 13/11. 1935.) B r a u n in g e r .

Metallgesellschait Akt.-Ges. (Erfinder: Conway von Girsewald, Hans Weid- 
fflann und Gerhard Roesner), Frankfurt a. M., Gewinnung von konzentriertem Scliwefel- 
iKozyd nach D. R. P. 606 447, dad. gek., daB ais Zusatzstoffe zur Aufspaltung der in 
«ebenrkk. entstandencn Sulfate der organ. Basen Verbb. der Erdalkalimetalle ver- 
'rendct werden, die, wie z. B. die Oxyde, Hydroxyde, Carbonate, neutralen u. sauren 
oulfitc der Erdalkalimetalle, geeignet sind, die vorhandene H 2SO., in prakt. wl. Sulfate 
iiherzufuhren, die sodann von der Fl. getrennt werden. —  2. daB man das bei der Ab
sorption oder bei dcm Wiederaustreiben des S02 abgeliende Gas bei Ggw. von W. 
auf eine der im Anspruch 1 genannten Erdalkaliverbb. einwirken laBt u. das Prod. 
uieser Einw. alsdann den gemaB Anspruch 1 verwendeten Absorptionslsgg. zufiigt. —

' erwendung solcher Zusatzstoffe, die von elementarem S prakt. bis vollig frei sind 
oder bzw. u. unter den Rk.-Bedingungen AnlaB zur Bldg. yon elementarem S nieht 
geben konnen. (D. R. P. 623018 KI. 12 i vom 21/7. 1934, ausg. 11/12. 1935. Zus. 
zu R. P. 606 447; C. 1935. I. 2060.) B r a u n in g e r .

, Ludwig Solt, Magyaróvar, iibert. von: Paul Rśvśsz, Budafok, Schwefelsdure- 
‘tmellung. Beim Arbeiten in Bleikammern, Tiirmen oder nach sogenannten lntensiv- 
ertl. erganzt man die auftretenden Verluste an N„-Oxyden ausschlieBlich durch Ein- 
n' ,runo von Nitrose. Diese wird aus einer geeigneten KN0 3-H2S04-Mischung durch 
i;V™!ung SC'* u. O, bzw. diese Stoffe enthaltenden Gasen hergestellt. (Ung. P.
Ud 337 vom 27/2. 1934, “ausg. 15/11. 1935.) M a a s .

dntf r!c'-^n: Az°seno per la Fabbricazione dell’ Ammoniaca Sintetica e Pro- 
rmW • eriV> un<̂  Carlo Toniolo, Vado Ligure, Herstellung von Ammonsulfat. Fein- 
^eriges (NH4)HS04, gegebenenfalls in Mischung mit (NH4)2S04 wird mit gasfórmigem 
feunht'011 r̂e*em NH3 unter solchen Bedingungen u. unter Aufrechterhaltung einer 
uiolif i mo3P^are einer geschlossenen Vorr. neutralisiert, daB das Endprod. 
den u> nieht weniger ais 1%, moglichst 4—7% W. enthalt. Man kann

utralisationsvorgang beschlcunigen durch Zusatz solcher Mengen NH 4N03
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u. HN03 oder N H 4C1 u. HCl, daB das Endprod. neben (NH4)2S04 1— 10° /0 NH4N03 

oder NH 4C1 enthalt. (It. P. 284 897 vom 6/8. 1929.) ' M aas .

Shell Development Co., San Francisco, ubert. von: Jan D. Ruys, Pittsburg, 
Cal., V. St. A., Ammonsulfalgewinnung. Man erzeugt durch Neutralisation von Saure- 
teer mit NH3 bei Tempp. <  95°, z. B. 80— 90° in einer Umgebung von konz. (NH4)2S04- 
Lsg. eine yon 0— <  l°/0, z. B. 0,2% freie H 2S04 enthaltende (NH4)2S04-Lsg., trennt 
olige Ausseheidungen ab, engt die Lsg. ein, befreit sie von weiteren hierbei auftretenden 
oligen Ausseheidungen, trennt festes (NH4)2S04 ab u. fiihrt die Mutterlauge der Neu- 
tralisierstufe zu. (A. P. 2 022 813 vom 16/8. 1932, ausg. 3/12. 1935.) M aas .

Nikodem Caro und Albert R. Frank, Berlin, Herstdlung hochprozentiger Salpeter- 
saure durch katalyt. Oxydation von NH3 oder HĆN bei gewóhnlichem oder erhohtem 
Druck, dad. gek., daB vor der Rk.-Zone zugefiihrter W.-Dampf bzw. zugefiihrter H2 

vor der Aufarbeitung des Stickoxydgemisehes yollstandig ais W. kondensiert u. ab- 
getrennt wird. Es werden erheblich unter dem Taupunkt liegende Kiihlwasserteinpp. 
angewendet. wobei das Gasgemisch zwisehen hochstens %  in bezug auf W.-Dampf 
abzieht. Hierdurch wird beliebig hochkonz. HN03 ohne Dest. oder W.-Bindungsmittel 
erhalten. (D. R. P. 551166 KU. 12i vom 1/1. 1928, ausg. 11/12. 1935.) H o lz a m e r .

Nikodem Caro und Albert R. Frank, Berlin, Hersldlung hochprozenliger Salpeter- 
siiure bzw. Stickoxyde nach D. R. P. 551 166 unter Zusatz von S02 zum Frisehgas u. 
gleichzeitiger Uberfuhrung des S02 in H 2S04, dad. gek., daB auch das zugcsetzte S02 

vor der Weiteryerarbeitung der erhaltenen Stiekoxyde hinter dem Kontakt dem Gas
gemisch durch Kondensation wieder yollstandig entzogen wird. Beispiel: Ein Ge- 
misch aus 15 (%) NKj, 15 S02, 35 H 20, 35 0 2 wird an Pt oder Pt/Rh-Netzen von etwa
2 111 Durehmesser yerbrannt, dann auf 120— 100° abgekiihlt, wobei 6 6%ige, prakt. 
N02-freie H 2S04 kondensiert wird. Das restliehe 90— 100%ige N 0 2 wird zunachst 
mit W., dann mit Sole auf — 10° zwecks Verfliissigung gekiihlt. Das Verf. erfordert 
nur kleine Raume. (D. R. P. 583107 KI. 12i vom 13/6.1929, ausg. 14/12.1935. 
Zus. zu D. R. P. 551 166; vgl. vorst. Ref.) H o lz a m e r .

Ernest Little, New Brunswick, N. J., V. St. A., Aufschlu/3verfahren. Zum Auf- 
schlieBen anorgan., natiirlicher oder kunstlicher Prodd., z. B. yon Erzen, Metall- 
mischungen, Legierungen werden wasserfreie Ammoniumsalze benutzt. Das Verf. 
wird bei einem tJberdruek von 15 at u. bei Tempp. durchgefiihrt, bei denen die Amino- 
niumsalze schmelzen. So werden z. B. Phosphaterze mit einer Mischung von (XH4)C03 

u. (NH4)2S04 bei 250° unter Druck behandelt. (A. P. 1998 631 yom 14/4.1932, 
ausg. 23/4. 1935.) HORN.

General Chemical Corp., New York, ubert. von: Charles Lewis Levermore, 
Rockyille Centre, N. Y., V . St. A .,  Herstdlung von Phosphorsduren. Man behandelt 

geschmolzenes (NH4)2HP04 bei Tempp. oberhalb 300° mit W.-Dampf, den man z. B- 
durch die Schmelze hindurchleitet u. darauf entfernt, u. hydrolysiert gegebenenfalls 

nachtraglich die erhaltene HP03 zu H 3P04. (A. P. 2 022 050 vom 30/11. 193-, 
ausg. 26/11. 1935.) M aas.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, ubert. von: Jacąues Malan, 
George Gordon Hannington Malan und Cape Explosives Works Ltd., S o m m e r s e t  

West, Kapprovinz, Siid-Afrika, Herstdlung von Silicagel. Man erzeugt z. B. aus 
Alkalisilicat- u. Ca-PolysuKidlśgg. bei Tempp. von 40— 80°, yorteilliaft 40—60 ein
Si(OH)4-Sol gleichzeitig mit kolloidalem S, derart, daB die Lsg. z. B. mindestens ^, 
yorteilhaft 80— 120 g Si02 im Liter u. ca. 40 g S je 100 g Si02 enthalt, laugt das łner- 
aus entstehende Gel, zweckmaBig nach einer Alterungszeit von 16— 24 Stdn. aus, 
bis es 1. Stoffe nicht mehr abgibt, yerarbeitet es mechan. zu einer gesehmeidigen i ■> 
formt u. trocknet diese u. erhitzt sie bis zum Entweichen des S. Vor dem Polysul ic- 
zusatz kann man zum Si(OH)4-Sol noch ein peptisierendes Mittel, wie Tragantii- o ( 
Sulfitzellstoffablaugenextraktlsg. geben. (E. P. 439 237 vom 28/3.1934, ausg- /
1936.) Mj ÂS.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. yon: Leo SchlecW, 
Ludwigshafen, und Emil Keuneeke, Oppau, Herstellung von Melallcarbonyien. 
Ausgangsstoffe, die der Einw. von CO ausgesetzt werden, dienen die Sulfiae 80 ,
Metalle, die im metali. Zustand ais Ausgangsprod. fiir die Carbonylherst. 

sind. So werden z. B. die Sulfide von Ni, Fe oder dereń Gemische 
Tempp. u. Drucken mit CO mit Ausbeuten von 70—90% behande lt. (A. P- 
yom 14/11. 1932, ausg. 9/4. 1935. D. Prior. 17/9. 1928.) n0K
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Charles Frederick Reed Harrison, Birmingham, und Albert Edward Wallis, 
Swansea (Mond Nickel Co. Ltd.), England, Gewinnung von Nickelcarbonyl. Nickel- 
matto wird gepulyert, gegebenenfalls mit W. oder anderen Fil. angofeuehtet, zu 
Formen gepreBt u. der Einw. von CO ausgesetzt. Dem Ausgangsprod. wird zweck- 
maBig Cu oder Fo zugemischt u. zwar in solchen Mengen, daB der ganzo S des Aus
gangsprod. ais Kupfer- oder Eisensulfid gebunden wird. (E. P. 429274 vom 28/11. 
1933 u. 29/10. 1934, ausg. 27/6. 1935. F. P. 781619 yom 21/11. 1934, ausg. 18/5. 1935.
E. Priorr. 28/11. 1935 u. 29/10. 1934. F. P. 781620 vom 21/11. 1934, ausg. 18/5.

Charles Frederick Reed Harrison, Birmingham, und Albert Edward Wallis,
Swansea, England, Reinigen von Nickelcarbonyl. Zum Entfernen von Yerunreinigungen, 
insbesondere Eisencarbonyl aus Nickelcarbonyl (I) wird die Temp. emiedrigt, bis I  
oder mindestens eine der Verunreinigungen sich fest abscheidet. Bei — 20° soli so- 
wohlEisencarbonyl wie aueh Molybdancarbonyl von I  zu trennen sein. (E. P. 428 610 
vom 11/11. 1933, ausg. 13/6. 1935.) H orn .

Charles Frederick Reed Harrison, Birmingham, und Albert Edward Wallis, 
Swansea (Moud Nickel Co. Ltd.), England, Herstdlung und Reinigung von Nickel
carbonyl. Zur Herst. von reinem Nickelcarbonyl (I) bzw. zum Reinigen von fl. I  yon 
CO u. dampffónnigcn I  wird die Kondensation der dampfformigen Rk.-Prodd. bei 
Tempp. durehgefiihrt, die in einembesonderonVerhiiltnis zudenDrucken u. demPartial- 
druck des CO stehen. Hieriiber sind verschiedene Beispiele u. Tabellen angegeben. 
(E. P. 426 741 yom 11/11. 1933, ausg. 9/5. 1935. F. P. 781133 yom 10/11. 1934, 
ausg. 9/5. 1935. E. Prior. 11/11. 1933.) H orn.

John W. G. Winnett, iibert. von: Hugh Graham Webster, London, Ontario, 
Canada, Polymerisieren von Nickelcarbonyl. Nickelcarbonyl wird verdampft, durch 
Dest. von Verunreinigungen befreit u. der Einw. akt. Strahlen, z. B. mit Hilfe einer 
Quarzlampe unterworfen, bis eino Verb. entsteht, die einen Kp. von 82° aufweist, 
der die Formel [Ni(CO)J2 zukommen soli. (A. P. 2 002 805 vom 21/3. 1933, ausg. 
28/5.1935.) " H orn .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersłellung von Eisencarbonyl. 
Man laBt zur Herst. der Eisencarbonyle CO auf Fe u. S enthaltende Prodd. einwirken, 
die auf dem Sehmelzwege gewonnen wurden. Es wird z. B. Eisensclirott mit Pyrit 
ver3chmolz.cn. Das erhaltene Materiał wird mit CO bei 200—250° unter 200 at Druck 
wahrend 6— 8 Stdn. behandelt. (Oe. P. 143 312 yom 3/12. 1934, ausg 11/11. 1935. 
Zus. zu Oe. P. 138 741; C. 1934. II. 4533 u. F. P. 45 683 vom 21/12. 1934, ausg. 13/11.
1935. Beide D. Prior. 25/1. 1934. Zus. zu F. P. 749434; C. 1933. II. 360G) H orn .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung von Eisencarbonyl. 
Das im E. P. 394 906 (C. 1933. I I . 2176) beschriebene Verf. zur Herst. von Nickel
carbonyl wird auf die Herst. yon Eisencarbonyl iibertragen. CO wird bei erhohten 
iempp. u. zweckmaBig bei erhohten Drucken iiber Fe- u. S-haltige Materialien ge- 
leitet-, die durch einen SehmelzprozeB gewonnen sind. Neben Fe kann in den Schmelz- 
Prodd. noch Cu u. Co enthalten sein. (E. P. 438 893 yom 22/5. 1934, ausg. 27/12. 
19350 _ H orn .

Otton Blaik, Królewska Huta, Polen, Sodakryslallisation. Um die Entstehung 
Mutterlauge zu verhindem, wird die Lsg. der Ammoniaksoda in flachen Beton* 

“^^a ltem  bis zur Auskrystallisierung von etwa 70% Soda abgekuhlt u. die
2—3 Mai in 24 Stdn. ohne Abtrennung der Mutterlauge mit calcinierter Soda 

grundhch durchgeruhrt, bis die ganze M. sich in Krystallsoda yerwandelt hat. (Poln. P. 

m-«°m 19/10, *933’ ausg- 15/12- 1934.) K au tz .
X, ? rd Hethrington Frank Cottee, Ottawa, Ontario, Canada, Entwdsserung

I 24SW t *̂ 2 I 1®111??- unter 33° im Luftstrom (ygl. A. P. 1 960 616; C. 1935.
sćli r U‘ l^ ockengut werden im Gleichstrom derart gefiihrt, daB die Ge-
fwiTł11 o ^ er kuft allmahlich yerringert wird, wodurch ein Hinwegfiihren der 

s ctl Salzteilchen weitgehend yermieden wird. (A. P. 2017 586 vom 31/5.1933, 
^6-15/10.1935.) _ BraUNINGER.

Colf' i Kaiser, Herbede-Ruhr, Herstdlung von feinkrystallinischem Barium- und,
b H i h e  einer Salzschmelze. In dem Losebottich, in den die BaS04- 
gebra V- ^elze e‘nSegossen wird, wird k. Fl. an diejenige Stelle der Fl.-Oberflache
oder S n  ^  der Riihrbewegung oder bei der Drehung des Losebottichs unter den 
mittel16 . “ ^kstoablen gelangt. Ais Lóscfl. ist z. B. W. genannt, dem Dispersions- 

, wie Gummi arabicum, Gelatine, Na4P20 7, gegebenenfalls in geringer Menge zur

1935. E. Prior. 28/11. 1933.) H o r n .

XVIII. l.
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Erhaltung der Komfeinheit zugesetzt werden konnen; letztere konnen auch der zu- 
laufenden Fl. zugegeben werden. (Oe. P. 143 632 vom 30/11. 1934, ausg. '25/11. 1935.
D. Prior. 22/12. 1933.) N i t z e .

Krebs Pigment & Color Corp., Newark, N. J., ubert. von Winfield W . Heckert,
Ardontown, und Gordon D. Patterson, Wilmington, Del., V. St. A., Herstellung von 
Calciumsulfat. Man laBt Ca-Verbb., wie CaO, Ca(OH)2, CaCI2, CaC03 in Ggw. von 
Lsgg., die Ce-, Th-, dreiwertige Tl- oder U-Salze enthalten, mit H 2S04 reagieren. Die 
Ggw. dieser Lsgg. yerhindert das Anwachsen der CaSO^-Krystalle. (A. P. 2 018 955
vom 27/3. 1935, ausg. 29/10. 1935.) N i t z e .

I .  G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eines leicht fillrier- 
baren Ma.gnesiumhydroxyds durch Rk.. einer Aufschlammung von gebrannteni u. ge- 
loschtem CaO bzw. Dolomit mit MgCl2-Lauge bei erhóhter Temp. (ca. 90—95°) in Ggw. 
von Lsgg., in denen Stoffe, wio Alkali- oder Erdalkalinitrate, Alkalichlorate oder ins- 
besondere CaCl2 in erheblicher Menge gel. sind. Auch konnen geringe Mengen (ca. 0,2 bis 
0,5%) H 3B03 oder H 3B0 3-Verbb. in den Lsgg. sein. Die Abschreckung des yorzugs- 
weise scharf gebrannten CaO bzw. Dolomits erfolgt yorteilhaft in wss. Lsgg. von Chloriden 
oder Nitraten der Alkalien oder Erdalkalien, Atzalkali, H 3B03 u. dgl. Nach Abtrennung 
der Mg(OH )2 wird die Rk.-Lsg. fiir die Ablósung u./oder Suspendierung wieder benutzt. 
(Oe. P. 143 299 vom 19/5. 1934, ausg. 25/10. 1935. D. Prior. 23/12. 1933.) N itze .

Marinę Chemicals Co., Ltd., San Francisco, Cal., iibert. von: William H. Fams- 
worth, San Mateo, Cal., V. St. A., Reinigung pon Magnesiumhydroxyd. Man liiBt das 
durch Zers. von Mg-Salzen entstehende Mg(OH)2 zu lockeren Floeken sich zusammen- 
ballen u. bewirkt die Entfernung der 1. Salze, indem man die Floeken durch eine kohe 
Schicht Waschwasser absinken laBt, so daB die Flockenform erhalten bleibt. Vom 
Boden des WaschgefaBes, in dem das Waschwasser im Gegenstrom zum absinkenden 
Mg(OH)2 stromt, wird das gereinigte Mg(OH)„ entfernt. (A. P. 2 019 488 yom 19/7- 
1932, ausg. 5/11. 1935.) “ N i t z e .

Marinę Chemicals Co., Ltd., South San Francisco, Cal., iibert. von: William
H. Famsworth, Manistee, Mich., und Montel Montgomery, Los Angeles, Cal., 
V. St. A., Hersłellung von Magnesiumliydrozyd. Bei der Umsetzung von Mg ent- 
haltenden Salzlsgg., Solen, Meerwasser mit Ca(OH)» zwecks Gewinnung yon Mg(OH)2 

laBt man das kórnige Ca(OH)2 zuniichst mit einem kleinen Teil der Lsg. sich umsetzen, 
so daB mit Mg(OH)2 iiberzogene Ca(OH)2-Kórnchen, die zweckmaBig durcli ein Sieb 
mit 60 Maschen auf "den Quadratzoll hindurchgehen sollen, anfallen, u. bringt sie mit 
dem Rest der zu yerarbeitenden Lsg. zur Umsetzung, wodurch Mg(OH)2 in dienter, 
gut absitzender Form erhalten wird. (A. P. 2 021 501 yom 21/5. 1934. ausg. 19/11-
1935.) N itze.

Ford Motor Co., Dearborn, Mich., ubert. von Joseph S. Laird, Dearborn, Jlicn., 
V. St. A., Hersłellung von Magnesiumchlorid aus Dolomit, in dem die Bestandteile m 
stark yom stochiometr. abweichendem Verhaltnis enthalten sind. Man brennt den 
Dolomit, hydratisiert ilrn mit W. u. setzt der entstehenden Oxydaufscblammung HO 
in einer das yorhandene MgO nicht wesentlich iibersteigenden, aquivalenten Menge zu. 
leitot dann CO, ein u. filtriert das entstehende CaC03 ab. Man kann auch m zwei 
Stufen arbeiten, indem man zuerst einen Teil der HC1 einleitet, dann CO„ cuueite , 
die entstehende Carbonate abtrennt u. mit dem Rest der HC1 behandelt. Zeichnun,, 
hierzu. (A. P. 2019 265 vom 2/1 . 1932, ausg. 29/10. 1935.) . N IT Z&  ,

Soc. Gśnśrale du Magnesium, Frankreich, Herstellung von Magnesiumearoon ■ 
Bei der Umsetzung von Kalkstein oder Dolomit mit MgCl2-Lauge ha.lt man lempp- 
oberhalb 150° u. fiihrt der Rk.-Lsg. C02 zweckmaBig in gróBerer ais naeh der ■ 
Gleiehung erforderlichen Menge zu. Man kann z. B. gebrannten Dolomit zuna 
zu MgO u. CaCl2-Lsg. u. darauf das aufgeschlammte MgO bei 170—200° mit OU2, 
beiin Brennen des Dolomits gewonnen worden sein kann, umsetzen. Man 'Lno 
nicht gebrannten, fein gemahlenen Dolomit bzw. Kalkstein bei Tempp. von ,
unmittelbar mit MgCL-Lsg. u. C02 behandeln. Bei Anwendung von mehr a s i 
MgCL je Mol. CaC03 kann man die Tempp. von 200° (bei CaC03 ais Ausgang»!» 
bzw. “230° (bei MgCa(C03)2 ais Ausgangsstoff) unterschrciten, anderenfaUs nmu w 
sie uberschreiten. (F. P. 789 670 yom 7/5. 1935, ausg. 4/11. 1935. D. Enor.

1934. [ I .  G . F a r b e n i n d u s t r i e  A k t .-G e s .]) nw ie,

Zjednoczone Fabryki Związków Azotowych w Moscicach i Y  . ,ja(i 
Polen (Erfinder: Stefan Batorski), H e r s t e l l u n g  v o n  M a g n e s i u m s i d f a t ,  aaa-g  •> .

man auf 1. Magnesiumearbonat bei 0—50° u. bei n. Druck in Ggw. von
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auf ein Gemisch von MgO, Mg(OH)2 oder Magnesiumearbonat u. Gips in Ggw. von 
W. CO,, welches durch ein indifferentes Gas wie 0„, N„ usw. verd. ist, cinwirken lafit. 
(Polu. P. 20 570 vom 25/10. 1933, ausg. 17/11. 1934.)" K a u t z .

Carlo Adamoli, Gino Panebianco und Szyja Opatowski, Mailand, Herstellung 
von Berylliumoxyd. Die durch Auslaugen von der mit 100 kg Beryli hergestellten 
Schmelze erhaltene 54 kg BeNa2F4 enthaltende Lsg. wird bei 45° langsam mit einer 
17 kg NH3 enthaltenden Lsg. versetzt, nach 2 Stdn. dekantiert, ausgewaschen u. 
filtriert. Das gewonnene Be(OH)2 wird bei 110° getrocknet. Die Mutterlauge wird 
eingcdunstet u. gibt beim Erliitzen des Riickstandes auf 100— 105° 50 kg NaF u. 16 kg 
NH3. (It. P. 315 541 Tom 27/7. 1933.) Sa l z m a n n .

Carlo Adamoli, Gino Panebianco und Szyja Opatowski, Mailand, Herstellung 
von Berylliumfluorid in einem Arbeitsgang. 200 kg pulverisierter Beryli (enthaltend 
6% BeO) werden mit 200 kg NaHF2 vermischt u. in einem Muffelofen 1 Stde. auf 600° 
erhitzt. Nach Verdunsten von 35 kg W. laugt man die M. mit etwa 20 hl w. W. aus 
n. gewinnt nach dem Eindampfen in Ggw. von 15—20 kg KMn04 u. Zentrifugieren 
der eingedickten Lauge bis zu 60 kg BeNa2F4, aus dem durch Elektrolyse metali. Be 
hergestellt werden kann. Durch weitere Umsetzung des BeNa2F4 mit der aquivalenten 
Menge NH4F erhalt man Be(NHt)2F it das einerseits wieder, sei es durch Erhitzung 
(unter Wiedergewinnung von NH 4F), sei es durch Zufiigen von BeO, Be(0H )2 oder bas. 
Bc-Carbonat in BeFO verwandelt werden kann. Aus der hierbei anfallenden Mutter
lauge wird rcstliches Be mittels konz. NaOH ais Be(0H )2 ausgefallt, gewaschen u. in 
NH.,0H suspendiert, der Einw. von C02 ausgesetzt; durch Kochen fallt liieraus bas. 
Be-Carbonat aus. (It. PP. 316 764 vom 18/10. 1932 u. 316 813 vom 29/12. 
1932.) Sa l z m a n n .

Paula Blancke, Mehle-Bahnhof bei Elze (Hannover), Herstellung von Tonerde 
und Ammonnitrat. Man schlieCt Al-haltige Mineralien mit HN0 3 auf, zweckmaBig 
unter Vcrwendung geringerer ais aquivalenter Mengen, stellt aus der Lsg. reines, festes 
M(NOj)3 her, zers. es topochem. unter Vermeidung von Bewegung mit NH3 in Al(OH )3 

u. NH4N03 u .  iiberlaCt die Rk.-M. der Ruhe, bis das Al(OH )3 eine feste Struktur an- 
genommen hat. Man kann verfliissigtes NH 3 u. Lsgg. von NH4N0 3 in diesem anwenden 
u- A1(0H)3 mit verflussigtem NH 3 NH 4N03-frei waschen. (Ung. P. 113 342 Tom 
20/11.1934, ausg. 15/11. 1935. D. Prior. 23/11. 1933.) Ma a s .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, Pa., iibert. von Charles B. Willmore, 
New KenBington, und Conral C. Callis und Ralph B. Derr, Oakmont, Pa., V. St. A., 
Herstellung von Tonerde. Man sehlieBt Al-haltiges Materiał, z. B. Bauxit, mit einem 
Gemenge von HN03 u. HF, z. B. ein Gemenge aus 20— 50% HN03 mit einem Geh.

F, <ler 0,25— 2,50% des Gewichtes der tonerdehaltigen Substanz betragt, auf, 
kiystallisiert A12(N03)3 aus u. zers. dieses therm. Bei dem AufschluB von Al-haltigem 
Materiał mit HN03 allein macht man die AufschluBlsg. bas., so daB Fe ausfallt u. 
krystallisiert das A12(N03)3 aus der bas. Lsg. aus. Man verwendet dio yon der 
Krystallisation iibrigbleibende Mutterlauge ais Verdiinnungsmittel fiir einen neuen 
sauren AufschluB. Ais bas. Mittel zum Abstumpfen der Saure dient therm. teilweises 

A12(N03)3. (A. PP. 2019 553 u. 2 019 554, beide vom 19/7. 1932, ausg. 5/11.
1935.) _ N it z e .

• Vereinigte Aluminium-Werke, Akt.-Ges., Lautawerk/Lausitz, und Th. Gold- 
Akt.-Ges., Essen/Ruhr, ubert. von: Wilhelm Fulda, Lautawerk, Erich 

Wiedbranck, Essen, und Bruno Wittig, Lautawerk, Herstellung reiner Tonerde. 
•U-hilicato enthaltende Mineralien werden mittels wss. S03 nach vorherigem Gliihen 
uigeschlossen; aus der von der unl. Si02 getrennten klaren Lsg. wird eine Rohtonerde 

gewonnen, dio in Ałkalilauge gel. u. dann auf reines Al(OH )3 yerarbeitet wird. Die Aus- 
AKOłfł .^°^tonerdc erfolgt aus der A12(S03)3 durch Hydrolyse, worauf das Roh- 
a- ! . Tempp. unter 900°, gegebenenfalls in Ggw. von nicht oxydierenden Gasen 
ie reduzierenden Gasen u. auch im Vakuum, gegliiht wird. Das Roh-Al(OH)3 wird in 
wner AaOH oder in dunner, freies Atzalkali enthaltender Aluminatlauge bei 20— 60° 

(A ’i>"nrnU^ A,(OH)3 durch bekanntes Ausriihren in reiner Form gewonnen wird.
0 2 1 5 4 6  vom 1/6. 1934, ausg. 19/11. 1935. D. Prior. 8/6 . 1933. Schwz. P.
v°m 28/5. 1934, ausg. 1/10. 1935. D. Priorr. 8/6 . u. 20/9. 1933.) N it z e . 

j  Jersey Zinc Co., New York, N . Y., ubert. von: Earl H. Bunce, Clarence 
°'x,d y und George T. Mahler, Palmerton, Pa., V. St. A., Oemnnung von Zink- 
u. in U' -̂e'b*ihiges Materiał wird mit C-haltigen reduzierenden .Mitteln gemischt 

einer von Heizgasen umspulten Kammer erhitzt. Der Riickstand wird unten
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aus der Kanimer abgozogen. Dio sich entwickelnden Zn-Dampfe werden mehr oder 
weniger durch Beriihrung mit obeu standig neu zugesetzten Teilen der Charge gereinigt, 
sodann abgefiihrt u. mit Luft in einem besonderen Behalter oxydiert. (A. P. 2021284 
yom 24 /3 . 1930, ausg. 19 /11 . 1935 .) H o r n .

American Zinc, Lead & Smelting Co., St. Louis, Mo., V. St. A., Oetoinnung 
von Zinkośeyd. Zn-Erze werden in einem Ofen mit brennender Kohle derart behandelt, 
daB die Zn-Diimpfe eine Temp. von etwa 1200° aufweisen u. daB eine reduzierende 
Atmosphare yorhanden ist. Dann werden die Dampfe mit den reduzierenden Gasen 
abgezogen u. auBerhalb des Ofens bei etwa 1100° mit Luft behandelt. (E. P. 435 005 
Tom 24/11. 1934, ausg. 10/10. 1935. A. Prior. 13/12. 1933.) H o r n .

Hughes Mitchell Processes Incorp., iibert. von: Thomas A. Mitchell und 
Royal L. Sessions, Denyer, Colo., V. St. A., Gewinnung von Zinksulfid. ZnSO., wird 
mit Na2S zu ZnS u. Na2S04 umgesetzt. Mit Hilfe von BaS wird das Na2S04 in Na2S 
fiir den ProzeB wieder regeneriert, wahrend das erhaltene BaS04 mit C wieder in 
BaS umgesetzt wird. (A. P. 2 020 323 vom 18/2. 1932, ausg. 12/11. 1935.) H o r n .

Grasselli Chemical Co., iibert. yon: Leon R. Westbroock, Cleveland, 0., 
V. St. A., Reinigen von Zinksalzlosungen. Zinksalzlsgg., die sich ais Verunreinigung 
Alkali- oder Erdalkalisalze, z. B. Na2S04 enthalten, werden mit Zinksilicofluorid, 
z. B. m it Krystallen von ZnSiF0-6 H 2O yersetzt, worauf der sich bildende Nd. ab- 
filtriert wird. (A. P. 2 017 930 vom 10/2. 1932, ausg. 22/10. 1935.) H o r n .

Nichols Engineering & Research Corp. of Canada, Ltd., iibert. von: Horace 
Freeman, Montreal, Quebec, Canada, Eisenoxyd. Durch an sich bekanntes Kosten 
von Eisenpyrit soli ein magnet. Eisenoxyd gewonnen werden. Jedes Einzelteilohen 
ist fiir sich oxydiert u. besitzt die Form einer kleinen Hohlschale. (A. P. 2015 053 
yom 16/9. 1932, ausg. 17/9. 1935. Can. Prior. 31/8. 1932.) H orn .

Marcel Serciron, Frankreich, Hcrstdlung von Kupfersulfat. Cu oder Cu-haltiges 
Materiał wird in Ggw. von Luft oder 0 2 mit einer Lsg. behandelt, die HC1 u. NH4- 
Ionen in Form von NH 3 oder Ammoniumsalzen enthalt. AnschlieBend oder gleich
zeitig wird zur Bldg. yon CuS04 H„S04 zugesetzt. (F. P. 788 242 vom 2/4. 1935, 
ausg. 7/10. 1935. Belg. Prior. 7/4. 1934.) H orn .

VI. Silicatchemie. Baustoffe.

Wilhelm Eitel, Silicaiforschung und Ingenieurwesen. Bericht iiber Forschungs- 
probleme a u s  dem Arbeitsgebiet des Kaiser-Wilhelm-Institut-s fiir S i l ic a t fo r s c h u n g  in 
Dahlem, in dem uber G la s , Keramik u. Zemente gearbeitet wird. (Z. Ver. dtsch. Ing. 80- 
37— 41. 11/1 . 1936 .) E l s n e r  v . G r o n o w .

Raoul de Blottefiśre, Uber die Nafimdhlung der Rohstoffe keramischer Mischungen 
und die harter Stoffe. Beschreibung der „Alsing“-Muhle, ihrer Konstruktion, Arbeiw- 
weise u. Leistung. (Rev. Matóriaux Construct. Tray. publ. 1935. 161B IooJj. 
Noy.) P l a t z m a n n .

Rudolph Barta, Trocknung, Feuchtigkeitsrest, Wirkungsgrad der Trocknung-
Definitionen u. anzuwendende Formeln. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris Mo 
Commun. 1. 2 Seiten. 1935.) P l a t z m a n n .

Vielhaber, Deutsche Mineralrohsloffe in der Emailindustrie. Erorterung des Aus 
tausches yon skandinay. gegen deutschen Feldspat. Erforderlich sind h o h e r  Ama 
u. Tonerdegeh. bei niedrigem Eisengeh. (Emailwaren-Ind. 13. 13 lo- I
1936.) P l a t z m a n n .

Czernin, Uber die Netzfdhigkeit von Emailschmelzflussen. Die Netzfahigkeit ernes 
Emailflusses is t ein Kriterium fiir seine spatere Haftfestigkeit. Nach unteros.
N. W. T a y l o r  mit EmailfluBzylindem von 1 cm Hohe u. 0,6 cm Durehmesser, ^ 
auf Eisenblechunterlagen in Muffelofen erhitzt wurden, wurde der Netzwinkel gem 
u. die Einw. yerschiedener Oxyde auf die VergroBerung des N e tz w m k e ls  un ^  
rucksichtigung der Erhitzungsdauer gemessen. Die Wrkg. von Haft°xyaen gc _■ 
ilire Fahigkeit zuriick, Sauerstoff an Eisen abzugeben. (Keram. Bdsch. Kuns e 
Feinkeramik, Glas, Email 44. 25— 27. 16/1. 1936.) _ j

F. W. Wilson, Die Yorbereilung von Eisengup zur Glasemaittierung dur ; 
strdhlgebldse. Behandelt wurden die Art der Anlagen, die yen^endeten a ,n[ieI1 

das Blasen, die Luftdrucke, die Diisenkonstruktion u. die im Betnebe au 
Schwierigkeiten. Diskussion. (Foundry Trade J. 54. 7— 10. 2/1. 193u.)
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H. D. Mc Laren, Verhinderung der Blasenbildung von Email auf Gufieiscn. Die 
Blasenbldg. wird verursaoht durch Entw. von C02 u. CO von der Eisenoberflache 
(graphit. Kohlenstoff oder Eisencarbid). Durch Ausgliihen des Eisens u. Sandstrahl- 
gebfilse kann die Gasentw. verhindert werden. EinfluB der Eisenzus. auf die Móg-’ 
lichkeiten der Gasentw. wird erortert; weiter wird auf den Geh. des Formsandes an 
Feachtigkeit ais Ursache der Blasenbldg. aufmerksam gemacht. (Steel 97. Nr. 27. 
25. 40. 30/12. 1935. Ferro Enameling Co. of Canada Ltd.) P l a t z m a n n .

Wesley G. Martin, Oxydationskontrolle beim Brennen von Grundemails. In  die 
Grandemail muB eine ausreichende Menge an Eisen- oder Metalloxyden eingefuhrt 
werden, um gute Haftung zu erzielen. Das Oxyd muB gleichmaBig yerteilt werden. 
Beim Oxydieren von Eisen wird zu diesem Zweck eine mittlere Temp. von 537° emp- 
fohlen. Wird die Email in Abwesenheit von Sauerstoff (Stickstoff oder C02) gesehmolzen, 
kann kein uberschussiges Oxyd entstehen. Blasenbldg. wird yermieden. Dunnere 
Grundemails konnen verwendet werden. (Ceram. Ind. 26. 60— 64. 72. Jan.
1936.) P l a t z m a n n .

V. L. Eardley-Wibnot, Schleifmaterialien. (Vgl. C. 1935- I. 2712.) Neuer 
wirtschaftsstatist. Bericht (1934). (Minerał Ind. 43. 1— 12. 1935.) P a n g r i t z .

Lowell H. Milligan und Raymond R. Ridgway, Die Stopeindringungsfestigkeit 
ton geschmolzenem Borcarbid sowie ton einigen Wolfram- und Tanłalc&rbidlegierungen. 
Zur vergleichenden Hartebest. wurde die Methode der „StoB-Eindringungsfestigkeit‘Ł 
benutzt: Auf die plan geschliffene Oberflache der zu untersuchenden Probe wird unter 
konstanten Bedingungen geschmolzenes A120 3 geblasen; die Eindringungstiefe wird 
dann genau ausgemessen. Vff. untersuchten yerschiedene Wolframcarbidlegierungen 
(Handelsprodd.) u. fanden bei dem besten Prod. eine Eindringungstiefe von 0,051 mm 
cntsprechend einer „Eindringungsfestigkeitszahl“ von 1500, wahrend ais niedrigste 
Zahl 190 u. fiir ein Tantalcarbidprod. 70 gefunden wurde. Fiir geschmolzenes Bor- 
carbid wurde-2700 (Eindringungstiefe 0,033 mm) gefunden; geschmolzenes Borcarbid 
ist damit fast 15-mal barter ais ein Borcarbidkrystall (180). (Trans, electrochem. Soc. 
68. Preprint 34. 6 Seiten. 1935. Worcester, Mass., N o r t o n  C o . ,  Res. Lab., u. Chippawa, 
Ont., Canada. [Sep.]) R e t j s c h .

Charles E.Wooddell, Eine Metliode, die Hartę von elektrisch erschmnlzenen und natiir- 
*wne» SMeifmitteln zu vergleichen. Verschiedene Schleifmaterialien erleiden beim Sehleifen 
(Lappen) unter gleiehen Bedingungen eine versehieden starkę Abniitzung, dereń GróBe 

Bcziehung zur. Hartę der Schleifkómer gesetzt wird. Die Abniitzung der einzelneri 
ochJeifkorner kann ausgemessen u. mit der Abniitzung von Standardmaterialien ver- 
guchen werden, so daB es moglieh ist, die Hartę krystall. Mineralien sowie erschmolzener 
achleifmittel genau u. reproduzierbar zu bestimmen. Vf. fand auf Grund seiner Verss., 
'wB sich verschiedene Diamantarten in ihrer Harto betrachtlich unterscheiden: Die 
sudamerikan. Bortdiamanten sind harter ais alle anderen Arten, der Carbonado da- 
gegen, der ais der lmrteste Diamant angesehen wird, ist betrachtlich weicher. Das 

arteintervall zwisehen Korund u. Diamant ist betrachtlich groBer ais aus der M o h s -

0 ^ a â" ersichtlicli ist. Nach einer vom Vf. aufgestellten neuen Skala, in der
yuarz =  7 u. Korund =  9 gesetzt wurde, erhalt Wolframcarbid (+ Kobalt) den 

ert 12, Siliciumcarbid 13,4, Borcarbid 19,7, Carbonado 36,4 u. Bortdiamant, ais 
yffl”  Stoff, 42,4; nach der MoHS-Skala: Korund 9, Wolframcarbid 9,09, Silicium- 
tna 9,15, Borcarbid 9,32, Carbonado 9,82, Bortdiamant 10,0. (Trans, electrochem. 

T  30. 18 Seiten. 1935. Niagara Falls, N. J., The Carborundum Co.
O  . R e u s c h .

wtzow, Die sachsisclien Tone. in der Olasindusirie. Es ist bekannt, daB die 
von \rri-oler ausrGichende Feuerfestigkeit des GroBalmeroder Hafentons durch Zusatz 
ij i ,. ei™er Ton erlieblich verbessert werden kann, ohne daB stórende Stein- u. 
nntsP i  • 1 auftritt. Vf. zeigt, daB auch mit Bohlener M-L-Glashafenton gleich 

zu erzielen sind. (Sprechsaal Keramik, Glas, Email 6 8 . 458.1935.) R o l l .  

’vf , ams> neues Verfahren zur Beseitigung von Eisenozyd aus Quarz- 
von ’ ■ gefunden, daB eisenhaltige Sande durch Behandlung mit einer Lsg.
WesentrT 9xa'a  ̂+ FeS04 von einem groBen Teil ihres Fe-Geh. befreit werden konnen. 
Feni oi f .'sfc ^al>ei die reduzierende Wrkg. der Lsg., die die im Sand anwesende 
von n o- o?/ d‘e Oxalat 11. FeTI-Stufe iiberfuhrt. ZweckmaBig war eine wss. Lsg. 
dieserATT /°NaHC A  oder KHC20 4 • H 2C20 4 ■ 2 H20 mit einem Zusatz von V5— V2 

teilen an ■B’eS04. 1 Teil dieser Lsg., auf ca. 49° erwarmt, wurde mit 2 Gewichts- 
vennengt; nach kurzem Umschaufeln (2y2 Min.) war der Sand rein u.
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brauchte nur noch mit W. gewaschen zu werden. Mit diesem Verf. lieB sich ein Fe203- 
Geh. von 0,08— 0,1% auf 0,02—0,03 herunterbringen. Angesichts der geringen Konzz. 
der Substanzen laBt sich das Vcrf. ausreichend wirtschaftlich gestalten. (J. Soc. Glass 
Technol. 19. 118— 24. 1935. Grcenford, Middlescx, Roekware Glass Synd. Ltd.) R o l l .

W. M. Hampton, Einige physikalische Eigenschaften des Glases. Die groBc 
Streuung in allen physikal. Eigg., die sich yon der mechan. Festigkeit des Glases ab- 
leiten, erschwert seine techn. Verwendung. Ein Weg zur Abbilfe ware die Unterteilung 
grofier Glasteile in sehr viele kleine, da bekanntlich die relatiye Festigkeit des Glases 
mit Verkleinerung der Dimensionen wacbst. — Zur Bewertung der Wirksamkeit von 
hitzeabsorbierenden Glasern bemerkt Vf., daB die Klassifizierung der Gliiser nach dem 
Quotienten Licbtdurchliissigkeit: Hitzedurchlassigkeit wertlos ist, da es sowohl durch- 
siclitige ais auch schwarze Gliiser mit dem gleichen Koeff. geben kann. Besser ist eine 
Darst. dieses Verhiiltnisses in einem Diagramm, das seine Abhangigkeit von der Glas- 
dicke erltennen laBt. (J . Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 54. 387— 91. 1935.) R o l l .

Paul Gaubert, Anisotropie und Struktur von Tafek/lasem. Diinne Glasplatten 
galten bisher ais opt. isotrop. Vf. bat jedoch gefunden, daB z. B. Objekttrager, von 
der Schnittkante aus im Polarisationsmikroskop betrachtet, starkę Doppelbrcchung 
zeigen. Sie yerlialten sich wie ein einachsiger Krystall, dessen Achse senkreclit zur 
Ebene der Glasplatte steht. Die Struktur der einzelnen Glasplatten ist sehr yerschieden; 
sie setzen sich aus 1— 20 Schichten mit yerschiedener Doppelbrechung auf 1,5 mm Dicke 
zusammen. Diese Struktur wurde auch bei Hohlglas (Kolben, Reagensglaser) wieder- 
gefunden. Sie ist gegen Erhitzung bis 500° bestiindig. (C. R . hebd. Sćances Acad. Sci. 
199. 1402—04.) R o l l .

H. W . Howes, H. Laithwaite, Erie Preston und W. E. S. Turner, Die 
Fliichtigkeit von Na,,0-SiO„-GaO-Oldsern. Vff. untersuchen den EinfluB der Sclunelz- 
bedingungen auf die GróBe der Gewichtsverluste von geschmolzenem Glas durch Ver- 
dampfung. Es zeigt sich, daB insbesondere die Form des SchmelzgefaBes, der Abstand 
des Glasspiegels vom GefiiBrand u. dio Beschaffenheit des Ofens die GroBc der Ver- 
dampfungsyerluste bestimmen. Die Ggw. fliichtiger Substanzen wio As20 3. S03, B20 
yergróBern die Verdampfungsverluste zu Beginn der Schmelze. Unter konstanten 

Schmelzbcdingungen ist der Verdampfungsverlust proportional der freien ObcrfJache 

der Schmelze. Bei einem Glas von 73,4 Si02, 0,4 Fe,03 + A1203, 9,9 CaO, 15,9 Na,0. 
das unter mógliehster Fernhaltung aller Spuren von H20 u. ĆÓ2 geschmolzen wurde, 
betrug der Verdampfungsverlust nach 20-std. Schmelzen bei 1400°: 1,7 mg/qcm, bei 
1300°: 0,69 mg/qcm, bei 1200°: 0,31 mg/qcm u. bei 1100°: 0,1 mg/qcm. Die analyt. 
Unters. zeigte, daB bis zu 1400° aussclilieBIich Na,O yerfluchtigt wird. (J. Soc. Glass 
Technol. 19. 104— 17. 1935. Sheffield, Univ„ Dept. of Glass Technology.) R o l l .

Louis Longchambon, Mechanische Eigenschaften der Gliiser. Vf. hat auf Glas, 
das fest mit einer starken Betonunterlage yerbunden ist, Stablkugeln fallen lassen. 
Bei einer bestimmten Fallhólie traten Bruchfigurcn auf, die scharf begrenzt u. genau 
kreisfórmig waren. Der Kreisdurchmesser war abliangig von der GroBe der 
Die Kreisflache war der auBere AbschluB einer Bruchflaęhe, die sich nirch der Tieie 

des Glases erweitert u. etwa die Form eines Paraboloids hat. Die Energie, die zur 
Erzeugung des Bruches erforderlich ist, ist gering. Sie betragt ca. 120 gem u. ist in den 

untersuchten Grenzen (Kugeln von 5— 30 mm Durchmesser) unabhiingig von der 
KugelgróBe. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 199. 1381— 83.)

Otto Graf, Ober die Festigkeit von Glas fiir das Bauwesen. Bedingungen fur * 
Ermittelung der Festigkeit und fiir  die Nutzbarmachuńg der Ergebnisse. VI. giht e1?® 
t)berblick iiber dio bisher yorliegenden Erkenntnisse u. macht Vorschliige zu e 
Eingrenzung u. Festlegung der fiir die yerschiedenen Bauglaser erforderhchen i  es ig 
keitswerte. Die Priifung soli an groBen Probestiicken unter den Bedingungen 
Praxis ausgefiihrt werden. (Glastechn. Ber. 13- 232—36. 1935. Stuttgart, cc 
Hochscliule, Materialpriifungsanstalt.)  ̂ ” n

L. von Reis, Festigkeit des vorgespannten Flaehglases. Durch yorspannung 
Glas infolge plotzlicher Abkiihlung wird eine Erhóhung der Biegefestigkei au 
4— 6-fache erzielt. Vf. gibt Zahlenangaben iiber Festigkeiten unter yerse i r 
Priifungsbedingungcn sowie Einzelheiten iiber die Priifung des yorgespannten a < 
Druckfestigkeit bei yollstandiger Randauflage, StoBfestigkeit, Dauerbiegcies *S 
Dauertorsionsfestigkeit. (Glastechn. Ber. 13- 239— 43. 1935. Herzogenra i .) ..nlj

W. Hirsch und A. Dietzel, Z w i s c h e n r e a k t i o n e n  b e i m  E i n s c h m e l z e n  a e s  yer)i. 
e i n i g e r  S e l e n v e r b i n d u n g e n  i n  e i n  N a t r o n - K a l k - S i l i c a t g l a s g e i n e n g e .  Es \wrc
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von metali. So, reinem Na2Se03, BaSe03 u. ZnSe03 beim Erhitzen bis 1100°, allein 
u. zusammen mit Na2C03, Si02 u. 3 Na20-Ca0-Si02-Gemengen untersucht. Die Atmo- 
spharc war neutral (Ń2) u. oxydierend (Luft bzw. 0 2-N2-Gemisch). In  den Erhitzungs- 
proben wurden die verschiedenen Oxydationsstufen des Se (Selenid, Se, Selenit, Selenat) 
titrimetr. bestimmt. —  Die reinen Verbb. dissoziiercn unter Freiwerden von Se02, 
das in neutraler Atmosphare weiter zu Se zerfallt. Am schwersten dissoziiert BaSe02, 
dann Na2Se02 u. ZnSe02. Beim Erhitzen der Se-Priiparate mit Na2C03 in neutraler 
Atmosphare entsteht Selenit u. Selenid nebenoinander, gleichgiiltig von weleher Se- 
Verb. man ausgeht. Das Verhaltnis beidor ist ausschlieBlich abhangig vom 0 2-Partial- 
druck nach der Formel 2 Na2S03 2 Na2Se + S02. Schon sehr geringe 0 2-Konzz. 
verschieben das Gleichgowicht merklich. In  Luft yerschiebt sich das Gleichgewicht 
v6llig auf die Seite des Selcnits, das weiter zum Selenat oxydiert wird. Auch fiir ietztere 
beiden existiert ein von der 0 2-Konz. abhiingiges Gleichgewicht. Beim Einschmelzen 
von Se u. So-Verbb. in ein Si02-Na20-Ca0-Gemcnge gehen zwei Vorgiinge neben- 
einander her: die Rk. des eingefiihrten oder durch Dissoziation entstandenen So mit 
Na2C03 unter Bldg. niedrigschmelzender Gemische von Selenit, Selenid u. Na2C03 

u. das Ansiiuern dieser alkal. Schmelzen durch die Si02. Dabei reagieren Selenid u. 
Selenit miteinander unter Bldg. von zunachst Polyseleniden, dann elementarem Se. 
In mafiig oxydierend geschmolzenen Glasern ist Se hauptsachlich ais Selenit enthalten. 
Es wird yermutet, daB das Se in n. techn. Glasern, die in neutraler bis schwach oxy- 
dierender Atmosphare geschmolzen werden, bei der hohen Temp. ais Se-Dampf gel. 
ist. — Zur Beurteilung des Rk.-Beginnes zwischen Se, den Se-Verbb. u. Na2C03 wurde 
(las System Na2Se03-Na2C03 untersucht. (Sprechsaal Keramik, Glas, Email 68- 
243—46. 261—63. 274— 76. 290—92. 306—08. 1935. Karlsruhe, Techn. Hochsch., 
Inst. fiir Chem. Technik.) R o l l .

L. Springer, Das Silber ais GlasfdrbcniiUel. Vf. stellte eine Reihe von Glas- 
schmelzen von Kalk- u. Bleiglasern mit Zusatz von AgN03 bzw. AgCl her. Es zeigte 
sich, daB Kalkkrystallglas sich mit beiden Ag-Salzen stark u. ziemlich gleichmaBig 
gelb farbt. Ggw. von As20 3 oder Sb20 3 auch in kleinen Mengen liiBt keine Farbung 
aufkommen. Das n. Bleikrystallglas farbt sich mit u. ohne As20 3 schwach u. ungleich- 
maBig gelb. Schweres Bleikrystall laBt zwar starkę Farbungen zu, die aber sehr un- 
gleichmaBig ausfallen. Bei allen Glasern vermag ein Zusatz von weiBem Zinnoxyd 
in etwa gleicher Menge wie die Ag-Verb. die Gelbfarbung wesentlich zu erhóhen; auf 
die GleichmaBigkeit der Farbung hat es keinen EinfluB. Verss., die Farbung durch 
Anlaufenlassen bei 600— 800° zu erhóhen, waren bei den Kalkglasern wirkungslos u. 
nur bei einem Bleiglas wirksam. Die analyt. Unters. eines farblos gebliebenen Kalk- 
glases ergab die Ggw. von etwa 2/3 der eingebrachten Menge Ag. Dagegen erwies sich 
wn farbloses Stiick Bleiglas ais frei von Ag. In  einem gefarbten Sttick des gleichen 
Uascs wurde etwa die Halfte des eingebrachten Ag wiedergefunden. (Sprechsaal 
Keramik, Glas, Email 6 8 .  470— 71. 1935. Zwiesel, Staatl. Fachschule fiir Glasind.) R o l l .

Pierre Bremond, Die neuen Spezialfabrikationen der nationalen Manufaktur in 
oevres. Behandelt werden feuerfeste KapiUarróhren aus Porzellan, porose Filtemiassen 
“•^ ug°ln aus Porzellan. (Quatorz. Gongr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 4 Seiten.

P l a t z m a n n .

t ^ Granger, Bei nicdriger Temperatur zu brennende Porzellane. Im  Anfang 
er rorzellanherst. nach den Mustem des femen Ostens besaB man noch keinerlei

smittel chem. Analysc u. Temp.-MeBinstrumente. Erst sehr viel spater
wurde festgestellt, daB die Tempp. viel hoher waren ais die im femen Osten iiblichen.
- us Grflnden der Selbstkostensenkung interessiert es, die Vorbilder des Ostens zu 
weiehen. Vf. hat daher im einzelnen die Ursaehen untersucht, die die Entw. des 
ropaischen Porzellans bestimmt haben, sowie die Bestrebungen, um ein bei niedrigerer 

. emp. ais der in Frankreich iiblichen zu brennendes Porzellan zu schaffen. (Quatorz. 
°bim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 8  Seiten. 1935.) P l a t z m a n n .

, Litzow und Th. Heidenreich, Grauschwarze Punkte auf dekoriertem Porzellan. 
"lstt'ar2i? n*lt'e u- Flecken auf dekoriertem Porzellan, die schon beim Wiedererhitzen 
GIihI? jHnter Ware auf 450° auftreten, haben ihre Ursache in fehlerhaft gefiihrtem 
KW st H Blaseninhalt kommen in Frage C02, das sich in CO u. C spaltet, oder
bildend -rî 6 c^en â^s Kohlenstoff abspalten konnen. Zur Vermeidung der Flecken 
Anhauf611 mu^ Glasur geniigend weit durchgeschmolzen werden, ohne
meist r^?^Cn von Blaschen zu zeigen. Besonders ist auf oxydierende Perioden des 

eauzierend gehenden Brandes zu achten, um eingeschlosseno kohlenstoffhaltige
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Gase vollstandig zu verbrennen. (Sprcclisaal Kcramik, Glas, Email 69. 29—30. 16/1.
1936. Bunzlau, Staatl. keram. u. scliles. Glas-Fachschulen, Physikal. Lab.) P l a t z m .

Ralph E. Grim, P. F. Kerr und O. W. Rees, Petrologie ton pennsyltanischen 
Schiefertonen und kalkarmen Tonen aus dem Liegeiiden der Illinoiser Kohle. I, II. u. III. 
(Vgl. C. 1935. I. 1030.) Petrograpli. u. Rontgenunters. von etwa 100 Tonen aus dem 
Illinoiser Kohlenbeeken. Entwasserungskurven. (Buli. Amer. ceram. Soc. 14. 113 
bis 119. 129—34. 170— 74. 1935.) Sc h u s t e r iu s . ■

Atti Salminen, Ober die Venoitterung ton Gesteinen und die Zusammcnsetzung 
ton Tonen. Die Abhandlung diskutiert Erscheinungen, die von EinfluB auf die Zus. 
von Tonablagerungen sind. Ebenso wird die chem., mineralog, u. mechan. Zus. finn, 
Tone von verschiedenen Lagerstatten erórtert. Die Untcrschiede in der Rk. des Bodens 
selbst u. der Bodenlsgg. werden ais Grundursache fiir Anderungen in der Verwitterungs- 
entw. verschiedener klimat. Zonen angesehen. In  nordlichen Gebieten, wo Boden u. 
Grundwasser sauer rcagieren, erfolgt eine Anreichorung an Si02, wahrend der Geh. 
an A120 3 u . Fe20 3 abnimmt. In  feuchtem Klima ist die Rk. alkal. u. entspreehend 
nehmenAl20 3 u.Fe20 3 zu, wahrend der Geh. anSi02 sich vermindert. Die Verwitterung 
der finn. Gesteine ist nicht sehr stark mit Ausnahme dort, wo Grundwasser mit hohem 
H 2S04-Geh. vorhanden ist. Es wird dann die Einw. von Wind an der Kiiste auf die 
Geschwindigkeit der Verwittcrung an Verss. demonstriert. Im  Zusammcnhang mit 
finn. Meer- u. Seenwassem werden weiter die Lsg.-Gesetze fur minerał. Stoffe diskutiert, 
wobei darauf hingewiesen wird, daB das Meerwasser stets alkal., das Seenwasser da- 
gegen sauer reagierend ist. Die Verwitterungsarten sind daher bei beiden W.-Sorten 
entgegengesetzte. Die Unters. der finnischen Tone ergab zunachst, daB das Alter 
des Tons keine Einw. auf die chem. Zus. besitzt, da Proben aus 10 m Tiefe solehen 
von der Oberflache sehr gleich waren. Dagegen scheint die mechan. Zus. der Tone auch 
dereń chem. Zus. derart zu bestimmen, daB mit yermehrten Anteilen an feinstkórnigem 
Materiał die bas. Bestandteile zunehmen u. die an Si02 abnehmen. Diese Erscheinung 
erklart sich zum Teil mit der Abhangigkeit von der Hartę des Quarzes u. der Weichheit 
anderer Mineralien wie Glimmer. Verschiedenheiten in der Zus. der Sedimente werden 
auch durch die unterschiedlicbo Kapazitat der Mineralien wahrend des Sedimentations- 
prozesses bedingt. In  den feinsten Fraktionen finden sich auch Anreicherungen an 
TiOz, A120 3 u . Fe20 3. Die chem. u. berechnete minera). Zus. der Tone wurde mit den 
Analysen bestimmter Schiefer verglichen. Hierbei zeigte sich, daB die chem. Zus. der 
Tone mit Hilfe der Anreieherung an Glimmer erklart werden kann, ohne daB man 
chem. Verwitterung eine gróBere Bedeutung bcizumessen braucht. Im letzten Absclmitt 
der Veróffentlichung wird dann ein AbriB iiber den Kaolingeh. einiger Tone geliefert. 
Diese Unterss. ergaben, daB die chem. Verwitterung finn. Tone ais unbedeutend an- 
zusehen ist, u. daB der Kaolingeh. unzweifelhaft sehr niedrig ist. (Suomalaisen Tiede
akatemian Toimituksia [Ann. Acad. Sci. fenn.] Ser. A. 44. Nr. 6 . 139 Seiten. 19oo. 
[Orig.: engl.]) PŁATZMANN.

C. A. G. Thomas und J. R. Adderley, Eine Noliz uber einige Eigenschaften von 
Ton mit besonderer Beriicksichtigung ton fabrikatorischen Schwierigkeiten. Es wir 
zunaohst experimentell gezeigt, daB es nicht gelingt, elektromagnet. den Fe203-Ge . 
von Tonen merklieh lierabzusetzen. Weiter wurde versucht, durch 3-std. Aufschwemnien 
u. Durchsieben durch ein 30-er Sieb den Fe-Geh. herabzusetzen; auch hierbei tra 
keine nennensw7erte Verringerung des Fe20 3-Geh. ein. Weiter wird darauf aufmerksam 
gomacht, daB es nicht moglich ist, die piast. Eigg. eines Tons durch Verwitterung 
maBgebend zu verbessern. Zum SchluB wird darauf hingewiesen, daB Schrump ng 
wahrend der Fabrikation u. die Porositat stark voneinander abhangen. Schrump ung 
kann beeinfluBt werden durch Zugabe anderer Tone oder durch Scherben. Die I  oro 
sitat des fertigen Steins ist nicht nur abhangig von der Fabrikationsmethode, son e
auch von der richtigen Wahl des Rohmaterials. (J. Soc. Glass Technol. 19.
1935. Stownbridge, Messrs. E. I. & I. Pearson, Ltd.) G o t t f r i e  ■

A. E. Mac Gee, W. C. O. White und T. A. Klinefelter, Eigenschaften emger 
rotbrennender Ohiotone. (J. Amer. ceram. Soc. 18. 155— 62. 1935.) SC H U ST E  ■

A. W . Tereschtschenko und I .  J. Dudawski, Die Begelung der p la s u j  
Eigenschaften von Tonen. Nach einer zusammenfassenden Darst. der Arbeiten ‘  ̂
untersuchten Gebiet bcschreiben Vff. eigene Verss. mit Ton nach Behanai g 
AlClj, CaCl2 u. NaCl, wobei die adsorbierten Fremdionen mittels einer wei er 
handlung mit A1C13 durch A l'" ersetzt werden. Bei einem u n t e r s u c h te n  i o n  z î„ 
deutlich die giinstige Wrkg. des Na’ : Erhohung der S c h e r b e n d ic h tc ,  \ er
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der Bindefahigkeit, Verringerung der n. Feuchtigkeit, Erhohung der Plastizitat. Durch 
Sattigung mit A l"‘ wird eine erhebliche Steigerung des W.-Aufnahmevermógens bei 
geringer Plastizitat bewirkt. Einwertige Ionen crhóhen durch Sorption die Plastizitat 
mehr ais zweiwcrtige Ionen, diese mehr ais dreiwertigc. Der Plastizitatserholiung 
wirkt der Verdunnungseffekt entgegen; eine erhebliche Plastizitatsverbesserung ist 
bei gleickzeitigem Na'-Ersatz u. Einfiihrung von Na’ in die Lsg. zu erwarten. Be- 
sonderes Interesse bieten Verss. mit minimalcn Zusatzen solcher Na-Salze, dereń 
Anionen mit Ca” wl. Salze bilden (0 ,0 /', C03"). (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneu- 
pory] 3. 127— 34. 208— 16. 298— 304. 1935. Charków, Ukr. Inst. f. feuer- u. saurefeste 
Materialien.) R . K. M U L L E R .

M. A. Epstein und O. W . Tscherepowa, Die Verflussigung von Poloshton. Es 
wird der EinfluB yerschiedener Zusatzmengen an Elektrolytlsgg. auf das FlieBvermogen 
eines russ. Tones untersucht. Die beste Wrkg. zeigen Humusauszug aus Braunkohle 
u. ein Gemisch von Soda u. Wasserglas, z. B. 0,1 Na2C03 + 0,4 Na2Si03. (Feuerfeste 
Mater. [russ.: Ogneupory] 3. 311— 13. 1935. Charków.) R .  K. M u l l e r .

A. I. Kramarenko und Skibina, Keramische Untersucliungen vcm angereicherten 
Tschassow-Jar-Tcmgesteinen. (Vgl. C. 1935. I I .  3812.) Aus dem untcrsuchten Ton- 
gestein (mit ca. 20° /0 A1203) werden Konzentrate angereichert, dereń Geb. an A120 3 

dem des besten Tones aus dcm dortigen Vork. entspricht. Die Konzentrate konnen 
ais hochplaśt. Zusatz bei der Verarbeitung verschiedener russ. Kaolin- u. Tonvorkk. 
u. zur Herst. von Schamottewaren verwendet werden. (Feuerfeste Mater. [russ.:
Ogneupory] 3. 387— 92. 1935. Charków.) R .  K. M u l l e r .

A. I. Kramarenko, Feuerfeste Massen von hoher Temperaturfestigkeit. Fruhere 
Arbeiten mit einem Gemisch von Tschassow-Jar-Ton u. Zettlitzer Kaolin werden 
mit Kirow-Ton fortgesetzt. Der ohne Zusatz von piast. Ton erlialtene Stein weist 
sehr hohe Temp.-Bestandigkeit auf. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 3. 358— 60.
1935. Charków.) R .  K. M u l l e r .

—, Reines Aluminiumoxydgut. Al20 3-Scliiffchen, Tiegel u. Kapscln werden von 
der unten genannten Firma in zwei Graden der Porositat in den Handel gebracht. 
Folgende Daten werden angegeben: Zus. 99,9% A120 3, F. iiber 1960°, D. 3,8, Hartę 9, 
Ausdehnungskoeff. 8 - 10-<i, elektr. Widerstand bei 800° hoher ais von Quarz u. Por- 
zellan. AuBerdem finden sich Angaben uber die therm. u. chem. Widerstandsfahigkeit. 
(J. sei. Instruments 13. 29— 30. Jan. 1936. The Thermal Syndicate, Ltd., Vitreosil 
Works, Wallsend-on-Tyne.) W I N K L E R .

P. P. Budników, Schamottesteine mit erhohtem Gehalt an Eisenverbindungen fiir 
(jlasschmelzofeji. (Vgl. C. 1935. I. 3026.) Schamottesteine zeigen in der Glasschmelze 
die beste Bestandigkeit gegen Einww. von griinem Flaschenglas. Ein mullitisierender 
Zusatz von Fe-Verbb. (bis 40%), der bei entspreehendem Al20 3-G«h. (nicht unter 30%) 
u- geeigneter Brenntemp. (1350—1380°) die Farbę des Glases nicht bceinfluBt, verleiht 
erhohte ehem. Bestandigkeit. Vf. gibt geeignete Mischungen aus russ. Ausgangs- 
stoffen an. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 3. 250— 55. 1935. Charków, Technol. 
inst-) R. K. M u l l e r .

W. W. Belowodski und Tasitdinow, Magnesitsteine mit geringem Chromeisen- 
slemzusatz. Ein Magnesitstein aus Sintermagnesit mit einem Zusatz yon 5% Chrom- 
eisenstein zeigt im Vergleich mit dem Stein ohno Zusatz geringeren Schwund u. erst 
oei hoheren Tempp. gleiche Deformation (4% bei 1550, 40% bei 1640°). (Feuerfeste 
aater. [russ.: Ogneupory] 3. 419—21. 1935. Ssatka.) R. K. M u l l e r .

P.P. Budników und D. A. Nirenstein, Uber die Eigenschaften von Magnesit- 
*MVgl. C. 1933. II . 589.) Gegenuber Bemerkungen iiber den Fe-Geh. der Magnesite 

L" 1984. II. 3028) weist Vf. auf Arbeiten anderer Autoren hin, die den EinfluB von 
Uumitteln u. insbesondere von Fe20 3 auf die Erweichungstemp. von Magnesitsteinen 

untersucht haben; die Nachteile eines hóheren Fe-Geh. scheinen nach diesen Unterss. 
eineswegs sichergestellt. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 3. 437— 49. 1935. 

U a r ™ w .) _ R .  K .  M u l l e r ,

j. ® • Myschkin, Der E influfi von Zusatzen von Chromeisenstein und Bauxit auf 
AufniT ^ ensĉ af łen von Magnesiifabrikaten. (Vgl. C. 1935. I I .  1237.) F., D., W.- 
Znsaf Porositat u. Dauerdruckfestigkeit von Magnesitsteinen andert sich bei
eispn t V°n ^bromeisenstein ziemlich gleichmaBig, bis das Gemisch ca. 90% Chrom-
Chri-̂  0nt'balt, die besten Werte der Feuerfestigkeit zeigen Gemische mit 30— 40%

cinem Zusatz von Bauxit zum Magnesitstein wird mit 10% 
e nochste Feuerfestigkeit erreieht; von ca. 60% Bauxit an nimint der Sehwund
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stark zu, der F. nimmt ziemlich gleichmiiBig mit steigendem Bauxitgeh. ab. Vf. unter
sucht aueh die Eigg. yerschiedener Gemische von Magnesit mit Chromeisenstcin u. 
Bauxit, wobei die giinstigsten Verhaltnisse mit einem Gemisch 80 : 10 : 10 erzielt 
werden; dieses Gemisch wird einer besonderen Unters. unterzogen, es erscheint vor 
allem fiir solche Falle geeignet, in denen die geringe therm. Bestandigkeit des gewohn- 
lichen Magnesitsteines stort. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 3. 243—48.
1935.) B . K .  M u l l e r .

A. S. Frenkel und A. S. Bereshnoi, ZurFrage der Herstellung von feuerfesłen Massen 
mil Chromit. Vff. untersuchen dio Feuerfestigkeit yerschiedener Gemische mit Chromit 
u. das Verh. von Chromit gegeniiber einigen Bindemitteln. Die Temp.-Bestandigkeit 
von Chromitwaren liangt nicht nur von der Zus. sondern aueh von der Herst.-Methodc 
ab. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 3. 449— 55. 1935. Charków.) B. K. M u l l e r .

H. Elsner v. Gronow, V erbessertc Formdn fiir  die Berechnung der Mengen der 
Mmeralien im Portlandzementklinker. Vf. behandelt in Anlehnung an die Unterss. 
von L e a  u . P a r k e r  iiber die Gleichgewichte im System Ca0-Si02-Al203-Fe203 die 
Berechnung der Mineralmengen fiir Tempp. yon 1338°, 1400° u. 1450°. (Zement 24. 
807— 10. 19/12. 1935.) P l a t z m a n n .

W. J. Jeremenko, Der E influp der Trocknungstcmperatur der Hocliofenschlaekai 
auf die hydraulischen Eigenschaften des ScMackenportlandzementes. Vf. untersucht die 
Druck- u. ZerreiBfestigkeit von Zement mit Hochofenschlacken, die bei 400—1000° 
getrocknet sind. Mit steigender Trocknungstemp. nimmt die Festigkeit ab, jedock 
nicht proportional der Temp.-Steigerung u. nur in der ersten Vers.-Zeit (4 u. 7 Tage), 
wahrend nach 28 Tagcn die Festigkeit fast ganz von dem verwendeten Zement ab- 
zuhiingen scheint. Die Abbindedauer yerlangsamt sich mit steigender Temp. etwas. 
Bei dem zur Unters. yerwendeten Zement wird eine Trocknungstemp. der Schlacken 
von 800° (Temp. der Abgase) ompfohlen. (Zement [russ.: Zement] 3. Nr. 6 . 36—40.
1935.) B . K .  M u l l e r .

Otto Graf, Einige Bemerkungen uber wichtige Eigenschaften des Zements und des 
Betons zu massigen Bauwerken. In  derselben Weise wie die StraBenbauzemente kann 
man aueh die Talsperrenzemente so auswahlen, daB hohe Biegezugfestigkeit mit 
geringer Schwindneigung verbunden ist, so daB Bisse im fertigen Bauwerk nicht auf- 
treten. Die Betonfestigkeit kann im Inneren des Bauwerks wegen der hóheren Temp. 
groBer sein ais bei n. Lagerung der Probewiirfel; Tonerdezementbeton zeigt bei adiabat. 
Lagerung jedoch stets einen Abfall der Festigkeit. Frostschiiden wurden stets nur 
an Beton mit weniger ais 150 kg/qcm Druekfestigkeit beobachtet. Die Haftung von 

Spritzputz ging bis auf 2,5 kg/qcm zuriick, wenn die Druekfestigkeit des Unterbetons 

ungeniigend war (<90kg/qcm). Der EinfluB der Zementmarke auf die Widerstands- 
fahigkeit von Beton in aggresiven Wassern laBt sich nur durch langwahrende Verss. 
ermitteln, die gróBte Sicherheit gibt ein besonders dichter Beton. (Beton u. Eisen 35. 
18—23. 5/1. 1936.) E l s n e r  v . G r o n o w .

M. Stamatiu, Unlersuchungen iiber die Dichtung und Versłarkung von Beton und 
porósem oder rissigem Oestein durch Verkiesdung. Nach Einspritzen einer Wasserglas- 
lsg. wird die Kieselsaure in Gelform zwecks Verstopfung von Poren u. Bissen mit 
Sauren (HCI, H 2SO.,) oder mit Salzlsgg. (NaCl, KC1, CaCl2, MgCl2- 6 H 20, MgS04- 7 H20, 
A1C13- 6  H 20, MgSiF0 u. a.) ausgefiillt. Die besten Besultate liinsichtlich Dichtung u. 
Druekfestigkeit der behandelten Proben lieferte Natronwasserglas 36— 38° Bć in Verb. 
mit 33—41% CaCl2-Lsg. Neben Si02 wird bei dieser Fallung ein unl. kompleses Kalk- 
silicat ausgeschieden. Sauren scheiden ais Fallmittel wegen ihrer zerstórenden nrkg. 
auf Einspritzapparate u. Beton aus; Kaliwasserglas bietet techn. keine Vorteile 8®ge’'" 
iiber Natronwasserglas u. ist teurer. Die anderen genannten Salze ergeben wemg dicn 
zusammenhiingende Ausfloekungen u. Ausbliihungen am behandelten Werkstuc • 
Die Steigerung der Druekfestigkeit durch Verkieselung ist weitgehend unabhangig 
von der Art des Gesteinsmaterials u. ist beim CaCl2 am gróBten, bei den teuren łlua ei 
aber am geringsten. Die innerhalb von 6  Stdn. durch Verkieselung erzielte JJruc - 
festigkeit erhóht sich innerhalb weiterer 28 Tage um mindestens 50%- f ° . °S...
erwiesen sich nach der Verkieselung noch bei 10 atu ais dicht u. z e ig te n  keine 
minderung der Festigkeit bei 5 Monate wahrender Lagerung in Sulfat- u. Chion gfc- 
Das Verf. wird auBer fiir die Dichtung von Beton zur Befestigung des Untergron^^ 
bei Griindungen u. Abdichtung gegen andringendes W. benutzt. (Bov. Ind.
1935 . 597— 602. 15/12. Freiberg i. Sachsen, Lab. d . Bergakadem ie.) h. V. LtRO*.



1936. I . H t j. SlLICATCHEMIE. BAUSTOFFE. 2 1 7 9

R. B. Rothschild jr., Durch Magnełit bescliwerter Gegengewichtsbeton. Beim Bau 
einer Zugbriicke wurde zur Besckwerung des Betons, der gleichzeitig ais Gegengewicht 
dienen sollte, Magnetit statt gewóhnlichen FluBsandes ais Zuschlagstoff benutzt. Ein 
geeignetes naturliches Magnetitvork. befindet sich an der pazif. Kuste bei Aptos (Cali- 
fomien). Die gunstigste Zus. des Schwerbetons u. das Verhaltnis von Zement:Kies- 
sand : Magnetit wurde durch Verss. ermittelt, die n. Festigkeiten des Betons ergaben. 
(Engng. News-Rec. 115. 788—89. 5/12. 1935.) E l s n e r  v .  G r o n o w .

S. S. Shukowskaja und S. T. Baljuk, Beschleunigte Analyse von Tonen und 
Schamotten. Zur Ausfiihrung einer beschleunigten (2—3 Tage) Analyse von Tonen 
u. Schamotten wird von Vff. folgendes auf der Benutzung von o-0xj-chinolin u. 
Cupferron (ygl. 0. 1936. I . 410) beruhendes Verf. vorgesclilagen. 0,5 g-Probe wird 
mit Ka2C03 -j- K 2C03 aufgeschlossen, die Schmelze in W. u. 20 ccm konz. HC1 gel., 
u. durch zweimaliges Eindampfen der salzsaurcn Lsg. Si02 abgeschieden. Im  Si02- 
Filtrat, welches mit einigen Tropfen H 20 2 oxydiert wurde, werden die dreiwertigen 
0xyde mit NH3 gefallt, Nd. filtriert u. 10—12-mal mit h. l% ig. ammoniakal. NH,jN03- 
Lsg. gewaschen. Nd. der Oxyde wird in h. verd. HCl-Lsg. (1:1) gel. u. zur Lsg. 5 g 
Weinsaure zugegeben. Zur Best. von Fe wird nach der Neutralisation mit NH3 (Phenol- 
plithalein) fiir je 100 ccm Lsg. 4 ccm CH3COOH zugegeben, mit 1 g CH3COONH., 
versetzt u. langsam 6— 7 ccm l,5%ig. salzsauren o-Oxychinolinlsg. zugegossen; nach
1 Stde. wird der Nd. filtriert, mit einer Lsg. von l ° /0 CH3COONa + 0,2% Natrium- 
tartrat gewaschen u. das Filtrat fiir die Best. von Ti u. Al auf 250 ccm im MeCkolben 
verd. Zur Best. von Fe wird das Fe-Chinolinat sd. h. in yerd. HCl-Lsg. (1: 1) gel. u. 
das Oxychinolin nach der Bromid-Bromatmcthode bestimmt. Zur Best. von Ti werden 
100 ccm des Filtrats der Fe-Fallung abgemessen, mit konz. HC1 gegen Congopapier 
angesauert u. noch 4 ccm HC1 zugegeben, dann langsam mit 5 ccm l% ig. Cupferron- 
lsg. yersetzt, umgeruhrt, nach 10— 15 Minuten filtriert, mit W. bis zum Verschwinden 
der Cl-Rk. gewaschen, das Filter getrocknet, yeraseht u. der Nd. 10— 15 Minuten im 
Muffelofen gegluht. Źur Al-Best. werden 50 ccm des Fe-Filtrates mit 100 ccm W. 
verd., mit 20—25 ccm 0,2%ig. Oxychinolinlsg. yersetzt, schwach angesauert, mit 

neutralisiert u. noch 2 ccm zugesetzt, dann die Lsg. mit Nd. noch 15—20 Minuten 
auf dem W.-Bad erwarmt; filtriert, mit h. W. unter Zusatz von 2 ecm konz. NH 3-Lsg. 
u. 1 g NH,C1 gewaschen, bis das Filtrat farblos wird. Nd. wird in 50 ccm yerd. HC1- 
Î g- (1:1) gel. u. das Oxychinolin nach der Bromid-Bromatmethode bestimmt. Ca 
wird wie gewohnlich mit Óxalsiiure titrimetr. bestimmt. Zur Best. von Mg wird das 
Ca-Filtrat sd. h. mit 5 ccm 0,2%ig. salzsaurer Oxychinolinlsg. u. 20 ccm 25°/0ig. NH3- 
■Lsg. yersetzt, 15—20 Minuten erwarmt, abgekiihlt, filtriert, mit k. NH3-haltigem W. 
gewaschen, Nd. in yerd. HCl-Lsg. (1: 1) gel. u. das Oxychinolin wie bei der Al-Best. 
titnert. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 485— 8 8 . )  V .  F u n e r .

S. S. Shukowskaja und M. I. Wolynetz, Sclmelherfahren fiir  Aluminium- 
mlmmung in Tonen und Schamotten. Vff. geben folgendes Verf. an: Die Probe wird 
im Silbertiegel mit NaOH bei 450— 500° aufgeschlossen, die Schmelze im h. W. gel., 
T°n 11' l ’i(OH )4 abfiltriert, das gel. Aluminat durch tropfenweises Zugeben
•von HC1 bis zur sehwaehsauren Rk. (Congopapier) in A1C13 iibergefiihrt, mit salzsaurer 
'Jsyehinohnlsg. yersetzt, die Lsg. mit festem CH3COONa (3—4 g) essigsauer gemacht 
iiirm  n Bm Erwarmen der Lsg. auf 70°, zur Verbesserung der KorngróBe des 
/i . 9\ i filtriert. Zur Best. des Al-Oxychinolinats wird der Nd. in HC1
r li- u‘ das Oxychinolin nach der Bromid-Bromatmethode mit Indigocarmin ais 

icator bestimmt (ygl. C. 1935. I. 757). (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Labora- 
torija] _3. 616-19.) v. Funer.
1 ił o Klasse, Schnellbeslimmung der Tonerde nach dem Oxychinolinverfahren.
g aer Probe wird mit 9 g .NaKC03 aufgeschlossen, der Schmelzkuclien in k. W. zer-.

aufC f ’,u lt ocm konz. HC1 bis zur Vertreibung der C02 ausgekocht u. auf 1000 ccm
î nn 100 ccm hiervon yersetzt man mit 250 ccm W., 50 ccm NHj-Acetatlsg.
cinpm ,ne,utrales Salz/Liter) u. unter Riiliren mit 100 ccm Oxinlsg. Entsprechend 
wnnHt Ti ên oder n*c<leren Al20 3-Geh. der Probe yariiert man die zur Fallung ver- 
hartof6 wfu . enge. Nach Erwarmen auf hochstens 70° (10— 15 Min.) wird auf 2 ge-
[, O/p-0, ™ R°rzellantrichterapp. abfiltriert, der Nd. 3-mal mit k. u. 7-mal mit
y0 'i ?, ' ge"'aschen u. nach der Bromid-Bromatmethode titriert. — Vereinfachte 
200 co zur Fi02-Best., bei der die Abtrennung der Si02 durch Filtrieren der auf 
keram̂ 11 ^ten ^iSo’ durch ein trockenes Filter yermieden wird. (Ber. dtsch.

• «es. 16. 628—31. Dez. 1935. Saarau, Didier-Werke A.-G.) E c k s t e i n .
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W. Steger, Das Oxychinolinverfahren zur Sclmellbestimmung von Tonerdc. Durch 
Gemeinsehaftsarbcit melirerer keram. Laboratorien wurdo festgeatellt, daB das Oxin- 
verf. zur Al20 3-Best. tibereinstimmend gute Ergebnisse lieferte. Bei Stoffen mit iiber 
90% AUO-, ist besondere Sorgfalt beim Analysengang notig. (Ber. dtseh. keram. Ges.
16. 624— 27. Dez. 1935. Berlin.) E c k s t e i n .

M. I. Saitzew, Zur Frage der beschleunigten Zemenlanalyse. Vf. schlagt folgenden 
Analysengang vor: Die Best. von Si02, A1,03, Fe203, CaO, S03, MgO wird mit einer
1-g-Einwaage ausgefiihrt. Zur Si02-Best. wird die Probe mit 1 g iSTH4Cl (oder NH4N03) 
gut durchgemischt, mit 10 ccm HCl (1,19) (oder HN03) yersetzt u. im Wasserbad 
nnter Umriihren 5— 10 Minuten erhitzt; dann 40—50 ccm h. W. zugegeben, nach dem 
Absitzen durcli ein mit li. W. beliandeltes Filter filtriert, mit sd. W. HCl-frei gewaschen, 
gegliiht u. gewogen. Das Filtrat wird auf 250 ccm im Meflkolben aufgefiillt. Aus 
50 ccm wird nach der Ausfallung von Fe-, Al- u. Cu-Oxyden mit 1 g (NH4)2C03, S03 

ais BaS04 bestimmt; zur Fe- u. Al-Best. werden 50 eem der Lsg. auf 60—70° erwarmt, 
mit 2 Tropfen Methylrot oder Methylorange u. mit konz. NH 3-Lsg. bis zum Umschlag 
versetzt, 3—5 Minuten erhitzt, Nd. filtriert, gewaschen u. geerluht. Zur CaO-Best. 
wird das Filtrat mit 1— 2 Tropfen Indicator versehen, mit 1 g Oxalsaure enthaltender 
li. Lsg. yersetzt, gut umgeriihrt, bis der Nd. grob krystallin wird, tropfenweise bis zum 
Umschlag des Indicators mit NH 3 versetzt u. 3—5 Minuten im Wasserbad erwarmt; 
nach 30 Minuten wird filtriert, mit l% ig. NH,C20 4-Lsg. gewaschen, yeraseht, 45 Minuten 
am Geblase gegliiht u. ais CaO gewogen. Das Filtrat der CaO-Best. wird auf 70 bis 
100 ccm eingcdampft u. zur Best. von MgO mit 10 ccm Formalin yersetzt u. im Wasser
bad erhitzt; nach 15 Minuten wird Phenolphthalein u. dann 10—20%ig. NaOH-Lsg. 
bis zum Umschlag zugegeben; wenn die Farbung sich yerandert, wird noch 1—2 ccm 
Formalin zugegeben u. die Beliandlung fortgesetzt, bis dio Lsg. rot bleibt u. nieht nach 
NH3 riecht. Es fallt dabei amorphes Mg(OH,) aus; die Lsg. wird 10— 15 Minuten im 
Wasserbad erhitzt, nach dem Absitzen filtriert u. mit h. W. laugefrei gewaschen; Nd. 
wird yeraseht, gegliiht u. ais MgO zur Wiigung gebracht. Fe wird colorimetr. mit 
NH4SCN gegen eine Lsg. bekannter Konz. bestimmt. Der Gliihverlust wird im Platin- 
tiegel mit 1-g-Einwaage bestimmt. Die Probe wird 15 Minuten iiber einer kleinen 
Flamme u. 30 Minuten iiber dem Gebliisc bis zur Gewielitskonstanz gegliiht. Die 
Gesamtanalyse kann in einem Arbeitstag ausgefiihrt werden, besonders yorteilhaft ist 
die Si02-Best. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 492—94.) v. Funer.

A. I. Gardin, Methode der Bestimmung von thermischen Umwandlungen inZementen. 
Zur Messung der im Zement auftretenden therm. krit. Punkte wird der von Kurnakow 
entwickelte Registrierpyrometer abgeandert. Das Prinzip der Methode besteht dann, 
daB die zu priifende Zementprobe in einem Ofen gemeinsam mit einem anderen M u s  ter 
(hochschmelzendes Metali) erwarmt wird. Die Temp.-Zunahme im Ofen wird durch 
ein gewóhnliches Thermoelement, welches an das Metallstiick angesehlossen ist, ge- 
messen. Durch ein Differentialthermoelement, welches das MetaUstiiek mit der Zement

probe yerbindet, wird der wahrend der Umwandlung im Zement eintretende Halte- 
punkt angezeigt. Die Temp.-Kurven werden durch zwei Spiegelgalyanometer mittels 
Reflesion eines Lichtstrahles im dunklen Raum auf photograph. Papier iibertragen. 
(Betriebs-Lab. [russ. Sawodskaja Laboratorija] 3. 515— 17.) V .  FijNER.

Soc. J. Viard & Co., Frankreich, Einbrennen von Emails und anderen schmelz- 
flussigen Uberziigen. Der aufgetragene Uberzugsstoff, z. B. Email, wird durch iun- 
bringen in eine Muffel unmittelbar einer Temp. ausgesetzt, die den F . des Emails ei 
iiberschreitet. Im  Augenbhck des Schmelzens wird der Gegenstand schnell aus e 
Muffel entfemt u. sofort einer starken Kiihlung, z. B. durch PreBluft, ausgesetz . 

-Die so erzeugten Emails sind besonders wirderstandsfahig. (F. P. 790 702 yom o j 
1935, ausg. 26/11. 1935.) . , „ ^ r k h o f f .

O. Hommel Co., iibert. von: Jacob E. Rosenberg, Pittsburgh, P. A., > • •
Herstellung ton Emailuberziigen. Stahlgegenstande werden nach dem Beizen im 
ammoniakal. Co-Salzlsg. iiberzogen. Dann wird das Losungsm. a b g e d a m p i t ,  

sich auf der Oberflache ein Uberzug yon Co(OH)2bildet. Die so y o r b e h a n d e l t e n  g

stande werden dann mit dem Emailschlicker iiberzogen, getrocknet u. gebrann . 
erhalt gut haftende t)berziige. (A. P. 2 022 434 vom 22/1 . 1935, ausS- '
1935 ) JUlARKHU-p -c •

Rolf Vassel, Berlin-Tegel, Herstdhlng von Bleiglasuren. Ais P b - h a l t ^ e r  Glasur- 
yersatzbestandteil wird Bleisehmiere, die aus Pb-Oxyden yerschiedener Uxy
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stufen ais Abfallprod. der Akkumulatorenindustrie anfallt, olrne chem. Vorbehandlung 
in den Fritte- bzw. Rohglasuryersatz eingefiihrt. Beim Fritten der Glasurmasse wird 
das in dem Abfallprod. etwa yorhandene Pb durch stark oxydierende Fiihrung des 
Schmelzprozesses oxydiert. (D. R. P. 622 975 KI. 80 b yom 26/4. 1932, ausg. 10/12. 
1935.) H o f f m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Schleifmittel, dad. gek., dafi 
es ais Bindemittel fiir die Schleifkomer ein Kondensationsprod. aus Maleinsauro (I) 
u. einer organ. Verb. entha.lt, die zwei durch mindestens eine CH2-Gruppe getrennte 
Hydroxylgruppen besitzt, z. B. Ricinusól (II), 1,3-Butylenglykol, 2-Athylhexandiol-l,3 
nsw. Z. B. tragt man eine 40°/oig- Lsg. eines Kondensationsprod. aus I  u. I I  in Toluol 
auf Papier auf, verdunstet das Lósungsm., streut SiC-Kórner auf, erwiirmt, damit die 
Kórner einsinken u. hiirtet 15 Stdn. bei 130°. Die Hiirtung wird durch Zusatz von 
2% Benzoylsuperoxyd oder 10% monomerem Styrol yerkurzt. (Schwz. P. 178 296 
vom 2/8. 1934, ausg. 16/9. 1935. D. Prior. 12/8. 1933.) Sa u r e .

General Electric Co., iibert. von: Lawrence E. Barringer, Sohenectady, N. Y., 
V. St. A., Herstdlung von blattfórmigen Schleifmitteln, gek. durch die Verwendung von 
Alkydharzen ais Bindemittel. Den Harzen kann man Weichmachungsmittel zusetzen, 
z. B. Inden, polymerisiertes Inden, Diathylphthalat, Bonzylbenzoat, Triacetin, Cumaron- 
harz, Naturharz, Pech, Diphenyl usw. Die Herst. der Schleifmittel, wie z. B. Schleif- 
papier, erfolgt in ublicher Weise. (A. P. 1998 303 vom 3/12. 1926, ausg. 16/4. 
1935.) Sa r r e .

Soc. An. des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de Saint 
Gobain, Chauny & Cirey, Frankreich, Herstdlung von Schaumglas, indem Glas 
geeigneter Zus. in einen Behalter gegossen u. in dieses Glas eine Form in Gestalt einer 
Glocke eingetauelit wird, in dereń Innerem der fiir das Aufbliihen des Glases erforder- 
lichc Unterdruck erzeugt wird. Die Form ist in Kammem unterteilt, von denen jede 
iazu bestimmt ist, einen Gegenstand aus Schaumglas herzustellen. — Vorr. (F. P. 
45 417 yom 2/5. 1934, ausg. 4/9. 1935. Zus. zu F. P. 781 050; C. 1935. II. 2109.) K a r m .

Soc. An. des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de Saint- 
Gobain, Chauny & Cirey, Frankreich, Herstdlung von Schaumglas, indem man in 
emer Form eine Mischung yon reduzierenden Substanzen, wie C oder einen beliebigen 
'j-haltigen Stoff, insbesondere SiC, Si oder Ferrosilicium mit einem UberschuB an 
alkal. oder erdalkal. Sulfate enthaltenden Glaspulver zusammenbackt u. auf die Temp.

litzt, bei welcher das feinkornige Glas yon selbst aneinander sckweiBt. (F. P. 786 818 
vora 28/5. 1934, ausg. 10/9. 1935.) K a r m a u s .

Jules Augustę Mauler, Paul de Cagny und Jean Buisson, Frankreich, Her- 
Wlung von luminescierenden Głosem durch Bldg. der „Phosphore“ in statu nascendi 
lm Gl&sc, wobei jeghche chem. Umsetzungen der phosphorescierenden Stoffe yermieden 
^den . Es werden z. B. in das Glasgemenge ZnO u. Na2S oder CaS sowie Cu ein- 
geiuhrt, woraus sich ein „Kupferphosphor“ (ZnS)(Cu) bildet. Es soli sich eine kolloidale 

^cr >Phosphore“ in krystallin. Zustand im Glase ergeben. (F. P. 786 147 vom 
W2-1935, ausg. 27/8. 1935.) K a r m a u s .

..General Electric Co., New York, V. St. A., iibert. von: Kitsuzo Fuwa und 
f.u310 Suzuki, Tokyo, Japan, Herstellung von braunem Olas durch Zugabe von 0,5 
_ls ?>9°/o (NH.,)2S04 u. 0,5— 5,0% einer organ. Substanz (z. B. Zucker oder Kohle) 
m '^ em 6ew6hnlichen Kalk-Natronglas. Das (NH4)2S04 wird zu S reduziert, der sich 
« dem C zu einer braunen Verb. umsetzt. Das (NH4)2S04 wirkt gleichzeitig ais 

i n n ^ ngsmittcL Es werden z. B. 1,5 (Teile) (NH4)2S04 u. 4,5 C zu einem Glas von 
8/r i™2’ 20 CaC° 3’ 10  MgO, 5 H 3BO3 u. 50 Na2C03 zugegeben. (A. P. 2 014 230 vom 
0/IJ' i,932, ausg. 10/9. 1935. Jap. Prior. 30/6. 1931.) K a r m a u s .

j  , Bormann H. Magee und John A. Patterson (Jr.), Philadelphia, Pa., iibert. yon: 
ind /r ^ ar*s °̂-> Inc., Pennsylvania, V. St. A., Fdrben von geatzten Glasflachen, 
w ,m dle Glasflachen mit einer Abdeckmasse, in die zu erzeugende Muster eingeschnitten 
Gee T? 'ij )erzoSl?.n u- dann in ublicher Weise mit HF u. Fluoriden geatzt werden. 
Sn ir?  c*es Atzens werden dem Bad geeignete Chemikalien, wie Oxyde, Carbonate, 
u. so k ' ^o m a te  von Cr, Pb, Mg, Sn, Fe, Co, Ba, Cu, Hg, Sb, As, Cd, Ni, Ag usw. 
s-_(pS, =e *erbb. dieser Elemente zugegeben, wodurch man den geatzten Flachen 
2 i ^ eAnur denkbare Farbtone erteilen kann. (A. P. 2 015 903 yom 22/12. 1931, 
au% V l°- 1935.) K a rm a u s .

Acryk? ^  ®aas Akt.-Ges., Darmstadt, Glasersatz, bestehend aus polymerisierter 
. aure oder dereń Deriyy., gegebenenfalls unter Zusatz weiterer geeigneter Stoffe.
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(It. P. 283532 vom 31/12. 1928. D. Prior. 6/2. 1928. Zus. zu It. P. 278 138; C. 1935. 
II. 4483.) Panków .

Rudolf Pollak, Prag, Herstellung feiner porzdlandhnlicher Oegenstande, dad. gek., 
daB auf 1 A1„03 man 3— 4 SiO, nimmt, u. daB aufierdem 20% wirksame FluBmittel 
enthalten sind wie Feldspat, MgO usw. oder daB das feuerfeste Materiał bis 30% durch 
Kaolin, Ton oder Mergel ersetzt ist. (Tschechosl. P. 49 630 vom 14/10. 1932, ausg. 
10/12. 1934.) K au tz .

Heinrich Koppers G. m. b. H., Essen, Ruhr, Herstdlung keramischer Massen. 
Mit Verfliissigungsmitteln versetzte kriimelige Massen werden zum Entfemen der ein- 
gesehlossenen Luft einer Luftyerdtinnung ausgesetzt u. hierauf durch mechan. Er- 
schutterungen in einen teigig-zahflussigen Zustand ubergefiihrt u. verformt. (D. R. P. 
622 839 KI. 80 a vom 12/8. 1930, ausg. 7/12.1935.) H o f f m a n n .

Josef Osvald, Tsehechoslowakei, Keramische Oegenstande. Um in dem Aus- 
gangsmaterial den S-Geh. zu erniedrigen, wird durch die Sehmelze von z. B. 2 (Teilcn) 
feingemahlener Pb-Ag-Schlacke, 0,5 Fluorid u. 0,5 Kaolin bis auf den F. uberhitzter 
W.-Dampf u. h. Luft geblasen, wodurch prakt. der gesamte S entfemt wird u. nur 
hochstens 0 ,2 %  zuriickbleibt. (Tschechosl. P. 48 579 vom 13/8. 1929, ausg. 10/9.
1934. [Zus.-P.]) K a u t z .

Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, Aufbereitung der
Beschickung von Zementbrennofen. Dem Rohmehl wird mindestens y 6 der Gesamt- 
beschickung Klinker oder ein ahnlicher Stoff, der beim Brande chem. unyerandert bleibt, 
in mehligem oder kórnigem Zustande zugesetzt. (Oe. P. 143 659 vom 27/4. 1934, ausg. 
25/11. 1935. D. Prior. 14/4.1934.) H o f f m a n n .

Metallgesellschaft Akt.-Ges. (Erfinder: Bernhard Young), Frankfurt a. M., 
Sinłem ton Zement, Agglomerieren ton Erzen u. dgl. auf Verblaserosten unter Bei- 
misehung von Riickgut (I) u. Brennstoff (II) zum Roligut, dad. gek., daB ais I Schwach- 
brand (III) benutzt wird u. daB der I I  in solcher Menge beigemischt wird, daB ungefahr 
dio benotigte I-Menge ais HI u. der Best ais fertiggebranntes Gut anfallt. (D. R. P. 
622146 KI. 80 o vom 14/5. 1933, ausg. 21/11. 1935.) H o f f m a n n .

Chemische Fabrik Griinau Landshoff & Meyer Akt.-Ges., Deutschland, Zement- 
abbinderegulierungsmiltd, bestehend aus einem Gemisch aus Ca- u. Al-Salzen, welche 
die Anionen Cl, NO,, CNS, CH3COO u. HCOO einzeln oder gemeinsam enthalten u. 
denen ein bas. Stoff, wie Kalk o. dgl., zugesetzt ist. Ein Abbindebeschleunigungs- 
mittel fiir Zement wird beispielsweise erhalten, wenn 100 (Teile) einer k. gesiltt. CaCL- 
Lsg. mit 50 einer A1C1 -Lsg. vcrmischt u. mit 40 trockenem Ca(OH)2 versetzt werden. 
(F. P. 786 997 vom 9/3. 1935, ausg. 14/9. 1935. D. Prior. 20/3. 1934.) H o f f m a n n .

Giuseppe Sozzetti, Italien, Herstdlung ton Leichtbeton. Ein hydraul. Bindemittcl' 
wird nach dem Anmaehen mit W. in einer Buhrvorr., in welche von unten Luft ern- 
geblasen wird, in eine schaumige M. ubergefiihrt. Zur Stabilisierung der Luftblasen 
wird der M. eine alkoh. Kolophoniumlsg. zugesetzt. (F. P. 786 354 vom 6/2. 1935, 
ausg. 2/9. 1935. It. Prior. 8/3. 1934.) H o f f m a n n .

Paul Uhlig, Dresden, Herstdlung ton Zementkalk. Silicatbildner, wie TraB oder
Si-Stoff, werden mit W. zu einer schlammigen M. angeriihrt u. mit yorgebrocheneni 
Branntkalk vermischt. (D. R. P. 623445 KI. 80 b voin 24/4.1931, ausg.
1935.) H o f f m a n n .  

Nikolai Petrowitsch Stepitschew, Moskau, Herstellung ton un gebran n ten ,
chemisch bestandigen Zementkitten. Feinkómiges Si02-haltiges Gestein (Quarzsan ; 
wird zweeks Aktivierung der Oberflaehe mit verd. HF- oder H 3P04-Lsg. benanae 
u. hierauf mit einer Na-Silicatlsg. vermischt. (D. R- P. 623 538 KI. 80 b vom /
1934, ausg. 27/12. 1935.) .

Parker C. Choate, Essex, Mass., ubert. von Chester G. G i l b e r t ,  \>ashmg >
D. C., V. St. A., Herstdlung ton Mortd. Man gewinnt ein Rohmatenal tur M o r w , 

indem man eine Miscliung aus CaO u. CaS04 -2H20 durch órtliche Erhitzung
Rk.-Temp. zur Umsetzung bringt, die bei Tempp. oberhalb 80° einsetzt u.  ̂i
auf 200° gesteigert werden kann, so daB ein Gemenge aus Ca(OH)2 u. OaoU., • /a a 
u. gegebenenfalls CaSO, anfaUt. (A. P. 2 021412 vom 2/9. 1930, ausg.
1935 )

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Kautschukm órtd . ^ ® 
teile) Borax werden mit 12 Na2SiFs u. 55 Quarzpulver gemiseht. 40 die p 
formigen Gemisches werden mit 100 eines Gcmenges angemacht, w e lc h e s  aus 
Kautschukemulsion u. 25 Na-Silicatpulver besteht. Der M. kann nocn o u.
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kanisationsbeschleunigungsmittel zugesetzt werden. (F. P. 787 236 vom 13/6. 1934,

VII. Agrikulturchemie. Schadlingsbekampfung.
Harry A. Curtis, Herstellung von konzentriertem Superphosphat in der Diinger- 

Jabrik der Tennessee Valley Autliority. (Vgl. C. 1935. I I .  2714.) Beschreibung der 
diskontinuierlicben u. der kontinuierlichen Superphosphatfabrikation aus H ,P0 4 u. 
gemahlenem Rohphospkat oder Kalkstein. (Chem. metallurg. Engng. 42. 488— 91.

F. N. Belasch und W. M. Jesutschewskaja, Anreicherung von Wjalsker Phos- 
phoriten nach der Flolationsmethode. (Vgl. C. 1935. I. 2422.) Die untersuchten Phos- 
phorite werden vor der Flotation zweckmaBig auf 0,5 mm KorngroBe zerkleinert u. 
mit Sand versetzt; ais Sammlor yerwenden Vff. Naphthensauren, ais Schaumer Pinc Oil 
oder Azidol; die Flotation wird bei + 15° ausgefiihrt, Temp.-Erniedrigung auf + 7° 
bringt aber noch keine merkliche Verschlechterung. Die hochste erzielte Anreicherung 
botragt 28,9% P2O5 u. 3,7— 3,5% R 203. (Berg-J. [russ.: Górny Shurnal] 111. Nr. 3. 
65—71. Nr. 4. 70— 78. 1935.) R . K. M u l l e r .

A. W. Ssokolow, Mogliclikeit der Verwertung von „Poiazot“ . Das bei der Soda- 
fabrikation aus Sylvinit anfallende, „Potazot“ benannte Gemiscli von NHtCl + KGl 
ist nicht ais giinstigste Form der K-N-Diinger zu bezeiehnen (physiolog. Aciditat, 
Cl-tlberschuB, Decalcinierung des Bodens). Der Anwendungsbereich des Dungers 
wird durch den N- u. K-Bedarf des Bodens bestimmt u. durch die Cl-Empfindlichkeit 
der Pflanzen begrenzt. Die Anwendung des Dungers kame in Betraclit fur Wiesen, 
Weiden, Futterpflanzen. Unerwunscht ist der Diinger auf Podsol- u. Sandboden. 
(Minerał. Diingemittel Insektofungicide [russ.: Mineralnyjc Udobrenija i Inssekto- 
fungicidy] 1935. Nr. 3. 49— 55.) S c h o n f e l d .

Albert Howard, Die Herstellung von Humus nach dem Indoreverfahren. Das 
Indoreverf. zur Schnellvergarung organ. Substanz hat sich bestens bewahrt. Im  Original 
Bericht uber Dungungsverss. Der mittlere Nalirstoffgeh. des kunstlichen Stalldungs 
betrug bei einem W.-Geh. von 55— 60% auf Trockensubstanz berechnet 1,33 N, 1,5 K.>0,
0,6 P,05. (J. Roy. Soc. Arts 84. 26— 59. 22/11. 1935.) G r i m m e .

T. R. Swanback und P. J. Anderson, Die Verwendung von Ammoniumsulfat in 
Tababnischdungem. Langere Anwendung von (NH4)nS04 fiihrt zur Bodenversauerung. 
Die Diuigung selbst fiihrt zum Anstieg von NH 4-N, Abfall von Nitrat-N u. 1. P205, 
Anstieg von 1. Al u. Sin. Die Blśitter farben sich dunkler, werden dicker u. mehr geadert. 
In fertigem Tabak leidet die Feuerhaltungskraft, Geschmack u. Aroma, die Asche wird 
dunkler u. das ,,Kohle“-Band gróBer. (Rep. Connecticut agric. Exp. Stat. 57. Buli. 359. 
355—60.) _ G r i m m e .

F. W. Turtscłiin, Agrochemische Untersuchung des Hamstoffes. Im Boden ver- 
wandelt sich Harnstoff schnell in (NH4),C03. In  einer Menge dem Boden zugefiihrt, 
wdcho die n. Felddosis erheblich iibertrifft, zers. sich Harnstoff innerhalb yon 1 bis 
-lagen restlos zu NH4-Carbonat. Am schnellsten ist die Zers. auf Tsehernosem- u 
rodsolboden, weniger intensiv ist die Zers. auf Sand- u. Carbonatboden. Harnstoff 
wird im Boden viel rascher nitrifiziert ais z. B. NH4C1 u. (NH4),S04, dereń Nitri- 
' h M°n (̂ UIC 1̂ ^  u‘ S04"  verzogert wird. Da die bei der Nitrifikation des Harnstoffs 
gebildete BN03 von den Pflanzen absorbiert wird, so ist dessen acidifizierende Wrkg. 
aut den Boden weit schwacher ausgepragt, ais bei (NH4)2S04 u. anderen Ballast-NH4- 
imgern. Deshalb ist Harnstoff auf sauren Boden fiir Pflanzen, welche fiir erhóhte

- ciditat empfindlich sind, eine wirksamere N-Form, ais Sulfat u. andere NH,-Diinger. 
anf !nitunter ,auf alkal. Boden beobachtete Unbestandigkeit der Harnstoffwrkg. wird 
lich ê .Ile8ativen EinfluB des bei der Zers. gebildeten NH 3 zuriickgefuhrt. Die schad- 

des NH3 kann in solchen Fallen durch gleichzeitige Kalidiingung auf- 
|a 0 werden. Bei Yerteiiung des Harnstoffs im Boden in der Nahe ausgesater 
‘ men unter den Bedingungen des Vegetationsvers. wurde starker Riickgang der 
Ba!mUn̂ ii ^ Tac'lat'Umsruckgang bei NH3-empfindlichen Pflanzen (Zuckerriiben,
nenar",? i?- ze  ̂ beobachtet. Bei gleichzeitiger Zufuhr von Kalidiinger konnte der
der l-fluB .^es Harnstoffs beseitigt werden (bei Zuckerriiben). Die Lokalisation 
abhii °tr:nU mbination der Diinger (NPK) in der Nahe der ausgesaten Samen, un-

ausg. 19/9. 1935.) H o f f m a n n .

1935. Knoxville, Tenn.) R .  K .  M u l l e r .
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maCigon Verteilung dor Diingor innerhalb der gesamten Bodenmasse. (Minerał. Dungc- 
mittel Insektofungicide [russ.: Mineralnyje Udobrenija i Inssektofungicidy] 1935. 
Nr. 2. 63—73.) S c h o n f e l d .

F. W. Turtschin, Agrochem ische B ew ertung  von  A m m o n ilr o p lio s . Ammonitrophos 
(Ca-Pliosphat + NH4N 03), liorgestcllt durch Siittigen der salpetersauren Phorphoritm.- 
oder -ausziige mit NK3, ohne yorangehende Entfernung eines Teiles des Ca u. welches 
chem. ein Gemiseh yoh NH.,N03 u. Ca3(P04)2 darstellt, ist wegen der geringen P205- 
Lóslichkeit ais Diingor einem einfachen Gemiseh von NH 4N0 3 mit Priizipitat oder 
Superphosphat stark unterlegen. Solche Prapp. konnen nur bei sauren Podsolbóden 
hinreiehend yerwertet werden. Da aber auf solchen Bóden Phosphoritmehl-P205 fast 
ebenso wirksam ist wic Ammonitrophosprodd., dereń P ,0 5 ais Ca3(P04)2 gebunden 
ist, ist ihre Herst. nicht lohnend. Wird aus dem H N 03-Auszug das Ca durch Zusatz 
von (NH4)2S04 entfernt u. der Auszug hierauf mit NH 3 neutralisiert, so erhiilt man 
ein Gemiseh von NH4N0 3 + NH.,-Phosphat (Ammophos). Wird nur etwa die 
Hiilfto des Ca des Auszugcs vor der Neutralisation mit NH 3 (bei Ph =  6,3—6,5) aus- 
geschieden, so erhalt man Gemische von CaHP04 + NH 4N 03. Die Wrkg. solcher 
Mischdunger liangt zum Teil yon ihrer Herst.-Temp. ab. Bei einer Sattigungstemp. 
von 30— 40° u. Trocknungstemp. von nicht iiber 100° hcrgestellto Priipp. ergaben 
ebensolche Mehrertrage wie Gemisehe von NH 4N0 3 mit Superphosphat oder reinem 
Priizipitat. Bei hóhcren Tempp. erlialtene Prapp. waren weniger effektiv. Zur Quali- 
tatspriifung der Prapp. kann, boi Abwesenheit gróBerer Mengen Fe- u. Al-Phosphaten, 
die Citratlósliehk. des P20 5 dienen; die Methode ist nieht anwendbar bei Ggw. gróBerer 
Mengen an Sesquioxyde gebimdenen P205, weil letztere, trotz Citratloslichkeit ihres 
P205, weniger wirksam sind ais Ca(HP04)2 u. CaHP04. (Minerał. Diingemittel Insekto- 
fungicido [russ.: Mineralnyjo Udobrenija i Inssektofungicidy] 1935. Nr. 3. 41 
bis 49.) S c h o n f e ld .

A. Floyd Heck, Ausnutzbarkeit und Fizierung von Phosphor in Uawaiibodm. 
Der Bodenphosphor der Hawaiiboden unterliegt in bezug auf Ausnutzbarkeit groBen 
Schwankungen. 3/4 aller Bóden sind P20 5-bedurftig. Die Bóden selbst zeigen groBe 
Festlegungskraft gegeniiber Diinger-P2Os. (J. Amer. Soc. Agron. 27. 874— 84. Nov. 
1935. Madison [Wisc.].) G r im m e .

J. F. Beresowa, S. P. Gorbunowa und S. I. Koslowa, Chlorpikrin ais Faktor 
bei der Ertragssteigerung des Flachses. Die Vorr. zur Eintragung des Chlorpikrins in fl. 
Zustande wurde auf einen Pflug so montiert, daB das Prod. aus Cu-Róhren in die 
Furchen gelangt. Die Verss. zeigten groBo Toxizitat des Chlorpikrins fiir Unkraut- 
pflanzen, jedoch nicht boi allen Unkrautarten. Sehr empfindlich sind die Samen von 
Spergula arvensis L., Centauroa dyanus L., Raphanus raphanistrum L., Cuscuta epi- 
linum. Der Ertrag kann bei Behandeln mit Chlorpikrin j e  nach Umstanden gesteigert 
u. erniedrigt werden. Die Wrkg. halt bei 6— 8 Zentner/ha 3 Jahrc an; sie b eru h t im 
wesentliehen auf Anderung der biochem. Eigg. des Bodens. Festgestellt wurde: Zu- 
nahme der wasserlóslichen organ. Substanz, des 1. P20 5 sowie Anderung der mikrobiol- 
Prozesse, welehe sehlieBlieh zur Mobilisierung des N-Vorrats des B o d e n s  fiihren. Die 
Ertragssteigerung unter dem EinfluB yon Chlorpikrin wird begleitet von einer Stimu- 
lierung der Ammonifikation u. der anaeroben N-Fixation sowie Ruekgang d e r  Nitrifika- 
tion. Bei Ertragyerminderung zeigt sich eine Abschwachung der Nitrifikation u. 
anaeroben N-Fixation. Die Art der Chlorpilainwrkg. ist yon der angewandten Mel'Se 
abhiingig. Die gleicho Dosis kann auf leichtem, an organ. Substanz arm em  Boden 
einen Ruekgang, an Bóden, welehe reich an organ. Stoffen sind, eine groBe Ertrag- 
stcigerung geben. Die Wrkg. des Giftes wird durch hohe Tempp. u. entsprechen e 
Feuchtigkeit gesteigert. Giinstigste Eintragungsperiode: Juni/Juli. Dio obere 13oaen- 
schicht wird durch das Chlorpila-in yerhiiltnismaBig schwaeh sterilisiert. Ais Indica o 
dor Chlorpikrinwrkg. ist Aussaat yon Spergula aryensis geeignet. (Chemisat. soeia • 
Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitscheskogo Semledelija] 1935. Nr. 8 .
70 .) S c h o n f e l d .

Selman A. Waksman und I. J. Hutchings, Chemische Natur 
Substanz in verschiedenen Bodentypen. Die yerschiedenen Bodentypen buaen Jł 
arten yerschiedener chem. Zus. Der Humus in Podsolbóden zeichnet sich aus 
hohen Geh. an Cellulose u. Hemicellulose bei niedrigem Proteingeh. Der Humu 
Tschernosembóden ist charakterisiert durch ein enges C/N-Verhaltnis (ca. 1U s 
Lignin- u. Proteingeh., niedrigen Cellulose- u. HemicelliUosegeh. Der 1 n
Bóden ist fixiert durch ein UbermaB von Basen, vor allem CaO u. MgO. Dor Ilu
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Braunerdcn illinelt in seiner Zus. dem der Tschernosemboden u. bildet den Obcrgang 
zu dem Serosemhumus, dessen C/N-Verliiiltnis noch enger ist (ca. 6 : 1), bedingt durch 
hohen Proteingeh. Cellulose fehlt vollstiindig, desgleiehen Hemicellulosen. Der Lignin- 
geh.liegt tiefer ais bei Tschernosemboden. (Soil Sci. 40. 347— 63. Nov. 1935.) G r im m e .

A. Jacob und P. Krische, Landioirtschaftliche Bodenpflege. Eigg. des Bodens; 
Angpriiche der Pflanze an den Boden, MaBnahmen der Bodenpflege (Bodenbearbeitung, 
Diingung, biolog. Beeinflussung des Bodens, Gewinnung von neuem Kulturland); 
Unters. des Bodens. Literaturverzeichnis. (Ergebn. angew. physik. Chem. 3. 111—78. 
1935. Berlin.) P a n g r i t z .

W. A. R. Dillon Weston und J. R . Booer, Saatdesinfektion. I. Vorsclilag zur 
Uniersuchujig ąuecksilberhaltiger desinfizierender Staube. Vergleichende Unterss. von 
organ. Hg-Verbb. auf Hg-Geh., phytoeide Wrkg. u. Giftigkeit ergaben, daB ein be- 
8timmter Zusammenhang zwischen chem. Zus. u. fungicider Wrkg. besteht. In der 
Serie R—Hg—X, wobei R  =  KW-stoff u. X  =  Saureradikal ist, fallt die fungicide 
Kraft mit YergroBerung der Molekule von R . Naheres durch die Tabellen des Originals.
— Weitere Verss. werden uber den EinfluB von X  berichten. (J. agrie. Sci. 25. 628— 49. 
Okt. 1935.) G r im m e .

P. J. Anderson, Pytliiumfdulnis und Wurzelfaule im Saatbeet. Spritzungen mit 
Bordeausbruhc, Saatbehandlung mit Cu20, Bodenbehandlung mit Formaldehyd oder 
Essigsaure gaben keine befriedigenden Ergebnisse, sehr gute Erfolge ergab die Vermischung 
<les Bodens mit Formalinstaub (15 Teile Formaldehyd + 85 Teilc Holzkohlepulyer),
1,5 Unzen auf 1 QuadratfuB Boden direkt vor der Saat. (Rep. Connecticut agric. Exp. 
Stat. 57. Buli. 359. 336— 54.) G rim m e .

R. E. Culbertson, Pyrethrum. Bericht iiber den EinfluB von Diingung u. Ernte- 
zeit auf den Pyrethrumgeh. von Insektenpulverbliiten. (Chem. Industries 37. 341— 44. 
Okt. 1935.) G rim m e .

W. W. Stanley und S. Marcovitch, Calciumarsenat ais' Bekampfungsmittel fur 
den Tabakkafer und Hornwurm. Bericht iiber vergleichende Verss. mit Pb-Arsenat, 
Ca-Arsenat, Kryolith, Ba-fluorsilicat (Dutox) u. Pariser Griin. Hierbei erwies sich das 
letztere ais schadlich fiir die Tabakbliitter. Tabakkafer werden am besten bekampft mit 
Dutox u. Ca-Arsenat, Hornwurmer mit den beiden Arsenaten. Die Mittel wirkten besser 
als f'- Spritzmittel, weniger gut ais trockene Staube. Derris u. Pyi'ethrum yersagten 
gegen die SchadUnge. (J. econ. Entomol. 28. 797— 801. Okt. 1935.) G rim m e .

W- C. Robertson, Bleiarsenat. Bericht iiber systemat. chem. u. physikal. Unterss. 
von reinem Pb-Arsenat u. Mischungen. (J . Dep. Agrie. South Australia 33. 538— 41.

1935.) °  G r im m e .

PhiUp Garman und Neely Turner, Ersatzmittel fiir  Bleiarsenat bei Fruchlen 
W  Gemusepflanze7i in Connecticut. Bericlit iiber Schadlingsbekampfimgsverss. mit 
rb-freien As-Verbb., Nicotinpraparaten, Pyrethrum-, Rotenon- u. Nieswurzmischungen, 
sowie mit F-Yerbb. bei den verschiedensten Obstarten u. Gemiisen. Naheres im Original.
' P- Connecticut agric. Exp. Stat. 57. Circular 100. 54— 58.) G r im m e .

Vitte, Konnen mit Bleiarsenat behandelte Friichte gesundheitsschadlich sein?
• land bei Birnen u. Apfeln nur unschadliche Mengen, ftir 0,9— 2,0 kg 0,07—0,1 mg 
u. 0,15—0,25 mg As20 3 u. halt zur wirksamen Bekampfung der Obstmade auch 

loó->cn fur notig. (Buli. Trav. Soc. Pharmac., Bordeaux 73. 190— 93.
0,j  G r o s z f e l d .

ril ’ i n  0  Listo, Versuche zur Bekampfung der schwarzen Laufgallwespe (Eriophyes 
st w, ̂ a )̂-TVergleichende Bekampfungsyerss. mit Schwefelkalkbriihe, Solbar, Schwefel- 

ub u. Naphthalin-MgO-Pulver, wobei erstere die besten Ergebnisse zeitigte. An- 
» zu Beginn der Bliite. (Jlaataloustieteellinen Aikakauskirja 7. 85— 101. 1935. 

Kunia. [Orig.: finn.; Ausz.: engl.]) G rim m e .

Ijr ■ Reckendorfer, Die chemischen Grundlagen der fungiciden Wirkung des 
agoerjscfeoefels. Mittels der Benzidinrk. von F e ig l u. F ra n k e l gelang es, den

S nnft Z? *le[orn. daB 0 2-Verbb. des Schwefels an der fungiciden Wrkg. des elementaren 
j:;ra„c beteiligt sind (Entw. von S02 aus sonnenbestrahltem S). Es bleibt die
0  ’d ® n> S02 ais wirksamer fungicider Endzustand anzusehen ist oder ob die 
gepraof1011 ^em Umweg iiber S02 ais Zwischenstufo mit mehr oder minder aus- 

m/»*rkungsgrad weiter fortschreitet. (Z. Pflanzenkrankh. [Pflanzenpathol.] 
^anzenschutz 45. 537-50. Nov. 1935. Wien.) Grimme.
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Paul Reckendorfer, Weińbergsćhwefel ais Fungicid. Im  wesentlichen ident. mit 
der yorst. ref. Arbeit. (Wein u. Rebe 17. 190— 93. Nov. 1935. Wien, Bundesanstalt 
f. Pflanzenschutz.) G r o s z f e l d .

A. O. Bertels, Die Aussichten der Chloratanwendung in  der Unkrautbekcimpfimg. 
Die Moglichkeit der Verwendung yon C103' zur Unkrautbekampfung wurde bewiesen. 
25— 75 g NaC103 oder Ca(C103)2 pro cbm yornichtcn die ein- u. mehrjahrigen Unkraut- 
pflanzen. (Chcmisat. socialist. Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitscheskogo Sem- 
ledelija] 1935. Nr. 8 . 90— 96.) S c h o n f e l d .

George John Bouyoucos, Die HydrometermetJiode fu r mechanische Bodenanalyse. 
(Vgl. C. 1927. I I .  1198.) Das Hydrometer ist ein Araometer, das in Aufschwemmungen 
yon Lehmboden geeicht ist u. zur Best. der ungefahren Komyerteilung yon Erden 
benutzt wird. Diese Erdproben werden in einem besonderen GefaBe mit dest. W. unter 
Zugabe yon Wasserglas suspendiert u. mit einem Ruhrwerk behandelt. In  einem MeB- 
zylinder werden dann nach gewissen Zeiten die Ariiometerablesungen yorgenommen, 
dae einen SchluB auf die Komyerteilung gestatten. Die Methode liefert geniigend 
genaue Werte, so daB sio ais Standardpriifung gebraucht werden kann. (Buli. Amer. 
ceram. Soc. 14. 259— 62. 1935. East Lansing, Michigan, U. S. A., State College of Agri- 
culturc and Applied Science.) SC H U STER IU S.

J. Valmari, Uber die elektrometrische Besiimmung des Nitrat- und Niłritsłick- 
stoffs. Nach einer Besprechung des Wcsens elektrometr. Bestst. im allgemeinen u. des 
Nitrat- u. Nitrit-N im besonderen gibt Vf. folgende Arbeitsweise: N i t r a t - N .  Ais 
Lsgg. werden gebraucht ca. 24-n. H 2S04 (hergestellt durch Mischen von 60 ccm W. 
mit 100 ccm reinster H 2S04) u. NaCl-Lsg. (32 g nitratfreies NaCl, gel. zu 11). Beim 
Mischen mit dem gleichen Vol. Nitratlsg. enthalt das Gemisch l ,6 °/„ NaCl). Zur Herst. 
der Vergleichsskala stellt man eine Serie yon Lsgg. her mit 1, 2, 3, 4, 6 , 8  u. 10 mg 
Nitrat-N in 11, durch Lsg. der entsprechenden Mengen K N 0 3 oder NaN03. Diese 
Lsgg. mit gleichen Teilen obiger NaCl-Lsg. gemischt, ergeben die Grundlsgg. fiir die 
Vergleichsskala. In  eine Serie kleiner Reagensglaser werden je 2 ccm 24-n. H2S04 

pipettiert. In  Zeitintervallen von 3 Min. (notieren!) miBt man mit M ik ro p ip e tte  in 
jedes Glaschen 0,2 ccm einer Grundlsg. u. schiittelt gut um. Nach Ablauf von V, Stde. 
(vom Piillen des ersten Glases an gerechnet) fiilirt man die potentiometr. M essungen  
aus. Die erhaltenen Werte ais Koordinaten, die Nitratgehh. ais Abszissen u . die Poten- 
tialwerte ais Ordinaten eingetragen geben eine Kurve, von der man die entsprechenden 
Nitratgehh. ablesen kann. Der Nitratgeh. der Verdiinnung soli zwischen 0,5—5,0 mg 
Nitrat-N liegen, andemfalls verd. man entsprechend mit NaCl-Lsg. Die GroBenordnung 
des Nitratgeh. einer gegebenen Lsg. laBt sich durch colorimetr. Vorverss. mit D iphenyl- 
aminschwefelsaure ermitteln. Zur Extraktion des Bodennitrat-N schiittelt man 10 g 
lufttrocknen Boden mit 100 ccm l,G%ig. NaCl-Lsg. V2 Stde. lang, laBt durch Absitzen 
Idiiren u . kocht zur Beseitigung storender Feln-Ionen u . Humus 10 ccm Auszug mi 
2 ccm 0,1-mol. Alaunlsg., 3 ccm 0,2-n. NaOH u . 5 ccm 3,2%i6- NaCl-Lsg. u. zie^ 
nach dem Absitzen klar ab. Hierauf folgt wie oben die potentiometr. Messung. —• 
N i t r i t - N .  Die Best. ahnelt sehr der des Nitrat-N, jedoch wird statt in 24-n. i 
4-n. H 2S04 gearbeitet. Herst. der Vergleichsskala aus Nitritlsgg. bekannten be • 
Enthalt die Unters.-Lsg. Nitrat neben Nitrit, so bestimmt man zunaclist letztefc • 
entfernt in einer anderen Probe auf geeignete Weise das Nitrit u. bestimmt darni e 
Nitrat. — P o t e n t i o m e t r .  K 20 - B e s t. Sie erfolgt mit der Kiiliumnat11® 
kobaltnitritrk. Bei der Herst. der Vergleichsskala ist zu beriicksichtigen, dau die ■ 
nicht immer gleich ausfiillt, so daB sieli K 20 nicht ohne weiteres aus einer Aitri • 
berechnen laBt. Aus einer Serie von Lsgg. mit bekanntem K 20-Geh. fallt man % 
nach der iiblichen Vorschrift, der Nd. wird ausgewaschen, in 1 0 0-ccm-Kolben m
0,1-n. NaOH unter gelinder Erwannung gel. [Co(OH)3 fallt aus], Zugeben von 
W. u. 25 ccm 3,2%ig- NaCl-Lsg. Lsg. nach Absetzen potentiometrieren. (Maa™° 
stieteellinen Aikakauskirja 7. 49—72. 1935. Helsinki. [Orig.: dtsch.]) , jrnhłm- 

Allan Walkley, Priifung der Methoden zur Besiimmung von organtsenem ^^^A l la n  W a iK le y , rrujung aer M etnoaen zur jiesnmmung ouu ,c
stoff und Stickstoff in  Boden. Bericht iiber yergleichende C-Bestst. nach de jnat_ 
von D e n n s t e d t , der Bangormethode, der Hypobromitmethode u. der JJi 
methode. Vf. empfiehlt letztere in folgender Ausfiilirungsweise: 10 gFeinbod. ( »
Sieb) werden in 500-ccm-Kolben mit 10 ccm n. K 2Cr20 7-Lsg., dann mit 7 nr,Phen 
H 2S04 yersetzt u. nach 1 Min. langem Schiitteln V2 Stde. stehen gelasse . n
von 200 ccm W., 10 ccm 85%ig. H 3P0 4 u. 1 ccm 0 ,5 Voig. Diphenylammlsg. n  ^  
mit n. FeS04-Lsg. in  schnellem Zuge auf Purpur oder Blau, dann lan0s
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Umsohlag in Griin. Zugeben von 0,5 ccm n. K 2Cr20 7 u. nochmals tropfenweise auf 
Griin titrieron. Waren mehr ais 8  ccm Dichromatlsg. verbraucht, wiedcrholt man die 
Best. mit geringerer Einwaage. 1 ccm n. K 2Cr20 7 =  3,9 mg C. (J. agric. Sci. 25. 
598—609. Okt. 1935. Adelaide.) G r i m m e .

A. W . Alexejewa, Anwendung der Denigismethode bei Bestimmung der citronen- 
loslichen Phosphorsaure in Carbonatboden. Dio Methode yon D en igżs zur Beat. der 
citratlóslichen P206 ist ohne Entfemung der Citronensaure bei einer Konz. bis 0,9 ccm 
n. in 50 ccm durchfiihrbar. Der Vergleich der Analysen mit den Ergebnissen der 
GefaBverss. ergibt, daB die Methode yon DenigŻS die Boden nach ihrem P20 5-Bedarf 
in 3 Gruppen einzuteilen gestattet: Boden, enthaltend bis 300 mg P206/kg haben 
sehr groBen Bedarf an P-Diingung; B5den mit 300—800 mg/kg P ,0 5 von mittlerem 
P-Bedarf; Boden mit iiber 800 mg/kg P20 5 benótigen keine P-Diingung. — Ausfiihrung 
der Analyse: Man bestimmt nach dem Carbonatgeh. die zur Neutralisation des Bodens 
erforderliche Menge Citronensaure. In  50-ccm-Kolben werden 5 g Boden mit n. 
Citronensaure (+15 ccm OberschuB) yersetzt, mit W. zu 50 ccm aufgefiillt, 1 Stde. 
geschuttelt. Nach 24 Stdn. wird nochmals 1 Stde. geschuttelt. Nach 48 Stdn. wird 
filtriert u. im Filtrat das P20 6 nach D e n i g e s  bestimmt. Auf 1 ccm Auszug gibt man
6 Tropfen 1% SnCl2.2 H 20. (Chemisat. socialist. Agric. [mss.: Chimisazija ssozia- 
listitscheskogo Semledelija] 1935. Nr. 8 . 41—43.) Schonfe ld .

G. S. Bljacher und M. L. Tschepelewetzki, Einflufi des pa der Cilratlosung 
auf die Bestimmung der assimilierbaren Phosphorsaure in Dungern. Vff. kommen durch 
Ausfiihrung von Vergleichsanalysen zu folgenden Ergebnissen: 1. Die Lóslichkeit der 
meisten Diingerproben sinkt mit dem steigenden pn der Citratlsg., dabei sinkt die 
Lóslichkeit der einfaehen u. ammoniakal. Superphosphate von pn =  4— 6, die Lóslich
keit der Prazipitate u. Thermophosphate von ph =  4— 9. 2. CaHPO, u. FeP04 werden 
unabhangig von dem pn der Citratlsg. gel. Lóslichkeit von Ca3(P04)2 sinkt mit dem 
steigenden pn, was wahrscheinlich auch die Abnahme der Lóslichkeit von Prazipitatcn 
u. Thermophosphaten erklart. 3. Je hóher das ph des w. Auszuges einer Probe ist, 
desto geringer ist der Geh. derselben an wasserlósliclien Phosphaten. 4. Wird die Probe 
zuerst mit W. ausgezogen, so andert sich das pn der Citratlsg. nicht. 5. In  den Citrat- 
ausziigen der ammoniakal. Superphosphate (2— 4% NH3) werden keine pH-Ver- 
p ebungen beobachtet u. somit bei der Anwendung der P E T E R M A N N -M e th o d e  richtige 
Kesultato der assimilierbaren Phosphorsaure erhalten. 6 . Thermophosphate yerschieben 
stark das pH der Citratlsg. u. ergeben nach der Standardmethode von P e t e r m a n n  
unbrauchbare Werte. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 593 
bu d9?-)  ̂ v .  F u n e r .
. A. Namid orf, Zur Bestimmung von Natrium in Diingemittcln. Infolge der Un- 

sicnerheit der bekannten Methoden zur Na-Best. (mit Mg-Uranylacetat bzw. K-Pyro- 
Mtunoniat) finden sich im Schrifttum haufig unrichtige oder interpolierte Na-Werte 
w Diingemittel angefiihrt. Vf. stellt den von L u c k m a n n  fiir Rhenaniaphosphat 
n^Sobencn Na20-Geh. von 12% nach 15— 16% richtig. (Chemiker-Ztg. 59. 995—96. 
/«• 1935. Stettin.) E c k s t e i n .

N JBvrrf  ■New York> N - Y -> iibert. von: Edward W. Harvey, Highland Park, 
stóff V- n- Herstellung von ammoniakalischen Salzlósu7igen, die z. B. ais Ausgangs- 
g , . Dungerbereitung dienen kónnen. Man leitet yerflussigtes NH3 in eine wss.
stoff' U|f? ,30n̂ ero NH4N03-Lsg., die gegebenenfalls noch wechselnde Mengen Harn- 
y “alten kann, ein u. lóst gleichzeitig weitere Salzmengen in der Lsg. auf. Der

gang ermóglicht die Auflosung von verfliissigtem NH3 ohne Warmeentw. bzw.

T^g‘ P- 2. 0 2 3  199 vom 20/10. 1932, ausg. 3/12. 1935.) Maas.
stdhn, & Elektrizitatswerke und Chemische Fabriken Akt.-Ges., Basel, Her- 
Ton v°n T^Phosphaten. Rohphosphate werden mit HN03 in solcher Menge u. 
des E° 5 r 5 0rLZ;» insbesondere 65— 78%ig. HN03, aufgeschlossen, daB der W.-Geh. 
PnrinJ1 j 10 8ei'inger ist, ais der n. Krystallwassergeh. der Einzelbestandteile. Das 
Ł?oprod. enthalf. f!o/\Tn \ o O x r____j . . u _ ________ r>i_____

Kusumercem ucweoe, z. jj. uucengeweDe, yerwcnaet, Del weicnem
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mindestens das Papier auf der freien Innenseite mit einer Klebemittel, wie Leimarten, 
Starkekleister u. dgl., u. saurebindende Stoffe, wie Oxyde, Hydroxyde u. Carbonate 
der Erdalkalien, Alkalicarbonate, CaCN2, Harnstoff u. dgl., enthaltendcn Schutz- 
schicht yersehen ist. Der zum Zusammenntihen der Siicke dienende Paden wird mit 
saurebindenden Stoffen getranlit. Die Sacke werden durch die aus den Nitrophosphaten 
freiwerdenden Stickoxyddiimpfe nicht angegriffen. (Schwz. P. 177 437 vom 17/5.
1934, ausg. 16/8. 1935. D. Prior. 8/2. 1934.) K a r s t .

Bamag-Meguin Akt.-Ges., Dcutschland, Superphosphatmischdunger. W. Super- 
phosphat wird nach dem Austritt aus der Kammer mit N- oder Kalisaken durch - 
geknetet u. die Knetmasse zerkleinert. Die erhaltenen Kriimel werden dann, gegebenen
falls unter Erwarmen, in einer Drehtrommel einer rollenden Bewegung unterzogen 
u. gesiebt. Die abgesiebten feineren Korner gehen in die Knetmascliine zuriick, wahrend 
die groberen Teile nochmals zerkleinert werden. Bei Verwendung yon trockenem Super- 
phosphat wird die Knetmasse mit wenig FI. angefeuchtet. Man erhalt ein hartes, 
gleichmaBig gekórntes, lagerbestandiges Prod., welches selbst bei langer Lagerung 
nicht zusammenbackt. AuBerdem wird die Erstarrung der M. beschleunigt. (F. P. 
788 981 vom 18/4. 1935, ausg. 21/10. 1935. D. Prior. 21/4. 1934.) K arst .

Atmospheric Nitrogen Corp., New York, iibert. von: Charles Kiddell Lawrence, 
Syracuse, N. Y., V. St. A., Diingemiltd. Doppelsuperphosphat wird mit wss. NH3- 
Lsg., NH3-Gas oder f l .  NH3 solange behandelt, bis das Rk.-Prod. 1— 8%  N enthalt. 
40—55 Teile dieses Prod. werden feingemahlen in 60— 45 Teile geschmolzenes NH4NO3 

unter Riihren eingetragen. Der erlialtene Brei wird bei Tempp. von etwa 110° mittels 
einer rotierenden Scheibe in k. Luft zerstaubt. Die gekórnte M. wird anschlieBend 

getrocknet. (A. P. 2 019 713 vom 4/10. 1932, ausg. 5/11. 1935.) K a rs t.
Atmospheric Nitrogen Corp., New York, iibert. von: Walter H. Kniskern, 

Prince Georgc County, Va., und Charles K. Lawrence, Syracuse, N. Y., V. St. A., 
Diingemiltd. (A. P. 2 022 672 vom 13/5. 1932, ausg. 3/12. 1935. —  C. 1934. I. 2644 
[F. P. 757969].) K a rst .

Atmospheric Nitrogen Corp., New York, iibert. von: Walter H. Kniskern, 
Prince George County, Va., und Charles K. Lawrence, Syracuse, N. Y., V. St. A., 
Dungemittd. In  fl. NH3 oder wss. NH3-Lsgg. werden Harnstoff u. ein Diingesalz einer 
starken anorgan. Saure, z. B. (NH4)2S04, NH„C1, NH.,N03, NaN03 u. KN03, bei Tempp. 
zwischen — 30 u. 30° bis zur Sattigung gel. Die Lsg. wird in einer rotierenden Misch- 
trommel in solchen Mengen auf Superphosphat oder CaH4(P04)2 aufgespriiht u. unter 
Bewegung zur Einw. gebracht, daB die Losliehkeit des P20 5-Geh. nicht zuruekgeht. 
Man erhalt ein trockenes, kórniges Diingemittel mit liohem Geh. an Pflanzennahrstoffen. 
Durch die Ggw. der anorgan. Salze in der Lsg. wird die Losliehkeit von CO(NH2)2 

NH3-Lsgg. erhóht. Die Lsgg. zeichnen sich auch durch einen niedrigeren Dampfdruck 
aus ais fl. NH3 oder wss. NH 3-Lsgg. — Hierzu ygl. auch F. P. 757969; C. 1934-1- 2644. 
(A. P. 2 022 673 vom 21/1. 1933, ausg. 3/12. 1935.) K a rst .

Atmospheric Nitrogen Corp., New York, iibert. von: W alterH . Kniskern, 
Prince George County, Va., und Charles K. Lawrence, Syracuse, N. Y-, V.bt.a., 
Dilngemittd. Harnstoff u. ein Nitrat, insbesondere NaN03, KN03 oder 
werden bei Tempp. zwischen — 30 u. 30° in NH 3-Lsgg. mit nicht mehr ais 40—o U /o 
W.-Geh. bis zur Sattigung gel. Man erhalt leicht transportierbare, bequem zu han - 
habende, lagerfahige Lsgg., die, z. B. durch Vermischen mit S u p e r p h o s p h a t ,  aut noc 1 
prozentige feste Diingemittel yerarbeitet werden. —  Hierzu vgl. auch F. 1. 7o<J > 
C. 1934. I. 2644. (A. P. 2 022 674 vom 21/1. 1933, ausg. 3/12. 1935.) Kąbst.

Atmospheric Nitrogen Corp., New York, iibert. von: W a l t e r  H. Kniske j 
Prince George County, Va., und Charles K. Lawrence, Syracuse, A- Y., •>
Diingemittel. Kalksalpeter (I) wird in fester, wasserfreier Form, ais Ca(MJ3)2’ 2 >
Ca(N03)2-2 HoO, in Form von konz. Lsgg., eines wss. Breies oder ais feuchtesl ea* 
mit NH3-Gas, fl. NH 3 oder konz. wss. NH3-Lsg. (II) behandelt u. der entetanaen™ 
Lsg. Harnstoff (III) bis zur Sattigung zugesetzt. Man kann auch das 
Ca(N03)2-4C0(NH2)2 in NHS losen oder AufscliluBlsgg. yon R o h p h o s p h a te n  m 
mit NH 3 behandeln u. den in NH3 gel. I  von dem Unloslichen abtrennen. 1> 
z. B. 51 Teile I I I  mit 49 Teilen fl. I I  yermischt u . dem Gemisch 98 Teile (1) ^
17,5% W.-Geh. zugesetzt. Die erhaltene Lsg. besitzt einen medngen Ua P en 
u .  kann in einfachen Behaltern transportiert u . yerschifft werden. D u rc h  e „te], 
der Lsg. mit Super- oder Doppelsuperphosphat gewinnt man hóchwertige V 
(A .P. 2022675 vom 21/1. 1933, ausg. 3/12. 1935.) ^  '
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Albert Casimir Malzac, Seine, Frankreioh, Inselcticid, aus einer viscosen, HCN (I)- 
haltigcn Lsg. bestehend, die nacli u. nach ihren Geh. an I  abgibt. Der viscose Bestandteil 
kann z. B. scin: Glycerin (II) (rein oder wasscrhaltig), sulfoniertes oder emulgiertes Ol, 
Sirup u. ahnliche Stoffe, die dio Entw. yon I  zu yerzógern u. seinen Dampfdruck zu ver- 
mindern vormógen. Zur Herst. der Lsg. kann man fl. oder gasfórmigen I  yerwenden. — 
Z. B. gibt man zu I I  von 20% W.-Geh. 4% fl. I, oder siittigt es mit gasfórmigem I. — 
Anwendung z. B. durch Zerstaubung. (F. P. 769 053 vom 12/5. 1933, ausg. 18/8.
1934.) D o n l e .

Combustion Utilities Corp., New York, iibert. von: Karl H. Fulton, Jackson 
Heights, N. Y., V. St. A., Insekteiwertilgungsmittel, bestehend aus Bufi (oder anderen, 
bei der unyollstandigen Verbrennung yon KW-stoffen entstohenden Stoffen, wie Teer, 
Harz usw.), der in wss. neutraler Fl., die ein Emulgiermittel (Seifen, sulfonierte Ole, 
Saponinę), das aueh an sich insekticide Eigg. haben kann (Waltranseife), u. allenfalls 
geringe Mengen (<0,05%) eines weiteren Insekticids (Nicotin, -sulfat, Pyrethrum, Pb-, 
Ga-Arsenat) enthalt, kolloidal yerteilt ist. (A. P. 1964283 vom 17/11. 1930, ausg. 
26/6.1984.) D o n l e .

Soe. An. Maison Antoine Baud, Puy-de-Dóme, Frankreich, Pulver zur insekli- 
ciden und fungiciden Behandlung, insbesondere der Weinrebe, yorzugsweise bestehend aus 
20—60 (Teilen) Na„COs, 10—50 gewohnlicher Starkę, 10—30 Z. Starkę (I). Man kann aueh 
andere Alkali-, ferner Erdallcalicarbonate u. an Stelle von I  andere Klebstoffe 
(Kleister usw.) yerwenden. Das Prod. wird den gebrauchlichen Spritzbruhen zugesetzt. 
(P. P. 768 631 vom 2/5. 1933, ausg. 10/8. 1934.) D o n l e .

Henri Cailler, Schweiz, Festhaftende Mischung zur Krankheitsbekdmpfung von Wein- 
reben, Obstbaumen und Gemiisepflanzungen. 80 (%) CaC03, 10 Gelatine, 5 NaOH, 
5 Ga[0H)i werden innig gemiseht, in k. W. zu einem dicken Brei angeriihrt, der in W., 
das 1—4 CuSO.i enthalt, gel. u. sehliefilieh mit dem gewiinschten Insekticid oder Fungicid 
versetzt wird. (F. P. 774 365 vom 8/6 . 1934, ausg. 5/12. 1934.) D o n l e .

George Keillor, Frederick Bruce Keillor, Comrie, und Ronald Dempster 
Keillor, Greenock, England, Herstellung eines schwefelhaltigen Mittels zur Unlcraut- 
beseiligung. Ausgebrauchte Gasreinigungsmasse wird in einer geschlossenen Kammer 
von aufien bis zum Schmelzen des Schwefels erhitzt, worauf die erhitzte M. in fein- 
Tertciltem Zustande innerhalb der Kammer durch Einfuhrung yon Dampf (nicht ais 
Heizmittel) von den unschadlichen Schwefelverbb., die fur die Verwendung des so 
nergestellten Mittels unerwiinscht sind, befreit wird. (E. P. 436 211 yom 16/3. 1934, 
a»sg. 7/11. 1 9 3 5 . ) ___________________ H a u s w a l d .

trusŝ] Die chemischen Methoden der Bestimmung der Bediirftigkeit der Boden an minerał, 
pfingemitteln. Sammlunir von Aufsiitzen. Moskau-Leningrad: Is-wo Akad. nauk SSSR. 
1935. (304 S.) Rbl. 15.—.

Lruss.j Physikochemie der Boden. II. Sammlung yon Aufsatzen. Moskau: Sselchogis 1935. 
(II, 142 S.) Rbl. 2.75.

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallyerarbeitung.
Robert H. Richards und Charles E. Locke, Fortschritte in der Erz- und Kohle- 

aujoereitung im Jahre 1934. (Vgl. C. 1935. I. 2583.) Analoger Bericht. Ausfuhrlichc 
wteraturubersicht. (Minerał Ind. 43. 638—76. 1935.) P a n g r it z .

iP ' f 1  Malinowski, Nomogramme fiir  die Errechnung des Aufbereitungsergebnisses 
™amL der chemischen Analyse. Angaben uber Aufstellung von Nomogrammen fiir 

e schnelle Ermittlung yon Aufbereitungsergebnissen an Hand der chem. Analyse 
s auizubereitenden Erzes u. der Aufbereitungsprodd. (Nichteisenmetalle [russ.: 

tT  i ° tally] 10‘ N r- 5- 37— 43. 1935.) J u n g e r .
hth ,)7eo R- Oliye, Die Schwimmaufbereitung lost ein Problem der Bohstoff- 
verff • T  ^ urck Anwendung der fiir die Erzaufbereitung gebrauchlichen Flotations- 
West o" Zementindustrie> die erstmalig von der VALLEY F o r g e  CEMENT Co ., 
sorto fS ■ °c^en’ Pennsylyania, yollzogen wurde, ist es moglich, jede Rohmaterial- 
Fnunp neme 8ewunschte Zementart zu yerarbeiten. —  Einrichtungen der V a l l e y  

1935 1 N'T werden beschrieben. (Chem. Metallurg. Engng. 42. 68— 72.

Ka 1 iw G o ld b a c ih .
IV \fOS?r> Untersuchungen uber die flotative Trennung des Flufispates vom Kalk- 

16 ^loglichkeiten der Trennung zweier Mineralien mit gleichem Kation: CaC03-
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CaF2, aus den Abgangen der Schwimmaufbereitung von Pb-Zn-Erzen Bleiberg/Kreuth, 
Karnten, werden untersucht. Gefunden wurde, daB Cliromnitrat ais Drucker von 
Kalkspat in der Flotationstriibe u. Na-Oleat ais Sammler fur CaFa mit gutem Erfolg 
yerwendet werden kann. (Berg- u. huttenmann. Jb. montan. Hochscliule Leoben 83. 
109— 112. 133—36. 22/12. 1935.) J u n g e r .

Henri George, Graphiticidcrstands-Slralddfcn. Wiederholung der C. 1935. II. 3555 
referierten Arbeit yom Gesichtspunkt der Metallindustrie aus. Inhalt: Temp.-Bereiche, 
Arbeitsweise, Schmelzcharakteristiken, Vorzuge der Stralilungsofen. (Metal Ind., 
London 47. 469— 70. 8/11. 1935. Paris, Elektrotherm. Lab. Gobain.) E t z r o d t .

Ladislav Jenicek, Das Giefien unter hohem Druck. Schilderung der Wirkungs- 
weisen der yerschiedenen SpritzguGmaschinen. Eigg. der iiblichen SpritzguBlegierungen. 
(Buli. Ass. techn. Fonderie 9. 190—97. 294—301. Sept. 1935. Prag, Polytechnikum 
u. Metallograph. Inst.) GoLDBACH.

H. Obermliller, tber Giefibarkeit, Fonnfullungsvermdgen und Fliissigkeitsgrad ge- 
schmolzencr Metalle und Legierungen. Kurzer Oberblick iiber die Faktoren, welehe dio 
GicBbarkeit von Metallen beeinflussen: 1. Sehmelzbedingungen (spezif. Wame,
Schmelzwarme u. F. der Metalle); 2. Neigung zur Gasaufnahme bei t)berhitzung u. 
damit im Zusammenhang die Entmisohungserseheinungen; 3. die Schwindungserschei- 
nungen u. 4. die Erstarnmgsverhaltnisse. (GieBereipraxis 56. 413. 1935.) F r a n k e .

R. Scłunitt, Fragen der Temperaturreglung im Spritzgufiverfahren. Beschreibung 
eines automat. Temp.-Reglers fiir Gas- u. Olfeuerung. Der Warmefiihlcr arbeitet mit 
Metallrohren yersehiedener Warmeausdehnung, die ein Drosselventil steuem. (TZ 
prakt. Metallbearbeitg. 45. 617— 20. 25/12. 1935. Berlin.) GoLDBACH.

Frank Hudson, Einige Eigenschaften der Form- und Kernsande bei erhóhten 
Temperaturen. Vf. untersuchte den EinfluB der Temp. auf die Gasdurchlassigkeit 

u . die Druekfestigkeit yersehiedener Form- u . Kernsande. Die Gasdurchlassigkeit, 

cntspreehend den deutschen Yornormen (DIN Entwurf 1, DVM 2405) bestimmt, ist 
umgekehrt proportional der Temp.; sie ist weniger durch die Ausdehnung der Sand- 
kórnehen ais durch die Vol.-Zunahmc der Luft bzw. der sich aus Kohle- bzw. Olzusatz 
entwickelnden Gase bei Temp.-Erhohung bedingt. Die Druekfestigkeit ist bei Sanden 
m it  Kohlenstaub- bzw. Olzusatz fast unabhangig von der Temp.; be i Sanden ohne diese 
Zusiitze steigt die Druekfestigkeit bis 900° an, um dariiber hinaus scliarf auf ganz 
niedrige unter dio bei Raumtemp. liegenden Werte abzufallen. Es herrscht Uber- 
einstimmung zwisehen Ausdehnung u. Druekfestigkeit des Sandes. Der EinfluB der 
Temp. beim Abkiihlen auf die Druekfestigkeit wird angegeben. Vgl. SAUNDERS u. 

S a u n d e r s ,  C. 1932. I. 2232; N i l s s o n ,  C. 1933. I I .  2315; D i e t e r t  u . V a l t ie r ,  

C. 1935. I. 3981. (Foundry Trade J. 53. 411— 16. 5/12. 1935.) JuNGER.
H. W. Dietert und F. Valtier, Die Ausdehnung und Schicindung von Formsawl 

bei erhohter Temperatur. (Vgl. C. 1935. I . 3981.) Beschreibung der fiir die Unters. 
benutzten Apparatur. Die Ausdehnung von Formsand bei hóheren Tempp. kann 

durch Erhohung der KomgróBe, Zusatz yon brennbarem Materiał, Verringerung dor 
Formharte, Steigerung der Durchlassigkeit u . Verringerung des Feuchtigkeitsgen. 

yermindert werden. Um die durch die Ausdehnung u. Schwindung entstehendc 

Spannung moglichst klein zu halten, ist auBerdem eine Herabsetzung des Lehmge . 
yon Nutzen. Die Warmeausdehnung des Sandes yerliert sich bei standigem Gebrauc ■ 
Nach einmaligem Erhitzen auf 2400° F betriigt die Ausdehnung nur noch dio Hall e 

des urspriinglichen Wertes. (Trans. Amer. Foundrymen’s Ass. 6 . 107-—24. uez.
1935. Detroit, Jlichigan, H. W. D i e t e r t  Co. u . U. S. Radiator Corp.) Goldbac ■ 

Paul Hopkins, Das Próbieren von Altsand. Von einer Reiho erprobter \ er - 
fiir das Próbieren von Erzseifen werden die giinstigsten mitgeteilt. Diese 
wahren sich auch beim Próbieren anderer Prodd., die gróBere Metallmengen entna • 
(U. S. Bur. Mines. Dep. Interior. Rep. Invest. 3265. 5 Seiten. Dez. 1934.) GOLDB' ■ 

George S. Herrick, Eisen und Stahl. (Vgl. C. 1935- I. 2718.) Mirtsc: a - 
bericht iiber das Jahr 1934. (Minerał Ind. 43. 309— 51. 1935.) ’

— , Technologie des Eisens und Slahls im Jahre 1934. (Vgl. hierzu ®OYŁ ' 
C. 1935. I. 2718 u. das yorst. Ref.) (Minerał Ind. 43. 352—61. 1935. i Pa^gbit£ 

Max Paschke und Alexander Hauttmann, Ver suche iiber die Dtffwon 
Kohlenstoff, Silizium  und Mangan in Jestem und fliissigem Eisen. Es '"'era 
iiber die Wandcrung yon C, Si u. Mn im festen u. fl. Eisen gemacht ® ,  (j  ’ 
die Diffusionsbeiwerte fur den techn. in Frage kommenden Temp.-Bereicn ies g
Dabei wurde nach der Arbeitsweise von Th . G r a h a m  i i . J • St e f a n  u . nacli
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der unendlich langen Halbraume gearbeitet, wobei in erster Linie der Diffusionsbeiwert 
fiir die Diffusion von C im festen Eisen ermittelt wurde. Die Ergebnisse liegen mit 
nur geringer Streuung yon i  5% auf einer Geraden mit der Gleichung:

logD  =  4,6284 —  7,95 • 103 -1/ 27 oder D =  4,215 •104-e-i.83-iO‘/2’ 
wobei D der Diffusionsbeiwert in qcm/Stdn. u. !T die absolute Temp. bedeuten. DerTemp.- 
Beiwert der C-Diffusion folgt der Beziehung: (dD/dT) =  (7,716* lO8/^72)"e—1>83-10*/5T. 
Dabei ergibt sich fiir die Tempp. zwischen 900 u. 1250° eine gute Ubereinstimmung 
bei beiden angewendeten Bestimmungsmethoden. Die Verss. uber Diffusion von Mn 
im festen Fe zeigen trotz ungenauer Best., daB sie langsamer yerlauft ais die von C. 
Bei der Unters. der Diffusion von C, Mn u. Si im fl. Eisen, ergaben sich wegen der 
groBen Schwierigkeiten bei der Versuchsdurchfuhrung nur fiir Mn u. Si angeniiherte 
Diffusionsbeiwerte. (Arch. Eisenhuttenwes. 9. 305—09. Dez. 1935. Clausthal, Mitt. 
Inst. Eisenhutten- u. GieBereiwes. Bergakademie.) E d e n s .

Albert Achenbach, Das hochwertige Gufieisen ais Erzeugnis des Giefjereischachtofens. 
Nach kurzem Riickblick auf die GuBeisenforschung u. ihre Bedeutung fiir die Giite- 
verbesserung des GuBeisens sowie nach einer Definition des Begriffes „hochwertiges 
Gu8eisen“ werden im 1. Abschnitt die metallurg. Grundlagen des hochwertigen GuB
eisens in allen Einzelheiten erlautert u. hieraus die beim Schmelzen zu leistenden Ver- 
feinerungsarbeiten unter Abgrenzung der Wirkungsbereiche der einzelnen Legierungs- 
elemente hergeleitet. Im  2. Abschnitt wird die daraus zu folgernde Nutzanwendung 
auf den Betrieb des GieBereischachtofens entwickelt u. die fiir die Leistungssteigerung 
desselben erforderliche Ein- u. Umstellung der einzelnen Betriebsfaktoren begriindet, 
um den Ofenbetrieb mit dem GuBerzeugnis auf denselben Giitegrad zu bringen. 
(GieBereipraxis 56. 406—10. 423— 26. 1935.) F r a n k e .

Robert Hadfield, Moderne Enłwicklung auf dem Oebiełe der Spezialstdhle. Zu- 
sammenfassender tlberbliek. (Metallurgia 13 . 11— 14. Nov. 1935.) E d e n s .

Zenji Nishiyama, Rontgenuntersuchungen uber Austenit und Martensit in einigen 
Spezialstahlen. Es wird die Struktur des Austenits u. Martensits mittels Róntgenunterss. 
an legierten Stahlen mit Cr (0,82— 1,12% C, 2,01— 4,97% Cr), mit N i (0,54— 1,12% C, 
4,48—10,02% Ni) u. mit M n (0,44— 1,17% C, 1,19—10,03% Mn) erforscht. Aus den 
Verss. geht heryor, daB auch bei den legierten Stahlen wie bei C-Stahlen der Austenit 
em kub. flachenzentriertes Gitter u. der a-Martensit ein tetragonales raumzentriertes 
Gitter aufweist. Beim Abkiihlen von austenit. Ni-Stahlen in fl. N 2 entstebt gleichfalls 
em Martensit mit tetragonalem raumzentriertem Gitter genau wie bei der Bldg. von 
a-Martensit beim Absclirecken gewóhnlicher Stahle. Die Gitterkonstante des Martensits 
andert sich mit dem C-Geh. in analoger Weise, wie dies bei reinen C-Stahlen der Fali 
ist. Das martensitahnliche Gefuge in abgeschreckten u. angelassenen hoch-C-haltigen 
u. Koch-Mn-halfcigen Stahlen weist ein hexagonales Gitter auf, so wie eino im binaren 
system Fe-Mn auftretende Phase, u. ist beim Polieren durch eine AnlaBwrkg. aus dem 
Austenit entstanden. (Soi. Rep. Tóhoku Imp. Univ. [1] 24 . 128—40. 1935. [Orig.: 
engl-]) E d e n s .

. . —i Zur Beurleilung von Fehlern bei der Hartung von Stahlwerkzeugen. Es werden 
cimge besonders haufig vorkommende Fehler warmebehandelter Werkzeugstahle, ihr 
Aussehen, die móglichen Ursachen fiir die Felilererzeugung — ungenugende, iibermaBigo 
wier zu schnelle Erhitzung des Werkzeuges, t)berschreitung der optimalen Abschreck- 
®mp., Absclirecken bei zu niedriger Temp., zu langsames oder zu scharfes Abschrecken, 
ungenugender Schutz des Stahlcs gegen Oberflachenentkohlung — beliandelt u. Vor- 
solilage zur Vermeidung der Fehler gemacht. (Metallborse 25 . 657—58.722. 1935.) F k e .

Eugene W. Nelson, Fehler infolge unreinen Bearbeilens von Stahlen. Zusammen- 
ŝsende Darst. der durch falsche Kalt- u. Warmbehandlung verursachten Fehler, 
m  [ besonders auf das Uberhitzen bzw. Verbrennen des Stahles eingegangen wird.

Treat. Forg. 21. 563—65. Dez. 1935.) F ranke,

j Nusbaum und N. P. Goss, Ober die Verzerrung des Komes von Metallen bei 
Fe\T T̂ ^hand lung . An reinem Fe, niedrig gekohltem Stahlblech u. einer 50— 50- 
cine n-^kirun® werderł Latje-Aufnahmen gemacht, aus denen hervorgeht, daB bei

, F '-'“behandlung im AnschluB an eine Kaltverformung das Kornwachstum so- 
trete stattfinden kann, wobei scharf ausgepragte Beugungsmaxima auf-
unde?fl°v,er a'Jer 8 esterfc werden kann, was sich durch das Auftreten diffuser oder 
von (] r?r ^ óntgenbilder bemerkbar macht. Diese Erscheinungen sind abhangig 

em Grad der Kaltverformung, der chem. Zus., der Gliihtemp. u. der Gliihdauer.
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(Trans. Amer. Soc. Metals 23. 621—32. 1935. Cleveland, Casc School Appl. Sci., 
Youngstown, Ohio, Cold Metali Process Co.) E d e n s .

Hans Schmitz, Ver ein heitlichung des Dauerslandversuchs mit Stahl. Im  ersten Teil 
des Berichtes wird die Festlegung von Richtlinien fur den Dauerstauchyers. besprochen, 
wobei insbesondere eingegangen wird auf dic Festsetzung der Vorwarmzeit sowie der 
Hóhe der Dauer der Vorbclastung der Probe, ferner auf die Mindestyersucbsdauer beim 
abgekiirzten Dauerstandvcrs. mit gleichbleibender Priiftemp. u. -belastung; schlieClich 
auf die Debngeschwindigkeit, die der Dauerstandfestigkeit zugrunde zu legen ist, u. 
auf die Berucksichtigung der hleibenden Dehnung. Im  zweiten Teil des Berichtes 
wird auf die Ergebnisse von Dauerstandverss., die auf Grund der Richtlinien durchgefuhrt 
wurden, wobei fiir die Unterss. cin C-Stahl mit 0,29% C u. ein Cr-Mo-Stahl mit 0,16% C,
0,87% Cr, 0,49% Mo verwendet wurden. Die Ergebnisse sind in zahlreichen Tabellen 
u. Schaubildern zusammengestellt u. werden im Einzelnen besprochen u. kritisiert. 
Der UnteraussehuB fiir den Zugversuch beim Verein deutscher Eisenhiittenleute stellt 
auf Grund der eingehenden Unterss. folgende Richtlinien auf: es sollen in 45-std. Vers.- 
Zeit bei gleichbleibender Belastung u. Temp. nach 18— 22-std. Vorwiirmung der Proben 
Zeit-Gesamtdehnungskurven aufgenommen werden, aus denen dann ais Dauerstand
festigkeit die Grenzzugbelastung ermittelt wird, bei der die Dehngeschwindigkeit 
zwischen der 25. u. 35. Stde. 1/i0oo°/o j° Stde. nieht iiberschreitet. Dabei ist neben dcm 
Abklingen der Dehngeschwindigkeit auch die Anfangsdehnung zu beriicksichtigen, 
dic fur die einzelnen Stahlc bei gleiclier Dehngeschwindigkeit sehr unterschiedlich sein 
kann. E s  wurde davon Abstand genommen, dic Dauerstandstreckgrenze nach E. SlEBEL 

u. M. U l r ic h  ais Priifwert aufzunehmen, da die Best. der Dauerstandstreckgrenze 
aus den Zeit-Gesamtdehnungskurven umstandlicher ist ais die Ermittlung der Dauer
standfestigkeit u. stets mit einer Extrapolation verbunden ist u. da die Dauerstand
streckgrenze ais Berechnungsgrundlage keinen Vorteil bietet. (Stahl u. Eisen 55. 1523 
bis 1534. 19/12. 1935. Dusseldorf, Ber. Nr. 331 d. Werkstoffausschusses Ver. deutsch. 
Eiscnhiittenleute.) E d e SS.

— , Vorlaufige Richtlinien Jur die Ermittlung der Dauerstandfestigkeit von Stahl. 
Diese vorlaufigen Richtlinien sind im Kovember 1935 vom UnteraussehuB fiir den 
Zugvers. beim Verein deutscher Eisenhiittenleute aufgestellt worden. Die Richtlinien 
betreffen A: Durchfiihrung von Dauerstandverss. mit Stahl, wobei insbesondere
Angaben gemacht werden iiber Probenform, Erwiirmungsvorr., Priifmaschinen, Mefl- 
einrichtung, Vers.-Gang u. Darst. der Vers.-Ergebnisse, ferner B.: Ermittlung der 
Dauerstandfestigkeit von Stahl, wobei auBer der Begriffsbest. die Auswertung der 
Zeit-Dehnungs-Sehaulinien u. die Abnahmeverss. beriicksichtigt werden. Hinsichtlich 
der Einzelheiten der Richtlinien muB auf das Original verwiesen werden. (Stahl u. 
Eisen 55. 1535. 19/12. 1935. Ber. Nr. 332 WerkstoffausschuB Ver. deutsch. Eisen- 
hiittenleute.) E d e n s .

Eduard Houdremont und Hans Schrader, Beurteilung der Stahlreinheitnach 
Tiefdtzung. An unlegiertem Elektro- u .  Siemens-Martin-Stahl mit 0,72——0,93 /0 ^ 
werden Unterss. durchgefuhrt iiber das Anspreehen von Seigerungen u . Einschliissen 

auf die Tiefatzpriifung bei Langs- u. Querschliffen. Dabei zeigt sich, daB es sich gruna- 
satzlich ais erforderlich erweist, die Prufung nach Vergiitung der Proben auszufuhren, 
da im unbchandelten Zustand ein bevorzugter Angriff der Korngrenzen, besonders 
bei grobem Kern, eine Dberdeckung zur Folgo hat. Nach entsprechender Vorbereitung 
spricht die Tiefatzprobe im Langsschnitt vorwiegend auf P-Seigerungen, im Quer- 
schnitt hauptsachlich auf Sulfideinschlusse an. D e r  tiefgeatztc Q u c rs c h n it t  eigne 
sich infolgedessen besser zur Unterscheidung von Stiihlen yerschiedener metallurg. 
Herst. Weiterhin wird festgestellt, daB das Auftreten einzelner Poren im \ergleic 
z u  einer gleichmaBig faserig ausgefressenen Flachę begriindet ist durch die Aut sg. 
einzelner Einschliisse im ersten Fali, bzw. zahlreicher dieht ne b e ne in a nd e r  liegen 
Einschliisse im zweiten Fali; hieraus wird gesehlossen, daB bei e in em  derartig ein*e 
órtlichen A n g r i f f  auf eine UngleiehmaBigkeit des Werkstoffs z u  schlieBen ist. Die 
wendung der Tiefatzprobe zur Bewertung der Stahlreinheit ist zweekniauigcnjiM 
nur mit Vorsicht u .  bei Unterstiitzung durch andere Werkstoffpriifverff. airwen • 
(Areh. Eisenhiittenwes. 9. 273— 75. Dez. 1935. Essen, Ber. Nr. 327 Werkstoffaussctiuu 

Ver. deutsch. Eisenhiittenleute.) , ? r , ‘ t..
R. Mitsche, t)ber den Nachweis von Oxydeinscklussen in Stahlen durch, 

verfahren. Das von M. N iessner (C. 1933. I. 977) angegebene Verf. zur He . ^
Abdruekbildem auf Gelatinepapier zum Nachweis von eisenoxyd. Emscn u-
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Triinken des Gelatinepapiers in HC11: 20, Abdriicken des Schliffes auf dem nicht 
zu nassen Gelatinepapier u. darauffolgendes Entwickeln in K 4[Fe(CN)0]-Lsg. (20 g/l) — 
wurde nachgepriift. Es hat sich gezeigt, daB .das Verf. den Nachweis eisenoxyd. Ein- 
schlusse in einer Eisengrundmasse einwandfrei gestattet. Eine Unterscheidung der 
Bindungsform des Eisens im EinschluB ist nicht móglich. Es wurden Hinweise auf 
einzelne Punkte gegeben, dereń endgiiltige Aufklarung noch notwendig erscheint, wie 
Festlegung des notwendigen Mindesteisengeh. der Einschliisse, Best. der kleinsten 
nackweisbaren TeilchengróCe, EinfluB der Qualitat des Gelantinepapiers u. der Ent- 
wicklungsbedingungen. Die Vorgange bei der Entstehung des Abdruckbildes werden 
besprochen. (Berg- u. liuttenmann. Jb. montan. Hochsehule Leoben 83. 127— 33. 
23/12. 1935. Leoben, Eisenhiitteninst. d. Fak. f. Montanwesen an d. Techn. u. Mon- 
tanist. Hochsch. Graz-Leoben.) F r a n k e .

A. Salrnony, Die Oewinnung von Eisenlegierungen aus den Erzen mit Hilfe von 
Bogenreduktionsofen. t )b e rb l ic k . (M e ta llu rg ia  i t a l .  27. 721— 24. 1935.) R. K. M u l l e r .

E. F. Cone, Entwicklungsriclitung in der Erzeugung von rostfreiem Stahl. Statist.
Ubcrsicht iiber die Erzeugung von rostfreiem Stalli in Amerika wahrend der Jahre 1929 
bis 1934. (Metals and Alloys 6 . 347— 49. Dez. 1935.) F r a n k e .

H. Buli, Korrosionsbestandige Sldhle. Geschichtlicher tjberblick iiber die Entw. 
der rostfreien Stahle, mit besonderer Beriicksichtigung ihrer Yerwendung fur Messer, 
u. der austenit. Stahle. Erklarung der interkrystallinen Korrosion u. ihrer Verhinderung. 
EinfluB des Mo auf die interkrystalline Korrosion u. auf die Verspródung von Cr-Ni- 
Stahlcn. (Chem. Trade J. chem. Engr. 97- 549— 50. 27/12. 1935. Sheffield, Brown, 
Bayley's Steel Works, Ltd.) F r a n k e .

L. Sanderson, Hochmanganhaltige Stahle. (Vgl. C. 1936. I. 158.) Anwendung
u. physikal. Eigg. yon Stahlen mit 12,14°/0 Mn. (Heat Treat. Forg. 21. 584— 86. 
Dez. 1935.) F r a n k e .

F. M. Walters jr. und Cyril Wells, Legierungen aus Eisen und Mangan. Teil X II I .
Die Konstilution bindrer Eisen-Mangan-Legierungen. (X II. vgl. C . 1934. I I . 3171.) 
Im erstcn Teil der Arbeit werden alle bisherigen Ergebnisse iiber das Zustandsschaubild 
Fe-Mn fiir niedrige Mn-Gehh. zusammengestellt, wobei im Einzelnen eingegangen wird 
auf die Lóslichkeit von Mn in a-Fe, auf den Existenzbereich der e-Phase bzw. dery-Phase. 
Weiterhin wird iiber Róntgen- u. Gefiigeunterss. an Legierungen mit 50— 100% Mn 
bcrichtet, wobei die einzelnen Phasengrenzen ermittelt u. das Zustandsschaubild auf- 
gestellt wird. (Trans. Amer. Soc. Metals 23. 727— 50. 1935. Youngstown, Ohio, 
Youngstown Sheet & Tube Co.; Pittsburg, Met. Res. Lab. C a r n e g i e  Inst 
Techno!.) E d e n s .

Cyril Wells und F. M. Walters jr., Legierungen ton Eisen, Mangan und Kohlen- 
Moff. Teil XIV. Eisen-Kohleiistoff legierungen mit sieben Prozent Mangan. (Vgl. vorst. 
w  Grund von Gefiigeunterss. werden an Fe-Mn-C-Legierungen mit annahernd
' Io Mn neben 0,02— 1,25% C  die oberen u. unteren Grenzen des Austenit-Ferrit- 
Urbidfeldes, ferner die oberen Grenzen des Austenit-Ferritfeldes u. des Austenit- 
Larbidfeldes ermittelt u. die Ergebnisse zu einem Schnitt durch das Baumschaubild 
bei einem konstanten Mn-Geh. von 7% zusammengestellt. (Trans. Amer. Soc. Metals 
Ar t 1935. Youngstown, Ohio, Youngstown Sheet & Tube Co.; Pitteburgh,
alet. Res. Lab., C a r n e g i e  Inst. Teehnol.) E d e n s .

H. W. McQuaid, Anwendung von legierlen Stahlen. Vf. diskutiert die Rolle des 
At l^gicningselement u. die allgemeine Verwendung von Legierungselementen im 

Eisenbahn- u. Flugmaschinenbau. (Iron Age 136. Nr. 26. 18— 22.

M  5') F r a n k e .

, “ - Markę, Anwendung hilzebestdndiger Stahle im Industrieofenbau. Kurzer t)ber- 
Sch -Rk1, w ĉhtigsten hitzebestandigen Cr-, Cr-Si-Al- u. Ćr-Ni-Stahle, iiber ihre

"eiBbarkeit u. ihre Festigkeitswerte bei verschiedenen Tempp., sowie iiber ihre
r"'™dung. (Gas [Dusseldorf] 7. 259— 62. Okt. 1935. Bochum.) F r a n k e .

die i WŁetzel, Modeme Stahle fu r den Leichtbau. Nach kurzer t)bersieht iiber 
elem̂ ' t •’ cler 18-8-Stahle im allgemeinen u. die verschiedenen Legierungs-
Zus * W/e ^r’ u- Cu im besonderen, werden an Hand verschiedener Tabellen 
C r . ó n n' der modernen Stahle fiir den Leichtbau auf der Basis Cr, Cr-Cu, 
Ni u V ’ *rr'Cu-Si'Ni> Cr-Mn-Si, Cr-V sowie auf der Basis Cu-Ni, Cu-Ni-Mo, Cu-Mo, 
Eiseńb h"1C u ’ au  ̂die Verwendung dieser Stahle fiir Automobil-, Waggon-

n-, Schiff-, Hoeh- u. Bruckenbau naher eingegangen, Formgebung u. Herst.
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besohrieben u. kurz auf die wirtschaftliche Bedeutung der Leichtbauweise hingewiesen. 
(Blasfc Fumaee Steel Plant 23. 464— 68. 533—35. 1935.) F r a n k e .

H. Jungbluth und H. Miiller, Oegossene Werkstoffe der Eisengruppe fu r den Bau 
chemischer Gerate. Vff. geben einen kurzeń Uberblick iiber die fiir die chem. Industrie 
zur Vcrfiigung stehenden GuBlegierungen der Eisengruppe, wobei diese nach ihrer 
allgemeinen chem. Leistungsfahigkeit u. nach ihren technolog. Eigg. hin kurz gek. 
werden. Weiter werden diese gegossenen Werkstoffe miteinander vergliehen u. nach 
dem Gesichtspunkt der Devisenverknappung beurteilt. (Chem. Fabrik 9. 41—46. 
22/1. 1936. Essen.) F r a n k e .

Andrś Michel, Die Słdhle und Legierungen fur Dauermagnete. Vf. berichtet iiber 
die neuere Entw. auf dem Gebiete der Erzeugung yon Dauermagneten, yon Magneten 
mit moglichst groBer Giiteziffer (Prod. aus Etemanenz u. Koerzitiykraft). Er ver- 
anschaulicht die Entw. der Forscliung durch eine Tabelle, aus der man sieht, dafi dic 
ungehcuren Fortschritte in den letzten Jahren durch eine Erhohung der Koerzitiv- 
kraft von etwa 60 auf 900 Orstedt erzielt worden sind; die Rcmanenz ist dabei prakt. 
konstant geblieben. Die einzelnen Entw.-Stufen sind: Martensit-Hiirtung, Zusatz 
von Cr, W, Mo zu den C-Stahlcn, Co-Stahle (Verbesserung durch Erhohung der Satti- 
gungsmagnetisicrung) u. Ausscheidungshartung (Ausnutzung der inneren Spannungen). 
(Rev. Metallurgie 32 . 482—86. Okt. 1935.) F a h le n b r a c h .

Fr. Buschendorf, Aufschluparbeiten im bayerischen Erzbergbau auf Nichteisen- 
metalle und ihre weiteren Eniwicklungsmoglichkeiten. Gesamtiibersicht iiber die bayer. 
Erzvork.; im einzelnen: Kies-, Hg-, Sn-, Au u. Pb-Vorkk. 2 Tabellen. (Metali u. Erz 
33. 11— 18. 1936. Clausthal.) P a n g r i t z .

— , Zink. (Vgl. C. 1935. I. 2589.) Weltproduktion u. -verbrauch 1927—1934, 
unter besonderer Beriicksiehtigung der U. S. A. (Minerał Ind. 43. 584—607.
1935.) P a n g r it z .

W .  R. Ingalls, Die Metallurgie des Zinks im Jahre 1934. (Vgl. C. 1935. I. 2589 
u. yorst. Ref.) Neuer Fortschrittsbericht. (Minerał Ind. 43. 607— 15.1935.) PANGRITZ.

Herbert Schweitzer, Fortlaufende Reduktion zinkischer Stoffe. Unters. der 
stehenden Muffel R o itz h e im - R e m y . Die Griinde fiir die anfanglichen Mangel: 
geringe Haltbarkeit der Muffeln, besonders der den Gas- bzw. Metalldampfabzug 
bildenden inneren Teile, schlechtes Zn-Ausbringen usw. werden ausfiihrlich erortert. 
Nach VergroBerung des Durchganges fiir die Beschickung zwischen Muffelwand u. 
Gasabzug arbeitet die Muffel auch mit Rostblende auf einer Berliner Zinkhiitte ein- 
wandfrei: die Zn-Verlustc betragen 5— 6 Einheiten vom Vorlaufen, der Verbraucli 
an Red.- u. Heizungsbrennstoff ist n. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Comrmm.
2. 9 Seiten. 1935.) JuNGER-

E. Baliol Scott, Zinn. (V g l .  C. 1935- I. 2589.) W e l t w i r t s c h a f t s b e r ic h t  1934. 
(Minerał Ind. 43. 553—69. 1935.) P a n g r i t z .

— , Forschung und technischer Fortschritt in der Zinnindustrie. Kurzer u b e rb h c k  

iiber die Verwendung yon Sn ais schiitzende Deckschicht, ais Lagermetall, ais Le- 
gierungsbildner (Bronzen, Lote, Geschirrzinn), ais festes Metali (Folie, Sn-T uben) 

u. in Form von Oleat ais oxydationshindernder Zusatz zu Schmierólen. (Metallurgia lo.
61— 62. Dez. 1935.) G o ld b a c h .

Allison Butts, Blei. (Vgl. h ie r z u  C. 1935. I. 2721.) W ir t s c h a f t s b e r ic h t  uber 
das Jahr 1934 unter besonderer Beriicksichtigung der amerikan. Verhaltnisse. (Miner 
Ind. 43. 362__83. 1935.) P a n g r i t z .

Carle R. Hayward, Die Metallurgie des Bleis im Jahre 1934. (Vgl. auch vorst. 
Ref.) Kurzer Fortschrittsbericht. (Minerał Ind. 43. 384—89. 1935.) P a n g r it z .  

Percy E. Barbour, Kupfer. (Vgl. C. 1935- I. 2589.) Wirtschaftliche u. teca.

Wm. G. Schneider, Die Anwendung von Kupfer und Kupferlegierungen. j  8 • 
C. 1935. I. 2589.) Bericht iiber die Anforderungen der Weltwirtschaft, im

Mitteilungen iiber das Jahr 1934. (Minerał Ind. 43. 116—5L 1935.) ^ A^ KI|ygi.

ideren

der" von' U. sT a .' (1^27— 19341) l t ó e ^ i “H Z°43 .'""'l5M 58. 1935.) L
Carle R. Hayward, Die Metallurgie des Kupfers im Jahre 1934. (Vgl. O - • 

2589.) Neuer Fortschrittsbericht. (Minerał Ind. 43. 159—74. 1935.) PANGR_ •
O. Bertoya, Die Kupferverhuttung in  Deutscldand. Die Verhiittungs-, o _

u . Frischverff. d e r  Mansfelder Werke w e rd e n  besohr ieben . (M e ta llu rg ia  1<J.
Okt 193 5 ) GOLDBACH.*

C. E. Rork, Neuere Richtungen in Entwurf und Bau yon Kupfer a ’‘?on
anlagen in Sild-West [U. S. A.). Entw. d e r  E in r ic h tu n g e n  in  de r A u fbe re
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Cu-Erzen der Siidwest-Staaten U. S. A. Die neuesten Transportmittel fiir Erz, Kon- 
zentrat, Abgiinge (Bander, Elevatoren, Pumpcn usw.), die Stromerzeugung u. -ver- 
teilung (Turbinen, Diesel, Motoren), der Antrieb u. die Lager, die Anlage- u. Betriebs- 
kosten in Abhangigkeit von der GróBo des taglichen Durolisat7.es werden besprochen. 
(U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Informat. Circular 6 8 6 6 . 15 Seiten. Nov. 1935.) J u n g .

R. Marker, Die Desozydation von Kupferschmelzen mit Beryllium. Eiir die Herst. 
von LeitfahigkeitskupferguB ist ein Zusatz von 0,005—0,2°/o Be in das gesebmolzene 
Cu vor dem VergieBen sehr zu empfehlen. Angaben iiber Leitfahigkeitswerte eines so 
hergestellten Cu. (Metall-Wocho 1935. 237—38. 28/12. 1935.) J u n g e r .

E. T. Richards, Das Schmiedepressen von Kupfer und Messing. (Metall-Woche
1936. 3—4. 21— 22. 11/ 1 . 1936.) G o l d b a c h .

P. I. Gradussow, Bleihaltige a-Messinge, ihre Eigenschaften und ihr Verhallen 
beim Walzeii. Die optimalen Bedingungen des Walzens von Pb-haltigen a-Messingen 
(Cu 62—75,5; Pb 1,6— 3,0; Ilcst Zn): Walzgrad, Walztemp. u. die mechan. Eigg. 
solcher Messinge in Abhangigkeit yom Walzgrad u. der Ausgliihtemp. werden angegeben. 
(Nichteisenmetalle [niss.: Zwetnye Metally] 10. Nr. 5. 58— 65. 1935.) J u n g e r .

A. W. Lorenz, Porositat in Bleibronzebuchsen. (Vgl. C. 1935. II . 3004.) Um die 
Ursache fiir das haufig beanstandete Auftreten von Blasen in Bleibronzebuchsen 
aufzudecken, wurden Modellverss. mit durchsiehtigen Pormen durchgefiihrt. Aus dem 
Strómungsverlauf von W., das gefiirbte Sagespiine enthielt, wurde auf die Ausbreitungs- 
art der eingegossenen Schmelze geschlossen u. danach die zweckmaBigste EinguBart 
ermittelt, die auch bei prakt. Verss. zu einwandfreien Giissen fukrtc. —  Das Auftreten 
von Blasen wird weiterhin durch dio Verwendung von Schwarzungsmitteln gefórdert, 
die die Gasentweichung behindern. —  Schon kleinste Zn- u. P-Gehh. wirken auf die 
Schwindung auBerst naehteilig. (Foundry Trade J. 52. 377— 78. 1935. South Mil
waukee, Wisconsin, U. S. A., Bucyrus-Erie Comp.) G o l d b a c h .

Richard Thews, Uber die Herstdlung graphithaltiger Lagerbronzen. Da bei der 
Herst. graphithaltiger Bronzen nach den iiblichen GieBverff. die gleichmiiBige Verteilung 
des Graphits schwierig ist, ging man dazu iiber, pulverfórmiges Bronzepulver geeigneter 
Zus. mit Graphit gemischt unter starkem hydraul. Druck in die gewunschten Formen 
zu pressen. Die so hergestellten Lager haben nur geringe StoBfestigkeit. Eine innigere 
Mischung der einzelnen Bestandteile u. damit gunstigero Lagereigg. wurden dadureh 
erzielt, daB man statt der pulverfórmigen Legierungsbestandteile reine Oxyde dieser 
Bestandteile yerwendet, die bis dicht unter den F. erhitzt u. dabei durch Graphit 
reduziert werden (die amerikan. G en e 1 i t - Legierung). Eine weitere Verbesserung 
stellt ein PreBguByerf. dar, bei dem in die erstarrende Schmelze Graphitpulver ein- 
geriihrt u. die teigige M. in eine Kokillenform gegossen wird. (GieBereipraxis 57.
11—15. 6/1.1936.) G o l d b a c h .

Ira T. Hook, Supernickel. Eigenschaften, Anwendungen und Herstellungsverfahren. 
Supernickel, die 70: 30 Cu-Ni-Legierung (nur a-Mischkrystalle), zeichnet sich durch 
hohe Korrosionsbestiindigkeit bei guter Festigkeit aus. Leichte Verformbarkeit, gute 
SchweiB- u. Lotbarkeit (Vermeiden von schroffer Abkuhlung). Hauptsacbliche Ver- 
wendung zu Kiihlrohren. (Weld. Engr. 20. Nr. 4. 24—26. 1935. The American 
Brass Co.) G o l d b a c h .

Thos. W. Gibson, Nichd. (Vgl. C . 1935- I. 2590.) Neuer Bericht (1934.). 
(ihneral Ind. 43. 421— 28. 1935.) P A N G R IT Z .

S. W. Drury, Kobalt. (Vgl. C. 1935- I. 2590.) Wirtschaftsstatistik (1934). 
iechn. Bibliographie. (Minerał Ind. 43. 111— 15. 1935.) P a n g r i t z .

~~i Chrom. (Vgl. C. 1935. I. 2591.) Bericht iiber das Jahr 1934. (Minerał Ind.
63-69. 1935.) P a n g r i t z .

Mangan. (Vgl. C o w l e s  u. B e h r e , C . 1935. I. 2591.) Wirtschaftsbericht 
, . “ it Bericht iiber den Weltmarkt in den letzten 10 Jahren. Technol. Literatur- 
"mweise. (Minerał Ind. 43. 396— 411. 1935.) P a n g r i t z .
iq9k > Quecksilber. (Vgl. C . 1935. I. 2591.) Wirtschaftsbericht 1934; Weltmarkt

i i  . (Minerał Ind. 43. 509— 75. 1935.) P A N G R IT Z .
T l “;*an Kissock, Molybdan. (Vgł. C. 1935.1. 2591.) Neuer Bericht (1934). (Minerał 
mu. 43 417-20. 1935.) P a n g r i t z .

T»v i ®.' Wolfram. (Vgl. C. 1935. I. 2591.) Weltwirtschaftsstatistik.
^litteilungen. Literaturiibersicht. (Minerał Ind. 43. 570—83. 1935.) P a n g . 

stałih‘i iS i^ te ll, Aluminium und Bauxit. (Vgl. C. 1935- I. 2591.) Weltwirtschafts- 
“tik 1934. (Minerał Ind. 43. 13—35. 1935.) P a n g r i t z .
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W. C. Devereux, Neuere Fortschritte in der Herstellung und Verwendung von 
Magnesium und Magnesiumlegierungen. Zuss., mechan. Eigg., Warmebehandlung, 
Korrosionsschutz u. Anwendungen (hauptsachlich im Luftfahrzeug- u. Flugmotoren- 
bau) der wiehtigsten engl. Mg-Normlegierungen. (Metallurgia 1 3 .  47—49. Dez. 
1935.) G o l d b a c h .

P. Mondain Monval und Renś Paris, Uliraleichtlegierungen auf Magnesiumbasis. 
Das Dreistoffsystem Mg-Ca-Zn. Durch therm. Analyse u. mkr. Unters. von 250 Legie- 
rungen des Systems Mg-Ca-Zn wurde das Zustandsschaubild ermittelt. Mit den Mg- 
reichen Legierungen dieses Systems wurden auBerdem Festigkeitsunterss. angestellt, 
die jedoch gegenuber denen des reinen Mg keine Steigerung darstellen. Die Festigkeits- 
eigg. des Mg schwanken stark mit dem Reinheitsgrad, was sich dadurch erklart, daB 
schon im 90— 95%ig. Mg mehrere unterschiedliche Phasen vorhanden sind. (Quatorz. 
Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 5 Seiten. 1935.) G o l d b a c h .

— , Antimon. (Vgl. M a s t e r s , C. 1 9 3 5 .  I .  2593.) W i r t s c h a f t s b e r i c h t  1934. (M inerał 
I n d .  4 3 .  36— 42. 1935.) P a n g r i t z .

— , Verschiedene Metalle. (Vgl. hierzu C. 1 9 3 5 .  I. 2593.) t)ber Produktion, Yer- 
brauch, Technologie usw. von: Be, Bi, B, Cd, Ca, Nb (Columbium), Ga u. Re, In, 
Li, seltene Erdmetalle, Se u. Te, Ta, Tl, Th, Ti, U u. Zr. (Minerał Ind. 4 3  . 616—28. 
1935.) P a n g r i t z .

Ń. M. Sarubin und L. P. Molkow, Untersuchung von nach dem keramischen 
Verfahren hergestellten Legierungen. (Vgl. C. 1 9 3 5 .  I. 470.) Metallograph. Unterss. 
der Systeme: WC-Ni; MoX'-Ni; TaC-Ni; TiC-Ni. 1. System AVC-Ni: bis 30% WC 
feste Lsgg.; von 30°/o Carbid ab Auftrcten einer zweiten Phase (Carbid) neben fester 
Lsg. steigend mit steigenden Carbidgehh.; kein Eutektikum, das móglicherweise dureh 
geeignete Herst. der Legierung, genauc Einhaltung der Sintertemp. u. schnelles Ab-
selirecken erhalten werden konnte. 2. System Mo2C-Ni: feste Lsg. bis 12% Carbid,
daruber hinaus bis 30% Carbid zwei Phasen (Carbid + feste Lsg. bzw. Eutektikum); 
bei 30% Carbid reines Eutektikum; iiber 30% mit zunehmenden Carbidgehh. zu- 
nehmende Abnahme des Eutektikums neben freiem Carbid; bei 90% fast nur Carbid- 
ltórner. 3. System TaC-Ni: bis 20% Ta feste Lsg.; daruber hinaus mit steigenden 
Carbidgehh. steigende Menge Eutektikum; bei Legierungen mit mehr ais 40% Carbid, 
die bei Sintertempp. von 1450° hergestellt wurden, treten freie Carbidkórner auf; 
Legierungen gleiehen Carbidgeh., jedoch mit Herst.-Temp. von 1600— 1650° zeigen 
Zeilenstruktur; das Róntgenbild deutet auf das Vorhandensein einer chem. Verb. 
bei diesen Legierungen hin. 4. System TiC-Ni: keine Loslichkeit bei allen Mengen- 
verhaltnissen. (Metal Ind. Herald [russ.: Westnik Metallopromyschlennosti] 1 5 .  Nr. 7. 
93—98. 1935.) J u n g e r -

R. Berthold, Zcrstórungsfreie Werkstoffprufverfahren. Vergleich der Anwendungs- 
moglichkeiten und Grenzen. Vortrag. Rontgen- u. y-Durchstrahlung, Magnetpulver- 
verf., magnet. Abtastverf. u. Anfrasverf. (Arch. Warmewirtsch. Dampfkesselwes. 16 . 
311— 14. Dez. 1935. Berlin.) S k a l i k s .

N. S. Akulow, Methoden der magnetisćhen Analyse. Vf. gibt einen Uberblick 
iiber die Methoden zur Priifung von Eisen- u. Stahlteilen auf Fehlerfrciheit („Defekto
skopie") sowie iiber die Vcrff. zur Best. des Geh. an Nichteisenmetallen auf magnet. 
Wege. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 715— 18. 1934.) ROLL- 

A. Karsten, Optische Oberfliichenprufung von Metallen, besonders hinsichthch ihrer 
Korrosion. Aufbau u. Wirkungsweise des Oberflachenpriifers der Firma B u s c h  werden 
beschrieben. —  Er besteht aus einem Doppelmikroskop mit gemeinsamem Okular. 
In  der einen Gesichtsfeldhalfte erscheint das Bild eines Stiickes der Oberflachę; der zu 
untersuehenden Probe, in der anderen das eines Standards. (Chem. Apparatur 
Nr. 23. Werkstoffe u. Korros. 1 0 .  61— 62. 10/12. 1935. BerHn.) WKKLER.^

W. Stein, Silberlote (Hartlote). Es wird an Hand der einschlagigen Literatur 
letzten Jahre (ab 1927), die ihrem Erscheinen nach besprochen wird, gezeigt, we c 
Silberlote bekannt sind u. welche Gesichtspunkte fiir gute Lote von Bedeutung sm • 
Femer wird iiber Verss. beriehtet, die in Anbetraeht des Fehlens sehr hochprozen g 
Silberlote, wie sie in der Silberwarenindustrie fur manche Zwecke zum Lóten c 
Silberwaren benotigt werden, unternommen -wurden, um solche Lote herzj18 • 
Bei der Herst. dieser hochhaltigen Silberlote mit einem Ag-Geh. von etwa oUJo  t 
dadurch groBe Schwierigkeiten auf, daB die FF. nur durch Metalle herun c g ^  
werden konnten, welche die Legierungen rascli spróde maehten. Daher mu 
Grenzgebiete aiifgesucht werden, wo bei einer einigermaBen noch annehmbaren
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Bearbeitbarkeit eine móglich groBe F.-Emiedrigung zu erzielen war. Wenn die Er
gebnisse, die in Tabellen wiedergegeben werden, nicht so ausfielen, wie es geme erwiinscht 
scliien, so diirften die empfohlenen hoclihaltigen Silberlote jedocli den gestellten An- 
forderungen vollauf genugen. Verschiedentlich wurden sogenannte „schweranlaufende 
Silberlegierungen“ in die Industrie eingefiihrt. Diese enthalten z. T. oft namhafte 
Mengen von Cd oder Zn oder dergleichen Metalle. Die FF. solcher Legierungen liegen 
gegoniiber den reinen Ag-Cu-Legierungen oft bedeutend niedriger. — SchlieBlich wird 
eine Zusammenstellung der in der Literatur schon mitgeteilten Silberlote gegeben. 
(Mitt. Eorsch.-Inst. Probieramtes Edelmetalle Staatl. Hoheren Faclischule Schwab. 
Gmiind 7. 80—87. 97— 103.) F r a n k e .

C. H. Davy, Moderne Schiveipverfahren. (Chem. Age 33. 355— 57. 19/10. 1935. —
C. 1936.1. 632.) F r a n k e .

W. Elbertzhagen, Bie modemen Schweifiverfahren, ihre Anwendung und Wirt- 
schaftlichkeit. In  einer kurzeń Beschreibung der modemen SchweiBverff. — Gasschmelz- 
sclweiBung, elektr. Lichtbogen- u. WiderstandsschweiBung — werden besonders die 
physikal. u. chem. Vorgange einer Betrachtung unterzogen u. daraus folgend die 
charakterist. Merkmale fiir jedes Verf. erortert. AnsclilieBend wird auf die Anwendungs- 
gebiete der einzelnen Arbeitsmethodcn eingegangen u. ihre Wirtschaftlichkeit zum 
gegenseitigen Vergleich gebracht. SchlieBlich werden die Kosten der modemen SchweiB- 
verff. jenen der Nietung gegeniibergestellt. (HDI-Mitt. 24. (14.) 243— 47. 270— 73. 
10/11.1935. Briinn.) F r a n k e .

Ernst Diepschlag, Alexander Matting und Geert Oldenburg, Elastizitats-
mhallnissR in Schwei/Jverbindungen und dereń Zugschwingungsfestigkeit. Naeh yoran- 
gehenden Zugschwingungsverss. an mittels AbschmelzsehweiBung zusammengeschweiB- 
ten Stahlen St 34, St 37, St 42 u. St 52 wurde die Zugschwingungsfestigkcit von V-, 
X- u. Kehlnahten, die an Bleclien aus St 52 mit unterschiedliche Elastizitat der SchweiBe 
ergebenden Zusatzwerkstoffen hergestellt worden waren, untersucht, wobei sich ergab, 
daB die Dauerfestigkeit von SehweiBverbb. um so schlechter ausfallt, je groBer der 
Unterschied in der elast. Formiindermigsfahigkeit yon Grundwerkstoff u. SchweiBe ist. 
Auf zwei Arten kann man einer SehweiBverb. gute Dauerzugfestigkeit geben: 1. dadurch, 
daB der eingeschmolzene Zusatzwerkstoff eine dem Grundwerkstoff mógliehst gleiclie 
elast. Verformungsfiihigkeit erhalt, wodurch die durch unterschiedliche Querzusammen- 
zieliungen hervorgerufenen Scliubkrafte u. Spannungsspitzen bei Zugbeanspruchungen 
gering bleiben; 2. dadurch, daB man die Schubkrafte kunstlich auf eine groBere Werk- 
stoffmenge durch Schraglegung der SchweiBnaht zur Beanspruchungsrichtung yerteilt. 
Man kann zu diesem Zweck aueh einen allmahlichen Ubergang yon der SchweiBe zum 
Grundwerkstoff durch tiefe Aufschmelzung des Grundwerkstoffes anstreben. (Arch. 
Łisenhiittenwes. 9- 341— 45. Jan. 1936. Breslau.) F r a n k e .

H. Dutilleul, Unłersuchung der Dauerfestigkeit von Stumpfschweifiungen. An 
polierten Probestaben, die aus zwei mittels StumpfschweiBung in 7 Lagen unter An
wendung yerschiedener Elektroden (4 mm Durchmesser) zusammengeschweiBten, 20 mm 
starken Blechen quer zur SchweiBe herausgearbeitet worden waren, wird dio Ermudungs- 
gtenze der SehweiBverbb. in einer Alkan-Biegeschwingungsmaschine bestimmt u. aus 
den Ergebnissen der „Ermiidungskoeff.11, dessen Ableitung angegeben wird, zur besseren 
,̂ a™kterisierung der SehweiBverb. rechner. bestimmt. Die Verss. ergaben, daB fast 

sile Briiche in der SchweiBe auftraten u. daB die Bisse, die zum Bruch fiihrten, ihren 
Ausgang von Gasblasen in der SchweiBe nahmen, so daB dio Schwachung des geschweiB-

Werkstoffes hauptsiichlich auf die Porositat der SchweiBe zuruckzufiihren ist. 
n den der SchweiBe unmittelbar angrenzenden Gebieten, die durch den SchweiBvorgang 
bst Anderungen in ilirer Zus. u. ihren Eigg. erfahren hatten, wurden keine Risse 

Fl w°hl aber im Abstand von mehreren Zentimetern von der SchweiBe, wenn
ektroden yerwendet wurden, die eine SchweiBe mit hohem Ermiidungskoeff. er- 

cû ten. Wenn aueh die SchweiBe die Ermudungsgrenze herabsetzte, so wurde diese 
no lwao“ung durch Erhóhung der Lastwechsel nicht weiter yerstarkt. (Genie civil 108. 
62- 6 4 - 18/1. 1936.) °  F r a n k e .

, o Bavis, Versuch zur Bestimmung der Schlagfestigkeit von mittels Lichlbogen- 
pirT hergestellten Verbindungen. Beschreibung der yon der M a r i e t t a  M a n u - 
Sehl fff IN-G .̂oiIPANY, Point Pleasant, West Virginia, durchgefiihrten Priifung der 
ein ^ “Skeit eines mittels LichtbogenschweiBung hergestellten Oltanks, wobei man 

ewicht von 800 kg ungefahr 1 0 0 -mal aus yerschiedenen Hohen —  beginnend bei
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1 m bis maximal 6 -mal bei 15, 18 oder 22 m Hóhe — auf die KehlsclrweiBungen fallen 
laBt. (Amor. Weld. Soc. J. 1 4 .  Nr. 12. 19. Dez. 1935 ) F r a n k e

i L. Łosana und M. Jarach, Die Zusammensetzung des Zusatzmetalls bei der Licht- 
bogenschivei/3ung. I I I .  (II. vgl. C. 1 9 3 6 . 1 . 1 6 3 . )  Die Verteilung von W, Mo u. V zwisehen 
Schlacke u. Zusatzmetall bei der elektr. Lichtbogenscliw'eiBung mit umkleideten Elek
troden wird untersucht. Die giinstigsten Verhaltnisse werden mit W  bzgl. des Mn bei 
ca. 6— 7% gefunden, bei Konzz. iiber 8—9° /0 nimmt die C-Konz. erheblieh zu. Bei 
Mo ist der Ubergang in das Metali ziemlich unabhangig yom Mn, der C-Geh. nimmt 
rasch mit dem an Mo zu. Der Ubergang des V in das Metali wird durch Mn merklich 
yerstiirkt; mit zunehmendem V-Geh. nimmt C im Metali sehr stark zu. (Metallurgia 
ital. 2 7 .  703— 06. 1935. Turin, Lab. f. allg. u . angew. Chemie.) R .  K. M u l l e r .

Michel Cymboliste, Die elektrolytische Verzinnung. Das elektrolyt. Verf. ist der 
Feueryerzinnung yorzuziehen: boi der Verzinnung yon GuB, yon Cu-Legierungen, 
von niedrig schmelzenden Metallen u. gelóteten Waren. Ferner gibt es reinere Sn- 
Ubcrziige. Das alkal. Natriumstannatbad ist besonders empfehlenswert. (Chim. et 
Ind. 3 4 .  1270—78. Dez. 1935.) KUTZELNIGG.

Macnaughtan, S. G. Ciarkę und J. C. Prytherch, Die Bestimmung der Porositat 
von Zinn bei Weifiblech. Vorbedingung fur den Ausfall der Best. ist gute Entfettung 
der Bleclie oder BlechgefiiBe. Man yerwendet hierzu CC14 mit einer Nachbehandlung 
mit l% ig. Na-Wasserglas, oder die elektrolyt. Zers. yon 0,5°/oig. Sodalsg. Der Nach- 
weis der Porositat kann auf zweierlei Weise gefiihrt werden. Einhangen der Prohe 
in beinahe sd., dest. W., 6 Stdn. bei dieser Temp. halten u. nach dem Abkiihlen weitere
12 Stdn. stehen lassen. Die Poren zeigen sich dann ais Rostflecken. Oder man legt 
auf das Blech feinporiges, mit 1% K-Ferrocyanid u. 0,5° /0 NaCl getranktes Filtrier- 
papier u. laBt unter Feuchthaltung 1 Stde. lang liegen. Dio Poren zeigen sich durch 
blaue Flecke auf dem ausgewaschenen u. getrockneten Papier an. (Ind. ital. Conserre 

aliment. 1 0 .  127—-28. 1935.) G r im m e .

S. Wernick, Die Normung von elekirolytisch abgescliiedenen Uberziigen. III. IV. 
Die kathodischen Uberziige, mit besonderer Berucksichtigung von Nickel und Chrom. 
(II. ygl. C. 1 9 3 6 .  I. 428.) Erorterungen allgemeiner Art iiber die Eigg. yon Ni- u. Cr- 
Oberziigen. Aufstellung von Normen, die Art u. Reihenfolge der Arbeitsgange sowie 
cinigo Eigg. der Uberziige betreffend. Nur solche Prufyerff. sind b e r iic k s ic h tig t , die 
mit einfachen Mitteln ausgefiihrt werden konnen. —  F e  ist zuerst zu yernickeln, dann 
im CuS04-Bade zu yerkupfern, nochmals zu yernickeln u. dann erst zu y e rch ro m e n . 
Zwischendurch wird poliert. Dicke der Uberzuge: 0,000 13 Zoll Ni, 0,000 43 Zoll Cu,
0,000 65 Zoll Ni, 0,000 05 Zoll Cr. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 1 1 .  275—76. 
315— 17. 1935.) K u tz e ln ig g .

Hans Roehrig, Zugabe von Inliibitoren zu Aluminium angreifenden Lósungen. 
Vf. besenreibt den EinfluB kolloider Inhibitoren — Sparbeize 20 der I. G. Farben
industrie Akt.-Ges., Brindisi-Resin der Chem. Fabrik F. BOHRINGER u. Sóhne, Marrn- 
heim-Waldhof, u. kolloide Antikorrosionsmittel der Fa. MeBtechnik G. m.b. H., 
Bochum —  zum Schutze von Al gegen Korrosion in HCl. (Rev. Mótallurgie 3 2 .  577 oU. 
Nov. 1935.) _ F r a n k e .

A. Portevin und E. Herzog, Einflufl von verschiedenen Faktoren auf die Korrosions- 
versuche in feuchten Mitteln an unlegierten und halb-korrosionsbestandigen Stdhlen. vn. 
fiihren an teils unlegierten, teils mit Cr, Ni, Cu, Si u. Al legierten Stiihlen systema . 
Korrosionsunterss. in neutralen feuchten Mitteln durch, um die Faktoren, die d<i 
Streuen der Vers.-Ergebnisse herbeifiihren, niiher zu bestimmen. Bei d i e s e n  Vers . 

konnte festgestellt werden, daB bei Unterss. im Salzspriihnebel die Feinheit u. Gleic - 
maBigkeit des Nebels von groBer Bedeutung fiir die K o r r o s i o n s g e s c l i w i n d i g k e i t  u. 
des Korrosionsangriffes sind, da ein sehr feiner Nebel die Entstehung yon nadels ic
artigen Anfressungen u. ein tropfenformiger Nebel dagegen eine gleichmaBige Korrcwi
fórdert. Bei Wechseltauchyerss. miissen Temp. u. Luftfeuchtigkeit unbedingt kons 
gehalten werden, falls die Ergebnisse untereinander yergleichbar sein soUen. isei  ̂
rosionsverss. im Meerwasser kann dieses nicht durch eine 3%'g- NaCl-Lsg. e 
werden, da beide Fil. sowohl hinsichtlich der Schnelligkeit wie auch huisicn c -j. 
Art ihres Angriffes yollstandig yersehieden wirken. Fiir yergleichende .ycl,_ ‘jong_ 
unlegierten u. halb-korrosionsbestandigen Stahlen zwecks Best. der ?. a Jen 
gesehwindigkeit sind unbedingt genormte Proben erforderlich, da, wio die vor g , 
Verss. zeigen, die Ergebnisse soleher Unterss. bereits durch unterschieducno ^
nahme beeinfluBt W’erden, besonders bei Verss., die zu einer H-Entw. iu i
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sind der Ansicht, daB bei Berucksichtigung aller dieser Faktoren die Abweichungen 
der Ergebnisse untereinander hochstens VlO ibres Mittelwertes betragen u. daB man 
dann in der Lage sein wird, auch den EinfluB geringster Beimengungen auf die Kor- 
rosionsgesehwindigkeit zu untersuehen. Ais Beweis hierfur fuhren Vff. dio Best. des 
Einflusses von 0,45— 0,60% Cu auf die Korrosion eines S.-M.-Stahles (0,04— 0,09% C) 
in HCl u. H 2S04 u. von 1— 3,25% Cr auf die Korrosion eines Elektrostahles mit 0,05% C 
im Meerwasser u. Salzspriilinebel durch. ((Juatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. 
Commun. 2. 28 Seiten. 1935.) F r a n k e .

L. Kenworthy, Die atmospharische Korrosion und das Anlaufen von Zinn. (Metal 
Ind., London 47. 555— 60. 583— 84.13/12. 1935. —  C. 1936.1. 1101.) K u t z e l n i g g .

Paul Ronceray, Sdbst unreines Eisen roslet nieht in sauberer, mit Feuchtig- 
lceit gesdttigter Luft. Trotz seines heterogenen Gefuges wird handelsiibliches Eisen 
bei Raumtemp. durch saubere u. an Feuchtigkeit gesatt. Luft nieht angegriffen, 
solange keine ausgesprochenen Verunreinigungen im Materiał vorhanden sind. Nach 
Ansicht des Vf. kann die Lokalelementtbeorie nieht allein zur Deutung des Rostens 
in sauberer an Feuchtigkeit gesatt. Luft herangezogen werden. Die Erseheinung des 
LochfraBes wird auf Grund der Ggw. zahlreicher geringer Verunreinigungen auf der 
Oberflache des Werkstoffes erklart. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 742— 45. 
1935.) _ E d e n s .

L. Guitton, Selbst unreines Eisen rostet nieht in einer mit Feuchtigkeit gesattigten 
Atmosphare. Vf. unterzieht die Unterss. von R o n c e r a y  (vorst. Ref.) iiber den EinfluB 
von Oberflachenunreinigkeiten auf das Rosten von Eisen in feuchter Luft einer ein- 
geliendcn Kritik, da dessen Vers.-Ergcbnisse im Widcrspruch mit eigenen Beobaehtungen 
des Vf. stehen. Vf. benutzt zur Reinigung seiner Probenoberflachen eine nach be- 
sonderer Methode gereinigte u. entfettete Watte, wobei er feststellen konnte, daB die 
mit dieser Watte gereinigten Proben rosteten, wahrend die mit gewohnlieher Watte 
belmndelten Proben keinen Angriff durch feuchte Luft erkennen lieBen, was auf den 
Fettgek. dieser Watte zuriickzufuhren ist. Auch die Behandlung der Probenoberflaehe 
mit Englischrot hat eine Aktivierung u. Entfettung der Oborflaelie zur Folgo, wodureh 
gleichfalls das Rosten der Probe gefordert wurde. Naeli Ansicht des Vf. sind auBere 
Unreinigkeiten der Oberflache fiir den Rostvorgang von nur untergeordneter Be- 
deutung. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 2258— 60. Dez. 1935.) F r a n k e .

C. Richard Soderberg, Erosion an Turbinenschaufeln. Vf. gibt eine ausfuhrliche 
Ubersicht uber die Faktoren, die die Erosion an Turbinenschaufeln beeinflussen — 
Hóchstgescbwindigkeit, Feuchtigkeitsgeh. u. Werkstoffzus. —  u. definiert die krit. 
Grenze hinsichtlich Geschwindigkeit u. Feuchtigkeitsgeh., die bestimmt wird durch 
emtretende Veriinderungen der Eigg. eines Werkstoffes u. diskutiert den Zusammen
hang zwischen Hartę eines Werkstoffes u. seiner Erosion. Weiter werden MaBnahmen 
zum Schutze des Werkstoffes gegen Erosion besprochen: Herst. der Turbinenschaufel 
aus erosionsbestandigem Materiał oder Plattieren der aus unlegiertem Stahl hergestellten 
n?™ufeln mit widerstandsfahigem Materiał, wobei sich auf Grund mitgeteilter Verss. 
otellit besonders eignet. (Electric J. 32. 533—36. Dez. 1935. Westinghouse Electric 
u- Mfg. Co.) 6  F r a n k e .

J. M. Bryan und T. N. Morris, Korrosion von Metallen, die fiir  die Herstdlung 
ion Konservenbiichsen verwendet werden. Wiedergabe einiger von der Low Tempera- 

'^ESEAKCH S ta tion , Cambridge, uber die Korrosion von Eisen, yerzinntcn 
iechen u. Aluminium in saurenLsgg. angestelltenUnterss. — J.M . B ryan  untersucht 
en EinfluB yon NaCl u. von Rohrzucker auf die Korrosion von Zink in Citronen- 

saure bei 20 u. 75°, wobei er feststellt, daB durch Zugabe bis 2% NaCl zur Citronensaure, 
eren pn-Wert oberhalb 2,4 liegen muB, eine Yerringerung der Korrosion herbeigefuhrt 
ird. Mit steigender H-Ionenkonz. nimmt auch die Korrosionsgesehwindigkeit zu bis 
u emem pa-Wert yon 5,5. Durch Rohrzucker wird iiber den ganzen Vers.-Bereieh 

do |^orros‘on. ^ermindert u. zwar fiir pn =  2,5 um 33% u. fiir pn =  5,5 um 50%, 
wird ^‘ese Verringerung mit steigender Konz. ab. Auch bei hóheren Tempp.(75°) 
med * ^ orro8̂ on k>8 zu Konzz. von 15%( 1) geringer, um bei noch hóheren Tempp. 
arm-YfZ'iZ™e'lmen' Lurch kleine Beimengungen von Śb zum Sn wird der Korrosions- 
„m Eieicbfalls herabgesetzt u. zwar um 8 %  bei einem Zusatz yon 0,25% Sb u. 
anor /o 0>5% Sb. -— T. N. M o r r i s  berichtet iiber seine Unterss., die den EinfluB 
Citr®aD‘ _ b3te.nzen auf den Korrosionsyerlauf bei einem niedriggekohlten Stahl in 
u v'n?n3̂ ur<r (Ph =  3,5) klaren sollten, indem er einer Lsg. von Citronensaure (10 g/l)

* a rwmcitrat (5,8% g/l) yerschiedene anorgan. Salze (NaN03, KN03) K 2Cr04,
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NaJP04 u. NaCl) in yerschiedenen Konzz. zusetzt. Abgesehen von Na3P04, das eine 
bedeutend starkere Pufferwirkg. ais die ubrigen Salze hat, hatte keines der Salze einen 
bemerkenswerten EinfluB auf dic Korrosion. — T. N. M o r r i s  untersucht weiter die 
Korrosion yon Stahl u. yerzinntem Blech durch Fruchtextrakte dureh dreitagigcs 
Eintauehcn der Proben, die yorher durch Kochen in Alkohol gereinigt worden waren, 
in den Extrakt von Erdbeeren, Pflaumen, Stachelbeeren, Kirschen, Johannisbeeren, 
Himbeeren u. Rhabarber. Der starkste Korrosionsangriff u. H-Entw. konnte bei den 
Kirschen, trotz ihrer geringen Aziditat, festgestellt werden. Auch der Rhabarber zeigte 
ein eigentumliches Verh., da er bei einem pH -W ert yon 3,1 einen bronzefarbenen tJberzug 
auf dem Stahl bildete, der Schutz vor weiterem Angriff bot; durch Pufferung mit 
Natriumcitrat bis pn =  4,07 entstand ein gelber, sehr lockerer Niederschlag auf dera 
W e rk s to f f , der den Korrosionsangriff in k e in e r  Weise liinderte. Vf. ist der Ansicht, 
daB zwischen der Korrosionsgeschwindigkeit u. der Bldg. von H-Aufblahungen sowie 
der Durehlocherung des Bleches durch die yerschiedenen Fruchtextrakte eine enge 
Beziehung besteht. Verss. mit yerzinntem Blech, dessen Zinnuberzug teilweise von dem 
Blech entfernt worden war, bestatigten die Ansicht, daB die Entstehung der Auf- 
blahungen u. der Durchlocherungcn vor allem auf die Korrosion des Grundwerkstoffes 
zuriickzufiihren ist. —  Femer hat T. N. M O R R IS  Verss. iiber die Diffusion yon H 
durch niedriggekoliltes Stahlblech u. yerzinntes Bleeh durchgefuhrt, die zusammen- 
gefaBt ergaben, daB die Diffusion von H  durch Stahl, nach anfiinglichem Zogem, 
stetig zunimmt, wahrend die H-Entw. auf der Beriihrungsfliiche zwischen Stahl u. 
Saure abnimmt u. schlieBlich zum Stillstand kommt. Spuren von S02 beschleunigcn 
diesen Verlauf u. die H-Entw. wird bereits friiher zu Ende gefiilirt. Durch Inhibitoren 
werden beide Vorgange yerlangsamt u. aus dem Verh. der Inhibitoren u. der K orros ions-  

beschleunigcr wird gesehlossen, daB diese wohl die H-Entw. beeinflussen, jedoch nicht 
die Geschwindigkeit der Umwandlung von atomaren zum molekularen H. Ein auf der 
nicht angegriffenen Seite angebrachter Sn-t)berzug erschwert wohl die Diffusion, aber 
yerhindert diese nicht yollstandig, wahrscheinlich infolge der Porositat dieser 'Oberziige ; 

ein Lackuberzug auf dieser Seite hatte keinen EinfluB auf die Diffusion. Vf. folgert 
aus seinen Verss., daB der H in einer besonders akt. Form, wahrscheinlich in der atomaren 
Form, durch daB Metali diffundiert. —  T. N. M o r r i s  u . J. M. B r y a n  behandeln die 
Verwendung von Al-Buchscn fiir die Aufbewahrung von Fruchtextrakten. A u s  ihren 
Unterss. geht heryor, daB reines Al noch starker zum Aufblahen neigt ais yerz inn te s  

Stahlblech. Auch einmal laekiertes Al zeigte nur geringen K o r ro s io n s w id e r s ta n d , 

auBer gegen Erdbeeren, u. es scheint, ais ob bei reinem Al die K o r r o s i o n s b e s t a n d i g k c i t  

noch mehr ais bei yerzinntem Blech von der Besehaffenheit eines t)berzuges oder emer 
Lackschicht abhangt. Weitere yergleichende Unterss. an gewalztem u. gezogenem 
Al-Blech ergaben eine, wenn auch nur geringe, t)bcrlegenheit des gewalzten M ate r ia ls  

hinsichtlich seines Korrosionswiderstandes gegeniiber dem gezogenen Werkstoll. 
(Sheet Metal Ind. 10. Nr. 105. 29— 31. Jan. 1936.) Franke.

K. M. Domnitsch und A. M. Dubrowski, Uber Faktoren, welche die Struktur 
der Antikorrosionsstabilitąt der Pliosphatbedeckung bedingen. Da die K o r r o s io n s s t a b iu ta  

der Phosphorbedeckung mit der feinkornigen Struktur der Bedeckung ansteigt, werden 
yerschiedeno Faktoren der Strukturbeeinflussung untersucht. Es wurde gefunden, 
daB die Struktur umso feinkórniger wird, je sorgfaltiger die Oberflache entfettet u. 
geglattet (poliert) wird, je konz. die Lsg. (Normę 30 g im Liter) u. je geringer das vei- 
hiiltnis der freien zu gebundener H 3P0 4 wird. Bewegung der Proben in der Lsg. erho i 
ebenfalls die Feinkórnigkeit. (Chem. J. Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitsc es v 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8 .  439— 44. 1935.) V . F U N E K .

William George Hubler, Noranda, Quebec, Canada, ScliaumschxoirnmverJahnn- 

Vor dem Flotieren whd der aus dem Erz hergestellten Triibe ein R h o d a m in  zu8e 
(Can. P. 348 954 yom 31/3. 1934, ausg. 19/3. 1935.) Ge^zlek.

Royal S. Handy, Kellogg, Idaho, V. St. A., S c h a u m s c h m m r n y e r f a h r e m ^ ^  

seitigung der driickenden Wrkg. von in dem Erz enthaltenen kolloidalen -Lenc 
fernt man diese durch Zugabe eines entflockenden Mittels. Dann stelit man sm 
yerbleibenden krystallinen Gut eine Triibe her u. setzt ihr einen kunsthen e & , t 
kolloidalen Stoff zu, der auf bestimmte Erzbestandteile eine driickende VVrK& 
u. flotiert dann auswiihlend. Bei einem gemahlenen komplexen rb-^n- ^
z. B. Wasserglas ais entflockendes Mittel zugesetzt, wahrend Leim ais ivoll- i • 
Zugabe einer Mischung aus lO /̂o Kiefernol u. 90% Kreosot wird em heller,
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fallender Schaum gebildet, der keine Mineralteilchen enthalt. Erst nach Zugabe von 
Athylxanfchat entsteht ein PbS enthaltender Schaum. Durch CuSO„ u. Kreosot wird 
dann ZnS u. durch Athylsanthat FeS, zum Schwimmen gebracht. Nach Zugabe einer 
Mischung Yon Olsaure, Kresylsaure, NaOH u. Wasserglas fallt ein FeC03 enthaltender 
Schaum an. (A. P. 2 019 306 vom 18/7. 1934, ausg. 29/10. 1935.) G e i s z l e r .

Carl Gottfried Rudolf Melzer, Langenberg, Rheinland, Schwimmaufbereitung von 
Eddmetalle enthaltenden Erzen. Der aus dem Erz hergestellten wss. Triibe wird eine 
geringe Menge von kolloidalen Sulfiden des Cu, Pb, Ag oder Hg, die teilweise zum Koagu- 
lieien gebracht sind, zugesetzt. Die Zusiitze treten an die Edelmetallteilchen u. machen 
sie mit den ublichen SchwimmitteLn schwimmfiihig. Ein fiir das Verf. geeignetes PbS 
kann z. B. dadurch hergestellt werden, daB man eine 1— 2°/0ig. Pb-Salzlsg. mit einer 
l%ig- Alkalisulfidlsg. versetzt oder H ,S in sie einleitet. Die Koagulation kann durch 
Erkitzen oder langsames Durchruhren der Lsg. erreicht werden. An Stelle der ein- 
fachen Sulfide konnen auch Doppelverbb. aus Sulfid u. Arsenid oder Sulfid u. Antimonid 
verwendet werden. (Aust. P. 20 672/1934 vom 21/12.1934, ausg. 17/10.1935. D. Prior. 
22/12.1933.) G e i s z l e r .

Ćtablissements Expert-Resanęon, Frankreich, Herstellung von Mełallsłaub aus 
Metallen mit verhaltnismaBig niedrigem Kp., z. B. Pb, Zn, Sn, Sb, Cd oder Al. Das 
fl. Metali wird in einem abgeschlossenen Behalter durch einen schnell umlaufenden 
Ruhrer in feinste Trópfchen zerstaubt, u. der Metallnebel mittels eines inerten oder 
reduzierenden Gasstromes in einen Niederschlagsapp. befórdert. Das aus diesem ab- 
stromende Gas wird in den Zerstauberraum zuriickgefuhrt. (F. P. 788 358 vom 5/4.
1934, ausg. 9/10.1935.) G e i s z l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Oewinnung fein verteilter Metalle 
Jur dektromagnetische Zwecke. Metallcarbonyle werden z. B. mit Hilfe von 0 2 calciniert 
u. anschlieBend die sich bildenden Oxyde mit reduzierenden Gasen reduziert. Das 
Metallpulyer soli insbesondere zur Herst. von Werkstiicken fiir die Hochfreąuenz- 
technik besonders geeignet sein. (F. P. 787 781 vom 23/3. 1935, ausg. 28/9. 1935. 
D-Prior. 14/4. 1934.) H o r n .

Heraeus Vacuumschmelze Akt.-Ges., Hanau a. M., Erzeugung einer konstanten 
Permeabilitat im Bereiche geringer Feldstarken in Legierungen, die Ni u. Fe ais Haupt- 
bestandteil u. mindestens einen metali. Bestandteil enthalten, der, wie Ag, Be, Sb,. 
Mg oder Ca, in der Grundsubstanz eine mit steigender Temp. zunehmende Loslichkeit 
besitżt, dad. gek., daB die Legierungen ohne Anwendung einer AnlaBbehandlung von 
uoher Temp., vorzugsweise 800— 1100°, langsam abgekiihlt werden. —  Die Warme- 
behandlung ist einfacher ais die iibliche, in einem Abschrecken von hoher Temp. u. 
Anlassen bestehende Vergutung u. fuhrt zum gleichen Ergebnis. (D. R. P. 623 014 
KI. 40 d vom 22/11. 1932, ausg. 11/12. 1935.) G e i s z l e r .

. Heraeus-Vacuumschmelze Akt.-Ges. (Erfinder: Hans Hiemenz), Hanau a. M., 
nitujerung der Permeabilitat (I) von magnetischen Nickd-Eisenlegierungen fiir t)ber- 
tragungszwecke, besonders in der Fernmeldetechnik, dad. gek., daB der Werkstoff 
no^ '1 unter die Starkę, z. B. unter 0,07 mm bei einer 50°/oig. Fe-Ni-Legierung k. gewalzt 
wird, bei der das Minimum der (I) auftritt, wobei der Betrag der Kaltwalzung nach 
21 ten Ausgliihen iiber 6 %  betragt u. der Werkstoff keine SchluBwarmebehandlung 

ertahrt. — Ein weiterer Anspruch. Der Werkstoff besitzt neben erhóhter (I) be- 
medigende Stabilitat u. Konstanz der (I). (D. R. P. 623 424 KI. 40 d vom 21/5. 1933, 
UB8 ' 21/12.1935.) G e i s z l e r .

,, u *homas W illiam  Hancock-Mountjoy, London, England, Herstdlung von Re- 
4 0 schmdzflussigem Wege. In eine schmelzfl. Legierung von 60°/o Sn, 30 Pb, 

’ “ Sb2S3 u. 4 Bi von 400°, die zunachst auf iiber 500° erhitzt worden war, taucht 
w \eme Yorgewarmte, mit glatter Oberflache versehene Form aus einem keram. 
Rpflw Z‘ P°rzehan oder Glas, kurze Zeit ein. Die Form muB dem zu erzeugenden
2 , enł:sPrechen. Beim Abkiihlen lóst sich an der Form haften gebliebene t)ber-
dar V(?tl .̂ieser a'}- Der abgelóste Metallkórper stellt dann unmittelbar den Reflektor 
„u,’ an der glatten Formoberflacho anliegende Seite des tlberzuges dieselbe
2)S 3er“ achenbeschaffenheit aufweist wie die Form selbst. (E. P. 438 908 vom 

D* lr-aUSg' 27/12‘ 1935-> M a e k h o f f .
prodd16 Harkort, Berlin, Aufarbeitung von schwefdhaltigen Błeierzen, Zwischen- 
Abrost U 2- H- Akkumulatorenschlamm. Die Ausgangsstoffe werden nach
Gla "nil der Sulfide in einem Arbeitsgang unmittelbar auf Pb-Silicate fiir Glasurcn, 

oder Emails verarbeitet. Die Zers. des oebildeten oder yorhandenen PbSO.
XVDI. 1 .

i
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wird durch ein Red.-Mittel, wie SiC, Al-Staub oder Graphit, herbeigefiihrt. Bei Aus- 
gangsstoffen, die, wie Akkumulatorensehlamm, grofle Mengen an PbS04 enthalten, 
kónnen auch Sulfide zur Zers. der Sulfate dienen. Zur Herst. yon Fritten gibt nmn 
zweckmaBig eine Mischung aus abgeróstetem Pb-haltigem Gut in den Fritteofen u. 
setzt hier bei Beginn der Erliitzung oder einem anderen geeigneten Zeitpunkt das 
Red.-Mittel zu. Bei Rohglasuren erfolgt die Zers. erst bei dem bei 700— 1000° erfolgonden 
Glattbrand. (E. P. 427 325 yom 11/12.1934, ausg. 21/11.1935. D. Prior. 5/2.
1934.) G e i s z l e r .

Metallges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., und Vereinigte Deutsche Metallwerke 
Akt.-Ges. Zweigniederlassung Heddernheimer Kupferwerk, Heddernheim, Her- 
stdlung von sauerstoffreiem Kupfer. Das Metali wird in iiblicher Weise einer oxydierenden 
Behandlung unterworfen, sodann iiberpolt, so daC es nur noch 0,003— 0,01% O entha.lt, 
worauf man es mit Li entgast. Das VergieBen des gereinigten Metalls gesehieht unter 
AusschluB von Luft, z. B. indem man das fl. Cu im GicBkubel mit einer Schicht von 
gliihendem Holzkohlenpulver bedeckt hiilt u. ein inertes Gas in die GieBform leitet. 
(E. P. 437 436 vom 14/6. 1935, ausg. 28/11. 1935. D. Prior. 27/6. 1934.) G e i s z l e r .

American Metal Comp. Ltd., New York, V. St. A., Gieflen von desozydierlem 
Kupfer und Kupferlegierungen, welche einen geringen Prozentsatz yon Desoxydations- 
mitteln, z. B. P, enthalten, dad. gek., daB die Oberflache des Innern der GieBform 
yor dcm EingieBen des Metalles mit einer W.-Schicht iiberzogen wird. Dabei wird das 
W. zweckmaBig nicht eher in die GieBform eingebracht, ais bis eine gewisse Menge 
des Metalls in die Form gegossen ist. Das W. kann auch in feinverteiltem Zustand* 
z. B. ais Dampf, oder mit einem nichtoxydierenden Gas eingefiihrt werden. Vortcil- 
haft werden die Innenwandungen der GieBform yor dem Benetzen mit W. mit einer 
Olmischung bestrichen. (E. P. 439 002 vom 18/1. 1935, ausg. 27/12. 1935. A. Prior. 
1/2. 1934.) F e n n e l .

Handy &  Harman, New York, iibert. von: Robert H. Leach, Fairfield, Conn., 
V. St. A., Kupferlegienmg, bestehend aus 5— 40% Ag, 0,5— 2,5% Be, Rest Cu. Die 
Legierung, die durch Gliihen, Abschrecken u. kiinstliches Altem vergutbar ist, besitzt 
hohe Hartę. Sie eignet sich besonders zur Herst. von Elektrodenapitzen u. Kontakt- 
stueken in SchweiBmaschinen (ygl. auch A. P. 1 928 429; C. 1934. I . 460). (A. P-
2  020 949 vom 6/11. 1934, ausg. 12/11. 1935.) G e i s z l e r .

American Radiator Co., New York, iibert. yon: Edward S. Comell jr., Larch- 
mont, N. Y., V. St. A., Kupferlegierung, bestehend aus 2—2,75% Si, 0,1—0,15% Fe,
0,01—0,02% P, Rest Cu. Der Werkstoff besitzt hohe Zugfestigkeit u. hohen Wider
stand gegen korrodierende Einfliisse. Infolge seiner schónen goldgelben Farbę u. seines 
hohen Glanzes eignet er sich besonders gut fiir Ummantelungen von Warmwasser- 
speichern u. ahnlicken App. AuBcrdem sind die Legierungen gut schweiBbar. 
Sie kónnen auch zur Herst. yon SchweiBelektroden zum SchweiBen yon Gegenstanden 
aus Cu u. seinen Legierungen dienen. (A. P. 2 017 025 yom 6/9. 1934, ausg. 8/10. 
1935.) G e i s z l e r -

Aluminium Ltd., Toronto, Canada, iibert. von: Fred Keller und Richard 
Stanley Merritt, Aluminiumlegierung, bestehend aus 0,1—3,5% Mg, 0,05—0,45% Cu,
0,1— 1% Sin, 0,1— 0,5% Cr, Rest Al. Die nicht durch Abschrecken u. Anlassen ver- 
gutbare Legierung besitzt ohne Warmebehandlung ausreichende Festigkeit. Aufierdem 
ist sie besonders widerstandsfiihig gegen korrodierende Einfliisse. (E . P . 434 925 

yom 18/3. 1935, ausg. 10/10. 1935. A. Prior. 29/8. 1934.) G e i s z l e r .

Kemet Laboratories Co., Inc., New York, iibert. von: Hugh S. Cooper, Cleve- 
land, O., V. St. A., Verarbeitbare Aluminiumlegierung, bestehend aus bis zu 30% 
Erdalkaliinctalles, yorzugsweise bis zu 15% Sr oder bis zu 25% Ba u. Al ais Rest. 
(Can. P. 349 774 yom 8/10. 1932, ausg. 23/4. 1935.) . G e l s z l e r .

Dow Chemical Co., iibert. yon: John A. Gann, Midland, Mieli., V. ot. A., 
Magnesiumlegierung, bestehend aus 80— 99,4% Mg, 0,1—3% Mn u. 0,J 16 /o " 
(ygl. auch A. P. 1 918 260; C. 1933- I I .  2452). (Can. P. 348 310 yom 25/11.19^, 

ausg. 19/2. 1935.) GEITSS E?f
Kalamazoo (Aust.) Ltd., Sydney, Australien, und Moland & Impey Ltd. 

finder: Arthur Geoffrey Rendall), England, Magnesiumlegierung, bestehend aus 1,4 
2,25% Zn, 5—6,25% Al, 0,2—0,5% Mn, gegebenenfalls bis zu 0,2% Cu u. bis zu
0,3% Si u. Mg ais Rest. Dio Werkstoffe dienen zur Herst. von Deckeln von Buchern, 
besonders solchen, die aus losen Blattem zusammengestellt sind. Sie besitzen die 
den angegebenen Zweck geforderte Festigkeit u. das kierfiir nótige geringe Geuici •
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Sie werden hauptsachlich im GuBzustand benutzt. (Aust. P. 20 870/1935 yom 9/lv 
1935, ausg. 7/11. 1935 u. E. P. 418141 vom 20/4. 1933, ausg. 15/11. 1934.) Geiszler .

General Motors Corp., Detroit, Mich., V. St. A., Lagermetall auf Cd-Grundlage, 
besteliend aus 0,5— 5% Ag, gegebenenfalls einem hartend wirkenden Geh. an Cu oder 
Ni zwischen 0,25 u. 1%, Rest Cd. Die Legierungen, die łióheren F. u. hóhere Hartę 
ais die iiblichen Babbittlagermetalle besitzen, sind besonders fiir Lager in schnell 
laufenden Maschinen, z. B. Brennkraftmaschinen, geeignet. (E. P. 436 633 vom 
15/3. 1935, ausg. 14/11. 1935. F. P. 788 117 yom 1/4. 1935, ausg. 4/10. 1935. Bcide 
A. Prior. 2/7. 1934.) Geiszler .

Anton Kratky, Wien, Herstellung von Hartmetallegierungen. Auf eine auf 1000 bis 
1200° erhitzte Fe-PIatte ais Unterlage wird eine Mischung aus W-Carbid u. etwa 8%  
Hilfsmetall oder eine andere zur Herst. yon Hartmetallen geeignete Mischung auf- 
gestreut, so daB die Platte in einer Dicke von etwa 0,01 mm mit der Mischung bedeckt 
ist. Das Pulver wird dann durch Walzen, Gleitstiicke oder PrcBstempel verdichtet. 
Bei einer Grundplatte mit einer Flachę yon 2 X 10 cm genugt z. B. ein einmaliges 
t)berwalzen mit einer polierten, mit 10—-20 kg belasteten Rolle aus W. Das Auflegen 
der Mischung u. ihre Verdichtung wird so oft wiederholt, bis die gewunschto Dicke er- 
reicht ist. Ohne Anwendung von hohen Sintertempp. wird ein sehr diehtes Prod. 
erzeugt. (Oe. P. 143 627 vom 8/6 . 1934, ausg. 25/11. 1935.) Geisz ler .

Fagersta Bruks Aktiebolag, Schweden, Herstellung von gesinterten Hartmetall- 
legierungen, die aus Carbiden von W, Nitriden oder Boriden yon Ti, Ta, Nb oder iihn- 
lichen Yerbb. mithohem F. u. niedriger schm. Hilfsmetallen,.z. B. Co, bzw. 5— 25% Ti^ 
Carbid, einem Metali der Fe-Gruppe u. W-Carbid ais Rest bestehen. Das Hilfsmetall 
wird dem Ausgangsstoff in Form einer Verb., z. B. ais Oxyd oder Carbonat, einyerleibt, 
die unter der Einw. eines Gases das Metali u. ein gasfórmiges Rk.-Prod. ergibt. Nach- 
dem in der Mischung die Verb. reduziert ist, wird sie, gegebenenfalls nach kurzem 
Vermahlen, in Formen gepreBt u. bei hohen Tempp. gesintert. Die Red. der Verb. 
kann auch erst im PreBkórper vor oder wahrend des Sinterns erfolgen. Es wird ein 
sehr gleichmafiig zusammengesetzter u. geschmeidiger Sinterkórper erzielt, was bei 
der iiblichen Herst. infolge VersehweiBens der Hilfsmetallteilchen beim Mahlen nicht 
immer móglich ist. AuBerdem fallen keine Abfallstucke mit vom Pressen herriihrenden 
Rissen an. (F. PP. 786 055 yom 22/2. 1935, ausg. 26/8. 1935. Schwed. Prior. 5/7. 
1934 u. 787010 vom 11/3. 1935, ausg. 16/9. 1935. Schwed. Prior. 14/2. 1935.) Geiszl .

Vanadium-Alloys Steel Co., Latrobe, Pa., iibert. von: Philip M. Mc Kenna, 
Unity Township, Pa., V. St. A., Oesintertc Hartmetallegierung, bestehcnd aus 71— 92% 
Ta-Carbid, 28—6% W, Ni in Mengen yon 1/s—%  des Geh. an W  u. Mn in Mengen von 
/*—Va des Geh. an Ni. Eine geeignete Legierung besteht z. B. aus etwa 77% Ta- 
Carbid, etwa 16% W, etwa 6%  Ni u. 0,8% Mn. Zur Herst. der Legierung yermahlt 
man zweckmaBig das Ta-Carbid in Bzn. oder CH2C12 mit auf dem Schmelzweg her- 
gestellten wurfelformigen Stiicken aus einer Legierung aus 55% W, Rest Ni. AuBer- 
aem setzt man der Mischung Mn zu. Das Mahlgut wird dann in einer Graphitform auf 
etwa 1300° erhitzt u. die fl. gewordene Mn-Ni-Legierung abgepreBt. Aus einer 
Mischung, die 13,5% Ni u. 16,5% W  enthielt, wurde eine Hartlegierung aus 6,05% 
JNi, 15,94°/o W, 0,72% Mn u. 71,21% Ta-Carbid erzeugt u. eine fl. Legierung aus 69,84% 

Mn, 11,83% Ta u. 10,94% W  abgepreBt. Die im festen Anteil yerbleibcnde 
Ai-w-Legierung, in der sich das Ni in fester Lsg. befindet, besitzt etwa die gleiche 

armeausdehnung wie der Carbidanteil, so daB das fertige Hartmetallstuck weniger 
empfmdlieh gegen schroffe Temp.-Anderungen wird. Der Mn-Zusatz hat den Zweck, 
mit omem Teil des Ni eine leichter schm. Legierung zu bilden, so daB der W-Geh. in
1 oof/r^diegierung angereiehert wird. (A. P. 2011369 yom 30/6. 1932, ausg. 13/8, 
aJoo,) Geiszler
o , British Thomson-Houston Co. Ltd., London, iibert. yon: Floyd Clinton Kelley, 
pin Oesinterte Hartmetallegierung, bestehend aus je 10— 90%
wp'6S , s Yon einem Metali der 5. Gruppe des period. Systems, z. B. Ta, das teil-

» ( ^  ersetzt s°in kann u. einem Metali der 6 . Gruppe des period. Systems,
z ■_U,8SW®1S0 W, sowie einem Metali der Fe-Gruppe, yorzugsweise Co, in Mengen 
i: i c ll?n \ u- 20%. Aus der Legierung hergestellte Schneidwerkzeuge sind auBerordent- 

schneidhaltig. (E.P. 436 939 vom 19/1. 1934, ausg. 21/ 1 1 . 1935.) Geiszler . 
h ro M n u  u ^ oms°n-Houston Co., Ltd., London, Durch Sintern oder Schmelzen 
Misfl Hurtwetallegierung, bestehend aus W-Carbid, einem Ti-Carbonitrid oder einer 

UI1° aus Ti-Carbid u. -Nitrid, wobei in beiden Fallen der Nitridanteil der Ti-Verb.
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etwa 20% betragt u. 3— 22% einer W-Co-Legierung, die gegebenenfalls noch C-freiea 
Mo, Cr, V oder Fe enthalt ais Hilfsmetall. Eine geeignete Legierung besteht z. B. aus 
8 °/o Ti-Carbid- u. -Nitrid (N-Geli. etwa 1,1%), 80% C-Carbid (C-Geh. des Carbids 
zwischen 5 u. 6,1%) u. je 6%  W u. Co. Bei der Herst. yon Sinterkórpem wird aus der 
gepulyerten Mischung der Bestandteile ein Preflkorper hergestellt, der durch Erhitzen 
auf 1500— 1800° yerfestigt wird. (E. P. 439 379 vom 20/8.1934, ausg. 2/1.1936.
F. Prior. 19/8. 1933.) G e is l z e r .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Herstellung von Schutzgasen fiir 
das Oliihen von Melallgegenslatiden. Dem aus dem Ofen abstrómenden Schutzgas, das 
infolgo Beimischung yon AuBenluft unbrauchbar geworden ist, wird der 0 2 entzogen. 
Nachdem auBerdem die Gasyerluste durch Zumischen von frisehen inerten Gasen 
erganzt sind, leitet man die Gase wiederum in den Ofen zuriick. Die Entfernung des
0 2 geschieht zweckmafiig durch Beimengung yon brennbaren Gasen u. ihre Verbrennung 
im Gemisch. Bei Schutzgasen, die aus N2 u. gegebenenfalls geringen Mengen H 2 bestehen, 
yerbrennt man NH3-Dampfe mit solchen Mengen Luft, die man zweckmafiig aus dem 
Ofen in der Nahe des Ein- oder Austragsendes entnimmt, daB noch freier H 2 in den 
Verbrennungsgasen, die den yorerhitzten Ofenabgasen beigemischt werden, enthalten 
ist. Das so erhaltene Gasgemisch wird zweckmafiig in einen Raum geleitet, in welchem 
sich katalyt. wirkende Stoffe befinden. Diese konnen z. B. aus hintereinander ge- 
schalteten Blechen folgender Zus. bestehen: 1. eine Fe-Legierung mit 18% Cr, 8%  Ni 
u. je 1% W  u. V, 2. Cu, 3. Pd. Das abstrómende Gas wird nach Abkiihlung u. Trockimng 
in den Ofen zuruckgeleitet. Ein etwaiger S-Geh., der vom Olanstrich des Gliihgutes 
in das Schutzgas gelangt sein kann, wird durch Dberleiten der Gase iiber Fe-0xyde 
oder durch Waschen mit einer Na2C03-Lsg. entfernt. (F. P. 782 422 yom 8/12. 1934, 
ausg. 4/6. 1935. E. Prior. 8/12. 1933.) G e is z l e r .

FrantiSek Holek, Tschechoslowakei, Schweifimittel fiir  Spezialstahl, dad. gek., 
daB es aus pulvcrisiertem Borax u. Ferrosilicium sowie aus Feilspanen von weichem 
Fe am besten im Verhaltnis von 2:2:1 besteht. Es eignet sich yortrefflich zum SchweiBen 
z. B. der Schneidmesser fiir Zuckerriiben. (Tschechosl. P. 49 460 yom 16/3. 1932, 
ausg. 25/11. 1934.) K a u t z .

William Wetzel Sieg, Bellefonte, Pa., V. St. A., Schweifidraht, bestehend aus 
einer Cu-Zn-Legierung (zu mindestens 99%) nebst einem Zusatz von Si, Mn, Fe im 
Verhaltnis 2 : 2 : 1  u. zwar yon 0,02—0,12% Si, 0,02—0,12 Mn, 0,01— 0,05 Fe; sowie 
femer von 0,0005— 0,05 B, 0,05— 0,1 Sn. Der Geh. an Cu soli etwa 58— 59,5 betragen. 
Man erhalt porenfreie u. nicht zu harte Schweifinahte. (A. P. 2 022439 vom 18/6.
1934, ausg. 26/11. 1935.) M a r k h o e f .

M. W. Kellogg Co., iibert. von: Harry S. Blumberg, New York, N. Y., V. St.A., 
Elektrische Schweifieleklrode. Sie besteht aus einem Kem aus Cr- oder Cr-Ni-Stakl 
u. einer Umhullung, die soyiel Cb enthalt, wie notwendig ist, u m  den Gesamtgeh. 

des Kems an C zu binden. Das Cb kann in Form von Ferrocolumbium, ais Verb., 
z. B. ais Oxyd, oder ais Erz, z. B. ais schwed. Columbit oder ais Titanit, yerwendet 

werden. Die Umhullung muB aufierdem die ublichen Red.-Mittel, wie Ferromangan, 

Ferrosilicium, Ferrozirkonium u. Ferroyanadium enthalten. Das Vorhandensein von 
Cb yerhindert die Bldg. von Carbiden, die eine intergranulare Korrosion zur Folgę 
hat. Die bei Verwendung der neuen Elektrodo erhaltene SchweiBe ist daher korrosions- 

bestandiger. (A. P. 2011706 yom 20/2. 1934, ausg. 20/8. 1935.) H . W e s t p h a l .

Wilson Welder & Metals Co., Inc., Hoboken, iibert. von: Lionel E. Faulkner, 
Hillside, N. J., V. St. A., Umhiillte Schweiflelektrode. Die Umhullung enthalt auUer 

den ublichen FluBmitteln, Schlacke bildenden u. Red.-Mitteln pyrogene organ. -D®? ." 
Biickstande, wie Holzteer-, Fettsaure- u. Kohlenteerpeche, Asphaltite, Gilsonit u. dg1- 
Diese ermoglichen dio Verringerung der Hiillmasse u. damit der entstehenden Schlacke, 

ohne daB der Schutz des Lichtbogens darunter leidet. (A. P. 2 017 488 vom o/o.

1934, ausg. 15/10. 1935.) H. W e s t p h a l .

Max Schlotter, Deutschland, Eleklrolylische Abscheidung von gldnzenden Meta - 
niederschlagen. Die Abscheidung erfolgt aus Lsgg., die die Metalle ais Cyandoppe 

salze, Rhodanide oder Sulfite enthalten u. die einen t)berschuB an A lk a l i c y a m d  

sitzen, der das Doppelte oder Vierfache bezogen auf das gel. Metali b e t r a g t .  łeme 
kann die Lsg. enthalten: Kolloide u. capillarakt. Stoffe, wie a-Naphthol. Die KoUoi 
sollen yorzugsweise yerschiedenen Stoffgruppen angehóren (1. Leim, Gelatine, Aga 

Agar. 2. Sulfurierte Ole, Bitumen, Eiweifistoffo). Beispiel: 15 g Ag, 140 -*v 1 >



1936 . I .  H vm. M e t a l l u r g i e .  M e t a l l o g r a p h ie .  M e t a l l y e r a r p e i t u n g .  2 2 0 5

50K2C03, 0,2 Leim, 1000 W. (F. P. 790 834 vom 3/6.1935, ausg. 28/11.19351
D. Prior. 5/6. 1934.) M a r k h o f f .

Max Schlotter, Deutschland, Elektrolytische Erzeugung glanzender Zinniederschlage. 
Man setzt dem Elektrolyten zwei Koli. zu, die yerschiedenen Stoffgruppen angehóren. 
Vertreter der einen Gruppe, die lyophilen Charakter besitzen, sind: Leim, Gelatine, 
Agar-Agar; Vertreter der anderen Gruppe: sulfurierte Ole, Harze, Bitumen, Holz- 
teer, Celluloseabkómmlinge. Man setzt femer in W. 1. Stoffe zu, die die Verteilung 
der Koli. begunstigen, z. B. A. oder Dioxan. An Stelle von eehten Koli. konnen aueh 
organ. Stoffe yerwendet werden, dereń Mol.-Gew. so groB ist, daB das einzelne Molekuł 
in die GróBenordnung der Koli. fallt, z. B. Congorot oder Benzopurpurin. Beispiel: 
25 g Sn ais SnCl2, 75 H 2S04 (6 6 ° Bć), 1 Leim, 1,5 Phenolharz, 0,5 a-Naphthol, 1000 W. 
Kathod. Stromdichte 6  Amp./qdm. (F. P. 790 884 yom 4/6. 1935, ausg. 28/11. 1935.
D. Prior. 5/6. 1934.) M a r k h o f f .

Radio Corp. of America, V. St. A., Erzeugung von Metalliiberziigen auf Chrom- 
dberfldchen. Nach sorgfaltiger Entfettung werden die Teile 8— 10 Min. in eine SnCl2- 
Lsg. (0,6%) getaueht, dann gespiilt u. mit einer Versilberungslsg. behandelt. Darauf 
kann im galyan. Bad ein weiterer starker Metalluberzug erzeugt werden. Die Be
handlung mit SnCl2 macht die Cr-Oberflaehe mit W. benetzbar, so daB ein gleichmaBiger 
Ag-t)berzug entstehen kann. (F. P. 790 645 yom 29/5.1935, ausg. 25/11.1935. 
A. Prior. 31/5.1934.) M a r k h o f f .

Siemens & Halske A.-G., Berlin-Siemensstadt, Elektrolytische Herstellung von 
sćhwarzen Ghromuberziigen. (D. R. P. 607420 KI. 48a yom 17/10. 1929, ausg. 19/12, 
1935. — C. 1934. I. 1882 [F. P. 754 360].) M a r k h o f f . •

Siemens & Halske A.-G., Berlin, Elektrolytische Abscheidung schwarzer Chrom- 
niederschldge nach Patent 607 420, dad. gek., daB 1. die Elektrolyse zur Herst. glan
zender Ndd. mit einem yon H 2S04 befreiten n. Cr03-Elektrolyten durcbgefuhrt wird.
— 2. dem Elektrolyten zur Herst. matter Ndd. organ. Carbonsauren, z. B. Essigsaure, 
zugesetzt werden. (D. R. P. 611200 KI. 48a vom 14/8. 1931, ausg. 24/12. 1935. 
Zus. zu D. R. P. 607 420; vgl. vorst. Ref.) M a r k h o f f .

Indiana Steel & Wire Co., ubert. yon: Frederick M. Crapo, Muncie, Ind., 
V. St. A., Herstdlung korrosionssicherer Uberziige auf Eisen, insbesondere auf Drahten. 
Nach dem Feueryerzinken werden die Teile galyan. mit Cd uberzogen. (A. P. 
2023 364 yom 12/8.1931, ausg. 3/12.1935.) M a r k h o f f .

London Aluminium Co., Ltd., Birmingham, und Wattie Alan Burford, Sutton 
Coldfield, England, Galtanische Uberziige auf Aluminium. Das Al wird durch Ein- 
tauchen in eine konz. Metallsalzlsg., z. B. in eine Lsg. yon 400 g NiCl2- 6  H20 oder 
700 Ni(BF4)2-6 H 20  oder 2 0 0  FeCl? in 1 1 W., mit einem diinnen Metalluberzug ver- 
sehen. Dieser wird dann durch Eintauchen in ein Gemiseh yon H 2S04 u. HN03 ab- 
gebeizt, worauf das Al nach Spulen in W. noch naB in das galyan. Bad gebracht wird. 
(E. P. 438228 yom 25/8. 1934, ausg. 12/12. 1935.) M a r k h o f f .

W. T. Henley’s Telegraph Works Co., Ltd., England, Gegen Korrosion schiitzende 
Uberzugsmasse fiir Hetallflachen, bestehend aus einer innigen Mischung von Bitumen 
nut lignmfreien Cellulosefasem. —  Z. B. besteht die M. aus 6 6  (%) Petrolasphalt u. 
34 Baumwollfasem. —  Die M. wird in Gestalt yon Blattem oder Bandem aufgetragen, 
die mit einem biegsa.men Trager, z. B. einem weitmaschigen Gewebe, das wasserfest 
unpragniert ist, yersehen sind. —  Umkleidet werden sollen elektr. Kabel oder erd- 

m legte Rohre- (F - P - 7 8 4  3 5 4  vom 19A* 1935’ ausg- 22/7. 1935. E. Prior. 23/1.
S C H R E IB E R .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Holland, Verhindem 
Aorrosion von Metali durch wasserige Fliissigkeiten, insbesondere Kuhlfll., durch 

vn /?cren von Mineralolseifenmischimgen in den wss. Fil., dad. gek., daB den wss.
U. Gemische yon Mineralólen mit Alkalisalzen von Mmeralolsulfonsauren (I), ins- 

uesondere ólloshchen I  zugesetzt werden, zweckmaBig in Mengen von 0,5— 5%, ins- 
fesondere 1,6%- (D. R. P. 622 911, KI. 46cyom 29/11.1932, ausg. 9/12.1935.) H o r n .

E-Piost, La metallurgie en Belgiaue et au Congo belge. Historiąue. Situation actuelle. 
c Pa™: Dunod. (340 S.) 35 fr.

Pter Development Association, Brass and other copper alloy wires and wire produets. 
Le,. n: Hopper Development Assoc. 1936. (50 S.)

ressouices minćrales de la France d’outxe-mer. I I I :  le Zinc, le plomb, 1’argent, le cuivre, 
« * ’•£? minerais radio-actifs, le mica, les pierres precieuses, substanees diverses. Paris: 
“ocietś d’editions geographiques, maritimes et coloniales. 1935. (395 S.) 8°. 40 fr.
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[russ.] Leitfaden fiir die Probung u. die chemische Analyse von Erzen u. den Halbprodukten 
ihrer Bearbeitung. Lfg. II. Moskau: Onti 1935. (III, 204 S.)

[russ.] Sammlung von techn. Auisatzen uber die Herst. von Stahl-Drahten u. -Seilen. Moskau- 
Leningrad: Onti 1935. (204 S.) Rbl. 4.50.

IX. Organische Industrie.
T. A. Ssokolowa, Uber die Untersuchung des Camphers aus Artemisia Aslraclianica. 

Aus Artemisia Astrachanica wurde mittels W.-Dampf. 0,7— 0,8% ather. Ol abgetriehen 
mit einer Campforausbeute yon 60—70%. Der Roheampker hatto den F. 120—125°. 
Durck Dest. mit W.-Dampf erhalt man ein Prod. yom F. 159— 165°, nach Krystalli- 
sation aus A. betrug der F. 168— 170°. Das mit Chromgemiseh gereinigte Prod. hatte 
den F. 160—162° (Ausbeute 6 8%  vom Rohprod.); [a]c =  ■—32,49°; [a]v =  — 57,95°; 
[a]p =  —90,70°. (Piast. Massen [russ.: Plastitscheskie Massy] 1934. Nr. 5. 26.) Sch onf .

Roberto Sabbatini, Der synthetische Campher. Angaben iiber neuere Verff. 
(Riy. ital. Essenze Profumi Piante officinali 17. 185— 88. 1935.) E l l m e r .

Standard Alcohol Co., Wilmington, Del., iibert. yon: Benjamin. T. Brooks,
Greenwich, Conn., V. St. A., Herstellung von Alkylhalogeniden. Aliphat. Ather werden 
mit Halogenwasserstoffsduren in Ggw. von wasserfreien Metallhalogeniden zu den ent
sprechenden Alkylhalogeniden (C2HEC1) umgesetzt. Sobald der Katalysator durch das 
entstehende W. inakt. geworden ist, wird er deliydratisiert. Die Rk. wird unterhalb 
des Kp. des Athers durchgefuhrt. (A. P. 2 015 706 yom 1/10.1931, ausg. 1/10. 
1935.) K o n ig .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. yon: Herbert Wilkens Daudt, Wil
mington, Del., und William Stansfield, Pennsgrove, N. J., V. St. A., Alkyllialogenidc 
aus Olefinen oder solche enthaltenden Gasen mit 2—4 C-Atomen im Molekuł, H2S04 

u. Halogenwasserstoff yorzugsweise im statu nascendi gebildet bei hóheren Tempp. 
u. gegebenenfalls hóheren Drucken. — CtHi leitet man in 90%ig. H 2SO., bei 90° u. 
140 Pfund pro Quadratzoll. Das Rk.-Prod. wird bei 103— 107° in eine wss. Lsg. von 
NaCl eingebracht. Die Temp. wird auf 130° erhóht. Die entweichenden Diimpfe von 
C.JI-Cl, A., HCl u. W.-Dampf werden bei 135° in eine wss. 70%ig. ZnCl̂ -Lsg. geleitet. 
Aus den Abgasen gewinnt man das C2H 5C1 nach erfolgter Wasehung in Na(OH) u. 
H 2S04 in 69%ig. Ausbeute durch Kiihlung. Man kann an Stelle der Metallhalogenide 
(KC1, KBr, MgCl2) auch HCl oder HBr yerwenden. Man erhalt aus C3H 6 Isopropyl- 
chlorid oder -bromid, aus C4-ff8 Butylcldorid oder -bromid. (A. P. 2016 072 vom 3/1.
1933, ausg. 1/10. 1935.) KÓNIG.

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Herbert Wilkens Daudt, Wil
mington, Del., V. St. A., Alkylhalogenide aus Alkoholen mit weniger ais 4 C-Atomen im 
Molekiil, u. einer Halogenwasserstoffsaure, bei T em p p . oberhalb des K p . des Alkohols 
in Ggw. eines Bi-Katalysators (BiOClz, BiCl3). Man erhalt aus CH.fi, HCl u. BiOGjs
bei 132— 138° CHzCl. Aus A. C JL fil, aus Isopropylalkohol-CJSfil. (A. P. 2 016 075
vom 8/9. 1933, ausg. 1/10. 1935'.) KÓNIG-

Charles F. Teichmann, Hugo Klein und Carl P. Rathemacher, New York, 
N. Y., V. St. A., Herstdlung von MonocJilorverbindungen der Paraffine. P o l y c h l o r v e r b b .  

der Paraffine liiflt man auf KW-stoffe in der fl. oder Gaspliase in Ggw. von UV-Lichtem- 
wirken u. erhalt durch Chlorabgabe der Polychloryerbb. aus den unchlorierten KW- 
stoffen iibenviegend Monochlorverbb. Diese Rk.-Mischung wird nun a n s c h l i e f i e n d  nut 
Cl unter Druck behandelt, wobei Mono- u. Polychloryerbb. der KW-stoffe, sowie HU 
entsteht. Eine Trennung in zwei Fraktionen (Mono- u. Polychloryerbb.) wird an- 
schlieBend durchgefuhrt. (A. P. 2 015 044 vom 1/4. 1933, ausg. 17/9. 1935.) KONIG- 

Westvaco Chlorine Products, Inc., New York, iibert. von: William T. Nichols, 
Rahway, N. J., V. St. A., Reinigen von Tetrachlorkoldenstoff. C<S'2-haltiger CClt _»ir 
in der Gasphase mit Cl behandelt u. dadurch von dem CS2 befreit. Die Cl-Behandlung 

kann auch in Ggw. von akt. Katalysatoren, wie Fe, Cu, Sb, wasserfreiem FeCla, durc 
gefiihrt werden. (A. P. 2 016 804 vom 7/12. 1933, ausg. 8/10. 1935.) K o n ig -  

Imperial Chemical Industries Ltd. und George Frederick Horsley, Engltind, 
Wasseranlagenmg an Olefine. Die Hydration der Olefine zu Alkoholen erfplgt bei honcrc 
Tempp. (250—300°) u. hohen Drucken (>  100 at) in Ggw. einer K a t a l y s a t o r m i s c h u n g ,  

bestehend aus 1— 2 Molekulen Aluminiummetapliosphat auf 1 Molekuł eines Met
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phosphates des Ca, Cd, Zn oder des 2-wertigen Cu, N i, Sn oder Pb. (E. P. 435 769 
vom 27/3. 1934, ausg. 24/10. 1935.) K ón ig .

Henry B. Gans jr., Uniontown, und Arthur B. Hol ton, Pittsburgh, Pa., V. St. A., 
Herstdlung von Athem der Formel: (R—CH2-—CH2)20. Man laBt auf /?,/?'-Dihalogen- 
diathylather (I) Organomagnesiumyerbb. in Ggw. eines Rk.-Mediums einwirken. Ent
sprechend dem organ. Radikal u. der Menge der Grignardverb. erhalt man die ver- 
schiedensten Ather, wobei JR eine Allcyl-, Aryl- oder Aralkylgruppe darstellt. Die 
Gruppen kónnen auch verschicden sein. Die Hydrolyse der Ather gibt primare Alko
hole. Mit organ. Sauren erhalt man Ester. Die A.-Lsg. von Phenylmagnesiumbromid 
wird mit I  u. in Ggw. yon Xylol in der Hitze zu fi,fi'-I)iphenyldiathylatlicr umgesetzt. 
Kp, 160— 165°. Mit W. u. H ,S04 bei 100° behandelt, erhalt man Phenylalhylalkohol. 
Mit Acetyłchlorid in Ggw. eines Katalysators (ZnCl2) erhalt man in guter Ausbeute 
Phenyldthylchlorid (Kp.I(i 8 8 °) u. Phenylatliylacetat (Kp . 15 109°). /S,/?'-Dichlordiathyl- 
iither (II) mit Benzylmagncsiumchlorid behandelt, ergibt y,y'-Diphenyldipropyldther 
(Kp.s 200-—210°). II ergibt mit der Grignardyerb. des p-Bromtoluols fi,fi'-p,p'-Di- 
toluoldidthylather. I I  mit Athylmagnesiumbromid unter AusschluB von Xylol behandelt 
ergibt Di-n-butyldther (Kp . 760 140— 145°). OberschuB yon I I  mit Phenylmagnesium- 
bromid ergibt fS-Chlor-f}'-phenyldiathylallier, (C0H 5-CH2-CH2-O-CH2-CH2-Cl, Kp . 12 100 
bis 110°). Diese Verb. erneut mit einer Grignardyerb. behandelt ergibt gemischte 
Ather der Formel: B—CH,—CH2—O—CH2—CH2—R', wobei R  u. R ' eine Alkyl-, 
Aralkyl- oder Arylgruppe darstellen. (A. P. 2 013 752 vom 22/7. 1932, ausg. 10/9. 
1935.) K ó n ig .

Imperial Chemical Industries Ltd., Alfred William Baldwin, Isidor Morris 
Heilbron und William Edwin Jones, England, Herstdlung von (j-Alkylglycerindther. 
Alkalimetallyerbb. der Alkyliden- oder Aralkylidenather des Olycerins werden mit 
anorgan. Estern aliphat. Alkohole (Anzahl der C-Atome > 8 ) umgesetzt u. das Rk.- 
Prod. hydrolysiert. —  Benzylidenglycerin wird mit Na am RiiekfluB erhitzt u. mit 
Cetyljodid (I) zu 2-CetyJ-l,3-benzylidenglycerinather umgesetzt. F. 34,5— 35°. Mittels 
alkoh. HC1 erfolgt Hydrolyse zu /3-Cetylglycerindther. Krystallin., farblos, F. 60— 61°.
F. des Diphenylurethans 82— 83°. Wird Octadecyljodid an Stelle I  angewandt, so er- 
lialt man 2-Octadecyl-l,3-benzylidenglycerinather, F. 43— 44°, welches bei der Hydro
lyse P-Octadecylglycerinaiher, F. 62— 63°, ergibt. F. des Diphenylurethans 83— 84°. 
(E. P. 436143 vom 5/3. 1934, ausg. 31/10. 1935.) K ó n ig .

Max Hoffer, Zurich, Darstdlung ungesdtłigter aliphalischer Aldeliyde. Ais Katalylen 
bei der W.-Abspaltung aus gesatt. Aldehyden, Alkyl • CH2 • CH20, dienen sek. organ. 
Basen oder dereń Salze. — 100 (Teile) Propionaldehyd erwarmt man 3 Stdn. mit
2 Piperidinacelat (I) oder 4 Stdn. mit 120 A. u. 2 I  u. dest. nach Ablassen des W. das 
Methylpentenal, Kp . , 32 133— 136°, iiber; das Azin hat F. 55°. —  100 Butyraldehyd,
1,5 Diathylamin u. 1,2" Eg. werden 4 Stdn. gckocht u. dann das Athylhezenal, Kp.n 60 
bis 63°, iiberdest.; das Semicarbazon hat F. 148— 149°. —  100 Onanłhól, 3 Piperidin u.
2,2 Eg. erwarmt man 5 Stdn. u. dest. das Penlylnonenal, Kp . 13 141— 144°, iiber. 
(Schwz. P. 173 737 yom 6/3. 1934, ausg. 1/4. 1935.) H anns Schmidt .

N. V. de Bataafsche Petroleum Mj., Holland, Herstdlung ron Aldehyden oder 
lietonen aus ungesatt. Alkoholen oder nicht yinylartigen ungesatt. Athem oder Estern 
Ar eines sauer reagierenden Katalysators (Mineralsaure oder Salze) in einem fl. 
Medium, das ein wss. oder ein organ. Lósungsm. fiir den Katalysator sein soli. Bei 
ungesatt. Alkoholen, Athem oder Estern, die in der y-Stellung durch Halogen oder (OH) 
substituiert sind, tritt sekundar eine Abspaltung yon Halogenwasserstoff oder W. ein 
u. es entstehen ungesatt. Carbonylverbb. Ais Lósungsm. finden Verwendung: Alkohole, 
thenóle, Naphthole u. Carbonsduren. Geeignete Katalysatoren sind: H*SOv I13 P04, 
"U , HBr, HNO?, N02, POCl3, PCl3 saure Salze, wie ZnH2(S04)2 u. dgl. Die besteUm- 
agerungstemp. ist oberhalb des Kp. des Bk.-Gemisches. Man kann auch Uberdruck 
anwenden. — Isopentenol, allmahlich in eine kochcnde Lsg. von konz. H 2S04 u. Eg. 
c|ngetragen, ergibt mit quantitativer Ausbeute Methylisopropylketcm. Isobutenol, in 
e?ie koehende Lsg. von konz. H 2S04 u. Isobuttersaure eingetragen, ergibt Isobutyr- 
awhyd (I). Biisobutenyldther (II) ergibt in eine sd. Lsg. von H 2S04 u. Eg. eingebracht I

^‘J^erisationsprodd. infolge Wassermangcls. Tragt man I I  in eine wss. H 2S04 

Chi u‘ m“-Bigom Druck ein, so erhalt man I  u. nicht umgesetztes II . —
wisobutenól in eine sd. H„S04-Isobuttersaurelsg. eingetragen, ergibt Hethylacrólein. 

aus'Isobutenylacelat erhalt man I. (F. P. 789 033 yom 19/4. 1935, ausg. 22/10. 1935. 
A- Fnor. 23/4. 1934.) Konig.
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E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: Alfred J. Larson, Wilmington, 
Del., V. St. A., Herstellung aliphatischer Carbonsauren. Vgl. A. P. 1 924 766; C. 1933. 
,11. .3193. Nachzutragen ist, daB, yortcilhaft bei 150—365° u. unter Verwendung eines 
Uberschusses an CO, in Ggw. wss. Lsgg. yon Salzen das Cu u. Hg, die die Olefine 
u. das CO absorbieren, bzw. mit ihnen Komplexe bilden, z. B. Cu-Chlorid, oder in 
Ggw. anorgan. Sauren, z. B. mit HCI, MgCl2 u. akt. Kohle ais Katalysator gearbeitet 
wird. (A. P. 2 022244 vom 18/8.1933, ausg. 26/11.1935.) D o n a t .

Vladimir StanSk, Prag, Herstdlung von Olutaminsdure bzw. dereń Oemisch mit 
Betain aus Mdasse oder Schlempe oder dereń Oemisch, dad. gek., daB letztere durch Zusatz 
yon etwa 50—200% konz. H 2S04 yerkohlt u. die gebildete Kohle mehrere Stdn. lang 
bei einer Temp. von z. B. 130° erhitzt wird, worauf man das Gemisch fur dic wasserlós- 
lichen Stoffe mit CH3OH, C2H 5OH, CH3OCH3 usw. u. fiir dio wasserunl. Stoffe mit 
CgHg, CC14, Bzn. usw. z. B. CH3OH u. CcH 0 im Verhaltnis 1: 2 yersetzt, die estrahierten 
Stoffe nach Abdest. des Lósungsm. mit Kalk sattigt, trocknet u. das Betain daraus 
extrahiert u. dann aus dem Riickstand die Kalkverb. des Glutamins mit W. auslaugt 
u. auf bekannte Weise in freie Glutaminsaure bzw. in das Chlorhydrat iiberfuhrt. 
Man kann auch nach dem bekannten Verf. CaCl2 oder BaCl2 anwenden. (Tschechosl. P. 
48 208 yom 24/2. 1933, ausg. 10/8. 1934.) K a u tz .

G. Siegle & Co., G. m. b. H. und Wilhelm Konig, Stuttgart, Herstdlung von 
Ammoniumcyanid. Man bringt SC(NH2) 2 oder NH4CNS bzw. Gemenge beider in innigem 
•Gemisch mit Metallen, die S aufnehmen, wie Cu, rasch auf Tempp. von ca. 300° u. 
darauf weniger rasch auf Tempp. yon ca. 500° u. gewinnt aus den Gasen z. B. durch 
Auswaschen eine NH4CN-Lsg. Man kann der Rk. 11. Stoffe, die die Abspaltung 
von HCN erleichtern, z. B. Paraffin, zusetzen. (E. P. 438 402 vom 10/5. 1934, ausg. 
12/12. 1935.) Maas.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von Aroylbiwrelen. 

Allophansdurechlorid (I) wird mit aromat. KW-stoffen, z. B. Bzl., Toluol u. Naphthalin, 
in Ggw. von AlCl3, FeCl3 oder BFS ais Kondensationsmittel zu den entsprechenden 
Aroylbiureten kondensiert, die ais Zwischenprodd. zur Herst. yon Farbstoffen u. phar- 
mazeut. Prodd. yerwendbar sind. Die Rk. yerlauffc z. B. fur den Fali des Toluols nach 
der Formel:

CH, CH3

+  2 b l• CO• NH■ CO• NH. ---- >■ +  NH.C1 +  HCI +  CO.

CO-NH-CO-NH-CO-NHi

— Z. B. werden 100 Bzl., 60 I  u. 133 trockenes, feingepulvertes A1C13 3 Stdn. bei 40 
bis 50° geriihrt. Dann wird auf 80— 90° erhitzt, bis kein HCI mehr entweicht. Nach 
Behandeln mit Eiswasser, Filtrieren u. Neutralwaschen mit W. wird das Prod., wahr
scheinlich Benzoylbiuret, aus Amylalkohol umkrystallisiert, F. 214— 215°. — Analog 
Toluylbiuret, F. 218— 219° aus Amylalkohol. — Braunes Pulver aus I  mit Naphthalin 

u. A1C13, F. 100°. (E. P. 436 657 vom 16/4. 1934, ausg. 14/11. 1935.) Eben .

Charles Alfred Pfeiffenberger, V. St. A., Herstdlung eines Kondensationsproduktes 
aus p-Dichlorbenzol und S0 3 und dessen Umwandlungsprodukten durch Behandlung von 
p-Dichlorbenzol (I) mit S03-haltiger H 2S04 bei Tempp. unterhalb 100°. — 50 (Teile) 1 
werden in 200 Oleum (30%ig) bei etwa 15° eingetragen. Die M. wird 10 Stdn. bei 25 
yerriihrt. Das Rk.-Gemisch wird in 200 W. u. 300 Eis eingetragen. Das f i l t r i e r t e  Prod. 
wird neutral gewaschen u. getrocknet, weiBes Pulyer, F. 108—115°, Bis-{2 ,5 -dichlor- 
benzol-d-sulfonsdureanhydrid)-sulfcm, Zus. I. 26 (Teile) I  werden in 200 Toluol nut
9,3 Anilin u. 8,5 geschmolzenem Na-Acetat 6 Stdn. lang unter RuckfluB erlutzt; 
Zus. des Prod. II. 26 (Teile) I ,  50 Butylalkohol u. 8,5 geschmolzenes N a -A c e ta t

c„h6 - n h h n - c bh 6 c 4h 0-o o - a a ,  c„h5 c6n s

1 o 0 0 O I I  l i  R^s -----S^R

ó— ^ 11 111 . IV, ,
werden 6  Stdn. unter RuckfluB gekocht. Darauf wird der uberscluissige Alkohol auucs . 
u. nach Zusatz yon 100 W. wird filtriert. Dabei wird ein krystallin. Prod. II I  erhalten.
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Durch Erhitzen von IH  mit benzolsulfinsaurem Na entsteht IY. In  gleicher Weise setzt 
sich das Sulfon mit anorgan. Verbb., z. B. mit As20 3, NH 3 u. a., um. Die erhaltenen 
Prodd. dienen ais Sćh&dlingsbekampfungsmittd sowie ais Fdrbereihilfsprodd. Z. B. dient 
das Kondensationsprod. des Sulf ons mit Butylmercaptan in 0,3— l% ig. Lsg. ais Insekticid 
zum Bespritzen von Baumcn u. Pflanzen. (F. P. 788 285 vom 3/4.1935, ausg. 7/10. 
1935.) M. F. Mu ller .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Wallace
H. Carothers, Fairville, Pa., und Arnold M. Collins, Wilmington, Del., V. St. A., 
Herstdlung von ungesattigten cydischen Verbindungen aus in /?-Stellung negativ sub- 
stituierten a,y-Dienen u. Verbb., die mindestens eine Vinylengruppe enthalten, z. B. 
aus Cldor-2-, Brom-2-, Phenyl-2-butadien-l,3, Methyl-2-chlor-3-butadien-l,3; Methyl-2- 
chlor-3-pentadien-2,4; Methyl-3-ćhlor-4-hexadien-3,5 usw. mit a,)3-ungesatt. Sauren, 
ihren Estern u. Anhydriden, wie Maleinsaure, Maleinsaureanhydrid, Diathylmaleat, 
jFumarsaure, Atliylfumarat, Acrylsaure, Itaconsaureanhydrid, Citraconsaureanhydrid, 
a,0-ungesii.tt. Aldehyden u. Ketonen, wie Acrolcin, Methylvinylketon u. Chinonen, 
wie Benzochinon, Toluchinon, Naphthochinon. Z. B. aus /?-substituiertem a,-/-Buta
dien u. Benzochinon wird ein leicht gefarbter, krystallisierter Korper etwa der Zus. I  
erhalten. Beim Stehen, insbesondere aber beim Erhitzen mit W., findet Umlagerung 
in eine isomere, farblose u. krystallisierte Verb. I I  statt. Durch milde Oxydation 
(FeClj) wird dieselbe zu einer chinhydronartigen Verb. u. weiter zu einem sub- 

H jC  CO H ,C  C O H  H iC  CO C H  CO C-H

X ~ Cl f X C H j'C H  X — X - C ( Y > H  X - C , ^ V > C H  X — C r j^ C - C O O H

HC\ / X / 'CU 0 \ /  nC \ / \ /  HC-I^JC-COOH
I, HtC CO I I  HiC COH I I I  H,C CO IV CH CO V C-H

8tituierten Dihydronaphthochinon I I I  dehydriert. Durch stiirkere Oxydation, z. B. 
mittels Chromsaure, wird ein /?-substituiertes Naphthochinon IY gebildet, das hierauf 
SchlieBlich mit sd. HN0 3 in eine 4-substituierte Phthalsaure V umgewandelt wird.
— 17,7 (Teile) Chlor-2-butadien-l,3, 21,6 Benzochinon u. 20 Bzl. werden 3 Stdn. am 
RiickfluBkuhler erhitzt. Beim Abkiihlen des Bk.-Gemisches erhalt man neben einer 
kompakten M. schwarzer Krystalle strahlenformige, gelbe Krystalle. Durch zwei- 
maliges Umkrystallisieren aus Lg. erhalt man schwach gelb gefarbte Krystalle mit 
F-101— 104°, die reines Chlor-6-tetrahydro-l,4,4a,8a-naphthochinon darstellen. Durch 
weiteres Erhitzen wird daraus Chlcr-6-dihydro-5,8-dihydroxy-l,4-uapJithalin erhalten u. 
durch milde Oxydation daraus wieder Chlor-6-dihydro-5,8-naphthochinon-l,4 gebildet, 
das dann durch starkere Osydation in Chlor-6 -naphthocliinon-l 4 umgewandelt wird. 
Aus Chlor-2-butadien-l,3 u. Maleinsaure wird die cycl. Verb. Chlor-2-tetraliydro-l,2,3,6- 
phthalsaure erhalten, mit Methylvinylketon Chlor-4-{oder 5)-letrahydro-l,2,3,G-aceto- 
phenon, mit Acrolein Chlor-4-(oóer 5)-tetrahydro-l,2,3,6-benzaldehyd, mit Athylmaleat 
Diathylchlor-4-tdrahydro-l,2,3,6-plithalat, mit Athylfumarat dieselbe Verb. usw. X-2 - 
butadien-1,3 u. a.-Naphthochinon ergeben X-2-tetrahydro-l,4,4a,9a-anthrachinon u. 
X-2-anthrachinon, Chlor-2-tetramethylen-3,4-butadien-l,3 u. a-Naphthochinon Chlor-2 - 
tetramethylen-3,4-telraliydro-l,4,4a,9a-anthrachincm u. Chlor-2-telramethylcn-3,4-anthra- 
chinon usw. (A. P. 1967 862 vom 2/11. 1931, ausg. 24/7. 1934.) PROBST.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., (Erfinder: Walter Reppe 
und Ernst KeyBner, Ludwigshafen a. Rh.), Herstdlung von N-Vinylverbindungen, 
dad. gek., daB man C2H 2 in Ggw. bas. wirkender Stoffe auf Pyrrol oder den Pyrrolring 
enthaltende organ. Verbb. bei erhóhter Temp. einwirken liiBt. — 50 (Teile) Pyrrol 
werden in Ggw. von 1,5 KOH in einer Schiittelbombe mit Gemisch von C2H 2 u. N» 
(2:1) bei 180— 190° u. 20 atu behandelt, wobei in 70 Stdn. 12— 13 C2H 2 nachgepreBt 
werden. Das Vinylpyrrol wird durch Dest. gereinigt. Farblose Fl., Kp. 122°. Ent- 
sprechend erhalt man aus Indol Vinylindol, Kp.t 70— 75°, aus Carbazoi in Lsg. von 
JJckahydronaphthalin Vinylcarbazol, F. 62°, aus Tetrahydrocarbazol in Lsg. von Cyclo- 
hesan Tetrahydrovinylcarbazol, ólige Fl., Kp . 0i5 125— 130°. Die Umsetzung kann aueh 
?n?e ■̂>ruck, z. B. in einem Turm erfolgen. (D. R. P. 618120 KI. 12 p vom 30/5.
1934, ausg. 2/9. 1935.) H oppe .

X. Farb erei. Organische Farbstoffe.
J. G. Grundy, Weitere Notizen zur Brauchbarkeit von M dallenfur Fdrbemaschinen.
§cllt zuerst auf dic 1928 vorgenommenen Yerss. der Clayton An il in ę  Co., Ltd .
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ein (vgl. G b u n d y ,  C. 1929 . I. 497). Dort wurden alle wichtigen Farbstoffklassen in 
GefaBen aus den ublichen Materialien einerseits u. rostfreien Stalilen andererseits 
gefarbt. Es fand sich, daB die direkten Baumwollfarbstoffe wenig empfindlich sind, 
daB aber die Wollfarbstoffe, namentlieh die Beizenfarbstoffe, von allen Materialien, 
ausgenommendie rostfreien Stahle, beeinfluBt werden. Auch wo keineNuanceniinderung 
zu sehen ist, kann durch Versehlechterung der Walkecktlieit mitunter der Eintritt 
eines Fremdmetalls erkannt werden. Besonders bewahrte sich Staybrite mit 0,35% C,
0.25% Mn, 0,3% Si, 0,01% S, 0,015% P, 8,00% Ni, 18% Cr u. 73,075% Fe; ein
Nachteil war nur die schlechte SchweiBbarkeit. Giinstiger hierin u. gegen H 2S04 ist 
Staybrite FD P  mit % — 1% Ti. Noch saurefester ist die Marko FM B  mit 2— 3% Mo. 
Bei Verss. mit den wichtigsten Farbstoffklassen ergab sich eine prakt. Dberlegenhcit 
nur beim scharf sauren Farben von Neolanen u. beim Chloren von Wolle. Die Passiyitiit 
der rostfreien Stahle wird durch das Vorhandensein einer sehr diinnen Oxydhaut erklart; 
polierte Flaehen verhalten sich viel giinstiger ais matte, bei denen Lochfra/} (pittingj 
eintreten kann. So zeigt Staybrite keine Korrosion in w. 50%ig. I12S04, wird er aber 
mit 16%ig. HCl yorgeatzt, so tritt in der H 2S04 sofort H-Entw. ein. Durch Erhitzen 
des Stahls auf 160—170° oder mehrtagiges Stehen bei Zimmertemp. wird die durch 
HCl weggeatzte Oxydschicht neu gebildet. Man sollte daher Maschinen aus Staybrite 
nach Gebrauch leer stehen lassen. (J. Soc. Dyers Colourists 51. 377— 84. Nov. 
1935.) F r i e d e m a n n .

C. W . Nelson, Klolzen mit Dispersionen unreduzierter Kupenfarbstoffe. Zum 
Klotzen dichter Baumwoll- oder Leinengewebe mit Kiipenfarbstoffen bedient man 
sich mit Vorteil des Praestabitol-Klotzverf. Man benutzt Praestabitol V (I. G.), Appret 
Flerhenol (C h a r l e s  P a g e ) ,  Sandozol V u. Finnasol V ( S a n d o z ) ,  klotzt mit dem 
notigen Farbstoff u. dem Dispergiermittel, reduziert mit NaOH u. Hydrosulfit, oxydiert, 
siiuert u. seift. Die nótige Farbstoffmenge ist beim Klotzen anzuwenden, Nachsetzen 
auf dem Jigger ist unyorteilhaft. Wegen der groBen Empfindlichkeit der geklotzten 
Stoffe gegen Finger oder sonstige Beriihrung werden die Gewebe zwisehen Klotzen u. 
Reduzieren oft zwisehengetrocknet. (Dyer, Text. Printer, Bleacher, Finisher 74. 486 
bis 487. 22/11. 1935.) F r i e d e m a n n .

H. C. Borghetty und J. Zaparanick, Die Auswahl von Farbstoffen fiir  das Klotzen. 
Direkte Farbstoffe erleiden oft bei der notwendigen Nachbehandlung erhebliehe Nuancen- 
anderungen. Um diese Anderungen yorauszusehen u. nach Mógliehkeit zu yermeiden, 
muB man nach Vff. folgendes feststellen: 1. dio wirkliche Affinitat des Farbstoffs zur 
Faser bei der optimalen Temp. Die Affinitat ist ohne Salzzugabe zu bestimmen.
2. Ebenso bei yerschicdenen Tempp. 3. Wie 1. mit Salz (ygl. dazu S e i b e r t , C. 1934.
1. 1246). Die meisten Farbstoffe haben ohne Salz keine Affinitat zur Faser, bei Zusatz
von Elektrolyten wird sie gut. Dieser Fali tritt ein, wenn der Druck mit elektrolyt- 
haltigen Lsgg. nachbehandelt wird: statt losen Anhaftens tritt echte Anfarbung ein. 
Farbstoffe, die bei 120° F  die beste Affinitat zur Faser haben, aber bei 180° F geklotzt 
wurden, konnen beim Abkuhlen auf 120° F nachdunkeln, ebenso solche, die bei 160° 
geklotzt u. bei ihrer optimalen Temp. z. B. 212° F, getrocknet wurden. Es empfiehlt 
sich daher ais Vorprobe die geklotzte Farbung in eine h. Lsg. von Elektrolyt u. sul- 
foniertem 01 zu tauchen u. dann auf dem blanken Trockenzylinder zu trocknen; ctwaige 
Nuancenanderung laBt die prakt. eintretende yoraussehen. (Amer. Dyestuff Reporter 
24 . 639— 40. 4/11. 1935.) F r ie d e m a n n .

Egon Elod, Wissenschaftliche Erkenntnis und dereń praktische Anwendung auf die 
saure WoUfarbung. Beim sauren Farben wird zunaclist die farblose Saure, z. B. H 2S04, 
aufgenommen, erst dann setzt die allmahliche Bindung der Farbsaure ein. Mit stei
gender Farbstoffaufnahme werden die primar aufgenommenen S04-Ionen durch die 
Farbsaure wieder aus der Wolle yerdrangt u. in das Farbebad getrieben. Auch Ad- 
sorption tritt ein, da in den allerersten Stufen des Farbens Sauren oder Farbsauren 

u. sonstige Bestandteile der Biider yon der Wolle adsorbiert werden. Wichtig ist ferner 
die Diffusion der Bestandteile der Farbbader in die Wollproteine, ihre Geschwindig- 
keit hangt ab von der TeilchengróBe der diffundierenden Stoffe, z. B. der Farbstoffe. 

Weiter ist die veranderliche Reaktionsfiihigkeit der Wollfasem behandelt, die W olle 
hat eine yom jeweiligen pH-Wert des Farbebades abhangige, aber ganz bestimmte 
Reaktionsfiihigkeit, der pa-Wert beeinfluBt die Menge des aufgenommenen Farbstoffea 

u . die Gesehwindigkeit der Farbstoffaufnahme. Fiir das Farben sehr dicker Woli- oder 
Haarfilze mit substantiven Farbstoffen ist es zur Erzielung einer D u r c h im p r a g n ie r u n g  

zweckmaBig, die chem. Reaktionsfiihigkeit der Wolle oder Haare yorubergehend aus-
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zuschalten dadurch, daB man auf der alkal. Seite des isoelektr. Punktes farbt, z. B. 
bei ph =  9— 10, u. orst dann durch Ansauem die bas. Gruppen der Proteine reaktions- 
fahig zu machen. (MeUiands Testilber. 17. 67— 69. Jan. 1936.) S u v e r n .

K. Kataoka, M. Waki und T. Irie, t)ber das Haften von Eisen an Wolle beim 
Fdrben. Rotlichbraune Flecken in gefiirbten Wollstucken rtihrten nieht von Fett- 
śtoffen lier, sondern erwiesen sich ais Fe-Verbb. Sie lassen sich vermeiden durch Mit- 
venvendung einer geeigneten Menge Na2C03 beim Farben. (J. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 38. 322B—23B. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) S u v e r n .

Jackel, Lebhafte licht- und seewa-sserechte Oelb- und Oriinfdrbungen auf Wóllgam. 
Die Ver\vendung der Walkgelbmarken H5G, II3G , HG  u. O, von Sulfongelb 5G u. R  
oder Azowalkgelb R, sowie von Alizaringriin 5G, 3G, G extra, GT, E  u. EF  oder von 
Kombinationen der Walkgelbmarken mit Supranolbrillantblau G, Wollechtblau F  BL  
u. FFG  ist besclirieben. Muster. (Melliands Textilber. 17. 49. Jan. 1936.) Su v e r n .

Jackel, Lcbliafte licht- und seewasserechte Rot- und Bordotone fiir  wollenc Bade- 
bekleidung. Hauptsiichlich yerwendet werden die Supranolbrillantrotmarken G, B u. 3B 
zusammen mit den Saureanthracenrot 3 BL u. 5 BL. Daneben kommen noch in Be- 
tracht Supranolrot BR u. BB. Fiir Bordo kann noch Supranolbordo B, Supranol- 
brillantblau G oder Wollechtblau FFG  ver\vendet werden. Zur Vermcidung reib- 
unechter Farbungen ist Farben im Kammzug das Beste. Muster. (Melliands Textilber.
17. 63. Jan. 1936.) Su v e r n .

Richard Haynn, Immedialleukofarbstoffe in  der Halbwollfarberei. Die Immedial- 
leukofarbstoffe der I. G . F a r b e n in d u s t r ie  A k t .-Ge s . ziehen bereits bei niederer 
Temp. aus k. Bade auf Baumwolle oder Kunstseide, stellt man durch (N H 4)2S 0 4 die 
Bader auf moglichst niedrigen OH-Ionengeli. ein, so tritt keine Wollschadigung auf. 
Ein Vers. zeigt, daB in einer Halbwollware der ReiBwollschuB durch Nachdecken mit 
Immedialleukofarbstoffen prakt. keine Verschlechterung erfaliren hat. Farbe- 
vorechriften. (Melliands Testilber. 17. 58— 60. Jan. 1936.) S u v e r n .

A. M. Patel, Aufnahme von Farbstoff en durch Viscose. Gestreckte Game und ihre 
Affinitdt zu Farbstoffen. (Amer. Dyestuff Reporter 24. 716— 17. 16/12. 1935. — 
C. 1936. I. 645.) ” Su v e r n .

— , Fdrben von Vistragegeweben mit Azetastichdhaaren. Aufzahlung direkter Farb
stoffe, die Acetatseide neben Vistra weiB lassen. Bei Schwarz bewahrt sich Oxydiamino- 
gen OT, mit Entwickler Z  entwickelt. Bei Schwefelfarbstoffen farbt man mit Na2S u. 
Hydrosulfit unter Zusatz yon Reserve fiir Acetatkunstseide. Fiir Schwarz eignet sich 
Immedialschwarz TBOG oder auch M L extra conc. Indanthrenfarbstoffe lassen bei Ver- 
wendung yon Reserye fur Acetatkunstseide Acetat-Stichelhaare befriedigend weiB. 
(Z. ges. Textilind. 38. 640— 41. 18/12. 1935.) F r i e d e m a n n .

— , Bronzige Farbungen auf blauen und schwarzen Acetatseidenkleidem und dereń 
Mischgeweben. Ursachen u. Vermeidung. (Z. ges. Textilind. 39 . 39. 8/1, 1936.) F r i e d e .

Erich Wiinderlich, Winkę zur Verhinderung von Unegalitdten und Zweifarbigkeit 
bei stiickfarbigen Tuchen wid Feintuchen. Prakt. Ratsclilage. (Dtsch. Farber-Ztg. 71. 

532. 1/12. 1935.) F r ie d e m a n n .

— , Wolkige Farbungen. Prakt. Ratsclilage zur Vcrhutung u. Beseitigung wolkiger 
Farbungen, wie sie infolge yon Kalkabscheidungen, ungleichmaBig ziehenden Farb
stoffen, zu schneller Zugabe von Salz u. zu schneller Temp.-Erhóhung entstehen. 
(Z. ges. Textilind. 38 . 653. 25/12. 1935.) F r ie d e m a n n .

— , Das Abziehen rerfarbter Acetatseide. Zum Abziehen yon ganz oder teilweise 
aus Acetatseide bestehenden Geweben ist Detacliant N  (Hydrosulfit + Soda) wegen 
Miner alkal. Rk. nur yorsichtig zu yerwenden. Besser ist Burmol in neutralem Bade. 
Eur Mischgewebe eignet sich KMn04 mit nachfolgender Behandlung mit Bisulfit u. 
Hj02 oder Perborat. Gewebe aus Acetal-, Kupfer- u. Viscoseseide entfarbt man mit 
nieht alkal. Cl-Lsgg., bei nachfolgender HCl- oder Blankitbehandlung. (Z. ges. TestOind. 
39. 50—51. 15/1. 1936.) F r ie d e m a n n .

—, Neue Farbstoffe und Produkte. Eine Kartę der COMPAGNIE F r a n Qa i s e ^d e  

r° d u it s  Ch im iq u e s  e t  M a t iź r e s  C o l o r a n t e s  d e  S a in t -Cl a i r -d u -Rh ó n e  

®>gt Farbungen auf Baumwolle mit S-Farbstoffen. —  Sapamin FL  der G e s e l l - 

schaft  f u r  C h e m is c h e  I n d u s t r ie  i n  B a s e l  dient ais Weichmaehungsmittel 
oeim Farben pflanzlieher, tier. u. von Kunstfasern. Es yerandert den Farbton u. dio 

. techtheit nieht u. kann im Fiirbebad oder damach angewendet werden. (R ev . 

uniY- Soie Test. artific. 10. 711— 13. Nov. 1935.) Su y e r n .
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— , Neue Farbstoffe, chemische Praparate und Musterkarten. Immedialneublau 5 R  
der I. G . F a r b e n i n d u s t r i e  A k t .- G e s . liefert auf pflanzlichen Fasem schone, rot- 
stiehige Blautone von bisher unerreiehbarer Klarheit. Die vollsten u. reinsten Tone 
erhalt man beim Fiirben aus k. Na2S-Bade unter Zusatz von 1— 1,5 g Hydrosulfit im 
Liter Fiirbeflotte. Der Farbstoff egalisiert gut u. kann aueli auf App. gefarbt werden. 
Karten der Firma behandeln Igepon T Pulver hochkonz. fur die Impragnierung von 
Geweben mit Latexmisehungen u. veransehauliehen vulkanisiereclitc Farbungen auf 
Bąumwollstuck. (Melliands Testilber. 17. 85. Jan. 1936.) S u v e r n .

— , Neue Farbstoffe, Musterkarten, Textilhilfsmittel. Eriochrombrillantrot BL der 
J. R . Geigy A.-G., Basel, ist lebliafter u. reiner im Ton, sowie echter ais die alteren 
Marken der Reihe. Seine gute Atzbarkeit maeht es fur echte Wollatzartikel geeignet, 
es kommt auch fiir den direkten Wolldruek u. fiir Badeartikel in Betracht. TJn- 
besehwerde Seide wird lebhaft u. lichtecht gefarbt. Eriochromgrau ZBL u. SOL egali- 
sieren vorzuglieh, zeigen gute Abendfarbo u. bemerkenswerte Liclitechtheit, wobei 
allerdings die GL-Marke etwas zuruektritt, die aber durch ihre Grunstichigkeit Vor- 
teile bietet. Die 3BL-Marke eignet sich besonders fiir Militar- u. Beamtentuche u. 
den Vigoureuxdruck. — Astracyanin B  der I. G. F a rbe n indu s tr ie  Akt.-Ges., ein 
neuer. einheitlicber, bas. Farbstoff zeigt Klarheit u. Leuchtkraft, hat gute Abend- 
farbe u. gunstige Lichtechtheit, die durch Behandeln mit Auxanin nocli verbessert 
werden kann. Gefarbt wird auf pflanzlichen Fasem u. Kunstseide nach dem Tannin- 
Brechweinsteinverf. oder auf Katanol-ON-Vorbeize. Der Farbstoff eignet sich fiir 
direkten Druck u. fiir Reseryen unter Anilinschwarz. Cellitonechtblau FFR  zieht in 
Mischfarbungen mit gelben u. roten Cellitonechtfarbstoffen in jedem Flottenverhaltnis 
gleich schnell auf u. gibt echtere Farbungen ais die alteren Vertreter der Reihe. Palatin- 
echtgelb 6  OEN zeichnet sich bei sonstigen guten allgemeinen Echtheitseigg. durch gutes 
Egalisiervermogen aus u. ist in der Apparatefarberei verwendbar. Er eignet sich fiir 
fabrikations- u. trageclite Modegriin- u. -oliytone fiir bessere Herren- u. Damenkleider- 
stoffe, fiir Badetrikots in der Gamfarberei, fiir Hiite u. durch seine Atzbarkeit fur den 
Atzdruck auf Wolle. Karten der Firma zeigen Farbungen auf Wollstragam, Bunt- 
atzen mit Saure-, bas. u. Beizenfarbstoffen auf gechlortem Wollmousselin u. seewasser- 
echte Farbungen auf Wollgam. (Appretur-Ztg. 27. 223— 24. 31/12. 1935.) S u V E R N .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Daimler und 
Alfred Eckelmann, Frankfurt a. M.-Hóchst), Haltbare Netzmittd, bestehend aus 
Mischungen wss. Lsgg. von NHt-Salzen alkylierter bzw. aralkylierter Arylsulfonsauren 
u. Salzen solcher Fettsulfonsduren, die aus Feltsaurechloriden u. Oxyalkylsulfonsauren 
oder Amidoalkylsulfonsduren, dereń Homologen u. Substitutionsprodd. hergestellt sind.
— Diese Mischungen gelangen ais Teigę, Pasten bzw. Fil. zur Anwendung, die keine 
Neigung zur Brockenbldg., Sedimentierung bzw. Schichtenbldg. zeigen u. in der Kalte 
wie Warme gleich gut netzend wirken. (D. R. P. 623 226 KI. 8 o vom 23/8. 1933, ausg. 
16/12. 1935.) R. H e r b s t .

Imperial Chemical Industries Ltd., H. A. Pigott und G. St. J. White, London, 
Dispergiermittd fur die Textil- und Lederindustrie. Moellon, Degras u. ahnliches werden 
mit Athylenoxyd (I) , gegebenenfalls in Ggw. katalyt. wirkender Substanzen wie 
oberflaehenakt. Mittel oder Alkali im Verhaltnis 1:1 bis 1:3 kondensiert u. ais Dis- 
pergier- u. Emulgiennittel verwendet, gegebenenfalls in Gemisch mit Fettalkohol- 
sulfonaten (C14— C„0). Z. B. werden (36 Teile) Degras mit 36 I  u. 1 2 -n.NaOH bei 100° 
im geschlossenen GefaB behandelt, bis der Druck auf 0 fiillt. 70 eines braunen in Vi. 
emulgierbaren Oles werden erhalten. Eine Kondensation im Verhśiltnis 1: 2 fiihrt 
zu fast vollkommen wasserloslichen Prodd., die mit Mineralol saure- u. alkalibestandige 

Emulsionen geben. (E. P. 434424 vom 27/2. 1934, ausg. 26/9. 1935.) K i t t l e r -

Chemische Fabrik Griinau Landshoff & Meyer Akt.-Ges., B e r l in - Grurnu, 
Reinigungs-, Dispergier-, Durchdringungs- und Schutzmittd fu r die Texiil- und Leder
industrie, bestehend aus Kondensationsprodd. aus Halogeniden bzw. A nhydriden von 
hdhermolekularen Fettsauren u. holiermolekulareii Eiweifispaltprodd. Vgl. auch F. i ■ 
749 228; C. 1933. I I . 3933. (Holi. P. 36 785 vom 24/12. 1932, ausg. 15/11-
D. Prior. 16/2. 1932.) R. H e r b s t .

Etienne Ziegler, Basel, Schweiz, Herstellung eines sauren Netz- und Durclidringungs- 
mittels. Man stellt eine wss. Emulsion eines in W. unl. organ. Korpers, insbesondere eines 
einfachen oder chlorierten KW-stoffes mit Hilfe eines in W. 1. Emulgatora unter Zusatz 
einer Saure —  insbesondere Osalsaure — u. mindestens 20% eines organ, wasser-
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lóslichon Losungsm. —  insbesondere Glykol oder dessen Deriwi — her. Z. B. mischt 
man 30 Teile Schwerbenzin, 5 Teile CC14> 3 Teile Glyeerin u. 10 Teile einer 2° /0 Lsg. 
von gleichen Teilen Saponin u. Albumin. Bei Zusatz von 50 Teilen einer 2% Oxalsaure- 
lsg. erhalt man eine yollstandig bestandige, in W. leicht verteilbare Emulsion. (Schwz. P. 
177 516 vom 24/2. 1934, ausg. 16/8. 1935.) K it t l e r .

Oranienburger Chemische Fabrik Akt.-Ges., Oranienburg, Darstdlung von 
hochmólekularen Sulfonsauren bzw. ihren Salzen, dad. gek., daB man Neutralfełłe, Fett
sauren, Harze oder Naphthensauren gleichzeitig oder nacheinander mit aromat. KW- 
stoffen bzw. dereń Halogen-, Amino- oder phenol. Oxyverbb. oder hydroaromat. KW • 
stoffen u. niedrigmolekularen Alkoholen, Thioalkoholen, Ketonen, Sulfochloriden, Carbon- 
sduren u. dereń Chloriden kondensiert u. sulfoniert, die entstehenden Sulfonsauren 
wahlweise reinigt bzw. ganz oder teilweiso neutralisiert. Ais sulfonierende u. konden- 
sicrende Mittel dienen C1S03H  oder ahnlich wirkende Mittel, z. B. S03, hochprozentige 
Olea, Mischungen von H,SO., mit P206, Phosphorhalogeniden o. dgl. Die kondensierten 
Sulfonsauren sowie ihre Salze werden allein oder im Gemisch mit Losungsmm. in der 
Farben-, Papier-, Textil- u. Lederindustrie benutzt. — Ein Gemisch yon 29,3 (Gewichts- 
teilen) Erdnujiolfettsdure, 7,8 Bzl. u. 6 Isopropylalkohol wird bei etwa 28° mit 38 C1S03H 
unter Riihren u. Kiihlen behandelt. Nach dem Stehen iiber Nacht nimmt man die 
Sulfonsaure mitW. auf u. neutralisiert die erhaltene Lsg. mit NaOH. Hierauf filtriert 
man yon den Salzen ab u. stellt das Filtrat z. B. auf 40°/o ein. Es wird im Vakuum 
zur Trockne gebracht. — Weiterhin werden folgende Gemische mit C1S03H  konden
siert u. sulfoniert: Tallol, Chlorbenzol u. Milchsaure; Naphthensdure, Cymol u. Benzoyl- 
chlorid; Triundecylenanhydrid (Dericinól oder Floricinol), Tetrahydronaphtlialin u. 
Trichloracetylchlorid; Olein, Tóluol u. Methylcyclohexanon; Wollolein oder gereinigtes 
Wollfett, Phenol u. Methylcyclohexanol; Sojaolfettsaure, Naphthalin u. Isoamylmercaptan; 
Ricinusol, p-Toluolsulfochlorid u. Rohanthracen. —  29,5 (Gewichtsteile) Olivenól werden 
mit 9,3 Anilin u. 8,4 Benzylalkohol innig gemischt u. bei etwa 35° mit einer Lsg. yon 
7 P205 in 35 H 2S04-Monohydrat behandelt. Nach beendeter Nachrk. neutralisiert 
man die gewaschene Sulfonsaure mit NaOH. Das erhaltene Prod. besitzt gute Netz- 
u. Bestandigkeitseigg. (D. R. P. 623108 KI. 1 2 o yom 26/4.1929, ausg. 13/12. 
1935.) M. F. M u l l e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz. Verminderung 
der Aufnahmefdhigkeit tierischer Fasem fur neutral und sauer ziehende Farbstoffe, dad. 
gek., daB man die Ware mit Halogeniden yon P, As oder Sb, zweckmaBig in Ggw. 
von Losungsmm., behandelt. —  10 g ungefarbte Wolle werden 1— 2 Stdn. bei 30— 40° 
in 200 g einer Lsg., die 2° / 0 PC13 in Chlorbenzol enthalt, behandelt, ausgeąuetscht, 
geseift, u. mit W. gewaschen. ■— Weitere Beispiele erlautem das Verf. (F. P. 791 071 
vom 11/6. 1935, ausg. 2/12. 1935. Schwz. Prior. 21/6. 1934.) S c h m a l z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Farben der unter Verwendung von 
Titandiozyd spinnmattierten Kunstseiden aus regenerierter Cellulose mit substantiven 
Farbstoffen nach D. R. P. 618 329, dad. gek., daB man hier die Mattkunstseide ohne 
Vorbohandlung in iiblicher Weise farbt u. dann mit wasserlóslichen chromhaltigen 
Verbb. behandelt. Man erhalt ebenfalls im trockencn u. im feuchten Zustande licht- 
echte Farbungen. (D. R. P. 621648 KI. 8  m vom 22/7. 1934, ausg. 11/11. 1935. 
E. Prior. 28/12. 1933. Zus. zu D. R. P. 618 329; C. 1936. I. 1511.) SCHMALZ.

E. I. du Pont de Nemours & Co., ubert. yon: Richard G. Clarkson, Wil- 
mington, Del., und Frank Willard Johnson, Pennsgrove, N. J., V. St. A., Farben 
mit Kupenfarbstoffen, dad .gek., daB man alkal. Farbekiipen yerwendet, die in Alkali 
1- Celluloseathcr, z. B. Celluloseglykolsduredther, enthalten. — Das Verf. ist von beson- 
derem Wert beim Farben mit Farbstoffgemischen u. auf laufendem Bade, da es zu 
gleiohmaBigen Farbungen fuhrt. (A. P. 2 021932 vom 18/11. 1933, ausg. 26/11. 
1935.) Sc h m a l z .

, ^P e r ia l Chemical Industries Ltd., London, Herstellung von kolloidalen Kiipen- 
Jarbstofflosungen, dad. gek., daB man den Kiipenfarbstoff oder dessen Leukoverb. mit 
?fr H?' eines Pfoteins in Alkali behandelt u. die Leukoyerb. gegebenenfalls oxydiert. — 
Man lost 200 g Merinowolle in 2000 g einer 5%ig. NaOH-Lsg. bei 16— 20° u. gibt zu 

Lsg. unter Riihren 1000 g einer 10°/0ig. Schwefelsaure, dann 220 g einer 10°/oig. 
‘ ®  u. eine Lsg. yon 200 g Glucose in 180 g W. Man erhalt so 3800 g einer Lsg. 

von der pH =  1 0 . Zu dieser Lsg. gibt man 1500 g einer wss. Lsg., die durch Reduzieren 
T?n 100 g einer 5°/0ig. Suspension eines Kupenfarbstoffes mit 3,75 g Hydrosulfit u.

3 g 20°/0ig. NaOH in W. erhalten wurde. Man laBt einigc Stdn. stehen, bis die Lsg.
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nicht mehr reduzierend wirkt. Sio kann nach Filtrieren zum gleichnmBigen Farben 
yon Baumwollgewebe ohne weiterc Zusatze yerwendet werden. Nach dem Impragnieren 
wird lediglich getroeknet. — An Stelle der Auflosung von Wolle kann auch eine alkal. 
Lsg. von Caseingluten (ph =11)  yerwendet werden. — Weitere Beispiele erlautern 
das Verf. Dio Lsgg. kónnen auch zum Farben von Kautschuk (Zusatz zur Kautschuk- 
milch), von Papierma-sse u. zum Blauen gebleichter Texlilstoffe yerwendet werden. (F. P. 
791 043 vom 8/6 . 1935, ausg. 2/12. 1935. E. Prior. 8/6 . 1934.) Sc h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Praparate fiir  das Farben 
und Drucken mit Eisfarben, bestehend aus Gemischen der durch Kondensation yon 
Cyanamid mit Diazorerbb. erhaltlichen Diazoaminoyerbb. mit einer fur die Herst. 
yon Eisfarben geeigneten substantiyen Azokomponente in etwa aąuimolckularen 
Mengen u. gegebenenfalls Netz- u. Dispergiermitteln. (Schwz. P. 177 932 vom 17/7.
1934, ausg. 2/9. 1935. D. Prior. 26/8. 1933.) Sc h m a l z .

Marcel Joseph Gustave Bader, Frankreich, Herstdlung von unldslichen Ent-
wicklungsfarbstoffeii im Zeugdruck, dad. gek., daB man Praparate aus Gemischen von 
aromat. Nitraminen oder Nitrosohydroxylaminen mit Nitrit u. Alkalisalzen von sub
stantiyen Azokomponenten, insbesondere 2,3-Oxynaphthoesdurearyliden, neben Alkali
salzen yon Schwefdsaureestem von Leukokiipenfarbstoffen, sogenannten Indigosolen, 
auf dieFaser druckt u. dieFarbungen, wie iiblicli, mit h. wss. Saurelsgg. u. nachfolgender 
Behandlung mit alkal. Mitteln entwickelt. — Man kann die Druckpasten auch mit- 
einander misehen oder getrennt iibereinander drucken u. die Entw. wie oben yornehmen.
—  Verwendet man Reseryierungsmittel, die HN02 zerstoren, wie Sulfito, Bisulfite, 
Hyposulfite, Hydrosulfite oder Salze des Hydroxylamins, so wird je nach Anwendung 
der Reseryo die Entw. der Eisfarben unter Bldg. von weiBen u. bunten Mustern unter- 
bunden. — t)ber die Entw. der Eisfarben vgl. F. P. 761 811, F. P. 43 788 (C. 1935- 
I. 636) u. F. P. 45 054 (C. 1936. I. 1513). (F. P. 45 630 vom 13/7. 1934, ausg. 2/11.
1935. Zus. zu F. P. 761 811; C. 1934. II. 340.) Sc h m a l z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstdlung des
l-Benzoylamino-4-N-nitramin-2,5-dimethoxybenzols (I). Im  N-Nitramin aus 1 -Amino- 
4-nitro-2,5-dimethoxybenzol (II) (Diazotierung von II , Behandlung der Diazolsg. mit Na- 
Hypochlorit) wird durch t)berfiihrung des Na-Salzes mit Na2S03 in das Na-Salz 
des Mono-N-nitramins des 1,4-Diaminohydrochinondimethylathe.rs die 4-standige N0»- 
Gruppe in eine NH2-Gruppe yerwandelt u. durch Einw. yon Benzoylchlorid I  hergestellt, 
dessen krystallin. Na-Salz ais Zwischenprod. zur Herst. von Farbstoffen dient. (Schwz. P. 
176 018 yom 27/1. 1934, ausg. 17/6. 1935.) D on a t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. yon: John H. Sachs, Wilmington, 
Del., und Ferdinand W. Peck, Pennsgrove, N. J., V. St. A., Bromieren aromatisclier 
Verbindungen, insbesondere von Farbstoffen u. Farbstoffzwischenprodd. mittels fl. 
Br in Ggw. yon Ldsungsmm., wie N i t r o b e n z o l ,  Dichlorbenzol, H a l o g e n i e r u n g s k a t a l y s a -  

toren (J ) u. Cl bei hóheren Tempp. u. unter Druek. —  Pyranthron in konz. H 2S04 gel. 
gibt mit fl. Br in Ggw. von J  u. Cl unter Druck bei 50—55° Dibrompyranthron, Pulver, 
rotorange, farbt Baumwolle aus der Hydrosulfitkiipe rotyiolett. f j - A m i n o a n t h r a c h i n w i ,  
gel. in 93%ig. H 2S04, wird mit J  u. Br in geringem t)berschuB yersetzt. Man erhalt 
Dibrom-2-aminoantlirachinon, wenn man die Mischung mit Cl bei 75— 85° u. 40—50 Pfund 
pro Quadratzoll wahrend 16— 20 Stdn. behandelt. Das Prod. 1. sich in konz. H2S04 

mit braungelber Farbę. Auf ahnliche Weise erhalt man Tetrabromindigo aus Dibrom- 
indigo u. aus Violanihron bromiertes Violanthron, daB sich in konz. H 2S04 mit rot- 
yioletter Farbę 1. Es farbt Baumwolle aus rotvioletter Kiipe marineblau. (A. P-
2 013 791 vom 18/10. 1934, ausg. 10/9.1935.) K onig .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Mononitrodibenz- 
anthronyl, durch Nitrieren von 13,13'-Dibenzanthronyl (Beispiel 1 des A. P. 1 607 491) 
bei Tempp. bis 90°. Gelblichbraunes Pulver, in konz. H 2S04 mit hellroter Farbę U 
gelblichbraune Krystalle aus h. Nitrobenzol. —  Farbstoffzwischenprod. (Schwz. P. 
177111 yom 18/10. 1930, ausg. 1/8. 1935. A. Prior. 19/10. 1929. Zus. zu Schwz. P. 
169 6 8 6 ; C. 1935. II. 1258.) DONLE.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a . M. (Erfinder: Julius von Braun 
und Gottfried Manz, Leyerkusen), Herstellung von Kondensationsprodukten des i  luor- 
anthens, dad. gek., daB man Fluoranthen (I) oder 4,4'-Difluoranlhenyl (II) oder em 
Deriy. oder Substitutionsprod. derselben mit NaNH, behandelt u. gegebenenfalls dic 
so erhaltenen Kondensationsprodd. mit sulfonierenden, nitrierenden, l ia lo g e n ie re n d e n  

oder acylierenden Mitteln weiterbehandelt. I I  kann aus 4-Halogen-I durch Behandein
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mit Cu ais farbloses Prod. von rotblauer Fluoresoenz hergestellt werden, F. 327°. —  
20 (Teile) I  werden in 40 Decahydronaphthalin gel., 10 NaNH2 eingetragen u. zum 
Sieden erhitzt. Es entsteht ein rotbraun gefarbtes Kondensationsprod., das iiber 
400° schm. Die Prodd. dienen ais Farbstoffzwisclienprodd. (D. R. P. 595 024 KI. 12o 
vom 22 /1 2 . 1931, ausg. 4/4. 1934.) K in d e r m a n n .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Herstdlung eines Azofarbstcffes, 
dad. gek., daB man diazotiertes 6-Brom-2,4-dinilro-l-aminobenzol mit l-(f},y-Dioxy- 
propylamino)-naphtlialin kuppelt. Der Farbstoff fiirbt Acetatseide in rein blauen, rein 
weiB atzbaren Tonen. (Schwz. P. 177 581 vom 18/7. 1934, ausg. 16/8.1935.) S ch m a lz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Holzach, 
Ludwigshafen a. Rh., und Ludwig Neumann, Mannheim), Hersiellung von Azofarb- 
stoffen, dad. gek., daB man von S03H-Gruppen freie diazotierte aromat. Monoamihe 
mit 2,4-Dioxychinolinsulfonsduren oder mit Sulfonsauren der N-alkylsubslituierten 
Verbb. des 4-Oxy-2-cliinolons kuppelt. —  Die Herst. folgender Farbstoffe ist beschrieben; 
Anilin (I) -y 2,4-Dioxychinolinsulfonsdure; I  ->- N-Meihyl-4-oxy-2-ćhinólonsulfonsaure
(II); 4-Nitro-l-aminobenzol ->- II. —  Die Farbstoffe liefern im Acełatseidedruck klare
griinstiehig gelbe Drucke von guten Echtheitseigg., insbesondere heryorragender 
Sublimierechtheit. (D. R. P. 622 409 KI. 22 a yom 18/5. 1934, ausg. 27/11.
1935.) S ch m a lz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von Azofarb- 
stoffen, dad. gek., daB man diazotierte aromat. Aminę, die eine CNS-Gruppe im Kern 
enthalten, mit stickstoffhaltigen Azolcomponenten kuppelt. — Die Herst. folgender 
Farbstoffe ist beschrieben: l-Amino-4-thiocyanbenzól (I) oder l-Amino-4-thiocyan- 
benzol-2-carbonsaure oder l-Amino-2-methyl-44hiocyanbenzol oder l-Amino-2,5-di- 
rnethyl-4-tliiocyaribenzol -y l-(2'-Oxy-3'-carboxy-5'-sulfoplienyl)-3-metliyl-5-pyrazolon oder 
l-(2'- oder 3'- oder 4'-Sulfoplienyl)-5-pyrazolone, die in 3-Stellung eine Methyl-, Phenyl- 
oder COOH-Gruppe enthalten; I  ->- 2,4-Dioxychinolinsulfonsdure oder N-Mcthyl-
4-oxy-2-chinolonsulfonsaure; I  -y l-Aminonaphtlialin-4-sulfonsdure oder 2-Amino- 
nuphthalin-O-sidfonstiure oder 2-Benzoylamino-5-oxynaplithalin-7-sulfonsdurc oder 
l-{2',5'-Dichlorbenzoylamino)-8-oxynaphthalin-4,6-disulfonsaure oder 2-Phenylamino- 
oder 2-Methylamino-8-oxynaphthalin-6-sulfonsaure; l-Amino-4-nitrobenzol -y 1-Amino- 
8'Oxyiiaphthalin-3,6-disulfonsaure -<- I, alkal.; I  ->- l-Aminonaphthalin-6 -sulfonsaure -y 
l-[4'-Metliylplienylamino)-naphthalin-8-sulfonsdure. — Die Farbstoffe farben je nach 
Zus. in gelben, roten oder braunen Tónen, die Disazofarbstoffc blau bis schwarz. (F. P. 
790340 vom 22/5. 1935, ausg. 19/11.1935. D. Prior. 27/6. 1934.) S ch m a lz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von Azofarbstoffen, 
dad. gek., daB man diazotierte Nitroaminobenzole, die Halogen enthalten konnen, 
mit py-Tetrahydro-l-alkyl- oder -l-aralkyl-3-oxychinolinen, die in 7-Stellung durch 
Halogen oder Alkyl substituiert sein konnen, kuppelt. —  Die Herst. folgender Farb
stoffe ist beschrieben: l-Amino-4-nitrobenzol (I) -y l-Butyl-3-oxy-7-cldortetrahydro- 
chinolin (H); l-Amino-2-chlor-4-nitróbenzol ->- l-Butyl-3-oxy-7-methyltelrahydrochinolin
(III); I -y l-Benzyl-3-oxytetrahydrochinolin; l-Amino-2,6-dichlor-4-nitrobenzol -y 1-Ben- 
zyl-2-oxy-7-methyltetrahydrochinólin (IV); l-Amino-2,4-dinilróbenzól (V) ->- 1-Athyl- 
•>-oxy-7-mctliyltetrahydrochinolin; Y  -y n ;  l-Amino-6-brom-2,4-dinitróbenzól -> III ;
l-Amino-6-chlor-2,4-dinitrobenzol -y IV. — Die Farbstoffe farben Acetatseide je nach

in roten, braunen, blauvioletten u. blauen Tónen. (F. P. 790 534 yom 24/5. 1935, 
ausg. 22/11. 1935. D. Prior. 11/8. 1934.) SCHMALZ.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von Monoazo- 
Jarbsloffen. Zu D. R. P. 615195; G. 1936. I. 894 ist folgendes nachzutragen: Zur 

der Azofarbstoffe konnen auch diazotierte Aminodiarylather oder Aminodiaryl- 
j. , e v®rwendet werden. — Die Herst. folgender Farbstoffe ist beschrieben: 4-Amino- 
Phenylather-2-s-idfonsiiure oder 4-Aminodiphenyldther oder 4-Aminodiphenylather- 
•sidfanstiure oder 2-Aminodiphenyldtlicr oder 2-Aminodiphenyldther-4-sulfonsdure

o er i-Cldor-2-aminodiplienyldther oder 2-Aminophenyltolyldther — y 1-Acetylamino- 
t^y^Phthalin-G-sulfonsaure. — Die Farbstoffe farben Wolle in blaustichig roten 
tóbhaftenu. gleichmaBigen Tonen. (F. P. 45 667 vom 12/12. 1934, ausg. 13/11. 1935.

n°r- 23/12. 1933. Zus. zu F. P. 761 039; C. 1934. II. 142.) S c h m a lz .

, ,.*mPerial Chemical Industries Ltd., London, Herstdlung von Monoazofarb- 
ojjeii, dad. gek., daB man ein diazotiertes l-Amino-4-nitróbenzol (I) mit Schwefel- 
ureestern yon Polyathenosyalkylaminen oder Gemischen derartiger Aminę yon
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der Zus. Alkylj> N —OH2 ’CH2— (—O—CH2-CH2-)n—OH (Ar =  Bzl.-Rest, Alkyl =

Methyl, Athyl, Propyl oder Butyl u. n nieht groBcr ais 4) kuppelt. —  Die Herst. fol- 
gender Farbstoffe ist besohrieben: I  — >- Schwefelsaureester des Kondensationsprod. 
aus 121 Teilen Athylarninobenzol (II) u. 132 Teilen Athylenoxyd (III); l-Amińo-2,4-di- 
nitro-6 -chlorbenzol — y  Schwefelsaureester des Kondensationsprod. aus 237 Teilen
l-N-n-Bulyloxdthylamino-2-methoxy-5-metliylbenzol u. 88 Teilen III;  l-Amino-4-nitro- 
6 -ćklorbenzol — y  Schwefelsaureester des Kondensationsprod. aus 121 Teilen I I  u. 
88 Teilen III;  l-Amino-2,4-dinitrobenzol — y  Schwefelsaureester des Kondensations
prod. aus 135 Teilen l-Athylamino-3-methylbenzol u. 88 Teilen III. — Die Farbstoffe 
farben Acetatseide sauer neutral oder alkal. je nach Zus., auch im Zeugdruck, in gelben, 
orangen, roten, braunen, violetten u. blauen Tonen. Man kann sie auch zum Farben 
von Wolle, naturlieher u. erschwerter Seide u. von Leder verwenden. (F. P. 789 272 
Tom 25/4. 1935, ausg. 25/10. 1935. E. Prior. 25/4. 1934.) Schmalz .

I. R. Geigy, Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Herstellung von Monoazofarbstoffen, 
dad. gek., daB man diazotierte, negativ substituiertc Anilinderiw. mit N-Alkyldioxy- 
propylaminobenzolen mit freier p-Śtellung zur Aminogruppe kuppelt. — Dio Herst. 
folgender Farbstoffe ist beschrieben: l-Amino-2,4-dinitro-6-chlorbenzol (I) — y  1-N- 
Athyldioxypropylamino-2-methoxy-5-methylbenzol; I  — y  1 -N-Atliyldioxypropylamino-
3-methylbenzol (II); l-Amino-2 ,4 -dinitro-5 -cMorbe7izol (III) — y  II; I I I  ->- N-Amyl- 
dioxypropylaminobenzol; l-Amino-2,4-dinitrobenzol — y  II; l-Amino-2,5-dichlor-4-nitro- 
benzol y  N■Methyldioxypropylaminobenzol. —  Die Farbstoffe farben Acetatseide je 
nach Zus. in roten, violetten u. blauen Tonen. (F. P. 787 069 vom 12/3. 1935, ausg. 
16/9. 1935. D. Prior. 9/4. 1935.) Schmalz .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Francis H. 
Smith, Woodstown, N. J., V. St. A., Herstellung von Disazofarbstoffen, dad. gek., daB 
man zu einem Gemisch aus W., NaN02 u. einem 1,3-Diaminobenzol (I), das in 4 -Stellung 
eine Alkylgruppe enthalten kann, ein aussalzendes Mittel u. Saure zusetzt. — Durch 
die Ggw. einer ausreichenden Menge des aussalzenden Mittels, wie Natriumchlorid, 
wird erreicht, daB der Disazofarbstoff aus 3 Mol. des Diamins (I -<- I 1) sich im 
Augenblick des Entstehens ausscheidet. Beschrieben ist die Herst. der Farbstoffe 
aus 3 Mol. I  u. 3 Mol. l,3-Diamino-4-methylbenzol. (A. P. 2 022 606 vom 8/6 . 1934, 
ausg. 26/11. 1935.) Schmalz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung eines Disazo- 
farbstoffes, dad. gek., daB man tetrazotiertes 4,4'-Diamino-3,5'-dichlordiphenyl mit
l-(4'-Methylphenyl)-3-methyl-S-pyrazolon kuppelt. —  Der Farbstoff farbt Kautschuk 
in vulkanisierechten, leuchtenden Orangetónen u. lost sich nieht in Bzl., Aceton oder 
anderen organ. Losungsmm. (F. P. 789 994 vom 14/5. 1935, ausg. 9/11. 1935. D. Prior. 
2/6. 1934.) Schmalz.

I. R. Geigy, Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von wasserloslichen Disazo
farbstoffen, dad. gek., daB man tetrazotiertes 4,4'-Diamino-2,2'-dimethyldiphenyl (I) 
mit Azokompononten, die keine S03H- oder COOH-Gruppe enthalten, kuppelt. — 
Die Herst. folgender Farbstoffe ist beschrieben: 1 ^ 2  Mol. 4 -Oxy-l-methylbenzol oder
2,4-Diamino-l-methylbenzol oder l-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolon oder 2 -Oxynaphthahn-
3-carbonsdureathylester oder 1-Aminonaphthalin oder 3 - O x y - 2 '-methyldiphenylamin.
Die Farbstoffe farben alkoh. u. Celluloseester-Lacke je naoh Zus. in gelben bis roten 
Tonen u. konnen im graph. Druck yerwendet werden. (D. R. P. 620 258 KI. 22a vom 
10/4. 1934, ausg. 17/10. 1935. F. P. 788119 vom 1/4. 1935, ausg. 4/10. 1935. D. Prior. 
9/4. 1934.) Schmalz.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
eines Polyazofarbsloffes, dad. gek., daB man die Diazoverb. des A m in o azo farb sto tlcs  
aus diazotierter 4-Amino-l-oxybenzól-2-carbonsaure u. l-Amino-2-niethoxyiuiphthalin- 
6-sulfonsaure bei Ggw. von Pyridin mit dem tertiaren Kondensationsprod. aus 1 Mol- 
Cyanurchlorid, 1 Mol. 2-Amino-5-oxy7iaphthalin-7-sulfonsaure, 1 Mol. 4 -Amino-4 -oxy-
l,l'-azobenzol-3'-carbonsdure u. 1 Mol. Anilin kuppelt. —  Der Farbstoff farbt Baurn- 
wolle blaustichig griin. Durch Nachkupfem mit CuS04 wird die Farbung vorziigucJ1 

wasch- u. liehtecht. (Schwz. P. 176 924 v o m  30/7.1934, ausg. 2/9.1935.) S c h m a l z .
Imperial Chemical Industries Ltd., London, Frank Lodge und Colin Henry 

Lumsden, Blaekley b. Manchester, Anthrachinonfarbstoffe. Anthrachinone mit eme 
oder mehreren SH-Gruppen u. einer oder mehreren auxochromen Gruppen, wie 
Allcylamino-, Oxyalkylamino-, Arylamino-, Oxy-, Aryloxy- oder Benzylmercapto, u-
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gewunschtenfalls einem oder melirercn Cl oder Br behandelt man mit Alkylehloriden 
oder -bromiden mit laner C-Kette. Die Farbstoffe sind óllóslich, sie dienen zum Farben 
von Olen, Waebsen, u. Kautschuk, die aus ihnen hcrgestellten Sulfonsauren liefern 
wasch- u. walkeehte Farbungen. Die Farbstoffe baben seifenahnliclie Eigg., sie werden 
aus scliwach saurem, etwa dem NH4-Acetat entspreebendem, Bade gefarbt. —  2-Brom-
1,4-diaminoanthrachinon erhitzt man in A. mit 30%ig. wss. Lsg. von NaHS 2 Stdn. 
u. gibt zu der erhaltenen yioletten Lsg. von l,4-Diamino-2-mercaptoanthrachinon Cetyl- 
bromid (II) u. kocht unter Rtihren 2 Stdn. am Ruckflufi; nach dem Kuhlen filtriert 
man, wascht mit A. u. krystallisiert das entstandene l,4-Diamino-2-anlhrachinonyl- 
cetylsulfid aus Essigsaure um, yiolette wachsahnliche M., 11. in lc. Bzl. 2-Clilor-l,4-di- 
nminoanthrachinonyl-3-mercaptid (darstellbar nach Beispiel 1 der E. P. 387765) gibt 
mit Dodecylbromid (I) 2-Chlor-l,4-diamino-3-anthrachinonyldodecylstdfid, violettc 
Krystalle, 11. in Bzl., Aceton, Terpentinól u. Erdól lebhaft violett. — l-Amino-5-mer- 
eaptoanthrachinon (darstellbar aus l-Chlor-5-aminoanthrachinon in A. u. wss. Na2S2) 
gibt mit I  das orangefarbene l-Amino-5-anthrachhwnyldodecylsulfid, 11. in Bzl. 1-Brom-
4-methylaminoanthrachinon gibt mit Cetylmercaptan in Pyridin u. wss. NaOH das 
violette l-Mcthylamino-4-anlhrachinonylcetylsulfid, 11. in k. Bzl. l-Amino-4-anilino-
2-mercaploanlhrachinon (darstellbar aus 2-Brom-l-amino-4-anilirwanthrachinon in A. 
u. wss. NaHS) gibt mit I  l-Amino-4-anilino-2-anthrachinonyldodecylsulfid, dunkelblaue 
Krystalle aus Essigsaure, 11. in Bzl., mit H  erhalt man l-Amino-4-anilino-2-anthra- 
chinonylcetylsulfid. 1,4 -Diamino-2 -phenoxy-3 -mercaptoa7ithrachinon (darstellbar nach 
Beispiel 2 der E. P. 387765) gibt mit I  l,4-Diamino-2-phenoxy-3-antlirachinonyldodecyl- 
stdfid, violette Platten aus Aceton, lóst sich in Bzl., Terpentinól u. Erdól violett; mit
II erhalt man l,4-Diamino-2-phenoxy-3-antlirachinonylcetylsulfid. 2-Chlor-l,4-diamino-
3-lenzylmercaptoanthrachinon fiihrt man nach F. P. 668871 in l,4-Diamino-3-bmzyl- 
mercapto-2-mercaptoantlirachinon iiber, das mit I  einen Farbstoff, 11. in Bzl. u. Erdól 
mit blauer Farbę. l,4-Dianilino-2,3-dimercaptoanthrachinon (darstellbar aus 2,3-Di- 
chlor-l,4-dianilinoanthrachinon in A. u. wss. NaHS) gibt mit I I  einen griinen wachs- 
ahnlichen Farbstoff, 11. in Bzl. Erdól mit dunkelgriiner Farbę. Durch Kondensation 
von l,3-Dibrom-4-aminoanthrachinon mit Atlianolamin erhalt man 2-Brom-l-amino-
4-oxyathylaminoanthrachinon, das mit Na2S2 u. liierauf mit I  einen dunkelblauen Farb-
#off, 11. in Bzl., liefert. l,4-Diamino-2-p-kresyloxy-3-mercaploa.nthraćhinon gibt mit I  
das Tiolette l,4-Diamino-2-p-kresyloxy-3-antliraćh,inonyldodecyl$idfid, 11. in Bzl. 1,4-Di- 
amino-2-m-kresyloxy-3-mercaptoanthrachinon gibt mit I  das yiolette 1,4-Diamino-
2-m-kresyloxy-3-anthrachinonyldodecylsulfid, 11. in Bzl. violett. l-Amino-4-anilino-
2-anthrachinonyldodecylsulfid gibt in Monohydrat mit 25%ig- Oleum einen Farbstoff, 
der Wollo aus weichem, mit Essigsaure angesiiuertem W. blau fiirbt. 2-Brom-l-amino-
4 -p-anisidinoanłhrachi7ion gibt in Monohydrat mit 25°/0ig. Oleum eine Sulfonsaure, 
die mit wss. NaHS l-Amino-4-p-anisidino-2-mercaptoantkrachinonsulfonsaure liefert, 
diese gibt mit I  einen Wolle griinstichig blau fiirbenden Farbstoff. Durch Sulfonieren 
von 1  -Amino-4-anilino-2-anthrachinonylcetylsulfid erhalt man einen wasserlóslichen 
-Karbstoff. Beim Behandeln von l-Amino-4-oxyathylamino-2-anthraehinonyldodecyl- 
sulfid mit 100°/oig. H 2S04 oder durch Erhitzen mit Pyridin u. Natriumpyrosulfat ent- 
steht ein Wolle rótliehblau farbender Farbstoff. l,4-Diamino-2-p- oder -m- oder -o-kresyl- 
oxy-3-anthrachinonyldodecylsulfid gibt beim Sulfonieren mit 100%ig. H 2S04 einen Wolle 
violctt farbenden Farbstoff. l,4-Diamino-2-phenoxy-3-anthrachinonylcetylsulfid gibt eine 
\>olle violett farbende Sulfonsaure. Beim Erhitzen von 2-Chlor-l,4-diamino-3-anthra- 
chmonyldodecyl- oder -cetylsulfid mit Phenol u. Na2S03 u. W. im geschlossenen GefaB 
auf170° entsteht ein Wolle lebhaft blau farbender Farbstoff. Beim Behandeln yon 1,4-Di- 
'̂ ^'-'bznzyhnercaplci-S-cin.thrachiiionyldodccylsulfid mit 100°/oig- H 2SO,, entsteht ein 
\Volle rotlieh blau farbender Farbstoff. Das iYa-Salz der 2-Chlor-l-amino-4-anilinoanłhra- 
cnnon-p-sulfonsaure yermischt man mit Pyridin, NaOH u. Octadecylmercaptan u. er- 
uil« Utr̂  ® auf 110°, der erhaltene Farbstoff farbt Wolle blau. (E. P. 437 266 vom 
13/3.1934, ausg. 21/11.1935. F. P. 787 509 yom 18/3.1935, ausg. 24/9.1935. E. Priorr. 
19/3.u. 12/7. 1934.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
it  arbsl°ffm. Man behandelt Bz.l-Benzanthronyl-5-aminobenzanthrone mit

i • n -u' al,f  die erhaltenen Yerbb. gegebenenfalls substituierend wirkende
1 ** emwirken. Die Kupenfarbstoffe farben Baumwolle sehr echt violett bis blau 

.• Srunstichigblau. In geschm. KOH u. A. tragt man bei 150° Bz.l-Benzanthronyl- 
°'arnmobenzanthro7i (I) ein u. erwarmt 3—4 Stdn. auf 150— 170°, der erhaltene Farbstoff
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(II) farbt Baurawolle aus der Kupę sehr echt marineblau. I  erhalt man durch Er
warmen einer Mischung von 5-Aminobenzanlliron, Bz.l-Brombenzanthron, Na-Acetat, 
Cu-Acetat u. Nitrobenzol, es bildet braune Nadeln. Aus den Alkylderiw. von I  erhalt 
man ahnliche Farbstoffe. Zu einer Lsg. von I I  in HC1S03 laflt man nach dem Zusatz 
von Jod Br zutropfen u. riihrt 5— 6 Stdn., der erhaltene Farbstoff, bronzegliinzendes 
blaues Pulver, farbt Baumwolle grunstichig marineblau. Beim Bromieren von I I  in 
Nitrobenzol bei 90— 100° entsteht ein Baumwolle marineblau farbender Kiipenfarb-

u. ruhrt 15 Stdn., es entsteht ein Baumwolle blau farbender Kiipenfarbstoff. Man 
erhitzt Bz.l-Brom-5-oxybenzanthron, krystallin. orangefarbenes Pulver, F. 209—211° 
(darstcllbar durch Bromieren von 5-Chłorbenzanthron, Ersatz des Cl durch NH2, Diazo
tieren u. Kochen) 5-Aminobenzanihron, Na-Acetat, Cu-Acetat u. Nitrobenzol zum 
Siedcn, das erhaltene Anthrimid gibt beim Erhitzen mit KOH u. A. einen Baumwolle 
grunstichig marineblau farbenden Kiipenfarbstoff. (F. P. 790 799 vom 1/6. 1935, 
ausg. 27/11. 1935. Schwz. Prior. 5/6. 1934. Schwz. P. 176 927 vom 5/6. 1934, ausg. 
16/7. 1935.) FRANZ.

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Kiipenfarbstoffe. l ,4 ,5 -Tri-(a-an- 
thrachinonylamino)-anthrachinone behandelt man mit A1C13 oder einem es enthaltenden 
Kondensationsmittel. In  eine auf 180° erwarmte Mischung von A1C13 u. NaCl tragt 
man eine Mischung von l,4,5-Tri-(a-anthrachinonylamino)-anihrachinon u. trockenem 
Na2C03, erwarmt auf 200— 210°, nach 40 Minuten gieCt man in W., filtriert u. wascht 
mit W. Die Pastę vermiseht man mit einer Lsg. von Na2Cr20 7 in H 2SO,j 10"/Vg-i er' 
warmt 2 Stdn. auf 90— 95° u. filtriert; der erhaltene Farbstoff farbt Baumwolle aus 
der Kiipe sehr licht-, wasch- u. beuchecht rotlich kaki. (F. P. 789 570 vom 3/5. 1935, 
ausg. 31/10. 1935. E. Prior. 31/5. 1934.) Franz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Anthrachinonkupenfarbsioffe-
3-Anthrachinonylaminoanthrachinonacridone, die man aus 3 -Halogenanthrachinon- 

acridonen mit freier 4-Stellung u. nicht ino-Stellung zumNH 2 s u b s t i t u ie r t e n  1-Amino- 

anthrachinonen erha lten  kann, behande lt man mit sauren K ondensationsm itte ln , ge- 

gebenenfalls in Ggw. von inerten organ. Verdunnungsmitteln. Das aus 3 -Bromanthra- 
cliinonacridon u. 1-Aminoanthracliinon erhiiltliche Anthrachinonylaminoanthradnnon-
acridon behandelt man in Nitrobenzol mit A1C13 bei 140° u. erwarmt 3 Stdn. auf 140 bis 
150°; der erhaltene Farbstoff farbt Baumwolle aus der Kiipe braun. Dic Verb. aus
3-Cldoranthracliinonacridon (I) u. l-Amino-5-be.nzoylaminoanthrackinon (H), bordeaus- 
rote Blattchen, die Baumwolle aus der Kiipe violettrot farbt, gibt mit Monohydrat 
einen Baumwolle braun farbenden Kiipenfarbstoff. Aus I  u. l-A v iiv o -4 -b e n z o y la m m o -  
anlhrachinon entsteht eine Baumwolle aus der Kiipe violett fiirbende Verb., die nn 
Monohydrat einen Baumwolle braunrot farbenden Kiipenfarbstoff liefert. Aus 3 ,4 
Tricliloranthrachinon-2,l{N)-l',2'{N)-ł)enzacridon (darstellbar nach F. P. 748 790) u. U 
entsteht eine Baumwolle aus der Kiipe blaustichigrot fiirbende Verb., yiolcttro 
Blattóheri, die mit Monohydrat einen Baumwolle braungelb farbenden _ Kuponlar ■ 
stoff liefert. In  analoger Weise liefert die Verb. aus 3 ,3 ',5 '-Trichloranthrachinon-2 ,l U r
l,2'(N)-benzacridon (darstellbar aus ] ,3 -Diclrtoranthradiinon-2 -carbomavre u. 1,4-^'
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chloranilin u. darauffolgendem RingschluB) u. I I  mit Monohydrat einen Baumwolle 
braungelb farbenden Kupenfarbstoff. (F. P. 789 551 vom 3/5. 1935, ausg. 31/10.
1935. D. Prior. 11/5. 1934.) F r a n z .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Bromieren von 
Kiipenfarbstoffen der Anthrachinonreihe. Man bromicrt in Ggw. von indifferenten 
Verdiinnungsmitteln u. ZnCl2, ZnBr2 oder ZnJ2. Diese Salze ermóglichen eine hohe 
Ausnutzung des Br u. beeinflussen den Eintritt des Br in das Molekuł, so daB man in 
ihrer Ggw. andere Farbstoffe erhalt ais in ihrer Abwesenheit. Eine Mischung von 
Isodibenzanthron mit 40% ZnCl2 u. trockenem Nitrobenzol erhitzt man auf 180°, setzt 
binnen 20 Stdn. tropfenweiso Br zu, riihrt noeh 4 Stdn. u. kuhlt; der erhaltene Farbstoff 
enthalt 20% Br, er farbt Baumwolle aus der Kiipe lebhaft violettblau. In  iihnlicher 
Weise bromiert man Dibenzanthron. Dibenzpyrenchinon liefert mit Br einen orangerot 
farbenden Kupenfarbstoff. Aus Pyranthron erhalt man eine orangerot farbende Brom- 
verb. Dihydro-1,2,2',1'-antliracliinonazin liefert eine griinstiehig blau farbende Br-Verb. 
(F. P. 790 035 vom 15/5. 1935, ausg. 12/11. 1935. Sehwz. Priorr. 19/5. u. 14/7. 1934 
Schwz. P. 176 037 vom 19/5. 1934, ausg. 1/7. 1935.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Stickstoffhaltige Konden- 
salionsprodukte. Man behandelt Bz.3-, Bz.5- oder Bz.8-Azabenzanthrone oder ihre 
Homologen oder Substitutionsprodd., die in einer peri-Stellung unbesetzt oder durch 
einen leicht abspaltbaren Substituenten besetzt sind, oder die in peri-Stellung durch 
ein aromat. Radikal mit wenigstens zwei kondensierten Ringen durch eine N-Briicke 
Terbunden sind, mit alkal. oder mit sauren Kondensationsmitteln, wenn die genannten 
Azabenzanthrone mit einem aromat. Radikal mit wenigstens zwei kondensierten Ringen 
mit einer N-Briicke oder mit einem aromat. Radikal mit einer C-Briicke verbunden 
sind. Die Prodd. sind teils Farbstoffe, teils Zwischenprodd. Bz.l-u-anthrachinonyl- 
amino-8 -azabenzanthron (III) (darstellbar aus Bz.l-Brom-8 -azdbe.nzanthron (I) u. 1-Amino - 
anłhrachinon (II)) tragt man in eine 130° w. Schmelzo aus KOH u. A. u. erhitzt bis zur 
Beendigung der Rk. auf 140— 145°, der erhaltene Farbstoff farbt Baumwolle aus der 
Kiipe kraftig olivgriin. Die Verb. (Y) aus I  u. Pyrazolanthron gibt mit KOH u. A. 
wahrscheinlich 8 -Azabenzanthronpyrazolanthron, violettes Pulver, das die pflanzliche 
Faser aus grtiner Kiipe sehr echt blauviolett farbt. Das nach Beispiel 13 Abs. 2 des
E. P. 412 586 erhaltliche Bromprod. liefert einen blau farbenden Kupenfarbstoff. In  
analoger Weise gibt das Prod. aus 1 Mol 6 -Bz.l-Dibrom-8 -azabenzanthron u. 2 Moll. I I  
einen Baumwolle aus der Kiipe olivgrau, die Verb. aus 1 Mol. I  u. 1/ 2 Mol 1,5-Diamino- 
anthrachinon (VII) einen grau farbenden Farbstoff. I I I  liefert beim Erwarmen mit H 2S04 

auf 130—140°, bis die griino Farbę braun geworden ist, wahrscheinlich ein Carbazol- 
deriv., das Baumwolle orangerot farbt. —  Die Verb. aus 1 Mol. I  u. 1 Mol Y II gibt beim 
Erhitzen mit KOH u. A. einen Baumwolle grau farbenden Farbstoff (IV); einen ahn- 
hchen Farbstoff erhalt man durch Alkalischmelze von Bz.l-(5-benzoylamino-l-anthra- 
chinonylamino)-8 -azabenzanthron (darstellbar aus I  u. l-Amino-5-benzoylaminoanthra- 
chinon (IX)). — IV gibt mit Bcnzoylchlorid in Nitrobenzol ein Acylierungsprod., das 
Baumwolle aus der Kupc olive farbt. —  Die Verb. aus dem nach E. P. 412 586, Bei
spiel 6 erhaltlichen Dibrom-8 -azabenzanthron mit einem Br in Bz.l-Stellung, 1 Mol 
Pyrazolanthron u. 1 Mol. I I  gibt mit KOH u. A. einen grau farbenden Kupenfarbstoff.
— III erhitzt man in Nitrobenzol nach Zusatz von Jod u. S02C12 2 Stdn. auf 100° 
u. dann 2 Stdn. auf 110°; man erhalt ein Cl-Deriv., griines metali, glanzendes Pulyer, 
das Baumwolle dunkelgriin farbt. Das aus I I I  in HClSOs u. Br bei 65— 70° erhaltliche 
fir-Deriv. gibt beim Verschmelzen mit KOH u. A. einen oliygriin farbenden Kiipen-

— Die Verb. aus I  u. l-Amino-5-methylaminoanlhrachino?i (VIII) gibt mit 
u. A. einen Baumwolle grau farbenden Kupenfarbstoff. — Eine Lsg. von V in 

iiClSOj gibt beim Erwarmen mit Br u. Jod auf 65— 70° ein Cklorbromderiv., das Baum- 
"olle blau farbt. Eine Mischung von V u. Nitrobenzol gibt beim Erwarmen auf 100° 
nach Zusatz von Jod, Fe u. Br ein krystallin. Bromderiv., das Baumwolle aus der Kupę 
Wiolett farbt. Mit S02C12 in Nitrobenzol erhalt man ein sehr echt farbendes Cl-Deriv. 
Sh Ter.rUllrt man in Nitrobenzol k. mit HNOs 98%ig, erwarmt auf 80°, ha.lt einige 
] ^ .P 0̂  dieser Temp. u. kuhlt dann; die krystallin. Nitroverb. farbt Baumwolle aus 
?er Knpc kraftig griin; die Farbungen werden durch Chloren grau bis schwarz. 8 -Aza- 

ntkron (darstellbar nach E. P. 412 586, Beispiel 1) erhitzt man mit KOH u. A. 
W t  u 8 e‘nu Probe des abgeschiedenen Prod. einen F. von etwa 320° gibt, gieBt in 
st li naC^ ^ usatz von HC1 u. filtriert. Den Riiekstand kocht man mit A. u. kry- 

allisiert aus Triehlorbenzol unter Zusatz von Tierkohle; das erhaltene Diazabenz-
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anthronyl ist ein orangebraunes nicht verkupbares ICrystallpulyer, F. 320°. In  iilm- 
licher Weise konnen isomere Azabenzanthrone oder ilire Deriyy. in die entsprechenden 
Diazabenzanthronyle iibergefiihrt werden. Beim Erhitzen von S-Azabenzanthron mit 
KOH u. A. auf 150— 155° unter Abdest. des A. erhalt man das Baumwolle kraftig 
rotlichviolett fiirbendo Diazabenzanthron. S-Azabenzet ni kro risu Ifo nmure (darstellbar 
nach E. P. 412 586, Beispiel 8 ) gibt beim Erhitzen mit KOH u. A. auf 150° einen 
Farbstoff, Krystalle aus sd. Chinolin, der Baumwolle aus der Kupę blau farbt. Das 
Prod. aus Bz.l-8 -Azabenzanthronmercaptan gibt boim Erhitzen mit KOH einen Baum
wolle dunkelblau farbenden Kupenfarbstoff. Monoamino-8 -azabenzanthron (darstellbar 
aus Azabenzanthron u. HN03 bei 80—90° u. Red. der N0 2 mit Na2S) gibt beim Erhitzen 
mit KOH n. A. einen Baumwolle dunkelgriin farbenden Farbstoff. Diazabenzanthron 
tragt man unter 5° in eine Mischung von Nitrobenzol u. HN0 3 ein, u. steigert dann 
uuf 30°, nach Beendigung der Rk. filtriert man, yersetzfc mit Soda im UberschuB u. 
treibt das Nitrobenzol mit Dampf ab; das erhaltene Nitroderiy. fiirbt Baumwolle 
aus der Kupo graublau. Azabenzanthron erhitzt man mit HN0 3 65°/0ig auf 70—80°, 
kiihlt nach Beendigung der Rk., gieBt in W., filtriert u. wascht neutral; das erhaltene 
Nilrodiazabenzanthron farbt Baumwolle griin, nach dem Chloren erhalt man grauo 
bis schwarze Farbungen. In  eine Mischung von Y u. Nitrobenzol leitet man Cl ein, 
bis kein Cl mehr absorbiert wird; nach dem Kiihlen filtriert man, oder entfernt daa 
Losungsm. durch Dest. mit Dampf oder im Vakuum; das erhaltene Cl-Deriv. farbt 
Baumwolle aus der Kiipe yiolettblau. Das Chlorieren kann auch mit S02C12 in Ggw. 
yon Jod u. Nitrobenzol erfolgen. — Eine Lsg. yon V in HC1S03 yersetzt man mit Br 
u. S u. erwarmt auf 70—80°, bis der grofite Teil des Br verbraucht ist, nach dem Kiihlen 
gieBt man auf Eiswasser, filtriert u. wascht neutral, der entstandene Farbstoff fiirbt 
Baumwolle blauviolett. — Eine Mischung yon 2-Benzoyl-8-azabenzanthron (dar
stellbar aus 8 -Azabenzanthron u. Benzylcyanid in alkal. Medium u. Oxydieren des Prod. 
mit Cr03 in Eg.; grungelbes Kry stal lpulver, F. 184— 186°), A1C13 u. NaCl erhitzt man 
auf 180—190° unter Einleiten von O, gieBt auf Eis u. filtriert, der Farbstoff fiirbt 
Baumwolle aus der Kiipe orange. Das Prod. aus I  u. V III erhitzt man einige Stdn. 
auf 140—145° mit KOH u. A., yerd. mit W. u. leitet Luft ein, der erhaltene Farbstoff 
fiirbt Baumwolle aus der Kiipe vóllig chlorecht griinstichiggrau. —  In eine Lsg. yon 
A. in Anilin tragt man Na ein; nach der Lsg. des Na gibt man die Verb. aus I  u- IX 
in kleinen Mengen allmahlich unter Riihren zu, erwarmt 3 Stdn. auf 170°, kiihlt u. 
verd. mit W. Nach dem Entfernen des Losungsm. durch verd. HC1 filtriert man den 
Farbstoff, der Baumwolle aus der Kiipe kraftig gelbolive farbt. —  Die Verb. aus I u. 
Bz.l-Brom-Bz.3-azabenzanthron (VI) (darstellbar durch Bromieren von Bz.3-Aza- 
benzanthron in Nitrobenzol, das man erhalt, wenn man Phenyldthylamin mit o-Toluyl- 
carbonsdurechlorid kondensiert, das Prod. in Ggw. von Tetrahydronaphthalin mit P203 

behandelt, das entstandene a.-(o-Tolyl)-dihydroisochinolin bei 700° durch ein Fe-Rohr 
leitet u. das Dehydrierungsprod. mit Cr03 zu Bz.3-Azabenzanthron oxydiert, gelbe Na
deln, F. 186°) erhitzt man mit KOH u. A., der erhaltene Farbstoff farbt Baumwolle 
dunkel blaustichiggrun. —  Die Verb. aus I I  u. VI gibt mit H 2S04 bei 130—140° einen 
Baumwolle gelb farbenden Kupenfarbstoff. Die Verb. aus 1 Mol VI u. 1 Mol 1-Amino-
5-dimethylaminoanthrachinon gibt mit KOH u. A. einen grau farbenden Kupenfarb
stoff. — Die Verb. aus 1 Mol IX  u. 1 Mol ATI gibt in analoger Weise einen grau fiirben- 
den Kupenfarbstoff, der mit Benzoylchlorid einen oliy farbenden Farbstoff liefert. 
Die Verbb. aus 1 Mol Dibrom-Bz.3-azabenzanthron u. 2 Moll. I I  u. aus 1 Mol VI u.
1 Mol 5-Amino-l,9-anthrapyrimidin liefern mit KOH u. A. grau farbende Kupen- 
farbstoffe. Der Farbstoff aus der Verb. aus 1 Mol V I u. 1 Mol P y r a z o l a n t h r o n  durch 
Erhitzen mit KOH u. A. fiirbt yiolett. —  Bz.l-Methoxy-5-azabenzanthron (darstellbai 
durch Einw. von p-Toluolsulfonsauremethylester auf B z . l - O x y - 5 - a z a b e n z a n t h r c m ,  das 
man durch Behandeln von 2-Aminonaphihalin-3-oxy-6-sulfonsdure mit Glyeerin in 
Ggw. eines Oxydationsmittels u. H 2SO.i u. Verschmelzen der entstandenen *(■»)-
l-Pyridinonaphthalin-3-oxy-6-sulfonsdure mit KOH erhalt) gibt beim Erh itzen nu 
KOH u. Butanol auf 150—160° einen Baumwolle rotviolett farbenden Farbstoff. 
Bz.l-5'-anthrapyrimidylamino-5-azabenzanthron (darstellbar durch B e h a n d e ln  yon 
Bz.l-Oxy-5-azabenzanthron mit PC15 u. Kondensieren des entstandenen Bz.l-Chlor-
5-azabenzanthron mit 5-Amino-l,9-anthrapynmidin in Ggw. yon Naphthalin, K.OU» 
u. CuO bei 200—210°) gibt beim Verschmelzen mit KOH bei 145° einen die p f la n z u c n c  

Faser grauoliy farbenden Kupenfarbstoff. — Das durch Kondensation von Bs.J-Vxy-
S-azabenzanthron mit V II in Naphthalin, K 2C03 u. P20 5 erhaltlichc Prod. liefert beim
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Versclimelzen mit KOH u. A. bei 140° u. darauffolgendem Abdcst. des A. bei 200 bis 
220° einen die pflanzliche Faser grau farbenden Kiipenfarbstoff. (E. P. 421264 vom 
13/3. 1933, ausg. 17/1. 1935.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kiipenfarbsloffe und ihre 
Hydroderirate. Auf Anthrachinon-2,l(N)-benzaeridone, die einen 1-Aminoanthra- 
chinonylrest in 6 -Stellung des Benzolkerns enthalten, liiBt man A1C13 oder FeCl3 in Ggw. 
eines organ., nicht bas., die Metallchloride lósenden Lósungsm. einwirken. Ais Lósungs- 
mittel yerwendet man aromat. Nitroyerbb. oder ehlorierte KW-stoffe. Die erhaltenen 
Kupcnfarbstoffe, dio Carbazolderiw. sind, liefern meistens eehte dunkle Tono. —  
Eine Mischung von Anthrachino7i-2,l(N)-l',2'(N)-3',6'-dichlorbenzacridon (II) (darstell- 
bar aus 2,5-Dichloranilin nach E. P. 894/11), 1-Aminoanthrachinon (I), fein gepulyertem 
wasserfreiem K 2C03, Cu-Acetat u. Naphthalin erhitzt man 2 Stdn. auf 210° unter 
Riihren. Nach dem Kiihlen auf 100° yerd. man mit Chlorbenzol, saugt bei 60° ab, 
eńtfernt die Mutterlauge durch Waschen mit organ. Lósungsmm. u. die anorgan. Salze 
mit verd. HCI, das erhalteno Anthrimid (III) lóst sich in Monohydrat braun, beim 
Erwarmen auf 100° wird die Lsg. orangerot unter Bldg. eines Baumwolle orange farben
den Kiipenfarbstoffes. Man erhitzt II I mit A1C13 in Nitrobenzol auf 50°, erwarmt die 
griin gewordene Lsg. auf 100°, wobei die Lsg. blauschwarz wird, gieBt auf Eis u. HCI, 
blast das Nitrobenzol mit Dampf ab u. saugt ab; der erhaltene Farbstoff farbt Baum
wolle aus der Kiipe rótlichbraun. Verwendet man an Stelle von Nitrobenzol Chlor
benzol ais Lósungsm. u. erwarmt auf 120°, so entsteht ein Baumwolle gelbstichigbraun 
farbender Kiipenfarbstoff. —  Anthrachinon-2,l(N)-l',2'(N)-3'-methyl-6'-chlorbenz- 
acridon (IV) (darstellbar aus 4-Chlor-2-aminotoluól u. l-Chloranthrachinon-2-carbon- 
saure (VI) u. 1-std. Erhitzen der entstandenen 2' -Methyl-5'-chlor-l-anilidoanlhrachinon-
2-carbonsaure mit Benzoylchlorid auf 150°) erhitzt man mit I, K 2C03, Cu-Acetat u. 
Naphthalin 2l / 2 Stdn. auf 210°, das erhalteno Anthrimid liefert beim Erwarmen mit 
A1CI3 in Nitrobenzol auf 60° einen Kiipenfarbstoff, der nach dem Behandeln mit NaOH 
u. NaOCl Baumwolle sehr echt braun farbt. Verwendet man an Stelle von A1C13 AlBr3, 
so erhalt man einen iihnlichen Farbstoff. In ahnlicher Weise erhalt man aus Antlira- 
r_hinon-2,l(N)-r,2'(N)-3' -methoxy-6'-chlorbenzacridon (V) (darstellbar aus 2-Methoxy-
5-chloranilin u. >7 u. 2-std. Erhitzen der entstandenen 2'-Methoxy-5'-chlor-l-anilido- 
anthrachinon-2-carbonsaure mit Benzoylchlorid auf 130— 100°) u. I  ein Anthrimid, 
das beim Erwarmen mit A1CI3 in Nitrobenzol einen Kiipenfarbstoff gibt, der nach dem 
Behandeln mit NaOH u. NaClO Baumwolle olivbraun farbt. Durch Erhitzen yon
III mit FeCl3 in Nitrobenzol erhalt man einen Baumwolle rótlichbraun farbenden 
Kiipenfarbstoff. Das aus IV u. 4-Metlioxy-l-aminoanthrachinon entsteliende Anthrimid 
gibt beim Erwarmen mit FeCl3 in Nitrobenzol unter Erhaltung der Methoxygruppe 
einen Baumwolle echt rotbraun farbenden Kiipenfarbstoff. Das Anthrimid aus IV 
u. l-Amino-5-chloranthrachinon liefert beim Erwarmen mit A1C13 in Nitrobenzol einen 
■Farbstoff, der nach dem Behandeln mit NaClO Baumwolle dunkelbraun farbt. —• 
Anthrachinon-2,l(N)-l',2'(N)-6'-chlorbenzacridon (darstellbar aus 1-Phenylaminoanthra- 
™inon-3'-chlor-2'-carbonsaure durch Erhitzen mit Benzoylchlorid auf 150°) gibt mit I 
ein Anthrimid, das beim Erwarmen ftiit A1C13 in Nitrobenzol einen Farbstoff liefert, 
jSj nach dem Behandeln mit NaClO Baumwolle aus der Kiipe rotbraun farbt. Durch 
Ohloneren des Farbstoffes in Nitrobenzol mit S02C12 erhalt man einen gelbstichiger 
iarbenden Farbstoff. Anthrachinon:2,l(N)-l',2'(N)-3',5',6'-trichlorbenzacridon (darstell- 
bar aus 2,4,5-Trichloranilin nach E. P. 894/11) gibt mit I  ein Anthrimid, das beim Er
warmen mit AlClj in Nitrobenzol einen Kiipenfarbstoff liefert, der nach dem Behandeln 
mit NaCl O Baumwolle rótlichbraun farbt. Das Anthrimid aus V u. l-Amino-5-bcnzoyl- 
amnoanthrachinon liefert beim Erwarmen mit A1C13 in Nitrobenzol nach dem Be-
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handeln mit NaClO einen Kupenfarbstoff, der Baumwolle tief schwarzbraun farbt. 
Das Diantlirimid aus I I  u. 1,5-Diarriinoanthrachinon liefert beim Erwarmen mit A1C1, 
in Nitrobenzol einen Farbstoff (A), der nach dem Behandeln mit NaClO Baumwolle 
sehr echt kraftig rotbraun farbt. Anthrachinon-2,l(N)-l',2'(N)-3'-pheiioxy-6'-chlor- 
bemacridon (darstellbar durch Einw. von VI auf 2-Amino-4-chlordiphenylather u. Be
handeln der entstandenen l-(o-Phenoxy-m-chloranilin)-anthrachinon-2-carbonsaure mit 
ringsehlieBenden Mitteln) gibt mit I  ein Anthrimid, blauschwarze Nadeln, das beim 
Erwarmen mit A1C13 in Nitrobenzol einen Kupenfarbstoff liefert, der nach dem Be
handeln mit NaClO Baumwolle rótlichbraun farbt, er eignet sich auch besonders zum 
Drucken nach dem Na-Formaldehydsulfoxylat-Pottascheverf., er liefert liiernach sehr 
chlor-, koch- u. lichtechte Drucke. Aus I I  u. l-Amino-6 -cMoranihrachinon entsteht 
ein Anthrimid, dunkles krystallin. Pulycr, das Baumwolle aus der Kiipe dunkelblau 
farbt; beim Erwarmen mit A1C13 in Nitrobenzol gibt es einen Kupenfarbstoff, der sehr 
echto braune Drucke liefert. V gibt mit l-Amino-6,7-dichloranthrachinon ein Anthrimid, 
dunkelbraunes krystallin. Pulver, das beim Erwarmen mit AIC13 in Nitrobenzol einen 
Kupenfarbstoff liefert, der nach dem Behandeln mit NaClO Baumwolle echt dunkel- 
braun farbt. Anthrackinon-2,l(N)-l',2'(N)-4',6'-dichlorbenmcridon (darstellbar aus
з,5-Dichloranilin nach E. P. 894/11) gibt mit l-Amino-6 -chloranłhrachinon ein Anthrimid,
dunkles krystallin. Pulver, das Baumwolle chlor- u. kochecht korinth farbt; es liefert 
beim Erwarmen mit A1C13 in Nitrobenzol einen Kupenfarbstoff, der nach dom Be
handeln mit NaClO Baumwolle gelbstichig braun farbt, er eignet sich auch zum Drucken. 
(E. P. 439180 vom 28/5. 1934, ausg. 27/12. 1935. F. P. 789 564 vom 3/5. 1934, 
ausg. 31/10. 1935. D. Prior. 5/5. 1934.) F k aNZ.

E. I. Du Pont de Nemours & Co., iibert. von: William Robert Waldron, 
Wilmington, Del., V. St. A., Indigo. Man oxydiert die alkal. Lsg. von Indoxyl teilweise 
mit NaClO u. yollendet die Osydation mit Luft. Man erhalt einen sehr fein yerteilten 
farbkraftigen Indigo. (A. P. 2 020 387 vom 16/11. 1932, ausg. 12/11. 1935.) F ran z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Thioindigofarbstoffe. 3-Oxy- 
tliionaphtliene der Bzl.-Reihe, die in 4-Stellung eine Athylgruppe u. in 6-Stellung 
ein Halogen u. gegebenenfalls in 2-Stellung eine C02H-Gruppe enthalten, oxydiert 
man zum symm. Farbstoff oder kondensiert sie mit 2-Anilen, 2-Oximen, 2-Ketonen usw. 
zur Herst. von gemischten Thioindigofarbstoffen. Die erhaltenen Farbstoffe farben
и. drucken die Faser in lebhaften gelbstichig rosa Tonen. — Die wss. Lsg. des Na-
Salzes der 4-Athyl-6-chloroxythionaphthen-2-carbonsdure (darstellbar aus 2 -Amino- 
l-athyl-5-chlorbenzol in der iiblichen Weise) oxydiert man mit Schwefel u. NaOH bei 
95°, der entstandene 4,4'-Diathyl-6 ,6 '-dichlorthioindigo farbt Baumwolle u. Wolle 
lebhaft rosa, das wesentlich gelbstichiger ist ais das mit 4,4/-Dimethyl-6,6'-dichlor- 

thioindigo. Der in analoger Weise hergestellte 4,4'-Diathyl-6 ,6 '-dibromlliioindigo liefert 
ahnliche Farbungen. — 4-Athyl-6-chloroxythionaphthen, F. 163°, gibt bei 4 -std. Er
hitzen mit 4-Methyl-6-chloroxythionaphthen-2-p-dimethylaininoanil in Eg. bei 110° 
einen gelblich rosa farbenden Farbstoff. (F. P. 789 663 vom 6/5. 1935, ausg. 4/11-
1935. D. Prior. 15/6. 1934.) . F r a n z .

XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
H. Wolff und G. Zeidler, Uber die Viscosiłat ton Olfarben ais Aus druck ihrer 

Struktur. I. Mitt. Nach Viscositatsmessungen mit dem Turboviseosimeter ist die 
Struktur von Olfarben wesentlich bedingt durch die Anordnung der Pigmentteilchen 
(Dispersionsgrad, Aggregation, Kornform) u. die Anordnung des Óles in Adsorptions- 
hullen u. Sckeinhiillen um Aggregate. In  der Gleichung log?; =  a-p + 6 (v =  spezif. 
Viscositat, p =  Pigmentgeh. in Vol.-°/o> “ u- 6  Konstanten) bedingt das Vorhandensem 
solcher Scheinhiillen einen hohen a-Wert, sowie hobe Viscositat u. FheCfestigkeit 
bei groBem Olgeh. Der a-Wert bildet ein gewisses MaB fiir die Gute der Anreibung der 
Olfarbe. (Kolloid-Z. 74. 97— 103. Jan. 1936.) SCHEIFELE-

H. Wolff und G. Zeidler, Ólbedarf ton Pigmentem ais Funktion der K o r n g r o f f o  
und Korngestalt. Theoret. Betrachtungen iiber Olgeli. ais Funktion der KorngróJie u- 
Korngestalt. Bei kugeligen Teilchen steigt der maximale bzw. krit. Pigmentgeh. ae 

Olfarben mit dem Teilchendurchmesser, wobei sich der maximale Pigmentgeh. einem 
Wert von ca. 75Vol.-%, der krit. einem solchen yon ca. 52 Vol.-°/o nahert. Bei se i 
groben Teilchen entspricht der maximale Pigmentgeh. dem Stoffgeh. bei tetrae
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Paeltung, der krit. dem Stoffgeh. bei kub. Lagerung. (Kolloid-Z. 74. 103— 07. Jan.
1936.) Sc h eifele .

K. E. Krause und J. N. Rossljakowa, Zur Hikrographie von Bleiglatte und 
Mennige. Die Priiparate wurden auf dem Objekttriiger mit W. unter Zusatz von 
einem Tropfen Canadabalsam mit einem kleinen Pinsel gleiehmuBig verteilt u. rasch 
auf dem Sandbade getrocknet. Die Mikrographien der verscbiedonen Bleiglatte- u. 
Mennigepraparate sind in Abbildungen wiedergegeben u. werden im einzelnen be- 
schrieben. Es wird ferner auf die Bedingtheit der mikrophotograph. Bilder u. auf 
ihre Abhangigkeit vom Medium hingewiesen. (Vgl. hierzu nachst. Ref.). (Chem. J. 
Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obsehtsehei 
Chimii] 5 (67). 100—02. 1935. Iwanowo, Chem.-technol. Inst.) K lev er .

K. E. Krause, A. W. Pamfilów und J. N. Rossljakowa, Ober die Dispersitdt 
von Ruji. (Vgl. yorst. Ref.) Dio Unters. des Dispersitatsgrades von versehiedenen 
RuBarten in einer Beihe von organ. Losungsmm. nach yerschiedenen Methoden zeigte, 
daB kein einziges der angewandten Losungsm. eine Dispergierung bis zu den Primiir- 
teilchen bewirkt. Die besten Ergebnisse wurden mit Nitrobenzol, das freie HN03 

enthalt, erhalten. Es besteht jedoch nicht einmal ein strenger Parallelismus zwischen 
den Einfliissen der yerschiedenen Media fiir die einzelnen RuBarten, so daB es keinen 
Sinn hat, den RuB mikrograph. zu charakterisieren. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obsehtschei Chimii] 5 (67). 438— 43.
1935. Iwanowo, Chem.-technol. Inst., Lackfarbenlab.) K lev er .

C. J.O ’Neil, Anslrichfilme. Einzelheiten iiber Olfarben mit Kieselgur (Celite)- 
Zusatz. (Drugs Oils Paints 50. 424. Okt. 1935.) Sc h eifele .

E. Osten, Wasserglas ais Anslrichmittel. Prakt. Angaben iiber Zus. u. Verarbeituug 
von Wasserglasfarben. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 76. 46. 8/1. 1936.) Sc h eifele .

Berthold Winter, Aluminiumanstriche. Allgemeine Verwendungscigg. von Alu- 
niiniumbronzefarben. (Montan. Rdsch. 27. Nr. 21. 12. 1/11. 1935.) Sc h eifele .

Fritz-Jurgen Peters, Einiges uber Aluminiumbronzeanslriche. Aluminiumbronze- 
anstriche zeigen je nach dem benutzten Bindemittel entweder ein sehr rasches Ver- 
sagen oder eine sehr lange Haltbarkeit, wahrend ein Mittelding bei yorliegenden Verss. 
bisher nicht beobachtet wurde. 80 Bronzeanstriche mit 11 yerschiedenen Bronze- 
sorten u. 9 yerschiedenen Bindemitteln wurden ohne u. mit Grundierung ein- u. zweimal 
auf grob ontsandeto Bruckenbleche aufgetragen u. auf einem Hausdach mit 45° 
Neigung gegen Siiden im Herbst 1928 der Witterung ausgesetzt. Nach mehr ais
7 Jahren Bewitterung waren von den 80 Anstrichen diejenigen mit einem der Nitro- 
bronzelacke u. samtliche Anstriche auf BleiweiBgrundierung yollig zerstort, wahrend 
die anderen zweimaligen Anstriche in Ausselien u. Schutzw-ert gut erhalten waren. 
Unter Zuhilfenahme des Mikroskops wurde untersucht: EinfluB der Bronzeart u. des 
Bindemittels, Diclitigkeit der Teilchenpackung, Schuppenlagerung u. W.-Aufnahme 
bzw. Sauerstoffdurchlassigkeit. Olgrundierung ist unter Aluminiumbronzedeckanstricli 
wcicher, elast. u. scliutzkraftigor ais unter einer nicht schuppigen Deckfarbe. (Farbo 
u. Lack 1936. 4— 6. 15— 16. 8/1.) Sc h eifele .

F. J. Peters, Iloclihilzćbestandige Roslschulzanslriche. (Synthet. appl. Finislies 6 .
230—32. 235. Dez. 1935. —  C. 1935. I I . 2886.) Sc h eifele .

M. N. Rivenburg, Neuerung auf dem Oebiet des Rostschulzes durch Anstrich. Er- 
zeugung von Phosphatdeckschicliten durch einfaches Aufstreichen einer Fl., diePhos- 
pliorsaure, Aktiyierungssalze, Netzmittcl usw. enthalt. Auf derart yorbehandeltem 
Eisen zeigten die Anstriche im Schnellyers. hohe Lebensdauer. (Drugs Oils Paints 50. 
424. Okt. 1935.) Sc h eifele .

Walter Obst, Bitumindser Unlerwasserschutz im, Seewasser. Sowohl Asphalt- u. 
feerlacke ais aucli bituminóso Emulsionsanstriche sind bisher fiir den Unterwasser- 
schutz yon Eisenschiffen im Seewasser nicht yerwendbar; die einen, weil sie den absol. 
trockenen Untergrund fiir ihre Haltbarkeit u. Haftfestigkeit zur Voraussetzung haben, 
irw an^cren’ weh sis zu schnoll ausgewraschen werden. (Teer u. Bitumen 34. 16— 17. 
10/1-19_36._ Altona-Bakrenfeld.) " P a n g r i t z .

Heinrich Th. Mayer, Spachtelmassen. Eigg. der Spachtelmassen, sowie An
gaben aus der Patentliteratur. (Farben-Chemiker 6 . 447— 48. Dez. 1935.) S C H E IF .

H. L. Tchang und Chaili Ling, Ober die Siccatimerung von Holzol. (Buli. Soc. 
chrni. France [5] 2. 1301—35. 1935. — C. 1936. I. 898.) Sc h eifele .

H- Kemner, Kongo-Kopal-Ester, ihre Herstellung und Anwendung. (Farbę u. Lack
1935. 495—96. 16/10. — C. 1936. I. 656.) Sc h eifele .
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W. Delaney, Vinsolharz (Bresinkarz), ein neuer Lackrohstoff. (Paint Colour Oil 
Yamish Ink Lacąuor Manuf. 6 . 16— 18. Jan. 1936. —  C. 1935. I I .  3305.) S c h e if .

A. Kraus, Das Verhaltcn von Harzen in NitrocdlufoselacJccn. Es wurden Be- 
witterungsverss. mit Nitrocellułoselacken durchgefiihrfc, dic wechselnde Mengen 
Phthalatharz enthielten. Es ergab sieli, dafi Phthalatharze in Klarlacken yersagen, 
wenn ilir Zusatz unter 100% auf die Nitrocellulose liegt. Das optimale Verlialtnis ist 
durchschnittlicli l 1/., Phthalatharz zu 1 Nitrocellulose. Zusatze iiber 150% yerbcssern 
die Wetterfestigkeit der Nitrocelluloselacke nicht mehr wescntlicli. In  pigmentierten 
Nitrocellułoselacken betragt dio Aufienbestandigkeit von Phthalatharzen mehrere 
Jahre. (Farben-Ztg. 41. 56— 57. 18/1. 1936.) S c h e w e l e .

E. Fonrobert und F„ Wilbom, Uber einige interessante BeobacJitungen bei de? 
Wetterprufung von Klarlackaufstrichen. I. I I .  Die zu priifenden Klarlacke waren haupt- 
sachlich auf Eisentafeln aufgetragen, die zuerst einen Rostschutz u. dann einen mehr- 
fachen Anstrich mit Lackspachtel erhalten hattcn. Die Platten wurden mit 45° Neigung 
gegen Siidwesten aufgehiingt u. teilweiso in der trockenen Jahreszeit taglich am spaten 
Vormittag 1 Stde. lang mit W. bespriiht. Es ergab sich u. a., daB die Jahreszeit mit 
der intensivsten Sonnenbestrahlung am stiirksten zerstórend wirkt, u. zwar war die 
Widerstandsfahigkeit der Klarlackaufstriche gegen Licht in hohem Mafie von ihrem 
Alter abliangig. Die Haltbarkeit eines Anstrichs kann mithin nur im Zusammenhang 
mit den aufieren Bedingungen angegeben werden. Bei Berieselung mit W. setzte die 
Zerstorung friiher ein, schritt dann aber langsamer yorwarts. Bei den Anstrichen auf 
den nassen Standen zeigte sich eine mehr oberflachliche, bei denjenigen auf den 
trockenen eine mehr in die Tiefe gehende Zerstorung. Der Vergleich von Lacken mit 
yerschiedenen Harzen ist schwierig, da bei gleichem Olgeh. leiclit ein Harz uberfettet. 
das andere aber mager gehalten wird. Die Lebensdauer eines Lackaufstrichs wird 
auch durch don Untergrund beeinflufit, sowie durch dio Art u. Dauer der Vortrocknung 
des Untergrunds u. Uberzugs. Femer werden noch Angaben gemacht iiber den Ein- 
flufi der Schichtdicke u. des Harz-01verhaltnisses, sowie iiber Unterschiede im Molekiil- 
bau vonfettenu. mageren Lacken. (Farben-Ztg. 41.10— 12. 32— 33.11/1.1936.) S c h e if .

F. Jacobs, Der gegenwartige Stand der Kunstharzgewinnung vom cliemisdwi 
Standpunkte aus. Angaben iiber Phenolformaldehydharze u. Albertole, Harnstoff- 
formaldehydharze, Glycerinphthalatharze, PoljTnerisationsharze, Aldehydharze, Oxy- 
dationsharze, chlorierte Harze, Spezialharze u. Chlorkautschuk u. die entsprechenden 
techn. Typen. (Rev. gćn. Caoutchouc 12. Nr. 117. 3— 10. Dez. 1935.) S c h e if e l e .

Otto Kraemer, Kunstharzsloffe und ihre Entwicklung zum Flugzeugbaustoff. Durch  

Anwendung handelsiiblicher Kunstharzstoffe fiir einige zur Flugzeugausriistung ge- 
hórige Teile kann zum Teil eine bedeutende Gewichtsersparnis erziclt u. dic Betriebsj 
sicherheit yerbessert werden. Fur hochbeanspruchte Bauteile sind jedoch diese handels- 
iiblichcn Kunstharzstoffe wenig geeignet. Durch Verpressen dunner getriinkter Holz- 
furniere wird ein Kunststoff entwickelt, dessen Festigkeitseigg. den Holzbaustoffen  

zum Teil uberlegen sind; bemerkenswert ist ferner die liohe Feuchtigkeits- u . Witterungs- 
bestandigkeit dieses Werkstoffs. Eine Verb. dieser Baustoffe kann durch Nietung 
mit Reinaluminium u . durch Vcrleimen mit Caseinkaltleim erfolgen. (Jbe r. Stoff- 
Abt. DVL. 1933. 69— 80.) S c h e if e l e .

— , Praklische Probleme bei der Herstellung plastischcr Massen. I I—V. (I. ygl.C. 1935-
II .  603.) Allgemeiner tlberblick iiber Methoden zur Best. des F., des Geh. an freien 
Phenolen, von Plastizitat u. Viscositiit der Prefimasse sowie ihres Geh. an fluchtigen 
Stoffen. Unterschiede in der Herst. u. im Verh. yon ein- u. zweistufigen Harzen. Ein- 
gehende Beschreibung der Herst. von geschichteten Materialien, Bremsbelagen u. Binde- 
mitteln zum Einkitten von Gliihlampen u. Radioróhren in ihre Soekel. Herst. óllóslic-her 
Harze fiir Lackzwecke unter Verwendung yon Kolophonium bzw. hoher substituierten 
Alkylphenolen. (Brit. Plastics moulded Products Trader 6 . 546— 49. 7. 25— 26. 67 ( 0. 
72. 112— 15. 214— 17.) W . WOLFF.

Titan Co., Inc., V. St. A., Herstellung fein lerteilter Titanpigmente. Man hriflgt 
auf calcinierte Ti-Pigmente Lsgg. drei- oder yierwertiger Metalle zur Einw., wie AIOI3, 
CeCl3, FeCls u. rcgelt die Mengen derart, dafi i n  der Lsg. zwischen 0,5 u. 5 lie g e n d c  

P h -Werte auftreten. Gleichzeitig kann man dic Pigmente mit den Lsgg. auch na! 
vermahlen. Aus der nach freiwilliger Abscheidung gróberer Teilchen y c rb le ib e n a e n  

Aufschlammung erhalt man das fein verteilte Pigment durch Zugabe yon K o a g u la t io n s -  

mitteln, wie H 2S04 oder Sulfate alkal. Erden;.es wird gegebenenfalls nach Zuga c
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von Neutralisationsmitteln getrocknet. (F. P. 790190 vom 17/5. 1935, ausg. 15/11.
1935. A. Prior. 19/5. 1934.) N it z e .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, iibert. von: Dale M. Boothman, 
Oakmont, P. A., V. St. A., Herstellung von MuminiumUrronze. Um das VerscliweiBen 
der durch Oberlappung aufeinander zu liegen kommenden Al-Folien beim Auswalzen 
zu yerhindern, werden diese vor dem Walzen mit Schmiermitteln organ. Natur, wie 
Talg, Fett, Fettsauren, z. B. Stearinsaure, uberzogen. Auch bei den darauffolgenden 
Zerkleinerungsprozessen gibt man jedesmal etwa 1% eines der genannten Schmier- 
mittel hinzu. Man erhalt hochglanzendes Al-Pulver. (A. PP. 2 017 850 vom 10/3. 
1932, 2 017 851 vom 27/6. 1933, beide ausg. 22/10. 1935.) M a r k h o f f .

Metals Disintegrating Co., Inc., iibert. yon: Everett J. Hall, Elizabeth, N. J., 
V. St. A., Bronzepulrer aus Al, Cu u. dgl. In  eine Kugelmiihle werden die Metall- 
teilchen gebracht, wobci noch auCerdem eine Lsg., die die Petroleumfraktion (bei 
307—405° F.), genannt „Varnolen“, mit Zusatz von 3° / 0 Stearinsaure enthiilt, 
zugesetzt wird; man halt die Kugelmiihle in Ggw. von 0 2 so lange in Betrieb, 
bis das Metali in Blattchenform gewiinschter TeilchengróBe iibergegangen ist. In 
der pastenartigen Endmischung soli nach Entfernung der iiberschiissigen Fl. neben 
98% A1-, Cu- u. dgl. Flocken 1% Stearinsaure, 1% A1-, Cu- oder dgl. Metallstearat 
u. etwa 40% „Varnolen“ vorlianden sein. (A. P. 2002 891 vom 4/6- 1931, ausg. 
28/5. 1935.) N itz e .

Joseph Williams Ayers, Easton, Pa., V. St. A., Herstellung von Schwarzem Eisen- 
oxijd. Gefallte Ferroverbb. werden mit Luft oder 0 2 bei hohen Tempp. u. Drucken 
oxydiert. Es wird z. B. eine verd. Lsg. von FeS04 mit NaOH yersetzt. Darauf wird 
das GefiiB geschlossen, Temp. u. Druck erhoht u. Luft eingeleitet. Das getrocknetc 
Oxyd soli insbesondere ais Pigment verwertet werden. (E. P. 433 333 vom 3/5. 1934,
ausg. 12/9. 1935.) H o r n .

New England Mica Co., Waltham, iibert. von: Willis A. Boughton, Cambridge, 
Mass., V. St. A., Iierstellen eines anorganischen Bindę- und Anstrichmiitels. Aus NaPO., 
oder HPOs u . NaB02 u. BeS04 unter Zusatz von W. wird eine stark viscose Fl. her
gestellt, dio ais Bindę- u. Anstrichmittel yerwendet wird, welches in W. 1., aber in 
organ. Fil. unl. ist. (A. P. 2 004030 vom 22/6. 1931, ausg. 4/6. 1935.) H o r n .

Frank Glennie Smith, Farnborough, Benjamin Dawson Porritt, und Joseph 
William Ward Dyer, letztere von der Research Association of British Rubber 
Mfg., Croydon, England, Schiffsbodenanslrich, enthalt ais wesentliche Bestandteile 
Ohlorkautschuk u. Cu, Hg, Zn, As oder Se bzw. ihre Mischungen oder dereń Oxyde 
bzw. Mischungen dieser neben trocknenden Olen u. sonstigen Farbenbestandteilen. 
(E. P. 423 876 yom 11/8. 1933, ausg. 7/3. 1935.) N itz e .

Harold Edward Peace, Birmingham, Druckfarbd fiir  Bugelmuster, bestehend 
aus z. B. 4 Harz, 8  Wachs, 9 Talk, 12 Terpentin, welche Mischung mit einer Lsg. yon 
18 Harz in 41 Terpentinól yerrieben wird. (E. P. 430 361 vom 20/12. 1933, ausg. 
18/7. 1935.) K i t t l e r .

Transflex Ltd., England, HersteUuruj von Abziehbildern. Auf einen Trager kommt 
einê  wasserlósliclie Schicht aus Gelatine von 0,075 mm Starkę. Diese wird muster- 
gemafl bedruckt u. mit einer Spirituslackschiclit sowie Celluloseesterlackschicht Iiber - 
zogen. Evtl. kann auf die wasserlósliche Schicht vor dem Bedrucken noch eine Cellu- 
loseesterlackschicht aufgebracht werden, so daB der Druck zwischen 2 Celluloseester- 
lackschichten liegt. (F.P. 790 352 yom 22/5. 1935, ausg. 20/11. 1935.) B r a u n s .

Soc. du Gaz de Paris, Frankreich, Lach auf Grundlage yon Teerol, Rohphenol 
u. Bzn., enthaltend Fullstoffe, wie Metallpulver, minerał. Pigmente, Faserstoffe 

pflanzhchen oder tier. Ursprungs. (F. P. 788 249 vom 2/4. 1935, ausg. 7/10. 
1B35-) S c h r e ib e r .

Glidden Co., Cleveland, iibert. von: Theodore A. Neuhaus, Lakewood, O., 
'• ot. A., Lackierung mit Metallaffekten. Auf einen schwarzeń Grundlack kommt ein 
Miwarzer Cracklack, daruber der metallpulyerhaltigeLack. Beispiel fur den Metallack: 
U (Unzen) einer 17,5%ig. Nitrocelluloselsg. in Toluol u. Athylacetat, 2 einer 70%ig. 

Arar!?®’ ™ r̂ °'uo'> 2V,t Butanol, 1 Athylacetat, 8 V2 Toluol u. 3V2 Butylacetat sowie 
-'ietallpulver aller Art. (A. P. 2 021152 vom 14/2. 1934, ausg. 19/11.1935.) B r a u n s . 

lih ; Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Herstellung von 
Aletalle. Farbende Stoffe, z. B. zur Nachahmung von Mahagoni 

we ’j . ) uieht ausblutender Rotlack, 1,6 RuB, 3,9 BleiweiB u. 9,7 gebrannte Umbra]
r en m einem Tragmittel dispergiert, das z. B. aus einem W.-unl. Harz u. hochsd.
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Lósungsm. fiir das Harz, wie Terpineol oder aliphat. Alkohol mit F. 250— 230°,
u. keine Losefahigkeit fiir Celluloseester besitzt, besteht. Diese Farbmittel werden 
in Verb. mit Celluloseesterlaeken benutzt, um Holzimitationen auf Metallgrundlagen 
herzustellen. (E. P. 427 714 vom 27/7. 1933, ausg. 30/5. 1935.) N itz e .

Alesander George Matthew und Thomas Edward Lloyd, London, England, 
Film , bestehend aus einem dieken Leinólfilm u. einer yerstarkenden Gelatineschieht 
event. auch Celluloidscliicht. Die Leinólmasse, die auch Pigment u. Harz ontha.lt, 
wird beispielsweise auf eine Glasplatte aufgetragen u. nach dem Antrocknen mit 
Gelatinc uberzogen; dann wird sie von der Unterlage entfernt u. auf Holz, Metali 
o. dgl. ais Schutz aufgebracht. (E. P. 429191 vom 27/11. 1933, ausg. 20/6.
1935.) B r a u n s .

Velsicol Corp., iibert. von: Julius Hyman, Chicago, 111., V. St. A., Schdlack- 
ersalz. Die beim Spalten von Leichtol entstehenden reaktionsfahigen Verbb. werden 
in bekannter Weise in Ggw. von Bleicherden oder Sauren zu harzartigen Prodd. poly- 
merisiert. Diese Polymerisate werden dann bei 150— 175° F  unter Rtihren durch 
Blasen mit Luft oxydiert. Es entstehen u. a. Harze, dio ais Schellackersatz sowie in 
Celluloseesterlaeken yerwendbar sind. Die Oxydation wird durch Zusatz von Mn- 
Seifen katalysicrt. (A. P. 2008103 vom 7/12. 1934, ausg. 16/7. 1935.) E b en .

Canadian General Electric Co. Ltd., Toronto, Ontario, Canada, iibert. yon: 
Roy H. Kienle und Harry C. Rohlfs, Schenectady, New York, V. St. A., Alkydliarze. 
Mischungen von Glycerin, Phthalsaureanhydrid, Glykol u. Bemsleinsdwre werden bis 
zur eintretenden Gelatinierung kondensiert. Die Hartung erfolgt durch 3— 5-wóchent- 
liches Erhitzen auf 1500° u. daruber. (Can. P. 347 675 vom 4/8. 1932, ausg. 22/1.
1935.) ' E ben .

Carbide & Carbon Chemicals Corp., New York, iibert. von: Charles O. Young 
und Stuart D. Douglas, Charleston, W. Va., V. St. A., Herstdlung stabiler Vinylharze 
durch Zusatz geringer Mengen bas. Stoffe, die keine Saure bildenden oder oxydierenden 
Gruppen enthalten, u. die yor, wahrend oder vorzugsweise nach der Polymerisation 
zugesetzt werden. Genannt sind NH3, Oxalkylamine, Hexamethylentetramin, Anilin, 
Triathanolamin u. andere Aryl- oder Alkylamine, Alkalierdmetall- oder Schwermetall- 
oxyde oder -carbonate. Nicht geeignet sind Acetanilid, Nitronaphthylamin u. dgl. 
(A. P. 2 013 941 vom 28/3. 1931, ausg. 10/9. 1935.) P an k ów .

Toledo Synthetic Products Inc., Toledo, Ohio, iibert. von: Arthur M. Howald, 
Pittsburgli, Pa., Harnstoff-Formald.ehydkondensationsproduktc. Bei der bekannten 
Kondensation yon Harnstoff (I) u. CH20 in yermittels Triathanolamin schwach sauer 
gehaltener Lsg. oder bei alkal. Anfangskondensation dieser Stoffe, an die sich dio 
Bindung des freien CH20  durch Zusatz yon I  u. besonders Thiohamstoff anachlieCt u. 
die Endkondensation in saurer Lsg. stattfindet, ist es zweckmaBig, die Entwasserung 
der Kondensationslsg. in 3 Stufen vor sich gehen zu lassen. Die 1. derselben besteht 
aus dem Kochen in offenem GefiiB, die 2. erfolgt durch plótzliche Druckyermindening, 
gegebenenfalls nach yorherigem Zusatz von A., u. die letzte Stufe besteht aus dem 
Entwassem der fertigen Kondensationsprodd. in einem warmen Luftstrom. (A. P- 
2016199 yom 9/7. 1932, ausg. 1/10. 1935.) Eben .

Marie Blanche Rousset, Le Mans, Frankreich, und Augustę Victor Keller.
Leigh-on-Sea, Essex, England, Hamstoff-Thiohamstoff-Formalddiydkondensaiiorts-
produkte. Harnstoff (I) wird mit neutralisiertem 40u/o'g- CH20 u. etwas Thiohamstoff (II) 
im Verhaltnis 1: 2,5—3,5 mit 0,15— 0,5 Mol o- oder p-Kresol ais Kontaktmittel zuerst 
ohne Wiirmezufuhr kondensiert, worauf bei erhóhter Temp. unter yermindertem Druck 
entwiissert u. schliefilich in Formen gegossen u. bei 70— 100° gehiirtet wird. Die Form- 
stiicke sind durehscheinend. Gegebenenfalls kónnen Zucker u. Glycerin ais Weich- 
machungsmittel sowie Fiill- u. Farbstoffe zugesetzt werden. — Z. B. werden 33 40%'S- 
wss. CHjO vom pn =  7—8  mit 12,5 I  u. 2 H in Ggw. von 0,08 p-Kresol kondensiert. Durcli 
Selbsterwarmung siedet die Mischung am RuckfluBkiihler. Dann wird mit Tierkohlc 
oder CaO gemischt u. filtriert. Entwasserung u. Hartung wie oben. Dazu 2 Diagramme. 

(E.P. 434112 vom 21/12. 1933, ausg. 26/9. 1935.) E b e n .

XII. Kautscłrak. Guttapercha. Balata.
I. K. Mazurewitsch, Zusammensetzung des Milchsaftes von Asdepias Cornuti 

(.Syriaca L.). Latex asclepias comuti besteht aus einer w. kolloidalen Lsg. von Kau - 
schuk, Mineralsalzen, von Stoffen, welche die FEHLiNGsche Lsg. reduzieren, aber
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keine klar ausgesprochenen Monosaecharide sind, u. von einem schwer trennbaren 
Gemisch zusammengesetzter Ester, welche den Haupttoil der organ. M. darstellen. 
Die Ester sind aus Essig-, Butter-, Palmitin-, Cerotin- oder Erueasauren u. hoch- 
molekularen, in reinem Zustand schwer zu isolierenden Harzalkoholon zusammen- 
gesetzt. Aueh Lecithin scheint im Latex vorhanden zu sein. Vers.-Bedingungen werden 
ausfulirlieh wiedergegeben. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8 . 476— 87. 1935. Kiew, Staats-
universitiit.) V. F u n e r .

W. Proworow, Eztraklion von Kautschuk aus Kautschuktrdgem. Ausbeuten bei 
der Extraktion der in RuBland kultivierten kautschukhaltigen Pflanzen (Chondrilla, 
Tau-Ssagys u. a.) mit Losungsmm. (Sowjct-Kautschuk [russ.: Ssowjetski Kautschuk]
1935. Nr. 3. 26—34.) Sc h o n f e l d .

A. Ignatjew, Die Moglichkeit der Gewinnung von naturlichem Lałex aus Kautschuk- 
trdgem. Verss. zur Latexgewinnung aus „Kok-Ssagys“, einer kautschukfiihrenden 
Grasart, welche in RuBland kultmert wird. Der Milchsaft liefi sich mit einer Ausbeute 
von 30—40% auf folgendem Wege gewinnen: Zerschneiden, Ausziehen mit einer 
2°/0ig. Lsg. yon NH.,OH in Ggw. eines Schutzkolloids, Filtration usw., Koagulation 
mit Essigsaure. (Sowjet-Kautschuk [russ.: Ssowjetski Kautschuk] 1935. Nr. 3.
22—26.) • S c h o n f e l d .

C. R. Austen, Gummi in der Gasinduslrie. (Trans. Instn. Rubber Ind. 11. 264 
bis 277. Okt. 1935.) R i e b l .

— , Die Fdbrikation von Akkumulatorenkdsien. Beschreibung der Herst. aus Hart- 
gummi. (Gummi-Ztg. 49. 1220—21. 29/11. 1935.) R i e b l .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Konzentrieren von Kautschukmilch. 
Die Kautschukmilch (I) wird unter Vermeidung der Dampfbldg. erhitzt u. durch eine 
Diiso unter Bldg. einer groBen Oberflache in einen Baum eingefuhrt, dessen Druck be- 
trachtlich unter der Dainpfspannung der I  bei der Temp. liegt, mit der sie die Diise 
verlaBt; gleichzeitig wird NH3 z. B. nach dem Erhitzer oder der Umwalzpumpe in I  
eingefuhrt. Die so konz. I  wird mittels einer Pumpe emeut in den Erhitzer u. danach 
in den Verdampfer gefuhrt. Man kann das NH 3 aueh einleiten, wenn die I  schon auf 
50—55°/o konz. ist, aueh etwas KOH oder Seifen zusetzen. (F. P. 786 757 vom 7/3.
1935, ausg. 9/9. 1935. D. Prior. 16/3. 1934.) P a n k ó w .

Wingfoot Corp., Wilmington, Del., ubert. von: Howard I. Cramer, Cuyahoga 
Palla, O., V. St. A., Herstellung von Thiuramdisulfiden, insbesondere von Tetramethyl- 
thiuramdisulfid (I), durch Oxydation von NII,V oder Alkalidithiocarbamaten mittels 
NHt-Persulfat (II). — Zu einer 8— 10%ig. wss. Lsg. von 90 (Teilen) Dimethylamin 
werden 150 CS2 u. 85 20%ig- NaOH gegeben. Das in Lsg. befindliche dimetliyldithio- 
carbaminsaure Na wird mit einer 20%ig. wss. Lsg. von 240I I  oxydiert. Das abgetrennte I 
wird mit W. gewasclien u. getrocknet. Es stellt ein weifies Pulyer (F. 143— 145°) dar. 
Ausbeute 95%- Die Prodd. dienen ais Vulkanisationsbeschleuniger. (A. P. 2 014 353 
vom 11/12. 1931, ausg. 10/9. 1935.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Julius Soli, Leyer- 
kusen-I. G. Werk), Herstellung von Umwandlungsprodukten des Kautschuks, dad. gek., 
daB vulkanisierter Kautschuk der Einw. von H 2F2 ausgesetzt werden. H ,F2 kann fl., 
gasformig, in Lsg. in W. oder organ. Losungsmm., sowie bei erhóhter Temp. angewandt 
werden. (D. R. P. 618 992 KI. 39b vom 2/4. 1933, ausg. 17/9. 1935. Zus. zu 
D R. P. 615 050; C. 1935. II. 4448.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Julius Soli, Lever- 
kusen-I. G. Werk, und Albert Koch, Kóln-Deutz), Herstellung von Umwandlungs
produkten des Kautschuks durch Einw. yon H 2F2 au{ Kautschuk (I), dad. gek., daB die 
Kk. zwecks Erzielung 1. Prodd. unter den zur MaBigung yon chem. Umsetzungen ublichen 
Jjcdingungen durchgefiihrt wird, indem z. B. der I  u./oder H 2F2 in Lsg. mit Losungsmm. 
yenrendet u./oder H 2F2 in den I  eingeknetet wird. —  70 g einer 16,5u/0ig. Lsg. von I 
ui Bzl. werden durch Schiitteln mit 15 ccm einer 40%’g- £sg. von H 2F2 in Ather yer- 
■nischt. Unter Erwarmen erfolgt Bk. — Verwendung ais Klebemittel, zum Verbinden 

Hart- u. Weichkautschukschichten mit Metalloberflachen oder fiir Laekzwecke. 
UJ.R. P. 619 211 KI. 39b yom 21/6. 1933, ausg. 25/9. 1935. Zus. zu D. R. P. 
815 050; c. 1935. II. 4448.) P a n k ó w .

p “ • Au Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Walter
astby Lawson, Woodbury, N. J., V. St. A., Herstellung von Kautschukumwandlungs-
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produkten durch Behandeln yon Kautschuklsgg. mit H 2F2 (I). Weniger ais 1 Mol I  pro 
Isopren gibt weicho klebrige, ais Klebmitlel geeignete Massen, groBere Mengen I  geben 
thermoplast., fiir die Herst. yon elektr. Isoliennaterial u. Kunststoffen geeignete Massen. 
(A. P. 2 018 678 vom 11/4. 1934, ausg. 29/10. 1935.) P a n k ó w .

XIII. Atheriscłie Ole. Parfiimerie. Kosmetik.
W. H. Simmons, Petroleum in Cassiaol. Zum Nachweis von PAe. im Cassiaól 

ćmpfiehlt Vf. die W.-Dampfdest. einer kleinen Probe in einem besonders lconstruierten 
Dest.-App. —  Bei Anwesenheit von PAe. seheidet sich dieser ais obere Sehicht im 
Destillat ab u. laBt sich durch D. u. Brechungsindex identifizieren. (Perfum, essent. 
Oil Rec. 26. 408. 20/11. 1935.) E l l m e r .

M. Stoli und A. RouvÓ, Kinetische Untersuchung des Cyclisationspróblems im 
Hinblick auf die Darstellung von Laclonen mit Mosclius- und Ambragenich. ((Juatorz.' 
Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 9 Seiten. 1935. —  C. 1 9 3 5 .1. 810.) B e h r l e ,

Ignaz Herold, Naliirlicher und kunstlicher Moschus. Besprechung der Gewinnung, 
Herst. u. Eigg. von Verbb. mit Moschuscharakter. (Seifensieder-Ztg. 62. 695— 97. 
767— 69. 949—51. 1935.) E l l m e r .

— , Neupatenticrie Riechstoffe. Zusammenstellung neuerer Patente, die die Herst. 
yon Riechstoffen behandeln. (Seifensieder-Ztg. 62. 1031—32. 11/12. 1935.) E l l m e r .

R. Fomśt, Die Aldehydacetale. (Vgl. C. 1936. I. 454.) Zusammenstellung der 
physikal. u. geruchlichen Eigg. einer Anzahl von Diacetalen u. Vorschlage fiir ihre 
Verwendung in der Parfiimerie. (Seifensieder-Ztg. 62. 867— 68. 16/10. 1935.) E l l m e r .

R. Fomśt, Eigenschaften und Verwendung einiger Homologcn des a-Amylzimt- 
aldeJtydes. Angaben iiber a-Methylzimłaldehyd, C10H 10O, a-Athylzimialdehyd, CuH l20, 
oi-n-Propylzimtaldehyd, C12H 140, a-n-Bulylzimlaldehyd, Cl3H 1(,0, <x-n-Amylzimlalde]tyd, 
Cl4H 180, v--n-Hexylzimialdehyd, C15H 200, a.-n-Heptylzimtaldehyd, C10H 22O, a-n-Odyl- 
zimłaldehyd, C17H 240, a-n-Nonylzimt aldehyd, C18H 20O, a-n-Decylzimtaldehyd, C19H280, 
a-Phenylzimtałdehyd, C15H 120. —  Vorschriften zur Verwendung in Riechstoffkompo- 
sitionen. (Seifensieder-Ztg. 62. 697— 98. 1935.) E l l m e r .

L. Petrowa und D. Alwin, Dimełhylińdpl. Zur Darst. von a,/S-Dimethy!indoI 
wird zur Suspension von Phenylhydrazin-HCl in 10%ig- Essigsiiure allmahlich Methyl- 
athylketon eingetragen u. die Lsg. yorsichtig auf 58— 60° erwarmt bis zur Entfarbung. 
Die Temp. steigt dann noch von selbst auf 80—85°. Sobald die Temp. zu sinken beginnt, 
^ard auf 90— 95° erwarmt u. das Gemiseh der Krystallisation iiberlassen. WeiCe 
Blattchen, F. 95°. Ausbeute 90—80°/o. Zibetgeruch. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Masslo- 
boino-shirowoje Djelo] 11. 320. 1935.) Sc h o n f e l d .

A. Gussewa, Synthese von Praparaten mit Veilchenduft. Ausgeliend von den 
Nebenprodd. der SK-Fabrikation, -\vurde aus der Piperylen u. Hexadien-2,4 enthaltenden 
Fraktion (mit 30— 40% Dienen) durch Kondensation mit Crotonaldehyd ein Isomeres 
des Cyeloeitrals hergestellt, welches bei weiterer Kondensation mit Aceton oder Methyl- 
athylketon ein Keton liefert, welches in der Zus. dem Iron u. Ionon nahe steht. Der be- 
nótigte Crotonaldehyd kann ebenfalls aus dem bei der SK-Synthese aus A. gebildeten 
CH3-CHO erhalten werden. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11- 
321. 1935.) Sc h o n f e l d .

Alfons M. Burger, Die kunstlichen Agrumemle. Angaben iiber natiirliche u. 
kunstliche Riechstoffe, welehe zur kunstlichen Nachbldg. von Bergamottol, Citronenol, 
Orangenol, Mandarinenól u. Neroliol geeignet sind. (Riechstoffind. u. Kosmetik 10- 

195— 96. Nov. 1935.) E l l m e r .

Fritz Schulz, Modeme Parfumkomposilionen. (Forts. der C. 1935- II- 3021 ref. 
Arbeit.) (Seifensieder-Ztg. 62. 698— 99. 1935.) E l l m e r .

Fritz Schulz, Lobelia-Seifenparfumkompositionen. Vorschriften. (Seifensieder-Ztg.
62- 929—30. 30/10. 1935.) E l l m e r .

— , Beilrag zur Herstdlung von Spezial-Kolnisch-Wasser. Yorsehriften zur Herst. 
yersehiedener Geruchstypen. (Seifensieder-Ztg. 62. 699— 700. 1935.) E l l m e r .

Geoffrey A. Allen, Crem und flilssigc Puder. Vorschriften. (Manufaetur. Chemist 
pharmac. Cosmetic Perfum. Tradc J. 6 . 397— 98. Dez. 1935.) E l l m e r -

Josef Augustin, Lichtschutz- und Sonnenbrandmittel. I —IV. Besprechung der 
fiir den Schutz gegen die Sonne yerwendbaren absorbierenden u. reflektierenden 
Verbb., braunender Z u s a t z e ,  Sonnenbrandmittel u. der Priifung yon L ie l it s c h u tz s a lb e n
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auf ihre Wirksamkeit. (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 21. 278— 82. 293. 308— 10. 325— 26.

Frank Atkins, Einige neue Haarpflegemitlel. Vorschriften fiir Festlegemittel. 
(Pharmac. J . 135 ([4] 81). 531— 32. 16/11. 1935.) E l l m e r .

Katadyn A .G ., Glarus, ubert. von: Alexander Krause, Miinchen, Kunstliche 
Allerung von Buftstofflosungen. Man behandelt Lsgg. von Duftstoffcn oder einzelne 
Bestandteile der Lsgg. vor ihrer Venvendung. z. B. das Losungsm., wie C2H5OH, W. 
bzw. Gemische beidcr mit katalyt. bzw. oligodynam. wirkenden Stoffen, wie Pt, Ir, 

.Au, Cu, Cd, Co, Ni, insbesondere aber Ag oder mit swl. Verbb. dieser Metalle, z. B. 
dyrch zeitlich geregelten DurchfluB der Lsgg. durch groBe Metalloberflachen enthaltende 
Behalter; man kann die Metalle auch ais Anoden fur eingeleiteten schwachen Gleich- 
strom verwenden. Unter anderem eriibrigt sieli durch das Verf. die Verwendung von 
Fisiermitteln, wie Moschus oder Ambra. (Ung. P. 113 349 vom 16/8. 1933, ausg. 
15/11. 1935. D. Prior. 4/2. 1933.) M a a s .

Joseph Adinolfi, London, Haarpflegemitlel, aus 15 (Unzen) Paraffin, 5 Glycerin, 
1/2 Palmkemól, 2%  Parfum, 1 Farbemittel (griiner Pflanzenfarbstoff), 1%  Gallonen W. 
(E. P. 439 011 rom 18/3. 1935, ausg. 27/12. 1935.) A l t p e t e r .

H. Gossler, Mannheim, Herstellung Ullraviolettstrahlen absorbierender Ole und 
Salben, dad. gek., da 13 man jodierte oder dehydrierte, gegebenenfalls jod- oder schwefel- 
haltige Sterine in den Olen bzw. den zur Salbenbereitung dicnenden Olen u. Fetten 
auflóst. Es wird z. B. gesclimolzenes Cholesterin oder Sitosterin mit J  yerruhrt, worauf 
die Mischung noch einige Minuten auf 170— 180° erhitzt wird, um schlieBlich in Ol 
gel. zu werden. (D. R. P. 621769 KI. 30 i vom 28/1. 1934, ausg. 13/11. 1935.) H o r n .

K. Smoleński, Chemische Zusammenselzung und Verarbeitungswerl von hoch- 
zuckerhalligen (Z.) und hocherlragsfahigen (E.) Zuclcerruben. Der Gewichtsertrag der 
Riiben E. pro ha betragt 118% der Ruben Z; der Zuckerreichtum betragt aber nur 
89%. Die Zuckerausbeute pro ha ist deshalb fiir E. um 5% hoher ais fur Z. Die Roh- 
safte u. die raffinierten Safte von E. zeigen geringere Reinheit u. sie enthalten mehr 
schadliche Asche, so daB die Zuckerverluste in der Melasse gróBer sind. Das Rcndement 
an WeiBzucker ist fiir E. um 13% geringer ais fur Z. (Prace centr. Lab. Cukrownie?,.
1934. 1— 15. 1935.) Schonfeld.

D. I. Mirliss und M. S. Gorocholinskaja, Methode der Stufenhydrolyse von Holz- 
stoff zu Furfurol mit Erhaltung des Zellstoffs zum Zwecke der nachfolgeriden Yerzuckerung. 
(Vgl. C. 1935. II . 3158.) Unters. der Moglichkeit der Furfurolgewinnung aus Laub- 
hólzern bei Erhaltung der Cellulose. Die Furfurolgewinnung durch Dampfen mit W. 
verlauft am giinstigsten, wenn der ProzeB nach der fruher angegebenen Methode der 
stufenweisen Hydrolyse gefuhrt wird (Erhitzen mit Dampf bis zum erforderlichen 
Druck u. Dest. des gebildeten Furfurol bei dem gleichen Druck). Bei einem Moduł
1:8 (Druck 6— 8 at) war dic Furfurolausbeute aus Espcnholz gróBer, ais bei gróBerer 
Verdiinnung (1: 10 u. 1: 12), infolge der starkeren katalyt. Wrkg. der gebildeten organ. 
Sauren (HCOaH, CH3-C02H). Daraus erhellt die ZweckmaBigkeit der stufenweisen 
Methode; denn sonst nimmt die Konz. der Lsgg. der organ. Sauren standig ab. Bei 
einem Druck von iiber 8 at nimmt die Furfurolatisbeute aus Espenholz nicht weiter 
zu; bei Birkenholz steigt sie an bis 10 at. Die Ausbeute betragt fiir Espenholz bei 10 at 
86% der H2S04-Hydrolyse, fiir Birkenholz 72%. Bei der Hydrolyse von Birkenholz 
mit W. in Ggw. von NaCl (15% der Lsg.) erhalt man 11% Furfurolausbeute, d. h. 
fast ebenso viel wie bei Hydrolyse mit HC1 u. H2SO,. Giinstigste H3PO.r Konz. fiir 
die Furfurolgewinnung aus Birkenholz (Ausbeute 11,8% =  88% der theoret.) ist 
gleich 3%. Eine weitere Steigerung der H3P04-Konz. vermindert aber nicht die Fur
furolausbeute. Die Autoklavenmasse enthalt nach der Holzhydrolyse mit W., NaCl- 
" sgg- oder H3PO., groBe Mengen Cellulose, die zur Verzuckerung verwcndet werden 
inq"' c^em- Ind- [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 12. 501—05.

SCHONFELD.
.. Jui VondrŚ.k und MiloS Kminek, Bericht uber die vorbereitenden Sludien fur 
iv f^fahrw ig der Ofnersclien Methode zur Bestimmung des Inrertzuckers im Rohzucker. 
' gl. C. 1936. I. 1527.) Die Notwendigkeit, die HERZFELDsche Methode zur Best. 
' on reduzierenden Stoffen bei Handelsanalysen (dereń Ergebnisse insgesamt niedrigere

342— 43. 1935.) E l l m e r .

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę,
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sind ais nach anderen Arbeitsvorschriften) durch eine genauere zu ersetzen, fiihrte 
bei Vergleichsverss. (2300 Invertzuckerbestst. in 484 Rohzuckermustern) mit anderen 
Arbeitsmethoden zu dem Ergebnis, daB die direkte ungekiirzte Vorschrift nach O f n e r  
unstreitig die beste ist, zumal sio auch verschiedeno andere Vorteile (Fortfall der Fil- 
tration, genaue u. schnelle Titration) besitzt. Durch diese Methode wird die bisher 
Yorgesehrieben geweseno Arbeitsvorschrift nach H e r z f e l d  jetzt verbindlich ersetzt. 
(Z. Zuckerind. cechosloy. Republ. 60 (17). 113—20. 13/12. 1935.) Ta e g e n e r .

H. Tryller, Stdrkebestimmung in Pulpę. Beschreibung eines Arbeitsganges, bei 
dem die Pulpo in einer Kugelmiihle zerkleinert, mit Diastase verzuckert u. die Maltose 
nach Kliirung mit Pb-Essig polarisiert wird. Einzelheiten im Original. (Z. Spiritusind. 
58. 367. 28/11. 1935. Schneidemiihl.) Gr o s z f e l d .

Octave d’Hotman de Villiers, Rose Hill, Insel Mauritius, Gewinnung von raffi- 
niertem Zucker aus Rohzuckersirup unter Verwendung der bei der Rohzuckerherst. ver- 
fiigbaren Wannę in Form von iiberschiissigem Dampf u. uberschussigem Bagasse- 
brennstoff. Der aus dom gereinigten u. filtrierten Rohsaft gewonnene Sirup wird durch 
Schleudem u. Zufuhrung Yon Dampf u. bzw. oder W. gereinigt. Eine schemat. Zeich- 
nung erlautert den Arbeitsgang der Aufarbeitung, wobei darauf Wert gelegt wird, daB 
die Raffination in moglichster Nśihe der Rohzuckeranlage stattfindet. (Ind. P. 20 962 
vom 20/6. 1934, ausg. 23/11. 1935.) M. F. M u l l e r .

N. V. Internationale Suiker en Alcohol Co. (International Sugar and Alcohol 
Co.) „Isaco“, Haag, iibert. von: Holzhydrolyse A. Gr., Heidelberg, Gewinnung von 
krystallisierlem Zucker aus Holzzuckerldsungen, die durch Verzuckerung Yerholzter 
Pflanzenteile erhalten sind u. Glucose, Xylosc, Mannose u. dgl. enthalten. Man setzt 
den z. B. bis auf 85% Gesamtzuckergeli. eingeengten (Glucose oder Xylose enthalten- 
den) Lsgg. einen monomeren Zucker (vorteilhaft Mannose) im Betrag von 5— 10°/o 
der Gesamtzuckermenge zu, liiBt krystallisieren u. entfernt die Mutterlauge; z. B. laBt 
man bei 35— 50°, gegebenenfalls nach Impfung der Lsg. mit Krystallen des zu ge- 
winnenden Zuckers unter Riihren sich eine feste Krystallmasse bilden u. schleudert 
sie unter Behandlung mit W. Der Behandlung kann auch das durch Krystallisieren 
von Holzzuekerlsg. bei Zimmertemp. erhaltene u. wiedergel. Krystallgemisch unter- 
worfen werden. Weitere Ausfiihrungsformen. (Ung. P. 113 206 yom 5/4. 1934, ausg. 
15/10. 1935. D. Prior. 7/4. 1933.) Maas.

XV. Garungsindustrie.
Engelbert Rosenbaum, Bdtrage zur Untersuchung der Backhefe. (Vgl. C. 1935-

I I . 3315.) Angabe eines ausfuhrlichen Untersuehungsganges. Tabellen iiber Gewiohts- 
yerlust einzeln gelagerter, in Pergamentpapier eingewickelter Hefestiicke sowie iiber 
Verss. iiber yerschiedene Einfliisse auf die Garzeit. (Z. Unters. Lebensmittel 70. 366 
bis 378. Nov. 1935. Bestwig i. W.) G r o s z f e l d .

Engelbert Rosenbaum, Ausldndische Backhefen. Nach Analysenergebnissen 
(Tabellen im Original), die eine sehr wechselnde Qualitat der auBerhalb Deutschlands 
hergestellten Hefen zeigten, ergab sich weiter, daB die Farbę der deutschen Hefen 
durchweg heller, der W.-Geh. u. P205-Geh. hoher waren. Viele ausland. Hefen ent- 
hielten nocli sprossende Zellen. Hinsichtlieh der Garzeit lieferten 2 ausland. Fabriken 
eine vorziigliche Hefe, im Blittel zeigten aber 10 deutsche Backhefen, mit de m se lb e n  

Weizenmehl verglichen, bessere Garzeiten ais Auslandshefen. (Z. (Jnters. Lebens
mittel 70. 378— 83. Nov. 1935. Bestwig i. W.) G ro s z fe ld .

A. Kirów und F. Faiwischenko, Untersuchung der Hefen der Rasse Unters. 
einer in RuBland kultivierten Heferasse fiir die Brennerei, welche morpholog. der 
Mehrzahl der fiir diesen Zweck verwendeten Arten weitgehend entspricht. Sie yertragt 
besonders hohe Zuckerkonzz. bis zu 30%. Abgetotet wird die Hefe bei 55°. (Gar.-
Ind. [russ.: Brodilnaja Promysclilennost] 11. Nr. 3. 34—37.) SCHÓNFELD.

A. Sabrodski, Auf kliirung des gunsligsten Verfahrens zur Yerarbeitung yon IJafer 
auf Spiritus. Die Vergarung von Hafer erfolgt zweckmaBig im Gemisch mit B-oggen, 
wegen der grófleren Viscositat der Lsgg., welche die Schalen in Suspension e rh a lte n . 

Im  Gemisch mit Roggen konnen 40%, im Gemisch mit Kartoffelmaische 50% Haier 
verarbeitet werden. Fur Gemische von Roggen, Gerste u. Hafer sind 3 4%  Koggen. 
33% leicht entsehalten Hafers, 33% Gerstenmehl zu yerwenden. Fiir sich allem so
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Hafer nur in entschiiltem Zustande yerarbeitet worden. (Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja
■ Promyschlennost] 11 . Nr. 3. 13— 23.) S c h o n fe ld .

Lebrun und Radet, Die W eine der Ernie 1934 in  der Cliampagne. Analysen- 
ergebnisse (Tabellen) u. dereń Besprechung. (Ann. Falsificat. Fraudes 28. 465—77. 
Okt. 1935. Lab. dópartemental de Chalons-sur-Marne.) G r o s z f e l d .

V. Estienne und F. Gśrard, Die Bestimmung der Starkę durch Amylase. Angaben 
iiber die Bereitung der Amylase u. die Ausfiihrung der Best. unter Zusatz von Sucrase. 
(Buli. Ass. anciens Etudiants Ecole supćr. Brasserie Univ. Louyain 35. 150— 57. 
1935.) S c h in d l e r .

Commercial Solvents Corp., Terre Haute, Ind., iibert. yon: Winfred N. Mc Cut- 
chan und Cornelius F. Arzberger, Peoria, 111., David A. Legg und Hugh R. Stiles,
Terre Haute, Ind., V. St. A., Odrtechnische Oewinnung von Butylalkohol und Aceton. 
Der zu vergarenden Kolilehydratlsg. werden 10— 1000% einer filtrierten Sehlempe (I) 
der yorliergelienden Garung bzw. Dest. zugesetzt u. diese Fl. nach teilweiser Neutrali- 
sation bei einem pn von 5— 6,8 mit Clostridium acetobutylicum (Weizmann) u. bei 35 
bis 37° yergoren. Diese Bakterien werden in mehreren Generationen in Nahrlsg. mit 
steigendem I-Geh. herangeziichtet. Zur Kolilehydratlsg. sind Zusatze yon 20— 40% 
der bei der ZuekerkrystaUisation anfallenden Mutterlauge vorgesehen. Ferner konnen 
zur Bindung der gebildeten Essig- u. Buttersaure Allcali-, Erdalkali- oder Ammonium- 
salze, z. B. CaC03 inMengen von 0,01— 0,1% zugesetzt werden. Ein Zusatz von 30% I  
zu einer 8%ig. Maismaische ergibt z. B. eine Ausbeuteerhóhung um 1% Butylalkohol, 
bezogen auf das Maisgewicht. (A. PP. 2 023 087, 2 023 368 u. 2 023 374 vom 28/11.
1932, ausg. 3/12. 1935.) Sc h in d l e r .

Semet-Solvay Engineering Corp. (Erfinder: F. G. King), V. St. A., Verbessem 
des Oeschmacks von alkoholischen Destillatm. Die bei der Dest. alkoh. Fil. abgetrennten 
Sauren werden konz. u. ihre Dampfe in der Dest.-Kolonne den A.-Diimpfen zugefiihrt. 
Die liierbei eintretende Veresterung bewirkt die geschmackliche Verbesserung des 
Dcstillates. Dio Saurediimpfo konnen aber auch in einem besonderen Rk,-GefiiB mit 
den am Kopf der Dest.-Kolonne austretenden A.-Dampfen in Kontakt gebracht werden. 
Vorr. (F. P. 790 541 vom 25/5.1935, ausg. 22/11.1935. A. Prior. 26/5. 1934.) Sc h in d l .

Martin d’Arnal, Frankreich, Bierausschankverfahren. An Stelle der teuren C02 
wird zum Leerdriicken der Fasser ein Gemisch aus 15% C02 u. 85% N2 yerwendet, 
da mehr ais 15% yom Bier unter n. Verhaltnissen nicht gel. wTerden. N2 ist prakt. 
unl. in mit C02 angereicliortem Bier u. chem. sowie biolog, ohne nachteilige Wrkg, 
(F.P. 790 868 yom 4/6. 1935, ausg. 28/11. 1935.) Sc h in d l e r .

Henkel & Cie. G. m. b. H., Deutscliland, Biersteinentfemungsmittel, bestehend 
aus Lsgg. yon Nitraten soleher sehwachen organ. Basen, die mit HN03 haltbare, sauor 
reagierende Salze u. mit den Red.-Prodd. der HN03 unschadliche Gase bilden, ins- 
besondere von Nitraten yon Amidoverbb. der H2C03, wie Harnstoff, Thiohamstoff 
11 • dgl. Weiter konnen primare Aminę, Saureamide oder Sulfonamide, dereń Salze, 
Additionsprodd. oder Deriw. mit HN03 zusammen angewendet werden. Ais Zusatze 
dienen bekanntc Netzmittel, Verdickungs- u. Korrosionsyerhiitungsmittel. (F. P. 
790 557 vom 25/5. 1935, ausg. 23/11. 1935. D. Priorr. 23/6. 1934 u. 25/4.
1935.) _ Sc h in d l e r .

Emile Augustin Barbet, Frankreich, Konzentrieren und Pasteurisieren von Wein. 
Las Konzentrieren des Weines wird derart durch Dest. durchgefuhrt, daC jeweils nur 
U des Weines abdest. u. dessen mit Bukettstoffen angereichertes stark alkoh. Destillat 

den verbhebenen %  des Weines wdeder zugesetzt whd. Neben der Erhóhung des A.-Geh. 
erfolgt also gleichzeitig Vermehrung der Bukettstoffe. Vorr. (F. P. 45 781 vom 18/8.
1934, 3/12. 1935. Zus. zu F. P. 775 237; C. 1935. II. 773.) S c h in d le r .

XVI. Nahrungs-, Genuli- und Futtermittel.
W. Friedrich, Die Stcrilisalion von Konserven. Prakt. Angaben zur Vermeidung 

'on Sio rui) gen, so durch besonders in Holzwandungen sich ansiedelnde Sporen, durch 
passende pn-Enistellung u. Beachtung der Warmeleitungsdauer in den Dosen. (Obst-
11 • «emuso-Verwcrtg.-Ind. 22. 769— 70. 19/12. 1935.) G r o s z f e l d .

Gerhard Klemt, Die deutsche Getreideemte 1935. I I . Chemische Untersuchungen. 
U- vgl. C. 1936. I. 458.) Tabellen iiber Proteingeh., Klebergeh., Quellzahl, Testzahl,

anzenbefall u. Ascliegeli. nach Sorten u. Bezirken geordnet. Die groCe Anzahl
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Wanzenweizen maohtc sich durch dio Ggw. von Lcimkleber u. nicdrige Quellzahlen 
bemerkbar, wahrend die Testzahl wenig beeinfluflt wurde. (Z. ges. Getreide- u. 
Muhlenwes. 22. 200—09. Nov. 1935. Berlin, Institut fiir Miillerei.) H a e v e c k e r .

Gerhard Bruckner, Die deutsclie Oet/eideernte 1935. Nachtrag zu den bolanischen 
Untersuchungen am Weizen. (Vgl. C. 1936. I. 458.) Untersuchungsergebnisse iiber 
Weizen aus Schleswig-Holstein. (Z. ges. Getreide- u. Miihlenwes. 22. 210. Nov. 1935. 
Berhn, Institut fiir Miillerei.) H a e v e c k e r .

Karl Schmorl, Studien uber Reifeiorgdnge am Brotgetreide (Wz.). Besprecliung 
der Veriinderungen der pliysikal. Wertkonstanten, des W.-Geh., der Kleberąualitat, 
des Siiuregrades, der elektrolyt. Leitfiihigkeit u. des Farinogramms wahrend der ver- 
sehiedenen Reifestadien des Weizens. (Miihle 73. Nr. 1. Miihlenlabor. 6. 11— 15. 3/1.
1936.) H a e v e c k e r .

P. P. Tarutin und N. M. Orloff, Druckwiderstandsfdhigkeit des Weizenkomes 
nach der Behandlung mit Ultrakurzwdlen. Die Kraft, um Weizen zu zerąuetschen, 
scliwankt zwischen 2—20 kg. Je hóher die Temp. im Weizen bei der Behandlung mit 
Ultrakurzwellen steigt, um so niedriger wird die Widerstandsfiihigkeit. Mit erlióhtem 
W.-Geh. des Komes wird der erforderliche PreCdruclc geringer, wahrend der Kraft- 
bedarf zur Zerkleinerung zwischen laufenden Walzen steigt. (Amer. Miller 63. Nr. 12. 
36—42. Dez. 1935.) H a e v e c k e r .

Louis Grangette, Laboratoriumsuntersuchung in der Bdckerei. (Quatorz. Congr. 
Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 5 Seiten. 1935.) H a e v e c k e r .

J. Chevalier, Broit und Kleber, (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 
1. 7 Seiten. 1935.) H a e v e c k e r .

M. J. Blish und R. M. Sandstedt, Definition und Messung der „Mehlbackfdhig- 
keitu ais eine vom Weizen unabhdngige Eigenschaft. Weizen gleichen Proteingeh. haben 
durchsclinittlich die gleiche Backmóglichkeit bzgl. des Gebiickyol., obgleich nieht alle 
auf dieselbe Baekmethode gleichmiiBig reagieren. Daher ist fiir alle prakt. Zweckc 
„Mohlbackfahigkeit“ u. Proteingeh. gleichbedeutend. Ausgenommen sind die Weizen, 
die bei Behandlung mit KBr03 u. anderen Mitteln nieht entsprechend ihrem Protein
geh. im Gebiickvol. reagieren. Die ,,Mehlbackfahigkeit“ ist daher vom Weizen unab- 
hiingig, u. durch den Proteingeh. bestimmbar. Der Hauptzweck des Backycrs. ist 
dann, den EinfluB einzelner oder kombinierfer Behandlungen auf das Backvol. zu 
bestimmen. (Cereal Chem. 12. 653— 64. Nov. 1935. Lincoln, Nebraska, Univ. of 
Nebraska.) HAEVECKER.

VI. Stanek und P. Pavlas, Mikrocherriische Studien uber kunstliche Sufistojfe. 
Dulcin. (Zbl. Zuckerind. 43. 853— 55. 12/10. 1935. — C. 1935. I I .  291. 1936. I. 
216.) G r o s z f e ł d .

A. Samson, GrunćUagen und Praxis der Fleischkonservenherstdlung. Darst. im 
Zusammenhange. (Food Manuf. 10. 381—84. 423— 25. Dez. 1935.) Gr o s z f e ł d .

I. A. Smorodinzew und W. W. Palmin, ChemischeZusammensetzung des Sclmeine- 
magens. Mittlere Zus.: W. 80,92, Gesamt-N 2,44, Protein-N 1,79, Rest-N 0,48,
Fett 1,93, Extraktivstoffe 1,85, Asche 0,79°/o. Der Fettgeh. schwankte am starketen 
zwischen 1,00— 2,81°/0. Der Geh. an Asche ist kleiner ais bei anderen Organen (mit
0,94— 1,48%). (Z. Unters. Lebensmittel 70. 365— 66. Nov. 1935. Moskau, Chem.- 
Technolog. Inst. d. Fleischindustrie.) Gr o s z f e ł d .

William Godden und Claude Austin Puddy, Ertrag und Zusammensetzung der 
Milch nom, Schaf. Tabellen iiber Ertrag, D. u. Zus. (auch Aschenanalysen) von Milch 
zu yersehiedenen Zeiten in der Laetation yon 8 Cheyiotschafen unter Vers.-Bedingungen 

u . weiteren unter naturMchen Weideverhiiltnissen aus yersehiedenen Teilen Schott- 
lands. Die Zahlen zeigen keinen deutlichen Unterschied in der Zus. ais Folgę groBer 
Differenzen im Ca-Geh. der Bationen. (J. Dairy Res. 6. 307— 12. 1935. Aberdeen, 

Tho Rowett Research Institute.) G r o s z f e ł d .

Karl Eckl, Jahreszeitliche Einfliisse auf die Qualitdt der Milch und auf einige zur 
Beurteilung dienende Verfahren. Die (Jualitat der Milch (Keimzahl, Red.-yermógen, 
Garbilder, Bact. coli) unterliegt starken jahreszeitliehen Śchwankungen mit sprung- 
haften Ubergiingen von der Winter- zur Sommerperiode u. umgekehrt. Die En™, 
der Milchąualitat nach dem Melken bis zum Zeitpunkt der Einlieferung in die Molkerei 
ist bei nieht sofort gekuhlter Milch im wesentlichen von den Schwankungen der Tages- 
u. Naehttempp. beherrscht, die an Bedeutung den EinfluB der ursprungliehen Infektion 
der Milch iiberwiegen. In  method. Hinsicht ist die Reduktaseprobe in der Winterperioue 

u. bei niedriger Keimzahl genauer ais in der Sommerperiode u. bei hoher Keimzahl.
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Boi gleicher Kcimzahl zeigte sio im Wiutcr Tendonz zur Verlangerung, im Sommor 
zur Verkiirzung der Red.-Zeit. Boi der Garprobe unterliegen die einzelnen Gartypen 
die Garbilder u. die Beziehungen zwischen Garbild u. Keimzahl jahreszeitliehen Schwan- 
kungen, wie naher gezeigt wird. Die Colizahl fallt von Juli bis Dezember unyerhaltnis- 
maBig raseher ais die Keimzahl. (Milchwirtschaftl. Forschg. 17. 193—205. 13/12. 1935. 
Friedland i. B., Milchwirtschaftl. Lehranstalt u. Untersuchungsstation.) G r o s z f e l d .

O. K. Palladina und T. A. Krotowa, Bedeutung und Bekampfwng der Darm- 
bakterien in Milchprodukten. Krit. fiir das Darmstabclien ist pn =  4,2; bei hóherem p« 
uberlebt es bedeutende Zeitraumc. Dieselbe Widerstandsfiihigkeit gegen Sauren zeigt 
der Erreger der Nahrungsmittelyergiftungen B. Breslau. Gemeinsame Einw. yon 
Salz u. Saure (NaCl 5°/0, pn =  4,6} ruft Absterben der Bakterien der Darmgruppe in
24 Stdn. hervor. In  Butter u. Margarine wachst die Darmgruppe im Herst.-Vorgang 
stetig an. Dabei empfiehlt sich daher schnelle Durchfiihrung des Versauerungsvorganges 
u. Salzung mit Salzlake. (Milchwirtschaftl. Forschg. 17. 212—21. 13/12. 1935. Lenin
grad, Zentral-Fett-Institut.) G r o s z f e ld .

E. J. Pullinger, Mastilisslreplokokken in Sammelmilcli. Bericht iiber Hiiufigkeit 
dea Vork. von hamolyt. Streptokokken in verschiedenen Sorten Handelsmilch u. 
Angaben iiber bakteriol. Unters.-Technik. Einzelheiten im Original. (J. Dairy Res. 6. 
369—82. 1935. London, Royal Veterinary College.) G r o s z f e l d .

G. Grenoilleau und M. Momet-Cros, Nutdichiceit der bakteriologischen Kontrolle 
der Pasteurisierung der Milćh. Nach Verss. in 2 Molkereien war die rohe Mischmilch 
stets stark verschmutzt mit iiber 100000 Colikeimen im ccm u. 20— 50 Millionen 
Gesamtkeimen, nach Pasteurisierung: Colikeime 0—500, Gesamtkeime hochstens 3000. 
Nach Pasteurisierung, 1 Min. bei 75°, dann kurze Zeit in einem Behalter bei 62—63°, 
in der einen Molkerei blieben noch 200—500 Colikeime im 1 zuriick, nach 10 Min. 
bei 75° in der anderen Molkerei keine mehr. Besprechung der Rechtslage fiir Frank
reich. (Ann. Hyg. publ., ind. sociale 1935. 721—28. Dez. Paris, Facultć de med.) Gd.

O. K. Palladina, W. A. Mazjukewitsch, E. L. Milowa und N. S. Grigorjewa, 
llber die Aromabildung gegorener Milch. Nach Verss. empfiehlt es sich, Margarine auf 
gegorener Milch mit Anwendung von Fermenten aus mehreren nach biochem. Charak- 
teristik ausgewahlten u. auf organolept. Abschiitzung kontrollierten Stammen yon 
Str. cremoris zu bereiten. Zur Aktiyierung des Fennents u. Starkung des Geschmacks 
soli ein starker Stamm Str. lactis zugesetzt werden. Verbesserung des Geschmacks 
u. Vermeidung von zu starkem Sauregeh. wird durch Einfiihrung von Aromastammen 
in die Symbiosen yermieden. Die Bldg. von Diacetyl entspricht nicht immer guten 
Geschmackseigg. des Ferments. Bei voller Aktivitat einer guten Kultur von Aroma 
>,Betacoccus“ wird hohe Saurefliichtigkeit u. Diacetyl entwiekelt. Jedes gute Ferment 
liefert auch hohe Saurefliichtigkeit, die aber dafiir nur dann eharakterist. ist, wenn 
sie den akt. Sauregeh. herabsetzt u. dieser hinter dem Anwachsen der Titersaurc 
zuriickbleibt. Vollwertige Fermente sollen immer Diacetyl entwickeln; ihre Taug- 
lichkeit ist aber nicht nach der Diaeetylmenge, die dem Geschnmek durchaua nicht 
parallel geht, zu beurteilen. Diacetylbildende Milchsaurestabehen, die zugleich starkę 
Milchsaureentwickler sind, geben keine, Betabakterien gute technolog. Wrkg. Synthet. 
Diacetyl halt sich in gegorener Milch nur in Ggw. der Rasscn Aroma-f cremoris; 
str. lactis zers. es. (Milchwirtschaftl. Forschg. 17. 222— 43. 13/12. 1935. Leningrad, 
Zentral-Fett-Institut.) G r o s z fe ld .

W. Botschko und W. Djatschenko, Ober die Gewinnung von Kunstsahne und 
kunstrahm. Ober die Herst. yon Kunstsahne durch Emulgieren yon Magermilch mit 
mten in Ggw. yon Eigelb auf einer Homogenisiermaschine. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: 
Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 369—70. 1935.) S c h o n fe ld .

Elizabeth O. Whetham und John Hammond, Faktoren, die die Abscheidung 
l°n Milch und Butterfett beeinflussen. I. Variationen im Fettgcwicht, Fettgehalt und 
wmenge in der Milch, die zur Herstellung einer gegebenen Buttermenge erforderlich ist. 
as Fettgewicht in der Milch, erforderlich zur Herst. von 1 lb. Butter, wurde gewahlt, 

die GróCe der Fettkiigelchen in der Milch anzuzeigen, u. so der Begriff „Rahmlinic1' 
jeream line) erhalten. Bei konstantem Milchertrag yariiert der Fettgeh. zwischen 
erscliiedenen Rassen aber nicht in dem MaCe, ais wenn der mittlere Ertrag nicht 
riicksichtigt wird. Das Gleiche gilt fur das Fett/Butterverhaltnis, d. li. die GróBe 
r iettkugelchen. Diese GróBe wird wahrscheinlich von 2 Faktoren bestimmt: 

tjj' '™digkeit der Butterfettbldg. durch die Zelle, yerschieden nach Rasse u. Lacta- 
^stufe, sowie Geschwindigkeit der Milchsekretion, welche die GróBe der Kiigelchen 
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nach der Auswaschungsgescliwindigkeit aus der Zelle beeinfluBt. Fur Fettertrag, 
Fettgeh., Fett/Butterverhiiltnis bczogen auf Milcliertrag unter yerschiedenen Bedin- 
gungen werden Begressionslinien angegeben. Nach Annahme beruhen Anderungen im 
Milchertrag wahrend der Lactationsperiode gróBtenteils auf Anderungen in der Sekre- 
tionsgeschwindigkeit der Zellen u. diese wieder auf Anderungen in der durch Alter 
beeinfluBten Anzahl selcretierender Zellen. Daraus folgt, daB bei Erhohung des Milch- 
ertrages durch beschleunigte Sekretion der Zelle der Fettgeh. der Mi Ich abnehmen 
(Lactationsperiode), wenn aber der Milcliertrag durch die Anzahl der sekretierenden 
Zellen ansteigt, der Fettgeh. der Milch unyerandert bleiben wird (Alter). Hicrdurch 
erklart sich aueh, wie Vererbung durch mannliche Vorfahren eine Zunahme des Milch- 
ertrages in Verb. mit oder unabhangig vom Fettortrage bewirken kann. (J . Dairy Res. 
6. 320—39. 1935. Cambridge, School of Agricidture.) Ge o s z f e l d .

Elizabeth O. Whetham und John Hammond, Falcloren, die Milch- und Butler- 
felłabscheidung beeinflussen. I I .  Die Farbę des Butterfettes. (I. vgl. yorst. Bef.) Aus 
den Ergebnissen (Tabellen u. Kuryen im Original) wird auf zwei wichtige Einfliisse 
auf die Butterfarbe gesehlossen: Abstammung der Kuli u. Art der Futterung. Eino 
leiclite Zunahme des Farbtones wurde meistens unter Bcdingungen angetroffen, die 
erhohten Milcliertrag yeranlaBten, u. angenommen, daB dies auf erhóhter Farbstoff- 
aufnahme im Futter im Verhaltnis zum erzeugten Butterfett beruht. Die Farbę ist 
kraftig in den ersten Wochen der Lactation u. fallt allmahlich, wenn mehr Fett aus dem 
KOrper ais Zusatz zu dem aus dem Futter benótigt wird. Nach etwa 180 Tagen steigt 
die Farbę wieder an, wenn der Butterertrag fallt u. wieder mehr Fett aus dem Futter 
geliefert wird. Aus dem Korperfett stammendes Butterfett ist nach Annahme deshalb 
blasser ais aus farbstoffreichcm Futterfett, weil die Korperzellen den Farbstoff teil
weise zuruckhalten u. in sich konzentrieren. (J. Dairy Res. 6. 340— 52. 1935. Cam
bridge, School of Agriculture.) Gr o s z f e l d .

E. O. Whittier und C. S. Trimble, Unterschiede im Milchsauregehalt bei Butler. 
Aus Unters. von Butterproben des Handels wurden folgende Schliisse gezogen: Aus 
n. Bahm ohne Saurewecker hergestellte Butter mit weniger ais 0,25% titrierbarer 
Saure enthalt weniger ais 0,025% scheinbare Milchsaure (Mi), bestimmt ais Acetaldehyd. 
Butter ohne Neutralisierungsmittel aus n. Sauerrahm bereitet, mit mehr ais 0,40% 
titrierbarer Saure enthalt uber 0,100%, Butter aus bis je etwa 0,20% titrierbarer 
Saure neutralisiertem Bahm iiber 0,050% Mi. Verdunnung des Bahmes mit W. oder 
suBer Magermilch oder Waschen der Butter mit alkal. W. yermindert etwas Mi in der 
Butter. Derartige Verff. werden aber wegen ihres ungiinstigen Einflusses auf Geschmaclt 
u. Textur der Butter wahrscheinhch im Handel nicht geiibt. Lagerung yon Butter 
selbst bei weit hóheren Tempp. ais iiblich hat keincn EinfluB auf den Geh. an Mi. (Ind. 
Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 389—90. 15/11. 1935. Washington, U. S. Department 
of Agriculture.) G r o s z f e l d .

C. D. V. Georgi, Chemische Zusammensetzung von Futterpflanzen des Cameron- 
hochlandes. Rolinahrstoffanalysen der wichtigsten Wiesen- u. Weidepflanzen. (Malayan 
agric. J. 23. 483— 85. Okt. 1935.) GSIMME.

Kenneth L. Turk, F. B. Morrison und L. A. Maynard, Der Ndhrwert der 
Proteine vcm Maisglulenmehl, Leinsamenmehl wid. Sojabohnenmehl (entolt). Unterss. uber 
die Verdaulichkcit, die Speicherung u. den biol. Wert der Proteine dieser Prodd. bei 
Lammem. Die Koeff. der Verdaulichkeit waren 66,3, 63,3 u. 67,0 (obige Beihenfolge), 
dio mittlere Speicherung (%  der Aufnahme) 26,5, 26,7 u. 33,8, die biol. Werte 65,7,
67,7 u. 72,8. Sojabohnenprotein war also in  jeder Hinsicht uberlegen. (J. agric. Res. 
51. 401— 12. 1935. New York, CorneU Agric. Exp. Stat.) SCHWAIBOLD.

H. E. Woodman und R. E. Evans, Ndhrwert von Luzerne. IV- Blaltstengd- 
verhaltnis. (III. vgl. C. 1935. I I .  145.) Getrennte Nahnvertanalysen von Luzerne- 
blattem u. -stengeln ergaben, daB erstere in allen Wachstumsstadien proteinreicm''' 

u. rohfaserarmer sind ais letztere. Die Stengel enthalten kurz yor der Blute in der 
Trockensubstanz 31— 37% Bohfaser, die Blatter nur 11— 13%. Die Blatter zeigen 
ebenfalls hohen Geh. an Atherextrakt u. Kohlenhydraten, sie sind aueh reicher an 
Aschenbestandtcilen ais die Stengel. (J. agric. Sci. 25. 578— 97. Okt. 1935.) GrIMME-

W. F. Geddes und B. Frisell, Eine Versuchsmuhle fu r 100 g Weizenmuster. Be
schreibung einer aus einer Schrotung, einer GrieBauflsg. u. einem Sichter besteheucKi 
Versuchsmiihle. (Cereal Cliem. 12. 691— 95. Noy. 1935. Winnipeg, Manitoba, Canada, 
Grain Research Laboratory.) HaeyeckeR.
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W. F. Geddes und T. R. Aitken, Versuchsmullerei und Backteclinik mit 100 g 
Weizen. Im  Vergleioh zu der mit 2000 g beschickten A l l is -Ci ia l m e r e s -Mu Ii Io ergaben 
auf der mit 100 g arbeitenden Miniaturmiihle gewonnene Mehle im 2B-g-Mehlbackvers. 
gut yorgleichbare Resultate im Gebackvol. u. auBeren Eigg. (Cereal Cbcm. 12. 696 
bis 707. Nov. 193B. Winnipeg, Manitoba, Canada, Grain Research Laboratory.) H a e v .

Bruno Gohlke, Ober eine Methode des quantitativen Nachweises von Mehl- 
rerfdlschungsmitteln, die zur kiinstlićhen Erhohung des Ascliegehaltes der Me/de Ver- 
wendung finden. Das Verf., kiinstliohe Asche durch CHC13 im Scheidetrichter zu sedi- 
mentieren, versagt bei Roggenmehl. Nach kurzer Zeit sinken die spezif. schweren 
Aleuronzellen nach unten, dereń naturlicher Aschereichtum die Best. der kunstlieh 
getauschten Asche yerhindert. Ais geeignet fiir Roggenmehl wurde folgende Methode 
gefunden: 5 g Mehl werden in einem 10-ccm-Scheidetrichter mit 8 ccm einer Mischung 
von 13,7 ccm CCI., u. 6,3 ccm CHBr3 5 Min. durchgeschuttelt. Das an den Wanden 
Haftende wird mit weiteren 2 ccm hinuntergespult. Nach 3 Stdn. wird das Ab- 
gesunkene in einen zweiten Scheidetrichter abgelassen, in dem wie beim erstenmal 
verfabren wird. Nach 3 Stdn. wird das Abgesunkene auf einen gewogenen Glasfilter- 
tiegel gebracht, 3-mal mit A. gewaschen, Luft durcligesaugt u. nach halbstiindigem 
Trocknen im Exsiccator gewogen. (Z. ges. Getreide- u. Muhlenwes. 22. 227— 30. 
Dez. 1935. Berlin, Institut fiir Mullerei.) H a e v e c k e r .

A. G. Simpson, Eine einfache Methode zur Bestimmung des „Oelbgehaltes“ und des 
Ausmulilungsgrades von 1Veizenmehlen. Mehl wird mit 100%ig. Aceton extrahiert u. 
der „Carotingelbgeh." colorimetr. gegen 0,01% K 2CrO.,-Lsg. bestimmt. Extraktion 
mit 80%ig. Aceton fiihrt zur Best. des Flavongelbgeh.“. Aus diesem ist in gewissen 
Grenzen auf den Ausmahlungsgrad zu sehlieBen. (Cereal Chem. 12. 569— 74. Nov. 
1935. London, England, Deptford Bridge Mills.) H a e v e c k e r .

J. Freilich, S.McHugh und C. N. Frey, Beziehungen zwischen experimentdlen 
mul zunftgemdpen Backversuchen. Garverhaltnisse, Teigbercitung u. Backofcn- 
verschiedenheiten yerursachen grofie Unterschiede; DurchstoBen u. Formen der Teig- 
stiicke liaben geringeren EinfluB auf die Unterschiede der Versuchs- u. der zunft- 
gemaBen Backergebnisse. (Cereal Chem. 12. 668— 91. Nov. 1935. New York, The 
Meischmann Laboratories.) H a e v e c k e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arnold Bohne,
Wuppertal-Elberfeld), Klarung ton Fruchtsdften und dhnlichen Fliissigkeiten, mittels 
Enzympraparaten aus Schimmelpilzen, zweckmaBig in fein gemahlener Form, die mit 
geringen Mengen, z. B. 0,5— 2% akt. Kohle gemischt, verwendet werden. Ais schwer 
zu klarende Fil. werden genannt: Trauben-, Apfel-, Birnen-, Erdbeer-, Zwiebelsaft 
u. Bier. Beispiel: 1000 1 friseh gepreBter Apfelsaft werden mit 1,5 kg Filtrationsenzym, 
das l°/0 Kohle enthalt, versetzt u. bei 15° iiber Naeht stehen gelassen. Nach Abscheidung 
der ausgesehiedenen Triibstoffe wird der geklarte Saft filtriert u. nach bekannten Verff. 
haltbargemacht. (D. R. P. 623 392KI. 53kvom 22/10.1932, ausg. 19/12.1935.) N it z e .

Herbert T. Leo, Clarence C. Taylor und Frederick A. Beck, Anaheim, Calif., 
>• bt. A., Herstellung von Ausgangsstoffen fu r Pektingewinnung, die bestimmte Mengen 
ergeben. Man geht von fein zerkleinertem Fruchtmark aus, das Teile yon kolloidaler 
Abmcssung nicht enthalt, wascht es frei bei niedriger Temp. yon wasserloslichen 
atoffen u. entwassert es unter Zusatz von geregelten Mengen eines Filterhilfsmittels, 
"'ie Diatomeenerde, so daB das Fertigprod. in der Gewiehtseinheit bestimmte Pektin- 
niengcn enthalt, schleudert u. trocknet die M. rasch bei niedriger Temp. Aus diesem

ff wńd Peklin hergestellt, indem man unter Zusatz von HC1 bei einem pn-Wert 
Ton 2,40—2,65 die iibliche Hydrolyse u. Extraktion yornimmt. (A. PP. 2 022470 
u- 2 022471 yom 16/10. 1933, ausg. 26/11. 1935.) N it z e .

Erich "Rmcf AForo Vnrlr "NJ V V fit. A J-Tcrołrtll/tifnn mi elit >>>OYr\orTiomrlom

\ JX , J T .  6  U & J L  1 U O  V O I I 1  l O / U .  - L y O * ,  a u » g .  ± V /X X -  X V O < J .)

T «• Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Stowener, 
ma a’ ^k-)> Entgiftung von Tabakrauch mittels poroser Stoffe, dad. gek., daB
Ton i'e? u Sanz oder zum Teil entwasserte Metallhydrate, insbesondere entwiissertes 

nerdehydrat, yerwendet. — Man yermahlt z. B. kaufliches Tonerdehydratpulyer
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zwecks Peptisation mit ctwas HN03 u. W. langere Zeit in einer Kugelmiihle, wobei man 
so viel W. yerwendet, daB die M. gerade flieBt. Man trocknet bei 100° auf Blechen, bringt 
auf 1/2— 1 oder 2 mm KorngróBe, erhitzt einige Zeit auf 550°. Ebenso kann man auf 
400— 600° erhitzten amerikan. Bauxit oder ein nach D. R. P. 561 713; C. 1932. I I . 3940 
erhaltenes weitporiges Tonerdegel yerwenden. (D. R. P. 622 636 KI. 79c vom 3/9.
1932, ausg. 3/12. 1935.) A l t p e t e r .

Wilhelm Menyhert, Budapest, Verzogem der Sduerung und Oartmg von Milch 
und Milchprodukten wie Ralim. Die Milch wird, bzw. dio Milchprodd. werden passiv 
immunisiert durch Erhohung ihrer baktericiden Wrkg. Zu dem Zweek kultiviert man 
in der Milch bzw. dem Milchprod. dieselbe Bakterienflora in geschwachtem Zustand, 
die bereits in yirulenter Form in der Milch bzw. dem Milchprod. yorhanden ist oder 
setzt der Milch bzw. dem Milchprod. dorartige Bakterienkulturprodd. zu. Die ge- 
schwachtc Bakterienflora gewinnt man durch Weiterkultivieren der in bereits ver- 
dorbener Milch bzw. in bereits yerdorbcnem Milchprod. yorkommenden Bakterien. 
Man kann dabei eine Bakterienart reinzuchten, wenn die Milch bzw. das Milchprod. 
gegen die yirulente Form lediglich dieses Bakteriums immunisiert werden soli. Die 
Bakterienkulturen bzw. ihre Inhaltstoffe konnen durch Zusatz geruch- u. geschmaek- 
loser, gegebenenfalls durch Zerfall anderer Stoffe entstehender Fixierstoffe, z. B. durch 
H202*haltbar gemacht sein. (Ung. P. 113195 vom 9/3. 1934, ausg. 15/10. 1935.) Ma a s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. von: Friedrich August 
Henglein, Koln-Deutz, Konseruierung von Oriinfulter. Den in Silos eingelagerten, 
safthaltigen Grunfuttermassen wird zur Konseryierung Holzzuclter, Holzzuckersirup 
oder die bei der Holzhydrolyse mit Mineralsauren, insbesondere HCI, erhaltene Fl. zu
gesetzt. Durch den Holzzuckerzusatz wird die Buttersauregarung in dem Griinfutter 
yermieden. (A. P. 2021996 vom 3/12. 1932, ausg. 26/11. 1935. D. Prior. 18/12. 
1931.) ___________________K a r st .

Andreas Sprecher von Bernegg, Tropische und subtropische Weltwirtschaftspflanzen, ihre 
Geschichtc, Kultur u. yolkswirtschaftl. Bedeutg. Tl. 3. GenuBpflanzen, Bd. 3. Stutt
gart: Enke 1936. gr. 8°.

3, 3. Der Teestrauch u. d. Tcc. Die Mate- oder Paraguayteepflanzc. (XVI, 432 S.) 
M. 31.— ; Lw. M. 33.—.

Jahresbericht uber die Fortschritte in der Untersuchung der Nahrungs- u. Genuflmittel sowie 
Gebrauchsgegenstande, bearb. von Carl August Rojahn, unter Mitw. von S. M. v. Bruch- 
hausen. Jg.44. Bericht iiber 1934. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1935. (8S., 
S. 345—442.) gr. 8°. Aus: Jahresbericht d. Phannazie. Jg. 69. M. 8.—. 

Reeonocimiento y analisis de harinas. Madrid: Cartagena 1935. (97 S.) 8°.

XVII. Fette. Seifen. Wasch- u. Reinigungsmittel. 
Wachse. Bołmermassen usw.

M. Rawitsch, Die thermischen Eigenschaften der Fette. Die spezif. Warnie der 
Fette wurde nach der elektr. Methode, unter Anwendung eines DEWAR-GefaBes ais 
Calorimeter, bestimmt u. nach der Formel:

O =  [0,24 — 4  («., — <! + A t)]jM (U — + A t)
berechnet, worin 0,24-vi-t — die zum Erwarmen des Fettes yerbrauchte Warmemenge, 
i =  Stromstiirke, v =  Spannung, t =  Sek., M  =  Fattmenge, A — W.-Zahl des GefiiGes, 
tx =  Anfangs-, t„ =  Endtemp. des Fettes, A t  — Korrektur fiir Wiirmestrahlung ist. 
Spezif. Wdrme von Sonnenblumenol: 15— 25° 0,43, 15— 100° 0,47, 50— 100° 0,49. Bmm- 
wollsaatól: 15— 50° 0,44, 15— 100° 0,46, 50— 100° 0,48. Robbentran: 15—25° 0,4̂ , 
15— 50° 0,44, 15—100° 0,46, 50— 100° 0,48. Die spezif. Warme nimmt zu mit der Tenip- 
u. Absiittigung des Fettes (spezif. Warme yon geliartetem Sonnenblumenol zwischen 
60— 100° 0,53). Latente Schmelzwarme von gehartetem Sonnenblumenol, Titer 53 — 
3G kcal. — Verbrennungswarme, bestimmt durch Verbrennung in 0 2 bei 25 at: 
blumenol 9499 [Sonnenblumenhartfett 9508 (JZ. 75) u. 9537 (JZ. 55)], Sojaol 94̂  . 
BaumwoUsaatól 9447, Robbentran 9437 kcal. Die Verbrennungswarme nimmt demnac i 
durch Hydrierung zu. Q von Olsdure 9375, von Stearinsaure 9445 Cal. Die ,,Hydner̂  
wdrme“ der Fette kann nach der Formel Qjh -f- Qj>. — Qc ± <ł berechnet werden: (Jjf — 
Verbrennungswarme von 1 kg 01, Qjs =  Verbrennungswarme von H2, addiert an 1 'o 
Fett, Qc =  Verbrennungswarme des Hartfettes, q — Rk.-Warme der Hydrierung. 
q betriigt fiir Sonnenblumen bei einer JZ.-Differenz (Jt —  J 2 61) 110°; ?/(Ji “ T "w. "T Łl' 
Fiir gehartetes Sojaol war q (JŁ — J 2) =  1,63, fiir Olsaurc 1,13 (Werte der bei > •
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nicdrigung der JZ. um 1 freiwerdendc Warmemengc in Cal bei Hartung von 1 kg Fctt). 
(Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 376— 78. 1935.) S c h o n f e l d .

E. L. Lederer, Zur Kenninis der Oxydalionskinetik von Fetten und Olen. Vf. liat 
die Oxydation von techn. Fetten u. Olen ohne, sowie in Ggw. von Antioxydantien mit 
dem „Oxydator nach Evebs u . Schm idt11 (vgl. C. 1930. I I . 1310.1933.1. 1712) unter
sucht. (Oele, Fette, Wachse 1935. Nr. 1. 2— 5. Okt. Hamburg.) Neu.

W. Tscherwjakow, Aus der Praxis der Hydrierung von Hanfól, Leinol, Końanderól 
und WeifSsenfól. Unter Anwendung von Ni aus Ni-Carbonat ais Katalysator in 01- 
suspension konnte Hanfól bei 800—280° auf einen Titer von 46— 48° hydriert werden. 
Ein Leinol, das sich schwer harten lieB, konnte durch zweimalige Vorbehandlung mit 
Lauge (10% NaOH-tlberschuB, konz. 20° Bć beim erstenmal, 25°/0 derbeiderEntsauerung 
verwendeten Laugenmenge bei der Nachraffination) u. Nachbehandeln mit Kieselgur fiir 
die Hydrierung zuganglich gemaeht werden; Ni-Verbrauch 3,5— 4 kg/t 01. Korianderól 
konnte im Laboratorium erst bei Tempp. von iiber 240° gehartet werden. Senfól (raffi- 
niert) lieB sich gut harten. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 
364—65. 1935.) S c h o n f e l d .

W. Pusanow und G. Iwanowa, Umwandlung von Baumuiollsamenól in ein Fetl 
vom Typus des Schweinesclimalzes nach der Methode der gekoppelten Hydrierung. (Vgl. 
L ju b a r s k i ,  C. 1933. I I .  1803.) Die Arbeiten von L ju b a r s k i  iiber die Hydrierung von 
Fetten unter Anwendung von Alkoholen ais H2-Quelle u. Ni ais Katalysator haben er- 
geben, daB diese Art der gekoppelten oder konjugierten Hydrierung einen streng selek- 
tiven Verlauf hat. Die hóher-ungesatt. Fettsaure wird zu Olsaure hydriert, letztere wird 
nur in geringem Grade weiter zu Stearinsaure reduziert. Es wurde versucht, auf dem 
Wege der gekoppelten Hydrierung Baumwollsamenol in ein Prod. der Zus. von Schweine- 
fett umzuwandeln. Wie ein Vergleich der Fettsaurczus. der beiden Fette zeigt (Baum- 
wollsaatól mit 30— 35% Olsaure, 40— 45% Linolsaure, 20— 22% Palmitinsaure usw.; 
Schweinefett mit 50,4% Olsaure, 10% Linolsaure, 24,6% Palmitinsaure, 15% Stearin- 
saure im Durchschnitt), besteht die Aufgabe in der Óberfiihrung der Hauptmengc der 
Baumwollsaatól-Linolsaure in Olsaure u. Bldg. gewisser Mengen fester Fettsauren. Die 
partielle Hydrierung der Linolsaure ist nach der Methode leicht durchzufiihren; das 
Minus an festen Sauren, d. h. an Stearinsaure wird aber nur durch Stearinsaure + 
Isoólsauren yertreten sein konnen; letztere bestehen bei den durch „gekoppelte“ Hydrie
rung erhaltenen Hartfetten nach I. W. P astuschen i fast restlos aus Elaidinsaurc. 
Die Hydrierungen wurden in einem Autoklaven mit einem nach B ag , W o lo k it in  u. 

Jegupow  aus einer Legierung von 72% Al + 28% Ni von NuBgróBc hergestellten 
Katalysator, der durch Behandeln mit NaOH von 2 u. 6° Be aktmert wurde, ausgefuhrt. 
Die Rk.-Fl. wurde bereitet durch Vermischen des Oles mit der berechneten Menge A. 
(0,181 Teile A. pro Sattigung einer JZ.-Einheit). Die Hydrierung kann mit absol., aber 
auch mit 96,5%ig. A. durchgefiihrt werden. Ergebnisse einiger Verss.: 576 g Kataly
sator, 176 g 01, 36 g A., Erhitzen wahrend 30 Min. auf 190°. Der Dampfdruck von 
27 at sank auf 23 at. Das Hartfett, sehmalzartig, SZ. 3,73 (SZ. des Oles 0,55), hatte den 

32,2°, Titer 33°, JZ. 74,2, TwiTCHELL-Sauren 38,5% (im Schweinefett 39,6%)- 
Zus.: Olsaure 53,1%, Linolsaure 8,4%, Isoólsauren 15,3%, gesatt. Sauren 23,2°/0 
(ńn Ol 19,4°/0). Bei Anwendung von 16 g A. auf 200 g Ol, Temp. 200°, 25 Min. Rk.- 
Dauer, wurde ein Hartfett der Zus.: 58,8% Olsaure, 9,1% Linolsaure, 10,7% Isosauren, 
-1.4% gesatt. Sauren erhalten. Beide Prodd. stehen in ihrer Zus. dem Schweinefett 
auBerst nahe. Bei einer Hydriertemp. von 250° (30 Min.) resultiertc ein Hartfett mit 
->6,60/o Olsaure, l°/0 Linolsaure, 16,5% Isoólsaure u. 25,9% gesatt. Sauren usw. Es ist 
also auch móglich, linolsaurcfreie Fette zu erhalten, welche sonst ahnliche Zus. wie 
bchweinefett zeigen. Fur die kontinuierliche Hydrierung des Oles wird die Lush- 
Aiuage ais geeignet bezeiehnet. Unter den aus A. entstandenen Rk.-Prodd. wurden 
neben Aldehyd Athylacetat u. hochsd. Stoffe erhalten, wahrend Ni allein nach L ju b a r s k i  

foo- Jdehyd bildet. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 365— 68. 
■ w o D .)  S c h o n f e l d

A. E. Sunderland, Sulfonierte Ole. I I I .  Teil. (II. vgl. C. 1936- I. 1336.) Vf. 
ojachfc Angaben iiber die Sulfonierung von Olen, die dann durch Kochen mit W. in 

xyverbb. ubergefuhrt werden, u. die Unters. u. Verwendung sulfonierter Ole. (Soap
^ r: 12.- 67—69. Dez. 1935.) Neu.

y y r? 1?,2™  Winokuti und Takeo lida, Untersuchungen iiber sulfonierte Ole.
, er Form. der organisch gebundenen Schwefelsdure in den sulfonierten Olen. 

\ Al. vgl. Nishizawa, C. 1935. I. 2911.) DaB die Einw. von rauchender H ,S04 usw.
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auf Ricinusol zur Bldg. „wahrer“ Sulfonsauren fiihrt, wurde auf folgendem Wege nach- 
gewiesen. Rauchende H2S04, Chlorsulfonsaure u. konz. IŁ,S04 wurde mit Bicinusól u. 
anderen ungesiltt. Olen u. Fettsauren unterhalb der Raumtemp. in Ggw. u. Abwesenheit 
von Losungsmm. u. wasserentziebenden Mitteln zur Bk. gebracht. In  allen Fallen, aus- 
genommen der Einw. von konz. H2S04, bildeten sich Prodd., welche beim Kochen mit 
Mineralsaure keine H2S04 abspalten. Von den anderen Rk.-Prodd., wio Schwefel
saureestern usw., lassen sie sich trennen durch Behandeln nach Auskochen mit HCI 
mit A., worin sie unl. sind. Diesen „wahren“ Sulfonsauren kommte die Struktur 

SO u
R < C q 3h  zu' lassen si°h fraktioniert titrieren mit Alkali in Ggw. von Methylorange

u. Phenolphthalein, nacheinander das saure Salz R[S03Na(C02H)] u. das n. Salz 
R(S03Na)C00Na bildend. Die Sauren u. Salze sind sil. in W., A., Aceton. Dio wss. 
Silurelsgg. setzen sich mit Neutralsalzen, wie NaCl oder Na2SO.,, zu saurem Salz, 
R-(S03Na) (C02H) u . HCI u s w . ,  um. Die Alkalisalze sind sehr hygroskop.; ihre wss. 
Lsgg. reagieren neutral u. zeigen groBeres Netz-, Emulgiervermogen ais Seifen u. sind 
resistent gegen Wasserharte. Yon den Schwefelsaureestern unterscheiden sie sich durch 
die Unloslichkcit in A. u. Widerstandsfahigkeit beim Kochen mit Mineralsaure. Analogc 
Eigg. zeigen die aus lialogenierten Fettsauren mit weniger ais 9 C u. Alkalisulfit dar- 
gestcllten Sulfonsauren (s. B e i l s t e in ,  Bd. I I I ,  erster Ergiinzungsband III/IV , 1929). 
(J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 25 B— 27 B. 1935. Tohoku, Univ. 
Sendai. [nach engl. Ausz. ref.]) S c h o n fe ld .

Kinziro Winokuti, Takeo lida und Masao Kurata, TJniersuchungen iiber sulfo- 
nierte Ole. X X III .  Reaktion zwischen Bicinusól und konzentrierter Schwefelsaure. (XXII. 
vgl. vorst. Ref.) Zur Unters. des Verlaufs der beiden Hauptrkk. der Ricinussulfo- 
nierung, der Hydrolyse u. der Bldg. von Schwefelsaureestern wurde folgender Weg 
eingeschlagen: In  200 g Ricinusol wurden tropfenweise unter Ruhren 60 bzw. 100 g 
konz. H2S04 eingetragen, unterhalb der gewahlten Rk.-Temp. Hierauf wurde das 
Gemisch im Thermostaten bei der entspreohenden Temp. (zwischen 15 u. 35°) geruhrt. 
In  bestimmten Zeitabschnitten wurden jeweils 26 g Rk.-Gemisch entnommen u. mit
2-n. NaOH nacheinander mit Methylorange („starke“ Aeiditat) u. Phenolphthalein 
(„schwache" Aeiditat) titriert. Aus den Ergebnissen der Titration gegen Methylorange 
wurde der Fortschritt der Sulfonierung bereehnet. Aus friiheren Mitteilungen der Vff. 
folgt, daB die Estergruppe in Ggw. von konz. H 2S04 unterhalb Normaltemp. gespalten 
wird; wahrend der Sulfonierung findet also aueh der Vorgang — S03H  ->- H2S04 statt. 
Die Phenolphthaleinaciditat, bedingt durch die freien Fettsauren, zeigt dio Hydrolyse 
an. Zur Erklarung ist hier ein Beispiel aus den zahlreichen Verss. angegeben: Rk. bei 
30° mit 30°/o H2S04: Verlauf der Methylorangetitration (in Klammern Zahl der Stdn.) 
(0) 54,41, (1) 48,63, (5) 44,42, (10) 44,07, (15) 44,51, (20) 45,12, (25) 45,83, (30) 47,25; 
Phenolphthaleintitration: (0) 0,04, (1) 2,45, (5) 5,08, (10) 7,27, (15) 8,50, (20) 8,94, 
(25) 9,05, (30) 8,59. Ergebnisse: Die Sulfonierungsrk. geht viel schneller vor sich ais die 
Hydrolyse; die Geschwindigkeitsdifferenz der beiden Rkk. ist besonders groB bei 
niederen Tempp. u. Anwendung gróBerer Mengen H2S04. Aus den Titrationen folgt 
ferner, daB ein gewisser Anteil der Sulfonate die Zus. von Schwefelsaureestern des 
Glyeerids haben muB, u. zwar ais eine relativ bestandige Verb. Bestatigt wurde dies 
durch eine Glycerinbest. in dem nach dem Verf. der Mitt. X  (C. 1935.1. 645) isolierten 
Teil des Rk.-Prod. Die Kurven der Titration mit Methylorange zeigen samtlich ein 
Aciditatsminimum, dessen Lage yon der H2S04-Menge u. Temp. abhangig ist. Dieses 
Minimum entspricht dem Optimum des Geh. an gebundener H 2S04. Aus den JZZ. der 
aus den Schwefelsaureestern isolierten Fettsauren folgt, daB die Einw. von H2S04 aut 
die Doppelbindung der Ricinolsiiure nicht so langsam ist, wie allgemein angenommen 
wird. Die Abnahme der JZZ. geht so weit, bis etwa die Halfte des ursprunglichen JZ.- 
Wertes erreicht ist. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 27 B— 31 B. 1935. [iMacn. 
engl. Ausz. ref.]) S c h o k f e l d . _

Kinziró Winokuti und Masao Kurata, Unter suchungen uber ̂ sulfonierte Ole 
XX IV . Reaktion zwischen Olwenól und konzentrierter Schwefelsaure. (X X III. ygl. Y®r 
Ref.) Die Titrationskurven der in ahnlicher Weise wie bei Ricinusol (vorst. Kef.) er- 
haltenen Rk.-Prodd. zeigen einen abweiehenden Verlauf, besonders hinsichtlich aei 
Maxima u. Minima. Dies ist darauf zuriickzufuhren, daB die Geschwindigkeitender °u“9' 
nierung u. Spaltung der Sehwefelsaureester weit gróBer sind ais bei Ricinusol. Aueh tne 
Geschwindigkeit der Hydrolyse ist wreit groBer ais bei Ricinusol. Bei S u l f o n i e r u n g  bei 
niederen Tempp. mit gróBeren Mengen H 2S04 wird die Bk.-Masse auBerst yiscos, so aa
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sich lokale Einw. der H2S04 kaum vormciden laBt. Fiir dio glatte Durehfiihrung der Rk. 
ist deslialb Anwendung eines geeigneten Lósungsm. notwendig. (J. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 38. 31 B—32 B. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) Sc h o n f e l d .

D. Holde, Zur gegenseitigen Loslichkeit von Ricinusol und Benzin. In  100 Vol.-°/0 
PAe. (Kp. 30— 50°) lóst sich boi +20° nur ca. 1 Vol.-% Ricinusol (I). GróBere Zusatze 
verursachen Trubungen oder Schichtenbldg. Bei gleicher Ol- u. PAe.-Menge tritt klare 
Lsg. ein. H . PAe. lóst I, os kann daher techn. mit Bzn. extrahiert werden. Die Angabe 
im H e f t e r , Technologie der Ole u. Fette 1908. I I .  525, nach der I  wegen seiner Un- 
lóslichkeit nur mit CS2 oder A. extrahierbar ist, ist yeraltet. (Oele, Fette, Wachse 1935. 

Nr. 1. 1. Okt. Berlin.) N e u .

J. Pritzker und Robert Jungkunz, Uber Apfel- und Birnensamcnól. Die trockenen 
Apfel-(Bimen-)Samen enthielten 19,23 (21,44) %  01. Kennzahlen des Oles: Refraktion 
bei 40° 62,9 (62,0), SZ. 2,3 (5,4), EZ. 185,4 (184,1), VZ. 187,7 (189,5), JZ. nach H an u s

122,4 (124,1), RMZ. 0,22 (0,33), PZ. 0,4 (0,3), Unverseifbares 1,10 (1,03) % , F. des 
Phytosterinaeetats der 1. Krystallisation 122 (119°), Rk. nach B e l l ie r  stark positiv 
griinstichig (dgl. yiolettstiehig), HN03-Rk. yoriibergehend rosa (dgl. fuehsinrot), Aus- 
sehen hellgelb (eigelb). In  den Fettsauren: Mittleres Mol.-Gew. 285,5 (285,1), Konsi- 
stenz £1. (fl.). Gesatt. hóhere Fettsauren nach B e r t r a m  7,2 (10,3), feste Fettsauren 
nach Gr o s z f e ł d  4,9 (6,0), Isoólsaure 0,62 (0,45) % . (Z. Unters. Lebonsmittel 70. 
255—58. Okt. 1935. Basel.) G r o s z f e ł d .

W. Bulin-Ssokolow und A. Koptewa, Abhangigkeit des Wassergehaltes der 
Margarine von der Kimtemperatur. Sie wurde an einem Gemisch von Baumwollsaatol 
u. Baumwollsaatolhartfett, F. 34,5°, gepriift. Die an diesem Gemisch u. an Gemischen 
vom F. 33—37° durchgefuhrten Kimverss. haben ergeben, daB der W.-Verlust in don 
Knetmaschinen dann am gróBten war, wenn die Kirnung beim F. des Fettgemisches 
oder dariiber vorgenommen wurde. Der erforderliche W.-Geh. wird am besten erreicht, 
wenn dio Kirntemp. um 2° tiefer ist, ais der F. des Fettgemisches. (Oel- u. Fett-Ind. 
[russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 368— 69. 1935. Krasnodar.) Sc h o n f e l d .

van der Werth, Bericht Ober die Fortschritte der Seifenindustrie im Jahre 1935. 
Vf. berichtet an Hand der Patentliteratur iiber Ausgangsmaterialien zur Seifenherst., 
Verseifungsverff., Weiterbehandlung der Seife, Seifenzusatze, Seifenpraparate u. 
Glycerin. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 32. 503— 06. Dez. 1935.) N e u .

— , Gebleichtes Palmol oder destillieńe Palmolfettsaure im Grundseifenansatz? An 
Stelle von gebleichtem Palmól kann dest. Palmolfettsaure (I) verwendet werden, z. B. 
60% I, 30% Talgol extra u. 10% Cocosól in Form von Fettsauren. Zur Herst. von 
Naturkomseifen wird die Verwendung dest. 01- u. Talgfettsauren empfohlen. (Seifen- 
sieder-Ztg. 62. 1023—24. 11/12. 1935.) N e u .

A. Dymschitz, Uber die Anderung der technischen Bedingungen fur die naphthen- 
sauren ProduHe in der Seifensiederei. Vorschlage zur Trennung der hoch- u. niedrig- 
molekularen Naphthensauren, ihre Bleichung u. Reinigung. Ais techn. Bedingungen 
fiir Naphthensauren, welche auf Seifen verarbeitet werden sollen, werden angegeben: 
1. Ursprung: Petroleum-, Gasól- u. leiehte Solarólfraktionen; 2. Mol.-Gew. nieht 
uber 250; 3. nieht iiber 7% Unverseifbares. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino- 
shirowoje Djelo] 11. 260— 61. 1935.) S c h o n f e l d .

Heinz Zilske, Die transparentu Schmierseife. Vorschrift zur Herst. (Seifensieder- 
%■ 62. 903—04. 30/10. 1935. Holland.) Neu.

Th. Ruemele, Starkę ais Komponente der Seife. Vf. weist auf dic Vorteile des 
^usatzes von Starkę zu Seifen hin. (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 32. 502. Dez. 1935.) Neu.

Pritz Ohl, Wasserglas in Seife, Seifenpulver und selbsttatigen Waschmittcln. Bei 
iugabe yon Wasserglas (I) zu Seifen werden dereń Eigg. giinstig beeinfluBt, sofern dio 
•Menge nieht zu groB ist. Seife-Wasserglasprodd. haben nieht die gleiche Reinigungs- 
''rkg. wie die sog. selbsttatigen Waschmittel (II). Die I I  erlauben eine Wiische schon 
bei Zimmertemp., wodurch die Faser geschont wird. Wichtig ist bei der Horst, wasser- 
glashaltiger Seifenerzeugnisse eine innige Mischung von I  mit Seife, Soda u. dgl., um 
ilfnr §e U- haltbare Prodd. zu erhalten. (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 32. 453— 56. Nov. 
Wdo. Berhn.) Neu.

M. Nikiforow, Spaltung von Fetten unter Gewinnung ton Glycerinwdssem hoher 
Aonzentralion. Durch nochmalige Anwendimg des ersten Glyeerinwassers bei der 

ontaktspaltung yon frischem Fett u. einer ebenso durchgefuhrten Konzentrierung 
31“ p jeitc.n l1- dritten Glyeerinwassers gelingt es, das erste W. mit 33—35% Glycerin von 

c> hei einer Konz. des zweiten Glyeerinwassers von 9° Be, zu erhalten. Da ein solches
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Verf. den Betrieb durch dio Notwendigkeit zusiitzlicher Behiilter usw. komplizieren 
wurde, wird folgendes Arbeitsverf. vorgesohlagen: Bei der ersten Spaltungsphaso 
werden 18% Glycerinwasser mit 22— 24% Glycerin zugesetzt, die Spaltung wird auf 
65—70% durchgefiihrt; in der zweiten Spaltphase gibt man 17% Glycerinwasser 
mit 7— 10% Glycerin hinzu, u. die Spaltung wird bis auf80—82% getricben; in der dritten 
Phase fiigt man 15% Kondensat hinzu u. spaltet bis zu Ende (90%). Das in der 3. Phase 
zugesetzte Kondensat mitsamt Glycerinwasser passiert nur einmal samtliche 3 Phasen 
der Spaltung, in einer Menge von 25% des Fettes u. gelangt mit 35— 40% Glycerin 
in die Verdampfung. Die Methode wurde auf Hartfettspaltung angewandt; der Betrieb 
erhalt 25% (des Fettes) erstes Glycerinwasser mit bis zu 40% Glycerin; Spaltgrad 
90—91%. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 355—57. 
1935.) SCHONFELD.

P. Andronow, Reinigung von Kontaktglycerinwdsserti mittels BaCOs und Eisen- 
spanen. Behandeln des alkal. oder noch sauren Glycerinwassers mit BaC03 zeigte 
keine besonderen Vorziige gegeniiber Kalk. Ein Glycerin, bereitet aus Ca(OH)2-neutra- 
lisiertem Glycerinwasser, enthielt 2,02% Verdampfungsruckstand, davon 0,71% 
Asehe. Wurde das Glycerinwasser vorher 1 Stde. bei 80— 90° mit ausgegliihten Eisen- 
feilen (5 g auf 250 ccm) behandelt, so sank der Ruckstand auf 1,44%, die Asche auf
0,37%. Anwendung von Ba(OH)2 an Stelle von Ca(OH)2 bei dem mit Fe behandelten 
Glycerinwasser ergab eine weitere Qualitatssteigerung des Glycerins. (Oel- u. Fett- 
Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 353— 55. 1935.) Sc h ó n f e l d .

I. Petrejajew, Der Einflufi zu starken Kalkzusatzes zu Glycerinwcisserii auf den 
AschegeJia.lt des Glycerins. Der Aschengeh. des Glycerins betrug nach Neutralisation 
des Glycerinwassers 0,77—0,8%, bei CaO-Zusatz bis zur schwach alkal. Rk. 1,02— 1,12% 
u. bei starkem Oberalkalisieren 1,18— 1,39%. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino- 
shirowoje Djelo] 11. 265— 66. 1935.) Sc h ó n f e l d .

Ealph H. Auch, Shampoos. I I . Teil. (I. vgl. C. 1936. I. 1340.) Besprechmig 
der Rohmaterialien, Herst., Unters. u. Verpackung von Shampoos. (Soap 11. Nr. 12. 
32— 35. Dez. 1935.) N e u .

Lawrence S. Malowań, Die Rasiercreim. Angaben iiber Grundstoffc u. Herst. 
mit Fabrikationsvorschriften. (Parfumerie mod. 29. 425— 27. Okt. 1935.) E l l m e r .

P. S. Varma, N. N. Godbole und G. M. Gardę, Eine abgednderte Apparatur fur 
die Bestimmung der Hexabromidzald von Olen und Fetten in den Iropischen IAndern. Vff. 
haben bei der Best. der Hexabromidzahl (WlZÓFF, Einheitsmethoden 1930. 97—99) 
in trop. Gegenden zu niedrige Werte gefunden. Der App. wurde dahin abgeandert, dali 
Goochtiegel u. VorstoB wahrend des Wasehens mit A. durch Eis gekiihlt werden. Die 
m it dem abgeanderten App. (MaBe im Original) erhaltenen Werte stimmten dann mit 
denen der Literatur iiberein. (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 32. 456— 57. Nov. 1935. Benares, 
Hindu Univ.) N eu .

Rudolf Klatt und Karl Gerhard Margosches, Beilrdge zum Studium der Jod- 
zahlschnellmethode bei Ricinusól. Es wurden die JZZ. von Ricinusól u. Ricinolsaure 
naeh der JZ.-Schnelhnethode (vgl. M a r g o s c h e s , „Chem. Analyse11, Bd. 25, S. 121) 
bestimmt. Der JoduberschuB kann bei Ricinusol u. Ricinolsaure nicht so wie bei 
anderen Fetten erhóht werden, ohne daB die JZ . steigt. Die H a n u s -JZ.-Werte werden 
bei dieser Methode erreicht bei einer Einwaage von 0,3— 0,32 g Ricinusol oder 0,25 bis
0,26 g Ricinolsaure. Der JoduberschuB betragt im ersten Falle 56—57%, im zweiten 
Falle 63,5— 64,5%, wahrend sonst fiir die Schnellmethode ein MinimaluberschuB von 
65% gefordert wird. Die Best. des J-Geh. der Additionsprodd. aus Ricinolsaure u. 
Ricinusól (isoliert nach H o l d e , Ber. dtsch. chem. Ges. 58 [1925]. 1071. 59 [1926]. 113) 
ergab, daB der jodometr. ermittelte Saurewert auch bei Ricinusól nur der Verb. H J  ent- 
spricht. (Fettchem. Umschau 42. 183—90. Okt. 1935. Brttnn, Deutsche Teehn. Hoch-
Schule.) SCHONFELD-

W. Poethke, Ober die Bestimmung des freien Alkalis in Seifen. II. (L vg‘j 
C. 1932. I I .  2390.) Die Best. der Indicatorenkorrektur fiir Propylalkohol u . Glykol 
gegeniiber Phenolphthalein hat folgendes ergeben: Der EinfluB des C3H7OH aut Po®01' 
phthalein ist ahnlich dem des A. (1. e.). Die Korrekturen (der Titration mit 0,0--n- 
NaOH) stimmen fiir beide Alkohole fast iiberein. Der EinfluB von Salzen (Na-Aceta ) 
maeht sich bei hohen Konzz. des Alkohols durch Erniedrigung des Laugenyerbraucnes 

bemerkbar. Ohne Salz nahm der Laugenverbrauch fur 100 ccm Fl. C3H7OH von 0,la ccm 

bei 0% bis auf 0,93 ccm bei 95,0% C3H7OH zu; fiir 100% C3H7OH betrug er aber 

nur 0,70 ccm. Bei Glykol nimmt der NaOH-Verbrauch von 0,06 ccm bei 20% bis au
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1,30 ccm bei 100% Glykol zu u. ist auf Glykolatbldg. zuruckzufuhren. Durch Salze 
(Na-Acetat, Na-Palmitat) wird der Alkaliyerbrauch vermindert. Dies beweist zugleich, 
daB bei Best. der Indicatorkorrektur Ggw. von Salzen beriicksichtigt werden muB. 
Geringe W.-Mengen beeinflussen die Indicatorenkorrektur yon C3H7OH-Glykol- 
gemischen nur wenig, besonders in Ggw. von K-Palmitat. Ein gewisser W.-Geh. der 
Seife kann demnach yernachlassigt werden bei der Best. des freien Alkalis in dem 
Lósungsmittelgemisch. Bestst. des freien Alkalis in Seifen, welehe in einem Gemiseh 
von 20 ccm Glykol + 100 ccm Propylalkohol gel. u. mit einer bestimmten Menge
0.1-n. Lauge yermischt worden sind, ergaben nach Beriicksiehtigung der Korrektur, 
welehe im yorliegenden Falle 0,31 ccm (0,1-n.) betriigt, sehr genaue Werte. — Zur 
Darst. von reinem Na-Palmitat wurden 20 g reiner Palmitinsaure in 200 ccm A. sd. 
tropfenweise mit 2,5 g Na in 70 ccm A. neutralisiert u. Nd.-Bldg. durch weiteren Zusatz 
von A. u. etwas W. yerhindert. Die Seife scheidet sich bei langsamem Erkalten ais 
Gel aus. Naeh beginnender Gelbldg. wurde etwas krystallisiertes Na-Palmitat zugesetzt 
u. dio Seife ais ein mit Krystallen durchsetztes Gel erhalten. Ein krystallin. Praparat 
wurde crzielt durch Umkrystallisieren eines Praparates aus 60%ig. A.; glanzende 
Blattchen. Die Krystallisation ist aber auBerst schwierig. —  Na-Oleat, auf gleiche 
Weise hergestellt; Krystallbrei aus A. — EinfluB von Alkalicarbonat auf die Best. 
von freiem Alkali in Seifen. Eine direkte Titration von Carbonaten ist in alkoh. Lsg. 
nicht móglieh. Die Best. muB in der Weise erfolgen, daB Saure im OberschuB zugesetzt 
u. diese nach Wegkochen des C02 mit Lauge zurucktitriert wird. Seife stórt hierbei 
nicht. — Lóslichkeit von Na2C03 in Glykol-Propylalkoholgemischen: Die Lóslichkeit 
von Na2C03 in C3H7OH-Glykol wird durch Seife herabgesetzt; arbeitet man in der 
Weise, daB dic Seife durch 5 Min. langes Erwarmen gel., darauf 10 Min. abgektth.lt 
wird, so werden selbst einige mg Carbonat nicht yollstandig gel.; doch hangt die gel. 
Menge vom Carbonatgeh. der Seife ab. Bei Raumtemp. betriigt die Lóslichkeit von 
Na2C03 (170 ccm C3H7OH 4- 30 ccm Glykol) in 100 ccm 35,5 mg (nach 8 Tagen) 
bzw. 39,9 mg (nach 29 Tagen). In  Ggw. von Na-Palmitat betrug die Na2C03-Lóslich- 
keit 12,2 bzw. 15,3 mg. —  Best. der Indicatorkorrekturcn fiir Na2C03 in C3H7OH + 
15% Glykol (0,2, 0,5 u. 1%). Die ermittelten Indicatorenkorrekturen ermóglichten 
die Best. yon freiem Alkali in Ggw. von Carbonat. Die Methode ist vóllig befriedigend 
bei carbonatfreien u. Carbonatspuren enthaltenden Seifen. Bei Ggw. gróBerer Car- 
bonatmengen ist die Methode nicht anwendbar. K2C03 ist in Propylalkohol weniger 1. 
ais in A.; bei der Titration des freien Alkalis naeh Day idsohn (vgl. Knigge, C. 1933.

1. 1866) wird sicher ein Teil des Carbonats mittitriert: Es yerbrauchten 5 g einer Kali-
seife in 50 ccm A. nach Zusatz von 6 g Na2S04 1,16 ccm 0,1-n. HCl (alkoh.) u. nach 
5 Min. noch 0,08 ccm. In  75 ccm C3H 7OH u. ohne Na2S04-Zusatz war der Verbrauch
0,9 ccm -\- 0,06 ccm 0,1-n. HCl; unter Zusatz von 3 g Na2S04 sogar nur 0,47 +
0,05 ccm 0,1-n. HCl. (Fettchem. Umscliau 42. 180—82. 197—201. 1935. Leipzig, 
Univ.) Sc h o n f e l d .

N. Spasski, Volumetrisc7ies Verfahren zur Bestimmung der nichtverseiften Sub
stanzen in Seife. 10— 20 g Seife werden in 100— 150 ccm 0,5% NaHC03 enthaltendem 
K0°/oig. (Vol.) A. gel. u. das Unverseifte -(- Unverseifbare mit PAe. extrahiert. Der 
PAe.-Auszug wird mit 60%ig. A. ausgewaschen, welcher ebenfalls 0,5°/o Soda enthalt, 
zwecks Entfernung der freien Fettsauren; hierauf wird der PAe. yerdampft, der Ruck- 
stand in 5 ccm A. -f Bzl. (1: 1) gel. u. V30-n. KOH in A. + Bzl. (1: 1) auf Schwaeh- 
rosa zugesetzt. Hierauf gibt man noch 5— 10 ccm der gleichen 1/30-n. KOH-Lsg. 
hinzu, kocht 15— 20 Min. u. titriert mit ł/30-n. alkoh. HCl zuriiek (u. Blindvers.). 
(Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 352— 53. 1935.) Sc h ó n f .

Saatgut-Erzeugungs-Ges. m. b. H., Berlin, Gewinnung von Ulen, Fetten, Prefl- 
kuchen, Futterschrot o- dgl. Ais Ausgangsmaterial yerwendet man Friichte von Lupinus 
mutabilis oder Lupinus Cruikshanksii, die gepreBt oder extrahiert werden. Der Olgeh. 
Tjf buchtę dieser Lupinenarten betragt etwa 14%. Verwendet man Fruchte, dereń 
Ikaloidgeh. 11 nter 0,03% liegt, so erhalt man ein 01 mit noch geringerem Alkaloid- 

S™ — L>o PreBkuchen werden ais Futtermittel u. auch ais Dungemittel benutzt.
P. 55 902 vom 9/12.1933, ausg. 18/11.1935. D. Priorr. 2/9. u. 18/11.1933.) Drews.
Svea Engebret Hougen, Gokstadvollene, Norwegen, Gewinnung von Ol aus 

,’mwasser beim Auskoehen yon Walfischfleisch. Ein oder mehrere Kocher stehen 
mit 6inem einzigen geschlossenen, ais Olabscheider dienenden Behalter in Verb. Die 
aus den Kochem ablaufende Fl. wird vor oder im Olabscheider durch Kiihlen mit
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k. Luft o. dgl. auf eine niedrigere Temp. gebraoht, ais dem Koclidruck entspricht, 
so dafi dio Trennung von Ol u. Leimwasser ohne storende Dampfentw. vor sich geht. 
Man erhalt auf diese Weise ohne weiteres rcines 01. (N. P. 55 759 vom 17/7. 1934, 
ausg. 14/10. 1935.) Drews.

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Abtrennung der bei der Neutrali- 
sation (mit NaX ’0n, NaOH usw.) tierischer und pflanzlicher Fette und Ole entstehenden 
fettsauren Alkaliseifen, sowie der Schleim-, Bitterstoffe, Lecithine usw., mittels einer 
konz. Lsg. von Salzen, dio keine unl. Verbb. mit den freien Fettsauren bilden (Sulfate, 
Gliloride, Nilrate, Formiate, Acetate usw. von Alkalien) in 40—80°/oig- A., in welcher 
sich die Seifen lósen, worauf man die entstandenen Schichten durch Absitzenlassen 
trennt. Die Salzlsg. kann vor, wahrend oder nach der Neutralisation, der A. u. das Sal/, 
konnen getrennt zugegeben werden. Die Schleimstoffe usw. werden zweckmaflig vor 
der Neutralisation mittels Sauren, Salzlsgg. usw. gefallt. Die Seife kann vor dem Auf- 
losen im Vakuum getrocknet, durch organ, oder anorgan. Sauren zers. u. die freie Saure 
anschliefiend hydriert werden. — Z. B. yersetzt man 1500 g rohes Baumwollsaatol 
(SZ. 4,0) bei 25° unter Ruhren mit 6 ccm 50%ig. H2S04 u. 6 ccm konz. Na2S04-Lsg., 
wobei sieli die Schleimstoffe usw. floekenformig abscheiden. Dann fugt man eine zur 
Neutralisierung der H2S04 u. der Fettsauren ausreichende Menge NaOH (20° Bó) 
hinzu, was die flockenfórmige Abscheidung der Seifen zur Folgę hat. Unter Ruhren u. 
Erwarmen auf 50— 55° gibt man 150 ccm einer Mischung, die aus 90 ccm 50%ig. A. u. 
60 ccm einer kaltgesatt. Na2S04-Lsg. besteht, zu, worauf sich die Seifenflocken auflosen. 
Beim Stehenlassen setzt sich unten die seifen- u. schleimstoff- usw. haltige Schicht ab, 
dio von der oberen Neutralolschicht abgetrennt u. vor oder nach der Dest. des A. zur 
Zers. der Seifen mit Saure behandelt wird. (F. P. 772452 vom 26/4. 1934, ausg. 30/10.
1934. D. Priorr. 28/4. u. 16/6. 1933, 15/2. 1934.) D onle.

Louis Rougós, Frankreich, Reinigende und zugleicli fdrbendc Seife, bestchend
aus Seife, Na2B.,07, Na2C03, aromatisiertem Terpentinól u. Farbstoff. (F. P. 779 227 
vom 5/10. 1934, ausg. 1/4. 1935.) Sa l z m a n n .

Ernest F. Drew, New York, N. Y., V. St. A., Waschmittel, gek. durch dieVervvendung 
der bei der Sulfonierung yon Olen u. Fetten einschlieBlich der naturlich yorkommenden 
Glyceride u. Fettsśiureester anfallenden Fil., welche auBer W. u. 6— 12% H 2S04, 7 bis 
15% Na2S04, 1— 4% Glycerin u. kleinere Mengen (1— 4%) wasserlósliche sulfoniertc 
Ole, Salze dor Sulfonsauren u. H2S04 enthalten. Die Pl. wird mit iiberschiissiger Na2C03 
neutralisiert u. zweckmaBig eingedickt. Durch Zugabe von KW-stoffolein, fl. aliphat. 
KW-stoffen, dereń Glyceriden u. Hydroxyden oder Sulfonaten, Hydrierungs- oder 
Chlorierungsprodd., Bzl., Toluol u. dgl. wird die Waschwrkg. fiir Wolle u. Kunstseidc 
noch erhoht. (A. P. 1962 299 vom 14/9. 1928, ausg. 12/6. 1934.) Sa l z m a n n .

Mór Reich, Budapest, Herstellung eines chlorhaltigen Waschmittels. Man fiilirt 
Hypochloritlauge durch Zugabe yon Stoffen, die die Bleichwrkg. nicht storen, z. B. 
Na2C03, in festem Zustand iiber. Man kann noch Stoffe zusetzen, die die Cl2-Ausschci- 

dung erschweren, z. B. eine geeignete Form des Si02. (TJng. P. 113 313 yom 27/2.
1935, ausg. 15/11. 1935.) ' Ma AS.

Mathieson Alkali Works,'Inc., New York, iibert. yon: James F. White, Niagara
Falls, N. Y., V. St. A., Entfernung von Flecken, namentlieh yon Eisenfleeken aus Baum- 
woli- oder Kunslseidegal durch gleichzeitiges oder aufeinanderfolgendes Behandeln des 
Fleckbildes mit wss. Lsgg. von Alkali- oder Erdalkalichlorit u. Ozalsdure oder einem 
wasserloslichen Oxalat u. einer sauren wasserlóslichen Verb., wie Essigsaure, Borsaurc, 
NaHS04, NaH2P04. (A. P. 2 022 262 yom 19/2. 1932, ausg. 26/11. 1935.) R, H erbst .

Standard Oil Development Co., V. St. A., Reinigungsmittel zum Reinigen u. 
Schmieren von Metallfldchen. Es wird ein Mineralól, das durch Extraktion der zwischen 
der Brennol- u. Schmieról-liegenden Fraktion des Erdóls mittels fl. S02 erhalten wurde, 
mit einem organ. Lósungsm., das eine grofie Losefahigkeit fiir ,,Butanolkauri“ besitzt, 
gemischt. Ais Lósungsmm. werden genannt: Bzl., Xylol, Toluol oder dgl., leicht 
fliichtige Cycloparaffine, wie Cyclooetan, Amylalkohol, Hesylalkohol, Cyclohexanon, 
Athylphthalat, Triphenylphosphat, CHC13, CC14, Metliylchlorid. (F. P- 781982 vom 
28/11. 1934, ausg. 25/5. 1935. A. Prior. 6/6. 1934.) N it z e .

Hobart Mfg. Co., iibert.: von Edward W . Lape jr., Troy, O.,
Reinigung von Helalloberflachen, die mit schwer schmelzbare Fettstoffe ais Bindeinittei 
enthaltenden Verunreinigungen bedeckt sind. Man benutzt ais Reinigungsmittel ein
01, dessen Kp. oberhalb des F. des yerunreinigenden Fettstoffes liegt, bei einer Temp-
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oberhalb des F. des Fettstoffes. (A. P. 2 011107 vom 23/12. 1929, ausg. 13/8. 
1935.) N it z e .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., ubert. von: Arthur L. Koch, 
Upper Darby, Pa., V. St. A., Reinigungsve.rfalir&n fiir  Metallflachen. (Entfettung.) 
Es werden ein fliichtiges Fettlósungsm. bis in dic Nahe seines Kp., der Metallgegenstand 
auf Tempp. oberhalb des Kp. des Losungsm. erhitzt, worauf in das erhitzte Losungsm. 
der erhitzte Metallgegenstand eingctaueht wird. Nach dem Herausziehen wird das an- 
haftende Losungsm. verdampft. Auch kann man zuniichst Diimpfe des Losungsm. 
auf der Metallflache sich kondensieren lassen u. das Metali in diesem Zustand in ein 
zweites Losungsm. eintauchen. (A. P. 2 016 376 vom 23/12. 1932, ausg. 8/10. 
1935.) N it z e .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: William  
S. Calcott, Pennsgroye, N. J., und Richard Gr. Clarkson, Wilmington, Del., V. St. A., 
Metallpoliermillel, besteht aus einer Mischung von Wachs u. einer lióhcren Fcttsaure, 
gel. in einem organ, mit W. nicht mischbaren Losungsm., einer alkal. wss. Lsg., dic 
ein Reinigungsmittel aus der Reihe der aliphat. Sauren, wie Oxal-, Citronen-, Essig- 
u. Weinsaure enthalt, u. auBerdem einem Netzmittel. Ais Losungsm. fur das Wachs 
u. Fettsaure, z. B. Olsaure, kann man Dichlorbenzol verwenden, ais Alkali N H 3 u. 
ais Netzmittel l-isopropylnaphthalin-2-sulfosaures Na. Femer kann noch Infusorien- 
erde zugesetzt werden. (A. P. 1986 388 vom 8/1. 1930, ausg. 1/1. 1935.) N it z e .

Chemie und Technologie der Fette und Fettprodukte. Hrsg. von Heinrich Schonfeld. Zugl.
2. Aufl. d. Technologio dor Fette und Ole von Gustav Hefter. (5 Bde.) Bd. 1. Wien: 
Springer 1936. gr. 8°.

1. Chemie u. Gewinng. d. Fette. Bearb. von Th. Arentz u. a. (XVIII, 917 S.) 
M. 145.—‘; Lw. M. 149.—.

XVIII. Paser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
Kunstseide. Linoleum usw.

Josef Hetzer, Was kann die Textilhilfsmitlelchemie zur Forderung der deutschen 
Ausfuhr beitragen ? (Chemiker-Ztg. 60.10. 1/1. 1936. Ludwigshafen a. Rh.) PANGRITZ.

—, Textilhilfsmiltel. Die Kuspifane der Ch e m is c h e n  F a b r ik  St o c k h a u s e n  
U. Ci e . dienen zum Praparieren von Kunstspinnfasern, konnen ohne besondere Emul- 
gatoren yerwendet werden, sind leicht 1. in W., restlos auswaschbar u. zeigen hóchstcn 
Avivageeffekt. — Wegen seiner neutralen Rk. besonders fiir das Waschen von Wolle 
geeignet ist TJltravon FA  der Ge 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 , 
es wird auch fiir die Vorwasche kunstseidener Stoffe vor dem Farben empfohlen, ais 
Zusatz zu Farbebadern mit substantiyen Farbstoffen wirkt es egalisierend u. weich- 
raachend. (Mh. Seide Kunstseide 40. 527— 28. Dez. 1935.) Su v e r n .

—, Textilhilfsmitlel. UUrawn W 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 

strie in  B a s e l  ist ein Wasch- u. Beuchmittel yon grofier Bestandigkeit gegeniiber 
sauren u. alkal. Kochbadem. Es wird angewendet fiir die Schweifiwoll-, Wollgarn- 
u. Wollstiickwasche, die Baumwollbeuche, die Entw. von Kiipen- u. Naphtholfarbungen, 
das Farben mit Direktfarbstoffen auf Baumwolle u. Kunstseide, die Strumpf-, Halb- 
woll-, Woli- u. Acetatseidefarberei sowie die MgS04-Appretur. (Mh. Seide Kunst
seide 41. 44. Jan. 1936.) Su v e r n .

— , Textilhilfsmittel. Lacovo u. Levosol der Lehmann u . Voss G. m. B. H., Ham
burg, dienen zum Schlichten der Webketten im Strang u. in der Kette fiir Baumwolle, 
Leinen, Kunstseide u. Wolle. Die geschlichteten Gamo brauchen im Gewebe vor dem 
Farben nicht entschlichtet zu werden. Lacovo yerbessert auch reibunechte Farbungen 
u. Brucke aller Farbstoffgruppen, auch bas. (Mitt. dtsch. Forsch.-Inst. Textil-lnd. 
Bresden 1935. Nr. 1. 31— 33.) Su v e r n .

Anton Volz, Calgon in der Tc.xlilveredlung. Im  wesentlichen inhaltsgleieh mit 
p- 1936. I. 229 referierten Arbeit des Vf. (Melliands Textilber. 16. 780— 81. Nov. 

193°-) Friedem ann.
„ — ) Abkochen und. EnUćhlićhten von kunstseidener Stiickware. (Z. ges. Textilind.
o9. 38—39. 8/1. 1936.) F r ie d e m a n n .

W- Weltzien, Kunslseiden und Leinolschlichle. Bemerkungen iiber Glatte, 
abilitat, Tropenpriifung, Entschliehtbarkeit, Faserschadigung u. Festigkeits- 

messungen. Eine grundsatzlich ablehnende Stellungnahme ist unberechtigt, es muB
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yersueht worden, durch giinstige Eigg. der Kunstseiden, Auswahl bcster Ole u. sorg- 
faltiges Schlichten die unyermeidliohe Faserschwachung auf ein Mindcstmaf3 herab- 
zudriicken. Das ist in den lotzten Jahren bereits weitgehend gelungen. (Mh. Seide 
Kunstseide 4 1 .  32— 37. Jan. 1936.) S u v e rn .

Gustaye Capron, Das Entscklichten von Kunslseiden. Voi'sehriften fiir vcrschiedene 
Entschlichtungsarten. (Rev. univ. Soie Text. artifie. 1 0 .  453— 57. 1935.) S u v e rn .

Hans G. Meyer, Uber Schmdlzole. Vf. bespricht die mogliche Venvendung von 
Minerał- u. Schnmlzól ais Schmiilzol. (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 3 2 .  443—44. Nov. 
1935.) Neu.

— , Ersatzstoffe fiir  Olivendl. Allgemcines iiber Olivenol u. Olsdure u. die physikal.- 
ehem. Grundlagen ihrer leichten Auswaschbarkeit aus damit gesehmalzten Wollen. 
Die pflanzliehen oder tier. Ersatzprodd. fiir Olivenol, wie z. B. Baumwollsaat- u. Soja- 
bohnenól, neigen viel mehr zum Oxydieren u. Verharzen ais 01ivenól. Die gereinigten, 
fast unoxydabeln Mineralole sind an sich schwer auswaschbar. Von den vorgeschlagenen 
Zusatzen hat sich Olsdure prakt. nicht bewahrt, da sic dem Mineralól in dor alkal. 
Flotte zu schnell durch Verseifung entzogen wird. Cholesterinalkohol, der zu 20% 
dcm Mineralól zugesetzt, dieses leicht auswasehbar macht, hat den Nachteil zu grofier 
Affinitat zur Wollfasser. Oleylalkohol ist schon bei 2%'°/„ sehr wirksam, das Optimum 
des Zusatzes liegt bei 6— 10%. (Dtsch. Fiirber-Ztg. 7 1 .  561— 62. 22/12. 1935.) F r i e d e .

Hans Uhlig, Das Schiebefestmachen von Geweben. Appretan SF der I. G. F a r b e n 
in d u s t r ie  A k t.- G es . zeigt nicht die Nachteile der Kolophoniumseife, iibertrifft sic 
in der Wrkg., ist sehr gut hartebestandig, yerursacht keinen klebrigen Griff u. ist mit 
Weichmachern in gewissen Grenzen mischbar. Seine Venvendung ist beschrieben. 
(MeUiands Textilber. 1 7 .  53— 54. Jan. 1936.) S u v e rn .

R. Beka, Appretur der Gewebe fiir  Automobilkarosserien. Es werden besprochcn: 
A. Gewebe aus reiner, roher Kammwolle. Wasche u. Walkę, Carbonisierung mit H2SO,s 
oder MgCl,, Farben im Stiick oder in der Wolle. Dmcken. B. Gewebe aus Wollc u. 
Baumwolle. Farben der Baumwolle, Farben der Wolle losc oder im Stiick durch t)ber- 
farben. Appretur der Karosseriegowebe. (Ind. textile 5 2 .  525— 26. 580—83. Nov. 
1935.) F r ie d e m a n n .

Karl Kiisebauch, Beitrdąe zur Anatomie der Baumwollfaser. (Vgl. S i e b e r > 
C. 1 9 2 8 .  I. 3014.) Beim Farben mit Viktoriablau B werden die Kutikula, dereń in- 
krustierende Stoffe sowie die Inhaltsreste des Lumens der Baumwollfaser angefarbt, 
wahrend der Cellulosebestandteil der Baumwollfaser ungefarbt bleibt. Dadurch laCt 
sich Baumwolle in ihren yerscliiedenen Bleichgraden erkennen, je nachdem die Baum- 
wollfaser mehr oder weniger Kutikula oder aueh Inhaltsstoffe im Lumen enthiilt. 
Aueh die yerschiedenen Rohbaumwollsorten konnen durch diese Farbrk. nachgewiesen 
werden. Vorsichtiges Quellen mit Ca-Rhodanidlsg. lóst die Kutikula nur stellenweise 
von der Cellulose los. Mikrophotographien, aueh farbige. (Melliands Textilber. 17-  
18— 21. Jan. 1936. Reichenberg, C. S. R.) SuyerN-

Franz Barlet, Unter suchungen an stickstoffhaltigen Verbindungcn aus Baumicolle 
und Leinen. ttbersieht iiber einschlagige Arbeiten, besonders die Unterss. von TSCHI- 

LIK IN  (C. 1 9 2 8 . 1. 3012; 1 9 3 5 .  II . 1042). Von einer Aufkliirung der „schwarzen Saure‘‘ 
u. der „Aminosaure L “ kann keine Rede sein. (Mh. Seide Kunstseide 4 1 .  25—36. 
Jan. 1936.) Suvern.

Ir. R. Smit, Der E influfl von Seife-Sodalósungen auf Baumwoll- und Leinen- 
gewebe bei verschiedenen Konzentralionen und Temperaluren. Verss. wurden so durch- 
gefiihrt, daB die behandelten Tiicher abwechselnd in die Waschfl. eingetaucht u. mit 
der Luft in Beriihrung gebracht wurden. Sowohl bei Baumwolle wie bei Leinen konnte 
nach 25 maliger Behandlung ein wesentlicher Unterschied zwischen den mit Luft m 
Beriihrung gebrachten u. den unter der Fl. gehaltenen Tiichern nicht fe s tg e s te l l t  werden. 
Durch Na2C03-Lsg. wird Baumwolle prakt. nicht angegriffen. Leinen e r l e i d e t _  einen 
ziemlich bedeutenden Festigkeitsverlust. Die schadigende Wrkg. ist bei 75 80 
ebenso groB wie bei 95— 100°. W. allein verursacht einen etwas geringeren F estig k eits- 
verlust ais Na2C03-Lsgg., Lsgg. von neutraler Seife bewirken einen mindestens ebenso 
hohen Festigkeitsverlust wie Na2C03-Lsgg., zwischen Olein- u. Stearinseife besteht 
kein Unterschied. Lsgg. von Na2C03 u. Seife verursaehen einen etwas hóheren 
Festigkeitsruckgang ais Lsgg. nur von neutraler Seife oder nur von Na2C03. Bei den 
in der Praxis angewendeten Na2C03- u. Seifekonzz. der Waschbruhe ist die cnera. 
Besehadigung unabhangig von der Konz. Aus dem groBeren Festigkeitsyerlust bei
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Leineu gegeniiber Baumwolle darf auf eine kiirzerc Lebensdaucr des Leinens nicht 
geschlosscn werden. (Melliands Textilbcr. 16. 879— 80. 17. 64— 66. Jan. 1936. 
Delft.) Su vern .

— , Das Bleichen und Farben der Jutc. Ubcrsicht iiber die Behandlung der Jule: 
Bleiche mit Hypoehlorit oder (besser!) mit H20 2; Wiische von mit Spinnolen beliafteter 
Jute vor der Bleiche mit Seife oder NaOH; Farben mit bas., sanren, direkten, Diamin-, 
Schwefel- u. Kiipcnfarbstoffen; Drucken mit sauren, bas. u. direkten Farbstoffen; 
Behandlung der Jute mit Alkali, Na-Sulforicinat, Tetralin, Hypoehlorit u. Gelatine 
zwecks Erzielung eines wollahnlichen Aussehens. (Ind. textile 52. 426— 28.
1935.) Fr ied em a n n .

H. Doehner, Die Bedeutung der deutschen Wollerzeugung fiir die heimische Teztil- 
irulustrie. (Melliands Textilber. 17. 17— 18. Jan. 1936.) Suvern .

A. T. King, Einige Beóbaclitungen zur Frage der Wollwasche. Eine richtig ge- 
leitete Wollwasche mu 13 beriicksichtigen: gute Durchfiihrbarkeit u. Wirtschaftlichkeit 
der Wasche, einschlieBlieh Wiedergewinnung der Nebenprodd.; schnellen Durchsatz; 
Reinheit der Wolle u. ihre gute Verarbeitbarkeit beim Kratzen, Kammen u. Spinnen. 
Der Chemismus der Wollwasche ist namentlich von SPEAKMAN aufgeklart worden, 
der u. a. gezeigt hat, daB W. bei Teinpp. iiber 122° F die Wolle chem. angreift u. daB 
das giinstigste pH fiir die Wollwasche bei 9—10 liegt. Dio Rucksicht auf die namentlich 
bei feinen Merinowollen gegebene Moglichkeit der Verfilzung bei diesem Ph laBt aber 
u. U. ein pn von 7,2—7,8 ais gunstig erscheinen, wie man es z. B. beim Duhameherf. 
u. bei den nicht auf Seifenbasis beruhenden Reinigungsmitteln hat. Auch Perminol N. F . 
wird gegen Verfilzung empfohlen. Die hóchste Elastizitiit u. Widerstandsfiihigkeit 
gegen Streckung u. damit eine etwas schlechtere Verspinnbarkeit hat die Wolle bei 
Ph =  4—8. Trotzdem ist es nicht ratsam, die Wollen alkal. aus der Wasche kommen 
zu lassen, da sich die Erholung der Fasern am besten bei erhóhtcr Temp. u. Feuchtigkeit 
vollzieht u. alkal. Wollen unter diesen Umstanden leicht yon Bakterien geschadigt 
werden. Es ist daher besser, die Wollen neutral zu lassen; bei entsprechender Feuehtig- 
kcit lassen sic sich auch gut yerspinnen. (Text. Manufacturer 61. 483— 84. 486. Dez.
1935.) Fr ied em a n n .

Hubert Krantz, Das Trocknen von Wolle und Wollstoffen. Darlegungen iiber das 
Stufentrocknungsprinzip u. Beschreibung neuer Trocken- u. Carbonisiermaschinen. 
(Melliands Textilber. 17. 94— 100. Jan. 1936.) Suvern .

— , Praktische Vorschlage zur Anwendung von Eulan N K . Behandlung von 
Teppichen u. dgl. mit Eulan NK. Impragnierung yon Steppdeekenfiillmaterial mit 
Eulan NK  oder W extra. (Appretur-Ztg. 27. 201— 04. 15/12. 1935.) Friedem a n n .

Shigeru Nakashima, Wirkungen ultravioletter und ullraroter Strahlen auf den 
Seidenwurm, mit besonderen TJntersuchungen uber die gemeinsame Wirkung beider Stralilen. 
Bestrahlen mit jeder Strahlenart ergab gesiindere Raupen, gróBere Kokons, ihre Ge- 
samtmenge u. das Verhaltnis n. abgespulter Kokons war viel gi-óBer ais bei unbehan- 
delten. Bestrahlen erst mit ultravioletten u. danach ultraroten Strahlen lieferte bessere 
Ergebnisse ais die einzelne Bestrahlung, die Dicke der Kokonwand war etwas geringer. 
Bestrahlung mit einer der beiden Strahlenarten wirkte gut auf die nachste Gencration, 
noch giinstiger war Bestrahlen mit beiden Strahlen. (Buli. Sericult. Silk-Ind. 8. 402— 03. 
Okt. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) Suvern .

SadajirO Yamaguchi und Kazuhiko Hamamura, Unlersuchungen iiber die 
Ullravioletlflux>rescenzeii der Seidenraupen. Bei yerschiedenen Raupensorten -wurden die 
Kórperfl. u. die Kokons untersucht. In  der Korperfl. wurde neben einem leuchtend 
kobaltblau bis yiolettblau ein gelb bis rostgelb fluorescierender Stoff festgestellt. Die 
die blaue Fluorescenz gebenden Raupen spinnen weiBe Kokons, gelbe Kokons liefern 
die Raupen, dereń Korperfl. viel des gelb fluoreseierenden Stoffs enthalt. Bei den 
Kokons wurden yiolette, gelbe u. gemischte Fluorescenzen festgestellt. (Buli. Sericult. 

k-Ind. 8. 405— 06. Okt. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) Suvern .

Yasutaro Yendo, K. Takase und T. Kurasawa, Ober blaue Verfarbung von 
widcnfasern durch Bakterien. Bei hoher Temp. u. viel Feuchtigkeit im Sommer zeigen

bw abgehaspelter Seide, besonders den inneren Lagen u. bei zum Trocknen auf- 
gehangten Strangen, blaue Flecken. Sie riihren her yon sericinauflósenden Bakterien, 
we keine Sporen bilden u. durch 10 Min. langes Erhitzen auf 53° abgetótet werden. 
JJas Verh. auf yerschiedenen Nahrbóden ist beschrieben. (Buli. Sericult. Silk-Ind. 8 .

1 12. Okt. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) SuYERN.
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R. Trenschel, Technische Neuerungen der Zdlstoff-, Holzschliff- und Papier- 
jabrilcation im Jahre 1934. AUgemeine Ubersicht an Hand der Fachliteratur. (Zellstoff 
u. Papier 15. 198— 201. 238—40. 279—82. 1935.) Fr iedem a n n .

H. Rawlinson, Schwerchemikalien in der Papierindustrie. Allgemeines u. Histor. 
iiber dio Schwerchemikalien u. ihre Verwendung in der Papierindustrie. Besproehen 
werden: Alkalien, Kalk, Prodd. fiir die Bleiche u. NH3. (Wid. Paper Trade Rev. 105. 
99— 102. 179—82. 234—38. 17/1. 1936.) Friedem a nn .

R. J. Davies, Chinaclay. Die hohe Deckkraft, die Fahigkeit vom Stoff zuriick- 
gehalten zu werden u. die Papiere undurchsichtig zu machen, yerdankt der Chinaclay 
(Kaolin) seinen physikal. Eigg., insbesondere seiner groBen spezif. Oberflache. Die 
Ausflockbarkeit u. Fallbarkeit des Kaolins ist bedingt durch diejenigen seiner Partikel, 
die sich kolloiden Dimensionen nahern. Zur Beurteilung eines Kaolins sind nótig: 
Siebung (Teilchen mit Radius iiber 22 Micron); Schlammung (Teile mit 5— 15 Micron 
Radius) u. Sedimentierung (Teilehen unter 5 Micron). Vf. gibt eingehende Vorscliriften 
zur Ausfiihrung dieser drei Operationen, sowio fur einfachero Priifungen, z. B. durch 
Absitzenlassen in einem MeBzylinder. (Wid. Paper Trado Rev. 104. 1824. 16 Seiten 
bis 2104. 27/12. 1935.) Friedem ann .

— , Herstdlung lackierter und impragnierter -Papiere. Techn. Einzelheiten iiber 
die Horst, der Bakdithartpapiere, iiber Wiedergewinnung des A. aus den Lacken u. 
die Herst. von Igraf-Pergament. Pressen u. sonstige Apparaturen. (Papier-Ztg. 60. 
1442—44. 1461— 64. 16/10. 1935.) Friedem ann .

Fritz Hoyer, Die Veredlung von Papier und Pappe mit Asphaltemulsionen. (Vgl. 
hierzu die C. 1934. II . 866 ref. Arbeit.) (Gelatine, Leim, Klebstoffe 3. 208— 12. Dez.
1935.) SCIIEIFELE.

Georges Dupont und Jean de Fayard, Verfahren fiir  eine gekoppdte Fabrikalion 
von Holzzdlstoff und Strohzellstoff. (Quatorz. Congr. Cliim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 
5 Seiten. 1935. —  C. 1935. LL 3325.) ' Friedem ann .

T. Nakashima und Y. Matsushita, Vergleich rerschiedener Kunstseiden- und 
Papierzellstoffe durch Ldslichkeitskurve. Das Maximum allcr Kunstseidezellstoffe lag 
meist niedriger ais das der Papierzellstoffe. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 
180 B— 81 B. 1935. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) SuVERN.

T. Nakashima, M. Shibata und O. Nakamura, EinflufS der Kochung auf die 
Viscositdt der Nitrocellulose. Nitrierte Baumwollc wurde 8 Stdn. bei 135° im Autoklaven 
mit W. behandelt u. die Veranderung der Viscositat, Stabilitat u. des N-Geli. b e s t im m t .  

Aus den Viscositatsdaten wurden die GroBe des spezif. Vol. u. des Form- u. Ladungs- 
faktors bereehnet. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 181 B— 82 B. 1935. [Nach 
dtsch. Ausz. ref.]) Si)VERN.

Tadashi Nakashima und Michiji Negishi, Uber das Fadenziehvermdgen der 
Cdluloseesterlosungen. Bezeichnet man bei der stalagmometr. Best. der Oberflachen- 
spannung den Wert: Tropfdauer eines bestimmten Vol./Tropfenzahl ais Tropfdauer
eines Tropfens, so ist die seheinbare Oberflachenspannung abhangig von der Tropfdauer
eines Tropfens. Diese GroBe wird bei langer Tropfdauer konstant. Die Differenz zwi- 
schen dieser scheinbaren Oberflachenspannung u. der nach der Capillarmethode cr- 
mittelten wahren wurde vorlaufig ais Fadenziehyermogen bezeichnet. Der Wert dieses 
Fadenziehvermogens ist unabhangig von Apparatur u. MeBbedingungen. Mit der Konz. 
nimmt das Fadenziehyermogen zu. Eine Tabello zeigt den Zusammenhang zwischeii 
Fadenziehyermogen u. Viscositat der Lsg. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 
178 B— 79 B. 1935. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) Su.VERN.

K. Tanemura und S. Miyoshi, Atznatron aus  N a tr iu in su lfa t. Anw endung zum 

Wiederbrauchbarmachen von Viscosespinnbddern. Durch Zusatz von C20 4 H 2 wird saures 
Na-Oxalat gebildet, das durch CaO in NaOH iibergefiihrt wird, aus Ca-Oxalat wird 
durch H 2S04 Oxalsaure wiedergewonnen. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38- 
188 B— 89 B. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) SuVERN.

K. Tanemura und S. Miyoshi, Uber die Reaktion zwisehen N atr ium su lfa t und  

Oxalsdure. 100 g einer 7,45% H2S04 u. 15,0% Na2S04 enthaltenden Lsg. wurden 
mit 100 g krystallisierter Oxalsaure versetzt. Es wurden 13,76 g krystallisiertes saures 
Na-Oxalat erhalten, das Filtrat enthielt 13,76% I I 2S04, etwa 1% C20 4H2 blieb i'1 Lsg. 
In  de r  Lsg. enthaltenes Mg- ode r  NH4-Sulfat bleibt in Lsg. Aus V iscose sp in nbadem  

kann uberschiissiges Na2S04 durch C204H 2 entfemt werden. Saures Na-Oxalat kann 
durch CaO in Atznatron iibergefiihrt werden, C204H 2 wird wiedergewonnen. Fiir /nbU4-
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lialtigc Biider ist das Verf. nieht anwendbar, wohl aber fur MgSO.,-haltige. (J. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 188 B. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) Suvern .

Toshiro Okuno, Studien uber Natriumsulfat. I I—I I I .  I I .  Uber die Wieder- 
gminnung von Natriumsulfat aus der Kunstseide-Koagulationslósung. I I I .  Thermo- 
dynamisclie Untersuchung iiber die Herstellung von Natriumsulfat durch Leblanc-Ver- 
fahren. (Vgl. Okuno u . M iy a za k i, C. 1932. I. 3044.) Die Loslichkeit des neutralen, 
wasserfreien Na2S04 bei 25, 46, 50 u. 82,5° yerlauft nieht wesentlich yerschieden yon- 
cinander, nur durch Erhitzen u. darauf folgendes Abkiihlen konnen groBe Mengen des 
neutralen Na2S04-Anhydrids nieht gewonnen werden. Dagegen yerlaufen die Lóslicli- 
keitszahlen des Na2S04-10II20-Dekahydrats bei yersehiedenen Tempp. wesentlich yer
schieden yoneinander. Das System H2S04, Na2S04 u. H 20 wurde bei 5, 10,15, 20, 25 u. 
50° in der Gegend der niedrigen H2S04-Konz. untersucht. Tabellen u. IĆuryen. (J. Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 310 B—21 B. 1935. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) Su.

Jean Bourgeois, Beitrag zum Studium einer Methode zur Herstellung Jcunstlicher 
chemischer Textilien und plastischer Massen aus einem Gemisch von Gellulose- und Starke- 
xanthogenat in alkalischer Losung. (Forts. zu C. 1936. I. 1544.) Angaben uber die Eigg. 
der Viscose, die prakt. Priifungen bei den yersehiedenen Stufen der Viscoseseideherst. 
u. die Nachbehandlung. (Rev. uniy. Soie Text. artific. 10. 625— 29. 687— 93. 751— 59. 
Dez. 1935.) Su v ern .

F. Wiślicki, Iiunstfasem mit kurzeń, geschnittenen Einzelfasem. Die yersehiedenen
Arten der Spinnfasererzeugung u. die Eigg. der Prodd. sind besprochen. (CJuatorz. 
Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 9 Seiten. 1935.) Su vern .

— , Zellwolle und ihre Veredelung. Allgemeines iiber Sclilichten, Entschlichten
Bleichen, Farben, Weichmachen u. Mattieren der unter dem Namen „Zellwolle“ zu- 
sammengefaBten Kunstspinnfasem. (Z. ges. Textilind. 39. 36— 38. 48— 49. 15/1.
1936.) _ Friedem a n n .

H. Seifart, Uber das Verspinnen der Zellwolle. (Kunstseide 18. 27—31. Jan.
1936.) Su v e r n .

G. S. Ranshaw, Die qualitative Analyse von Teztilien. I I .  (I. ygl. C. 1936- I.
1545.) Die (Juellungsmessung u. mkr. Unterss. sind besprochen. (Silk and Rayon 10. 
35—36. 21. Jan. 1936.) Suvern .

Ellis Clayton, Notiz iiber die Verwendung von Methylgrun zum Nachweis von 
Spuren von A lkali in Fasermaterialien. Methylgrun, ein Monomethylchloridadditions- 
prod. an Methylmolett, ist sehr empfindlich gegen Alkali bei erhóhten Tempp. Verdunnte 
Lsgg. von Methylgrun werden bei 100° in Pt-Gefafien schon von Spuren yon NaOH 
entfarbt. Viele Proben von gewaschenen Wollen entfarbten Lsgg. yon 1—2 ccm 
0’1°/oig- Methylgrunlsg. in 200 ccm destilliertem W. Methylmolett u. Magenta eryst. 
erwiesen sich ais unbrauchbar. (J. Soc. Dyers Colourists 51. 387 —  88. Nov. 
1935.) Friedem a n n .

H. Reumuth und H. Schwerdtner, Sind selbst geringe Schaden an Wollfasem
sichtbar zu machen ? In  weiterer Ausbldg. der von Manby  u . H ardy  (C. 1932. I. 2111) 
angegebenen Arbeitsweise wird zur Unters. markhaltiger u. getriibter Fasem die Faser 
nur zur Halfte in ein dem Brechungsindex der Wolle angenahertes Bettungsmittel 
R-0-X eingelegt, dadurch der untere Teil der Faser opt. ausgeschaltet u. dadurch eine 
tóare Oberflachendarst. ermóglicht. Milcrophotographien. (Z. ges. Textilind. 39. 12— 18. 
1/1.1936. Chemnitz.) Suvern .

Wm. D. Appel und Daniel A. Jessup, Beschleunigte Priifung auf das Morsch- 
werden erschwerUr Seide. Eine Priifung wird yorgeschlagen, bei der das Muster in 
emem Glasbehalter 20 Stdn. mit einer in Glas eingeschlossenen Bogenlampe von 13 Amp. 
u. 140 V zwischen dem Bogen in einer Entfemung von 15 Zoll bei 75— 77% relatiyer 
feuchtigkeit u. 63— 67° bestrahlt wird. Mitgeteilte Vers,-Ergebnisse zeigen gute t)ber- 
euiatmunung zwischen so bestrahlter u. ohne Bestrahlung morsch gewordener erscliwerter 
oeide. (Amer. Dyestuff Reporter 24. 706— 07. 710— 11. J . Res. nat. Bur. Standards 

1935.) Su v ern .
Maurice Dśribśrś, Die Antimonelektrode in der Papiermacherei. Beschreibung der 

™>-Mektrode mit Calomelbezugselektrode in den Ausfiihrungen nach VlĆS (Rhone- 
fjOULENC), L au tensch lage r u. a. Anwendung der Elektrode nach Poggendorf. 

ie Sb-Elektrode bewahrt sich nieht nur zur pH-Messung, sondern besonders in Bleich- 
aciern oder sonst oxydierenden Medien, wo die H- u. die Chinhydronelektrode liiiufig 
ersagen_ Gegen Proteine, z. B. in Streichmassen, ist die Sb-Elektrode fast unempfind- 

"ch. (Papeterie 57. 933—41. 25/10. 1935.) Friedem ann.
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J. Bekk, Hartę und Wdchhe.il des Druckpapieres. Die Weichheil eines Papieren 
ist keineswegs ident. mit der drucktechn. wiehtigen Wcichheit der Oberflache, die nur 
eine Komponente der Gesamtweichheit ist. Gemessen wird die Papierweichheit durch 
seine Zusammendriiekbarkeit, u. zwar unter dem Einflufi ruhender oder schlagartiger 
Belastungen (Schlagpendel). Geeignete Apparate u. ihre Wirkungsweise werden bc- 
schrieben. Priifungen auf Elastizitat u. Biegefestigkeit von Papieren werden erganzend 
herangezogen: eine meBtechn. verwertbare Beziehung zwischen Hartę u. Steifigkeit 
von Papieren besteht nicht. (Zellstoff u. Papier 15. 284— 87. 1935.) F r ie d e m a n n .

Maurice Deriberć, Neue Meihoden zur Messung der Wasserdichtigkeit und U1 1 - 
durchdriwjlichke.it von Papieren. Vf. hat die Methode von G r a n t  (C. 1935. I .  1639) 
zur Prufung der W.-Festigkeit von Papieren durch einen App. mit einem Steigrohr 
zur Erzeugung des gew'iinschten Dmckes yerbessert. Ais fluorescierende Salze werden 
yorgeschlagen: Sei amino O (K u h l m a n n ) blau-griine Fluorescenz, — I i w. — I I  (K u h l - 

MANN), beide blaue Fluorescenz, Sei fluorescenl O (Sa in t  D e n is ), griine Fluorescenz, 
Fluoresceine (Sa in t  D e n is ), ebenso, lihodamin B, rote Fluorescenz, —  6  0, ebenso, 
etwas gelber, Flavin oder Thioflavin T, gelbgrun, R-Salz (Na-Salz der 2,3,6-Naphłhol- 
disulfosdure), blaugriine u. Naphłhionsaure lebhaft blaue Fluorescenz. Bei sehr durch- 
liissigcn Papieren ist die einfache Vers.-Anordnung von G r a n t  vorzuziehen. Um die 
atmosphar. Feuchtigkeit auszuschlieBen, kann man unter einer Glocke mit CaCl2 oder 
CaO arbeiten. (Papeterio 57. 966—70. 10/11. 1935.) F r ie d e m a n n .

M. Marini, Untersucliung von paraffinierten, gefimislen und geteerten Papieren. 
Paraffinierte Papiere werden mit CC14 extrahiert, im Abdampfruckstande des Auszuges 
bestimmt man in ublicher Weise Paraffin, Wachs, Stearin. Gefirnifite Papiere kónnen 
tier. Leim, trocknende Ole, natiirliehe u. synthet. Harze u. Cellulosederiw. enthalten. 
geteerte Papiere Petroleumpech oder Naturbitumen. Naheres uber die Identifizierung 
der Trankstoffe im Original. (Ind. Carta 2. 401— 03. 1935.) G r im m e .

Kurt Schwabe und Richard Kreschnak, Potentiometrische Beslimmmig von 
Zuckern, insbesondere in  Sulfiiablaugen. Da bei Verss., Zuckerlsgg. nach der Methode 
von Gr a a p  (C. 1929. I I .  1099) mit Hg(CN)2 potentiometr. zu bestimmen, kein 
Potentialsprung auftrat, stellten Vff. Verss. mit 0,1-n. K-Ferricyanidlsg. u. 0,05-mol. 
Traubenzuckerlsg. an mit dem Ergebnis, daB sowohl bei platinierten ais auch bei 
glatten Pt-Elektroden der Potentialsprung an der errechneten Stelle auftrat. Die 
Rk. verliiuft stochiometr. Verss. mit verd. Sulfitablauge zeigten, daB der Verbrauch 
an K 3Fe(CN)6-Lsg. viel hóher ist, ais dies durch den Zucker allein bedingt wird. Man 
muB daher zwei Titrationen, eino mit urspriinglicher, eine mit entzuckerter Ablauge 
ausfuhren. Brauchte man fiir 50 ccm K 3Fe(CN)„-Lsg. a ccm zuckerhaltiger u. b ccm 
entzuckerter Ablauge, so ist der Zuckergeh. Z  =  0,1501 (b/a —  1), wobei 50 ccm 
Ferricyanidlsg. 0,1501 g Glucose entsprechen. Der Verbraueh an entzuckerter Ablauge 
gibt ein genaues Bild der ligninartigen Bcstandteile der Ablauge. (Wbl. Papierfabrikat. 
1935. Sond.-Nr. 37— 41.) " F r ie d e m a n n .

Karl Fabel, Eine Schnellmethode zur Bestimmung der K u p f e r o z y d a m m o n i a k -  
viscositdt v o n  Celluloserolistoffen. Eine in 20 Min. bis 1 Stde. durchzufuhrende, fur 
Linters, Nitrierpapier, Zellstoff u. Ramie anwendbare Methode besteht darin, daB der 
zu untersuchende Stoff in einer Kupferoxydammoniaklsg. bestimmter Zus. gel. u. die 
Zahigkeit der Lsg. in einem Ostwald-Viscosimeter bestimmt wird. (Kunstseide 18. 
5— 7. Jan. 1936.) __ _______________ _ Su v e r n .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg u. Rodleben bei 
RoBlau, TextilbehandlungshilfsmitUl. Ais solche lassen sich auf Grund ihrer aus- 
gezeichncten Lósungsm.-Eigg. u. Dispergiervermógen Furfuralkohol, sowie seine Ester 
u. Ather vorteilhaft verwenden. Namentlich eignen sie sich auch zur Herst. von Losungs- 
mittelseifen. (E. P. 437 561 vom 30/1. 1935, ausg. 28/11. 1935. D. Prior. 31/1.
1934.) R- H er b st .

British Celanese Ltd., London, Henry Dreyfus, London, und William 
Alexander Dickie, Spondon, England, Behanddn von Tcxiilien. Fiiden oder Krepp- 
garnę aus organ. Cellulosederiw., wie Cdluloseacelat, enthaltendes u. event. bereitsge- 
krepptes Textilgut (I) schrumpft man um 5— 30% in der Lange in Ggw. v°n W' 
mischen von Lósungsmm. fiir Cellulosederiw. mit indifferenten Fil., wie W., mit 3;> bis 
55 Vol.-% Aceton (II) oder 38—43% Diozan, z. B. 1 (Teil) I  5 Min. mit 100 eines wss. 
Bades mit 40 Vol.-% I I  bei Raumtemp. u. erreicht nach dem Waschen u. Trocknen 

erhóhte Elastizitat, weieheren u. yolleren Griff u. seidenartigen Glanz; bei Anwendung
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wasserfreier Gemische, z. B. von Bzl. mit 60—70% CH2CU, bieibfcder Glanz unyerandert. 
(E. P. 408 654 vom 8/7. 1932, ausg. 10/5. 1934. F. P. 762 807 vom 18/10. 1933, ausg. 
19/4. 1934.) H a n n s  Sc h m id t .

American Enka Corp., iibert. yon: Aleidus G. Bouhuys, Enka, N. C., V. St. A., 
Oleilmitłcl fiir Baumwolle, Seide und Kunstseide, besteliend aus einem Gemisch von 
Mineralol u. desscn Sulfonaten bzw. Naphthalinoleosulfosdure mit einem Zusatz yon 
Emulgier- u. Netzmitteln, Seife (fur K-Seifen auch Lósungsmm.), Olsiiure u. osydations- 
yerhindemden Mitteln. Eine besonders geeignete Zus. ist folgende: 60% Mineralol, 
9°/0 Mineralólsulfonat, 16% K-Oleat, 9,7% Triiithanolaminoleinseife, 0,3°/0 Olsaure, 
5,0% Diathylenglykolmonoathylather u. Spurcn Diphenylamin. —  Die Textilien werden 
zweckmaBig in wasserfreiem Zustand behandelt. Es eriibrigt sich, das Gleitmittel vor 
Eingehen in das FiŁrbebad durch Abseifen zu entfernen. (A. P. 1979188 vom 1/7.
1933, ausg. 30/10. 1934.) Sa l z m a n n .

Soc. Generale Italiana Della Viscosa, Rom, ScMichlen von Kunstseide. Es wird 
hierfiir eine konz., etwa 70%ig., alkoh. Seifenlsg. yerwendet. (Oe. P. 143 841 vom 
27/6. 1932, ausg. 10/12. 1935. It. Prior. 27/7. 1931.) R. H e r b s t .

Rohm & Haas Akt.-Ges., Darmstadt, Entschlichten. Es werden Bader yer
wendet, die neben Pankreasamylase wasserlósliche Chromate oder Biclircmate enthalten. 
Infolge der desinfizierenden Eigg. der Chromate sind solche Flotten ohne EinbuBe der 
enzymat. Wirksamkeit lagerbestandig. Z. B. wird das zu entsckliehtende Textilgut mit 
einer Flotte von 45°, die auf 1000 1 W. 2 kg eines Pankreasamylasepraparates u. 60 g 
if2O„0, enthalt, getriinkt u. 12 Stdn. abgelegt; alsdann wird mit w. W. ausgewaschen. 
(E. P. 439 398 vom 22/3. 1935, ausg. 2/1. 1936. D. Prior. 22/3. 1934.) R. H e r b s t .

Ges. fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Erhohung der Wirkung 
von Mereerisierlaugen. Denselben werden Aminoxyde, sowie ubliche Zusatzmittel, wie 
Phenole, sulfonierte Ole, u. iiberdies gegebenenfalls Atheralkohole, wie Glykolmonobutyl- 
dther zugegeben. Z. B. werden den Mereerisierlaugen pro 1 5 g eines Gemisches aus 
25 (Teilen) Butyldirnethylaminozyd u. 75 Bohkresol oder aus 38,5 Dimethylanilinozyd 
U' 61,5 Rohkresol zugefugt. (Schwz. P. 177 545 yom 23/6. 1934, ausg. 16/8. 
1935.) _ _ R. H e r b s t .

William Anderson, Edinburg, Schottland, Wasserabstopendes Textilgut. Das 
Gewebe wird mit einer Lsg. eines Gemisches aus 4 Teilen Walrat, 1 Paraffinwachs u.
1 Kautschuk in einer Mischung aus 2 Voll. Mineralol u. 1 Trichlorathylen oder eines
anderen Chlorkohlenwasserstoffs impragniert. (E. P. 437 778 vom 14/2. 1935, ausg. 5/12. 
1935-) R. H e r b s t .

Deutsche Kunstseiden-Studienges. m. b. H., Berlin, Vereddung von Textilien 
durch Behandlung mit veresternden Abkommlingen hoherer Fettsauren, dad. gek., daB man 
das mit Lsgg. der genannten Verbb., besonders in leicht brennbaren LćSsungsmm., 
getrankte Gut trocknet u. nach dem Trocknen wenigstens l 1/, Stdn. einer Temp. zwischen 
po u. 50° aussetzt. — Z. B. wird ein W(pgewebe mit einer Lsg. von 1,5% ólsaureanhydrid 
m Bzn. getrankt, getrocknet u. dann noch 4 Stdn. lang einer Temp. von ca. 37° aus- 

Das nach dem Verf. behandelte Textilgut ist wasserabstofiend geworden. (D. R. P. 
823 542 KI. 8k vom 16/7. 1930, ausg. 27/12. 1935.) R. H e r b s t .

Titanium Alloy Mfg. Co., New York, iibert. von: Charles J. Kinzie, Niagara 
1“, N. Y., V. St. A., Haltbare, Zirkon und Kieselsdure enthaltende Losungen, die sich 

zum Impragtiieren yon Seide, Wolle u. Baumwolle eignen, werden erhalten durch Lósen 
von ZirkonsiUcat in verd. wss. Mineralsauren u. Zusatz yon Citronensaure oder Wein- 
saure oder durch Lósen von Zirkonsilicat (aufgeschlammt in W.) in den genannten organ, 
sauren. (A. P. 2 017125 yom 27/7. 1932, ausg. 15/10. 1935.) B r a u n in g e r .

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Martin Miiller- 
winradi, Michael Otto, Walter Daniel und Robert Werner, Ludwigshafen), Uber- 
-ugs-und Impragniennassen, besteliend aus einem fl. oder pastenformigen Gemisch, 
as Paraffin, durch Behandlung von Isobutylen bei niedriger Temp. mit fluchtigen

2 ^°8eniden gewonnenes Polymerisat u. organ. Lósungsm. enthalt. Die Massen dienen
• ii. zum Behandeln, insbesondere Haltbarmachen von Papier, Geweben, Obst, botan. 
ino-'Tm- Praparaten. (D. R. P. 615938 KI. 12g vom 23/7.1933, ausg. 16/7.

H o r n .

z _ Y u'Lex Ltd., Vancouver, Canada, Auffrischen ton Textilmaterial. Dasselbe wird 
lipłi einer Trockenreinigung, alsdann einem Aufrauhproze/3 unterworfen u. schlieB-

m einer wss. Fl., die aus W., Na-Salicylat, Borax, NH3-W. u. Kresol-seifenlsg.
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bereitet ist, verrieben. (E. P. 419 856 vom 24/3. 1934, ausg. 20/12. 1934. Can. Prior. 
27/3. 1933.) R . H e r b s t .

Hugo Weiss und Ottmar von Reich, Deutschland, Blcichcn von Baumwolle. 

Das robe, gegebenenfalls gesengte Baumwollgewebc wird vor u. nach dem Abbruhen 
zwecks Entfemung von Grannen, Fett- u. Wachsstoffen mit H20 2, Na2Si03 u. Netz
mittel enthaltender Na202-Lsg. bzw. IL 02 yon 75— 90° behandelt; zur Nachbehandlung 
kami auch ein Cl-Bad benutzt werden. (F. P. 775 745 vom 11/7, 1934, ausg. 8/1. 
1935.) S a lzm a n n .

Gino Maria Rossati, Briissel, Herstellung von kiinstlicher Wolle. Viscoseseide 
oder pflanzliche Fasern werden in einer Zentrifuge 30 Min. einer etwa 18%ig. k. NaOH 
ausgesetzt, von Fl. befreit, in einer sich drehenden Trommel bei 100° bis auf einen 
geringen Feuchtigkeitsgeh. getrocknet u. alkalifrei gewaschen. Alsdann werden die 
gekrauselten Fasem in alkal. (2% NaOH) NaOCl-Lsg. (5% Cl) bei 70° 25 Min. gebleicht, 
gewaschen, mit 0,5°/oig. HC1, enthaltend 0,25% NaHS03 neutralisiert, gewaschen, 
entwassert u. 30 Min. in eine wss., 5%ig. Lsg. von sulfoniertem Wollfett getaucht. 
Nach dem Trocknen bei 120° erhalt man eine 2% mai festere Faser ais Wolle, die ge
gebenenfalls im Gemisch mit anderen Fasem yerwebt, verfilzt oder verzwimt werden 
kann. (E. P. 427888 vom 25/9. 1933, ausg. 30/5. 1935.) Sa l z m a n n .

Frederick Samuel Walton, Sydney, Australien (Erfinder: Henry George Alan 
Harding), Insekticides Mittel zum Schutze von Textilien gegen Mottenlarven und dhn- 
liche Schadinsekten, bestehend aus einem QuillajaaufguB (98,5%), NaF (0,75), Na2SiF6 
(0,1), Na-Tauroglycocholat (0,3), /?-Naphthol (0,1) u. H3B03 (0,25), dem nocli 
Benzoesaure (0,1) zugesetzt werden kann. 1 Teil dieser Mischung wird in 23 Teilen 
W. emulgiert yerwendet. (Aust. P. 18 777/1934 vom 6/8. 1934, ausg. 29/8. 
1935.) G r a g e r .

Champagne Paper Corp., New York, iibert. yon: Edwin P. Jones, Garden City, 
und James M. Demsey, New York, Gewinnung von Papierstoff aus Flachs oder Hanf. 
Das rolie Fasergemisch, das etwa 90% rohe Bastfaser enthalt, wird 15— 30 Min. mit W. 
im Hollander gemalilen. Dabei werden die in W. 1. Anteile ausgelaugt. Das Fasergut 
wird dann mit W. ausgewasclien u. in eiriem Drehkocher unter Druck etwa 2 Stdn. 
gekocht. Ais Koclifl. dient eine Lsg., in der ein Gemiscli aus 95 (Teilen) Ca(0H)2, 
Na2C03 oder NaOH u. 5 Na2S03 gel. ist. Nach dem Kochen wird das Fasermaterial 
mit W. gewaschen. AnschlieBend wird der Stoff gebleicht, u. zwar zunaclist mit Cl2-W. 
Nach dem Waschen mit W. wird NaOH oder Na2C03 zugesetzt u. der Stoff mit NaOCl 
nachgebleicht, z. B. durch Stehen bei Zimmertemp. etwa 7 Stdn. Nach dem Waschen 
wird der Stoff zu Papier yerarbeitet. (A. P. 2 018490 vom 10/4. 1935, ausg. 22/10. 
1935.) M. F. M u l l e r .

S. D. Warren Co., Boston, Mass., iibert. von: William Michael Driesen, Clifton, 
N. J., V. St. A., Herstellung von klar durchsichtigem Papier, insbesondere fiir Einwickel- 
zwecke. Durchsiclitiges Fasermaterial, bestehend aus teilweise hydratisiertem Sulfit- 
zellstoff, wird unter Verwendung von filmbildendem Cellulosematerial, wie Nitro- 
celluloselsg., in dem Lanolin dispergiert ist, ais Bindemittel zu einer Papierbahn yer
arbeitet. Ein geeignetes Bindemittel enthalt z. B. 5,7 (%) esterlósliche Nitrocellulose,
2,4 denaturierten A., 70,1 Athylacetat (85%ig), 5,5 Amylalkohol, 9,3 Butylalkoliol,
3,7 Athyllactat u. 3,3 Diamylplithalat. (A. P. 2 018 638 vom 5/10. 1928, ausg. 22/10. 
1935.) M. F. M u l l e r .

Wifred W illiam Groves, London, Herstellung von Einwickdpapier fiir Nahrungs- 
mittel aus Papierstoff, Cellulosehydrat, Pergament, Gelatine oder Cellulosederiw., denen 
Stoffe zugesetzt werden, die ein starkes Absorptionsyermógen fiir ultraviolette Strahlen 
besitzen. Solche Zusatzstoffe sind Diaminodibenzoylverbb. der p-Phenylendiamw- 
disulfonsaure, p-Phenylendiaminsulfonsdure u. 3 ,6 -Diaminocarbazoldisulfonsaure, das 
Na-Salz der 4,4'-Tetramethyldiaminodibmzoyl-4,4'-diaminodiphenyl-2,2'-disulfonsaure 
oder dereń Substitutionsprodd., z. B. Dianisidindisulfonsaurederiw., femer die Aryluje 
der 2,3-Oxynaphthoesdure u. der 2,3-Oxynaphthoeaminosulfonsdure, Salicyl-p-annnosali- 
coyl-m"-aminophenol, 3-Oxydiphenylamin, vi-Aminoanilid der 3-Oxy-4'-cMordipheny - 
amincarbonsdure, (l,2,5-Trichlorbenzol-4-sulfo) 4',G'-dichlor-l'-phenol-2'-sulfo)-l' ,3 -pne- 
nylendiamin, 4-Chlor-l-phenol-2,6-disulfo-bis-3'-acetylamido-1'-anilid. Die AryUde dê  
2,3-Oxynaphthoesdureaminosulfoiisdure sind auch geeignet bei Verwendung yon Schicn ei 
aus Celluloseacetat. —  Eine Papierbahn aus Cellulosehydrat wird mit einer 2—5 /o1®:
wss. Lsg. der Hamstoffverb. des p -am in oben zoy l-p -phen y len d iam in osu lfon sau ren ha  e

50° getrankt. Gegebenenfalls werden der Lsg. 1—5% Hydrochinon zugesetzt. Zur
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hóhung der Geschmeidigkeit wird das Papier mit Glycerin nachbehandelt. — Cellulose- 
hydratpapier wird mit einer wss. Lsg. des Na-Salzes der Di-m-aminobenzoyldiamino- 
stilbendisulfonsdure getrankt, dann mit W. gewascken u. in einem Glycerinbad be
handelt. —  Pergamynpapier wird mit einer 0,5%ig- Lsg. des Na-Salzes der 4,4'-Di- 
(p-aminobenzoylamino)-diphenyl-2,2'-disulfonsaure 5 Min. bei Zimmertemp. behandelt, 
gewasohen u. getrocknet. — Papierstoff wird mit einer Lsg. des Na-Salzes der Tetra- 
mełhyldiaminodibenzoylverb. der Dianisidindisulfonsaure yersetzt u. zu Papier ver- 
arbeitet. (E. P. 436891 vom 12/3. 1934, ausg. 14/11. 1935.) M. F. M u l l e r .

Canadian Industries Ltd., Montreal, Quebec, iibert. von: Charles E. Burkę, 
Hamilton, Ontario, Canada, und Walter E. Lawson, Wilmington, Del., V. St. A., 
Herstelluni7 von wasserdichtem Papier durch Behandlung von Papier mit einer Lsg., 
die 18 (Gewichtsteile) m-Styrol, 3,6 Trikresylphosphat u. 100 Losungsm. enthalt. 
(Can. P. 333 910 vom 13/5. 1932, ausg. 11/7. 1933.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Papier fur 
abuiaschbare Tapeten unter Verwendung einer Emulsion ais Impragniermittel, die 
Phenole u. phenol. Harsduren, die mit troeknenden Fettsauren, wie Leinol oder Holzol, 
verestert sind, enthalten. Weitere Zusatzstoffe sind Kunstharze, Naturharze, tier. u. 
pflanzlicher Leim, Pigmente sowie Emulgierungsmittel. —  Ein Gemisch aus 250 (Teilen) 
Leinol u. 250 Holzol wird zu einem yiscosen 01 gekocht, worauf 8  Co-Linoleat (3,5% 
Co-Geh.) zugesetzt werden. Das Gemisch wird mit einer Lsg. von 50 Casein, 5 Trichlor- 
phenol u. 10 NH 3 (25%ig) in 412 W. emulgiert. AuBerdem wird eine Pastę aus 400 Kreide, 
200 W. u. 80 Farbpigmentpaste hergestellt, der 120 einer 10%ig. Lcimlsg. zugesetzt 
werden. Dieses Gemisch wird mit 200 der vorhcr erhaltenen Emulsion yerriihrt. Das 
Prod. dient zum Oberziehen von Papier. (F. P. 782427 yom 8/ 1 2 . 1934, ausg. 4/6. 
1935. D. Prior. 14/12. 1933.) M. F. M u l l e r .

John Gurney Callon, Cambridge, Mass., V. St. A., Herstellung von Schreib- 
maschinenpapier, das mit einem ganz diinnen Oberzug yersehen ist. Ais Oberzugsmittel 
sind genannt Papierleim, Starkę, tier. Leim, Casein, Gelatine. — 15 Gallonen einer 
konz. Caseinlsg. werden mit 20 Gallonen W. yerriihrt u. 2 Quarts einer 50%ig. Form- 
aldehydlsg. sowie Farbstoff u. Chinaclay zugesetzt. Auf jeden Liter der Lsg. werden
25 ccm Tiirkischrotól oder 25 g reine, alkalifreie Seife zugegeben. (E. P. 434 852 
vom 8/9. 1934, ausg. 10/10. 1935. A. Prior. 23/9. 1933.) M. F. M u l l e r .

Seaman Paper Co., Chicago, V. St. A., Herstdlung von Druckpapier durch Auf- 
tragen einer Oberzugsmasse auf die noch feuchte Papierbahn in der Papiermaschine 
nach Verlassen des Siebes, dad. gek., daB die diinnfl. Oberzugsmasse auf die noeh feuchte 
Papierbahn mittels einer Auftragsyorr. mit derart groBen Obcrtragungsflachen auf- 
getragen wird, daB der gróBte Teil der in der Oberzugsmasse enthaltenen Fl. vor der 
Beriihrung mit der Papierbahn verdunstet. —  Zeichnung. (Vgl. F. P. 760516; C. 1934.
H. 869.) (D. R. P. 622 865 KI. 55f yom 5/8. 1933, ausg. 9/12. 1935.) M. F. M u l l e r .

Hugo Albert Schoeller G. m. b. H ., Deutschland, Herstellung von Sicherheitspapier 
aus mehreren Papierbahnen, die durch eine Zwischenschiclit eines Leimes verbunden 
werden, die fiir FU. aufsaugfiihig u. durehlassig ist, u. die z. B. aus Casein, Starkę, 
Dextrin, tier. Leim oder Gemischen derselben besteht. Die Papierbahnen werden ge- 
fcrennt mit Stoffen impragniert, die miteinander zu reagieren vermógen. Z. B. werden 
Ag- oder Pb-Salze einerseits u. S, Sulfide oder Chromate andererseits —  oder Cu-Salze 
einerseits u. Benzidin oder Diphenylcarbazid andererseits —  oder Fe-Salze einerseits u. 
lannin oder Gerbsaure andererseits benutzt. (F. P. 786 352 vom 6/2 . 1935, ausg. 2/9. 
1935. D. Prior. 8/2. 1934.) M. F. M u l l e r .

British Cellophane Ltd., London, Deckblatt oder Umhullung fur Zigarellen u. dgl., 
das beim Verbrennen keine Geruchs- oder Geschmacksbeliistigung yerursacht, be
stehend aus regenerierter Cellulose ais Film, dem bei der Herst. Paraffinól u. etwas 
"jy“ rin zugesetzt sind. (E. P. 435844 vom 18/4. 1935, ausg. 24/10. 1935. F. Prior. 
-4/10, 1935.) A l t p e t e r .

- 1 1  ^i^erbiller-Epp, Munchen, Herstdlung von Zellstoff aus Holz und anderen 
• f f W f i j e i i  Faserstoffen, gek. durch die Verwendung einer AufschluBfl., die 0,2 bis 
■‘ 10 Ha03 oder nilrose Oase sowie Olycerin, insbesondere in einer iiber 30% liegenden 

onz., enthalt. — In  ein Gemisch yon 100 (Teilen) Glycerin u. 1 konz. HN03 werden 
agespane in solcher Menge eingebracht, daB sie von dem Gemisch bedeckt werden. 

bis U1Q*̂ em ^ermengen, z. B. durch Verriihren, wird das Gemisch auf 120— 130°
1 Schaumbldg. erhitzt, die sich schon nach kurzer Kochdauer yon etwa 10 bis

i Unuten einstellt. Der AufschluB ist nach etwa 20 Minuten beendet, worauf man
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das Gut h. abnutscht. Der Riickstand ist reiner Zellstoff, der in ublielier Weise gebleichl 
wird. (D. R. P. 623149 KI. 55b vom 27/6. 1934, ausg. 14/12. 1935.) M. F. M u l l e r .

Karl Mitterbiller-Epp, Miinchen, Herstellung von Zellstoff aus Holz und anderen 
zdlstoffhaltigen Faserstoffen, gek. durch die Verwendung einer AufschluBfl., die 0,2 bis 
2% HN03 oder nitrose Oase sowie Zuckerhg. enthalt. —  100 (Teile) konz. Zuckerlsg. 
u. 1 konz. HNOg werden vermischt u. dieser Lsg. Sagespane in solcher Menge zugefiigt, 
daB sie von der Lsg. bedeckt werden. Nach dem Verruhren wird die Mischung 10 bis 
15 Minutcn auf 120— 130° bis zur Schaumbldg. erhitzt. Nach 20 Minuten ist der Auf
schluB beendet, worauf das Gut h. abgcnutscht wird. Der erhaltene reine Zellstoff 
wird in iiblicher Weise gebleiclit. (D .R . P. 623150 KI. 55b vom 10/8. 1934, ausg. 
14/12. 1935.) M. F. M u l l e r .

Patentaktiebolaget Grondal-Ramen, iibert. von: Gustaf Haglund, Stockholni, 
Schweden, Herstellung von Sulfitzellstoff. Der Kocher wird mit Holzschnitzel u. dann 
mit einer NaHS03-Lsg., die kein freies S02 enthalt, gefiillt u. auf 125— 140° erhitzt. 
Darauf wird ein Teil der Lsg. abgezogen u. der Kocher mit einer der abgczogenen Menge 
entsprechenden Menge einer Lsg. von Ca(HS03)2, die iiberschussiges S02 enthalt, wieder 
gefiillt u. das Faseimaterial zu Ende gekoclit. (A. P. 2 016 328 vom 1/2. 1934, ausg. 
8/10. 1935. Schwed. Prior. 7/3. 1933.) M. F. M u l l e r .

Werner Scholz, Wartlia, Bez. Breslau, Herstellung von Bisulfiten durcli Beschicken 
eines mit Fullkórpern ausgcstatteten S02-Absorptionsturmes mit Aufschlammungen 
von Ca- bzw. MgCOa, gek. durch die stufenweise Zugabe der erforderlichen Menge 
CaC03 oder MgC03, derart, daB das in der 1. Stufe gebildete Sauerwasser u. die in 
den folgenden Stufen entstelienden Laugen jeweils in zwischengeschalteten Misch- 
behiiltern mit der fiir die unmittelbar folgende Absorptionsstufe notwendigen Menge 
des Carbonats vermischt werden. — 3 weiterc Anspriiclie. (D. R. P. 623181 KI. 12 i 
Tom 23/9. 1933, ausg. 17/12. 1935.) B r a u n in g e r .

Curt Muekenberger, Berlin, Oewinnung von p-Cymol aus den bei der Zellstoff- 
gcwinnung anfallenden Olen, dad. gek., daB man das Ausgangsmaterial einer Sulfo- 
nierung mit einer H 2S04 von >  90% oder raucliender H 2S04 unterwirft, yon den Cymol- 
sulfonsauren das nicht sulfonierte 01 abscheidet u. die Sulfongruppen aus den Cymol- 
sulfonsauren in saurer Lsg. durch Erhitzen wieder abspaltet. Die Abspaltung erfolgt 
z. B. bei 130— 155° mittels uberhitztem W.-Dampf unter Steigerung der Temp. bis 
auf 155°. (D. R. P. 597 972 K I. 12o yom 26/11. 1931, ausg. 2/6 1934.) K in d e r m a n n .

Brown Co., iibert. von: Milton O.Schur und Benjamin G.Hoos, Berlin, N.H., 
V. St. A., Oewinnung von gereinigtem Zellstoff durch Behandlung yon gewóhnlichem 
Kraft- oder Sulfitzellstoff oder yon Baumwollinters mit NaOH yon weniger ais 18% Geh. 
bei niedriger Temp. Der Stoff, welcher etwa 89% a-Cellulose enthalt, wird in Form 
einer 5%ig. Suspension mit W. gebleicht, welches 7% Cl2, auf den Stoff berechnet, 
enthalt. Nach dem Waschen wird der Stoff gewasclicn u. dann in Form einer 10%'g- 
Suspension 5 Stdn. bei 90° F  mit einer Hypochloritlsg., die 6 %  NaOCl, berechnet auf 
die angewandte Stoffmenge, nacligebleicht. Der gewascheno Stoff wird in Form einer 
10%'g- Suspension mit 7,75%ig. NaOH, dereń Alkali zu 40% ais Na2S gebunden ist, 
bei etwa 6 ° 15 Min. lang behandelt. Dann wird die Temp. auf 20° erhoht u. die M.
4 Stdn. bei dieser Temp. gehalten. Der Stoff, welcher nunmehr einen a-Cellulosegeh. 
yon 94% besitzt, wird mit h. W. gewaschen. Er dient insbesondere zur Herst. von 
Nitrocellulose. (A. P. 1968 468 vom 3/7. 1930, ausg. 31/7. 1934.) M. F. M u l l e r .

Powell River Co. Ltd., ubert. yon: Ivan Henry Andrews, Powell River, Canada, 
Bleichen von Zellstoff m it 0,5— 2,0% Zn-Hyposulfit bei etwa 100° F. Nach dem Bleichen 

wird der Stoff ausgewaschen. (Can. P. 347 561 yom 6/12. 1933, ausg. 15/1. 1935.
A. Prior. 14/12. 1932.) M . F. M u l l e r .

Oscar Kohom & Co., Maschinenfabrik und Rudolf Brandes, Chemnitz, Be- 
schleunigtes Beifen von Alkalicdlulose. Diese wird nach dem Alkaliabpressen u. yor 
dem Rei fen zuerst bei erhohter Temp., z. B. 1 Stde. bei 50° lediglich gemischt u. ge- 
lockert u. dann im selben oder in einem 2. App. (Zerfaserer) bei gewóhnlicher Temp.
zerfasert; beide Rkk. dauem hóchstens 4 Stdn. Das Prod. ist zur schnelleren Bcrst.
guter Viscosekunstfaden geeignet. (2 Zeichnungen.) (F. P. 782 396 yom 7/12. 1934, 
ausg. 4/6.1935. E. P. 433 414 yom 17/12.1934, ausg. 12/9.1935, beide: D.Priorr. 
23/1. u. 9/3.1934.) H a n n s  Sc h m id t .

Du Pont Viscoloid Co., Arlington, N. J., und Roderiek Koenig Eskew, Rahway, 
N. J., V. St. A., Behandeln von Cdlulosenitralen. Man erhitzt iibliche Nitrate mit 
weniger ais 12,5% N zwecks beąuemem Reinigen, Bleichen, Klaren, Stabilisieren,
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weitgehendem Viscositatsvermindem u. Loslichkeitserhohen iiir A. u. A.-Campher- 
gemisohe boi iiber 100° ohne Oberdruck mit gesatt. Lsgg. von l. Chloridcn, wio NaCl, 
MgCl2, in Ggw. von Oxydationsmittdn, wie HN03, von 0,4 bis 5% Gesamtsaure (ais 
H 2S04 gemessen) u. evtl. eines Durchdringungsmittels, wie Triacetin. Die Prodd. 
eignen sich besonders zur Herst. lichtbestandiger Sicherheitsglaser u. piast. M M . —
1 (Teil) hoclmscoscm gewiissertem Nitrat mit 11,2% N u. von einer Viscositat von 
3000 Centipoises (cps.) werden 20 gesatt. NaCl-Lsg., ferner so viel trockenes NaCl u. 
HN03-H2S04-Gemisch 1 : 3 :1  zugesetzt, daB bei 109° eine gesatt. Salzlsg. mit 1% Saure 
entsteht; beim Koehen fallt nach 3 Stdn. dio Viscositat auf 350, nach 5,5 Stdn. auf 
130 cps. — Ein Nitrat mit 11% N u. 694 cps. wird wie oben, jedoch mit 10% Triacetin 
in der Salzlsg. behandelt; nach 1 Stde. fallt dio Yiscositiit auf 34, nach 3 Stdn. auf
26 cps. (E.P.415 408 vom 22/2. 1933, ausg. 20/9. 1934.) H a n n s  Sc h m id t .

Camille Dreyfus, V. St. A., Herstdlung von Cellulosederivaten. Rk.-Massen von 
organ. Celluloseestem u. -athem werden zwecks Gewinnung leicht auswasehbarer Prodd. 
u. gleichinaBiger Filme, Fasern usw. im Strom yon Luft, C02, N, Dilmpfen von W., 
Bzl., Kerosin u. dgl. dispergiert u. dann in die Gase bzw. Diimpfe losende Fallfll. ein- 
gefiihrt. — Eine Rk.-M. mit 500 (Teilen) Cdluloseacetat u. 1600 93%ig. Essigsiiuro 
wird mit wss. Na-Acetat- oder -Carbonatlsgg. yersetzt, dann unter 0,7 kg/qcm Druck 
im Injektor mit trocknem W.-Dampf von 9 kg/qcm Druck zerstaubt u. in W. yon 30° 
gespritzt (Zeichnung). (F. P. 788 614 vom 10/4. 1935, ausg. 14/10. 1935. A. Prior. 
10/4.1934.) H a n n s  Sc h m id t .

TJ. S. Industrial Alcohol Co., New York, iibert. von: Lloyd M. Burghart, 
Linthicum Heights, Md., Herstdlung von Celluloseestem. Zur Gewinnung von Cellulose- 
acetat, -propionat, -benzoat usw. in leicht zu trocknender Form wird die fl. S02 ais 
Medium enthaltende Rk.-M. unter Druck mittels Diisen in dio Fallfl. wie W., CC14, 
Bzl., Toluol gespritzt u. das entweichende S02-Gas abgeleitet. — 100 (Teile) Cellulose 
werden mit 260 Essigsaureanhydrid, 1000 S02 u. 3 H 2S04 bei 20—30° unter Druck 
acetyliert, dann die Rk.-M. ohne Druckabfall mit 55 W. u. 6 H 2S04 bis zur Aceton- 
loalichkeit bei 45— 70° yerriihrt u. hierauf in W. eingespritzt (2 Zeichnungen). (A. P.
1990113 vom 30/4. 1929, ausg. 5/2. 1935.) H a n n s  Sc h m id t .

U. S. Industrial Alcohol Co., New York, Herstellung von Cdluloseestem. Nach 
der Druckveresterung von Cellulose (I) mit organ. Sauren in einem Medium yon fl. 
S02 wird die Rk.-M., evtl. naeh Zusatz ungeniigender Mengen einer Fallfl., in dunnem 
Strahl unter rascher Druckentlastung mit Strahlcn einer Fallfl. u./oder eines Warme- 
zufuhrungsmittels zusammengebracht. —  Aus 100 (Teilen) I, 260- Essigsaureanhydrid, 
100 S02 u. 3 H 2S04 bestehende M. wird bei 20—30° bis zur Beendigung der Aeetylierung 
unter Druck gehalten, dann 169 etwas Na-Acetat enthaltenden W. eingeruhrt, durch 
eine Diise abgelassen u. hiorbei nacheinander mit Strahlen von W. u. W.-Dampf 
gemischt (2 Zeichnungen). (Oe. P. 140 568 vom 2/1. 1930, ausg. 11/2. 1935. A. Prior. 
10/5.1929.) H a n n s  Sc h m id t .

Deutsche Kunstseiden-Studiengesellschaft m. b. H., Berlin, Herstdlung aceton- 
loslicher hochviscoser Cdluloseester niederer Fettsduren durch Behandlung mit halogen- 
haltigen Phosphorverbindunge.n, dad. gek., daB die gel. Ester mit nur so wenig, z. B. 
t"?®/# Halogenphosphorverbb. (I), evtl. unter Zusatz organ. Basen wie Pyridin (II), 
Chinolin, Anilin, bei hochstens 50° behandelt werden, daB sie in Aceton (III) klar 1. 
bleiben. Ais I dienen z. B. POCl3 (IV), PC13, PC15, SPC13, Phenyl- oder Diathylamin- 
Cl-phosphin oder dereń O-, S- oder Halogenderiw., ferner ather- oder esterartigo 
"erbb. wie Phenoxylphosphorsauredichlorid. —  Eine Lsg. von 10 (kg) Cdluloseacetat 
in 200 II I wird nach Zusatz yon 0,3 IV  u. 1 I I  2 Stdn. geknetet u. dann evtl. mit W. 
gefallt; die 10%ig. Lsg. des Prod. in I I I  bildet eine feste, zur Herst. von celluloidartigen 
Massen geeignete GaUerte. Bei Verwendung von 0,1 IV  u. 0,35 I I  entsteht ein zur 
^istseideherst. geeignetes Prod. (D. R. P. 620 300 KI. 12 o yom 17/10. 1928, ausg. 
18/10.1935.) H a n n s  Sc h m id t .

U. S. Industrial Alcohol Co., New York, Herstdlung von Cdluloseacetat, dad. 
gsk-, daB in einem Medium von fl. S02 hergestelltes, in Chlf. 1. Acetat in der noch unter 

ruck stehenden Rk.-M. sofort hydrolysiert, dann durch Druckentspannen yon S02 

etreit u. gleichzeitig aufgelockert wird. —  180 (g) Cellulose werden mit 650 Essig
saureanhydrid (I) u. 4 1 S02 oder S02-Eg.-Gemische bei 17/8° u. 1,8 kg/qcm Druck 

U' nac ^ usatz von 1U 1 SO, im gleichen App. unter Erhaltung des Druckes
0 79 n\ t^" ot*er W--A.-Gemischen yersetzt. — 200 g Zellstoff oder Linters werden mit 
> i  (*) I. 3,4 S02 u. 5 g H 2S04 acetyliert, die Rk.-M. ohne Druckabfall in einen 2. App.
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iibergefuhrt u. 18— 24 Stdn. bei 65— 70° mit Hydrolysiermitteln geriihrt. (D. R. P. 
608 279 KI. 12 o vom 17/1. 1929, ausg. 19/1. 1935. A. Prior. 24/2. 1928.) H a n n s  Schmi.

Ruth-Aldo Co., Inc., New York, Herstellung von Cdluloseacetat. Zweckn Herst. 
stabiler, farbloser Massen bzw. Kunstseide wird Cellulose zuerst mit mittels Na-Car- 
bonat, -silicat, -resinat, -sulforesinat oder Seife gepufferten alkal. Lsgg. von Perverbb. 
wie Na20 2, NaB03 anoxydiert, dann mit Eg.-Dampf oder -Nebel yorgeąuollen, evtl. 
gleichzeitig, vor- oder naehher mit Halogen (I) behandelt u. hierauf in Ggw. von wenig 
H 2S04 (II), ferner von Oxydationsniitteln wie Manganisalzen, Cr-, Mn-, Permangan- 
saure, CAROsche Saure in Mengen, dafi der akt. O-Geh. hochstens 0,3% vom Cellulose- 
gewieht betragt, u. evtl. von I  ublieherweise stufenweise acetyliert. Das iiberschiissige 
Essigsiiureanhydrid (III) wird sodann mit gerade ausreiehender Menge W. oder wss. 
CH3COOH (IV) oder HCOOH (V) zers., dann die M. gekiihlt u. nach Zusatz von IV 
oder V sowio HCl u. evtl. HF in Ggw. von 5— 15% W. u. mindestens gleicher H-Ionen- 
zahl wie bei I I  verseift. — 100 (kg) Linters werden im entliifteten Kessel mit verd. 
NaOH in Ggw. von Na-Resinat gekoeht, dann im Lcviathan bei 17—23° 24 Stdn. 
mit einer wss. Lsg. von 10 NaOH, 6  Marseiller Seife u. 100 10 Vol.-%ig. H 20 2 bewegt, 
dann gespiilt u. getrocknet, hierauf in einer Art Sulfidiertrommel mit Dampfen bzw. 
Nebeln behandelt u. zwar: 5 Stdn. mit 50 Eg. bei etwa 40°, nach dem Abkiihlen 1,5 Stdn. 
mit 80 Eg. u. 125 g Cl2 u. sodann bei etwa 20° nacheinander etwa je 1,5 Stdn. mit 
Nebeln yon Gemischen von: 91 (1) Eg., 25 I I I ,  0,5 kg Cr03, 0,1 1II ,  von 94 Eg., 25,5 III,
0,14 II, 0,06 Br2, von 81 Eg., 7 II I , 0,56 II , yon 76 Eg., 12 II I , 0,91 I I  u. von 10 Eg., 
196 II I , 0,09 II, erhitzt dann auf 63°. zers. das I I I  mit 125 (1) 60%ig. IV  bei 6 8°, fiigt 
bei 55° ein Gemisch von 78 Eg., 74,6 W., 7 31%ig. HCl u. 0,5 40%ig. HF zu, laBt iiber 
Naeht bei 42° stehen u. fallt das Acetat mit 2500 l% ig. NaHC03 aus (4 Zeichnungen). 
(Oe. P. 142 890 vom 15/1. 1929, ausg. 25/9. 1935. A. Prior. 30/1.1928.) H a n n s  Schm .

Celanese Corp. of America, iibert. von: George W. Miles, Boston, Mass., 
V. St. A., Herstdlung von Cdluloseacetat. Vgl. E. P. 412 710; C. 1935- I- 3619. Nach- 
zutragen ist, daB auch Prodd. mit 63—79% Acetylgeh, die zum Teil noch aceton- 
lóslich sind, hergestellt werden. (A. P. 2 018 028 vom 14/3. 1932, ausg. 22/10.
1935.) H a n n s  S c h m id t .

American Bemberg Corp., New York, N. Y., iibert. von: Walter Ostermann, 
Wuppertal-Barmen, Trockenspinnverfaliren fiir  Kupferozydammoniakcellulosdósmig, 
gek. durch die Verwendung von w., mit Dampf gesatt. 70% C02 ais Fallmittel, die den 
Faden entgegengefiihrt wird. Die wahrend des Spinnens gestreckte Seide wird mit Saure 
nachbehandelt. (A. P. 1979403 vom 13/10. 1931, ausg. 6/11. 1934. D. Prior. 10/12.
1930.) Sa l z m a n n .

British Bemberg Ltd., London, Herstellung von Kunstseide aus Cu-Oxyd- 
ammoniakcelluloselsg. unter Verwendung schwach fallend wirkender Bader, dad. gek., 
daB Fiillung u. Spinndiisendurchmesser in einem Verhiiltnis zueinander stehen, derart, 
daB bei Badem von geringerer Fiillwrkg. ais weiehes W. von 30° bei einer Abzugs- 
geschwindigkeit von mehr ais 25 m der Diisendurchmesser unter sonst gleichen Be
dingungen iiber 1,5 mm betragt. Die Fiillwrkg. von erhartetem W. kann durch Zugabe 
yon NH 4OH oder Sauren herabgesetzt werden. Unter Einhaltung obiger Bedingungen 
kami bei einer Abzugsgescliwindigkeit von uber 30 m  u. einem D iis e n d u r c h m e s s e r  

yon 3 mm bei einer Badtemp. von unter 25° gesponnen werden. —  t)bliclie Cu-Spinnlsg. 
wird z. B. mit einem Dusendurchmesser yon 2,1 mm in 25° w. W. von 0° Hartę lwi 
einer Abzugsgescliwindigkeii; yon 30 m u .  700 ccm/Min. Fallbad gesponnen. (E. P- 
420 785 vom 16/4. 1934, ausg. 3/1. 1935. D. Prior. 15/4. 1933.) _ Salzm ann-

British Bemherg Ltd., London, Herstellung von Kupferkunstseide, gek. durch 
die Verwendung von Spinndiisen von einem unter 0,6 mm liegenden Durchmesser 
in Verb. mit W. yon einer temporaren Hartę von unter 4° (bei 20°) ais Fallbad. Hieraus 

laBt sich folgende Regel ableiten: Je starker die Fali wrkg. des Bades ist, desto kleincr 
ist der Dusendurchmesser zu wiihlen; bei W. von iiber 10° Hartę kann letzterer bis 
zu 0,2 mm betragen. —  Gebrauchhche Cu-Spinnlsg. wird durch 0,8 mm weite Dusen 
in W. von 11° Hiirte u. 30° (DurchfluBgeschwindigkeit 700 ccm/Min.) mit einer Ab- 
zugsgeschwindigkeit von 30 m/Min. gesponnen. (E. P. 423 642 vom 16/4. 1934, ausg. 
7/3. 1935. D. Prior. 15/4. 1933.) S a l z m a n n .

I. G. Farhenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., V is c o s e s p in n v e r fa h r e n . Man 
yerarbeitet eine Viscose von einer unter dem ubliehen Salzpunkt von 0,1—0,2 liegenden 
Reife in W. ais Fallbad; durch Temp.-Erhóhung kann der ReifeprozeB besclilcunia 

werden. —  Bis zum Salzpunkt 0,1 gereifte, 7,5% Cellulose enthaltende Viscose wir
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nach einer weiteren 3-tiigigen Lagerung bei 20° unter einem Druck von 8,5 at durch
0,8 mm weite Diisen in 20° w. W. gesponnen. Der iiber eine Umlenkstange geleitete 
Faden durchlauft ein 3V2%  H 2S04 u. 6%  Na2S04 enthaltendes Hśirtungsbad u. wird 
im Abstand von 1/2— 1 m aufgewickelt; Abzugsgeschwindigkeit 80 m. Die Seide be
sitzt wollalmlichen Charakter u. dieselbe Substantivitat gegeniiber Farbstoff en wio 
Cu-Seide. Festigkeit 1,4— 2 g je den., Dehnung 12— 30%- (F. P. 778 985 vom 28/9.
1934, ausg. 27/3. 1935. D. Prior. 10/10. 1933.) Sa l z m a n n .

De Laval Separator Co., New York, iibert. von: Henri Walch, Paris, Zentri- 
fugenbeliandlung von Viscose. Zum Klaren bzw. teilweisen oder giinzlichen Entbehrlich- 
machen des FUtrierens u. Reifens von Viscoso wird diese fortlaufend durch rasches 
Erhitzen, z. B. durch Durchleiten eines elektr. Stromes, diinnfliissiger gemacht, an- 
schlieCcnd in einer hochtourigen Schleuder gereinigt u. im Vakuum im C02-freien 
Gas zwecks Entgasung zerstiiubt, hierauf bis zum gewiinschten Reifegrad abgekiihlt 
(4 Zeichnungen). (A. P. 2 019 944 voin 25/5. 1934, ausg. 5/11. 1935. F. Prior. 27/5.
1933.) H a n n s  S c h m id t . 

Courtaulds Ltd. und Samuel Courtauld, London, Kunstseide von gleichem
Anfarbevennogen, insbesondere aus Viscose nach dem Zentrifugenverf. erhalt man 
durch gleichmaBiges Hcrausdriicken der Spinnlsg. aus den Diisen u. gleichmaBiges 
Durchlaufen des Fallbades unter Anwendung von mit gleicher Gesehwindigkeit sich 
drehenden Transportrollen, denen einige weitere Rollen nachgeordnet sind, dereń 
letzte zumindest —  von der der Faden in den Spinntopf gelangt — sich entsprechend 
der Bldg. des Spinnkuchens mit steigender Gesehwindigkeit dreht. (E. P. 423 374 
vom 4/9. 1933, ausg. 28/2. 1935. F. P. 779 445 vom 31/8. 1934, ausg. 4/4. 1935.
E. Prior. 4/9. 1933.) Sa l z m a n n .

Visking Corp., Chicago, iibert. von: Erwin O. Freund, Chicago, 111., Auspresseu 
von Viscose. Zur beschleunigten Herst. nahtloser Cellulosemantel; z. B. Kunstdurmc. 
wird Viscose in eine aufwiirts strómende Fiillfl., z. B. eine Lsg. von 8—11% H 2S04 

u. 15 Na2SO.„ von unten gedriickt u. langs einer senkrechten langen Metallróhre gefiihrt, 
wobei die Fiillfl. aufien u. innen vom Cellulosemantel strómt. (7 Zeichnungen.) (A. P.
2 013 491 Tom 4/11.1933, ausg. 3/9. 1935.) H a n n s  Sc h m id t .

Mendel Zakalik und Idei Briin, Warschau, Herstdlung von Hohlkorpem aus 
Cdluloid, dad. gek., daB das Aufblasen der M. durch die Zerfallprodd. von (NH4)2C03 

geschieht, welches in Mengen von z. B. 5— 10 g in ein Róhrchen gegeben wird, das von 
einer Form umgeben ist, u. in sd. W. gelegt wird. Die Celluloidmasse dehnt sich dabei 
durch die entstehenden Gase aus u. nimmt die Gestalt der sie umschliefienden Form an. 
(Poln. P. 20 727 vom 7/3. 1933, ausg. 27/12. 1934.) ICa u t z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Delaware, iibert. von: James H. Young, 
Arden, Del., Herstdlung von Vulkanfiber durch Behandlung von gebleichtem Zellstoff, 
der wenigstens 8 8%  a-Cellulosegeh. besitzt, mit Mercerisierlauge, z. B. 18%ig. NaOH, 
unter solchen Bedingungen, daB ein Prod. entsteht, das mindestens 25 u. nicht mehr ais 
55 Sek. (freeness) besitzt. Dieses wird im Hollander zerldeinert u. die daraus hergestellto 
Papierbahn mit ZnCl2 behandelt. Das erhaltene Prod. besitzt ebenso gute physikal. 
Eigg. wie ein Prod., das aus Baumwollhadem hergestellt worden ist. Ais Ausgangsstoff 
dienen gebleicliter Sulfit-, Sulfat- oder Natronzellstoff. (A. P. 2015132 vom 13/11.
1934, ausg. 24/9. 1935.) ___________________  M. F. M u l l e r .

Otto Faust, Kunstseide und Zellwolle. Berlin: VDI-Verl. 1935. (24 S.) 8°. =  Deutsches 
Museum. Abhandlungen u. Berichto. Jg. 7, H. u. M. —.90.

Eugene W. K. Schwarz and Herbert R. Mauersberger, Rayon and synthetic yarn handbook; 
a practical reference book for the producer, manufacturer, processor, distributor, dry- 
cleaner, launderer, cconomist and student; 2nd cni. cd. New York: Rayon Pub. Corp.
1936. (610 S.) 12°. S 3.75.

X IX . Brennstoffe. Erdól. Mineralole.
W. J. Jongmans, R. G. Koopmans und G. Roos, Nomenklatur in  der Kohlen- 

pMographie. Besprechung einer von Se y l e r  vorgcschlagenen Nomenklatur. (Fuel 
bCL ?fact- 15. 14— 15. Jan. 1936.) Sc h u s t e r .

Ch. Berthelot, Neue Arten der Kohleneinleilung. Einteilung der Kohlen nach 
'Men physikal. u. chem. Eigg. Diese hangen ab yon ihrer Herkunft, der Bildungsweise 
u' ror Konst. Besprechung yerschiedener nach diesen Gesichtspunkten getroffener
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Einteilungsschemata. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 25 Seiten. 
1935.) SC H U ST ER .

G. Stadnikoff und Nina Wisirischwili, Zur Kenntnis der Koldenbitumina und 
Huminsauren. Die Unters. von Kohlen, die bei hohem Geh. an Bitumen (etwa 30%) 
nur geringe Ausbeuten an Urteer (7,6%) liefem, ergab, daB diese Kohlen gemischten 
Ursprungs huminsaureahnhohe Substanzen enthalten, in denon keine Phenolhydroxyle 
nachzuweisen sind. Diese Sauren liefem bei der troekenen Dest. keine Phenolc u. 
iiberhaupt ais Oxydationsprodd. nur wenig Urteer. (Brennstoff-Chem. 17. 29—30.

N. A. Orlow, W. W. Tischtsclienko und J. M. Tarassenkowa, Zur Kenntnis 
der Huminsuhslanzen. V II. Mitt. Berginisation und Oxydation der Torf huminsauren. 
(VI. vgl. C. 1935. I I .  1996.) Vff. haben dic durch Auslaugung mit l% ig. NaOH-Lsg. 
erhaltene Huminsiiuresubstanz der Berginisation unterworfen u. erbielten bei voll- 
standiger Verflussigung 34% Olprodd., welche aus Phenolen (Phenol, Kresol, Xylenol 
u. hohere Phenole) u. hauptsachlich hydroaromat. KW-stoffen bestanden (Naphthene 
mit kondensierter Ringstruktur). Durch oxydativen Abbau mit KMnO,, in alkal. Lsg. 
wird auBer den fliichtigen Sauren ein Gemisch von Benzolcarbonsauren erhalten, 
welches aber zum Unterschied von den Oxydationsprodd. der Braun- u. Steinkolilen 
keine Mellitsaure enthalt. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8. 501— 04. 1935.) v. Funer.

Eug. Mertens und J. Massinon, Einfuhrung zum Studium des Mechanismus der 
Verkokung. (Vgl. C. 1934. I I .  2928.) Unters.-Ergebnisse zwischen 500 u. 1100°. Bei 
725 u. bei 1000° treten deutlich Volumveranderungen des festen Brennstoffs auf. 
Die Erhitzungsgeschwindigkeit beeinfluBt dio Deutlichkeit des Auftretens dieser Ver- 
anderungen. Am giinstigsten erwies sich eine Erhitzungsgeschwindigkeit von 13° 
je Min. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 9 Seiten. 1935. Louvain, 
Univ.) SCHUSTER.

Bfetislav G. Simek und FrantiSek Coufalik, Uber die Verkokung ton Kohle mit 
mineralischen Zuschlagen. Tieftemp.-Verkokung von Lignit u. Kokskohle fiir sich 
u. mit Zuschlagen von Kalk, Natriumcarbonat, Eisenoxyd u. Calciumacetat. Die 
Zuschlage, vor allem das Eisenoxyd, begiinstigen den Zerfall der Primarteere. Soda 
u. Kalk emiedrigen den Geh. der Teere an Phenolen u. Sauren. Die Teerausbeute 

sinkt. Calciumacetat zerfallt primar in Aceton. Die Tcere werden daboi nicht methy- 
liert. (Quatorz. Congr. Chim . ind. Paris 1934. Commun. 2. 14 Seiten. 1935. Prag, 
Kohlenforschungsinst.) SCHUSTER-

H. Kohler, Uber vergleićhende Unlersuchungen an Vertikalrelorlen- und Verlikal- 
kammerofen und die Gultigkeit der Laboraloriumsbefunde in  der Geipert-Apparatur fiir 
die Praxis. Vorgleich der Entgasungsergebnisse von Retorten- u. Kammerofenbetrieb. 
Priifung der tlbereinstimmung der nach der GElPERTschen Laboratoriumsmethodc 

erhaltenen Ausbeuten mit den Werten der Praxis. Im  Kammerofen kann bei gunstiger 
Unterfeuerung die Mischgasausbeute auf Kosten der Teerausbeute bedeutend gesteigert 

werden. Diskussion der aus der GEIPERT-Metliode auf dic im GroBbetrieb zu er- 
wartenden Ergebnisse zu ziehenden Ruckschlusse. Erklarting der Abweichungen. 
(Gas- u. Wasserfach 78- 805— 10. 26/10. 1935. Berlin-Mariendorf.) SCHUSTER.

K. Bunte, H. Bruckner irnd J. Sanjana, Untersuchung indischer Kohlen mil 
besonderer Beriicksichtigung ihrer Yerkokungseigenschaflen. (Vgl. C. 1935. I. 2922.) 
Von 10 ind. Kohlen wurden ermittelt: Immediatanalyse, Elementaranalyse, Schmelz- 
verh. der Asche, Waldenburger Muffelprobe, Backfahigkeit, Extraktionsanalyse, Tief- 
temp.-Verkokung, Erweichungsverh., Entgasungsverlauf, Sauerstoffaufnahme, Struktur. 
Diskussion der Ergebnisse. (Fuel Sci. Pract. 14. 350— 64. Dez. 1935. Karlsruhe, Gas-
institut.) SCHUSTER.

Charles Berthelot, Vertikale Verkokungsófen m i t  halbkontinuierlichem D u r c h s a t z  
und Nafibetrieb. Ofenkonstruktionen fur KaCbetrieb u. prakt. erzielte Ergebnisse. 

(Quatorz. Congi-. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 15 Seiten. 1935.) SCHUSTER- 

Charles Berthelot, Die Brennsloffe fiir  hausliche Feuerungen m il besonderer Beriick
s i c h t i g u n g  der Anthrazite. Ofenarten u. dafur erforderliche Brennstoffe. Die Anthrazite 

u. ihre Einteilung. Unterscheidung nach der Herkunft. Schwelkokse ais kiinsthcm’ 
Anthrazite u. ilir Verh. im Feuer. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. I- 
7 Seiten. 1935.) SCHUSTER-

Charles Berthelot, Herstdlungsverfahren d e r  kiinstlichen Anihrazite. Kunstlicne 

Anthrazite enthalten 6— 7% fliichtige Bestandteile u. liochstens 7% Asche. He-

15/1. 1936. Moskau.) S C H U ST ER .
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schroibung des „Trenfchra“-Verf. Betriebsergebnisse. (Quatorz. Congr. Chim. ind. 
Paris 1934. Commun. 1. 10 Seiten. 1935.) Schuster.

N. A. Nikolski und M. A. Stepanenko, Untersuchung der Herstellungsmoglichkeit 
von Anthrazit mit 0,6—0,8°/0 Asche. Ausgewahlte Donetzanthrazite (Ukrainę U. S. S. R.) 
ergeben nach Aufbereitung: Zerkleinern, Behandeln der Fraktion 30— 10 mm Dureh- 
messer mit geeigneten schweren Fil. in guter Ausbeute ein Prod. mit 0,6—0,8% Asche, 
das sich fiir dio Herst. yon Elcktroden sehr gut eignet. Der Widerstand gegeniiber 
chem. Angriffen bei Tempp. der Schmelzelektrolyse wurde nicht untersucht. (Leicht- 
metalle [russ.: Legkie Metally] 4. Nr. 7. 48— 51. 1935.) J un ger .

Gilbert Th. Morgan, Neuere Untersuchungen uber den durch Destillation der Stein- 
kohle bei niedriger Temperatur erhaltenen Teer. Durch Behandlung mit organ. L6sungs- 
mitteln u. chem. Reagenzien bei Tempp. unter 140° werden die Bestandteile des Tief- 
temperaturteers in zwei grofie Gruppen, Resinoido u. Krystalloide, getrennt. —  Die 
Resinoide existieren in 4 Klassen: saure (Resinole, Resinoinsauren), alkal. (Resinamine 
u. neutrale (Resinene), sie sind, auch im Hochvakuum, nicht destillierbar. — Unter 
den Krystalloiden finden sich Naphthalin, Anthracen u. ihre Methylhomologen. — 
Zusammen mit den Anthracenen findet man gefarbte KW-stoffe, die zu den 
Naphthacenen gehóren; eines wurde ais 2,6-Dimethylnaphthacen erkannt u. auch synthet. 
hergestellt. — Die wss. Fil. des Tieftemperaturteers enthalten Phenole, z. B. Phenol, 
Brenzcatechin u. seine Homologe, Resorcin, Hydrochinon u. Resinolsiiure. — Mehrero 
der hoheren Phenole wurden synthet. erhalten; m-Kresol u. 1,3,5-Xylenol, die sich 
reichlich in den Teeren finden, wurden mit NH,C1 unter Druck aminiert zu m-Toluidin 
u. 1,3,5-Xylidin. — Die hohen Phenole des Tieftemperaturteers u. des Vertikalretorten- 
teers werden ais Netzmittel in alkal. Lsgg. bei der Mercerisation von Baumwolle ais 
Shirlacrol (vgl. C. 1933. II. 1253) angewendet. —  Die Teere tiefer u. mittlerer Temp. 
konnen leicht hydriert werden. Das Prod. ist yon guter Qualitiit u. enthalt weder 
Phenole noćh Harze (ygl. auch C. 1928. I I .  208). — Uber die Hydrierung der Resinoide 
bei 420° in Ggw. von Mo + S ais Katalysator vgl. M organ u . V eryard  (C. 1932. I. 
2793). — Es wurden (im Fuel Res. Station in Greenwich) Teere mit harzigen Substanzen 
mit einem Katalysator von Ammoniummolybdat auf gelatinoser Tonerde bei 415— 500° 
u. 200 at Druck hydriert u. ein Tieftemperaturteer u. seine Hydrierungsprodd. im 
Laboratorium yon Teddington nach der Lósungsmittelmethode untersucht. Die Best. 
vor u. nach der Hydrierung ergibt, daB durch die Behandlung selbst bei tiefster Temp. 
(415°) die Harze, bei hóherer (450— 480°) auch die Phenole yerschwinden. —  Im  Tief
temperaturteer wurde (mit P ra tt )  immer Naphthalin gefunden, wenn auch in geringerer 
Menge ais im Hochtemperaturteer. —  In  einem Tieftemperaturteer aus einer Stein- 
kohle von K in n e il (Kp.2 120°) wurde hauptsachlich Naphthalin neben a- u. ji-Methyl- 
naphthalin u. 1,6- u. 2,6-Dimethylnaphthalin (Trennung yon a- u. {S-Methylnaphthalin 
vgl. Morgan u. Coulson, C. 1934. I I .  172) festgestellt. Das Gemisch aus dem Teer 
von K in n e il enthalt ca. 40% a- u. 60% /?-Verb. —  Von den Anthracenderiw. (ygl. 
Morgan u. Coulson, C. 1934. n .  172) ist das Anthracen selbst nicht der Haupt- 
bestandteil, wie beim Hochtemperaturteer, sondem das /?-Methylanthracen, das von 
kleineren Mengen 2,6- u. 2,7-Dimethylanthraccn, 2,3,6-Trimethylanthracen u. 2,3,6,7- 
Tetramethtjlanthracen begleitet wird (ihre Synthese ygl. M organ u . Coulson, C. 1931-
II. 2735 u. friiher). —  Uber die bei der Dest. der Steinkohle bei tiefer Temp. erhaltenen 
Phenole u. ihre Trennung ygl. die Einleitung u. die Beschreibung im Original. —  Das 
2,3,6-Trimethylphenol wird synthet. hergestellt aus Pseudocumol durch yollstandige 
Nitrierung, Red. u. Sulfonierung, Entfemung der S03H-Gruppe, Zerstorung der NH2- 
(Jruppe durch Diazotierung, Red. des Nitropseudocumols zu Pseudocumylamin u. Uber- 
fuhrung durch die Diazork. zum Triphenol. —  Weiter wurden 2-Metliyl-5-athylphenol,
3-Melhyl-5-alhylphenol u. 4-Methyl-5-athylphenol synthet. dargestellt. — Die industriello 
V erwendung der Prodd. aus Tieftemperaturteer hat sich in England rasch entwickelt. —  
ta einer Tabelle werden die Konstituenten des Tieftemperaturteers zusammengestellt. 
(Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 13 Seiten. 1935.) BUSCH.

Kenneth Gordon, Die Entwicklung der Kohlehydrierung durch die Imperial 
Chemical Industries, Ltd. Inhaltlich ident. mit der C. 1936. I. 1152 referierten Arbeit. 
(J. Inst. Fuel 9. 69— 89. Dez. 1935.) Schuster.
, T> Hydrierung von bitumhwser Kohle. Beschreibung der Hydrieranlage in Billing-

hi der Kohle yerarbeitet wird u. die drei Stufen (Kohlehydrier-, Fliissigkeitsphasen- 
^„„^^pfphascnstufe) enthalt. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 11. 421— 26. Noy. 

d5-) W alther .



2258 H XIX. B r e n n s t o f f e . E k d Ol . M in e r a l Ol e . 1936 . I .

F. S. Sinnatt und J. G. King, Erfahrungen iiber die Hydrierung von Teer und 
Kohle. (Vgl. C. 1935. II. 1115. 1998.) Jiingste Ergebnisse der Unterss. an der Fuel 
R esearch  Station . (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 9 Seiten. 
1935.1 SCHUSTER.

W. T . Malyschek, A. A. Malijanz und E. A. Reinfeld, Die Gegenwart von 
iSchwefelbakterien in den „i?osa-Wdssem“ der Ssuraclianschen Erdóllagerstatten und die 
geochemische Bedeutung dieses Faktors. Die rosa gefarbten Wasser des Erddlgebietes 
von Ordslionkidso aus einer Tiefe von 1300— 1600 m verdanken ihre Farbung den 
purpumen Schwefelbakterien (Purpurbakterien). Neben diesen wurden in den Bohr- 
wdssem aueh Thionsaurebakterien naehgewiesen. In  allen untersuchten Bohrwassern 
wurde eine reiche Mikroflora gefunden u. zwar Bakterien, welche H aS-Fermentation 
u. Denitrifikation erzeugen. Infolge der Vorkk. von Schwefelbakterien haben sowohl 
die farblosen wie die rosa gefarbten Bohrwtisser einen hoheren Sulfatgeh. Neben der 
Sulfatred. finden durch die Ggw. der Schwefelbakterien aueh die umgekehrten Prozesse, 
wie S"->- S203"->- S03"->- SO,," usw. statt. (Petrol-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aser- 
baidshanskoe neftjanoe Chosjaistwo] 15. Nr. 7/8. 38—49. 1935.) Schonfeld .

Arthur Knapp, Petroleum und Petroleumprodukte. (Vgl. C. 1935. I. 2755.) 
Wirtschaftsbericht 1934. (Minerał Ind. 43. 429—47. 1935.) P a n g r it z .

Walter Flemming, Das neue Gesicht der Ohersorgung Europas. Wirtschaftlichc 
Obersicht iiber die Anderung der Fórderung an Rohól, sowie der Erzeugung von Olen 
aus Erdolen usw. in den wiehtigsten europaischen Landern. (Petroleum 31. Nr. 45. 
1— 5. 13/11. 1935.) W alther.

Robert Schwarz, Die internatimialen Nomenklaturen fiir Erdól und Mineralol- 
produkte. In  zwei Tabellen wird einmal eine Obersicht uber die yerschiedenen Mineralól- 
erzeugnisse der yerschiedenen Lander in 20 Sprachen gegeben, das andere Mai eine 
Nomenklatur der Mineralólhandelserzeugnisse in vier Sprachen, geordnet nach dem 
spezif. Gewicht. (Petroleum 31. Nr. 45. 5— 7. 13/11. 1935.) W alther.

F. Wenzel und H. Weiser, Studien am Erdól von Hodonin. I. Uber BezieJiungen 
naphthenbasischer Erdole zu Terpenstoffen. Aus dem Rohól von Hodonin (fruher Góding) 
konnte im vólligen Gegensatz zu den bisherigen Vorstcllungen iiber die Zus. von Erdolen 
boi erstmaliger Dest. im Hochvakuum u. bei geeigneter Wahl der Mitteltempp. von 
10°-Fraktionen, welche Mitteltempp. selbst wieder abhangig sind vom Druck, im 
hóchsten Temp.-Gebiet eine scharf abgegrenzte, anscheinend reeht einheitliche Fraktion 
(223— 233°) gewonnen werden, die ihre Nachbarfraktionen an Menge bedeutend iiber- 
trifft (vgl. Diagramme im Original). —  VeranlaBt wurden die Unterss. durch die her- 
vorragenden Schmiereigenschaften des Materials, die sich aus Viscositatsunterss. 
ergaben. — DaB das Auftreten einer solchen Fraktion móglich ist, wird durch tlber- 
legungen iiber das Schicksal der jotzigen Pflanzen- u. Tierwelt bei einer eventuellen 
zukunftigen Erdólbhlg. plausibel gemacht. In  einem zukiinftigen Erdól wiirde man 
im Gebiete der hoheren Siedetempp. voraussichtlieh Fraktionen finden konnen, die 
sich um C2 oder Vielfache davon unterscheiden miiBten. —  Das scharf begrenzte Masimum 
im hóchsten Temp.-Gebiet mit einer Ausbeute von 10,84% entspricht anscheinend 
den erhalten gebliebenen Resten von Substanzen, die durch Mineralisierung des fiir 
das hohe Siedegebiet des Erdóls wesentlichsten Urmaterials unmittelbar entstanden 
sind; links dayon wurden in einer Menge yon 65,40% Abbauprodd. desselben u. Um- 
wandlungsprodd. niedrig-molekularer Begleiter liegen, u. der reehte Teil u. der Riick- 
stand (zusammen 23,76%) kónnten Polymerisationsprodd. u. Umwandlungsprodd. 
hoherer Begleiter des Hauptmatcrials darstellen. — An Hand anderer Arbeiten (vgl. 
v. B raun , C. 1931. I I .  3692; 1933. I I . 3365; Landa, MachAcek u . Mżourek,
G. 1934. I. 3539) wird gezeigt, daB zweifellos die einfach verzweigte C6-Gruppe, die m 
groBer Jlannigfaltigkeit die heutigen Terpenkórper aufbaut, mengenmafiig aueh den 
wiehtigsten Baustein der naphihenbas. Erdole bildet. Fur Fraktionen von Erdolen. 
die in auffallend grofien Mengen auftreten, wird dio Bczeichnung Maximumfrakltonen 
eingefuhrt. Aus dem Erdól von Hodonin sind 5 Maximumfraktionen erhalten worden, 
von denen dio mittleren drei einen C-Geh. entsprechend C15, C20 U. C25 zeigen. I i i1' 
die letzte Fraktion wurde C30 erwartet; die in ihr enthaltenen Substanzen hatten jedocli 
ein mittleres Mol.-Gew. entsprechend C28H46. — Das zweite, dritte u. yierte Masimum 
entspricht im C-Geh. den Sesquiterpenen (Cł5), den Diterpenen (C20) u- den Terpen- 
korpern (C25); die mit dem C-Wert C28 kann zu Triterpenen C30 in Beziehung gebracii 
werden. Daraus, daB die Hauptmenge der Bestandteile des Erdóles ̂ von Hodonin 
Terpenkórpern nahesteht, wird geschlosson, daB die Lebewesen der Tertiiirzeit ilire
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Organismen mindestens in ąuantitatiyer Hinsicht in ganz anderer Weise aufgebaut 
haben mussen ais die Lebewesen der Ggw. Unabhangig von jeder Hypothese laBt 
sich aus der Siedekurye einwandfrei erkennen, daB entgegen der allgememen Meinung, 
nach der das kohe Temp.-Gebiet bei den Erdolen yollig unznganglich sei, liier gerade 
im hóchsten Temp.-Gebiet die einfachst zusammengesetzten Gemische zu suchen sind, 
u. daB die mittleren Fraktionen der Forscliung die gróBeren Schwierigkeiten bieten 
diirften. —  Die gesatt. KW-stoffe der lióchsten Maximumfraktion mit der mittleren 
Formel C28H.16 gehóren also in die Reihe CnH2 u-io; es mussen danach Substanzen 
yorliegen, die in einem Mol. einen Bzl.-Ring u. zwei Naphthenringe enthalten. Dies 
zu beweisen, wird ais Endziel der Mitteilung aufgestellt. —  Abbauverss. waren zuniichst 
yollig ergebnislos; milde Reagenzien griffen diese gesatt. KW-stoffe nicht an, kraftigere 
fiihrten zu yollstandiger Verharzung, u. bei starkster Einw. wurden die Substanzen 
restlos yerbrannt. —  Da ber bei der Mineralisierung von Abietinsdure C2oHno0 2 (I) 
ais Ursubstanz die beiden organ. Mineralien Fichtelit Ci8H32 u. Scheererit C18H18 (II) 
entstehen u. dabei ein C20-Molekul in ein C18-Molekiil iibergelit, konnen unbedenklich 
C30-Kórper ais Urmaterial fiir die Bestandteile der Fraktion mit dem C-Geh. CJ8 in 
Betraeht gezogen werden. Das Urmaterial fur diese Fraktion wurde also unter Sub
stanzen zu suchen sein, die der Triterpenreilie nahestehcn. Von diesen sind sehr wenig 
bekannt, u. es scheint, daB sie, im Gegensatz zum Tertiar, nur mehr auBerst sparlich 
gebildet werden. — Ais Uberrest aus der Tertiarzeit kann das Sąualen betrachtet werden, 
das, in den Bereich der Triterpene gehórig, unter den zahlreichen anderen Terpenkórpem 
der Ggw. eine ganz yereinzelte Ausnahmestellung einnimmt u. im Lebertran von 
Haifisehen noeh in gróBerer Menge yorkommt (ygl. Tsujim oto , C. 1918. I. 638; 1920.

/ ---v  °H> CH>

■ x 5 £ T “  ■ ■  > - < z « z 5

CioHi#—CHa CHa—Ch Hh

IV

I. 862). Vom Sąualen (III) ausgehend, wird fur ein mineralisiertes Squalen G>8H ic 
Formel IV aufgestellt; es macht die bisherigen MiBerfolge bei den Abbauverss. am 
Erdól erklarlich. Durch Oxydation mit KMnO.j in sd. Aceton wird aus der Fraktion 
223—233° o-Phthalsaure erhalten; die Analyse ergibt weiter, daB noeh zwei Naphthen- 
ringe vorhanden sein mussen. Damit ist das Vorliegen von einem Benzolring u. zwei 
Naphthenringen in einem Mol. erwiesen u. das Endziel der Arbeit erreicht. — Eine 
quantitative Erfassung der o-Phthalsauremenge war nicht móglieh, doch scheint 
mineralisiertes Squalen den Hauptbestandteil der Fraktion zu bilden. —  Die somit 
entdeckte neue Klasse von KW-stoffen der Erdóle, dic neben Naphthenringen auch 
aromat. Ringe enthalten, wird Naphthenaromale genannt; sie kommt ais vierte zu den 
drei Klassen von KW-stoffen hinzu, den Methan-KW-stoffen, den Naphthenen u. den 
Aromaten, in die gegenwartig die Hauptbestandteile der Erdóle eingereiht werden. — 
In der analyt. Chemie des Erdóls mussen die Methoden der Aromatenbest. infolge der 
neu hinzugekommenen Klasse der Naphthenaromate einer Reyision unterzogen werden.
— Aus den Verss. geht die Bedeutung von C6-Gruppen fiir naphthenbas. Erdóle her- 
vor; wahrseheinlich handelt es sich um eine allgemeinere Erseheinung, die zu all- 
gemeineren Schliissen auf die Genesis naphthenbas. Erdóle berechtigt. Beziiglich des 
Urmaterials scheiden auf Grund der Ergebnisse dic anorgan. Hypothesen wohl end- 
giiltig aus. Eine Entscheidung zwischen den beiden organ, (pflanzliehe oder tier. 
Ausgangsmaterialien) kann nicht getroffen werden; wahrseheinlich handelt es sich 
um urspriingliches, marines Pflanzenmaterial, das seinen Weg iiber tier. Organismen 
genomraen hat. —  In  weiterer Verfolgung des Mineralisierungsvorganges bei organ, 
bubstanzen wird fiir diesen eine Disproportionierungshypothese erschlossen, die die 
wenig wahrscheinlichen Hydrierungshj^pothesen fiir die Erdólbldg. yielleicht iiberfliissig 
macht u. bei der miteinander gekoppelt Hydrierung u. Dehydrierung vor sich gegangen 
sind. — Die Disproportionierungshypothese erklart zwanglos das standige Auftreten 
^on Aromaten neben Naphthenen in den Erdolen, was nunmehr ais notwendige Folgę 
f l  Mineralisierungsyorganges erscheint. —  Aus ihren Diagrammen leiten Vff. ab, 
daB boi der Bldg. des Gódinger Erdóls weniger mit Potyinerisations- ais mit Abbaurkk. 
zu rechnen ist. — Aus der Zus. der Erdóle werden auf dem Gebiet der Palaobiologie 

gende Schliisse gezogen: In  den altesten Zeiten (Silur) bauten die Lebewesen die
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erdólbildcnden Substanzen ihrcr Organismen aus Ci-Gruppe auf; allmahlich gewann 
dio C5-Gruppe ais Baustein das Ubergewicht; den Hóhepunkt erreichte sie in der 
Tertiarzeit, um dann allmahlich wieder zuriiekzutreten u. der C2-Gruppe den Plata 
einzuraumen, den diese gegenwartig einnimmt. Dementsprechend findet man zahl- 
reiehe Dbergangsstufen von den iiberwiegend paraffinbas. Erdolen zu den ausgesproehen 
naphthenbas. in der Natur vor.

V o r s u e h e .  Ein Rohól aus dem Godinger Erdolgebiet wird fraktioniert dest. 
in 10°-Fraktionen bei 1 mm Druck. —  Dio hochste Masimumfraktion 223— 233° 
(7,10%; vgl- Tabello im Original) entspricht der Zus. C2SHl(i, die unterste, 83—93° 
(10,79%) der Zus. CnH22; letztere enthalt danach KW-stoffe, die der Reihe CnIŁn_4 

angehóren. — Fiir die drei weiteren, zwischen diesen auBersten grofien Fraktionen 
gelegenen Maxima, 113— 123° (6,60%), 163— 173° (8,02%), 193— 203° (5,03%) wurden 
nur die Mol.-Geww. bestimmt; den zugehorigen bor. Mol.-Geww. wurde naherungsweisc 
die Formel CnH 2n- 4  zugrundo gelegt. — t)ber dio Bcdeutung der „Mitteltempp.“ ygl. 
die Ausfiihrungen u. Diagramme im Original, desgl. uber Einzelheiten der Oxydation 
der Fraktion 223—233°. (J. prakt. Chem. [N. F.] 144. 145— 75. 11/1. 1936. Prag, 
Dtsch. Techn. Hochsch.) B u s c h .

Karl Fiirst, Die Entwicklung der selektiven Extraktionsverfahren in  der Raffi- 
7iationsindustrie der Vereinigten Slaaten. Zusammenfassende Darst. der Verff. zum Extra- 
hieren von aromat, u. naphthen. Bestandteilen von Erdolen mit S02, Nitrobenzol, Phenol, 
Chlorex, Furfurol u. Crotonaldehyd u. des ferner noch Propan verwendenden Duo-Sol- 
vcrf. (Petroleum 31. Nr. 41. 1— 5. 16/10. 1935.) WALTHER.

D. Goldberg, I. Abeshaus und L. Margoliss, Reinigung von pa.affinischen 
Konzentraten mittels Nitrobenzol. Dio selektiye Reinigung mit Nitrobenzol fuhrte zu 
einer bedeutenden Qualitatssteigerung yon Brightstock aus Ssurachaner u. Kara- 
Tschuchur-Erdólen hinsichtlich der Viscositatskurve u. des CONRADSON-Tests. Zur 
Reinigung kann man nieht nur das raffinierte u. entparaffinierte Prod., sondern auch 
das Ausgangskonzentrat verwenden. Bei der Reinigung paraffin. Konzentrate mit 
C6H5N 02 nimmt die Ausbeute an Fertigól ab, das Ol hat aber hóhere Viscositat. Bei 
einem bestimmten Verhaltnis von C,jH5N 02 (300%) erhalt man Raffinate, welche 
nieht mehr mit H 2S04 raffiniert zu werden brauchen; es genugt Bleicherdebehandlung. 
(Petrol-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoe neftjanoe Chosjaistwo] 15. Nr. 7/8. 
94— 102. 1935.) Sc h o n f e l d .

Franz Fischer und H. Piehler, Uber die Erhóhung der Ausbeuten an fliissigen 
Kohlenwasserstoffen bei stufenweiser Durchfuhrung der Benzinsyntliese nach Franz 
Fischer und Hans TropscJi. Durch die mehrstufige Durchfuhrung der Bzn.-Synthese 
konnte bei Verwcndung gleicher Kontaktmengen jo Vol. des zu behandelnden CO-H2- 
Gemisches die Ausbeute um 10—20% erhoht werden. Um die Haltbarkeit des Kontakts 
zu yerstarken, sind die Stufen so zu schalten, daB iiber gleiche Kontaktmengen etwa 
gleiehe Gasmengen streichen. Bei gleichen Tempp. in allen Stufen sinkt die Umsetzung 
von Stufe zu Stufe, wenn die Kontakte gleich akt. sind. Die hóchsten Ausbeuten wurden 
erzielt, wenn bei gleich akt. Kontakten dic erste Stufe bei etwas niedriger Temp. 
arbeitete ais die iibrigen Stufen. Die giinstigen Wrkgg. der Unterteilung haben ihren 
Grund nieht nur in den Temp.- u. Warmeableitungsfragen, sondern yor allem in der 
Entfemung der Rk.-Prodd. zwischen den einzelnen Stufen. Ausbeuten, die beim ein- 
stufigen Verf. ais Durchschnitt yon 2 Monaten erreicht wurden, werden beim zwei- 
stufigen wahrend 4 u. beim dreistufigen wahrend annahemd 5 Monaten erzielt. Bei 
dreistufiger Arbeitsweise wurden 141 g Bzn. u. 01 je Normalkubikmeter Gas (29,5% CO 
u. 60% H 2) erhalten neben etwa 10 g Gasol u. synthet. Ceresin. Das theoret. Ausbeute- 
maximum eines derartigen Gasgemisches betragt 185 g. Kreislaufverss. brachten 
keine giinstigen Ergebnisse. (Brennstoff-Chem. 17. 24— 29. 15/1. 1936. Miilheun- 
Ruhr, Kohlenforschungsinst.) SCHUSTER-

H. May, Die Sichcrung von Mineralólgroptankanlcigen gegen Luftangriffe. (Gas- 
sehutz u. Luftschutz 5. 285— 87. Nov. 1935. Braunschwcig.) Pa n g r it z .

Dayid R. Merrill, C. C. Moore jr. und Ulric B. Bray, G e b r a u c h s c h a r a k t e n s M  

von Motorenolen. Auszugsweise Wiedergabe der C. 1935. I I .  2317 ref. Arbeit. (Petroi. 
Wid. [London] 32. 223—28. Sept. 1935.) P a n g r it z .

Paul Mondain-Monval und Roger Wellard, EinjlufS der Temperatur auf a te 
Explosion von Luft- und Kohlenwasserstoffgemischen. Ausfuhrliche Wiedergabe ue
C. 1935. I. 3230 ref. Arbeit. (Ann. Office nat. Combustibles liąuides 10. 278 
1935; Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 4 Seiten 1935.) W a l t HEK-
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C. J. Vogt, Einige Eigenheiten von Explosionsmotoren beim Betrieb mit Butan- 
iMftgemisclien. Ein Einzylindermotor, bei dem die Verdichtung yon 1: 3,5 auf 1: 8,7 
erhóht werden konnte, wurde mit Naturgas, Butan u. Bzn. betrieben unter genauer 
Beobachtung von Verdichtungsverhaltnis, Kuhlwassertemp., Vorziindung, Dreh- 
zahl usw. (Refiner natur. Gasoline Manufacturer 14. 542— 47. Nov. 1935.) W alther .

Wa. Ostwald, Motortablellen, Energiejńllen und ahnliche Geheimmittel zur Iiraftstoff- 
erspamis. Die Zus. der Geheimmittel ist sehr yerschieden. Es gibt Tabletten u. FU. 
Erstere bestelien meist aus Naphthalin, daneben aus Nitroyerbb., óligen Stoffen, 
Campher usw.; die Fil. aus Tetralin, Benzaldehyd, Triehlorathylen, yerseif- u. un- 
yerseifbaren Olen. Die zusatzliche 0,4 g Tablettensubstanz je kg Bzn. soli den Heiz- 
wert eines Handelsbenzins um 371 WE steigern, der Heizwert des Geheimmittels 
selbst miiCte demnach 927 500 WE betragen, was jedoch ein Unding ist. Die an- 
geblichen Wrkgg. dieser Geheimmittel: Verringerung des Bzn.-Verbrauchs um 30%» 
Verringerung des Klopfens usw. zeigten alle negatiye Ergebnisse. (Chemiker-Ztg. 59. 
895. 2/11. 1935.) Walther .

W. F. Gerr und A. W. Kudinow, Untersudmng des Pyrolyseprozesses von Gasol 
ierschiedener Fraktionszusammensetzung und verschiedenen Ursprungs. Gasole ver- 
schiedener chem. Natur erfordem zwecks Erreichung hóchster Ausbeuten an Toluol 
yerschiedene Bedingungen der Pyrolyse; Gasol paraffin. Basis erfordert 750°, yon 
Naphthenbasis 700°; es empfiehlt sich deshalb, der Pyrolyse Ole einheitlicher chem. 
Natur zu unterwerfen. Beste Toluolausbeuten erhalt man aus naphthen. Gasol. Mit 
der Abnahme des Geh. des Gasoles an Fraktionen bis 300° von 64 auf 5%  beobachtet 
man eine Zunahme der Koksbldg. etwa um das l ł/2-fache u. eine Abnahme der Toluol- 
ausbeute um 0,2— 0,6% des Oles. (Petrol.-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoe 
neftjanoe Chosjaistwo] 15. Nr. 7/8. 119— 25. 1935.) Schónfeld .

D. N. Buch, Rationalisierung des Destillationsprozesses mit Soda. Bei der iiblichen 
Dest. yon Heizol in Ggw. von festem Na2C03 ist ein sehr groBer Na2C03-t)berschuB 
von 80— 150% erforderlich; dies fuhrt u. a. zur Zunahme des Aschengeh. des Oles. 
Es wird nachgewiesen, daB man Destillate der gleichen Aciditat erhalten kann, wenn 
man das Heizol mit einer liochkonz. Sodalsg. bei Tempp. von ca. 100° behandelt; der 
Sodayerlust verringert sich bei dem Nafiyerf. um 50%. (Petrol.-Ind. Aserbaidshan 
[russ.: Aserbaidshanskoe neftjanoe Chosjaistwo] 15. Nr. 7/8. 104—09. 1935.) Schonf.

A. M. Rawikowitsch und Je. S. Lyssenkowa, Reinigung von Zylinderoldestillaten 
des Grosnyschen paraffinischen Erdols in Propanldsung. Verss. iiber die Reinigung von 
Zylinderoldestillaten nach u. vor Entparaffinierung mit Propan. Die Propanlsg. des 
Oles (4—5 Vol. C3H8 pro Vol. 01) wurde mit 1,5 Gew.-Teilen Phenol 10— 15 Min. bei 
70° yerruhrt. Nach Abkulilen auf 50° wurde die Phenolschicht abgelassen. Der 
ProzeB wurde noch 2-mal am Raffinat wiederholt. Man erhalt nach dieser Methode 
Ole, welche nicht mehr mit H 2S04 gereinigt zu werden brauchen. Vorzuziehen ist die 
Phenolbehandlung in Propanlsg. yon entparaffinierten Olen. (Petrol.-Ind. Aserbaidshan 
[russ.: Aserbaidshanskoe neftjanoe Chosjaistwo] 15. Nr. 7/8. 102—04. 1935.) SchÓNF.

Eva Neyman, Zur Iilassifikation der Schmieróle. Zur Bewertung von Schmierolen 
wird der Quotient aus mittlerem Mol.-Gew. u. Dichte herangezogen, da der Viscositats- 
index von Olen gleicher Proyenienz mit steigendem Mol.-Gew. auch wachst, was an 
einer Formel bewiesen wird. Je groBer das Mol.-Gew. ist, desto flacher erscheint die 
lemp.-Viscositatskurve. Zur Charakterisierung von Schmiermitteln wird die Formel 

[-3/• ł»2/tZ(v1 — v2)] ermittelt. In  Tabellen u. Diagrammen sind die Eigg. yon 
leoparaffinen, pennsylyan. Olen, Raffination, Destillaten, Aromaten usw. zusammen
gestellt. (Petroleum 31. Nr. 36. Motorenbetrieb u. Maschinensehmier. 8. 2— 6. 
ftzemysl naftowy 10. 568—71. 1935.) Walther .

, G. R. Bryant, R. E. Manley und B. Y. Mc Carty, Raffination von Schmierolen 
mit Furfurol. Inhaltlich ident. mit der C. 1935. II . 3467 ref. Arbeit. (Nat. Petrol. News

Nr. 20. 24-0. 7 Seiten bis 33. 1935.) Walther .

Stephan, Graphitieren von Schmierolen. Inhaltlich ident. mit der C. 1936. I.
0 referierten Arbeit. (Petroleum 31. Nr. 44. Motorenbetrieb u. Maschinenschmier. 
»• 2-4. 6/11.1935.) Walther .

, . W. Lenz, Graphitschmierung und Lagermetall. Bei Graphitschmierung spielt auch
i groBer Lagerbelastung die Art des Lagermetalles keine solche Rolle wie bei reiner 

'tno/ nUeî ng: 0,5— 2°/0 kolloidaler Graphit im Schmieról senkt die Lagerreibung um
/o! 7- B. liefen WeiCmetallzapfen nach Abstellen der Olzufuhr bei 01 nach 20 bis
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60 Min., bei Graphitsehmierung aber erst nach 263/<ł Stdn. fest. (Petroleum 31. Nr. 33. 
Motorcnbetrieb u. Maschinenschmier. 8. 4—5. 1935.) Walther .

Mayo Dyer Hersey, Kurzer Abriji uber die Theorie der Schmierung. IV. Tern- 
peraturerhohung und Temperatuinerteilung in den Lagern. (III. vgl. C. 1935. II . 3734.) 
Der SchluB behandelt Temp.-Erhóhung u. Temp.-Verteilung in Lagem: Warmeentw. 
u. Austau8ch mit der Umgebung, Beat. des Temp.-Gleicligewichts bei Dauerbetrieb 
mit graph. Methoden, Temp.-Verteilung im Metali u. im Schmierfilm. Zahlreiche 
Literaturangaben. (J. Franklin Inst. 220. 305—31. 1935. Brown Univ.) H uth .

Prevost Hubbard, Asphall. (Vgl. C. 1935. I. 2756.) Wirtachaftliche Mitteilungen
1934. (Minerał Ind. 43. 52—58. 1935.) P angritz.

W. Bierhalter, Die Entwicklung der deutschen Normenvorschriflen fiir  bituminose 
Stra/3enbaustoffe. (Teer u. Bitumen 34. 1— 4. 13—16. 10/1. 1936. Frank
furt a. M.) Pangritz.

S. G. Aronow und R. A. Treigerman, Neue Schnellmethode der Aschenbestimmung 
im Koks und Kohlen. (Betriebs-Lab. [ruaa.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 293—96.
1934. —  C. 1935. I. 3083.) v. Funer .

Henry Cassan, Bemerkung iiber das Blahrermogen von Gas- und Kokskohlen. Be
schreibung der C. G. C. F.-Methode zur Best. des Blahgrades von Kohlen. EinfluB 
der Unters.-Bedingungen, insbesondere der Erhitzungsgeschwindigkeit auf die Er
gebnisse. Verli. von Einzelkohlen- u. Kohlemischungen. Erweichungsverh. u. Blah- 
grad. Vergleich mit der Tiegelmethode nach W oodall-Duckham . (Chaleur et Ind. 16- 
495—508. Nov. 1935.) Schuster.

F. A. Ignatenko, Bestimmung der Stickoxyde im Koksgase. Die dynam. Methode
von Schuftan (C. 1932. I. 2661) wird beschrieben u. zur Anwendung bei der Best. 
geringen Stickoxydgeh. in Gas empfohlen. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Labora
torija] 3. 512— 14.) v. F uner.

J. Mały, Die Fehler der Gasanalyse und ihre Verhiitung. Die iibliche Art der Ver-
brennungsanalyse yon Leuchtgas u. dgl, fuhrt infolge schadlicher Raume u. Lóslich
keit des C02 in der Sperrfl. zu Fehlern. Durch Beseitigung der schadlichen Riiume, 
fraktionierte Verbrennung des CO, H2 u. CH, u. Verwendung von gesatt. NaCl-Lsg. 
ais Sperrfl. konnten die Fehler beseitigt werden. Beschreibung eines geeigneten Gas- 
analyseapp. (Płyn a Voda 15. 288—91. 1935. Miihr.-Ostrau.) SCHONFELD.

H. Otsuka, Analyse des bei der Kohleverfliissigung anfallenden Gases. Beschreibung 
einer Kondensationsanalysenapparatur nach P odbielniak-Uehara u. ihrer Arbeits
weise. Analysenergebnisse. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 135 B— 138 B.
1935. Imp. Fuel Res. Inst. [Nach engl. Auaz. ref.]) Schuster.

G. Goldin, Uber die quaniitative Bestimmung des Benzonilrils in  Steinkohlendlen.
Fur die Beat. des Benzonitrils in redest. Steinkohlenólen (Kreolinfraktion) geniigt, da 
diese Ole keine Stoffe enthalten, welehe dabei NH3 abspalten, die quantitative Dest. des 
durch Verseifung des Nitrils mit 40%ig- NaOH-Lsg. freiwerdenden NH3. Bei nicht 
fraktionierten Steinkohlenteeren u. leichten Fraktionen ist die Best. wegen der Ggw. 
von Ammonsalzen u. Acetonitril nicht ausfiihrbar. Nicht redest. schwere Fraktionen 
miissen zur Entfernung des freien NH3 yor der Best. ausgekocht werden. (Chem. J-
Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. B. Shurnal prikladnoi 
Chimii] 8. 557— 61. 1935.) v. Funek.

A. Balada, Uber die Verwendung der Analysenąiiarzlampe in der Mineralolindustne. 
Naphthenbas. Ole haben im UV-Licht eine im allgemeinen auageaprochene blaue, 
paraffinbaa. eine weifigelbe, asphaltbas. Ole eine braungelbe Fluorescenzfarbe. Die 
Analysenlampe dient zum Bestimmen des Hartasphaltgeh. in Zylinderólen u. zur Unters. 
yon graphitierten Autoolen. (Petroleum 31- Nr. 48. 11— 12. 4/12. 1935.) WALTHER-

F. Evers, Messung der Fluorescenz von Mineralólen. Zu dem Referat dieser Arbeit 
(C. 1936. I. 253) ist noch erganzend zu bemerken: Die Messungen werden auf das 
Fluorescenzlicht einer Cerglasplatte bezogen, dereń Gesamtintensitat J 0 =  5000 be- 
tragt. — Die Neigung der Luminescenzkurve gibt die Farbtiefe (F) der Fluorescenz- 

strahlung an. Die i^-Werte sind mit der elektr. Durchschlagsfestigkeit durch eine em- 
fache Beziehung yerkniipft. (Osterr. Chemiker-Ztg. [N. F.] 38. 197. 15/12. 193o. 
Berlin.) K u t z e l n ig g .

Ralph S. Jessup, Verdampfungswarme von S Benzinen. Aus einer Biirette licu 
man in einem Thermostaten Benzine durch ein Schlangenrohr flieBen u. s a u g t e  den 
nicht yerdampften Riickstand von Zeit zu Zeit aus einem AuffanggefaB in eine V or- 
lage. Gemessen wurde die Temp.-Erniedrigung. Gearbeitet wurde bei rund 40°. -U*0
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MeBgenauigkeit betrug 3%. Bei dem untersuchten Destillatbenzin fallt —  ebenso 
wie fiir n-Paraffine — die Verdampfungswarme linear mit steigender D. u. steigendem 
mittleren Kp. Ein Sichorheitsbrennstoff (Hydrierprod.) yerhalt sich wie ein aTomat. 
KW-stoff. (J. Res. nat. Bur. Standards 13- 227—36. 1935.) W a l t h e r .

R. R. Crippen, Californisches Verfahren zur Bestimmung des Reid-Dampfdruckes 
von Benzin. Es werden die bei dem Verf. zur Best. des REID-Dampfdruckes von Bzn. 
(A. S. T. M.-Methode D  323 — 32 T) auftretenden Fehlerąuellen, z. B. verschieden- 
artige Probenahme, schlechte Einstellung der Temp., der MeBapp., yersehiedoncr 
Luftgeh. der Proben, eingehend besprochen. (Nat. Petrol. News 27. Nr. 37. 25—28,
30, 32. 1935.) ___________________  W a l t h e r .

Rudolf Drawę, Berlin, Erzeugen eines lęóhlensaurearmen Starkgases, dad. gek., 
daB im Oberteil eines Gaserzeugers ein regelbarer Teil des zugefuhrten Brennstoffes 
mit Hilfe yon 02 im Gleiehstrom yergast wird, wahrend im Unterteil die Vergasung 
des restliohen Brennstoffes im Gegenstrom mit Hilfe eines 02-W.-Dampfgemisches erfolgt 
Wasser- u. kohlensaurereiehe Brennstoffe werden einer Vorbehandlung unterworfen 
(D .R .P . 620 392 KI. 24 e yom 8/10. 1932, ausg. 21/10. 1935.) H o r n .

Ges. fiir Linde’s Eismaschinen A.-G., Hóllriegelskreuth, Gewinnung eines wasser 
sloffreichen und prakiisch kohlenoxydfreien Leuchtgases aus festen Brennstoffen, dad. gek. 
daB die Brennstoffe unter Druck mit durch Luftzerlegung gewonnenem 0 2 u. mit 
W.-Dampf yergast werden, u. daB das durch Abkiihlung unter Druck von den Haupt- 
mengen des CO u. der KW-stoffe befreite Gas mit dem bei der Luftzerlegung gleich- 
zeitig anfallenden verfliissigten N2 ausgewaschen wird. — Dor zur Vergasung dienende
02 wird im fl. Zustande auf den Vergasungsdruck gefórdert u. die Vergasungsprodd. vor 
ihrer Zerlegung durch Tiofkuhlung unter dem Vergasungsdruck ausgewaschen. (D. R. P. 
623 328 KI. 26a vom 25/6. 1933, ausg. 18/12. 1935.) H a u s w a l d .

Carlo Padovani, Mailand, Herstellung von giflfreiem Leuchtgas. Man leitet CO 
enthaltende Brennstoffdest.-Gase, die gegebenenfalls yon Yorunreinigungen, wie 
S-Verbb. u. HCN befreit sind, gegebenenfalls zusammen mit H2 u./oder W.-Dampf 
zwischen 5 u. 25 at u. 250 u. 500° iiber Stoffe, welche die Umsetzung des CO mit W.- 
Dampf zu C02 u. mit Ho zu CH, katalyt. beschleunigen, u. erhalt ein CO-freies, nicht 
giftiges Gas von gleichem oder hoherem Heizwert ais das Ausgangsgas. Aus einem 
Leuchtgas der folgenden Zus.: 3,7°/0 C02, 0,4% 0 2, 2,6% Ungesatt., 18,5% CO, 
43,7% 16,2% CH4 u. 14,9% N» wurde so z. B. ein niclit giftiges Gas der folgenden
Zus. erhalten: 2% C02, 0,4% COj 59,2% H 2, 22,9% CH, u. 14,5% N2. Ais Kata- 
lysatoren eignen sich entweder schwer oxydierbare Metailoxyde, z. B. Ni, Co, Mo; 
oder leicht oxydierbare, z. B. Cu, Fe, Zn u. ihro Oxyde oder schwer reduzierbare, z. B. 
Ca, Mg, Mn, Cr, die gegebenenfalls auf Tragerstoffen angewendet werden konnen. 
(It. P. 314 590 vom 11/5. 1933.) P r o b s t .

Koppers Co., Delaware, V. St. A., iibert. von: Joseph Becker, Pittsburgh, Pa., 
Oasreinigung yon Kohlendest.-Gasen. Das h. Gas wird zunaehst mit h. NH3-W. ge- 
waschen, dann in einem elektr. Teerabscheider oberhalb des Taupunktes fiir W. von der 
Hauptmenge des Teeres befreit, der hierbei CioH8 -frei anfallt. Durch eino anschlieBcnde 
Vorkuhlung u. Waschung mit k. NH3-W. werden die Hauptmenge des Ci„H8 u. die rest- 
lichen Teerole entfernt. Die Restbeseitigung des C10H8 erfolgt dann mittels des bei der 
Łlektroabscheidung anfallenden Teeres, der in abgekuhltem Zustande ais Wasehmittel 
dient. Die NH3-Entfemung kann entweder zwischen dem Elektroabscheider u. Vor- 
kiihler, oder nach der k. Wasche mit Teer yor der SchluBkiihlung in dem Sattiger 
wfolgen. (A. P. 2 010 003 vom 9/12. 1933, ausg. 6/8. 1935.) H a u s w a l d .

Lone Star Gas Co., iibert. von: Thomas S. Bacon, Dallas, Tex., V. St. A., 
ilemigen von Gasen. Gase, die ais Verunreinigung H 2S enthalten, werden unter Druck 
,i n von Oo alkal. Lsgg. behandelt. Diese werden in der Weise hergestellt, 
daB eino Mischung yon gel. Zn-Salzen, z. B. ZnS04, ZnCl2, Zn(N03)2 u. von gel. Fe- 
^alzen, z. B. FeS04, Fe2(SO.,)3, FeCl2, FeCl3 mit einer wss. Alkatilsg., z. B. NaOH, 
ino2- 3’ NaHC03 yersetzt wird. (A. P. 2 019 468 vom 25/1. 1933, ausg. 29/10.

. H o r n .

Birmingham Electric Furnaces Ltd. und Alfred Glynne Lobley, Birmingham, 
Mgland, Reinigen von Gasen. KW-stoffgase werden mit Luft derart in Rk. gebracht,
, samtliche S-Verunreinigungen der Gase in S02 u. H2S umgesetzt werden. Der 
uich Umsetzung von S02 mit H2S entstehende freie S wird durch Kiihlung der Gase 

a getrennt, worauf diese durch Reinigungsmassen wie Kalk, Na2C03, Eisenoxyde
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zwecks Entfernung der restlichen Mengen S02 u. H,S geleitet -werden. Die gereinigtcn 
Gase sollen Metalle nicht mehr angreifen. Gegebenenfalls konnen sie vor der Benutzung 
zwecks Trocknung nochmals gekiihlt werden. (E.P. 429 402 vom 27/4. 1934, ausg. 
27/6. 1935.) H orn.

W. C. Holmes &ICo. Ltd., Charles Cooper und Daniel Mayon Henshaw, 
Huddersfield, Gasreinigung. Brenngase, insbesondere Dest.-Gase, werden im Gegenstrom 
mit solchen Olmengen gewaschen, daB die Temp. des Gases im Wascher etwa bei 0° 
u. die Temp. des Oles wahrend des grófiten Teiles des Waschprozesses unterhalb seiner 
mittleren Temp. im Wascher liegt. Das Waschól wird im Rreislauf durch einen Kuhler 
u. den Gaswascher gefiihrt, wobei ein weiterer Kreislauf zwischen dem Olkuhler u. dem- 
jenigen Teil des Gaswaschers, in dem das Ol zuerst mit dem Gas in Beriihrung kommt, 
yorgesehen ist. (E. P. 438734 vom 2/6. 1934, ausg. 19/12. 193B.) HAUSWALD.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entfernen schwacher Sauren 
aus Gasen. Ais Absorptionsfl. wird eine alkal. reagierende Fl., vorzugsweise eine 
organ. Base, z. B. Monoathylamin benutzt. Nach Sattigung mit den gasfórmigen 
Sauren, insbesondere C02 u. H2S, wird die Fl. zum Regenerieren erhitzt. Die ent- 
weichenden Dampfe werden gekiihlt. Das hierbei entstehende Kondensat wird yer
dampft, wobei die entweiclienden Dampfe in die umlaufende Absorptionsfl. geleitet 
werden. (E. P. 427 394 vom 14/10. 1933, ausg. 23/5. 1935.) H orn .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entfernen gasformiger Sauren 
aus Gasgemischen. Zum Entfernen von C02, S02 u. H 2S aus Gasgemischen werden 
Absorptionsfll. benutzt, die Aminę enthalten. Es wird z. B. eine wss. Lsg. yon Butyl- 
diathanolamin yerwendet. Die Lsg. soli mindestens 20%ig- sein. Ais Baustoff fiir 
die App. konnen in diesem Fali Al oder Al-Legierungen benutzt werden. (F. P. 
787 782 yom 23/3. 1935, ausg. 28/9. 1935. D. Prior. 19/4. 1934.) Horn.

Giinther Nottes, Wien, Naphtlialinentfernung aus Leucht- utid Kokereigas mittels 
fester Absorptionsstoffe, gek. durch die Verwendung zerkleinerten Kautschuks, Alt- 
kautschuks oder dereń Abfalle, wobei die Regeneration derselben in bekannter Weise 
mittels Hindurchleitens yon Dampf oder Luft oder durch Liegenlassen an der Luft 
erfolgt. (Oe. P. 143 810 KI. 26a yom 18/10. 1934, ausg. 10/12. 1935.) H a u s w a l d .

Board of Trustees of theTJniversity of Illinois, iibert. von: Henry F. Johnstone, 
Urbana, 111., V. St. A., Schwefeldioxydentfemung aus Gasen, die freien O enthalten, durch 
Auswaschen mit einer wss. Lsg., die Ferri- u. Manganiionen ais Katalysator zur Oxy- 
dation des S02 zu H 2S04 besitzt. Die Konz. der Ferriionen ist yerhaltnismaCig groBer 
ais die der Manganiionen. Erstere betragt 1,5— 4 g/Liter, letztere 28— 280 mg/Liter. 
(A. P. 2 021936 vom 8/12. 1930, ausg. 26/11. 1935.) H a u s w a l d .

Board of Trustees of theUniyersity of Illinois, iibert. von: Henry F. Johnstone, 
Urbana, 111., V. St. A., Schwefddioxydcntfernung aus Iłauchgasen. In  einem Gaswascher 
wird das Rauehgas mit W. gewaschen, dem eine Lsg. von Metallsalzen zugesetzt wird, 
dereń Menge selbsttatig durch ein hinter dem Gaswascher eingesehaltetes Kontrollorgan 
bemessen wird. Die anfallende Waschlsg. wird darni z. B. durch Verdampfen auf konz. 
H 2S04 yerarbeitet. (A. P. 2 021937 vom 8/12. 1930, ausg. 26/11. 1935.) H a u s w a l d -

William Carrick Anderson, Blanefield, Engl., Entfernung von Schwefeldioxyd aus 
Abgasen. S02-haltige Abgase werden mit einer Suspension u./oder Lsg. von MgO in W. 
in Beriihrung gebracht. Das sieb bildende MgS04 (mit MgS03) wird, um MgO fiir den 
Kreislauf zuriickzubilden u. S zu entfernen, zunachst entwiissert u. hierauf mit uber 
25% seines Gewichtes mit Koks oder Holzkohle yersetzt u. auf etwa 700° in Ggw. yon 
H 2 erhitzt u. der sich hierbei bildende H2S in eine Lsg. von Mg(HS03)2 zwecks 
S-Gewinnung geleitet. (E. P. 438 582 yom 26/6. 1935, ausg. 19/12. 1935.) H a u s w a l d .

Standard Oil Co., iibert. von: Donald E. Payne, Chicago, 111., V. St. A., Druck- 
hydrierung. Fiir die Umwandlung von fl. C-haltigen Stoffen in niedriger sd. KW-stofioic 
bei Tempp. von 344— 565° u. etwa 200 at Druck in Ggw. von freiem H2 wird ein aul 
seiner Spitze stehendes langliches Rk.-GefaB yon kon. Form beschrieben. Die vor- 
geheizten, mit einem Katalysator u. dem Hydriergas gemischten Ausgangsstoffe werden 
etwas oberhalb der GefaBspitze eingefiihrt, die Rk.-Prodd. aus dem Dom u. die Rjj0̂ ' 
stande aus dem stillen Raume des GefaBes, unterhalb der Rohstoffzuleitung, laufend 
abgefiihrt. (A. P. 1 972 948 yom 24/5. 1930, ausg. 11/9. 1934.) G a N Z L IN .

Erich Steffen, Duisburg-Meiderich, Deutschland, Spaltende Hochdruckhydnerung 
von Kohle, Teer, Pech, Mineralolprodd. u. anderen C-haltigen Stoffen, die O enthalten. 
Hierbei soli mit einem Hydriergas gearbeitet werden, das neben H2 etwa 20 /0 
enthalt, welches unter Rk.-Bedingungen mit dem O zu C02 reagiert, wodurch sich die
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Bldg. von Rk.-W. wesentlich vermindern laBt. Durch Zusatz yon C02-absorbierenden 
Stoffen kann der Partialdruck der sieli bildenden C02 auf einem Minimum gehalten 
werden. (A. P. 1950 460 vom 13/6. 1930, ausg. 13/3. 1934. D. Prior. 31/5.

Donald Francis Mac Donald, Canada, Gewinnung von Pelroleumprodukten aus 
Olschiefem, Ligniten, bitumindsen Kohlen, Teersanden, bituminosen Sandsłeinen, Kalk- 
steinen und anderen olhaltigen Małerialien. Das Ausgangsmaterial wird mit Kolile (etwa 
25%) gemiseht u. in einer Retorte auf Dest.- oder Verkokungstemp. erhitzt. Der Ruck
stand wird partiell yerbrannt u. die Warme zur AuBenbeheizung der Retorte yerwendet. 
Der Ruckstand aus der Feuerung wird auf Wassergas yerarbeitet u. das Wassergas ais 
Spiilgas in die Retorte eingeleitet. Aus den Prodd. wird das H2-haltige Gas ab- 
geschieden, von darin enthaltenem Bzn. befreit u. ais Hcizgas oder ais Hydrierungsgas 
fiir das gewonnene 01 yerwendet. (E. P. 428 990 vom 20/8. 1934, ausg. 20/6. 
1935.) J u . S c h m i d t .

Herbert Edward Gotting und Joseph Michael Browne, Australien, Gewinnung 
von Ol und Benzin aus ólschiefer, Kohle u. dgl. Olschiefer, Kolile oder ahnliche Stoffe 
werden unter Druck yerschwelt u. anschlieBend die Destillate fraktioniert. Die hierbei 
anfallenden, iiber 232° sd. Fraktionen werden in die Schwelretorto zweeks Spaltung 
zuriickgeleitet. (F. P. 784 363 yom 19/1. 1935, ausg. 22/7. 1935. Aust. Prior. 20/1.
1934.) Ju . S c h m i d t .

George L. Armour, Brooklyn, V .  S t .  A., Mittel fur einen Idenlitdts- oder Herkunfts- 
nachweis ton Kohlenwasserstoffgemischen. Den KW-stoffgemischen wird eine rótlichgelbe 
Farbung gegeben, die bei Behandlung des KW-stoffgemisches mit einer NaOH- 
Lsg. o. dgl. dieser eine gelblichgriine Farbung oder Fluorescenz erteilt. Beispiele: 
80—-85 (Teile) 01 Orange G, 10—8 01 Rot 3 B, 5— 12 Alizarinpaste trocken; 95 01 Rot 3 B 
u. 5 Fluorescein. (A. P. 1997 670 yom 21/6. 1932, ausg. 16/4. 1935.) Ju . S c h m i d t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fluorescenzerzetigende, in  
Kohlenwasserstoffen (Schwer-, Mittel-, Leicht-, Treibolen usw.) leicht lósliche Stoffe, indem 
man aliphat. Olefine, die bei gewóhnlicher Temp. fl. u. frei von Diolefinen sind u. 
z. B. beim Cracken in Dampfphase von Paraffin-KW-stoffen, wie Paraffinwachs, 
Petrolatum, Olen, ferner bei der Dehydrierung von Alkoholen (z. B. Octadecylalkohol) 
erhalten werden, bei Tempp. von 70—250° in Ggw. von FRIEDEL-CRAFTS-Kataly- 
satoren (AlCl3 ), sowie von Halogeniden von Metallen der 1. u. 2. Gruppe (NaCl, NaBr, 
KCl, CuCl2, IIgCl2, CaCl2) mit 20—70% mehrkemiger, ungesatt. Verbb. (Naphthalin, 
Anthracen, Phenanthren, Carbazol) in hóhersd. Lósungsmm. (Bzn.-Fraktionen) konden- 
siert. — Die Prodd. haben ein mittleres Mol.-Gew. von 600—800, sind dickfl.; ein 
Zusatz von 0,1— 0,2% gibt Olen rote Farbę im durchfallenden, griine im reflektierten 
Licht, so daB kein Unterschied gegeniiber der Farbę pennsylyan. Ole festzustellen ist. 
Jlan kann die Prodd. anschlieBend katalyt. liydrieren, worauf sie Ole gelblichgriin farben. 
Ais Katalysatoren yerwendet man Cu, Co, N i, Oxyde der Metalle der 2.— 7. Gruppe (wio 
Ag, Cu, Cd, Ti, Sn, Vd, Mo, W, Mn, N i, Co) usw. (E. P. 409 696 vom 29/8. 1932, ausg. 
31/5.1934.) D o n l e .

Standard Oil Development Co., iibert. yon: Arthur B. Brown und Fred
F. Diwoky, Chicago, V. S t .  A., Behandlung ton Mineralólen. Zur Entfemung von 
■Naphthenen werden Mineralóle mit Gemischen aus substituierten Bzl.-Deriyy. u. aliphat. 
Alkylestem extrahiert. Die Ester sollen Alkylgruppen mit bis 4 u. Estergruppen bis 
•> C-Atomen oder dereń Halogenderiw. enthalten. Genannt werden: Nitrobenzol mit 
Alkylformiat, -acetat, -propionat u. -carbonat. (Can. P. 344280 vom 28/4. 1933, ausg. 
-8/8.1934.) Ju . S c h m i d t .

Texaeo Development Corp., Wilmington, ubert. yon: Le Roy Granvillle Story, 
tfcacon, V. St. A., Behandlung ton Kohlenwasserstoffólen. Aus Rohól wird Bzn. ab- 
getneben, dieses in eine leiclitere u. eine schwerere Fraktion getrennt, die schwerere zur 
verbesserung ihrer Klopfeigg. bei hohen Tempp. gespalten u. dio Warme der Spalt- 

mpfe zur Erwarmung des Rohóles ausgenutzt. (Can. P. 344 283 yom 13/5. 1933, 
wisg. 28/8.1934. A. Prior. 22/7. 1932.) Ju . S c h m i d t .

i i ^ ar^ Oil Comp. (Indiana), Chicago, 111., iibert. von: William H. Bahlke 
ma Thomas E. Stockdale, Hammond, Ind., V. St. A., Destillalion, insbesondere ton 
Mineralólen. In einer ersten Verdampfungszone werden Bzn., Gasól u. Leuchtol bei 

mospharendruck abgetrieben. Der h. Ruckstand wird einer zweiten Heizschlange 
geleitet u. von dort unter Druekemiedrigung in einen zweiten Verdampfer eingefuhrt, 

m m die Schmierólfraktionen abgetrieben werden, wobei aber eine Spaltung der

1929.) G a n z l i n .
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Ole vermieden werden soli. Deshalb wird dem Riiekstand aus der ersten Verdampfungs- 
zone vor Eintritt in die zweite Heizschlange Riiekstand (h. Asplialt) aus der zweiten 
Verdampfungszone zugesetzt. (A. P. 1997 675 vom 28/8. 1930, ausg. 16/4.
1935.) Ju . S c h m i d t .

Atlantic Refining Comp., iibert. von: George B. Murphy, Pliiladelphia, Pa., 
V. St. A., Spaltverfahren. Das Spaltgut wird in einer Rohrschlange unter Druck ge
spalten, in eine Rk.-Kammer entspannt, die aus dieser entweichenden Dampfe in Bzn., 
Mittelóle, die in die Spaltzone zuriiekgehen, u. Riiekstand getrennt, u. in die Fraktionier- 
vorr. gleiclifalls ein yorgewanntes Rohol eingefiihrt, wodurch aus diesem die zur Spaltung 
ungeeigneten Fraktionen vor Einfiihnmg in die Spaltzone ausgeschieden werden. 
(A. P. 2 000186 vom 9/4. 1929, ausg. 7/3. 1935.) Ju. S c h m i d t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutscliland, Spalten von Kohlenwasserstoff- 
olen. Die Wirksanikeit der zu spaltenden Druckhydrierung yon Kohlen, Teeren u. 
Mineralolen zwischen 250 u. 700° u. unter Drucken yon 100, 200, 400 oder mehr at zu 
yerwendenden Katalysaloren auf Tragerstoffen wird dadurch gesteigert, daB man dic 
Tragerstoffe, z. B. akt. Kohle, Koks, oder Gemische derselben mit anderen Tragern, 
nach einer aktivierenden Vorbcliandlung mit Sauren, z. B. H3P04, HC1, H2S04, organ. 
Sulfonsauren oder mit Salzen, z. B. ZnCl2, K 2C03, u./oder mit vorzugsweise nicht 
oxydierenden Gasen oder Diimpfen, z. B. W.-Dampf, Oxyden des C, <  500°, vor u./oder 
nach der Behandlung mit Kontaktsubstanz (Impragnierung mit einer Salzlsg. eines 
katalyt. wirksamen Metalls der 2.— 8. Gruppe des period. Systems, insbesondere Mo, 
W, Cr, V, Re, Mn, Ni oder Co, oder Vermischung mit Metallverbb., z. B. Oxyden, 
Sulfiden, Halogcniden) >  500°, vorzugsweise niclit >  1100°, mit W.-Dampf oder 
den Oxyden des C, erforderlichenfalls unter Druck, behandelt. Besonders vorteilhaft 
hat sich eine Behandlung mit W.-Dampf >  600°, z. B. von 800— 900° u. dariiber, 
gegebenenfalls bei Drucken von 5, 10, 50, 100 oder mehr at, erwiesen. Der gleichen 
Nachbehandlung >  500° konnen auch solche Tragerstoffe unterworfen werden, die bei 
liohen Tempp. mit IŁ  oder Luft voraktiviert worden sind. Die so zubereiteten Kontakt- 
stoffe werden den zu spaltenden hochsd. KW-stoffen in Mengen von 0,2— 5% u. mehr 
zugesetzt. (E . P . 417 527 vom 8/4.1933, ausg. 1/11.1934. Zus. zu E. P. 402 938; C. 1934.

I. 2862. F. P . 44 441 vom 15/1. 1934, ausg. 19/1. 1935. [International Hydrogenation 
PatentsCo. Ltd.]. D.Prior. 17/1. 1933. Zus. zu F. P. 762 324; C. 1936. I. 1929.) P r o b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutscliland, Spaltverfahre7i. Mmeralóle, Teere 
oder dereń Dest.- oder Umwandlungsprodd. werden bei 300— 500° vorzugsweise unter 
Druck in Ggw. von 0,1— 5% fliiehtiger Sauren, Weiehmachungsmitteln u. event. 
Katalysatoren, insbesondere zu Benzinen, gespalten. Ais Sauren werden genaunt: 
H2S04, S02, HC1, HN03, H :!P04 (?), Essigsiiure, Ameisensaure, Oxalsiiure; ais Weich- 
machungsmittel: OlsiŁurc, Ricinussaure, Sulfonsauren oder dereń Salze, u. ais Kataly
satoren: Bauxit, Floridaerde, Aktivkohle. (F. P. 774 852 vom 22/6. 1934, ausg. 15/12.
1934. D. Prior. 4/7. 1933.) Ju . S c h m i d t .

Gewerkschaft Mathias Stinnes, Essen, Umwandlung von hochsiedenden aro- 
matisclien Kohlenwasserstofjolen in niedrigsiedende KW-stoffe auf dem Wege einer Oxy- 
dation zu Carbonsauren u. nachgesclialteter Entcarboxylierung, dad. gek., daB ober- 
halb 200° sd., iiberwiegend aromat. Steinkohlenteeróle yerarbeitet werden. — Die 
Entcarboxylierung erfolgt z. B. bei erhohten Tempp. u. Drucken mit einer Auf- 
schliimmung von CaC03 oder Ca(OH), mit geringen Zuschliigen von Alkali. — Eine 
zwischen 210 u. 220° sd. Kokereiteerfraktion wird mit Luft bei 410— 440° iiber einen 
Vd-Kontakt geleitet. Das bei 15° sich abscheidende olig-krystalline Prod. (aromat 
Carbonsaureanhydride) wird mit Ca(0H)2 u. wenig Alkali neutralisiert u. bei 420 
unter Druck in ein leichtsd. 01 iibergefuhrt, das iiberwiegend aus Bzl. besteht. (D. R- P 
606 200 I i i .  12o yom 12/9. 1930, ausg. 28/11. 1934.) K i n d e r m a n n .

Sinclair Refining Co., New York, N. Y., V. St. A., iibert. von: Antoni Szayna, 
Lwów, Polen, Spaltung und Hydrierung von Kohlenwasstrsloffen. Hoher sd. Ole (Petro
leum, Gasól usw.) werden unter der Einw. von H., in einer Rohrschlange, die sich in 
einem beheizten Ofenraum befindet, bei 425— 510° u. 50— 300 at zu niedriger sd. Olen 
u. gasfórmigen KW-stoffen gespalten. Bevor das Gemisch in die Spaltzone gelangt, 
tritt es in einen Behiilter, in dem unter guter Durchmischung der R k .- K o m p o n e n te n  

Aufheizung auf Tempp. stattfindet, bei denen noch keine Spaltung eintritt. (A. P-
2 007 226 vom 6/6. 1931, ausg. 9/7. 1935.) P r o b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Spaltende oder raffinierentu 
Hydrierung von asphalthaltigen Kohlen, Teeren, Mineralolen, KW-stoffen usw., inciem
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man die Katalysatoren (Metalle der 2.—8., besonders der 6. Gruppe, u. ihre Verbb., wie 
Oxyde, Sulfide, Halogenide) in Mengen von 10—60% >n einem asphaltfreien Ol verteilt 
u. die Hydrierung bei Tempp. von 250—550° u. Drucken von 20 at u. mehr yornimmt. 
(F. P. 763 220 vom 20/2. 1933, ausg. 26/4. 1934. D. Prior. 26/8. 1932.) D o n l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Spaltende oder raffinierende 
Hydrierung von Olen, die im Siedebereieh der Mittelóle sd., indem man dieselben konti- 
nuierlich unter Druck (30—1000 at) u. bei Tempp. von 400—600° in fl. oder gasfórmiger 
Phase in Ggw. kleiner Mengen (0,1— 0,3%) Katalysatoren (Metalle der 5. u. 6. Gruppe 
u. ihre Verbb., wie Oxyde, Sulfide, Sulfate, Phosphate, Nitrate, ferner Cl, Br, J, HCI, 
HBr, H J, organ. Halogenide u. Sulfonsauren, H ,S04 usw.), die man gegebenenfalls auf 
Trager aufbringt, durch den Rk.-Raum Ieitet u. allenfalls einer weiteren Hitzcbehandlung 
unterwirft. Verwendung der Prodd. z. B. ais Antiklopf- u. Losungsmm. (F. P. 763 575 
vom 8/11. 1933, ausg. 3/5. 1934. D. Priorr. 12/11. 1932 u. 12/1. 1933.) D o n l e .

Socony-Vacuum Oil Comp. Inc., New York, N. Y., iibert. von: George 
S. Dunham, Augusta, Kas., Aufarbeitung von Spallrucksttinden. Diese, wie sie nach 
Abdestillicren der verdampfbaren Anteile der Spaltprodd. zuruckbleiben, werden in 
ein weites GefiiB mit einem zentralen perforierten Bohr geleitet. Hier setzen sich im 
Ruckstand enthaltene Koksteilchen u. andere zur Koksbldg. neigende Stoffe ab, 
wahrend die fl. Anteile durch das zentrale Bohr abflieSen. (A. P. 1998122 vom 
23/1. 1932, ausg. 16/4. 1935.) Ju . S c h m i d t .

IJniversal Oil Products Co., Chicago, 111., iibert. von: Roland B. Day, Palos 
Verdes Estates, Calif., V. St. A., Reinigen von Koldemua sser stoffen. KW-stoffdiimpfe 
werden mit HCI u. W.-Dampf yersetzt u. m it einer Lsg. von Chloriden solcher Metalle 
in Beriihrung gebracht, dereń Sulfide in HCI 1. sind, aber auBerdem Chloride oder Oxyde 
solcher Metalle enthalten, dereń Sulfide in HCI unl. sind. Zum Reinigen von Gasolin- 
dampfen dient z. B. eine Lsg. von ZnCl„ u. CuCL, oder CuO. (A. P. 2 001185 vom 
21/2.1931, ausg. 14/5. 1935.) “ " H o r n .

Standard OilDevelopment Comp., Delaware, Del., V. St. A., iibert. von: Reginald 
K. Stratford, Sarnia, und Charles Leaver, Toronto, Ontario, Canada, Kontinuierliche 
Raffination von Kohlenwasserstoffolen in der Dampfphase. Die Oldampfe werden konti- 
nuierlich mit einer Absorptionston, wie Fullererde, Bentonit, Attapulguston u. dgl., ent- 
lialtenden Lsg. behandelt; das im Ton verbleibende 01 wird unter erhóhtem Druck aus 
diesem abgetrieben u. der regenerierte Ton wieder verwendet. Vgl. aueh A. P. 1 768 342;
C. 1930. II . 2212. (A. P. 2 000 672 vom 16/1. 1931, ausg. 7/5. 1935.) Ju . S c h m i d t .

Phillips Petroleum Comp., iibert. von: Walter A. Schulze, Bartlesville, Okla., 
V. St. A., Entschwefelung mercaptanhaltiger Kolilenwasserstoffe. Dieso werden mit 8- bis 
lOYoig- NaOH gewaschen, dio Mercaptide in dieser, nach Abtrennung vom 01, mit 
-\TaOCl zu Disulfiden oxydiert u. die Disulfide mit Gasól aus der Lauge extrahiert. Die 
Lauge kann dann wieder zur Extraktion der Mercaptane verwendet werden. Die NaOCl- 
Menge soli der zur Oxydation der Mercaptide erforderlichen entspreclien; groBer t)ber- 
schuB ist schadlich. (A. P. 1998 849 vom 11/4.1932, ausg. 23/4. 1935.) Ju . S c h m i d t .

Phillips Petroleum Comp., iibert. von: Lovell V. Chaney und Walter 
A. Schulze, Bartlesville, Okla., V. S t .  A., Entschwefelung mercaptanhaltiger Kohlen- 
wasserstoffóle. Abanderung des Verf. nach A. P. 1 998 849 (vgl. vorst. Ref.), indem die 
Hegenerierung der NaOH durch Oxydation mit Luft bei Zimmertemp. oder erhohter 
lemp. vorgenommen wird. Hierbei findet eine Oxydation des Na-Methylmercaptids 

Disulfid statt, wahrend hoher substituierte Mercaptide zu Mercaptanen hydrolysieren.
* ^egenerierung der Lauge kann so in etwa 10 Min. vorgenommen werden. (A. P. 
1998 863 vom 10/5. 1932, ausg. 23/4. 1935.) Ju . S c h m i d t .

Standard Oil Development Comp., V. St. A., Raffination von Mineralolen. 
JJiesc werden mit liochprozentiger H2S04 behandelt u. darauf in einer Zentrifuge ge- 
trennt. In dieser werden die unverbrauchte Saure am auBeren Rande. das Raffinat 
in der Mitte u. der Saureteer aus der mittleren Sehicht abgezogen. Die Trennung 
Ton Saure u. Saureteer wird dureh Zugabe yon 0,1—1% W. erleichtert. (F. P. 780 129 
vom 23/10. 1934, ausg. 19/4. 1935. A. Prior. 25/5. 1934.) Ju . S c h m i d t .

iiCrj—uch Texas Comp., New York, iibert. von: Louis A. Ciarkę,
Hel |c—nr Fishkill, N. Y., V. St. A., Raffination von Kohlenwasserstoffolen

\y C-CjH. Lósungsmittdn. Die KW-stoffe werden mit Benzoyl- (Zus. I),
1Qn„ 1 Toluyl- oder Xyloylfuran behandelt. (A. P. 2 000 690 vom 3/11.
1933, ausg. 7/5.1935.) Ju . S c h m i d t .

146*
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Aktiebolaget Separator-Nobel, Sehweden, Raffinieren und Entparaffinieren von 
Mineralólen. Diese werden mit H2S04 in der Kalte raffiniert, so daB gleichzeitig mit 
dem Saureteer Paraffin abgeschieden wird, worauf das raffiniertc 01 durch Zentri- 
fugieren abgetrennt wird. Das Gemiseh von Paraffin, Saureteer u. unyerbrauchter 
Saure wird iiber den P. des Paraffins erwarmt u. in einer Zentrifuge getrennt, die die 
Abtrennung von yerschieden schweren Pliasen gestattet. (F. P. 782142 yom 19/10.
1934, ausg. 28/5. 1935. A. Prior. 23/10. 1933.) Ju . S c h m i d t .

Atlantic Refining Comp., Philadelphia, Pa., ubert. von: Lloyd B. Smith,
Moorestown, N. J ., V. S t .  A., Behandlung von Sdureschlamm. Bei der Raffination von 
Mineralólen mit H 2S04 anfallender Saureschlamm wird durch Einleiten in auf 200—300° 
erhitztes Mineralól yerkokt, die gasfórmigen Prodd. werden oben aus dem Rk.-GefaB 
u. Mineralól u. Koks unton abgezogen. Diese werden in Setzkasten, Filtern o. dgl. ge
trennt; das Mineralól wird nach Erhitzung auf eine oberhalb der Temp. des Rk.- 
Gefiifles liegende Temp. wieder in dieses eingefuhrt. (A. P. 1997980 voni 5/9. 1931, 
ausg. 16/4. 1935.) Ju . S c h m i d t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutsehland, Umwandlung von gasfórmigen 
Kohlenwasserstoffen in C-reichere Prodd. In  Ggw. von 0 2, dessen Menge jo nach der 
Temp. 1— 10%, vorzugsweise aber < 5% betragen karm, laBt sich die Umsetzung 
von gasfórmigen Paraffin-KW-stoffen oder Olefinen in C-reichere Prodd. in GefaBen 
aus Chromnickelstahl auch ohne C-Abseheidung durchfiihren. 02 kann ais solcher 
oder gemischt mit N2 oder gebunden an denselben (N02) oder ais 03 zugesetzt werden. 
Der N2-Geh. der umzuwandelnden Gase darf 50% nicht iibersteigen. Die Rk. wird 
vorzugsweise bei atmosphar. Druck, >  600° u. in Ggw7. von Katalysatoren (Carbide, 
Silicide, Titanide, Bronze, Messing, Mo, W, Quarz oder mit katalyt. wirkenden Salzen 
des Cu, Ag, Au, Mn usw. impragnierte Tragerstoffe, wie Bimsstein oder Tonscherben) 
durchgefiihrt. Bei 1 at Druck erhalt man aus Olefinen aromat. KW-stoffe zwisehen 
ca. 700 u. 900 °, aus Methanhomologen Olefine zwisehen ca. 570 u. 900 0 u. aromat. 
KW-stoffe zwisehen ca. 650 u. 900°, aus Methan aromat. KW-stoffe zwisehen ca. 900 
u. 1200°. Hóhere Drucke erfordern niedrigere Tempp. —  201 Gas, bestehend aus 
8,0% Methan, 14,2% Athan, 51,9% Propan, 11,9% Butan, 4,4% Athylen, 4,8% Pro
pylen, 1,0% Butylen, 1,4% H , u. 2,4% N2 werden zusammen mit 5 1 Luft in einer 
Stde. durch ein in einer Lange yon 60 cm 800° h. Rohr aus V 2A-Stahl von 14 mm 
lichter Weite geleitet. Aus 1 cbm dieses Gases wird 1,4 ebm Gas folgender Zus. er
halten: 1,4% CO, 6,0% Propylen u. Butylen, 29,4% Athylen, 1,2% CO, 12,0% 
39,4% CnH2n+2 (n =  1,4) u. 10,6% N2, sowie 60 g Fl. (80% derselben Kp. <  200°), 
bestehend aus Bzn., geringen Mengen organ. 0 2-Verbb. u. 20 g Aldehyd enthaltendem 
W. Nach 14 Tagen Betriebsdauer hatte noch keine C-Abscheidung stattgefunden, 
wahrend sich ohne 02-Zusatz C bereits nach 3 Stdn. abschied. (F. P. 754000 vom 
7/4. 1933, ausg. 28/10. 1933. D. Prior. 16/4. 1932.) P r o b s t .

Standard Oil Comp. (Indiana), Chicago, 111., ubert. yon: Arthur F. Endres, 
Hammond, Ind., V. St. A., Behandlung von Benzinen mit Natriumplumbitlósung. Stabili- 
sierte Benzine (d. l i .  von Butan u .  Propan befreite) werden mit 12— 40%ig. NaOH ge- 
waschen u .  darauf mit Natriumplumbitlsg. behandelt. Letztere wird im Kreislauf vor- 

wendet, bis ihr PbO-Geh. auf etwa 0,4% sinkt. Die ausgebrauchte N a t r iu m p lu m b i t ls g .  

wird darauf zur Raffination unstabilisierter Benzine yerwendet, wobei sich ihr PbO-Geh. 
wieder auf etwa 1,1% anreichert, so daB sie nunmehr wieder fiir die Raffination stabih- 
sierter Benzine yerwendet werden kann. (A. P. 1996236 vom 14/9. 1932, ausg. 2/4.
1935.) Ju . S c h m i d t .

Gasoline Antioxydant Comp., Wilmington, Del., ubert. von: Robert E. Wilson,
Chicago, Ul., V. St. A., Motortreibmittel. Zur Erhóhung der Klopffestigkeit u. der ver- 
minderung der Harzbldg. werden zu Bzn. geringe Mengen Tetraathylblei u. nicht rnehr 
ais 0,01% eines Aminooxybenzols, wie p-Aminophenol, Diaminophenol, p- u. o-Meihy‘- 
aminophenol, Dimethylaminophenol, Benzylaminophenol, Ozyazobenzol, Butyl- u. lso- 
propylaminophenol, Diaminodioxybenzol, p-Phenetidin zugesetzt. (A. P. 2 004 560 vom 
18/9. 1931, ausg. 11/6. 1935.) Ju . S c h m i d t .

Standard-I. G. Comp., ubert. von: Edward B. Peck, Elizabeth, N. J., V., St. A., 
Herstellung von Motortreibmitteln. Rohe Erdóldestillate werden oberhalb 425 ge- 
spalten; aus den Spaltprodd. wird eine Gasólfraktion mit einem Anilinpunkt unter o 
bei mehr ais 20 at u. oberhalb 475° iiber einem schwefelfestem Kontakt hydriert. yi 
H2-Mengo wird so bemessen, daB einerseits eine Koksabscheidung y e r m i e d e n  wir >
andererseits aber keine yollstiindige Hydrierung der ungesatt. Yerbb. erfolgt. Es " ]r
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so ein klopffester Motortreibstoff mit etwa 0,1% S gowonnen, der nacli der Kupfer- 
schalenmethode nur 10— 25 mg Harz ergibt. (A. P. 2 006177 vom 7/3. 1930, ausg. 
25/6.1935.) J i i .  S c h m i d t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Molortre.ibm.iUd. 
Heizólen sollen zwecks Verbesserung der Zundfalligkeit 1—5% eines aliphat. Oxims 
zugesetzt werden, um diese Heizóle ais Treibmittel fur Dieselmotore yerwenden zu 
kónnen, genannt werden: Fomialdoxim, Acdaldoxim, Butyraldoxim, Isobutyraldoxim, 
Heptaldozim, Acroleinoxim, Acetoxim, Methylathylketoxim, (2,2-Dimethylbutanoxim-3), 
Methylliexylketoxim, Methylisopropylkelozim, Gydohezanonozim, Cyclopentanonoxim,
l-Methylcyclopentanonoxim, Cycloheptanonoxim, Qlyoxim, Methylglyoxim, Dimethyl- 
glyozim, Propandion-l,3-diozim, Pentandion-l,3-diozim. (E. P. 429 763 yom 6/12.
1933, ausg. 4/7. 1935. A. Prior. 6/12. 1932.) Jti. S c h m i d t .

Lucien Picker, Schweiz, Motortreibmittel. Um Schweróle in Explosionsmotoren 
verwenden zu kónnen, werden sie mit Hilfe der Warme der Motorabgase verdampft u. 
in der Dampfphase unter Zusatz yon W.-Dampf gespalten, worauf die Spaltprodd. mit 
Luftzusatz dem Motor zugefiihrt werden. (F. P. 779 474 vom 25/9. 1934, ausg. 5/4.
1935. Schwz. Prior. 18/5. 1934.) J i i .  S c h m i d t .

Pure Oil Co., V. St. A., Herstdlung von Motortreibmittdn. Man wandelt Gase, 
wie Naturgas, Petróleumdestillationsgase u. dgl., durch Erhitzen unter Druck bis zu 
10 at bei Tempp. von 700—875° in Olefine enthaltende Gase um u. vermischt dieso 
mit olefinhaltigen Abgasen von Dampfphasespaltanlagen oder Olgas, worauf aus dem 
tiefgekiihlten Gasgemisch durch Wasehen mit einem leichten Gasol unter Drucken 
von 7—35 at die Olefine ausgewaschen werden. Das Restgas geht zu der Spaltanlage 
zuriiek. Die aus dem Waschól durch Erhitzen auf 150—200° unter Aufrechterhaltung 
des Druckes ausgetriebenen Olefine werden dann tief gekuhlt u. in ein fl. Gemisch, 
bestehend aus der Hauptmenge des Athylens, Propylms u. Butylens, u. in einen gas- 
fórmigen Anteil zerlegt, der aus Athylen u. wenig Propylen u. Butylen besteht u. der 
zu dem Waseher zuruckgefuhrt wird. Das fl. Olefinkondensat wird nun, zweckmaBig 
in Ggw. yon Katalysatoren, wie Fullererde, auf 510— 570° bei Drucken von 42— 70 at 
erhitzt u. in eine Rk.-Kammer, die mit porósen Stoffen beschickt ist, gebracht, wo 
die Umwandlung in fl. KW-stoffe beendet wird. Die nicht umgewandelten Gase 
werden erneut behandelt. (F. P. 786 207 yom 27/2. 1935, ausg. 29/8. 1935.) D e r s i n .

Shell Development Co., San Francisco, Cal., V. St. A., iibert. von: NicolaasMax, 
Amsterdam, Holland, Nicht klopfendes Motortreibmittel mit hohem Nichtklopfwert, gek. 
durch Zusatz von Leichtmetallsalzen der Kondensalionsprodd. von Ozyaldehyden, Di- 
ketonen, Triketonen u. ahnlichen Prodd. mit primaren Aminen. (Can. P. 339 889 vom 
16/9.1932, ausg. 6/3. 1934.) N i t z e .

Degea Akt.-Ges. (Auergesellschaft), Berlin, Filter zum Abscheiden von fes len 
und flussigen Schwebeteilchen, insbesondere von RufSteilehen und Ólnebeln aus den Ab
gasen ton Brennkraftmaschinen. Die auf etwa 70° abgekuhlten Abgase werden durch 
eine 1—2 cm dicke Schicht yon hitzebestandigem, anorgan. Fasermaterial, z. B. 
Schlackenwolle, gefuhrt, dessen einzelne Fasem sehr fein, aber nicht yerastelt u. nicht 
saugfahig sind. Das Ol wird hierdurch in tropfbar fl. Form abgeschieden. (D. R . P. 
620204 KI. 46 c yom 9/9.1933, ausg. 16/10.1935.) H o r n .

Degea Akt.-Ges. (Auergesellschaft), Berlin, Entgiften und Geruchlosmachen der 
-iuspuffgase ton Brennkraftmaschinen, dad. gek., daB die Auspuffgase iiber Kataly
satoren geleitet werden, die durch Aufbringen eines Gemisches yon Ag bzw. Ag20 
mit einer oder mehreren seltenen Erden auf SiO„-Gel hergestellt sind. Ais seltene 
Erden kommen insbesondere Th, Ce, La in Betraeht. Diese werden in Fonu yon Salzen 
mit Ag-Salzen, z. B. AgN03 gemischt, gel. u. auf Si02-Gel aufgebracht. Dieses wird 
nach der Trankung getrocknet u. auf 450° bzw. bis 600° erhitzt. (D. R. P. 618 661

46 c yom 19/7. 1932, ausg. 13/9. 1935.) H o r n .

Alesander Gratcheff, Paris, Reinigen der Auspuffgase ton Verbrennungsmaschinen. 
Die aus der Verbrennungsmaschine austretenden, CO enthaltenden Abgase werden 
mit Luft, die vor der Mischung sehr hoch erhitzt wird, zur yollstandigen Verbrennung 
gebracht. (E. P. 435780 yom 21/8.1934, ausg. 24/10.1935.) H o r n .

p i 5I0n Oil Comp. of Califomia, Los Angeles, iibert. von: Earle W . Gard, 
aios Verdes Estates, V. St. A., Behandlung ton Mineralolen. Zwecks Abscheidung yon

- sphaltwird ein Teil Mineralol mit 3—5 Teilen yerfliissigtem Propan behandelt, wodurch 
O® 3, 111 des Asphaltes abgeschieden wird. Darauf werden 60— 80% des Oles abdest.;

tKuckstand wird nochmals mit etwa im gleichen Verhaltnis wie oben mit Propan



2270 H XIX. B r e n n s t o f f e . E r d Ol . M in e r a l Ol e . 1936. I .

behandelt, wodurch der restliche Asplialt abgeschieden wird. (A. P. 2 002 004 vom 
7/8. 1933, ausg. 21/5. 1935.) Ju . S c h m i d t .

Union Oil Comp. of California, Los Angeles, iibert. von: David R. Merrill, Long 
Beach, und Philip Sutków, Los Angeles, V. St. A., Eztraktion vonMineralolen. Mineral- 
óle werden mit einem selektiy wirkenden Lósungsm., z. B. Bichlordidthyldther, estrahiert; 
der Extrakt wird durch Kiihlung weiter in 1. u. unl. Fraktionen geteilt u. diese abgetrennt, 
darauf wird dio unl. Fraktion in einer weiteren Rk.-Stufo mit der 1. Fraktion unter 
Zugabe von frisohem Lósungsm. extrahiert. Die hierbei anfallende 1. Fraktion kann zur 
Extraktion des frisehen Mineralóles yerwendet werden. (A. P. 2002702 yom 24/10. 
1932, ausg. 28/5. 1935.) Ju . S c h m i d t .

Union Oil Comp. of California, Los Angeles, iibert. von: Ulric B. Bray, Palos 
Verdes Estates, und Claude E. Swift, Huntington Park, V. St. A., Herstdlung von 
Schmierdlen durch Behandlung von Olen mit sdektiven Ldsungsinitidn. (Vgl. A. P.
2 002 702; yorst. Ref.) (A. PP. 2006 092 u. 2006 094 vom 4/8. 1931, ausg. 25/G.
1935. — C. 1933. I I .  975 [F. P. 740 803].) Ju . S c h m i d t .

Union Oil Comp. of California, Los Angeles, iibert. yon: Ulric B. Bray, Los 
Angeles, und Claude E. Swift, Glendale, V. St. A., Herstdlung von Schmierdlen durch 
Exiraktionvon Mineralolen. (Vgl. A. P. 2 006 092; yorst. Ref.) Asplialthaltige Mineralólo 
worden durch Behandlung mit Bzn., Leichtbenzin oder fl. Propan von der Hauptmenge 
des Asphalts befreit, worauf dio Ollsg. durch Zugabe eines die nichtparaffin. Bestandteile 
lósenden Lósungsmm., wie f l. SO„, Furfural, Nitrobenzol, Sdcnoxychlorid, Anilin oder 
Methylformial, in eino paraffin. KW-stoffe (plus Bzn. oder Propan) u. eino nichtparaffin. 
KW-stoffe (plus S02, Furfural o. dgl.) enthaltende Fraktion getrennt wird. (A. P. 
2 006 093 vom 23/2." 1932, ausg. 25/6. 1935.) Ju . Schmidt.

Union Oil Comp. of California, Los Angeles, iibert. von: Ulric B. Bray, Palos 
Vcrdes Estats, und Claude E. Swift, Glendale, V. St. A., Herstdlung von Schmierdlen 
durch Extraktion von Mineralolen. (Vgl. A. P. 2 006 093; vorst. Ref.) Paraffin u. Asphalt 
enthaltende Mineralóle werden durch Behandlung m itfl. Propan vom Asphalt befreit, 
aus der Lsg. wird durch Kiihlung das Paraffin abgeschieden u. darauf wird die Ollsg. 
durch Zugabe eines Lósungsm. fiir die nichtparaffin. Bestandteile, wie fl. S02, Furfural, 
Nitrobenzol, Bichlordidthyldther, Anilin, Methylformial, Ghloranilin, Phenol u. Kresol, 
Aceton u. Bzl. o. dgl. in eine paraffin. u. eine nichtparaffin. Fraktion getrennt. (A. P.
2 006 095 Tom 2/10.1933, ausg. 25/6. 1935.) Ju . S c h m i d t .

Union Oil Comp. of California, Los Angeles, iibert. von: Ulric B. Bray, Palos 
Verdes Estates, und Claude E. Swift, Los Angeles, V. St. A., Herstdlung ro.n Schmier
dlen durch Eztraktion von Mineralolen. Die Aufarbeitung der Rohóle erfolgt wie nach 
A. P. 2 006 095 (vgl. yorst. Ref.), jedoch wird die 01-Propanlsg. nach der Paraffin- 
abscheidung mit Saure behandelt, u. gegebenenfalls darauf mit Ton neutralisiert, worauf 
erst die selektive Trennung yorgenommen wird. (A. P. 2 006 096 vom 2/10. 1933, 
ausg. 25/6. 1935.) Ju . S c h m i d t .

Union Oil Comp. of California, Los Angeles, iibert. von: Ulric B. B ra y , Palos 
Verdcs Estrates, und Claude E. Swift, Glendale, V. St. A., Bdiandlung von Mineral
olen. Das Verf. nach A. P. 2 006 095 (vorvorst. Ref.) wird dahin abgeandert, daB dio 
Paraffinabscheidung nach der selektiven Trennung yorgenommen werden kann, u. daB 
das Fertigprod. noch einer Nachbehandlung mit Schwefelsaure unterzogen wird. (A. P- 
2006 097 yom 4/8. 1931, ausg. 25/6. 1935.) Jti. S c h m i d t .

Union Oil Comp. of California, Los Angeles, iibert. von: Ulric B. Bray, Palos 
Vcrdes Estrates, V. St. A., Herstdlung von Schmierdlen. (Vgl. A. P. 2 006 097; yorst- 
Ref.) Rohól wird durch Behandlung mit fl. Propan unter Druck yom Asphalt befreit 
u. die 01-Propanlsg. mit H,SO,, paraffiniert. (A. P. 2 006 098 yom 26/1. 1935, ausg. 
25/6. 1935.) ‘ Ju- S c h m i d t .

Gavin R. Taylor, Montreal West, und Richard N. Smith, Toronto, C a n a d a , 

Konsistente Schmiermittel. Sie bestehen aus einem Gemenge eines aus naphthen. Lrcioi 
gewonnenen Schmieróls u. einer Na-Seife in gleichen Mengen. Die Seife ist aus einem 
tier. Fett u. Stearinsaure hergestellt. AuBer Seife ist noch etwas Glyeerin u. bisi m 
l°/0 W. zugegen. Man kann auch Gemenge von aus beliebigen Fetten hergestellten 
Na-, u. Ca-, bzw. Al-Seifen yerwenden. (Can. PP. 344 966 u. 344 967 vom 17/7. UM, 
ausg. 2/10. 1934.) . NlTZf:; „

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Enlparaffmteren■ t 
Mineralolen. Mineralóle, insbesondere Schmieróle, werden m it einem Lósungsmi 
gemisch aus mindestens je einem Lósungsm. zweier yerschiedener Lósungsmittelgrupp01
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verd., wobei die Zus. so gewahlt wird, daB bei Abkiibluug zwecks Paraffinabscheidung 
keine Trennung von Ol u. Losungsm. in zwei Phasen erfolgt. Zur ersten Gruppe gehoren 
Verbb. der cycl. Reihen C0Hc, C4H40, C,H4S, C4H4NH, CSHSN, oder mit N u. O, N u. S 
im Ring, die weiter durch — OH, =  CH, —CHO, —COOH, —R, —COOR (R =  ali- 
phat. oder aromat. Rest), —Cl, —Br, — J, —N 02, —NH,, — ONO, — SH, =CS, 
—CONH2, — SCN, oder —CN substituiert sein sollen. Weiter gehoren zur 1. Gruppe 
niedere aliphat. Sauren, Oxysauren, Ketosauren, Siiureanhydride u. entsprechende 
S-Verbb. Diese Vorbb. sollen nicht mehr ais 4 C-Atome enthalten. Weiterhin aliphat. 
Alkohole, Aldehyde, Ketone, Ather, Sauren, Saureanhydride, Oxysauren, Ketosauren 
oder die entsprechenden S-Verbb. bis 16 C-Atomen, diese Verbb. sollen auBerdem 
durch —Cl, — Br, — J, —CN, — SH, —CS, —CONH2, — SCN, oder —NH2 substi
tuiert sein. Von dieser 1. Gruppe sind erwahnt: Benzonitril, Nitrobenzol, Nitroso- 
benzol, Nitrotoluol, Anilin, Diphenylamin, Phenol, Chlorphenol, Kresol, Kresolsaure, 
Chinolin, Pyridin, Furfurol, Thiophen, Thiophenol, Lutidin, Picolin, Thionaphthol, 
Diacetonalkohol, Essigsaure, Bultersaure, Milchsaure, Eg., Tliioessigsaure, Dichlor- 
dicthyldther, Dichlorbutyldther, Dibrommethylatlier, Chloressigsaure, Athanolamin, Tri- 
athanolamin. SchlieBlich konnen in der 1. Gruppe von Lósungsmm. Verbb. von S , 

Se, Te, Sn, Sb, wie S02, SnCl4 enthalten sein. Die 2. Gruppe soli enthalten Alkohole, 
Aldehyde, Sauren, Ester, Ketone oder die entsprechenden S-Verbb., CS2, mit 4 bis
12 C-Atomen, weiter KW-stoffe der aliphat. oder aromat. Reihe mit bis 12 C-Atomen, 
oder Aminę. Genannt sind: Butylalkohol, Isopropylalkohol, Propionaldehyd, Methyl- 
śithylketon, Diathylkcton, Diathylather, Diathylthioather, Isopentan, Naphthalin. 
Das erforderliche Mischungsverbaltnis soli betragen 1. Gruppe : 2. Gruppe =  etwa 
15—35 : 85— 70. (P. P. 781258 vom 15/11. 1934, ausg. 11/5. 1935.) Ju . S c h m i d t .

Atlantic Refining Comp., Philadelphia, Pa., ubert. von: Ivan M. Perkins, 
Brookline, Pa., und Floyd B. Hobar, Grandview Heights, Ohio, V. St. A., Eniparaffi- 
nieren von Ól-Paraffingemischen. Ol-Paraffingemische mit weniger ais 50% 01, wio sio 
sich fiir das Schwitzverfahren eignen, werden in direktem Warmeaustausch mit Salz- 
Isgg. (Wasserglas, Seifenlsgg.), W. oder A. nach Erwiirmung auf eine Temp., bei 
der alles Paraffin fl. ist, unter stetigem Riihren langsam auf 0— 10° gekiihlt. Kiihlwcise 
u. Durchriiliren werden so aufeinander eingestellt, daB die Krystallisation des Paraffins 
in Komern bis zur ErbsengróBe erfolgt. Es wird dann ein Paraffin erhalten, das fast 
ganzlich frei von eingeschlossenem 01 ist. Fiir den Warmeaustausch wird ein senkrechtes, 
mit Riihrarmen versehenes KiihlgefaB verwendct, durch das dic Ol-Paraffinmischung 
u. die Kaltelsg. im Gegenstrom zueinander flieBen. (A. P. 1 994 485 vom 20/6. 1931, 
ausg. 19/3.1935.) Ju . S c h m i d t .

Atlantic Refining Comp-, Philadelphia, iibert. von: Ivan M. Perkins, Brookline, 
und Stewart S-Kurtz jr., Merion, Pa., V. S t . A., Entparaffinieren von Ol-Paraffin- 
fjemischen. Abiinderung des Verf. nach A. P. 1 994 485 (vgl. vorst. Ref.) durch-Ver- 
wendung eines horizontal angeordneten KiihlgefaBes statt des senkrechten. Hierdurch 
werden Verstopfungen u. dic Bldg. von Emulsionen yermieden. Auch geniigt dann 
eine geringere Riihrgesehwindigkeit. (A. P. 1998 464 vom 3/7. 1931, ausg. 23/4.
1935.) "  J t i .  S c h m i d t .

Standard Oil Comp. (Indiana), Chicago, ubert. von: John A. Anderson, 
Chicago, 111., V. St. A., Entparaffinieren von Schmierólen. Dio Entparaffinierung soli 
unter Zusatz von Kondensationsprodd. (0,1— 0,3%) vorgenommen werden, die durch 
Kondensation von chloriertem Paraffin in Chlf.-Lsg. mit Naphthalin in Gegenwart 
'Ton A1C13 erhalten werden. Hierdurch wird die Paraffinausbeute um etwa 10% erhóht 
u. ein Schmieról von tieferem Stockpunkt erhalten. (A. P. 1 998 648 vom 9/7. 1932, 
ausg. 23/4.1935.) Ju . S c m i iD T .

Standard Oil Comp. (Indiana), Chicago, 111., iibert. von: Chester E. Adams, 
Hammond, Ind., V. St. A., Entparaffinieren von Mineralolen. Die Entparaffinierung 
wird mit Propan ais Verdunnungsmittel u. einem Zusatzstoff (0,3%) zwecks Gewinnung 
emes gut filtrierbaren Paraffins vorgenommcn. Ais Zusatzstoff wird ein Kondensations- 
prod. verwendet, das aus chloriertem Paraffin u. Naphthalin in Ggw. yon A1C13 gewonnen 
wurde (,,Pourex“). Zwecks Abtrennung der niedrigschmolzenden Anteile aus dem 
laraffin wird dieses einem SchwitzprozeB unterworfen, wobei aueh der Zusatzstoff 
abgetrennt wird. (A. P. 1 998 747 yom 29/9. 1933, ausg. 23/4.1935.) Ju . S c h m i d t .

Standard Oil Comp. (Indiana), Chicago, 111., iibert. von: Chester E. Adams und 
vanderveer Voorhees, Hammond, Ind., V. St. A., Entparaffinieren von Mineralolen. 
ei der Entparaffinierung yon Mineralolen mit Propan wird der Paraffinschlamm in
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einem geschlossenem Drehfilter von Ol u. Propan befreit. Zur Aufrechterhaltung der 
erforderliclien tiefen Temp. wird in den Raum oberhalb der Filtertrommel fl. Athan 
eingefiihrt. Ais Waschfl. fiir den Paraffinkuchen wird fl. Butan yerwendet. (A. P.
2  005 984 vom 30 /6 . 1932, ausg. 25 /6 . 1935.) Ju . S c h m i d t .

Standard Oil Comp. (Indiana), Chicago, iibert. von: Bruce K. Brown, Evanston,
111., V. St. A., Entparaffinieren von Mineralolen. Diese werden mit Propan verd. u. 
in direktem Warmeaustausch durch eine mit der Ollsg. nicht mischbare El. (CaCl2-Lsg.) 
zwecks Paraffinabscheidung gekiihlt, worauf Paraffin, Kaltemischung u. 01 in einer 
Zentrifuge voneinander getrennt werden. (A. P. 2 005 988 vom 19/3. 1932, ausg. 
25/6. 1935.) Ju . S c h m id t .

Standard Oil Comp. (Indiana), Chicago, 111., iibert. von: Harold V. Atwell, 
White Plains, N. Y., V. St. A., Kcmtinuierliche Entparaffinierung ton Mineralolen 
mit Propan. Die Abkuhlung der unter Druck liergestellten Propanóllsg. wird durch 
allmahliche Entspannung unter Yerdampfung eines Teiles des Losungsm. derart vor- 
genommcn, daB die Lsg. vom DruckmischgefaB durch eine Leitung flieBt, die sich 
allmahlieh entsprechend der sich bildenden Propandampfmenge erweitert. Neben 
oder statt Propan konnen auch andere gasfórmige KW-stoffe, Dimethyldther, Dichlor- 
difluormethan, M  ethylchlorid, Methylformiat u. dgl. verwendet werden. (A. P. 2006 011 
vom 24/4. 1933, ausg. 25/6. 1935.) " Ju . Sc h m id t .

Standard Oil Co., Chicago, 111., iibert. von: Chester E. Adams, Hammond, Ind., 
und Fred W. Scheineman, Chicago, 111., V. St. A., Kontinuierliche Trennung von 01 
und. Wachs durch Ausfrieren. Die nótige Kalte wird durch Verdampfung von Propan 
erzeugt, das durch Kompression wiedergewonnen wird. — Zeichnung. (Can. P. 348 349 
vom 1/3. 1933, ausg. 19/2. 1935.) D o n l e .

Standard Oil Co., Chicago, 111., ubert. von: Chester E. Adams und Vanderveęr 
Voorhees, Hammond, Ind., V. St. A., Kontinuierliche Entfemung von Wachs aus 01, 
das mit einem verfliissigten, fiir gewóhnlich gasformigen, leichten ICW-stoff verd. wird, 
worauf man den krystallin., gekiihlten Brei filtriert, wascht, trocknet, schheBlioh einen 
KW-stoff, der hóheren Dampfdruck ais das Losungsm. besitzt, einblast u. den Filter- 
kuchen entfernt. — Zeichnung. (Can. P. 348 350 vom 3/4. 1933, ausg. 19/2. 
1935.) D o n l e .

Sharples Specialty Comp., V. St. A., Entparaffinieren von Mineralolen. Mineralóle 
werden mit einem Gemisch von 25% Bzn. u. 75% eines chlorierten KW-stoffs (Dichlor- 
iithylen) vermischt; das abgeschiedene Paraffin wird nach Abkuhlung in einer Zentrifugc 
abgetrennt. Bei der hierfiir vorgesehenen Zentrifuge wird die sich zwischen der aus- 
geschleuderten Paraffinschicht u. dem Zentralkern der Zentrifuge befindliche Ollsg. 
durch eine Evakuiervorr. abgesaugt. (F. P. 784 813 vom 27/11. 1934, ausg. 25/7. 1935. 
A. Prior. 27/11. 1933.) Ju . S c h m id t .

Sharples Specialty Comp., V. St. A., Entparaffinieren von Mineralolen. Die Ab- 
scheidung des Paraffins wird in mehreren Kiihlstufen vorgenommen, zwischen denen das
01 kurz auf iiber — 1°, z. B. auf +15°, erwarmt wird. (F. P. 785 229 vom 27/11- 1934,
ausg. 5/8. 1935. A. Prior. 27/11. 1933.) Ju- Sc h m id t .

Sharples Specialty Comp., V. St. A., Entparaffinieren von Mineralolen. Mineralóle 
werden zwecks Gewinnung tiefstockender Ole mit Dichlorbutanen, wie z. B. 1,3-JDichlor-
2-methylpropan im Verhaltnis 1: 4 versetzt, gekiihlt; das ausgeschiedene Paraffin wird 
auf bekannte Weise entfernt. (F. P. 788 328 vom 4/4.1935, ausg. 8/10.1935. A. Priorr. 
11/4. 1934 u. 27/2. 1935.) J u ; Sc h m id t .

Indian Refining Comp., Lawrenceville, V. St. A., iibert. von: Francis X. Govers> 
Vmcennes, V. St. A., Abfiltrieren ton Paraffin aus Ol. Das 01 wird m it einem Gemisch 
von 35% Aceton u. 65% Bzl. versetzt, zwecks Abscheidung des Paraffins gekiihlt u. das 
Paraffin in einer Filterpresse unter maBigem Riihren von der Mutterlauge getrennt, mit 
dem Lósungsm.-Gemisch zweimal nachgewaschen, dann mit diesem zu einem Schlamm 

aufgeriihrt u. aus der Filterpresse entfernt. (A. P. 2 003 664 vom 11/1. 1932, ausg. 
4/6.1935.) J u .  Sc h m id t .

Standard Oil Co., Chicago, 111., iibert. von: Frederick W. Sullivan jr. um 
Chester E. Adams, Hammond, Ind., V. St. A., Entfernen von Mineralwachsen aus 
Mineralol. Man verd. 1 (Vol.) 01 mit ca. 2% einer Mischung aus einem V e rd unnu ng s-  

mittel u. einem Carbonsaureester, z. B. einemJGemenge von 32 bis 40% HCOOCH3 u- 
60— 68% Bzl., kiihlt die Lsg. u. filtriert gegebenenfalls unter Zusatz von Si02 mi 
Zellenstruktur das ausgeschiedene Wachs ab. (Can. P. 340 811 vom 4/6. 1931, ausj,. 
10/4.1934.) N itze .
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Hanns Kuntze, Deutschland, Herstellung von Asphalt aus Saureteer. Saureteer 
wird ohne vorheriges Verdiinnen auf 160— 180° erhitzt, bei 10— 25 at bei dieser Temp. 
etwa 2 Stdn. gehalten, durch Abkuhlen auf etwa 70° allmahlich entspannt u. der Asphalt 
von der abgeschiedenen Siiure getrennt. (F. P. 772 548 vom 28/4. 1934, ausg. 31/10.
1935. D. Prior. 4/5. 1933.) Ju . S c h m id t .

Standard Oil Development Co., New York, N . Y., ubert. von: Reginald 
K. Stratford, Sarnia, Canada, Iiunstasplialt. Man oxydiert eine Mischung eines aromat. 
Extraktes aus Erdol u. einem yercrackten Erdoltcer. (Can. P. 343 216 vom 10/8. 
1932, ausg. 17/7. 1934.) N it z e .

Karl Halbach, Dusseldorf, Deutschland, und Maurłts Ernest Kronenberg, 
Rotterdam, Holland, Herstdlung einer Strapenbaumasse. Ein kalkhaltiges Bindemittel, 
wie Zement, wird mit W. oder Dampf behandelt u. mit festem oder fl. Bitumen ver- 
mischt. Die M. wird getrocknet u. gemahlen u. hierauf mit frischem Zement vermischt. 
(Ind. P. 21505 vom 2/1.1935, ausg. 2/11.1935.) H o f f m a n n .

StraBenbaugesellschaft Kemna-Lenz G. m. b. H., Deutschland, Herstdlung 
von Straflenbdagplutten. Nach dem Hohlraumminimumprinzip zusammengesetzto 
Steinkómungen werden in solchen Mengen mit einem bituminósen Bindemittel, welches 
keine fliichtigen Ole enthalt, vermischt, daB jedes Gesteinskorn mit einer 2,8— 3,4 /t 
starken Haut iiberzogen ist. Die M. wird unter bohem Druck yerformt. (F. P. 787 811 
vom 25/3. 1935, ausg. 30/9. 1935. D. Prior. 26/3. 1934.) H o f f m a n n .

Constantin Antoniades, Genf, Schweiz, Kall rerlegbare Strapen- o. dgl. Bclag- 
masse, bestehend aus einem Gemisch aus gepulverten bituminósen Stoffen (I), fein 
verteilten porosen Stoffen (H) (Torf, Kieselgur o. dgl.), die mit einem Fluxmittel (HI) 
(Teeról, pflanzlichem oder minerał. 01) getrśinkt sind u. Fiillstoffen, wie Sand. Wird 
dio M. beim Verarbeiten gepreBt, so wird IH  aus II herausgedriickt u. vereinigt sich 
mit I. (Schwz. P. 176 566 vom 28/7. 1934, ausg. 2/9. 1935.) H o f f m a n n .

Gustav Heinrich Ott, Ziirich, Schweiz, Bindemittel Jur StraPeńbauzwecke o. dgl., 
bestehend aus einem Gemisch einer mindestens 40%ig- Asphaltdispersion u. einer 
mindestens 40%ig- Kautechukdispersion (z. B. Latex), die aueh aus vulkanisiertem 
Kautschuk bestehen kann. Viscositatserhohende Stoffe, z. B. eine Casein- oder Wasser- 
glaslsg., u. Schutzkolloide konnen dem Gemisch zugesetzt werden. (Schwz. P. 177 570 
vom 10/6.1933, ausg. 2/9. 1935.) H o f f m a n n .

N. V. tot Voortzetting der Zaken van Pieter Schoen & Zoon, Zaandam, 
Bindemittd fiir StraPeńbauzwecke. 80 (Teile) Cumaronharz (I) werden bei 80° mit 
20 Chlorkautschuk vermischt. Ein Teil des I  kann durch Petrolasphalt ersetzt werden. 
Die M. kann in Emulsionsform ubergefiihrt werden. (Holi. P. 37 046 yom 2/9. 1933, 
ausg. 16/12.1935.) H o f f m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Strapenbindemittd, bestehend 
aus StraBenteer mit einem einige Zehntelprozent betragenden Geh. an mit Cl be- 
handeltem Polyvinylchlorid. (D. R. P. 623 400 KI. 80 b yom 8/7.1934, ausg. 21/12.
1935.) _ ___  ___  H o f f m a n n .

C. Berthelot, L’Industrie des Combustiblcs liquides. I repart. Les Petroles. Paris: Gauthier- 
Villars. (34 S.) 15 fr.

[Ung.] Józse! Gyorki, A kozsegi gazcllatas hazai szenekkel. II. [Stadtgasversorgung mit 
Braunkohle. II.] Budapcst: Slagyar kemikusok egyesiilete 1936. (34 S.) 8°.

Fntz Rosendahl, Motoren-Benzol. Gewinng., Rcinigg., Verwendg. Stuttgart: Enke 1936.
(144 S.) 4°. =  Sammlung chem. u. chem.-techn. Vortragc. N. F. H. 27. M. 10.30.

Fuel Research Board, Technical papers. 42. The action of hydrogen upon coal. Part 2.
Early experiments with the Bergius process. London: H. M. S. O. 1936. 1 s. 3 d.

X X I. Leder. Gerbstoffe.
W u' Die Industrie des Enihaarens. Allgemeine Angaben uber das

eichen, Enthaaren (Schwitze oder Schwode) u. Entkalken der Schaffelle in Mazamet, 
sowie iiber das Waschen u. Entfetten der gewonnenen Wolle. (Rev. gen. Teinture, 
impress, Blanchiment, Appret 13. 709— 13. 775—79. 843—49. Dez. 1935.) M e c k e .

Meunier und E. Schweikert, Die Oerbwirkung der salpetrigen Saure. Inhalt-
■ a l̂ enł"' “'H' (lem ersten Teil der C. 1935. I I .  2480 ref. Arbeit. (Quatorz. Congr. Chim. 
“M. Paris 1934. Commun. 2. 8 Seiten. 1935.) M e c k e .
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V. Casaburi und E. Simoncini, Wólframgerbung. Vff. haben Ausgerbungen mit 
yersehiedenen komplexen Wolframsauren (Phosphor, Silicium-,- Bor- u. Metawolfram- 
siiure) durchgefuhrt u. Leder erhalten, die bis zu 45% W 03 enthielten, auf trockencs 
Leder berechnet, das vorher yollstiindig ausgewaschen war. Die Einw. der yersehiedenen 
Wolframsauren auf BlóBo ist einer Fixierung ahnlich. Jedoch besitzen die behandelten 
BlóBen alle Eigg. eines richtigen Leders. Z. B. haben die Fasem die Eigg., die sie in 
der Wasserwerkstatt bekommen haben. Ferner kann man Ausgerbungen mit anderen 
Gerbmaterialien (Chrom, Alaun, synthet. oder pflanzlichen Gerbstoffen) zusammen 
durchfiihren. Je naoh der angewandten Menge Wolframsaure ist die Durcligerbung 
bei den einzelnen Kombinationsgerbungen verschieden. Bei nieht geniigender Menge 
Wolfram werden infolge der langsameren Wolframgerbung nur die auBeren Schichten 
(Narben u. Fleischseite) vom Wolfram gegerbt, wahrend die inneren Schichten von dem 
anderen Partner der Kombinationsgerbung durchgegerbt werden. Boi Kombination 
Wolfram—pflanzlicher Gerbstoff durchdringen diese beiden Stoffe infolge der langsamen 
Durcligerbung des Wolframs gleichmaBig die BlóBen. (J. int. Soc. Loather Tradcs 
Chemists 20. 2—9. Jan. 1936. Kónigl. Gerberinstitut, Neapol.) M e c k e .

Frederic L. Hilbert, Vber den Wert und dic Wirtschaftlichkeil bei der Verwendung 
korrosionsbestdiidiger Metalle in der Gerberei. Angaben iibor die Vorziige des Monelmetalls 
fiir App. u.Maschinen in der Wasserwerkstatt u. Gerberei. (Hide and Loather 90. Nr. 24. 
17—21. 14/12. 1935.) M e c k e .

V. Kubełka, V. NSmec und S. Źuravlev, Versuche uber dic Wirkung des vegc- 
łabilischen Leders auf melallisches Eisen. I. Einflup der Lederfelte auf Eisen. Ident. 
mit der C. 1936. I. 702 ref. Arbeit. (Collegium 1935. 533—41. Briinn, Tschechoslowak. 
Vorsuchsanstalt fiir Lcderindustrie an der Techn. Hochsch.) MECKE.

W. Maslovsky, Verfahren zur Erzidung von wasserbestandigen Caseinfilmen fur 
Chromkalbleder. Vf. hat Caseinlsgg., die mit Hilfe von Soda, Borax oder Atznatron- 
Isgg., bzw. mit Mischungen dieser Lsgg. hergestellt waren, mit Formaldehyd behandelt, 
dieso Lsgg. auf Leder aufgetragen u. gefunden, daB die auf dem Leder entstandenen 
Filme wenig wasserbestandig waren. Dagegen waren die Filme bedeutend wasser- 
bestandiger, wenn zuerst dic Leder nur mit Caseinlsgg. behandelt u. nach dem Trocknen 
der Lsgg. dio gebildeten Fihne mit Formaldehyd nachbehandelt wurden. Die Zugabe 
von Casein zu Pigmentlsgg. erhóht dic Wasserbestandigkeit der Filme, wenn noch eino 
Formaldehydnachbehandlung erfolgt. Zugabe yiscositatserhóhender Mittel zu Pigment- 
oder Formaldehydlsgg. setzt die Wasserbestandigkeit dor Filme herab. Nach Ansicht 
des Yf. sind dic hauptsachlichsten Fehler bei der Herst. von Appreturen: 1. Zugabe 
von Ricinusol ais Weichmacher, 2. Ungeniigende Mengen Milch, 3. Zugabe von Form
aldehyd zu Pigmentlsgg. u. 4. ungeniigende Mengen Casein. (Zahlreichc Tabellen iiber 
dic yersehiedenen Mischungen, Nachbehandlung der Fihne mit yersehiedenen Lsgg., 
sowie EinfluB der Trocknung der Filme usw.) (Cuir techn. 24 (28). 382— 90. 15/12.
1935.) M e c k e .

M. C. Lamb und W. E. Chapman, Glilorkaulschuk bei der Lederzurichtung. Das 
beste Lósungsm. fiir Chlorkautschuk ist Xylol. Allerdings hat der auf dieser Grund- 
lage hcrgestellte Film die Eig., daB er leicht triib wird u. beim Falten des Leders leicht 
abblattert. Jedoch konnen diese unangenehmen Eigg. durch Zusatz von Dibutyl- 
phtbalat oder Trikresylphospliat weitgehend aufgelioben werden, wahrend Ricinusol 
nieht so gut wirkt. Der Zusatz yon synthet. Harzen zu obigen Mischungen erhóht 
die Haftfestigkeit des Filmes noch ganz bedeutend. Ganz besonders geeignet sina 
diese Filme bei Herst. yon Saffianleder, bei dem in feuchtem Zustande der Narben 
gekraust wird. Die auf Chlorkautschukbasis aufgebauten Filme geben dem fertigen 
Leder feurigen Glanz, gute Reibechtheit in feuchtem Zustande u. hervorragende Wasser- 
undurchlassigkeit. (J. int. Soc. Leather Trades Chemists 19. 563— 69. Dez. 19oo. 
London, Leathersellers College.) Me c k e .

Hans Herfeld, Lederfarberei, LederdeekfarbenzuricMung und Lacklederherslellung- 
Farben mit sauren, substantiven u. bas. Farbstoffen u. prakt. Angaben. (Farben- 
Chemiker 7. 11— 15. Jan. 1936.) S C H E I F E L E .  ^

— , Lackleder, Fehler und derm Verhulung. Angaben iiber Herst. des Laekes, 
sowie Auftragen desselben auf die Leder u. die dabei besonders zu beachtonaen Ma 
nahmen, sowie ganz ausfiihrliche Beschreibung einer mit einfachen Mitteln leicht her* 
zustellenden Entfettungsanlage fiir die zu lackierenden Leder. (Ledertechn. Kdsc 
27. 89—94. Dez. 1935.) Me c k e .



Leopold Pollak, Neue Gerbeztrakte „Valonea“ und „Suinex“ . Seit kurzom wird 
iu Izmir (Smyrna) Sumachextrakt (Sumex) aus echtem Sumach (Rlius coriaria), der 
in der TJmgebung von Izmir reichlich waclist, gewonnen. Es werden Angaben iiber 
die analyt. Daten obiger Extrakto gemaeht. Aus den Analysenzahlen ergibt sieli, 
daB es sich um sehr sorgfaltig gewonnene Extrakte handelt. (Gerber 62. 4. 10/1.
1936.) ' M e c k e .

L. Chambard und Wou Tchin-Tchi, Analyse der fu r die Chromgerbung bestimmten 
Briihen. Ident. mit der C. 1934. I I . 2483 referierten Arbeit. (Quatorz. Congr. Chim. 
ind. Paris 1934. Commun. 1. 6  Seiten. 1935.) M e c k e .

A. Jamet, t)ber die Verwendung von Kaolin bei der Methode der Bestimmung von 
Nichtgerbstoffen. Inhaltlich ident. mit der C. 1935. II- 4015 referierten Arbeit. (Quatorz. 
Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 2 Seiten. 1935.) Mecke .
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Pavel Tausig, Prag, Gerbstoffe. Die Kondensationsprodd. aus Depsidcn, welehe 
nach bekanntem Verf. aus Phenol- bzw. Kresolsulfosauren in Ggw. eines Kondensations- 
mittels erhalten wurden, werden weiter mit Aldehyden oder Ketonen kondensiert. 
Diese Rk. yerliiuft am giinstigsten bei fortschreitender Erwarmung auf 50—90°. 
(Tschechosl. P. 49 965 vom 15/3. 1932, ausg. 25/12. 1934.) K a u t z .

Pavel Tausig, Prag, Hersldlung hochmolekularer Gerbstoffe, dad. gek., daB man auf 
Sulfoverbb. mehrkerniger aromat. KW-stoffe HCHO oder Verbb., welehe HCHO bei 
110—120° abspalten, einwirken laBt. Die Rk. yerliiuft bei Abwesenheit von W. 
(Tschechosl. P. 49 966 vom 15/3. 1932, ausg. 25/12. 1934.) K a u t z .

X X n . Leim. Gelatine. Klebmittel usw.
A. Lageletz, Leime und Gdatinc. Hauptanwendungsweisen der Leime u. Gelatine 

u- Anwendung der Tierleime in der Holz- u. Kartonnagenindustrie etc. (Rev. Chim. 
ind.-Monit. sci. Quesneville 44. 340— 46. Dez. 1935.) S c h e i f e l e .

R. A. Dulitzkaja und S. I. Sokoloff, Zur Frage uber den isodektrischen Punkt 
der Gelatine. Ober die wahre Lage des oder der isoelektr. Punkte der Gelatine gehen die 
Meinungen auseinander. Fiir auf iiblichem Wege durch Asehern (Behandeln des Aus- 
gangsstoffs mit Kalle) hergestellte Gelatine liegt ein isoelektr. Punkt sicher zwisehen 
Ph  =  4,7 u. 5,1. Ein zweiter soli in der Gegend von 7,7— 8,0 oder auch 5,6— 8,0 liegen. 
Natives Kollagen soli einen hóheren Wert (6,36) aufweisen. — Vff. messen an einer 
Handelsgelatino (Goldmarke von K a h l b a u m ) , einer aus Schweinehaut mit Asehern 
«. einer aus derselben Haut mit 10% H 2SO., bereiteten Gelatine nach Elektrodialyso 
den isoelektr. Punkt auf indirektem nephelometr. u. viscosimetr. Wege u. direkt durch 
Kataphorcse (mit Au-Sol). Die erhaltencn Werte (Mittel: 4,87 bzw. 5,09 bzw. 5,65 
(kataphoret.) bis 6,08 (nephelometr. u. yiscosimetr.) zeigen, daB Saurebehandlung den 
isoelektr. Punkt erhóht; dabei liefert jedoch bei so bchandelter Gelatine die Messung 
der Kataphorese die niedrigsten Werte. Potentiometr. Titration zeigt, daB die saure- 
oehandelte Gelatine gleichzeitig weniger Saure u. Alkali bindet, was Vff. auf die ge- 
ringpre Aufspaltung des nativen Kollagens zuriickfuhren. (Kolloid-Z. 72. 205— 11.
1935. Moskau, Lederforsehungsinst.) L e c k e .

Hans Hadert, Ist eine Streckung von Tierleim, Caseinleim und Blutalbumin móg- 
M il Uber dio Verwendung eines Streckmittels („Hadamin"). (Gelatine, Leim, Klcb- 
stoffe 3. 215—19. Nov./Dez. 1935.) S c h e i f e l e .

Carl Becher jr., Kleister und Pflanzerdeim, sowie Klebstoffe aus Deztrin, Casein, 
wmrniarlcn, Gelatine und Leim. (Vgl. C. 1936. I. 1161.) RezeptmaBige Angaben iiber 

aus Gelatine u. Leim. (Gelatine, Leim, Klebstoffe 3. 203— 07. Nov./Dez. 
J3°-) S c h e i f e l e .

G. N. Ssilin, Die Depression von wasserigen Pektinleimlosungen■ Es werden dio
oiedekuryen von yerschieden konz. Lsgg. einor hoch- u. einer geringwertigen Sorte 
'on Pektinleim bei Drucken zwisehen etwa 50 u. 760 mm aufgenommen; die gefundenen 

p.-Erhohungen stimmen mit den berechneten Werten befriedigend iiberein. (Chem.
1 pparatebau [russ.: Chimitscheskoje Maschinostroenie] 4. Nr. 3. 32—34.1935.) R.K.Mii.

van der Wert, Klebstoffe aus Starkę. (Vgl. hierzu C. 1935. I I .  171.) (Mschr. Text.- 
tad. 50. 294-98. Dez. 1935.) S c h e i f e l e .
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Fritz Maisold, Niedersachswerfen, Harz, LeimstrecJcungsmittd, besteliend aus 
feingemahlenem Dolomit in rohem, gebranntem oder gelóschtem Zustande u. einem 
Geh. an 50% nicht iibcrsteigender Menge an fein verteilter Kreide oder Kaolin, gek. 
durch einen weiteren Zusatz an Holzmehl oder Roggenkleie. Z. B. setzt man zu 50 kg 
streichfertigem Leim 50 kg Zusatzstoffe, dio aus einer Mischung aus 60 (Teilen) Dolomit, 
30 geschliimmtem CaC03 u. 10 Holzmehl oder aus 60 Dolomit, 30 totgebranntem, 
gemahlenem Gips u. 10 Roggenmehlkleie bestehen. (D .R . P. 622 212 KI. 22i vom 
2/4. 1931, ausg. 22/11. 1935. Zus. zu D. R . P. 615509; C. 1935. II. 2166.) S e i z .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Klebstoff, bc- 
stehend aus einer Mischung aus Nitrocellulose mit einem Geh. an 10— 12% N u. kiinst- 
lichen, insbesondere aus mohrwertigen Alkoholen, mehrbas. Sauren u. nichttrocknenden 
Olen hergestellten Harzen. Z. B. yerwendet man eine Mischung aus 8,2 (kg) Cellulose- 
nitrat, 10 A., 29 Toluol, 33 Athylacetat, 6,4 Dibutylphthalat u. 13,4 synthet. Harz, 
das aus 45,8 Phthalsaureanhydrid, 28,8 Glycerin u. 25,4 Ricinusól durch Kondensation 
hergestellt wird. Ais kiinstliche Harze konnen auch Vinylharze, Phenol- u. Hamstoff- 
formaldcliydkondensationsprodd. yerwendet werden. Die Klebstoffe dienen zum 
Verkleben von Cellophan, Papier, Metallfolien, Leder, Geweben, Holz u. Glas. (E. P. 
438101 yom 5/2. 1934, ausg. 12/12. 1935.) S e i z .

Chemische Forschungsgesellschaft m. b. H., Miinchen (Erfinder: Willy O. 
Hermann und Wolfram Haehnel, Miinchen, Klebmittd, besteliend aus Polyyinyl- 
verbb. u. Celluloseestern. 2. dad. gek., daB man ais Zusatz Nitrocellulose yerwendet. — 
Z. B. yerwendet man eine Mischung aus einer 20%ig. Lsg. von hochpolymerem Poly- 
vinylacetat in Aceton u. einer 20%ig. Lsg. von niedrig yiscoser Acetylcellulose in Ester- 
aceton 1: 1. (D. R. P. 623 411 KI. 22 i vom 4/9. 1929, ausg. 19/12. 1935. Zus. zu

D. R. P. 471 278; C. 1929. I. 1775.) S e iz .

Charles M. J. Le Bos d’Espinoy, Frankreich, Herstdlung von Klebstoffen und 
Farbenbindemittdn, dad. gek., daB man zu tier. Leimlsgg. Mg.,C03 sowie gegebenenfalls
4—8% inerte Fiillstoffe, wie ZnO, CaC03, BaC03, Lithopone usw. zusetzt. Zur Herst. 
von trockenen Gemischen, die beim Anriihren mit W. streichfertige Lsgg. ergeben, 
werden die Fiillstoffe in die h. Leimlsg. eingeriihrt u. die M. nach dem Trocknen in 
Pulverform iiberfiihrt. (F. P. 790 720 vom 28/8. 1934, ausg. 26/11.1935.) S e i z .

X X m . Tinte. Hektographenmassen. u. a. Speziałpraparate.
Erich Schwanhauser, Niimberg, Deutschland, Herstdlung wasserunempfindlicher 

Schreibminen, dad. gek., daB mit den liblichen Bestandteilen der Minenmasse ais Binde- 
mittel Casein, Gelatine, Leim, wasserlósliche Cellulosederiw. einyerleibt werden 
worauf die M. geformt u. mit HCHO gehartet wird. (A. P. 2 013 584 yom 19/11.
1931, ausg. 3/9. 1935. D. Prior. 24/11. 1930.) S c h r e i b e r .

National Portal Meter Co., Los Angeles, Cal., V. St. A., Farbmasse zum Einfarben 
von Schreibmaschinenbdndern, Durchschreibpapieren und zum, Hersldlen von Farbstijten, 
besteliend aus einem, gegebenenfalls geformten u. gebrannten, aufsaugfahigen Stofi, 
wie MgC03, CaC03, Kieselgur, Ton, der mit einer Lsg. oder Dispersion eines Farbstoffe 
bzw. Pigments in einem nicht fliichtigen u. nicht trocknenden Lósungsm., z. B. Mineralol, 
Baumwollsamenól, Butylphthalat, getriinkt ist. (E. P. 436 820 vom 14/9. 1934, ausg. 
14/11. 1935. A. Prior. 8/6. 1934.) K iT T L E R .

Barrett & Co., Newark, N. J„  iibert. von: Adolf Schubert, Millburn, N- J-> 
V. St. A., Tinte, bestehend aus einem in W. unl., in A. 1. Farbstoff, der mit einem 
nichttrocknenden 01, z. B. Riiból, oder Fett yermischt u. mit einem in A. 1. Harz 
oder Gummiyerdickt ist. (A. P. 2 013 291 vom 6/7.1929, ausg. 3/9.1935.) SC H R E IB E R -

Soc. Encres Antoine, Frankreich, Verbesserung von Tinten, dad. gek., daB den 
Tinten organ. Verbb. der aliphat. Reihe zugesetzt werden, dereń D. geringer ais 1 ist, 
die 1. in W. sind u .  hóehstens 3 C-Atome im Molekuł enthalten. — Ais Z u s a tz s to f fe  

kommen Alkohole, Aldehyde, Sauren, Ketone in Betraeht. —  Den Tinten konnen 
auch in Spuren Duftstoffe, welehe die Eigg. der Tinten nicht ungiinstig beemflussen, 
zugesetzt werden. (F. P. 788 383 vom 1Ó/7. 1934, ausg. 9/10. 1935.) S c h r e i b e r .

National Postał Meter Co., Los Angeles, iibert. von: Arnold Orville Beckmann, 
Altadena, Cal., V. St. A., Geformte Masse zum Aufsaug&n voii Tinte, Schwarze, be- 
stehend aus MgC03, CaC03, Mg2(0H)„C03 u. Diatomeenerde, Ton, impragmert nut 
einer nichtfliichtigen, nichttrocknenden Fl., die gefarbt sein kann. (Can. P- 347 oo/ 
vom 22/8. 1934, ausg. 29/1. 1935. A. Prior. 8/6. 1934.) S c h r e i b e r .
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XXIV. Photographie.
Fritz Weigert, Kólloidale Elektrolyte in der Pholographic. (Trans. Faraday Soc.

31. 359—66. 1935. Leipzig. — C. 1935- I. 187.) Ku. Me y e r .

S. Cerdyncev, Uber den Einflufi des polarisierten Lichtes auf kolloidal verfiirbte 
Silberhalogenule. (Weigert-Effekt.) Vf. hat untersucht, ob der WEIGERT-Effekt (vgl. 
C. 1929. I. 1612) bei AgCl ais eine Art des HERSCHEL-Effektes im polarisierten Licht 
aufzufassen sei u. mit einer anisotropen Abnahme des Teilchendurchmessers unter dem 
EinfluB des polarisierten Lichtes zusammenhangt, wie auch W eigert  vor Entw. 
seiner Micellartheorie angenommen hat. Die Unterss. wurden an krystallisierten Silber- 
lialogenidschiehten ausgefiihrt, um Storungen des Bindemittels auf die ultramkr. 
Beobachtungen zu verhindern. Bei Bestrahlungen solcher durch Belichten mit n. 
Licht yerfiirbter Platten mit polarisiertem Licht gróBerer Wellenlangen (>  600 m/x) 
wird bei Drehung des Okularnikols ein Farbenwechsel deutlich beobachtet. Das Silber- 
halogenid selbst blieb yollig isotrop. Bei allen Teilchen geschieht der Farbenwechsel 
gleichzeitig u. in gleichem Sinne. Bei Bestrahlung mit natiirlichem Licht yerschwinden 
die Teilchen, ohne Anisotropie aufzuweisen (HERSCHEL-Effekt). Es erscheint Vf. 
erwiesen, daB unter dem EinfluB des polarisierten Lichtes die Teilchen selbst Form- 
yeranderung erleiden. Die Auffassung der anisotropen kolloiden Teilchen ais Rotations- 
ellipsoide wird diskutiert. (Acta physicochimica U. R. S. S. 3. 355— 60. 1935. Lenin
grad, Opt. Inst.) ' Ku. Me y e r .

J. I. Bokinik und Z. A. Iljina, Untersuchungm auf dcm Oebiete der optischen 
Sensibilisation der Halogensalze des Silbers. IV. Uber den „Kettenmechanismus“ der 
optischen Sensibilisation von Bromsilber. (III. ygl. C. 1933. I. 556.) Vff. bestimmen 
die Sensibilisierungsausbeute, d. li. das Verhaltnis der bei der Belichtung aus- 
geschiedenen Ag-Menge zur Menge des adsorbierten Farbstoffes (Erythrosin), indem 
sie ein Verf. entwickeln, um diese Photolyse yon AgBr in kolloidaler Lsg. ohne Schutz- 
koll. bestimmen zu konnen. Die Sensibilisierungsausbeute ist unabhiingig yon der 
Menge des adsorbierten Farbstoffes, wird aber vom ph der Emulsion beeinfluBt u. ist 
innerhalb gewisser Grenzen der Belichtungszeit direkt proportional. Es ergibt sich, 
daB der Wert der Sensibilisierungsausbeute bedeutend groBer ais 1 sein muB. Die 
Unters. fuhrt somit prinzipiell zu gleichen Ergebnissen wie dio Arbeiten von 
Leszynski (vgl. C. 1927. 1. 678) u. Tollert (vgl. C. 1929.1. 1879), wenn auch Vff. 
sich den zahlenmaBigen Angaben dieser Autoren nicht anschlieBen konnen. (Acta 
puysicochimica U. R . S. S. 3. 383—96. 1935. Moskau, KARPOW-Inst. fur physikal. 
Chemio.) Ku. Me y e r .

Carleton C. Long, F. E. E. Germann und Julian M. Blair, Uber unterbrochene 
Pjotographische Belichtung. Vff. haben beobachtet, daB einige photograph. Emulsionen, 
die mit einer gewissen Intensitat belichtet u. einige Zeit im Dunkeln belassen wurden, 
um dann yon neuem belichtet zu werden, bei kurzer zweiter Belichtung eine Abnahme 
der entwickelbaren D. zeigen. Erst bei yerlangerter Zweitbelichtung steigt die D. 
iiber den ursprunglichen Wert. (J. opt. Soc. America 25. 382— 83. Dez. 1935. 
kolorado.) Ku. Me y e r .

P. Odilo Hofmann, Uber einen photographischen Entwicklungseffekt. Bei Verss. 
uber das Schwarzschildgesetz wurden Platten mit kleiner Intensitat u. groBen Belich- 
ungszeiten u. mit groBer Intensitat u. kleinen Zeiten behchtet, so daB die Endschwar- 
wngen bei Ausentw. gleich waren. Es zeigte sich, daB zuerst die durch langere Be- 
ichtung erzeugte Schwarzung zum Vorschein kommt; erst wenn diese kraftig ent- 
îckelt ist, erscheint dio durch die kurze Belichtung liervorgerufene Schwarzungu. 

beide werden erst am Ende der n. Entw.-Zeit gleich. (Physik. Z. 36. 650. 1935. Wurz- 
urg> Physikal. Inst.) Ku. Me y e r .

Luppo-Cramer, Der Sabattier-Effekt ais Orundlage praktisch brauchbarer Bild- 
nmkehnmgsverfahren. Vf. untersucht, ob der SABATTIER-Effekt, der yon Le ib e r  ais 

fur ein Umkeliryerf. yorgeschlagen wurde (vgl. C. 1933. II. 2491), tatsachlich 
rm i V°n ^ EIBER u- ihm (ygl. C. 1935. I I .  2005) angenommene lokale Desensibilisie- 
n, S durch gebildete Osydationsprodd. des Entwicklers an den erstmalig belichteten
An , r Schicht zuriickzufuhren ist. Vf. entwickelte daher mit H 202, bei dessen

" ffu n g  keine ahnlich wirkenden Prodd., -\vie bei den ublichen Entwieklersubstanzen 
o len konnen. In  der Tat wurden bei dieser Entw. nicht einmal Andeutungen des

ATTiER-Elfektes beobachtet. Im  AnschluB daran geht Vf. naher auf das LEiBERSche
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„Restbildumkehrverf.“ ein. (Kinoteohn. 17. 410— 11. 20/12. 1935. Jena, Inst. fiir 
angew. Optik.) Ku. Me y er .

E. P. Davey, Theorie der Entwicklung. Diskussion der Arbeiten von R einders 
(vgl. C. 1934. I I .  2784) u. von RABINOWITSCH (vgl. C. 1934. I I . 3891) iiber den Entw.- 
Vorgang. (Photographie J . 75 (N. S. 59). 433—34. 1935.) Ku. Me y e r .

K. Madhusudanan Pandalai, Der Mechanisrnus der jiholographischen Entwicklung. 
Induzierte lieduktion von Silberhcdogeniden durch Natriumsulfit bei Gegenwart organischer 
Entwickler und der EinflufS vo>i Alkali auf die Reaktion. Die friiheren Unterss. des Vf. 
iiber Red. von Ag-Halogeniden mit Na2S03 bei Ggw. organ. Entwickler u. ihrer Oxy- 
dationsprodd. (ygl. C. 1934. I I . 551) werden in ihren Ergebnissen bestatigt u. er- 
weitert. Die Tatsachen zeigen, daB allein das Alkali die Wirksamkeit beschleunigt, 
dureh Vergról3erung der Ionisation der Entw.-Substanzen u. ais Bewahrer des physikal.- 
chem. Gleiehgewichts durch seine Rolle ais Halogenacceptor. Die Ansicht, daB beim 
Entwickeln mit Hydrochinon Hydrochinonsulfosaure gebildet wird, wurde durch 
Isolierung dieser Verb. aus gebrauchten Entw.-Biidern bewiesen. (J. Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 54. Trans. 169—72. 1935. Waltair, Indien, Andhra Univ.) Ku. Meyer .

A. Seyewetz, Neuer Beilrag zur Feinkornentwicklung. Vf. gibt ein Rezept fur 
einen Metol-Hydrochinon-Na2C03-Na2HP04-Entwickler, der beim Entwickeln zum 
gleichen y den Resultaten des p-Phenylendiamin-Feinkornentwicklers am niichsten 
kommen soli. (Buli. Soc. franę. Photogr. Cinematogr. [3] 22 (77). 236— 40. 11/11-
1935. Laborat. der Soc. Lumtóre.) Ku . Me y er .

Robert F. Janssens, Der Diam-inophenolentwickler fiir Papiere. Ausfiihrliche
Angaben der Eigg. u. der Zus. eines Diaminophenolentwicklers, der besonders fiir die 
Tropen geeignet sein soli. (Ass. belge Photogr. Cinematogr. [Bull.| 2. 130—32. 
141—43. 3. 5—6. 1935/1936.) Ku. Meyer .

H. Mills Cartwrigllt, Negativ- und Posil ivretusche von Bromsilbergelatineschichten. 
Vf. bespricht die Anforderungen, die an Farbstoffe fiir Retuschierzwecke gestellt 
werden miissen. (Ass. belge Photogr. Cinćmatogr. [Buli.] 2. 121—23. 1935. 
London.) Ku. Me y e r .

Aildrś Charriou und Suzanne Valette, Die Herstellung von nicht deformierbaren 
Celluloseacetatfilmen fiir photographische Zwecke. In  Fortsetzung friiherer Unterss. 
(vgl. C. 1935. I. 2109) haben Vff. Celluloseacetatfilme von n. IClarheit u. Elastizitat 
naeh folgendem Verf. erhalten: Acetyleellulose von 60% des fiir Triacetat berechneten 
Essigsiiuregeh., 25— 30% Triphenylphosphat, gel. in Methylenchlorid-Athanol (80/20)
u. 4 Stdn. bei 100° getrocknet. So gewonnene Filme konnen mit W. behandelt werden, 
ohne daB Deformierung eintritt. (Photographie J . 76 (N. S. 60). 27—31. Jan.
1936.) Ku. Me y er .

G. Grotę, Neuas in der Farbenphotographie. Ubersicht iiber die Fortschritte der
Farbenphotographie an Hand der Patentliteratur. (Photogr. Korresp. 72. 7—12. 
Jan. 1936.) Ku. Meyer . ^

L. Busch, Kodachrome. Vortrag. (Iunoteehn. 17- 407— 10. 20/12. 193u. 
Berlin.) K u . M e y e r .

H. D. Hineline, Das kontinuierliche photographische Verfaliren. Ubersicht u b er die
amerikan. Patentliteratur. (J. Soc. Motion Picture Engr. 26. 38— 53. Jan. 19ob. 
New York.) Ku. Meyer .

— , Holzmaserung und Marmoraderung von Oberflachen nach dem Masa-Verfahren. 
Beschreibung der yerschiedenen Arbeitsweisen. (Kunststoffe 26. 9— 12. Jan.
1936.) ' W. W olff.

W. J.Weyerts und K. C. D. Hickman, Das Argentometer, ein «c-
stimmung des Silbergehalteś von Fizierbiidem. (Brit. J . Photogr. 82. 739— 40. — Il i 
m b . Kodak Res. Lab. Comm. 548. — C. 1936.1. 491.) Ku. Meyer .

Ch. Sannę, Einige Ausfiihrungen iiber das Dimystem. Vf. bespricht das f*11?" 
system, yor allein beziiglich der Forderung der optimalen Entw. u. seinem Verhaltnis 
zum Scheinersystem. (Photo-Rev. 47. 131— 34. 1935.) Ku. Meyer .

S. E. Sheppard, Einige Faktoren in der photographisclien Empfindlichkeit. An Han 
der charakterist. Kurve wird die Empfindhckkeit definiert ais das Reziproke der ge- 
ringsten einfallenden Lichtmenge, die fiir eine Einheitsflache eine faObare Einw. nac 
der Entw. gibt. Die die Empfindlichkeit beeinflussenden Faktoren sind 1. die innere 
Eigg. der Silberhalogenidschicht, wie KomgróBe, Kornaufbau, opt. Sensibilisierunj,, 
Hemmung, Schichtdicke u. a., U. 2. die auCeren Faktoren oder Belichtmigsbedmgung > 
wie Intensitatsgleicliheit der Belichtung, die Temp. u. die Feuchtigkeit. Die hiup i
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lichkeit ist allgemeiii betraclitet oin Differential zwischen progressiyen u. regressiven 
Phasen der Bldg. des latenten Bildes. (J. Soc. Motion Picture Engr. 24. 500—518.
1935. Kodak Res. Lab. Comm. 546.) K u . M e y e r .

Loyd A. Jones und M. E. Russell, Der Schwdlenwert der niitdichen Gradation 
ais Ausdmck der Empfindlichkeit. (J. opt. Soc. America 25. 396— 411. Dez. 1935. 
Kodak Res. Lab. Comm. 556. —  C. 1936. I. 1360.) Ku. M e y e r .

N. B. Makarov, Sensitometrische Unter,mchung der pliotographischen Eigenschaften 
der Gelaline. Zur Charakterisierung der photograph. Eignung von Gelatinesorten 
stellt Vf. Unterss. an, indem cr eine definierte NH3-Emulsion mit den verschiedenen 
Gelatinen ansetzt u. nach der 1. u. wahrend der geniigend langen 2. Reifung die Empfind
lichkeit u. das y bestimmt. Die gróBtcn Zuwachse bzgl. Empfindlichkeit u. y wahrend 
der 2. Reifung zeigen die Emulsionen, die nach der 1. Reifung die niedrigsten y-Wcrto 
aufweisen. Die vergleichenden Verss. zeigen, daB die erhaltenen KorngroBen von der 
Gelatinesorte stark abhangen. Um einen Oberbliek iiber die Wirkungsweise der in 
der Gelatine enthaltenen Fremdkórper, die fiir die photograph. Eigg. ausschlaggebend 
siad, zu erhalten, dienen eine Versuchsreihe, bei der eine wenig akt. Gelatine einer 
Emulsion bei yerschiedenen Herst.-Phasen eingefuhrt wird, u. vergleichende Yerss. 
mit Thiosinamin- u. Cystinzusiitzen. Daliach scheinen die photograph. Eigg. der 
Gelatine, entsprechend den Ansichtcn anderer Autoren, von 2 Arten von Fremdkórpern 
abzuhangen, von sensibilisierenden u. hemmenden. Stets sind in der Gelatine sensi- 
bilisierende Korper in geniigender Menge yorhanden. Nicht geniigendc Aktivitiit der 
Gelatine ist nicht ein Zeichen fiir einen Mangel an solchen, sondern fur einen UberschuB 
an Hemmungskórpern, die die Empfindlichkeit der Emulsion im Laufe der 2. Reifung 
lierabsetzen. (Sci. Ind. photogr. [2] 7. 1— 5. Jan. 1936. Moskau, Inst. fur photo- 
kinematograph. Unterss.) Ku. Me y e r .

Rudolf Sewig, Lichtelektrische Schwiirzungsmesscr. Besprechung des Aufbaues 
von Schwarzungsmessem auf lichtelektr. Grundlage. (Arch. teclin. Mess. 5. T 133 bis 
T134. 4 Seiten. [J 333— 1], 1935. Dresden, Teclin. Hochsch.) Ku. M e y e r .

C. A. Morrison und J. W. McFarlane, Das Eastmansche Transparent- und 
Reflexioiwlensilorneier. Beschreibung eines Densitometers, das entweder die Schwar- 
zungen im durchfallenden Licht zwischen 0 u. 3, oder im reflektierten Licht zwischen 
0 u. 2,2 zu messen gestattet. (J. opt. Soc. America 25. 417— 19. Dez. 1935. Kodak 
Res. Lab. Comm. 561.) Ku. M e y e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Martin Dabelow,
Frankfurt a. M.-Hóchst, und Alfred Philips, Frankfurt a. M.), Herstellung photo- 
graphisch wirksamer Verbindungen, dad. gek., daB man Pyridinammoniumsalze, die 
zwei kondensationsfahige Methylengruppen im Kern enthalten, mit aromat. Aldehyden, 
die einen bas. oder negativen Substituenten enthalten, in solchen Mengenverhaltnissen 
kondensiert, daB das Kondensationsprod. den Aldehydrest zweimal im Molekiil ent
halt. Die aromat. Aldehyde mit bas. Charakter liefem Sensibilisatoren, die nichtbas. 
-Pesensibilisatoren. — Zu einer Lsg. von Dimethylaminobenzaldehyd u. a.,a-Lutidinium- 
pdathylat in A. gibt man Piperidin u. erhitzt 8 Stdn. unter RiickfluB, die abgeschiedene 
krystallin. Verb. laBt sich durch Umlósen aus A. reinigen. Eine iihnliche Verb. erhalt 
man mit Collidiniumjoddthylat; diese Sensibilisatoren wirken panchromat. m-Nitro- 
oenzaldehyd gibt mit a,z-Lutidiniummethylsulfcnnethylat eine Verb., die durch Um- 
oofn aus fierc‘n'gt werden kann. (D. R. P. 622211 KI. 22 e vom 21/9. 1930, ausg. 
« /U . 1935.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Photographischer Entmckler. 
iY “^"dcklersubstanz werden aminosubstituierte 2-Methylaminophenole yerwendet.

Zus. des Entwicklers ist z. B. 200 g W., 5 g Na„S03, 1 g 5-Dimethylamino-2-methyl- 
^'nophenol. (F. P. 790 677 vom 29/5. 1935," ausg. 25/11. 1935. D. Prior. 9/6.

G r o t ę .

Bela Gaspar, Deutschland, Photographischer Zweipack. Der eine Film tragt zwei 
jnereinandergegossene lichtempfindliche Schichten, der andere eine oder zwei Schichten.

45 800 vom 19/1. 1934, ausg. 3/12. 1935. D. Prior. 26/1. 1934. Zus. zu F. P. 

753 081; c. 1934. I. 332.) Gr o t ę .
Łucien Jean Lśon Yrondy, Frankreich, Herstellen posiliver Mehrfarbenbilder. Der 

w? 1 “em Verf. des F. P.776 089; C. 1935. I. 3240 aufgenommene Rasternegativfilm 
^(1 auf einen Positiyfilm, der auf der einen Seite eine hochempfindliche (AgBr-) 
mulsion, auf der anderen Seite eine weniger empfindliehe (AgCl-) Emulsion triigt,
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durcli Projektion kopiert, u. zwar mittels einer Lampe mit entspreehend dem Aufnahme- 
objektiy gekreuzten Farbfilterstreifen. Das Negatiy wird zunachst nur auf die AgBr- 
Emulsion kopiert. Nach Entw. u. Fixieren wird dieses Bild auf die AgCl-Schicht kopiert. 
Nach Entw. dieses zweiten Bildes wird das erste Bild mit einer Lsg. yon K3Fe(CN)6 u. 
KBr gebleicht, wahrend aus dem zweiten Bilde das Ag mit einer Lsg. von KMn04 u. 
H2S04 entfernt wird. Nach einer zweiten Entw. entsteht ein Film mit zwei positiven 
Bildern, die mittels derselben Lampe projiziert werden. (F. P. 787 982 vom 27/3. 1935, 
ausg. 2/10. 1935.) G r o t ę .

N. V. Nederlandsch Laboratorium De Spaarnestad, Haarlem, Herstellung von 
Farbenpholographien. Man benutzt eine Sehicht, die aus sich ohne Zwischenraume, 
z. B. mehrfach iiberdeckenden, lichtempfindlichen, z. B. aus panchromat., hoch- 
sensibilisierten, mit in W. unl. Farben gefarbten, z. B. durch Mahlen, Zerstauben, 
Verteilen der fl. Emulsion durch Schutteln mit sie nicht losenden Fil., wie Bzl., CC14,
u. Mischungen dieser unter Abkuhlung feinzerteilten Gelatine-Silberhalogenidemul- 
sionen gewonnenen Farbfilterelementen besteht, die zu je zweien oder dreien yermoge 
ihrer Farbung (z. B. purpurrot-griin-blauyiolett) substraktiy eine vóllige Licht- 
undurehlassigkeit bewirken sollen. Dic gegebenenfalls unter Farbfiltem, die durch 
gleiclimaBige Belichtung einer im Verf. yerwendbaren Schicht gewonnen sein konnen, 
belicheten Teilchen werden z. B. bei der Entw. durch Hartung unl. gemacht, wahrend 
die unbelichteten Stellen 1. bleiben u. mit w. W. gel. werden. Man erhalt ein „Komple- 
mentarnegatiy'1 u. durch Kopieren auf eine gleichartige Schicht ein farbentreues 
Positiy, in welehem die Farben durch additiye Wrkg. der auf subtraktiyem Wege ge- 
bildeten Farbungen nebeneinanderliegender Punkte entstehen. Aus dem Bild kann 
das metali. Ag mit bekannten Abschwaehern herausgel. oder in bekannter Weise in 
farblose Stoffe, wie Hg2Cl2, Pb2Fe(CN)„, ubergefiihrt werden. In  der Bildschicht kann 
ein weifier Nd., z. B. BaS04, erzeugt werden. (Ung. P. 113 476 vom 12/12. 1934, 
ausg. 2/11. 1935.) Ma a s .

Geoffrey Bond Harrison und Stanley Dennis Threadgold, England, Kopieren 
von FarbrasterpJiotographien. Das Kontaktkopieren des Originalfarbrasterfilms (mit 
regelmiiBigen Basterelementen) auf die Farbrasterkopierschicht findet durch farbige 
Lichter statt, indem in den Strahlengang ein lichtdurchlassiger Schirm geschaltet wird, 
der in ahnlicher Anordnung wie die Rasterclemente auf der Schicht transparente Farb- 
filter in der. Farbę der Rasterelemente enthalt. Hierdurch soli durch jede Farbę die 
Flachę einer Bastereinheit auf der Schicht belichtet werden. (E. P. 437 888 vom 2/5.
1934, ausg. 5/12. 1935.) Gr o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Kopieren von Linsenraslerfilmen. Zur Be-
seitigung der Moireersekeinungen yerwendet man fiir die Kopie einen Linsenrasterfilin, 
dessen Rasterseite zwischen den einzelnen Elementarlinsen scharfe StoBstellen besitzt, 
dereń Breite 10% der Gesamtflache nicht uberschreitet. (F. P. 787 814 vom 25/3.
1935, ausg. 30/9. 1935. D. Prior. 27/3. 1934.) Grotę.

John Joseph Murray, V. St. A., Uberzugsmasse, insbesondere f i i r  Phologramtren,

bestehend aus Leim. z. B. fl. Fischleim, A. u. geringen Mengen NH4OH, sowie Chrom- 
saure, gegebenenfalls W. — Die Mischung wird einer Temp. von etwa 12G° u. gegebenen- 
falls einein Druck von etwa 1,4 at. etwa wahrend 1 Stde. ausgesetzt. — Durch Be
lichtung mit einer Lampe von 1000 Watt wird die M. gehartet. (F. P. 787 489 vom 
18/3. 1935, ausg. 23/9. 1935.) Sc h r e ib e r .

August Wolff, Miinchen, Herstellung von Blilzlichtfolien durch Zusatz yon Binde- 
mittellsgg. zu Blitzliehtpulvem, Auftragen dieser Massen in Folienform u. Entfernen 
des Losungsm., dad. gek., dafi die Entfernung des Losungsm. durch Verdainpfen 
geschieht u. der Verdampfungsvorgang von auBen so beeinfluBt wird, daB die ent
stehende Folie eine wolle-, watte- oder schaumartige Struktur aufweist, z. B. durcli 
Aufblasen von h. Luft oder durch Auswahl solcher Lósungsmm., die Nichtloser fur die 
Nitrowolle sind. Beispiel fiir ein auf Folien zu yerarbeitendes Gemisch: 2 (Teile) Lack- 
wolle, 5 Blitzlichtpulvergemiseh (Mg-Chlorat), 93 Losungsm.-Gemisch (35 Essigester,
13 CH,COH u. 45 CH2C12). Weitere geeignete Lósungsmm. sind C6H6CH3, Solyent- 
naphtha, 02H5C1, C4H"9OH, C A j. (D. R. P. 623224 KI. 78d yom 9/9. 1931, ausg. 
16/12. 1935.) ' H o l z a m e r .
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