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A. Allgemeine imd. physikaliscłie Cheinie.
A. Binz, Die Kaiser Wilhelm-Gesdlschaft zur Forderung der Wissen-schafłen. Kurzcr 

Uberblick uber die Entw.-Gescliichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, mit besonderer 
Berucksichtigung der wichtigsten aus den verschiedenen chem. Instituten heryor- 
gegangenen Arbeiten. (Angew. Chem. 4 9 . 45—47. 11/1. 1936.) E c kSTEIN.

S. Ju. Ssemkowski, Physik und Chemie ais Wissenschaften. Vortrag iiber die 
Beziehungen zwisehen der Chemie u. der Physik. (Arb. 6. allruss. Mendelejew-Kongr. 
theoret. angew. Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda 
po teoretitscheskoi i prikladnoi Chimii 1932] 2 . Teil I. 83—109. 1935.) K l e v e r .

Adam Skąpski, Vber die Formulierung des Massenwirkungsgesetzes in homogenen 
und lieterogenen Systemen mit besonderer Berucksichtigung der melallurgischen Oleich- 
gewichte. Werden die Gleichgewichtskonstanten in der bisher in der Metallurgie ublichen 
Weise berechnet, so stimmen die berechneten in vielen Fallen nicht mit den direkt 
gemessenen Konstanten iiberein, selbst wenn einwandfreie thermoehem. Daten zur 
Verfiigung stehen. Vf. zeigt, dafi dies aus einem rein theoret. Grandę nicht móglich 
ist, da die thermodynam. Daten nur fiir Rkk. zwisehen r e i n e n  Komponenten be
rechnet werden kónnen. An yerschiedenen, metallur. wichtigen Systemen wird dis- 
kutiert, wie weit die Berechnung der Gleichgewichtskonst. auch in Lsgg. thermodynam: 
gcrechtfertigt ist, bzw. welehe Faktoren boriieksichtigt werden inussen, um den wahren 
Wert zu erhalten. (Buli. int. Aead. polon. Sci. Lettres Ser. A 1 9 3 5 . 174—88. Krakau, 
Lab. of Physical Chem. Academy of Mining.) REUSCH.

A. Benrath, P . Hartung und M. Wilden, Uber die Anwendung der Auftau- 
■ichmehmelhode auf anorganische bindrę Systeme. Zur Kliirung der Frage, ob man kon- 
gruente Sclimelzen von Salzhydraten ais Schmelzen des unzersetzten Komplexes auf- 
fassen kann oder ob das Salz „in seinem Krystallwasser schm.“, wurde aie Auftau- 
schmelzmethode benutzt. Zur Unters. kamen Hydrate der Nitrate u. der Perchlorate 
von Vitriolbildnern, NH4N 0 3 u. AgN03. Die Ergebnisse der yerschiedenen Verss., 
die in zahlreichen Diagrammen wiedergegeben wurden, inussen im Original nach- 
gelesen werden. (J. prakt. Chem. [N. P.] 1 4 3 . 298—304. 1935. Aachen, Anorgan. 
u. elektrochem. Lab. d. Techn. Hochschule.) R e u s c h .

W. N. Ipatjew und K. Freitag, Die Reaktion der doppdten TJinselzung und der 
Oxydation von anorganischen Verbindungen unter Druck. Die Umwandlung von Schwer- 
vpat in Bariumcarbonat. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5  (67). 580—82. 1935. Berlin, Bayer. 
Stickstoffwerke. — C. 1 9 3 5 -  I. 3969.) K l e v e r .

Konstanty Hrynakowsky und Mar ja Szmyt, Die Gleichgewichtsverhaltnisse fest- 
Jliissig in einigen Dreistoffsystemen organischer Komponenten. I. Mitt. (Vgl. C. 1935. 
!■ 1172. 2663.) Mit Hilfe der therm. Analyse werden von Vff. die Gleichgewichts- 
verhaltnisse fest-fl. folgender 3 Dreistoffsysteme: 1. Resorcin-Hydrochinon-Acet
anilid, 2. Resorcin-Harnstoff-Benzoesaure u. 3. Acetanilid-Salicylsaure-Antipyrin 
untersucht. Dureh die Konz.-Dreiecke der Systeme wird eine Reihe von Schnitt- 
ebenen gelegt u. dereń Erstarrungsdiagramme aufgenommen. Aus ihnen werden sodann 
we Eutektika bestimmt. Ausgangsprodd. samtlicher Systeme bildeten móglichst reine

bstanzen. — Das Zweistoffsystem Resorein-Hydrochinon weist ein Eutektikum 
mit 77,0 Gew.-°/0 Resorein bei 92,0° auf, das System Resorcin-Acetanilid ein Eutektikum 
mit oO Gew.-o/„ Resorcin u. der eutekt. Temp. 35,0°. Das dritte Randsystem Acetanilid- 
nydrochinon besitzt bei 77,0° u. 34,5 Gew.-u/0 Hydrochinon einen eutekt. Punkt. 
,,,a® ^reistoffsystem Resorcin-Hydrochinon-Acetanilid besitzt ein Eutektikum der Zus.

Gew.-°/0 Resorcin, 8,0 Gew.-% Hydrochinon u. 49,5 Gew.-% Acetanilid, F . 17,5°. —

H2 in d. organ. Chemie vgl. S. 2332; in d. Biologie 2373.
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Im Zweistoffsystem Resorcin-Hamstoff (vgl. C. 1 9 3 4 . II. 2490) tritt eine Additions- 
verb. der Zus. 1 Mol Resorcin: 1 Mol Harnstoff, mit offenem Maximum u. dem F. 104° 
auf. Fcrner weist das Zweistoffsystem 2 Eutektika auf: mit 47 Gew.-% Resorcin bei 
87,0° u. mit 84,5 Gew.-% Resorcin bei 85°. Das Zweistoffsystem Resorcin-Benzoesaure 
enthalt nur ein Eutektikum mit 57,0 Gew.-% Resorcin bei 86,0°. Auch das Zweistoff
system Harnstoff-Benzocsaure besitzt nur ein Eutektikum der Zus. 30,0 Gew.-% 
Harnstoff u. dem F. 82,0°. Das aus diesen Zweistoffsystemen aufgebaute Dreistoff- 
system Resorcin-Harnstoff-Benzoesaure weist 2 Eutektika auf. Diese liegen bei 67,4° 
mit der Zus. 45,5 Gew.-% Benzoesaure, 23,0 Gew.-% Resorcin u. 31,5 Gew.-% Harn- 
stoff, bzw. 68,8° u. 35,5 Gew.-% Benzoesaure, 8,7 Gew.-% Harnstoff u. 55,8 Gew.-% 
Resorcin. Die Randsysteme des dritten untersuchtcn Dreistoffsystems weisen folgende 
Charakteristica auf: Das Zweistoffsystem: Acetanilid-Salicylsaure enthalt ein Eutekti
kum, das bei 79,0° schm. u. 36,5 Gew.-°/0 Salicylsauro enthalt. Im Zweistoffsystem 
Salieylsaure-Antipyrin tritt eine Additionsverb. der molaren Zus. 1: 1 u. der F. 91,0° 
auf. AuBerdcm weist das System 2 Eutektika, die bei 75,0° bzw. 75,5° schm. u. die 
Zus. 45,0 Gew.-°/0 Antipyrin, bzw. 77,0 Gew.-% Antipyrin enthalten, auf. Das Zwei
stoffsystem Acetanilid-Antipyrin endlich besitzt nur ein Eutektikum mit 57,0 Gew.-% 
Antipyrin u. dem F. von 58,5°. Das daraus gebildete Dreistoffsystem Aeetanilid- 
Salicylsaure-Antipyrin hat 2 Eutektika. Das erste hat die Zus. 28,5 Gew.-°/0 Anti- 
pyrin, 32,5 Gew.-°/o Acetanilid u. 39,0 Gew.-% Salicylsaure. Der eutekt. Punkt liegt 
bei 54,2°. Ein 2. Eutektikum liegt bei 49,5 Gew.-% Antipyrin, 37,0 Gew.-% Acet
anilid, 13,5 Gew.-% Salicylsaure. Es schm. bei 45,5°. — Die drei untersuchtcn Systeme 
weisen vollstandige Mischbarkeit der Komponenten im fl. Zustande auf u. bilden keine 
Mischkrystalle. (Z. physik. Chem. Abt. A. 1 7 3 . 150—63. 1935. Poznan, Univ., Inst. 
f. pharmazeut. Chem.) E. H o f f m a n n .

Konstanty Hrynakowski und Marja Szmyt, Die QleicJigewichtsverhaltimse fest- 
flussig in Dreistoffsystennen, in denen lcongruent schmelzende 2źweistoffverbinduiigen auf- 
łreten. II. Mitt. (I. vgl. vorst. Ref.) Es werden die Gleichgowichtsverhaltnisse fest-fl. 
in den beiden Dreistoffsystemen Salicylsaure-Hamstoff-Acetanilid u. Harnstoff-fi-Naph- 
thol-Acetamid, einsehlieBlich der 6 binaren Randsysteme untersucht. Vff. fiihren die 
Unterss. so durch, daB sie nach der Methode der therm. Analyse den EinfluB der dritten 
Komponente auf die Zweistoffverb. bestimmen. — Ergebnisse: Im Zweistoffsystem 
Hamstoff-Salicylsaure tritt eine kongruent schm. Verb. der Zus. 1: 1 (Mol-Verhaltnis) 
u. dem F. 110,0° auf. Bei leichtem Uberhitzen zers. sich jedoch diese Verb. sofort 
unter lebhafter C02-Entw. u. Bldg. von Phenol. Mit den reinen Komponenten bildet 
diese Verb. zwei Eutektica: Bei 21,0 Gew.-% Harnstoff u. 102,8°, sowie bei 51,5 Gew.-% 
Harnstoff u. 100,3°. Das Zweistoffsystem Hamstoff-Aeetanilid weist nur ein Eutektikum 
bei 102,0° u. 80,3 Gew.-°/0 Acetanilid auf, das dritte Zweistoffsystem Salicylsiiure- 
Acetanilid dagegen ein Eutektikum bei 79,2° u. 63,5 Gew.-°/0 Acetanilid. An Hand 
von drei Schnittdiagrammen wird sodann der Krystallisationsvorgang in dem zu- 
gehorigen Dreistoffsystem Harnstoff-Salicylsaure-Acetanilid besproehen, die Ergebnisse 
in das Konz.-Dreieck iibertragen u . die terna ren eutekt. Punkte bestimmt. Dieses 
System enthalt 2 eutekt. Punkte: 1. mit 54,0 Gew.-°/0 Acetanilid, 15,75 °/0 Harnstoft 
u. 30,25% Salicylsaure bei 78,5°, 2. mit 61,3 Gew.-°/„ Acetanilid, 3,0% Harnstotf u. 
35,7°/0 Salicylsauro bei 73,2°. — Das Zweistoffsystem H arnstoff-A cetam id weist ein 
Eutektikum mit 36,5 Gew.-% Harnstoff bei 53,2° auf. Harnstoff u. /J-Naphthol bilden 
eine bei 105,0° kongruent schm. Verb. der molaren Zus. 1: 2 u. das Zweistoffsystem. 
enthalt weiterhin 2 eutekt. Punkte, die bei 11,5 Gew.-% Harnstoff u. 101,0° bzw. 
23,0 Gew.-% Harnstoff u. 102,8° liegen. Im letzten der 6 binaren Randsysteme, dcm 
System Acetamid-/?-Naphthol tritt ebenfalls eine kongruent schm. Verb. 1 : 1  aut, 
die bei 64,0° schm. D ie  beiden eutekt. Punkte, die das Zustandsdiagramm dieses 
Systems weiterhin aufweist, liegen bei 23,0 Gew.-% Acetamid u. 62,0° bzw. bei 49.0 Oe\v.- 
% Acetamid u. 56,3°. —  Das Dreistoffsystem H a r n s t o f f - Acetamid-(3-Naphthol: 
treten 2 kongruent schm. Zweistoffverbb. auf: Hamstoff-^-Naphthol u. Acetomi - 
j?-Naphthol. D as Dreistoffsystem enthalt femer 2 eutekt. u. einen peritekt. Pum1.- 
D as erste Eutektikum entspricht der Zus. 75,5 Gew.-% /3-Naphthol, 3,0% H^rfnis °  _ 
u. 21,5°/0 Acetamid. Es schm. bei 58,8°. Das zweite Eutektikum weist die Zus. 38,0 
% /5-Naphthol, 14,0% Harnstoff u. 48,0% Acetamid sowie die Sehmelztemp. 43,o ■
Das Peritektikum liegt bei 56,5 Gew.-% ^-Naphthol, 12,5% Harnstoff u. 31,0% A cc' 
amid u. schmilzt bei 53,4°. —  Zum SchluB bringen Vff. eine ausfuhrliehe Sehilderung 
des Krystallisationsvorganges im Dreistoffsystem mit Peritektikum an Hand uer



1936. I. A . A l l g e m e in e  u n d  p h y s ik a l i s c h e  Ch e m ie . 2283

wiedergegebenen Schnittdiagramme. (Z. physik. Chem. Abt. A. 174. 60—72. 1935. 
Poson, Univ., Inst. f. pharmazeut. Chemie.) E. HOFFMANN.

M. af. Hallstróm , Die Solvatation und die Zustandsgleichung der gelosten Stoffe. 
Im AnsehluB an dio C. 1 9 3 5 .  II. 335 referierto Arbeit berechnet Vf. die Anzahl n' der 
von den gel. Stoffen hydratisierten W.-Molekiile. Die berechneten Hydratationszahlen 
sind tabellar. wiedergegeben. Die erhaltenen Werte stimmen mit den Ergebnissen 
von T a m m a n n  bei den Messungen des Hydratationsdruckes u. mit Ergebnissen yon 
ÓHOLM bei Diffusionsyerss. iiberein. Im Falle der nichtwss. Losungsmm. gibt Vf. 
der Zustandsgleicliung eine Form, die die Molekularattraktion beriicksichtigt. (Suomen 
Kemistilehti (Acta chem. fenn.) 8. A. 53—57.1935. [Orig.: finn.; Ausz. dtsch.]) G a e d e .

Johannes Zirkler, Ober die Veńeilung des ThC" in Thallium-Salzlósungen. 
(Vgl. C. 1 9 3 4 . 1. 3011 u. C. 1 9 3 5 .1. 2773.) Vf. untersucht die Verteilung des radioakt. 
Thalliumisotops ThC" zwisehen T1+ u. Tl+++-Lsgg. (Nitrat- u. Sulfatlsgg.) u. vergleicht 
sie mit der Haufigkeit der beiden Tl-Isotopen 203 u. 205 im Tl. Aus der Tabelle ist 
ersichtlich: Nimmt man das radioakt. Thalliumisotop ThC" mit einem Gemisch 
gleieher Konzz. von T1+- u. Tl+++-Ionen auf, trennt einerseits T1+++ von T1+ dureh 
NH3-Fallung, schlagt andererseits das T1+ mit HC1 nieder, so kann man am ausgefallten 
T1+++ etwa 30% der Gesamt-y-aktmtat, am gefallten T1+ dagegen ca. 70% der Gesarnt- 
y-aktivitat feststellen. Die von ASTON festgestellten relatiyen %ig. Haufigkeiten der 
beiden im Tl vorkommenden Isotopen betragen 29,6% fiir das Isotop mit dem Atom- 
gew. 203, bzw. 70,4 fiir das Tl mit dem Atomgew. 205. Ein Vergleich dieser beiden 
Tatsachen ergibt.daB beim Tl offenbar der Valenzwechsel zu einer Isotopentrennung 
in dem Sinne fukrt, daB das sehwerere Isotop unter gegebenen Verhaltnissen eine 
groBere Affinitat zur einwertigen Ionenform besitzt. (Z. Physik 9 8 . 75— 76. 30/11. 
1935. Berlin.) E. H o f f m a n n .

J. I. Achumow und M. P. Golowkow, t)ber die chemische Zusammensetzung und 
die oplischen Eigenschafłen ton Lósungen. I. Die optischen Eigenschaften der Lósungen 
im Vierstoffsystem: KCl-NaGl-MgGl2-H20  bei 16°. Es wurde die Isotherme des Vier- 
stoffsystems KCl-NaCl-MgCl2-H20  bei 15° aufgenommen u. das Zustandsdiagiamin 
konstruiert, wobei ais Eigg. der Brechungsindex der gesatt. Lsgg. verwandt wurde. 
Die Konfiguration der Iiurve des Brechungsindex spiegelt in mehr oder weniger klarer 
Form den Ausdruck der isotherm. Losliehkeitskurve u. die besonderen Punkte auf 
dieser Kurve wieder. Es wird der Begriff „Isorefrakte“ eingefuhrt, das ist die Kurve 
der gleichen Brechungsindices der gesatt. Lsg. Im untersuchten Vierstoffsystem ent- 
sprechen die Brechungsindices vollkommen der Zus. der Lsg., d. h. einem bestimmten 
Punkte gegebener Zus. entspricht ein bestimmter Wert fur den Brechungsindex. Die 
erhaltenen experimentellen Daten konnen zur Berechnung der Zus. der gesatt. Lsgg. 
nach ihren Brechungsindices verwendet werden. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shurnal obsehtschei Chimii] 5 (67). 500—509.
1935. Leningrad, Staatl. Inst. fiir angew. Chemie.) K l e v e r .

N. N. Ssemenow, Allgemeine theoretische Grundlagen der Kettentheorie. Zusammcn- 
fassender Vortrag. (Arb. 6. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. angew. Chem. 1932 
[russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda, po teoretitscheskoi i 
prikladnoi Chimii 1932] 2. Teil I. 111—21. 1935.) K l e v e r .

G. Gee und Erie K. Bideal, Die Kinetik von Polymerisationsprozessen. Es 
werden die bisherigen Ergebnisse der Unterss. iiber die Kinetik von Polymerisations- 
prozessen besproehen.' Wahrend manche Polymerisationsrkk. annahemd unimolekular 
verlaufen, besitzen andere eine Induktionsperiode, wobei sich eine oberflaehliche Ahn- 
uchkeit mit autokatalyt. Rkk. ergibt. Die Kinetik einer Polymerisationskette wird 
diskutiert u. gezeigt, daB ein ster. Faktor einen geniigenden Mechanismus fiir den 
Kettenabbrueh liefert. Die haufig beobachtete Induktionsperiode wird ais wesentliehe 
tig, angesehen, wobei der Punkt der masimalen Bk.-Geschwindigkeit von der Lange 
der Kette abhiingt. Fiir lange Ketten wird das Maximum friih erreioht u. der Verlauf 
der Rk. wird pseudounimolekular. Fiir den hypothet. Fali, daB die Kettenlange wahrend 
der ganzen Rk. konstant bleibt, nimmt die Gleichung fiir die Rk.-Geschwindigkeit

von Ss e m e n o w  (C. 1 9 3 1 .1. 2430) fiir therm. in der Gasphase verlau£ende Kettenrkk. 
'orgeschlagene Form an. In der Praxis ist dieser Fali annahemd gegeben bei sehr 
kurzeń Ketten u. einem groBen ster. Faktor. Die Anderung der Kettenlange wahrend 
der Rk. wird untersucht u. die theoret. erhaltenen Kurven werden mit den experimen-

en Ergebnissen yon Wh it b y  u. Mitarbeitem (C. 1 9 2 8 . 1. 2821; C. 1 9 3 2 . I. 387. 3161) 
verglichen. Dureh Anderung des ster. Faktors werden die hauptsachlichen SchluBr
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lolgerungen nicht beeinflufit, doch. entsprechen einem groBen ster. Faktor immer 
ziemiach kurze Ketten. (Trans. Faraday Soc. 3 1 . 969—79. 1935. Cambridge, Lab. of 
Colloid Science.) Ge h l e n .

R .H . Crist und o . C. Roehling, Die durcli Slicksloffdioxyd halalysierle Oxydalion 
von Koh!enmonoxyd. Es wurde die katalyt. Oxydation von C 0-02-Gemengen, die 
500 mm CO u. 250 mm 0 2 u. wechselnde Mengen an N 0 2 (0,061—4,85 mm) enthielten, 
bei 527° untersucht. Die Verss. erstrecken sich iiber maximal 60 Min, Durch bei- 
gemengtcn H oder H20-Dampf wird die Rk.-Geschwindigkeit wesentlich erlióht. Die 
Verss. zeigen, daB die Rk.-Geschwindigkeit bei Zusatz von N 0 2 steigt u. zwar bis zu 
einem N 0 2-Partialdruek von etwa 0,2 mm N 0 2, bei weiterem N 0 2-Zusatz sinkt die 
Rk.-Geschwindigkeit wieder ab u. erreieht bei etwa 11 mm NO,-Partialdruck ein 
Minimum. Bei diesem ist der Umsatz etwa 1/3 des vorher erwahnten maximalen 
Wertes. Bei noch hóheren N 0 2-Drucken steigt die Rk.-Geschwindigkeit wieder stetig 
an. Dieser Verlauf wird von den Vff. durch die t)berlagerung zweier Rkk. erklart: 
Dio geschwindigkeitsbestimmende Rk. bei klcinen Konzz. des Katalysators scheint 
eine Kettenrk. zu sein, bei hoheren Konzz. die dreimolekuląre Oxydation des NO. 
Im ersteren Falle ist die Rk.-Geschwindigkeit dem 0 2-Druck u. dem Quadrat des CO- 
Druckes proportional, im zweiten Falle ist die Rk. von der ersten Ordnung bezogen 
auf O. Fiir die hohen Konzz. gelten demnach die Gleichungen: N 0 2 +  CO->- C02 +  NO 
u. 2 NO +  0 2->- 2 N 0 2; die zweite Rk. bestimint die Rk.-Geschwindigkeit:
— d (O„)/<i t =  k (0 2). Bei niedrigen N 0 2-Konzz. nehmen die Vff. zunachst eine Disso- 
ziation des N 0 2 an: N 0 2->- NO +  O — 72,6 kcal, anschlieBend eine Kettenrk., iiber 
dereń Mechanismus keine sicheren Angaben gemacht werden konnen. Es wird schlieB- 
lich ein Rk.-Mechanismus, geltend fiir die Anwesenheit von H2 oder H20  angegeben; 
die anfangliche Rk.-Geschwindigkeit ist dem Quadrat des H2-Druckes annahernd 
proportional u. wird bei Drucken iiber 0,53 mm unendlich. (J. Amer. chem.. Soc. 57. 
2196—2203. Nov. 1935. New York, N. Y., Columbia Univ., Departm. of Chem.) Juz A.

R. O. Griffith und A. Mc Keown, Kinełik der Reaktion zwischen Kaliumthio- 
cyanat und Jod in wdsseriger Lósung. Dio Kinetik der Rk. zwischen CNS~ u. J2, die 
in schwach saurer Lsg. nach dem Schema:

CNS- +  4 J 2 +  4 H20-V  S 0 4—  +  7 J -  +  8 H+ -f  CNJ 
u. in saurer Lsg. infolge Verschiebung des Gleichgemchts CNJ +  J_ CN~ +  J2 
nach dem Schema: CNS~ -f  3 J2 +  4 H 20->- S 04 +  6 J -  +  CN_ +  8 H+ verlauft,
wird zwischen 20 u. 40° in gepufferten u. ungepufferten Lsgg. untersucht; im ersten 
Falle handelt es sich umPhosphat-, Phthalat-, Acetat- u. Oxalatpuffer. In diesen Lsgg. 
entspricht die Rk.-Geschwindigkeit in der Mehrzahl der Falle in erster Annaherung der 
Beziehung d [J2]/cZ< =  k' [J2] [KCNS]/[J- ] 2, wobei [J2] die titrierbare Jodkonz. 
darstellt u. die Bldg. von J3~ mit berucksiehtigt wird. Ergebnisse: k' nimmt mit 
steigender KCNS-Konz. zu (bei hohen Konzz. aber im Laufe der Zeit langsam wieder 
ab), mit steigender J“-Konz. ab, mit steigenden Werten von [Na2H P04]/[KH2P04], 
also mit fallcnden Werten von [H+], auf der alkal. Seite linear zu, auf der anderen 
Seite schnell ab. Der geschwindigkeitsbestimmende Schritt bei der Rk. wird durch 
Basen (OH- , H P 04_ usw.) beschleunigt. DaB obige Gleiehung die kinet. Daten nur 
angenahert wiedergibt, hangt yielleicht mit der Bldg. von Komplexen aus CNS", J 
u. J 2 in den Lsgg. zusammen. Vff. geben einen entsprechenden (yermuteten) Rk.- 
Mechanismus an. (Trans. Faraday Soc. 3 1 . 868—75. 1935. Univ. of Liyerpool, Mus- 
■pp.ATT Lab. of phys. and Electrochem.) Z eise.

S. S. Rogiński, Der heutige Stand der Theorie der heterogetien Katalyse. Yortrag- 
(Arb. 6. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. angew, Chem. 1932 [russ.: Trudy
VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po teoretitscheskoi i prikladnoi Chimu 
1932] 2 . Teil I. 131—41. 1935.) K l e v e r .

A. A. Balandin, Zur Theorie der lieterogenen Katalyse. Zusammenfassende Thesen. 
(Vgl. hierzu C. 1 9 3 3 . II. 3656.) (Arb. 6. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. angew. 
Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po teoreti- 
-tscheskoi i prikladnoi Chimii 1932] 2. Teil I. 141— 43. 1935.) K l e v e k .

W. A. Roiter, Uber den Mechanismus der Wasserstoffsuperozydkatalyse mitms 
Platin. (Vgl. C. 1 9 3 5 . I. 1817.) Vortrag. (Arb. 6. allruss. M endelejew -K ongr. 
theoret. angew. Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda 
po teoretitscheskoi i prikladnoi Chimii 1932] 2 . Teil I. 144—47. 1935.) K l e v e k .

E. Storfer, Oraphit. und Diamanl ais Adsorbens und Katalysator. Yorstuaien zur 
helerogenen Katalyse. II. (I. vgl. C. 1 9 3 6 . I. 1563.) Kurzer Bericht iiber einen Yortrag
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des Vf. auf der Tagung der Deutschen Bunsen-Gesellschaft 1935. — Die Aufnahme der 
Adsorptionsisothermcn fiir N2, n-Hexan, Cyclohexan, Bzl., H 2 u. CH4 an aktivierter 
Kohle (Graphit) u. gereinigtem Diamantpulver fiihrt zu Adsorptionswarmen von etwa
10 kcal. Aus den erhaltenen Ergebnissen werden Schliisse auf die Art der Bindung der 
Dampfe gezogen. Die mit N , ausgefiikrte Oberflackenbest. ergab fiir Cgraph. einen 
grofieren Wert; vielleicht ist dies darauf zuriickzufuhren, daB das Sckichtengittcr aueh 
Źwisckenraumc der Gasaufnakme zur Verfiigung stellt. Dies wird erst nack der Akti- 
vierung in besonders hohem MaBe erkannt; Vf. nimmt an, daB durcli diese Aktivierung 
verunreinigende Fremdstoffe entfemt werden u. daB damit eine VergróBerung der akt. 
Oberfliiche erreicht wird. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 41. 540—41. 1935. 
Wien.) W e i b k e .

Pierre Biquard, Uber das Yorhandenseiu einer Diffusion von Ultraschallwellcn in 
Fliissigkeiten. Berecknet man die Absorptionskoeff. von Ultrasckallwellen durch FU. 
nach S t o r e s  u . K i r c h h o f f  unter Beriicksiclitigung der Viscositat u. der Wanne- 
leitfahigkeit, so liegen diese Zahlen bei versckiedenen organ. Fil. 3— 10 mai tiefer ais 
die beobacliteten Koeff. Diese betriichtliche Absorption wird auf eine Diffusion der 
Ultraschallwellen zuriiekgefiikrt. Es gelang dem Vf., diese Diffusion in Vorverss. nack- 
zuweisen. Ais FI. wurde Toluol benutzt, die Freąuenz des TJltrasckalles betrug 
7,96 x  10-6 sec-1 . (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 2 0 2 .117—19.13/1. 1936.) G o t t f r .

H. Mc Kay and H. A. C. Mc Kay, The ideas of physical chcmistry. New York: Chemical 
Pub. Co. (o. J.) (310 S.) S 4.00.

[Ukrain.] Iw an Iwanowitsch Ssokolow, Lehrbuch der Physik. Teil 2. Charkow-Kijew: Dersh.
naukowo-techn. wid. 1935. (229 S.) Rbl. 1.65.

William A. Tilden, Chemical discovery and invention in the twentieth century. Rov. by 
S. Glasstone. London: Routledgc 1936. (508 S.) 15 s.

A ,. A u fb a u  d er  M a ter ie .
Max Bom , Quantisierte Feldłheorie und die Masse des Protons. (Vgl. C. 1936. I.. 

1173.) Auf Grund einer (noch nieht veróffentlichten) Abiinderung der B o RN-In f e l d  schen 
Theorie durch M. H. L. P r y c e  berechnet Vf. das Verhaltnis von Protonen- u. Elek- 
tronenmasse zu 2400, was in der richtigen GróBenordnung liegt. AuBerdem ist nach 
der Theorie die Umwandlung eines Protons in ein Positron unter Aussendung eines 
Photons der Energie 10° V, wie sio in Hóhenstrahlung vorkommen, móglich. (Naturę, 
London 136. 952—53. 14/12. 1935. Bangalore, Indian Inst. of Science.) H e n n e b g .

G. Breit und John A. W heeler, Zusammenstofł zweier Lichląuanten. Ausfiikr- 
liche Mitt. zu der C. 1934. II. 1259 referierten Arbeit. (Physic. Rev. [2] 46. 1087 
bis 1091. 1934.) Go s s l e r .

M. W olfke, Eine neue Versuchsmethode zur Aufdeckung des Neutrinos. Im  Zu- 
sammenhang mit der Frage naeh der Ursacho der kontinuierlichen Energieverteilung 
der Kemelektronen bei den naturlichen u. kiinstlichen j8-Umwandlungen sowie der 
Positronen bei kunstlicher Radioaktivitat hat Vf. eine neue hochempfindliche Yersuchs- 
methode zur Aufdeckung des Neutrinos ausgearbeitet. Diese Methode berukt auf der 
Anwendung einer W iLSON-Kammer oder eines Zahlers, z. B. des Ge ig e r -Mu l l e r - 
schen, zur Registrierung der Elektronen, die durch die Neutrinos aus einer Pb-Schicht 
herausgeschleudert werden. Zu diesem Zwecke wird ein kockkonzentriertes, |S-straklendes 
Praparat, z. B. das RaE, welckes allseitig yon einer Pb-Sckickt umgeben ist, benutzt. 
JJie Dicke dieser Schicht muB so gewalilt werden, daB alle primaren /S-Strahlen u. aucli 
die weichen y-Strahlen vollstiindig absorbiert werden. Aus der Betrachtung des Zu- 
sammenstoBes eines Neutrinos mit einem ruhenden Elektron laBt sich unter Benutzung 
der Verteilungskurve der Energie der /S-Strahlen des RaE auf Grund des Energie- 
gesetzes die Energie des Neutrinos des RaE bestimmen. Fiir das Masimum der Ver- 
teunngskurve der Neutrinos wird der Wert von 0,98-10“ eV u. fiir den Mittelwert der 
toergie ein Wert von 0,84-10° eV erkalten. Der Mittelwert der Energie der durch die 
-Neutrinos gestoBenenen Elektronen betragt 0,82-106 eV. AnschlieBend wird die Zahl 
er sekundaren Elektronen, welche in dem Vers. durck die Neutrinos aus der Pb-Schicht 

an che Oberfliiche herausgestoBen werden, berechnet. (Buli. int. Acad. polon. Sci.
es Ser. A 1935. 19—23. Warschau, Teckn. Hocksck.) G. S c h m id t .

G /-.^■.D unning, G. B. Pegram, G. A. Fink, D. P. M itchell und E. Segrś, 
(V i  ̂  ̂ langsarmr Neutronen durch meckanischen Geschu/indigkeitssdektor.

1936. I. 277.) Der mechan. Geschwindigkeitsselektor fur langsame Neutronen
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wird aus 2 Tischchenpaarcn gebildet, yon denen das eine Paar aus Cd, das andero Paar 
aus Duraluminium besteht. Die RaEm-Be-Quelle (600 Millicurics) befand sich in einem 
mit Cd abgeschirmten Paraffinzylinder, dio Neutronen wurden mit einer mit Li aus- 
gelegten Ionisationskammer nachgewiesen. Aus den Ergebnissen geht durch direkte 
Messung heryor, daB viele der langsamen Neutroncn im Gebiet der therm. Geschwindig- 
keiten sind. Aus der Verteilungskurve geht łieryor, daB auf der Seite der hohen Ge- 
sehwindigkeiten die Anzahl der Neutronen langsamer abfiillt ais nach der Ma x w e l l - 
schen Verteilung. (Physic Rev. [2] 48. 704. 15/10. 1935. Columbia Univ.) G. S c h m id t .

H. A. Bethe und R. Peierls, Die Slreuung der Neutronen durch Protonem. (Vgl.
C. 1935. II. 799.) Vff. bereohnen den Wirkungsąuersebnitt u. die Winkelyerteilung 
fur die Streuung der Neutronen durch Protonen. Das Ergebnis hangt nur yon der 
bekannten Bindungsenergie des Diplons ab u. ist prakt. unabhiingig yon dem speziellen 
zwischen dem Neutron u. Proton angenommenen Kraftegesetz. Der erhaltene Wirkungs- 
ąuerschnitt ist etwa 50°/o groBer ais der ziemlich unbestimmte esperhnentelle Wert. 
Die Streuung ist nahezu isotrop fiir alle Neutronenenergien bis zu etwa 40-106 Volt. 
(Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 149. 176—83. 1935. Manchester, Univ.) G. Sc h m id t .

W . F. Gr. Swann, Die Korpuskulartheorie der kosmisclien Strahlen. Ein Esponen- 
tialgesetz ergibt sich fiir dio Absorption der kosm. Strahlen auf Grund der Annahme, daB 
die gemessene Intensitatgewissen Sekundarstrahlen entspriclit, welche die Richtungen der 
Primarstrahlen charakterisieren u. in Mengen erzeugt werden, die den Primarenergien 
proportional sind. (Physic. Rcv. [2] 47. 800. 1935. Bartol Res. Foundation.) Ze is e .

R. H. Woodward und J. C. Street, Erzeugung und Absorption von kosm.isch.en 
Strahlenschauern. Mit einer passend angeordneten Gruppe von Ge ig e r -Mu l l e r - 
Zalilem finden die Vff. eine Sehauererzeugungskurve fiir Pb, die mit Beobachtungen 
anderer Autoren ubereinstimmt, wiihrcnd die direkt beobachtete Absorption im Wider- 
spnich zu der iiblichen Annahme steht, daB die Teilchen ein Durchdringungsverm6gen 
von ca. 1,5 cm Pb besitzen. Die Anzahl der Teilchen fiillt in 3 mm Pb exponentiell 
auf.1/*. Die Intensitat der erzeugenden Strahlung zeigt eine Spitze bei 1 cm Pb, die 
dem 2—3-fachen Anfangswert entspricht, u. erreicht letzteren nach ca. 7 cm Pb wieder. 
(Physic. Rev. [2] 47. 800. 1935. Harvard-Univ.) Ze i s e . ̂

Hans Freytag, U ber Pholechie und den Nachweis der sogenannten „Erdstrahlen“ . 
Das die RlCHTERSche Vergrauungsrk. gebende Holz ist besonders stark photechisch 
wirksam. Dic diese Rk. ermoglichenden Oxydationsvorgśinge an der Holzoberflacho 
sind die Ursache der chem. Einw. der Holzsubstanz auf die photograph. Schicht. Die 
Ergebnisse von B e ic h l  (vgl. C. 1 9 3 5 .1. 520), der den Nachweis der Erdstrahlen durch 
dereń Einw. auf eine photograph. Platte, die sich mit Holz oder Holzsubstanz ent- 
haltendem Materiał in Kontakt befand, zu bringen versuchte, sind lediglich auf Photechie 
zuriickzufuhreń. (Photogr. Korresp. 72. 3—7. Jan. 1936. Briinn, Inst. f. Botanik, 
Warenkunde, Mikroskopie u. Mykologio der Dtsch. Techn. Hochsch.) Ku. Me y e r .

Paul Mc Corkle und Charles B. Bazzoni, Der Einflufi der Antikathodentemperatur 
auf die Wellenldngen von weichen Róntgenstrahlen aus Metallen. Wahrend Ch a LKLIN 
(C. 1934. II. 3902) eine kleine Anderung der Wellenlangen von weichen Róntgenstrahlen 
von Ta u. W bei Anderung der Antikathodentemp. feststellt, finden die Vff. bei der 
Wiederholung der Verss. mit verbesserter Anordnung u. Temp.-Erhóhung von 200 
auf 900° (durch Elektronenemission) fiir die Strahlung yon Ta, W, Mo u. Pt keine 
Anderungen, obwohl eine Verschiebung von 0,2 A noch hatte bemerkt werden miissen. 
(Physic. Rev. [2] 47. 804. 1935. Univ. of Pennsylvania.) Ze is e .

F. R. Hirsh jr. und F. K . Richtmyer, Bemerkungen zu r  Coster-Kronigscnen 
Theorie eines neuen Typus von Augereffekt. Die CoSTER-KRONlGsche D e u tu n g  der 
Entstehung gewisser Satelliten in der L-Serie durch eine neue Art yon AuGER-EffeM 
(z. B. Ionisierung der Schale i / IV, v durch den strahlungslosen Obergang L m -V A) 
wird kurz diskutiert. (Physic. Rev. [2] 47. 805. 1935. Cornell-Uniy.) Z e ise .

E. Ramberg und F. K. Richtmyer, Der Augereffekt fiir Au (79) und der Ut- 
sprung gewisser L-Satelliten in Róntgenspektren. (Vgl. C. 1935. I. 3885.) Kurze Mi - 
teilung iiber weitere Bereclmungen von tJbergangswahrsclieinlichkeiten beim AuGER- 
Effekt, die einen naheren Vergleich zwischen gemessenen u. berechneten naturhenen 
Termbreiten ermogliehen. (Physic. Rev. [2] 47. 805. 1935. Comell-Univ.) Ze is e .

Ernst W ilhelmy, U ber die Breite. der K a-Linien von gasformigem Krypton w  
von Elementen in chemischen Verbindungen. (Vgl. C. 1935- II. 1315.) Die Breiten ' 
A a-Linien von Kr, Rb, Br u. Cu werden mit Hilfe der Analyse im Doppelkrys a 
spektrometr gemessen. Die Werte fur gasfórmiges Kr liegen auf der Kurve, die m*
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durch die an Elementen zwischen Z =  26 u. 47 gemessenen Datcn legen kann. Es zeigt 
sich, daB der Aggregatzustand keinen merklichen EinfluB auf die Linienbreite hat, 
wie die Messungen an Kr ergaben. Dagegen zeigen die an RbCl, KBr, CuO, CuF u. 
CuF2 bestimmten Linienbreiten einen EinfluB der chem. Bindung auf dieselben. (Z. 
Pliysik 97. 312—20. 18/10. 1935.) B u s s e m .

W olfgang Ęiezler, Erregung der K-Strahlung von Stichstoff, Sauerstoff und Neon 
durch a-Teilchen. Es wird die Anregungsfunktion fur - dio if-Strahlung von N2, 0 2 
u. Ne durch a-Teilchen in Abhangigkeit von der Reichweite der anregenden Teilchen 
untersucht, in einem Reichweitenbereich von 13— 35 mm Luftaquivalent. Die Kurven 
verlaufen analog der BRAGGschen Kurve fiir die Gesamtionisation durch a-Teilchen 
in Luft, was mit den fruheren Unterss. von BOTHE u. F r a n z  in Einklang steht. Fur 
Nj, erreicht die Anregungskurve bei 30 mm ein flaches Maximum, fiir 0 2 etwa bei 
35 mm. Die Neonkurve erreicht in dem gemessenen Bereich das Masimum noch nicht; 
sie deutet aber darauf hin, daB die Anregungsfunktion bei 13 mm einen Wendepunkt 
hat. (Ann. Physik [5] 24. 714— 18. 5/12. 1935. Rostock, Phys. Inst. d. Univ.) B u s s e m .

J. A. Bearden, Strichgittermessungen von Rontgenwellenlangen. (Vgl. C. 1935. 
II. 3889.) Mit einem ebenen Strichgitter (100 Striche je mm) in einem Doppel- 
krystallspektrometer wird die Wellenlange der Cu K  or Linie im Mittel zu A =  1,5406 A, 
also um 0,253% groBer ais bei den besten Krystallmessungen gefunden. (Physic. Rev. 
[2] 47. 804—05. 1935. Johns-Hopkins-Univ.) Ze i s e .

J. A. Bearden, Brechung der Kupfer-KyLinie durch ein Diamantprisma. Vf. 
miBt photograph. die Brechung der Cu-K/j-Linie an der 90°-Kante eines Diamant- 
prismas (Belichtungszeiten von 3—12 Stdn.). Aus 25 der besten Aufnalimen ergibt 
sich (5 =  (9,224 i  0,001)-10-6 u. hieraus A =  1,3924 A. Dies Ergebnis ist um 0,26% 
gróBer ais der beste aus Krystallmessungen erhaltene Wert, aber im Einklang mit den 
Gittermessungen (vgl. vorst. Ref.). (Physic. Rev. [2] 47. 811. 1935. Johns-Hopkins- 
Univ.) Ze i s e .

V. Kunzl, Die K-Serien von Magnesium und Natrium. Mit einer Ionenrohro u. 
einem neuen Fokussierungsspektrometer werden die if-Serien von Mg u. Na repro- 
duziert. Je nach dem Fullgas oder der Bindungsart des Mg u. Na-Atoms werden 
kleinere Unterschiede in den Spektren gefunden. (Naturę, London 136. 437—48. 
1935. Prag, Spektroskop. Inst. d. Karls-XJniv.) B u s s e m .

J. C. Hudson und H. G. Vogt, Neue Linien im K-SerienspeJctrum von Wolfram. 
Die RoNTGEN-Jf-Serie von W wird mit groBer Dispersion (0,5 A/mm) in der BRAGG
schen Anordnung emeut untersucht. Der Abstand zwischen <5 u. y l betragt 0,96 XE. 
Zwischen diesen beiden Linien ersclieint eine sehr schwache neue Linie m it). =  178,6 XE, 
die anscheinend einem N IV, v — i(T-t)bergang entspricht. Zwischen y2 u. /?j erscheinen
2 schwache Linien mit 7. =  179,9 u. 182,8 XE., von denen die erste mit der Linie K  % 
von Au u. die zweite mit dem tlbergang — I i  in W ubereinstimmt. (Physic. Rev. 
[2] 47. 809. 1935. Harvard-Univ. & Wellesley-College.) Ze i s e .

D. R. Inglis, Kemzustdnde und -momenłe. Das Problem eines schweren Teilchens 
jn einem Kem mit einem auBeren Elektron wird hinsichtlich der Bindungs- u. Koppe- 
lungsverhaltnisse theoret. diskutiert (vgl. C. 1934. I. 2491). (Physic. Rev. [2] 47. 
813. 1935. Univ. of Pittsburgh.) Ze i s e .

C. L. Bartberger, Die Energieterme der Edelgasanordnungen. Die Termwerte der 
Wektronenanordnung n' ps n p der Edelgase werden fur kleine Wertc von n aus den 
oakularglciehungen unter Beriicksichtigung der elektrostat. u. Spin-Bahnwechselwrkg. 
berechnet. Die theoret. Ergebnisse stimmen mit beobachteten Werten angenahert 
uberein. (Physic. Rev. [2] 47. 803. 1935. Allegheny College.) Ze i s e .
* Max Petersen und Howard Carl, Die durch Hochfreguenzanregung erzeugten 
bpelctren von Helium. Eine Unters. der unter versehiedenen Anregungsbedingungen 
entstehendcn Atom- u. Molekelspektren yon He in einem Quarzrohr (nach vorheriger 
^emigung des Gases durch eine gekiihlte Chabasitfalle u. Mischmetall) zeigt, daB die 
relatoe Verstarkung dor Linie 5015 A weniger von der Freąuenz des anregenden Wechsel- 
eldes ais von anderen Entladungsbedingungen abhangt; ahnliches gilt fiir das Singulett- 
andcnspektrum u. fiir das Kontinuum. Im Bandenspektrum des He tritt keine solche 

rnin?IP*a^'§keit der Anregungsfunktionen wie im Atomspektrum auf. (Physic. Rev. 
W 47. 803. 1935. Lehigh“Univ.) Ze i s e .

*) Spektr. organ. Verbb. vgl. S. 2325.
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Howard A. Robinson, Die Spektren von Phosphor: P I I ,  P H I ,  P I V .  Mit 
GeiBlerentladungen durch P-Dampf werden die P-Spektren erzeugt u. zwischen 500 
u. 7000 A aufgenommen. Ihre Analyse bestatigt im wesentliehen die Angaben von 
BACHER u . GOUDSMIT. Im P IV-Spektrum treten zahlreiche Interkombinationen 
auf; BOWENS Schatzung fiir den unteren 3 s 3 p  3P-Term ist um 326 cm-1  zu hoch. 
(Physic. Rev. [2] 47. 799. 1935. Massachusetts Inst. of Technol.) Ze i s e .

Cecil E llis und Ralph A. Sawyer, Eine Erweiterung des Thallium Il-Spektrums. 
Das Tl-Spektrum wird in einer Honlkatliodenentladung erzeugt u. zwischen 600 u. 
9200 A aufgenommen. Im 1. Funkenspektrum werden 150 neue Linien eingeordnet, 
die 26 neue Terme bestimmen. In vielen neuen Linien wird starkę Ilyperfeinstruktur 
beobachtet; die Aufspaltungen sclieinen mit den bekannten Werten ubereinzustimmen. 
(Physic. Rev. [2] 47. 799. 1935. Univ. of Michigan.) Z e i s e .

Louis A. Turner, Schrittweise Fluorescenz in Quccksilberdampf; die Linie 3650. 
Kurze Mitteilung uber eine Abiinderung der theoret. Auswertung Ga v io l a s  von Verss. 
iiber schrittweise Fluorescenz. Ergebnisse: 1. Die metastabilen Hg-Atome im Zustand 
3P 2 werden mehr durch StoCe ais durch Strahlungsabsorption beseitigt. 2. Die Konz. 
der metastabilen 3P 0-Atome ist wahrscheinlieh der Konz. der “Pj-Atome proportional.
3. Die 3<S1-Atome kónnen durch Absorption der beiden Linien 4358 u. 4047 A in ver- 
gleichbaren Mengen erzeugt werden. Ferner werden Beobachtungen von W ood  iiber 
den EinfluB von N 2-Zusatzen auf die Intensitat der Linie 3650 gedeutet. (Physic. 
Rev. [2] 47. 807. 1935. Princeton-Univ.) Ze i s e .

W illiam  F. Meggers und Bourdon F. Scribner, Multipletts und Terme in den 
ersten beiden Spektren des Niobs. Vff. haben fiir ca. 3000 Nb I-Linien u. 2000 Nb II- 
Linien die relativen Intensitaten abgeschatzt u. die Wellenlangen sehr genau gemessen 
(mittlerer wahrscheinlicher Fehler <  0,01 A); sie berichten liier iiber die Hauptmulti- 
pletts in beiden Spektren. Fiir Nb I ergeben sieli Sextett- u. Quartetterme, fiir Nb II 
Quintett- u. Tripletterme. Die meisten starkeren Linien werden gedeutet. Der Grund- 
zustand des neutralen Nb-Atoms wird dargestellt durch (4 di 5 s) eD, derjenige des ein- 
fach ionisierten Atoms durch (4 d4) 6D. (J. Res. nat. Bur. Standards 14. 629—47. 1935. 
Washington, Bur. of Standards.) Ze i s e .

L. Śibaiya, Hyperfeinstruktur von Selen, Palladium und Góld. Die Hyperfein- 
strukturanalyse einiger Se- u. Pd-Linien zeigt, dafi die untersuchten Terme keine Iso- 
topieyerschiebungen zeigen. Die Kerne von Se 77 u. Pb 105 besitzen ein sehr ldeines 
magnet. Moment, ihr Kemspin ist wahrscheinlieh 1/2 hj2 n. Bei den Resonanzlinien des 
Au wurde die Dublettstruktur (A v =  0,224 cm-1), wie sie von R it s c h l  (C. 1931- II. 
1825) beobachtet wurde, bestatigt. Jede der beiden Komponenten wurde in Selbst- 
umkehr erhalten. Die von F r is c h  (C. 1931. II. 2834) vorgeschlagene Deutung der 
beiden Komponenten ais Selbstumkehr trifft nicht zu. Da in dem Isoelektronen- 
spektrum Hg II der Term 5 d* 6 s- 2D'/, eine Isotopieyerschiebung aufweist, folgt aus 
den Au-Linien, die denselben Term enthalten, daB nur ein einzelnes Isotop der M. 197 
yorhanden ist. Das chem. bestimmte At.-Gew. ist deshalb zu hoch. Der Kemspin von 
Au ist 3/2 h/2 n, u. der g (I)-Faktor 0,136 in guter t)bereinstimmung mit dem theoret. 
Wert von La n d e : 0,133. (Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A. 2. 313—19. 1935. Bangalore, 
Department of Physics, Central College.) GOSSLER.

Gertrud Nordheim, Bahnvalenz nach einer erweilerten Heitler-Londonschen 
Methode. Die HElTLER-LoNDONsche Methode wird durch Beriicksichtigung der 
untersten Anregungszustande der im Mol. yereinigten Atome erweitert. Es kann be- 
wiesen werden, daB mogliche Molekulzustando desselben Symmetriecharakters (aus 
yersehiedenen Atomtermen entstanden) in staTke Wechselwrkg. treten. Auf diesem 
Wege lassen sich ferner verschiedene Valenzeigg. in zwei- u. vielatomigen Moll. er- 
klaren. (Physic. Rev. [2] 47. 803— 04. 1935. Purdue-Univ.) Ze is e .

Julian K. Knipp, Zeemaneffekt in zweiatomigen Mólekulzustanden mit L-Enl- 
koppelung. Kurze Mitteilung iiber die C. 1936- I. 20 referierte Unters. (Physic. Rev. 
[2] 47. 803. 1935. Harvard-Univ.) ZEISE.

M. W ehrli, Der Endisotopeneffekt 3-atomiger Molekule. Das einzige Elektrońen- 
bandenspektrum eines 3-atomigen Molekiils, bei dem der Isotopeneffekt bisher fest- 
gestełlt wurde, gehórt zu C102. Man bat boi 3-atomigen Molekiilen zu unterscheiden 
zwischen Zentral- u. Endisotopeneffekt, je nachdem das Zentralatom oder ein b/.w. 
beide Endatome Isotopen aufweisen. Systemat. Unterss. des Vf. haben zum Nachweis 
des Endisotopeneffektes bei TeCL, gefiihrt. Das Absorptionsspektrum wnjrdc mit einem 
3-m-Gitter aufgenommen. Das Spektrum ist unseharf u. von einem Kontinuum iiber-
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lagert. Trotz der Unscliarfe erkennt man die von den beiden Molekiilen TeCL,35 u. 
TeCl36Cl37 berriihrende Aufspaltung der Kanten. Auch die dritte sehr schwache Kante, 
die fur den Endisotopeneffekt eines symm. 3-atomigen Molekuls charakterist. ist, kann 
an einigen Aufnahmen beobachtet werden. Das Haufigkeitsverhaltnis der 3 Molekule 
TeCl235: TeCl36Cl37: TeCl237 ist 1:0,32:0,10. Es besteht ein annahemd linearer Zu- 
sammcnhang zwisehen Aufspaltung u. Erequenz v. Der Isotopenfaktor f { =  0,0131 ist 
in guter t)bereinstimmung mit der Theorie: f t (theoret.) =  0,0139. (Naturwiss. 2 4 . 14 
bis 15. 3/1. 1936. Basel, Physikal. Inst.) Go s s l e r .

H. Beutler, A. Deubner und H.-O. Jiinger, Ober das Absorptionsspeklmm des 
Wasserstoffs. II. Die Einordnung des Zuslandcs D in Thermsćhema des Wasserstofjs, nach 
Aufnahmen an H2 und D„. In Fortsetzung der Arbeit uber die Dissoziationswarme des 
IŁ,-Molekuls (C. 1 9 3 5 . II. 3062) untersuehen Vff. die Absorptionsspektren von H2 
u. D2. Die Unterss. werden ausgefiihrt mit dem He-Kontinuum mit einem 1-m-Gitter 
in 1. u. 2. Ordnung im Gebiet 900—600 A. In p-H, wird fiir die (D -<- .,4)-Banden eine 
vóllig aufgel. Rotationsstruktur beobachtet. In D2 sind nur die hoheren Rotations- 
terme aufgel. Die Schwingungsanalyse ergibt die Kantenformeln:

H,: j'0 =  111 849 +  2315 («' +  V2) — 59,25 («' +  i/2)2; =  3—10
D2: V  =  112 428 +  1652 («' +  */*) — 30,5 (vr +  i/2)2; «' =  4— 11 

Die Schwingungsfolgen sind fiir H2 erst von v' =  3 u. fiir D2 erst von v' =  4 an zu 
beobachten. Nur diese Terme liegen energet. oberhalb der photochem. Zerfallsgrenze 
H2 H +  H* bzw. D, ->- D +  D*, u. ihre Rotationsterme kónnen pradissoziieren. 
Dic zugehorigen Absorptionslinien sind stark verbreitert. Der Zustand D  ist mit 
3 p n 1TIn des H2 bzw. D2 zu bezeiebnen. Um fiir diesen Zustand eine Schwingungs- 
formel aufzustellen, die den Isotopieregeln streng gelioreht, gelangt man zu folgenden 
ICantenformeln:

H.: vv =  111 859 +  2316,0 («' +  V2) — 60,75 (»' +  V2)2 +  0,1667 {v' +  V2)3
D2: vvi =  112 485 +  1638,5 (t/ +  7 ,) — 30,405 (v' +  V2)2 +  0,0591 (v' +  V2)3

u. fiir:
K' =  0: ve (H2) =  113 973 cm -1, ve (D2) = '114 00 cm -1.

Diese Formeln stimmen mit den Beobachtungen nicht yóllig iiberein. Die von 
Ric h a r d so n  in Emission gefundencn Schwingungsterme passen schlecht in diese 
Analyse. (Z. Physik 9 8 . 181—97. 14/12. 1935. Berlin, Univ., Physikal.-chem. 
Inst.) Go s s l e r .

M. V. Migeotte und E. F. Barker, Auflosung der NDyBanden bei 13,5 /i. Die 
Parallelschwingung im ND3 mit der kleinen Freąuenz liefert ein Bandenpaar bei 13,5 fi, 
das von den Vff. yollstandig aufgel. wird. Der Abstand der beiden Schwingungs- 
komponenten ist viel kleiner ais das Intervall zwisehen den Rotationslinien, so daB 
die Linien in den positiven u. negativen Zweigen ais Paare erscheinen. Die Banden- 
niaxima liegen bei 745,0 u. 748,5 cm-1, die Schwerpunkte bei 745,5 u. 749,2 cm-1 . 
In beiden Banden betragt das Interrall 2 B — 10,25 cm-1, so daB das Tragheits- 
monient in bezug auf eine auf der Symmetrieachse seńkrecht stehende Aclise A  =  
5,40• 10~40 g.ącm betragt (bei NH3 2,80-10~40). Der Abstand zwisehen den H-Atomen 
betragt a =  1,59 A, der Abstand des N  von der Ebene der H-Atome h =  0,413 A. 
(Physic. Rev. [2] 47. 812. 1935. Univ. of Michigan.) Ze i s e .

Wendell B. Steward und Harald H. Nielsen, Das ultrarote Spektrum von GeHi . 
In dem mit einem Prismenspektrometer untersuchten Absorptionsspektrum von GeH4 

UR (bis 13,0 /i) werden Banden bei 12,0, 4,7, 3,3, 3,4, 6,0 u. 2,2 /i gefunden (nach 
den Intensitaten geordnet). Die Bereiche boi 3,3 u. 4,7 /t werden mit 2 Stufengittcrn 
nut 3600 bzw. 4800 Linien je Zoll in der 2. bzw. 1. Ordnung ausgemessen. Das erste 
Absorptionsgebiet besteht aus wenigstens 2 ubereinandergreifenden Banden u. wird 
nur unvollstandig aufgel. Das Absorptionsgebiet bei 4,7 /t besteht dagegen nur aus 
emer Bandę mit einem sehr starken (2-Żweig. Der Abstand zwisehen den Hauptmaxima 
schemt ca. 4,8 cm-1 zu betragen. In Analogie zum CH4-Spektrum werden jene Banden 
mit den Schwingungen r4, v3, v3 +  v., v, +  v,, 2 v. u. 2 v3 identifiziert. (Physic. Rev. 
[2] 47. 792—93. 1935. Ohio State Univ.) ' Ze i s e .

Allan E. Parker und Alice H. Parker, Bandensystem von TiCl. Ein dem TiCl 
ugeschriebenes Bandensystem zwisehen 4340 u. 3730 A mit den Serien A v =  0, 

_• i  2 wird analysiert. Ergebnisse: v (Kopf) =  23 875,8, a> — 912,5, x’w — 3,7, 
“ =  883,7 u. x"co" =  5,0 cm-1 . Der nach den bekannten TiCl.,-Frequenzen theoret. 

erwartende Wert fiir o"  betragt 450 cm-1. Die Abweichung vom gemessenen Wert
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beruht wahrscheinlich auf der Unrichtigkeit der fiir TiCl, angenommenen Potential- 
funktion. (Physic. Rev. [2] 47. 812. 1935. Columbia-Univ.) Ze i s e .

J. Larionov, Absorptionsspektmm von Tdlurdibromiddampfen. Mittels eines 
ZEISSSchen Spektrographen wurde das Absorptionsspektmm von TeBr2-Dampfen im 
sichtbaren u. ultrayioletten Spektralbereioh gemessen. Die ersten Banden entstehen 
im Gclbgriin bei etwa 175°, wachson u. werden seharfer mit steigender Temp. Das 
Spektrum, das bis 6863 A yerfolgt werden konnto, besteht aus einer groBen Anzahl 
diffuser Banden versehiedener Intensitat ohne ausgesprochene Maxima. Der cliarak- 
terist. Teil des Spektrums, der aus 8 Tripletbanden besteht, reieht von 6255 bis 5684 A. 
Dio letztc beobachtbare Bandę liegt bei 4577 A. tJberlagert wird das ganze Banden- 
spektrum durch ein kontinuierliehes Spektrum. Vergleieh der Lage der Maxima des 
kontinuierlichen Spektrums mit der Dissoziationswarme der yerseliiedenen Zerfalls- 
móglichkeiten des TeBr2 fiihrt zu dem SchluB, daB die kontinuierliche Absorption 
dem Zerfall TeBr2 ->- TeBr +  Br', dio ultrayiolotte Absorption dem Zerfall TeBr2 ->- 
(TeBr') +  Br zuzusehreiben ist. In einem Nachtrag wird die Dissoziationswarme des 
TeBr2 berechnet; es ergibt sich zu DicBr+Br ~  44 kg-cal/Mol. (Acta physicochimica 
U. R. S. S. 2. 67—80. 1935. Leningrad, Staatl. Opt. Inst., Spelctr. Abt.) G o t t f r i e d .

R. Robert Brattain, R. Bowling B am es und Frederick Seitz, Das ullrarolz 
Absorptionsspektrum von MgO. An Krystallplattchen von 0,075 bis 3,05 mm Dicke, 
dio aus groBen MgO-Einkrystallen abgespaltet worden sind, wird das Absorptions
spektrum dieserVerb. im UR untersucht. Es besteht aus einigen deutlichen Maxima u. 
zusatzlichcr Feinstruktur. (Physic. Rev. [2] 47. 793. 1935. Princeton-Univ.) Ze is e .

Arthur Adel und V. M. Slipher, Der Methangehalt der AtmospJiaren der grofien 
Planeien. (Vgl. C. 1 9 3 6 .1. 719.) Aus yergleichenden Laboratoriumsmessungen (C. 1935. 
1 .1010) schatzen die Vff. folgende absorbierende Sohiehtdieken yon CH4 ab: Jupiter 0,5, 
Saturn 0,5, Uranus 4, Neptun 25 Meilen, entsprechend folgenden CH4-Mengen: 8 -1016, 
6-1016, 8-1018 bzw. 60-1016 Tonnen. (Physic. Rey. [2] 47. 787—88. 1935. Univ. 
of Michigan u. Lowell Obsorvatory.) Ze is e .

J. W eiler, Die Intensitdtsverteilung in den Rayleighlinien koniprimierter Gase. 
I. Ezperimenteller Teil. C02. Es werden Intensitatsmessungen der an CO„ gestreuten 
Hg-Linie 4047 A bei yerseliiedenen Drucken (bis 70 at) ausgefuhrt. Die Vers.-Anordnung 
wird eingehend beschrieben. Es zeigt sich, daB die Linienmitte mit den Dichte- 
schwankungen des Gases proportional ist, wahrend in einem mittleren Teil der seit- 
liclien Fliigel (9.—14. Rotationsramanlinie) die Intensitat mit der D . anwachst. In 
gróBeren u. kleineren Freąuenzabstanden yon der Linienmitte tritt eine neue zusatz- 
liehe Stralilung bei lióheren Drucken auf, die in ursachlichem Zusammenhang mit 
dem molekularen Zustand des komprimierten Gases steht. (Ann. Pliysik [5] 23. 493 
bis 506. 1935. Miinchen, Physikal. Inst. d. Univ.) D a d ie u .

A. Veerabliadra Rao, Intensitat und Polarisation der Ramanstreuung in Fliissig- 
keiten. Unter Yerwendung eines schmalen Spaltes ■mirden die relativen Intensitaten 
Intensitaten u. Polarisationszustande fiir dio Q-Zweige der yerschiedenen Baman- 
scliwingungslinien in Bzl., CClv  CHCl„ u. AsGl3 beobachtet. Zerlegung mit W ollastox- 
Prisma, Intensitatsmessung unter Verwendung yon Schwarzungsmarken mit dem 
iMoLLschen Mikrophotometer. Die Gesamtintensitat der depolarisierten Baman- 
linien, die bei allen Fil. ganz inerklich ist, liefert einen erheblichen Betrag zur Pe- 
polarisation des gesamten Streuliehtes. Das ist besonders bedeutungsyoll in Fallen 
wie dem CC14, dio durch kleine Depolarisationsfaktoren charakterisiert sind. 
(Z. Physik 97. 154—57. 11/10. 1935. Waltair, Departm. of Physies, Andhra 
Univ.) D a d ie u .

Gordon K. Teal und George E. M acW ood, Die Ramanspektren der isotapen 
Molekule H„, HD und D«. Die Ramanspektren von H2, HD u . D 2 werden bei einem 
Druck von 3  at durch Hg 2537 angeregt u . mit einem (Ju a rz p r ism e n sp e k tro g ra p b e n  
aufgenommen. Die Lage der fiir H2 gemessenen Rotationslinien stimmen mit den 
Messungen von R a s e t t i  (C. 1930. I .  330) liberein, doch ist keine t lb e re in s tim m u n g  
fiir die <2-Scliwingungsbande yorhanden. Mit den aus den R am an- u . Emission sspektren 
yon H„ u . HD neu berechnetcn Konstanten lassen sich Werte fiir die Rotationsschwm- 
gungslinien bereehnen, die gut mit den fiir die 3 isotopen Molekule beobachteten AA erten 
ubereinstimmen. Entgegen den theoret. Voraussagen wurde die 0,0-Linie der Q- 
Sehwingungsbande des HD beobachtet. Vff. maehen darauf aufmerksam, daB duroi 
Druekanderungen wahrend der Bestrahlung das Spektrum sich yersehiebt. In  de11
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vorliegenden Unfcerss. wurde der Druck konstant gehalten. (J. chem. Physics 3. 760—64. 
Dez. 1935. Columbia Univ., Dep. of Chemistry.) Sa l z e r .

Jean Chśdin, Das Ramanspelctrum des Stickstoffpenloxydes. Wahrend N.,0?, gel, 
in HN03 bzw. H2S04 oder in der Mischung bcider, die Frequenzen 1045, 1110 u. 
1398 cm-1  liefert, beobachtet man bei Lsgg. in CCl} bzw. CHGls (Aufnalime bei —5° 
bzw. — 15°) 5 Ramanlinien bei 860, 1033, 1110, 1240 u. 1335 cm-1 . Die Spektren in 
organ. Lósungsmm. sind also wesentlich Yersehieden von denen des N 20 5 in Mineral- 
sauren, was auf eine yerschiedene Konst. in diesen beiden Fślllen spricht. Die Linien 
1335 u. 1240 om-1  finden sich aueh in wss. Nitritlsgg., sind also charakterist. fur das 
NOj-Ion. Es ist somit móglich, daB in organ. Lsgg. das N20 6 aueh N 0 2-Gruppen

gleichen Baues lN < ^ J  enthiilt. Dagegen fallen die Freąuenzen 860 u. 1033 cm-1

nahe mit Linien der N 0 3-Gruppe zusammen. (C. R. hebd. Seances Acad. Sei. 2 0 1 .  
552—54. 1935.) D a d i e u .

Horst Guido Muller, Zur Natur der Rekrystallisationsvorgange. I. Einkorn- 
rekrystallisation an verformten Einkrystallen. In der vorliegenden Arbeit wird die Ein- 
keimrekrystallisation yerformter Einkrystalle untersucht. Dio Verss. wurden an Stein - 
salzkrystallen durchgefiihrt in einem Temp.-Bereich zwischen 270 u. 790°. Die Messung 
der Kornwachstumsgesehwindigkeit erfolgte auf Grund der versehiedenen Lieht- 
durchliissigkeit des neuen u. alten Kornes. Bei geniigend reinen Krystallen erwies 
sich die sichtbare Kornwachstumsgesehwindigkeit ais zeitunabhangig, bei reinen 
Proben nimmt sie mit der Zeit ab. Das Temp.-Gesetz der mittleren Gesehwindigkeit 
des unsichtbaren Komwachstums, sowie der zeitunabhangigen Gesehwindigkeit des 
sichtbaren Komwachstums zwischen Zimmertemp. u. der Schmelztemp. (800°) kann 
durch eine zweigliedrige VAN’t  HOFFsche Gleichung:

v —
beschrieben werden. Die Temp.-Abhangigkeit der Kombildungsdauern ergab das 
gleiche Temp.-Gesetz u. die gleichen .B-Konstantcn. Aus der Ubereinstimmung der 
Temp.-Abhangigkeit der Kombildungsdauern u. der Kornwachstumsgesehwindigkeit 
folgt, daB eine besondere Keimbldg. bei der Rekrystallisation nieht stattfindet. Die 
Keimstelle kann durch therrn. Erholung oder Fremdatome beeintriichtigt werden. 
Die GesetzmaBigkeiten des Komwachstums stimmen mit denen des gewohnliclien 
Krystallwachstums uberein. (Z. Physik 9 6 . 279—306. 1935. Halle a. d. S., Univ., 
Inst. f. theoret. Physik.) W o e c k e l .

Horst Guido Muller, Zur Natur der Rekrystallisationsvorgange. II. Unter- 
sucliungen an Rekrystallisalionseinkrystallen. (I. vgl. vorst. Ref.) Es wurden Unterss. 
an Steinsalzeinkrystallen durchgefiihrt, die durch Rekrystallisation aus gepreBten 
Pulverkorpern liergestellt worden waren. Die hierbei auftretende mkr. u. ultramkr. 
Luckenbldg. konnte durch Priizisions-D.-Bestst. bestatigt werden. Die amkr. Liicken- 
bldg. der Rekrystallisationsprodd. aus verformten Einkrystallen wird auf photochem. 
^Vege u. durch Pestigkeitsyerss. naehgewiesen. Ein Steinsalzliickenkrystall besitzt 
bei Zimmertemp. eine hóliere Zugfestigkeit ais ein liickenarmer SehmeizfluBkrystall. 
Eine bestimmte Menge von amkr. Lticken sclieint den Krystall gelenkiger zu machen. 
(Z. Physik 9 6 . 307—20. 1935.) WOECKEL.

Horst Guido Muller, Zur Natur der Rekrystallisatwnsi-organge. III. Versuche an 
btemsalzprepkorpern. (II. vgl. vorst. Ref.) Aus Steinsalzpulver hergestellte PreB- 
kórper wurden auf verschiedene Weise getempert. ZerreiBverss. ergaben eine Abhangig- 
keit der Zugfestigkeit von Gluhhohe u. Gliihdauer. Die Resultate stimmen mit Be- 
obachtungen von S a u e r w a l d  u . Mitarbeitem u. von T r z e b ia t o w s k i  an Metall- 
prcBkorpem uberein; dort wurde bei Gliihung ein Abfall der Festigkeit u. Brineilharte 
gefunden. Eine Zunahme der Koliasion bei abnehmender KorngróBe, wie sie fiir Stein- 
salz nach den vorliegenden Ergebnissen gefunden wurde, konnten M a sin g  u . P o l a n y i  
an Zn-Proben, v . H a g e n  an niehtmetall. Stoffen u. KOCH u. HOLM an vielkrystallinem 
I iphit nachweisen. Die in der vorliegenden Unters. beobachteten Komvergróberungen 

enihen niclit auf Rekrystallisation durch Kornneubldg., jedoch besteht die Moglich- 
eit, daB die Gesehwindigkeit der Konwergróberung u. die Gesehwindigkeit sichtbaren 
omwachstums von Rekrystallisationskórnem zusammcnfallen. (Z. Physik 9 6 . 321 

^ 3 2 7 .  1935.) W o e c k e l .

Vgl ^^^enograph. Unters. organ. Yerbb. vgl. S. 2318, 2321; v s physiolog. Stoffen
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D. Balarew, Die Obertragung der Oberfla-chenstórungcn in das Innere der Real- 
krystallsysteme. V. (IV. vgl. Ć. 1935. II. 1650.) Vf. hat die Behauptung aufgestellt, 
daB sich die Lehre tiber das hcterogenc Gleichgewicht speziell bei Annahme einor 
oder mehrerer fester Phasen in Zukunft unter Beriicksichtigung der Tatsache entwickeln 
muB, daB sich gowisse Oberflachenstorungen weiter von der gestorten Stelle in das 
Innere der Realkrystallsysteme iibertragen konnen u. daB das Gleichgewicht im Krystall- 
zustande im allgemeinen dann yorliegt, wenn dieser kolloid-disperse Struktur aufweist. 
Zu dieser Behauptung bringt Vf. in yorliegender Arbeit eine Reihe von experimentellen 
Ergebnissen. Und zwar wird die W.-Dampfspannung im System BaCI2-2 H ,0  =f̂= 
BaCl2-H20  +  H20  einmal bei Verwendung reiner Substanzen, ein zweites Mai bei 
Zumischung ron Fremdsubstanzen wie NaCl, KC1 bzw. PbCl2 gemessen. In Dber- 
einstimmung mit der Hypothese findet Vf., daB bei Verwendung ganz reiner, alter 
BaCl2-2 H20-Krystalle u. bei Verwendung von Salzgemischen, von denen nur der eine 
krystalline Bestandteil sieh „monovariant“ cntwassert bzw. liydratisiert, folgende 
Erschcinung auftritt: Die Kuryen der Entwasserung bzw. Bewiisserung liegen bei Ver- 
wendung von Salzgemischen naher beieinander im Vergleich zu denen der reinen 
Komponente. Diese Annaherung kann, naeh Vf., nur durch ein Fortschreiten der von 
der Beruhrung der BaC),-2H20- bzw. BaCl2-H20- mit den NaCl-, KC1- u. PbCl..- 
Krystallen verursaehten Oberflaclienanderungen weiter von den urspriinglichcn 
Beruhrungsst-ellen weg ins Innero der Krystalle erklart werden. Die Grenzflachcn- 
erscheinungen Krystall-Krystall erleiclitem fenier prakt., dank der Ubertragung, den 
ProzeB der Ent- u. Wiederbewasscrung in dem Sinne, dafi erstere die bei dem Vor- 
liegen des thermodynam. Gleichgewichtes im Krystallzustande im allgemeinen bei 
seiner kolloiddispersen Struktur bcobaehtete Abweicliung von der GlBBSsclien Phasen- 
regel vermindert. (Z. physik. Chem. Abt. B. 30. 152—56. Okt. 1935.. Sofia, Inst. 
f. anorgan. Chem. d. Univ.) E. H o f f m a n n .

R. W. Pohl, Elektronenleilung in Alkalihalógenidkrystallen. Vf. zeigt in einem 
kurzeń Tatsaclienbericht, wie die Krystalle der Alkalihalogenide die Moglichlceit geben, 
in weitem Umfange opt. Beobaclitungen zur Aufkliirung der Elektronenleitung heran- 
zuziehen, u. die Darst. der Elektronenleitung einfach u. ansehaulich zu gestalten. 
Inhalt: Stoebiometr. MetallubersehuB; U-Zentren u. Farbzentreu; therm. G le ic h g e w ic h t 
zwisehcn U- u. F-Zentren; Bedeutung der Zentren fur die Elektronenleitung; sicht- 
bare Elektronenwanderung; Krystalle mit U-Zentren ais Halbleiter; Krystalle mit 
U-Zentren ais liohtelektr. Leiter mit voller Quantenausbeute; lichtelektr. Leitung 
mit sichtbarer Ausbildung eines Kathodenfalles. (Vgl. die friiheren zusammenfassenden 
Arbeiten des Vf. z. B. C. 1935. II. 2336.) (Physik. Z. 36. 732—35; Z. techn. Physik 16. 
338—41. 1935. Gottingen.) E t z r o d t .

R. H ilsch, Thermische Bildung ton Farbzentren und dereń Lebensdauer. (Vgl. 
yorst. Ref.) Fur eine quantitativc Behandlung der Halbleitereigg. muB der „Disso- 
ziationsgrad“ der U-Zentren bekannt sein. Seine Ermittlung erfolgt durch eine Ab- 
sorptionsmessung im Ultravioletten (U-Zentren) u. durch eine zweite im Siehtbaren 
(F-Zentren). Weiterhin ist die Kenntnis der Lebensdauer der F-Zentren von Wichtig- 
keit. Durch eine vorubergehende Lichtabsorption in der U-Bande wird eine groBere 
Anzahl von Farbzentren gesehaffen, dereń zeitlicher Ruckgang bis zum Gleichgcwiehts- 
wert lichtelektr. registriert wird. Die mittleren Lebensdauem betragen je nach der 
Temp. 1—100 sec. Es ist mit Hilfe dieser GróBen móglieh, die qualitativ so an- 
schaulichen Halbleitereigg. von U-zentrenhaltigen Alkalihalógenidkrystallen auch 
ąuantitatiy zu erfassen. — Anwendung: Man kann mit einem U-zentrenhaltigen KrystaU 
bei hóherer Temp. ein Lielitelement herstellen. Der Krystall wird mit zwei Elektrodon 
verselien u. seine eine Hiilfte mit ultraviolettem Liehte bestrahlt. Aus den meBbarcn 
Konzz. der Farbzentren laBt sich mit Hilfe der N E R N S T s c h e n  Gleichung die Spannung 
des Lichtelementes berechnen. (Physik. Z. 36. 735—37; Z. techn. Physik 16. 341 43. 
1935. Gottingen.) E t z r o d t .

O. Stasiw, Die thermische Diffusion der Farbzentren. (Vgl. vorst. Reff.) Vf. mmt 
den therm. Diffusionskoeff. in Alkalihalógenidkrystallen, dereń stoebiometr. uber- 
schuB in Form von F-Zentren eingebaut ist. Die Krystallplatten mit z u n a c l i s t  homo- 
gener Farbzentrenverteilung werden naeli einer gewissen Zeit, wahrend der die 
zentren allmahlich aus dem Krystall insVakuum abdiffundierten, bei n.Temp. in diimie 
Teilplatten zerschnitten. Die Zentrenkonz. der Teilplatten wird opt. bestimmt. W® 
Auswertung dieser Messungen fiihrt in bekannter Weise zum therm. Diffusionskocj1- 
Hieraus u. aus den śchon friiher gemesscnen Beweglichkeiten der Farbzentren im elektr.
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Felde werden die Beweglichkeiten der positiven Ladungen in den Krystallen berechnet. 
Oberhalb von 700° bewegen sich die Elektronen im KrystaU nicht schneller ais die 
positiven Ladungen. Eine Behinderung der Elektronen durch die positiven Ladungen 
findet nur unterhalb 700° statt. (Physik. Z. 36. 737—40; Z. techn. Physik 16. 343— 46. 
1935. Góttingen.) E t z r o d t .

E. Mollwo, Eleklrizitdłsleilung in Schmelzen von Alkalisalzen mit einern stóchio- 
m&trischen Uberschufl von Alkalimelall. Vf. untersucht im AnschluB an die vorst. 
referierten Arbeiten das opt. u. das elektr. Verh. von Schmelzen der Alkalihalogenid- 
krystalle mit stóchiometr. MetalliiberschuB. Aus der Absorptionsbandenbreite u. 
-frecjuenz ist zu schlieBen, daB sich der stóchiometr. MetalliiberschuB in Eorm yon 
neutralen Atomen lóst, u. zwar bis zu etwa 1 Vol.-%. Die Messung der elektr. Leit- 
fahigkeit bietet gewisse Schwicrigkeiten. Eine Elektronenleitfahigkeit lieB sich nicht 
nachweisen. Auf gleiehe Anzahl iiberschussiger Metallatome bezogen, ist sie mindestens 
urn dio Halfte kleiner ais im festen Krystall am Schmelzpunkt. (Vgl. C. 1935. II. 1510.) 
(Physik. Z. 36. 740—42; Z. techn. Physik 16. 346—48. 1935. Góttingen.) E t z r o d t .

Erich Mollwo, Sichtbarc Elektronenersatzleilung in Alkalijodidkryslallen. Gu d d e n  
u. P ohl unterschieden 1924 bei der Elektronenleitung in Krystallen zwei yerschieden- 
artige Yorgange, die Abwanderung der Elektronen oder den negatiyen Primarstrom 
u. den Elektronenersatz- odcr den positiven Primarstrom. Die Abwanderung der 
Elektronen laBt sich an Alkalihalogenidkrystallen anschaulich zeigen, wobei die Farb- 
zentren, d. h. stóchiometr. iiberschussiges Alkalimetall in atomarer Verteilung, ais 
Elektronenąuellen dienen (vgl. yorst. Reff.). In entsprechender Weise -wird jetzt eine 
Elektronenersatzleitung liergestellt u. an KJ-Krystallen mit uberschussigem Jod 
sichtbar gemacht. Dabei wandert scheinbar neutrales Jod, in Wirklichkeit wandern 
Elektronen nach dem Schema der Ersatzleitung u. yerwandeln siehtbares Jod in 
unsichtbare Jodionen. — Aus den opt. u. elektr. Messungen, die naher besehrieben 
werden, folgen yerschiedene fur die Systematik der Halbleiter (S c h o t t k y  u . W a g n e r ) 
wesentlicho Ergebnisse. (Nachr. Ges. Wiss. Góttingen. Math.-physik. KI. Fachgr. II. 
[N. F.] 1. 215—20. 1935. Góttingen, I. Pliysikal. Inst. d. Univ.) E t z r o d t .

Erie R. Jette und Frank Foote, Prdzisionsbestimmung von Gitterkonstanten. Fiir 
die symm. Fokussierungsriickstrahlkammer wird unter Benutzung der COHENschen 
Auswertungsmethode die Genauigkeit der Gittcrkonstantenmessung diskutiert; zur 
Erhohung der Genauigkeit wird u. a. eine Vermehrung der Linien durch Benutzung 
yon Legierungsantikathoden yorgeschlagen. An reinstem Al, Ni, Ag, Au, Si, Fe, 
W, Mo, Mg, Zn, Cd, Bi, Sb u. Sn werden die Gitterkonstanten gemessen; die Fehler- 
grenze liegt zwischen 0,07 u. 0,02 Promille. (J. chem. Physics 3. 605— 16. Okt. 1935. 
Columbia Univ. School of Mines.) B u s s e m .

N. S. Nagendra Nath, Die dynamische Theorie des Diamantgitters. III. Die 
Diamant-Graphitumiuandlung. (II. vgl. C. 1935. II. 2780.) Der Umwandlungs- 
meehanismus des Diamant- in das Graphitgitter kann geometr. in 3 Schritten dar- 
gestellt werden. a) Eine relative Verschiebung der beiden flachenzentrierten C-Gitter 
im Diamant um l/ n  der Raumdiagonale. Es entsteht eine Zwischenform, der a-Pseudo- 
graphit, aufgebaut aus hexagonalen C-Netzen mit einem C-C-Abstand von 1,45. Der 
Abstand der hexagonalen Schichten gegenemander ist 2,05 gegen 3,41 A im Graphit. 
b) Eine Dilatation langs der Raumdiagonale im Verhaltnis 1,66, so daB jetzt die 
Schichten den gleichen Abstand haben wie im Graphit (^-Pseudographit). c) Ais 
letzter Schritt erfolgt eino Gleitung von C-Schichtpaketen senkrecht zur Raum- 
uiagnonale des Diamants bzw. der c-Achse des Graphits, derart, daB die Identitiit 
sehon nach 2, nicht wie beim ^-Pseudographit, erst nach drei Schichtabstanden lier- 
gestellt ist. Hiermit ist die Umwandlung zum Graphit yollzogen. — Es wird nun 

® Erhohung der potentiellen Energie berechnet, einerseits beim Schritt Diamant->- 
“'^ustand u. andererseits beim Schritt G rap h ita -Z u stan d . Es wird angenommen, 
s*ii z"rischen den beiden Endzustanden, die Minima der potentiellen Energie dar- 
M f’ Ŝ °'1. nur e n̂e Potentialschwello (a-Zustand) befindet u. daB das Potential durch 

^Munktionen mit 2 Konstanten wiedergegeben werden kann, wobei fiir Graphit
■ JJiamant yerschiedene, aus therm. u. Ramandaten bereehnete Konstantę einzusetzen 
md. Ais unabhiingige Variable geht in die Potentialfunktion nur der C-C-Abstand 

r , ^e.xag°nalen Ebene ein. Der Schnitt der beiden Potentialkuryen liegt bei 
. Hieraus berechnet sich die Potentialschwelle zu 2920 cal/GA. Wenn man 

n beriieksichtigt, daB nach Mitteilung I. (C. 193 5 .1. 3401) die Hauptschwingung des 
mantgittors gerade eine Yeranderung ist, die dem Schritt a), also der relatiyen
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Bewegung dor beiden flachenzentrierten Gitter entspricht, so kann man unter Ein- 
setzen dieser Freąuenz in die ElNSTElNsohe bzw. NERNST-LlNDEMANNsche Formel 
fiir den Warmeinhalt des Diamanten die Temp. bereohnen, bei der die Energie der 
Potentialschwelle erreicht ist. D ies ist 2000 bzw. 1860° C. Diese Temp. ist also die Urn- 
wandlungstemp. Diamant-}- Graphit; sie stimmt mit dor von verschiedenen Beob- 
achtem expeTimentell bestimmten Temp. befriedigend iiberein. (Proc. Indian Acad. 
Sci. Sect. A. 2. 143— 52. 1935. Bangalore, Indian Inst. of Science, Dept. of Phys.) Buss.

E inosuke Fukushima, Die Beziehung zwisehen mechanischer Beanspruchung und 
der Intensiłdt von an einer Quarzplatte reflekliertem Bontgenlicht. I. Spektrometr, wurde 
die Intensitat von reflektiertem durch eine Quarzplatte hindurchgehenden Róntgen- 
lichtes gemessen, wobei die Quarzplatte cinseitig gewissen Drucken ausgesetzt wurde. 
Die Reflexionsintensitat andert sieh je nach der Verteilung des Druckes. Verbindet 
man die Linien gleicher Intensitatssteigerung, so erhalt man die „Linien gleicher Inten
sitat", die sekr ahnlich denen der Linien gleicher Photoelastizitat sind. Es bestebt 
jedenfalls eine enge Beziehung zwisehen diesen Linien u. der elast. Deformation der 
Platte. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 28. Nr. 607/09; Buli. Inst. physic. chem. 
Res. [Abstr.], Tokyo 14. 65. Nov. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) Go t t f r ie d .

Alfred Silberstein, Krysialline Parameler von Ammonium-Kupfcrbromiddihydral. 
CuBr2-2 BrNH4-2 H 20  ist isomorph mit CuCl2-2 ClNH4-2 H 20 . Raumgruppe ist 
P i/m n m D ihl i . Die Gitterkonstantcii sind a =  7,98, c =  8,41 A. Rontgendichte 2,81. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 970—71. 18/11. 1935.) BUSSEM^

M. Straumanis, Das Wachstum von Metallkrystallen im Metalldampf. IV. (III. 
vgl. C. 1934. II. 2652.) Zur Priifung der Theorie des homóopolaren Krystallwachstums 
von K o s s e l  u . S t r a n s k i  hat Vf. nun, naehdem er in den yorhergehenden Arbciten 
(vgl. III. Mitt., 1. c. u. fruhere) die Gleiehgewiehtsform der im Metalldampf gewaehsenen 
Mg-, Zn- u. Cd-Krystalle, ferner auch die Tracht der Be-Krystalle bestimmt hat, die 
Rrystallform solcher Metalle bestimmt, die nicht melir rein metali. Eigg. besitzen 
u. dereń Krystalle nicht mehr so einfach gebaut sind wie die der 4 erwahnten Elemente. 
In vorliegender Arbeit berichtet Vf. uber Sublimationsverss. des Te unter yerschiedenem 
Druck (0,01—760 mm Hg, in H 2-Atmospharc) u. boi Tempp. unterhalb u. oberhalb 
des F. von Te (452°). Die erhaltenen Rrystallchen werden vermessen u. ihre Gleich- 
gowichtsform bestimmt. Die Tracht der Te-Rrystallchen war fast durchweg die gleiche, 
einerlei, ob sie an heifieren oder kalteren Stellen, bei Atmospharendruck oder bei nicderein 
Druck gewachsen waren. Regelmaflige Krystalle kommen selten vor, meistens sind die 
Formen der Te-Elrystallchen stark yerzerrt, besonders wenn das Wachstum bei niederen 
Tempp. crfolgt ist. Die Te-Krystalle, die in einer H2-Atmosphare unter yermin- 
dertem Druck langsam wachsen, sind durch folgende Flachen begrenzt: 10 11 (u. 
0 1 1 1 ) ;  1 0 1 0 ;  1 1 2 0  u. 1 1 § 4 .  Auch einfachere Formen (ohne 1 1 S 4 u. seltener 
ohne 1 1 2_0) kommen vor, die erstere Form hat mit der theoret. von STRANSKI abgelei- 
teten 1 0 1 1  u. 1 0 1 0  gemeinsam, 0 0 0 1  u. 0 1 1 2  sind bei der theoret. uberflussig 
u. 1 1 2  0, 1 1 2 4 fehlen bei derselben. Da Krystalle der metali. Modifikation des Se 
der gleichen Klasse angehóren wio die des Te, so sind auch fur diese die gleichen Dis- 
krepanzen zwisehen theoret. u. experimenteller Gleiehgewiehtsform zu erwarten. Die 
Te-Krystallchen krystallisieren gut auch bei Atmospharendruck. Wachstum besonders 
in Richtung der trigonalen Achse. (Z. physik. Chem. Abt. B. 30. 132—38. Okt. 193o. 
Riga, Analyt. Labor. d. Univ. Lettlands.) E. H o f f m a n n .

W . Seith, Diffusionsgeschwijidigkeit in Metallkrystallen und Atonibau. Mit der neu 
bestimmten Diffusionskonstanten yon In  in Pb, die in yerd. Legierungen (Gin <1 Jol 
bei 300° 0,93-10-1 qcm d betragt, sind die Diffusionskonstanten aller Elem ente der
5. Periode (von Ag bis Sn) u. der 6 Periode (Au bis Bi) bekannt. Vf. yersucht, 
systematischen t)berblock iiber den Zusammenhang zwisehen Diffusionsgeseliwindig- 
keit u. der Stellung der Partner zum Blei im period. System  zu gewinnen. Es wurae 
festgestellt, daB die Losliehkeit eines Metalles in festem Blei u. die Diffusionsgeschwin- 
digkeit dieses Metalles im Blei in iihnlicher Weise von der Stellung im period. System 
u. damit yon der AtomgróCo u. der Zahl der Valenzelektronen abhangen. (Z. Elektro- 
chem. angew. physik. Chem. 41. 872—76. Dez. 1935. Stuttgart, Kais.-Wilh.-Inst. 
Metallforsehung.) REUSCH.

N. Seljakow und E. Sows, Bóntgenographische Untersuchung der Erholung vni 
Rekrystallisation von A luminiumein krystallen. Bei Al-Einkrystallen, die d u r c h  Denne 
um 5— 16% yerformt worden sind, wird die durch Gluhen bewirkte Erholung róntgen
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graph. verfolgt. Dabei wird bestatigt, daB sich der Rontgenasterismus bei der Krystall- 
erholung nicht andert. Anderungen der Intensitat u. Form der Interferenzflecke 
werden beobachtet u. auf das Entspannen u. Ausrichten der bei der Verfonnung elast. 
gebogenen Teile des Einkrystalls zuruckgefiihrt. Aus einigen deformierten Einkrystallen 
(10, 12 u. 16% Dehnung) sind bei der Rekrystallisation wiederum Einkrystalle crhalten 
worden, dereń krystallograph. Orientierung jedoch von der Orientierung der yerformten 
Krystalle yollig verschieden ist. (Naturę, London 1 3 5 . 764—65. 1935. Leningrad, 
Metallinst.) G l a u n e r .

M. Straumanis und N. Brakss, Der Aufbau des Zink-Cadmiumeutektikums. Vff. 
versuchen auf folgende Fragen durch die Unters. des Aufbaues des Zn-Cd-Eutektikums 
Antwort zu erhalten: Wie sind die eutekt. Sehichten oder Stabchen aufgebaut, sind sie 
poły- oder einkrystallin, wie sind im letzten Falle die ausgeschiedenen festen Krystall- 
arten zueinander orientiert u. wclche GesetzmiiBigkeiten liegen dariiber vor? Ist weiter 
die Form der Ausscheidungen auBer durch die Obcrflaehenspannung auch noch durch 
das Krystallsystem bestimmt? Die Unterss. an dem Eutektikum Zn-Cd worden auf 
mkr. u. róntgenograph. Wege durchgefuhrt. Dio einzelnen Proben werden mit H N 03 
geatzt. Das Zn-Cd-Eutektikum besteht aus yerhaltnismaBig groben Fasern, dio schon 
bei kleinen VergroBerungen beobachtet werden kónnen. Diese Fasern sind nicht ein- 
heitlich, sondern besitzen eine schichtartige, echt eutekt. Struktur (daher der Name 
„eutekt. Faser“). Letzterc kann nur bei starken VergroBerungen aufgel. werden. 
Die eutakt. Fasern wachsen senkrecht zur Abkuhlungsflache in die Schmelzo hinein 
u. bestehen ihrer ganzen Lange naeh aus parallel geschichteten Zn- u. Cd-Krystall- 
blattchen. Diese liegen in der Faserachse so, daB die breiten Basisfliichen sich beriihien 
u. die digonalen Achsen I. Stellung mit der Faserachse zusammenfallen oder einen 
Winkel bis zu 5° bilden. Die Bliittchen sind nicht glatt, sondern teilweise yerbogen 
u. gekriimmt. — Das Eutektikum fallt umso feiner aus, je schnellcr gekuhlt wird. 
Ais ein MaB der Feinheit kann nach Vff. die Zahl der Sehichten pro mm angesehen 
werden. Es wurden bei sehr langsam gekiihltcn oder angelassenen Legierungen 
660 Doppelschicliten (Zn u. Cd) pro mm senkrecht zu den Basisfliichen gezahlt, bei 
abgeschreckten dagegen iiber 2000. — Die Form der eutekt. Ausscheidungen wird 
in erster Linie durch krystallphysikal. Faktoren, z. B. gróBere Wachstumsgeschwin- 
digkeit in einer Richtung, bestimmt. (Z. physik. Chem. Abt. B. 3 0 . 117—131. Okt. 1935. 
Riga, Lettland, Univ., Analyt. Labor.) E. H o f f m a n n .

G. Chaudron und R. Dandres, Beitrag zur Kenntnis der aus einer festen Losung 
von Mg in Al bestelienden Legierungen. An Al-Mg-Legierungen mit 0— 12% Mg (feste 
Lsgg. yon Mg in Al), die aus besonders reinem Al u. Mg (je 99,99%'g) dargestellt, 
gewalzt u. hierauf durch Gliihen bei 450° homogenisiert worden sind, werden Zug
festigkeit u. Bruchdehnung in Abhangigkeit vom Mg-Geh. ermittelt. Die Zugfestigkeit 
nimrnt mit steigendem Mg-Geh. zu, die Bruchdehnung vermindert sich bei einer Er- 
hóhung des Mg-Geh. von 0 auf 2% rascli von etwa 55% auf 32% u- steigt dann lang
sam wieder an. Durch Zusatze von 0,15% Si bzw. 0,45% Mn bzw. 1% Mn wird die 
Zugfestigkeitskurvo nach hóheren Werten u. die Dehnungskurve nach niedrigeren 
Werten Yerschoben. Zusatze von 1% Zn bzw. Cd andem die Festigkeitseigg. nicht; 
dabei ist bemerkenswert, daB Zn, Cd u. Mg in demselben Krystallsystem krystallisieren.
— Durch Anlassen werden in den Al-Mg-Legierungen Al3Mg2-Krystalle ausgeschieden. 
Die Dehnung wird dadurch vermindert, eine Erhóhung der Zugfestigkeit wird jedoch 
nicht beobachtet. — Das Losungspotential von abgeschreckten Al-Mg-Legierungen 
in durchlufteter, 2%ig. NaCl-Lsg. verschiebt sich beim Anlassen nach negativeren 
n erten, die mit den Werten der beim Anlassen sich ausscheidenden Al3Mg2-KrystaUe 
ćr v?u S'nĉ ' -D1110!1 die Al3Mg2-Ausscbeidung werden Lokalelemente mit etwa 0,2 V 
gebildet u. damit die Widerstandsfahigkeit der Legierungen gegen Korrosionseinfliisso 
T e r m m d e r t .  (c - R- hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 0 . 1324— 26. 1935.) G l a u n e r .

H. Lowery, J. Bor und H. W ilkinson, Die optischen Konstanten von Kupfer- 
^Kkdlegierungen. Die opt. Konstanten von 12 yerseliiedenen Cu-Ni-Legierungen 
werden naeh D r u d e  fiir die Wellenlangen 5780 A, 5461 A u. 4358 A bestimmt. Jo 
drei Mcssungen wurden ausgefiihrt, dereń Ergebnisse ubereinstimmten. Dio Herst.

5 ^Sierungen u. die Vorbereitung der Proben wird genau beschrieben. Auf eine 
jnoglichst geringe Dicke der geflossenen Politurschichte wird besonderer Wert gelegt.
• SO-Suspension ais Poliermittel.) Die erhaltenen Kurven, die dio Abhangigkeit der 
°pt. Konstanten yon der Zus. darstellen, yerlaufen stetig, aber nicht linear. Die Kurve



2296 A ,.  A  o  fu  a  u  d e r  M a t e r i e . 1936. I.

des Brechungsindex, n, zeigt ein Maximum bei 55% Ni fur Gelb u. 70% fiir Veil. Der 
Absorptionskoeff. K , wachst bis zu einem Maximum bei 35 bzw. 45 bzw. 60% Ni; fur 
Gelb u. Griin tritt ferner ein Minimum bei 65% auf, das von einem weiteren Anstieg 
gefolgt ist. Das Reflexionsvermógen, R, fallt fiir Gelb stark ab, bis zu einem Minimum 
bei 60%, u. steigt dann wieder an. Fur die beiden anderen Wellenlangen treten Maxima 
bei 10 u. 45% u. Minima bei 65 u. 85% auf. Das Abweichen von der Linearitat hangt 
mit der Art der Dispersionskurvo des Cu zusammen. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 2 0 . 390 
bis 410. 1935. Manchester, College of Technology.) K u t z e l n ig g .

C. H. Johansson und J. O. Linde, lidnłgenographische und eleklrische Unter- 
sucliungen des CuAu-Systems. Eine emeute Unters. des Systems Cu-Au nach ront- 
genograph. Verff. fiihrt die Vff. zur Auffindung einer neuen Phase bei 50 At.-%, die 
40 Atome in der Elementarzelle besitzt. Die Symmetrie dieser Phase (CuAu II) ist 
rhomb., es bestehen gewissc Ahnlichkeiten zu dem bereits friiher von den Vff. beschrie- 
benen tetragonalen Gitter (CuAu I). Das der rhomb. Deformation entsprechende 
Achsenverhaltnis a1/a1 =  1,003 bedingt nur eine geringe Aufspaltung gewisser Linien, 
diese konnte jedoch durch Mikrophotometerkurven eindeutig nachgewiesen werden. 
Auch in den Uberstrukturreflexen priigt sich der Unterschied in den beiden Strukturen 
deutlich aus; CuAu II gibt eine viel groBere Anzahl von Uberstrukturlinien, die nicht 
der ąuadrat. Form der einfachen Zelle mit nur 4 Atomen (CuAu I) geniigen. Die neue 
Phase wird erhalten nach langem Tempem der Legierungen in den Konz.-Gebieten 
36—47 u. 53—65 At.-% Au bei niedrigen Tempp. (400—200°). Im Gebiete von 
47—53 At.-% Au tritt dagegen unter diesen Bedingungen die tetragonale Phase 
(CuAu I) auf; durch Abschrecken von etwas hóherer Temp. (410— 420°) kann man bei 
diesen Konzz. ebenfalls CuAu II erhalten. Wegen der Temp.-Hysterese ist es zweck- 
maCig, im letzten Falle die Einstellung der Abschrecktemp. langsam von unten vor- 
zunehmen. Fiir CuAu II wird die ąuadrat. Form ermittelt u. der Strukturfaktor des 
Gitters diskutiert. — Die Struktur des AuCu II ist von Interesse fiir den Zusammenhang 
von Atomverteilung u. Gitterdeformation. Man kann die Struktur von AuCu II ais 
eine AuCu I-Struktur, in der period. Phasenunterschiede vorhanden sind, auffassen. 
Die Unters. des Einflusses solcher Phasenunterschiedo auf Gitterdeformation, elektr. 
Widerstand, Róntgeninterferenzbild usw. zeigt in Ubereinstimmung mit den schon 
friiher von BoR E LIU S u. den Vff. vorgebrachten Ansehauungen, daB die fiir die t)ber- 
gangszustande der CuAu-Umwandlung eharakterist. Anomalien auf das Vorhandensein 
von phasenungleichen, geordneten Gebieten zuruckgefiihrt werden konnen. Die Vff. 
setzen sich ausfuhrlich mit den Vorstellungen D e h l i n g e r s  uber den sogen. Zwischen- 
zustand (vgl. u. a. C. 1 9 3 0 . II. 2565) auseinander u. weisen auf Grund ihrer eigenen 
Unterss. nach, daB diese nicht berechtigt sind, u. daB die Gitterdeformation der Atom- 
ordnung nicht yoraufgeht. Aueh die Martensitumwandlung im System Fe-C bildet 
nach Ansicht der Vff. keine Stutze dieser Ansehauungen; in beiden Fallen sind die 
vorhandenen Phasenunterschiede zu beriicksichtigen, was von D e h l i n g e r  indessen 
nicht getan wurde. Der Yergleich im Verlauf dieser beiden Umwandlungen ist nicht 
korrekt, da der Ubergang des Fe vom kub. flachenzentrierten zum raumzentrierten 
Gitter nicht vom gel. C verursacht wird. Da dagegen die geringe tetragonale Deformation 
des kub. raumzentrierten Gitters von dem gel. C abhangt, schlieBen die Vff., daB das 
Zuriickgehen dieser Deformation beim Anlassen der C-Ausscheidung parallel geht. —- 
Die Gitterdimensionen u .  das Achsenverhaltnis der geordneten, im System Au-Cu 
auftretenden Phasen sind nach yerschiedener Warmebehandlung nach Prazisionsvern- 
gemessen worden. Die getemperten Legierungen des Gebietes von 65—80 At.- /o 
Au zeigen kub. Struktur u .  sehr sehwaehe Oberstrukturliuien. — Eine emeute Messung 
des elektr. Widerstandes therm. verschieden behandelter Legierungen des Systems Au-Cu 
zeigt beziiglich des Verlaufes der Widerstandskurve von 650° abgeschreckter Proben 
gute Ubereinstimmung mit den Daten der Literatur. Fur die Legierungen, die langere 
Zeit unterhalb der Umwandlungstemp. getempert wurden, ist die U b e re in s t im m u n g  
weniger gut. Vff. konnten zeigen, daB die Widerstandswerte fur Legierungen, die im 
Ofen erkaltet waren, u .  solchen, die bei 200° getempert wurden, verschieden sind (tler 
Widerstand der getemperten Proben ist niedriger). Die erhaltenen Ergebnisse w erden  
unter Beriicksichtigung friiherer Messungen erortert. (Ann. Physik [5] 2 5 . 1 
Jan. 1936. Stockholm, T. H., Physikal. Inst.) WEIBKE.

Ren6 Dugas, La methode dans la mecaniąue des quanta (axiomatique, determmisme ct 
representations). Paris: Hermann 1935. (61 S.) gr. 8°. 12 fr.
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M a g n e tism u s . E le k tr o c h e m ie .
R. N. Varney, H. J. W hite, L. B. Loeb und D. Q. Posin, Die Rolle der Raum- 

ładungen bei der Untersuchung der Toumseiid-Ionisationskoeffizienten und der Mechanis- 
mus des statischen Funkendurchschlages. Vff. behandelu die Abweiehungen des Stromes 
vor der Funkenentladung von dem einfachen Ionisationsgesetz. Diese gewohnlich 
dureh Ionisation mittels positiyer Ionen, dureh zusatzliehe Elektronen aus photoelektr. 
Prozessen, oder dureh Ionenbombardoment erklarten Abweiehungen versuchen Vff. 
ausschlieBlich dureh die Feldstorung infolge der Raumladung zu deuton. Die Abhangig- 
keit des Ionisationskoeff. von der Feldstarke wird betrachtct u. der EinfluB der Raum
ladung auf diesen Verlauf untersucht. (PoiSSONsche Gleichung). Die Raumladung 
ist bei niederen Feldstarken wahrscheinlieh der einlcitende ProzeB, spater wirken 
Raumladung u. ToW NSEND-Ionisation zusammen, u. schliefilich spielen T o w n s e n d - 
Prozesse allein eine Rolle. (Physic. Rev. [2] 48. 818—22. 15/11. 1935. Califomia, 
U niv.) E t z r o d t .

M. Knoll, Aufladepotential und Sekundaremission elektroneiibeslrahlter Kórper. 
Ziel der Arbeit ist die Unters. von Aufladungserscheinungen in Kathodenstrahlrohren. 
Das Aufladepotential einer homogenen Metallplatte (Ni) im Hochvakuum zeigt in 
Abhangigkeit von der Gesohwindigkeit der Primarelektronen im Bereich von 0 bis 
5000 V einen diskontinuierlichen Verlauf. Bei Kohle ist dagegen das Aufladepotential 
der Primarelektronengeschwindigkeit direkt proportional. Die zugehorigen Sekundar- 
cmissionskurven zeigen einen hierzu ganz analogen Verlauf. Bei Abtastung einer 
inhomogenen Platte (Ni +  C) mit einem Kathodenstrahlbiindel erhiilt man im Oszillo- 
graphen einen den elektr. Eigg. der Róhre entsprechenden Verlauf. Mit einer der- 
artigen Ausnutzung des Sekundiiremissionsverm6gens ist eine Bildiibertragung eines 
Bildes, das aus Ni-Grund u. C-Zeichnung besteht, moglich. Solche Bilder zeigen gute 
IContraste bei negativer Spannung der Auffangplatte gcgeniiber der Anodę. Mit zu- 
nehmender positiver Plattenspannung yerschwinden die Kontraste mehr u. mchr; 
bei + 15  V ist das Bild vollig verschwunden u. tritt bei hoheren positiven Platten- 
spannungen ais schwacheres Negativbild wieder auf. AuBer Ni-C ist Cu-C hinreichend 
kontrastreich. — Die Methode ist weiterhin geeignet zur Abbildung von Metall- 
krystallen mit Hilfe der Sekundaremissionsverteilung, zur Unters. der Abhangigkeit 
der Sekundaremission vom Einfallswinkel der Primarelektronen, zur Abbildung 
sekundarer Raumladungen u. zur Ermittlung der Sekundaremissionsverteilung bzw. 
Ladungsverteilung an der Innenoberflticho einer Elektronenróhre. (Physik. Z. 3 6 -  
861—69; Z. techn. Physik 1 6 . 467—75. 1935. Berlin, Rohrcnlab. der Telefunken- 
gesellsehaft.) E t z r o d t .

0. Veletzkaia, Viscositatsbanden in magnetischen Spektrcn. Es wird eine Gegen- 
iiberstellung der Theorie der magnet. Viscositatsbanden mit dem vorhandenen Vers.- 
Matcrial gegeben. Dabei ergibt sieli eine gute t)bereinstimmung zwisehen den von 
Arkadjew fur die Spektralbanden der elast. Permeabilitat /( aufgestellten Formeln 
u. den experimentell gefundenen Ergebnissen. (Z. Physik 9 6 . 173— 76. 1935. Moskau, 
Univ., J. Cl. Maxwell Lab.) WoECKEL.

F. stablein und H. Schlechtweg, tsber den Enłmagnetisierungsfakłor zylin- 
unschcr Stdbe. Nach einem gegenuber der WURSCH.MlDTsehen Theorie erheblich 
^ereinfachten Verf. wird der Entmagnetisierungsfaktor zylindr. Stabe ermittelt. Die 
Abhangigkeit des Entmagnetisierungsfaktors von dem Dimensionsverhaltnis u. der 
ousoeptibilitat wird in Form einer Tabelle angegeben, aus der leicht graph. inter- 
poliert werden kann. (Z. Physik 9 5 . 630—46. 1935. Essen, Vera.-Anstalt d. Friedr. 
Krupp A.-G.) WoECKEL.

T. F. Wall, TJngeicdhnliches magnetisches Verhalten von wami lehandellem Kobalt- 
'tialit. Die Magnetisierungskurve eines Co-Drahtes wurde aufgenommen, wobei sieli 
u t̂er den obwaltenden Umstanden eine maximale Permeabilitat von 100, entsprechend 
« =  35 Orsted ergab. Der Draht wurde dann einige Sek. in einer H2-Atmospharo 
aurch Wechselstrom auf etwa 1200° erhitzt. Naeh dem Abkuhlen wurde jetzt eine 
wanmale Permeabilitat von 370, entsprechend H =  7 Orsted gefunden. Darauf wurde 

er Draht unter sonst gleiehen Bedingungen einige Stdn. erhitzt; nach dem Abkuhlen 
Joli sich nur noch eine Permeabilitat von 30 feststellen. Die Unterss. werden fort- 
i S  o i ' s,°Uen aueh auf Ni u. Fe ausgedelint werden. (Naturę, London 1 3 6 . 397.
■ o. Sheffięlj; Univ., Dept. of Electrical Engineering.) WoECKEL.- ______  _____ JL ----------------------- O----------- '

Dielektr. Polarisation organ. Verbb. vgl. S. 2325 
XVTTT 1 6xVin. 1 . 148



229S A2. E l e k t r iz it a t . M a g n e t is m u s . E l e k t r o c h e m ie . 193G. I.

Pierre Chevenard, Thermomagnetische Untersuchung der Heterogenitat fester 
Losungen. Aus der Reihe der thermomagnet. Unterss. (Best. der Abhangigkeit von 
Magnetisierung u. Temp.) uber die Heterogenitat von festen ferromagnet. Lsgg. in 
Imphy (vgl. C. 1936. I. 862) wird liier iiber die Heterogenitat eines Austenits Fc-Ni- 
Cr-C beriehtet. Die thermomagnet. Unters. fiihrt dazu, die Wrkg. verschiedener 
Eaktoren der Vorbehandlung (Hartung, Temperung, Abschrecken eto.) auf die Hetero
genitat zu bestimmen u. den EinfluB der Heterogenitat auf die techn. wertvollen Eigg. 
der Legierung zu ermitteln. So konnte die Ursacho einiger Fabrikationsfehler (spalt- 
bildende Korrosion) festgestellt u. eine Verbessorung des Werkstoffs durch geeignete 
Vorbearbeitung oder durch Verwendung Ni-reicher Legierungcn angegeben werden. 
Neue Ni-Fe-Lcgierungen werden hergestellt, die der spaltbildenden Korrosion nicht 
unterworfen waren. Diese Legierungcn enthalten Zusiitze von Cr, Al, Mo u. Ti. 
(Quatorz. Congr. Cliim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 19 Seiten. 1935. Lab. de la 
Societe de Commcntry-Fourchambault & Decazeville, Imphy.) F a h l e n b r a c h .

Louis Keel, Ober die Zahl der Elektronen, die zum Paramagnetismus des Nickels 
beitragen. Yon Ma n d e r s  ist die magnet. Suseeptibilitiit einer Reihe von Legierungen 
zwischen Ni u. Metallen, die mit Ni feste Lsgg. bilden, untersucht worden. Diei Sus- 
ceptibilitat kann hinreichend durch die Eormcl: /  =  a c/(J' +  0 ) dargestellt 
werden, wobei a ein von der Temp. unabhangiger Para magnetismus ist. Diesem ist 
ein Molekularfeld Paramagnetismus iiberlagert, er gehorcht dem W EISSselien Gesetz 
u. ist durch die CuRIE-Konstante C u. den CuRIE-Punkt 0  definiert. O hangt bei 
nicht zu holicn Gehh. an fremdem Legierungsbestandteil (0—-10 Atom-%) linear von 
der Zus. der Legierung ab. In der folgenden Tabelle worden fiir einigo Metalle Werte 
fur die Ernicdrigung der CuRIE-Konstanten {— A C) bei einer Veriinderung des Atom- 
geh. um 1 gegeben:

— c n c

C u ..................................... 0,429 1 0,429
A l ..................................... 1,41 3 0,470
T i ..................................... 1,75 4 0,438

2,29 4 0,572
Y ................................... 2,73 5 0,546
S b ..................................... 2,65 5 0,530
M o ..................................... 3,04 6 0,507
W ..................................... 3,10 6 0,516
Dic Erniedrigung ist also um soviel mai groBer (n), ais das Metali Valenzelektronen 
besitzt. Durch Division von A C durch n erhalt man die Konstanto c, die im Mittel 
0,512 betragt. Ein Elektron eines Eremdmctalles hebt den Beitrag eines Ni-Elektrons 
zum ^lagnetismus auf. Wenn das Ni ein magnet. Elektron je Atom besiiBe, miiBto 
seine CuRIE-K onstante =  0,512 sein, entsprechend der durch ein Elektron je Atom 
hervorgerufenon Erniedrigung. Nun ist die CuRIE-K onstante aber 0,323, also muB 
dio Zahl der zum Paramagnetismus bcitragenden Elektronen je Atom =  0,323/0,512 =  
0,63 soin. Diese Zahl ist, abgeselien von experimentellen Eehlem, gleich 0,60. glcich 
der Zahl der Elektronen, die den Eerromagnetismus hervorrufen. Es bestelit also eine 
Yóllige Kontinuitiit zwischen dem Para- u. dem Fen-omagnetismus beim Ni. Bemi 
Durchgang durch den CuRIE-Punkt findet also keine Yermelmmg der Zahl der 
Magnetisationstrager statt. (C. R . hebd. Sćances Acad. Soi. 201. 135 37.
i  935.) WoECKEL-

Kotaro Honda, Hakar Masumoto und Yuki Shirakawa, Ober die Magneh- 
sierung von Nickeleinkrijsłallen bei rerschiedenen Temperaturen. Im Temp.-Intervai 
von —252 bis +370° werden dio M agnetisierungskurven von Ni-Einkrystallcn nut 
einer bali. Apparatur gemessen. In lliehtung der [1 1 1]-Achse bei Zimmertcmp. 
stcigt die Magnetisierung mit wachsender Feldstarke zuerst sehr schnell u. dann 
langsamer u. erreicht schlieBlieh Sattigung. Bei kóheren Tempp. wird dic Magneti
sierung in kleinen Feldstarken leichter u. die Sattigungsmagnetisierung ldeiner. in 
den beiden anderen ausgezeichneten Kjrystallrichtungen ([1 1 0 ] u. J1 0 0]) ahne 
sieli dio Magnetisierungskuryen; sie sind Aclisen schwerer Magnetisierbarkeit. IX 
den tiefsten Beobachtungstempp. konnte selbst fiir ein Magnetfeld von 1000 9IS 
in diesen Krystallrichtungen keine Sattigung erreicht werden. Die Sattigung - 
magnetisierung in der [1 1 1]-Achse beim absol. Nullpunkt konnte zu 523 .Gauss cx r>
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policrt werden. (Sci. Eep. Tóhoku Imp. Univ. [1] 24. 391—410. Nov. 1935. [Orig.: 
engl.]) F a h l e n b r a c h .

Richard Gans, Das magnelische Verhallen eines Nickełdrahłes unter starker Torsion. 
Auf der Grundlage der BECKERschen Tlieorie wird dio Magnetisierungskuryo eines 
stark tordierten Ni-Drahtes bereelmet. Dabei wird die Torsion so stark angenommen, 
daB die magnet. Krystallenergie yernaclilassigbar wird. Die Magnetisierungskuryo 
ist an yerschiedenen Stellen des Drahtąuerschnitts yerschieden. Weiter bereelmet 
Yf. fiir dasselbe Materiał den MATTEUCCI-Effekt auf einer breiteren G iiltigkeitsbasis 
ais E n g l e r t  (C. 19 3 6 . I. 286) u. gibt eine Theorie der Unsymmetrie der Magneti- 
sierungsschleife bei uberlagerten longitudinalen u. transyersalen Magnetfeldem. Der 
Grund, weshalb die theoret. Ergebnisse nicht quantitativ mit dem Experiment iiber- 
einstimmen, wird gesueht. Der EinfluB der Krystallenergie wird diskutiert. (Ann. 
Physik [5] 2 5 . 77—91. Jan. 1936. Konigsberg, II. Phys. Inst. d. Univ.) FAHLENBRACH.

C. W. Davis, Magnelische Eigenscliafłen und Orienlierung von ferromagnetisclien 
Teilchen. II. Pyrrholin. (I. vgl. C. 1935- II. 331.) Vf. beriehtete iiber Ergebnisse an 
Magnctit. Diese sind von den jetzigen Resultaten ganz yersehieden, u. zwar beriehtet 
der Yf. hier uber die Wrkg. der Wiirmebehandlung u. einer yorherigen magnet. Orien- 
tierung der Teilchen auf die magnet. Eigg. von kórnigem Pyrrhotin. EinoWarme- 
behandlung ohne merldiehe chom. Anderung des Pyrrhotins yergroBert dio Induktion 
u. die Remanenz u. yerkleinert dio Koerzitiykraft. Wenn die Vers.-Teilchen in einem 
Magnetfelde parallel zum MeBfeld vorher eingeriehtet worden waren, so ist gegenuber 
einer gleichmaBigen Riehtungsverteilung die Induktion u. Remanenz wieder groBer 
u. die Koerzitiykraft kleiner. Senkrecht zum MeBfeld orientierte Teilchen zeigen da- 
gegen die kleinste Induktion u. Remanenz, aber die gróBte Koerzitiykraft. (Pliysics
6. 376—79. Dez. 1935. Pittsburgh, Pennsylyania, U. S. Bureau of Mines.) F a h l .

Augustin Boutaric und Regis Bonneviale, Magnelische Unlersuchungen von 
Ferrihydrozydsolen. Es werden die magnet. Eigg. yon Eisenhydroxydsolen untersucht, 
die z. T. durch Kochen von FeCl3-Lsgg. u. nachfolgendc Dialyse, z. T. dureli Zugabe 
yon Ammoniumsosąuicarbonat zu FeCl3-Lsgg. u. Dialyse erhalten waren. Die Sole 
enthielten bis zu 75 g Fe20 3/Liter. Zunaehst iiberzeugte man sieli durch Messungen 
an in yerschiedenem MaBe verd. Proben des gleichen Sols, daB die Mischungsregel 
giiltig ist. Die Dauer der Dialyse (1— 11 Tage) ist ohne EinfluB auf das magnet. Verh., 
yorausgesetzt, daB man alle Messungen am gleichen Tage nach der Herst. des Sols 
vornimmt. Dagegen erweist sich die Zeit des Alterns yon groBem EinfluB. Der 
Magnetismus nahm dabei stets zunaehst schnell, spater langsam ab. Z. B. yerśinderto 
sich bei einem Sol die auf l g  Fe20 3 bezogene Susceptibilitat von 39,03 -10~6 nach 
21 Tagen auf 36,08-10-6 nach 275Tagen u. auf 34,92-10-6 nach 382Tagen. Diese 
Abnahme ist bei hohen Tempp. yiel starker ais bei niedrigen. Z. B. anderte sich bei 
einem Sol mit dem jj-Anfangswert 42,51-10-6 nach 27 Tagen bei 0° auf 40,7-10-0, 
bei 32° auf 35,31-lO"6 u. bei 68° auf 30,16-10-°. SchlieBlich wurde der EinfluB der 
Thixotropio u. der Flockung untersucht. Sole, die durch einen Zusatz von K 2S 0 4 
in den Zustand der Thixotropie gebracht waren, zeigten magnet, keine Verandcrong. 
Gab man soviel K2S 0 4 zu, daB sehr langsam Flockung eintrat, so nahmen die /-Werto 
nur um wenigo °/0 ab, obwohl das opt. Absorptionsyermógen stark wachst. — SchlieB- 
lich nehmen Vff. zu den Ergebnissen yon P r a k a s h  (C. 1 9 3 4 .1. 3842) Stellung. Dieser 
Autor hatte gefunden, daB dio Susceptibilitat von gel. FeCl3-Hydrat mit der Ver- 
uunnung, d. li. zunehmender Hydrolyse, wachst. Das steht im Gegensatz zu der von 
den Vff. gefundenen Tatsache, daB dio Hydrolysenprodd. weniger stark magnet, sind 
ais das Chlorid. (Buli. Soc. chim. France [5] 2 . 1998—2008. Nov. 1935. Dijon, Facultó 
des Sciences.) KLESIM.

Li Klemm und W ilhelm  Klemm, Magnetocliemische Unlersuchungen. XIV. Das 
wagnetische Verhalten einiger Schwermetallverbindu7igen des Phthalocyanins. (XIII. vgl.

1935. I. 3254.) Dio Schwermetallyerbb. des Phthalocyanins zeichnen sich durch 
eine auBerordentlicho Bestandigkeit aus (LlNSTEAD); im Hochyakuum kónnen sie 
. ji.bohen Tempp. unzers. sublimiert werden; gegen schmelzende Alkalien sind sie 
jnchfferent. Konz. H2S 04 wirkt in der Kalte auf das Zn-, Cu-, Ni-, Co- u. Fe-Salz nur 

°bne daB das Metali entzogen wird; beim Mg- u. Mn-Salz dagegen wird das
- etall herausgelost. Die magnetocliem. Unters. ergab, daB das Metali im Ni-, Co-
V /  . balocyanin nicht in salzartiger Form yorliegt; nach dem chem. Verh. ist dieses 
^rgebnis aueh auf dio Cu- u. Zn-Verb. zu iibertragen. Das Mn- u. Mg-Salz enthalt 
agegen das Metali yiel weniger fest gebunden. Fiir die restlose Aufklarung der Ver-
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haltnisse bei der Co-, Fe- u. Mn-Verb. ist die Herst. von noch weitergehend gereinigten 
Priiparatcn Voraussetzung. (J. prakt. Chem. [N. F.] 1 4 3 . 82—89. 1935. Danzig, Inst. 
f. anorgan. Chemie d. Techn. Hochsch.) R e u SCH.

Haakon Haraldsen und W ilhelm  Klemm, Magnetochemische Untersuchungen. 
XV. O ber das magnetische Verhalten einiger Sulfide mit Pyritstruktur. (XIV. vgl. 
vorst. Ref.) Es wird iiber Messungen der magnet. Susceptibilitat von M nS2, N iS2 
u. GoS2 beriehtet. — Aus dem magnet. Vcrh. des JInS, ist zu schliefien, daB sich dic 
Disulfide vom Pyrittypus von einer Idealstruktur Me2+S„2-, daher nicht von Me4+2 S2_ 
ableiten. Dem magnet. Verli. nach sind ebenso wie nach den Mol.-Vol. FeS2, CoS2 
u. NiS. ais wesentlich weniger salzartig ais MnS2 anzusehen. CoS2 ist bei tiefen Tempp. 
ferromagnet. Es wird gezeigt, daB damit die friiher geiiuBerte Ansicht von Atom- 
bindungen zwischen den Metallionen bei Stoffen wie MnO, NiF2 usw. eine wesentliche 
Stiitzo findet. (Z. anorg. ałlg. Chem. 2 2 3 . 409—16. 1935.) R e u SCH.

Haakon Haraldsen, Magnetochemische Untersuchungen. XVI. Magnetische Unter
suchungen im System CoS/CoS2. (XV. vgl. vorst. Ref.) Es werden im AnschluB an 
die Tensions- u. Rontgenanalyse des Systems CoS/CoS2 durch HtiLSM ANN, B il t z  u. 
M e i s e l  (C. 1 9 3 5 . II. 3193) dio magnet. Susceptibilitaten /  einer Reihe von Kobalt- 
sulfiden im Konz.-Bereich CoSlj09 bis GoS1>9S bei T — 90, 195, 293 u. ~  440° gemessen. 
Davon lieBen sich die Praparate der Zus. CoSl,98—CoSll3!) bei 90° nicht messen, da 
sie bei dieser Temp. ferromagnet. sind. Auf Grund der Abhangigkeit der Susceptibilitat 
von der Zus. bei den yerschiedenen Tempp. ist zu schliefien, daB im System CoS/CoS. 
ein Zwei- u. ein Einphasengebiet vorhanden sind. Das erstere umfaBt das schwefel- 
reiche Gebiet, das lotztere das schwefelarme. Die Grenze konnte bei — 78° sicher 
zu CoSIl3 festgelegt werden. Es ist móglich, daB sie sich mit steigcnder Temp. etwas 
nach der schwefelreicheren Seitc verschiebt; zu einer sicheren Entscheidung dieser 
Frage reicht aber die Methode nicht aus. (Z. anorg. allg. Chem. 2 2 4 . 85—92. 
1935.) K l e m m .

Haakon Haraldsen und Elisabeth Kowalski, Magnetochemische. Untersuchungen.
XVII. Das magnetische Verhalten der Clialkogenide des zweiwertigen Ghroms. (XVI. vgl. 
Torst. Ref.) Es werden durch Synthese hergestellte Praparate von CrS, CrSe u. CrTo 
magnet, bei versehiedenen Tempp. untersucht. Obwohl alle drei Verbb. das gleichc 
Gitter besitzen, verhalten sie sich magnet, ganz verschieden. CrS u. CrSe iihneln in 
ihrem Verh. den entsprechenden Mn(II)-Verbb.: der Magnetismus ist — namentlioh 
bei tiefen Tempp. — wesentlich kleiner, ais salzartigem Aufbau entspricht. Es wird 
dies darauf zuruckgefuhrt, daB zwischen den Cr-Ionen Atombindungen mit anti- 
parallelem Spin vorhanden sind. Diese Annahme wird gesichert durch das Verh. des 
CrTe; dieses ist namlioh ferromagnet., der Curiepunkt liegt bei +  70°. Es sind also aucli 
hier Atombindungen vorhanden, aber mit parallelem Spin. — Es wird darauf hin- 
gewiesen, daB die Zunahme des Magnetismus vom CrS zum CrSe zwei Ursaehen haben 
kann: Entweder sind im CrSe weniger Atombindungen mit antiparallelem Spin vor- 
handen ais im CrS oder aber es treten im CrSe neben Atombindungen mit antipar
allelem Spin auch solche mit parallelem Spin auf. Zwischen diesen beiden Móglich- 
keiten ist zur Zeit noch nicht zu unterscheiden. (Z. anorg. allg. Chem. 2 2 4  . 329—36. 
1935.) K lem m .

Li Klemm und W ilhelm  Klemm, Magnetochemische Untersuchungen. 18. K 2(BJI6) 
und K i [B2Hi(OH).2\. (17. ygl. vorst. Ref.) Zur Entscheidung der Frage, ob den An- 
lagerungsprodd. von Alkalimetallen an B2H6 (vgl. STOCK, SuTTERLlN u. KURZEŃ,
C. 1 9 3 6 .1. 2311) die Bruttoformel KBH3 mit einfachen (BH3j~-Ionen zukommt, oder ob 
(B2H6)2--Ionen vorliegen, untersuchen Vff. das magnet. Verh. dieses Salzes (T — 90 bis 
353°). Die Verb. erwies sich ais diamagnet., es liegen also weit iiberwiegend (B2H6)- 
lonen vor. ErwartungsgemaB war der Diamagnetismus fiir (B2H6)2~ bei tiefen Teuipp- 
etwas grófier ais der fiir C2H6; eine merkliche Temp.-Abhangigkeit der S u s c e p t i b i l i t a t ,  

die bei hóheren Tempp. zu ldeine Werte fiir den Diamagnetismus ergab, kann móglicher- 
weise durch geringe Dissoziation (B2H6)2- ->- 2 (BH3)~ verursacht sein (l°/o ^  ~
(Z. anorg. allg. Chem. 225. 258—61. 10/12. 1935. Danzig-Langfuhr, T ech n . H ochschule, 
Inst. f. anorgan. Chem.) W E I B K E .

W ilhelm Klemm und Heinrich Sodomami, Magnetochemische Untersuchungen-
19. Das magnetische Verhallen der Kaliumpolyozyde und -polysulfide. (18. vgl. vors • 
Ref.) Nach einer Unters. von N e u m a n n  (C. 1 9 3 4 .  I. 1792) ist Ivaliumperoxyd paia- 
magnet.; daraus schloB dieser Autor, daB dieser Verb. nicht die Formel K20 4, sondem 
K 0 2 zukommt. Die Abschatzung der Mol.-Susceptibilitat fiir die beiden Móglichkeiten
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0 21_-Ion u. 0 2-0 22~-lon durcli dic Vff. liifit es unwahrscheinlich erscheinen, daB magnet, 
eine sichere Entscheidung zwisehen diesen beiden Fallen zu treffen ist. Die an analyt. 
einwandfreien PriŁparaten, die durch Oxydation einer Lsg. von K-Metall in fl. NH3 ge- 
wonnen waren (ygl. K r a u s  u . PARMENTER, C. 1 9 3 5 . II. 1840), durchgefuhrten magnet. 
Messungen der Vff. bei den Tempp. 20°, —78° u. — 183° zeigten, daB das CuRiEscho 
Gesetz nicht streng erfiillt ist; die Messungsergebnisse passen fiir beide Annalimen un- 
gefahr gleich gut. Man kann demgemaC durch magnet. Verss. nicht entsclieiden, ob 
das liochste Oxyd des Kaliums K»0 oder Iv20 4 zu formulieren ist. — K2S u. die Poly- 
sulfide des K: K 2S2, K2S3, K2S4 u. IC2S5 sind bei Zimmertemp. samtlicli diamagnet.; 
die Eormulierung IĆS2 fiir das dem Peroxyd analoge Sulfid ist sicher auszuschlieCen. 
K2S stellten die Vff. durch Einw. yon S auf eine Lsg. von K-Mctall in fl. NH3 dar; die 
Polysulfide wurden durch Zusammenschmelzen yon K?S mit S erhalten. Magnet. 
Messungen bei der Temp. derfl. Luft bestatigten fiir K2S, K 2S2, K2S4 u. K 2Ss das Fehlen 
paramagnet. Erscheinungen, die gefundenen Diamagnetismuswertc fiir diese Verbb. 
bei —183° sind durchweg wenig grofier ais die bei Zimmertemp. — K2S3 wird auf- 
fallendenveise bei Tempp. unter —50° yon den Polcn des stromloscn Magneten stark 
angezogen, diese Erscheinung yerschwand bei etwa —40°. Es ist móglich, daB K2S3 bei 
tiefen Tempp. ferromagnet. wird; damit wiire erstmalig der Fali yerwirkliclit, daB ein 
ferromagnet. Stoff oberhalb seines CuRIE-Punktes nicht paramagnet., sondein dia
magnet. ist. Eine weitere Unters. dieses auffalligen Verh. wird angekiindigt. (Z. anorg. 
allg. Chem. 2 2 5 . 273— 80. 10/12. 1935. Danzig-Langfuhr, Tcclin. Hoclischule, Anorgan.- 
cliem. Inst.) " W e ib k e .

H. Falkenhagen und Ch. Bachem, Die Kampressibilitat elektrolytisclier Lósungen. 
(Vgl. C. 1 9 3 6 . I. 288.) (Naturę, London 1 3 5 . 830. 1935.) Ga e d e .

K. Jablczyński und R. Legat, Das Oleichgewicht in Lósungen dreiioniger 
EUktrolyłe. Auf Grund von kryoskop. u. Leitfahigkeitsmessungen (bei 0°) werden 
die Glcichgcwichtskonstanten der Dissoziation von BaCl2 in Ba” u. 2 Cl' nach der 
Gleichung [Ba”]1/!- [Cr]4/>/[BaCl2] =  I i  berechnet. Da neben der yolligen Dissoziation 
noch die Rk. BaCl2 =  BaCl' +  Cl' eintritt, sind die gefundenen il-Werte, wenigstens 
bei hóheren Konzz., nicht konstant, jedoch lassen die bei starker Verdiinnung ge
fundenen if-Werte die Móglichkeit der Extrapolation auf unendlich groBo Verdiinnung 
zu (K a). Im Mittel ergibt sich K 0 zu 0,0875 ±  0,01. Fiir die dreiionige Dissoziation 
yon SrCl2, CaCl2 u. MgCl2 ergeben sich aus den Daten der Literatur die ^„-Werte 0,092, 
0,085 u. 0,072 ( i:  0,01). Kryoskop. Unterss. an BaCl2-Lsgg. mit Zusatzen von Harn- 
stoff, Mannit oder Chloralhydrat fiihren zu dem SchluB, d al Ba" (yielleieht auch BaCl') 
unter diesen Bedingungen tcilweise dehydratisiert wird; naherungsweise kann man 
eine Bindung von 30 H20  an Ba" annehmen. (Roczniki Chem. 1 5 . 350—59. 1935. 
narschau, Univ., Inst. f. anorgan. Chemie.) R. K. M u l l e r .

P. A. Jacąuet, Ober das anodisehe Verhalten des Kupfers in wdflrigen Losungen 
uer Orthophosphorsaure. (Vgl. C. 1 9 3 6 . I. 634.) In 4 yerschieden konz. H3PO,-Lsgg. 
werden die Stromspannungskurven fiir Cu aufgenommen. (Anodę: Cu-Blech von 2qcm, 
Kathode: yerkupfertes Pt-Blech von 100 qem.) 3 Abschnitte der Kurve lassen sich 
deutlich unterscheiden: 1 . eine Gerade, langs welcher sich das Cu regelmaBig u. ohne 
Gasentw. auflóst, 2. ein horizontales Stuek, einem plótzlichen Anwachsen der Spannung 
bei gleichbleibender Stromdichte entsprechend u. 3. ein Abschnitt, in dem die Strom- 
diclite rascli waehst, wahrend die Spannung yerhaltnismiiBig langsam zunimmt. Zu 
Beginn des 3. Abschnittes, bei einer Spannung oberhalb 1,7 V, setzt Gasentw. ein. 
Je konzentrierter die Saure, desto niedriger ist die dem horizontalen Stiick entsprechende 
stromdichte u. desto liinger ist dieses Stiick. Bewegung der Lsg. andert die Art der 
Kuryen nicht, doch tritt das horizontale Stiick erst bei hóheren Stromdichten auf; 
ln “cr yerdiinntesten der yerwendeten Lsgg. (165 ccm H3P 0 4 [<? =  l,71]/Liter) bleibt 
es iiberhaupt aus u. die Beziehung zwisehen Stromdichte u. Spannung ist nahezu 
rnear. Bei Stromdichten von 0,2— 1,5 Amp./qdm betriigt die anod. Stromausbeute 
, zwisehen 10 u. 30 Amp. fallt sie stark ab, sodann bis 80 Amp. nurmehr
ffS^amer. Erhóhung der Temp. auf 35 u. 53° bringt die Ausbeute naher an 100 heran, 
bp oso aU  ̂—°° erg>bt eine Verminderung der Stromausbeute gegeniiber derjenigen

i -.3 . Aus dem anod. Verh. des Cu ist zu schlieBen, daB es unter gewissen Umstanden 
fi 6 ,derBldS- e'nes diinnen Phosphatfilmes passiv wird. Alle Faktoren, die die Dif- 

‘-^gunstigen, befordern die n. Auflsg. der Anodę u. w7irken der Passivierung
— Die Oberflachenbeschaffenheit der gebeizten Bleche wird auf opt. Wege

1 a ltatiy gekennzeichnet (ein paralleles Strahlenbiindel wird von einer glanzenden
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Flachę scharf begrcnzt, von einer matten diffus reflcktiert). Dem ersten Abschnitt 
der Stroindichte-Potentialkurve entsprieht eine matte, dem zweiten, horizontalen. 
eine glanzende Oberfliiche, dem dritten eine glanzende mit erhabenen Stellen. — Das 
elektrolyt. Polieren wird entweder bei 80 Amp./qdm dureligcfiihrt (einige Minuten, 
lebhafte Bewcgung), oder bei 7 Amp., in welchem Fali nicht bewegt zu werden braucht. 
Unter bestimmten Bedingungen wird auch das Rrystallgefiige entwiekelt. Im Gegen- 
satz zu dom mechan. polierten fehlt boi dcm „elektrolyt. policrten“ Cu die B e i l b y - 
Schichte. (Trans, electrochem. Soc. 6 9 . Preprint 2. 22 Seitcn. 1936. Paris, Ecole 
Pratiąuc des Hautes Etudes, Lab. d’]Slectrochimie. Sep.) KUTZELNIGG.

A 3. T h e r m o d y n a m ik . T h erm o ch e ir lie .
Lśon Brillouin, Thermodynamik und affine Geometrie. (J. Physiąue Radium 

[7] 6. 359— 60. 1935.) W o it in e k .
V. Njegoyan, Versuch einer kinelischen Deutung des inneren Effektes. Bei der 

Zunahme der Rotation bzw. der Schwingung der elast. gedachten Molekiilo idealer 
Gase yerkleinert sich der Radius der Molekule, wobei Energie frei wird; die so befreite

rcEnergie wird ais innerer Effekt I T  d C  (T — absol. Temp.; C =  spezif. Warme)
oJ

erkannt. Almliche Dbcrlegungen gelten fiir therrn. Dissoziation, lonisation sowie fiir 
reale Gase. Im Zusammenhang damit wird auch fiir die sogenannte Gasentartung 
eine cinfache u. natiirliche Erklarung gegeben. (Z. Physik 9 7 . 390—94. 18/10. 1935. 
Zagreb [Jugoslawien], Techn. Fakultat.) WOITINEK.

A. Eucken, Die Pictet-Troulonsche Regel bei einatomigen Stoffen. Das Ver- 
hiiltnis L J T S (Ls =  Vordampfungswarmc beim Kp., Ts — Siedetemp.), das nach der 
PlCTET-TROUTONschen Regel oinen konstanten Wert von etwa 21 cal/Grad besitzen 
sollto, variiert bekanntlich in ziemlich weiten Grenzen von 4,3 bei Helium bis 31 bei 
Kohlenstoff. Vf. zeigt, daB sich diese Abweichungen bei einatomigen Stoffen vom 
Standpunkt der ldass. statist. Theorie leicht yerstehen lassen u. daC es gelingt, die 
Yeranderlichkeit von L JT . durch relativ einfache Naherungsformeln auszudriicken. 
Mittels dieser berechnete Ls/jP,-Werte fiir Ke, Ar, Kr, Hg, Cs, Rb, K, Cd, Na, Zn, Mg, 
Tl, Bi, Ca, Pb, Ag, Al, Cr, Cu, Si, Au, C, Pt u. Mo zeigen zum Teil bemerkenswerte 
Oberemstimmung mit den experimentellen Ergebnissen. (Nachr. Ges. Wiss. Gottingen. 
Math.-physik. KI. Fachgr. III. [N. F.] 1. 127—35. 1935.) W o it in e k .

Pierre W eiss, Die Zustandsgleichung fluider Stoffe. Der bei hohen Temperaluren 
negative innere Druck. Vf. diskutiert an Hand von MeBergebnissen von HOLBORN u . 
O t t o  die Temperaturabhangigkeit der v a n  d e r  WAALSschen Konstanten. Wahrend 
die Konstantę b mit steigender Temp. nur kleiner wird, wechselt die Konstantę a ilir 
Yorzeichen (z. B. fiir He: bei 200° absol., fur H»: bei 200°; fiir Ne bei 300—400°), um 
sodann negative Werte anzunehmen. Die entsprechende Vorzeichenandcrung des 
inneren Druckes n  (definiert durch n  =  a/v2, wo v — Vol.) bei steigender Temp. ist 
also eine allgemeine Erscheinung. (C. R. hebd. Seances Acad. Sei. 2 0 0 . 1700 Ol. 
1935.) W o it in e k -

M. Blackman, Uber die Warmeleitfahigkeit einfacher kabischer Krystalle. Vf. 
zeigt, daB eine zuerst osperimentell von E u c k e n  u. K u h n  (C. 1 9 2 8 . II. 329) g°- 
fundene Abhiingigkeit der Wiirmeleitfiihigkeit einfacher kub. Krystalle von dem ver- 
hiiltnis der M. des Kations zu der des Anions leicht aus der Theorie der W a r m e le i tu n g  
von P e i e r l s  (C. 1 9 3 0 . I. 1106) abgeleitet werden kann. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 19- 
989—98. 1935. South Kensington, Imperial College.) W o i t i n e k .

G. Euringer und H. Hanemann, Messungen der Warmeleitfahigkeit von A lu m in iu m -  
legierungen. Eine Vorr. zur Messung der Warmeleitfahigkeit wird beschrieben u. rai 
dereń Hilfe die Warmeleitfahigkeit folgender, therm. verschieden yorbehandelci 
Legierungen ermittelt: Silumin-Gamma (12% Si, 0,5% Mg, 0,5% Mn, 1,2 /p y )- 
Rest Al), R .R . 50 (2,2% Si, 0 ,lu/o Mg, 1,3% Cu, 1,3% Ni, l,0»/o Fe, 0,18% 
Rest Al), R. R. 53 (1,25% Si, 1,6% Mg, 2,25% Cu, 1,3% Ni, 1,4% Fe, 0,1% 1 • 
Rest Al). Amerikan. Speziallegierung (Zus. n i c h t  angegeben) u. zum YerS.e1., 
Rein-Al. Samtlich untersuchten Legierungen zeigen ein geringeres Wannelei 
yermogen ais Al. Es werden die Mittelwerte zwischen 80 u. 170°, sowie zw isc  e 
170 u. 260° in c a l  sec-1  cm-1  grad-1  wiedergegeben. Poróse Probestabe zeigen e
um e t w a  8% niedrigere Warmeleitfahigkeit ais Stabe ohne Poren. (M e ta l lw ir ts c
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Metallwiss., Metalltechn. 1 4 . 389—91. 1935. Berlin, Teclin. Hochschule. Inst. f. Metall- 
kundo.) Gl a u n e r .

C. D. Niven, Die Wdnneleitfahigkeit verschiedener Malerialien. Yon einer Reihe 
von Isolationsmaterialien wurde die Warmeleitfahigkeit bestimmt. Untersucht wurden 
AcetylenrufS, Spliagnum-Torfmoos, geriefte Pappe, geschnittenes, feuerbestdndiges Stroh, 
eine Asbest-Wasserpaste verschieden langer Faserung. Bei dem Torfmoos wurde fest- 
gestellt, daB mit steigender D. die Warmeleitfahigkeit zunimmt. Ahnlich liegen die 
Verhiiltnisse bei dem AeetylenruB. Bei der Asbestpappe ist die Leitfahigkeit abhangig 
von der Lange der Asbestfaser u. der Menge des Anmachwassers. Die Ergebnisse 
sind tabellenmaBig zusammengestellt. (Canad. J. Res. 1 3 . Seet. A. 16—18.
1935.) G o t t f r ie d .

G. Poljak, Analyse des Wdrmeaustausches durch Strahlung zwischen diffusen Ober-
flachen nach der Saldometho:le. Es wird eine neue Methode zur Bereehnung des Warme
austausches durch Strahlung zwischen diffusen Oberflachen entwickelt. (Teehn. Physies 
USSR. 1. 555—90. 1935.) W o it in e k .

Walther Kangro und Rudolf Fliigge, Die Losungswarmen von Eisen{III)-chlorid 
in Wasser und in Salzsdureldsungen. Es wurde zunachst die Lósungswarme yon wasser- 
freiem FeCl3 zu Lsgg. yon FeCl3-2000—-2500 W. bestimmt. Im Mittel ergab sich bei 
20° FeCl3 +  2000 H20  =  FeCl3-2000 H20  +  31,61 ±  0,02 kcal. Hierauf wurden die 
diffcrcntialen Losungswarmen u. aus ihnen nach Best. der differentialen Verdiinnungs- 
warmen die integralen Losungswarmen bereehnct; sie betragt z. B. von FeCl3 zu einer 
Lsg. von 17,58 Mol H20/1 Mol FeCl3 bei 20° 25,45 kcal. Hierauf wurden dio Losungs
warmen von FeCl3 in HCl-Lsgg. yerschiedener Konz. bestimmt. Mit steigender HC1- 
Konz. nimmt die Lósungswarme stark ab. Sie liiBt sich bis zu Konzz. yon ~ 1 0 ° /o aus 
der Lósungswarme des W. u. der yerminderten Aktiyitat des W. berechnen. Daruber 
hinaus treten Abweichungen zwischen beobachtcten u. berechneten Werten auf. Es 
wird angenommen, daB dies bedingt wird durch neue chem. Umsetzungen, wobei es 
sich wohl liauptsachlich um Assoziationen liandeln diirfte. (Z. physik. Chem. Abt. A. 
175.187—94. Dez. 1935. Braunschweig, Inst. f. physikal. u. Elektrochem., Techn. Hoch
schule.) " Go t t f r ie d .

H. v. Steinwehr und A. Schulze, Untersućhungen uber die Warmetónung bei
melallischen Umwandlungcn.. II. Kobalt. (I. vgl. C. 1 9 3 4 . II. 3036.) An einem 19,44 kg 
schweren Co-Block mit 98,l°/o Co (Verunreinigungen: 0,24% Cu, 1 ,6% Fe, Spur Ni,
0,007% C) wurde die Warmetónung der allotropen Umwandlung yon a-Co mit hexa- 
gonalem, dicht gepacktem Raumgitter in kub. flachenzentriertes fi-Co sowie der magnet. 
Umwandlung des ferromagnet. fi-Co in paramagnet. Co calorimetr. bestimmt u. die Um- 
wandlungsbereiche ermittelt. Die Warmetónung der oc-/?-Umwandlung, dereń Bereieh 
sich von 380—420° erstreckt, betragt 0,1 ±  0,03 cal/g. Die zwischen 1070 u. 1125° 
erfolgende magnet. Umwandlung weist eine Warmetónung yon 1,2 ±  0,07 cal/g auf. 
(Physik. Z. 3 6 . 307—11. 1935.) Gl a u n e r .

H. v. steinwehr und A. Schulze, Untersućhungen uber die Warmetónung bei 
metallischen TJmwaiidlungen. III. Eisen. (II. vgl. vorst. Ref.; ygl. auch C. 1 9 3 5 .  II. 
1427.) An einem 18,11 kg schweren Błock aus yakuumgeschmolzenem Elektrolyt-Fe 
m't 99,97°/0 Fe (Verunreinigungen 0,03% Mn, Spuren Si, kein Ni) wurde die Warme- 
tónung der ohne Anderung der Gitterstruktur erfolgenden magnet. A»-Umwandlung 
sowie der A3-Umwandlung des kub.-raumzentrierten a-Fe in das kub.-flachenzentrierte 
/'-Fe calorimetr. bestimmt. Die Warmetónung der sich zwischen 710 u. 790° yollziehenden 
Aj-Umwandlung betragt 4,8 ±  0,08 eal/g. Die zwischen etwa 894 u. 870° erfolgende 
allotrope A3-Umwandlung ist zu 6,2 ±  0,08 cal/g ermittelt worden. Der chararakterist. 
Unterschied der beiden Umwandlungsarten kommt im calorimetr. Verh. deutlich zum 
Ausdruck. (Physik. Z. 3 6 . 419—23. 1935.) Gl a u n e r .

A,. K o llo id c h e m ie . C a p illa rc h e m ie .
VJo. Ostwald, Kolioidchemische Forschung und chemische Industrie. In einer 

sjsteniat. Ubersicht uber die móglichen Zerteilungsformen der Materie zwischen den 
groben Diskontinuitaten u. Moll. bespricht Yf. die besondere Rolle, die das ungefahr 
zwischen Mol.-Dimensionen u. Lichtwellenlange liegende Gebiet sowohl fiir die dis- 

als auch fur die difformen Systeme spielt, z. B. fiir die Phasenregel auf wissen-
* althchem, Deckkraft von Minerałfarben auf techn. Gebiet. Kolloide Dreistoff- 

mft m°i geschlossener Mischungsliieke (z. B. H20-Na2S04-Na-01eat) sind nicht
analogen mol.-dispersen yergleichbar, denn nur in letzteren gilt die Konodenregel,
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nach der ein System einer der Mischungslucke entsprechenden Zus. in zwei bestimmt 
definierte fi. Phasen zerfallt, was Vf. am System Gelatine-Siilfosalicylsaure-W. er- 
lautcrt. Aueh die kolloide Loslichkeit ist nicht so eindeutig definierbar wie boi Kry- 
stalloiden (Beispiel Kolophonium in NaOH). Viscositat u. Diffusion kennzeiclinen 
ebenfalls das kolloide Gebiet ais Sondcrzustand. — Zum SeliluB weist Vf. darauf hin, 
daB die Unters. kolloider Systeme besonders dadurch crscliwert wird, daB bei den 
kolloiden Erseheinungen meistens keine thermodynam. reversiblen Gleichgewichte 
auftreten. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 41. 412—19. 1935. Leipzig.) L e c k e .

W olfgang Ostwald, Metastrukturen der Materie. Zwischen den makro- u. mikroskop. 
Strukturen der materiellen Kórper gibt es noeh weitere Strukturen von mittlerer 
Feinheit, von Bauelementen mit den linearen Dimensionen 1—500 m/i, die ais Meta- 
strukturen der Materie zu bezeielinen sind. Vf. zeigt nun, daB es tatsachlich viole solehe 
Metastrukturen, d. li. mittlere Strukturen zwischen Lichtwellenlange u. Mol.-GroBe 
gibt. Er gibt weiter einen systemat. Uberblick uber die wichtigsten Arten u. Formen 
solcher Metastrukturen. (Kolloid-Beih. 42. 109— 24. 1935. Leipzig, Univ.) E. HoFF.

Georg N. Gorochowsky und J. R. Protass, Stabilitat der Silberjodidsole. Dio 
Stabilitat von AgJ-Solen wird dureh dic (der Stabilitat antibatc) Trubheit J, d. h. 
durch die Intensitat des gestreuten Lichtes gemessen, da J  sich ais der Trubhęitszunabme 
d j / d t  symbat erweist. Es werden Sole verschiedener Konz. aus AgN03- u. KJ-Lsgg. 
hergestellt, mit wechselndem UborschuB der einen oder anderen Komponente. Im 
Einklang mit friiheren elektrophoret. Messungen (GOROCHOWSKY, C. 1935. I. 3640) 
wird das Stabilitatsminimum (isoelektr. Punkt) bei einem gewissen Ag+-t)berschuG 
gefunden; rechts u. links von diesem Punkt liegen Stabilitatsmaxima. Ferner wird 
der EinfluB von K-, Ba-, Al- u. Th-Ionen auf dic Stabilitat untersucht. Die Beobach- 
tungen sind nur durch Adsorptionseffektc u. nicht durch Loslichkeitsbeeinflussung zu 
erklaren. (Z. physik. Chem. Abt. A. 174. 122—34. 1935. Leningrad, Opt. Inst.) STACK.

O. Brandt und H. Freund, Uber die Aggregation ron Aerosolen mittels Schallwellen. 
Es wird an Hand von mikrokinematograpli. Aufnahmen das Verh. eines Aerosols 
wahrend der Einw. intensiver kurzer Schallwellen bescliriebcn. Durch Fallgeschwindig- 
keitsmessungen wird die TeilchenyergroBerung u. durch Konz.-Bestst. die ausfiillende 
Wrkg. yerfolgt. (Z. Physik 94. 348—55.1935. Koln, Physikal. Inst. d. Univ.) STACKELB.

N. N. Andrejew, Bestimmung dc.r Teilchengrójie in kolloiden Losungen nach der 
Intensitat des durchtretenden Lichtes. Es werden Verss. bescliriebcn, unter Anwendung 
der Gleichungen von M ik  u . La m b e r t -B e e r  durch Mcssung des durchtretenden 
Lichtes mittels eines Photoelementes dio TeilchengróBe von kolloider Kolophonium- 
Isg. in Abwesenhcit u. Ggw. von KC1 zu bestimmen. Die Ergebnisse zeigen groBen- 
ordnungsmiiBig eine annaherndc t)bereinstimmung mit den Werten aus den ultramrk. 
Bestst. (Chem. J. Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Cliimitscheski Shumal. Sser. A. Shurnal 
obschtschei Chimii] 5 (67). 529—34. 1935. Leningrad, Kricgsmed. Akad.) K l e v e r .

H. G. Bungenberg de Jong und P. van der Linde, Zur Kenntnis der Komplw- 
koazeruation. XIX. Mitt. a) Weitere Beispiek von Autokomplexkoazervation {bzw. 
-fhekung) bei negatwen und positiren liydrophilen Solen. b) Korrelation zwischen rezi- 
proker Hezolzahl und Neigung der negatwen liydrophilen Sole zur AutokomplexkoazervaUon 
(bzw. -flockung). (XVIII. vgl. C. 1935. I. 208.) Es werden neue Bcispiele der Accto- 
komplexkoazervation bzw. -flockung in  rein wss. Milieu (B arium cliondroitinsu lfat, 
Natriumthymusnucleinat, Agar, Semenlini- u . Carragheenschleim) oder unter An
wendung eines Desolvationsmittels, wie Aceton bzw. A. (Amylum solubile u. Glykogen) 
beschrieben; die reziproken Hexolzahlen werden bestimmt. In wss. Milieu sind im all- 
gemeinen um so niedrigerwertige Kationen zur Acetokomplexkoazervation bzw. 
-flockung eines Sols befiihigt, je klciner die reziproke Hexolzahl ist (Verss. an 11 nega- 
tiven hydrophilen Solen). Diese Beziehung ward im Hinblick auf die L adungsverhaltm sse  
diskutiert. Dic Eig. der Glykogcnsole, auch ohne zugefugtes Neutralsalz mit A. lhre 
Stabilitat einzubuBen, wird durch die se lir  hohe reziproke Hexolzahl des Glykogens 
erklart. Bei den positivcn hydrophilen Solen bestcht eine ahnlichc Korrelation zwischwi 
Autokomplexkoazervation u. reziproker Hexolzahl wie bei den negativen Solen. (Blo
chem. Z. 262- 390—405. Leiden, Univ., Biochem. Inst.) W estphal.

H. G. Bungenberg de Jong und A. de H aan, Zur Kenntnis der Komplex- 
koazerralion. XX. abschlieBende Mitt. a) Weitere Korrelationen. b) Systeme w 
zwei koexistierenden Komplex- bzw. Autokomplexkoazervaten. (XIX. vgl. vorst. x<e 
Zwischen den reziproken Hexolzahlen (bzw. den ihr analogen reziproken Amone
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zahlen) u. dor Neutralsalzresistenz der Komplex- bzw. Autokomplexkoazervate treten 
Korrelationen aiif, u. zwar sind in grofien Ziigen dic Komplexkoazervate um so resi- 
stenter, jc kleiner bei gleiclibleibender positiver Komponentę die reziproke Hexolzahl 
der negativen Komponente ist. Fiir die Tóllige Auskompensierung der beiden entgegen- 
gesetzten Ladungen bei der Kombination einer positiycn Komponente mit weehselnden 
negativen Komponenten bei demselben ph des Mediums wird yon der negatiyen Kom
ponento um so weniger benotigt, je kleiner ihro reziproke Hexolzakl ist. Fiir die Her- 
kunft der capillarelektr. Ladung wird angenommen, daB die Anzahl der dureh den 
Kontakt mit W. neu gebildeten Zentren capillarelektr. Aktiyitat um so gróBer ist, 
je mehr analyt. faBbare ionogene Stellen sieli frei am Kolloidteilchen Yorfinden. Die 
beiden móglichen Falle, die bei der Komplexkoazervation in ternaren Kolloidkombi- 
nationen auftreten konnen (unbegrenzte u. partielle Mischbarkeit der beiden binaren 
Komplexkoazervate) werden beschrieben. Dreieckdiagramm fur die partielle Misch
barkeit. Die ausfiihrlicher bei der Komplex- u. Autokomplexkoazervation studierten 
GesetzmaBigkeiten infolge des Auftretens von Ladungsgegensatzen sind nicht nur 
auf diese beschrankt, sondern konnen auch in Solen, fibrillaren Systemen u. Gelen 
auftreten. (Biocliem. Z. 263. 33—49. Leiden, Univ., Inst. f. medizin. Chemie.) W e s t p h .

M. G. Ter Horst, Die Ausbreitung von Ovalbumin. Der EinfluB der Temp. auf die 
Ausbreitung von Omlbuminftimen iiber einen PH-Bereich yon 0,5— 5,5 wird von 20—35° 
gemessen. Der benutzte App. war von W. SEEDER gebaut. Die Ausbreitungsflaehe 
nimmt mit der Temp. zu, die Ausbreitungsgeschwindigkeit zeigt eine optimale Temp. 
bei 25°. Der EinfluB der Temp. auf die Flachę des zusammenhiingenden (P h i l i p p i ,
C. 1934. II. 1750) Films ist gering; die F lachę des komprimierten Films nimmt jedoch  
betrachtlich zu; bei ca. 50° wird sie wahrscheinlich der Flachę des zusammenhangenden 
Films gleich u. zugleich die Potentialdifferenz zwisehen beiden Filmen verschwunden 
sein. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 55. 33—42. 15/1. 1936. Haarlem, T e y l e r  
Inst.) B e h r l e .

Kurt Wohl, Zur osmotischen Theorie von Fredenhagen. Forts. der C. 1934. II. 
740/41 referierten Diskussion iiber die osmot. Theorie von F r e d e n h a g e n  (vgl. C. 1934.
1 .1173). (Physik. Z. 36. 566. 1935. Berlin, Physikal.-Chem. Inst. d. Univ.) W o it in e k .

Karl Fredenhagen, Eruńderung auf die Ausfuhrungen von Kurt Wohl: Zur 
osmotischen Theorie. (Vgl. vorst. Ref.) (Physik. Z. 36. 566—67. 1935. Grcifswald, 
Chem. Institut, Abt. fiir physikal. Chemie.) WOITINEK.

K. Wohl, Schlupbemerkung. (Vgl. vorst. Reff.) (Physik. Z. 36. 567. 1935.) W o it .
J. Proszt, Grópe und kataphoretische Wanderungsgeschwindigkeit disperser Teilclien. 

Auf Grund von Messungen der kataphoret. Wanderungsgeschwindigkeit einer groBen 
Anzahl kugelfórmiger Teilchen einer Paraffinólemulsion (1837) u. gleichzeitigerSchatzung 
ihrer Durchmcsser wird von Vf. festgestellt, daB die Beweglichkeiten disperser Teilchen 
von dereń GróBe abhiingig ist. Die Beweglichkeiten sind — zumindest im Bereiche 
r,01?. ^ P  — um s0 groCer, je gróBer die Teilchendurchmesser sind. Damit ist der 
GroBeneffekt auf die kataphoret. Wanderungsgeschwindigkeit disperser Teilchen 
erwiesen, es ist weiter daraus zu schlieBen, daB auch ein Gestalteffekt der Teilchen 
vorhanden ist. Vf. yersucht am SchluB der Arbeit, den festgestellten GroBeneffekt 
auch theoret. zu deuten u. mit den diesbeziiglichen Formeln von D eb ye u. H u c k e l  
(vgl. C. 1924. I. 2233) bzw. von E u ck en  [Lehrbuch d. chem. Physik, 1930, S. 569]) 
W Einklang zu bringen. (Mitt. berg-hiittenmann. Abt. kgl. ung. Palatin-Joseph-Univ. 
sopron 7. 26—32. 1935. Sopron, Ungarn, Kgl.-Ung. Palatin-Univ. f. techn. u. Wirt- 
schafłswissenschaften, Inst. f. allgem. u. physikal. Chemie. [Orig.: dtsch.] E. HOFF.

Tokiharu Okaya, Ober das Liesegangsche Phanoinen. Fiir den Fali, daB eine 
nut K,CrOj gefullte Capillare in AgN03 eintaucht, entwickelt Vf. Formeln fiir die 

°e u- den Zeitpunkt des Auftretens der entstehenden R inge. Die Rechnung fuBt 
aut Betrachtungen iiber die von den Ionen bei der Wanderung geleistete Arbeit u. 
setzt yoraus, daB jedes łon bei Zusammentreffen mit einem Gegenion eine konstanto 
Energie, die Fiillungsenergie des Ivd., yerlieren muB. Die erhaltenen Formeln priift 
Vt. an Verss. mit K2Cr20 7 +  AgN03 u. findet befriedigende Obereinstimmung. Die 

ge emes Ringes u. die Quadratwurzel aus der Zeit seiner Bldg. stehen in engem 
^usainmenhang. Der Zeitpunkt der Bldg. u. somit auch die Lage des m-ten Ringes 
âssen sich dureh Formeln ausdriicken, die n bis zur 5. Potenz enthalten, nicht jedoch 

17 gZWi ^ '  *^ls d011 Verss. ergibt sich die Fallungsenergie eines Ag' konstant zu ca. 
’ ca • Dic mathemat. Ableitungen entziehen sich der Wiedergabe im Rahmen
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eines Referates. (Proc. physic.-inath. Soe. Japan [3] 17 . 101—18. 1935. Osaka, Univ. 
Imp.. Faculte des Sciences, Laborat. de Physic[ue Theoret. [Orig.: franzós.].) LECKE.

O. Kubaschewski, Die Diffusion von Silber in Olas. Nach einer Unters. yon 
Gu n t h e r  S c h u l z e  (C. 1 9 1 3 . I. 1000) findet beim Eintauchen von Glasrohren in 
Schmelzen yon AgN03 ein Austausch der Ag-Ionon gegen die Na-Ionen des Glases 
statt. Die in das Glas eindiffundierende Ag-Menge ist der Wurzel der Zeit proportional. 
H a l b e r s t a d t  (C. 19 3 3 . I. 3176) dagegen glaubte aus Beobaehtungen iiber die Ein- 
wanderung von Ag aus Ag-Blech, das um einen Glasstab gewickelt war u. auf hohere 
Tempp. erhitzt wurde, schlieBen zu kónnen, daB Ag-Atome in das Glas diffundieren. 
Vf. yerfolgt den Diffusionsyorgang yon Ag, das im Yakuum auf Glasplattehen (70°/0Si02, 
17% Na20 , 12% ZnO) aufgedampft wurde, in Ggw. u. Abwesenheit yon O.,. Zur Fest-, 
stellung der eingewandcrten Ag-Menge wurden die Glasplattehen vor u. nach dem 
Aufdampfcn u. Erwarmen im elektr. Ofen auf einer Mikrowaage gewogen. Nach dem 
Ablosen der Ag-Sehicht mit yerd. H N 03 wurden dio getrockneten Pliittchen erneut 
zur Wagung gebracht. Dio Angabe von Gu n t h e r  S c h u l z e , daB die Gewichtszunahme 
der Wurzel der Zeit proportional ist, konnte bestatigt werden. Zur Best. der Sśittigungs- 
konz. liefl Vf. Ag in diinne Glaspliittchen (0,017 cm) diffundieren; dabei ergab sich, 
daB die Grenze bei etwa 0,085 g Ag/ccm Glas liegt, es wird also etwa jedes 25. Na 
durch Ag ersetzt. Die Diffusionskonstante betragt 9 ,5-10-5  qcm/Tag. Die Unters. 
der Temp.-Abhangigkeit zeigt, daB bis 540° nur eine geringe Einwanderung, oberhalb 
dieser Temp. jedoch infolgc der beginnenden Erweichung des Glases eine starkę Diffusion 
des Ag yorliegt. Da beim Erhitzen von Glas mit aufgedampftem Ag im Vakuum keine 
Verfarbung oder Gewichtszunahme eintritt, diirfte beim Eindringen von Ag in Glas 
eine oberflachliche Rk. stattfinden, bei der 0 2 beteiligt ist. Die Verfo!gung der Gewiehts- 
zunahme in Abhangigkeit vom Sauerstoffdruek zeigte, daB die in das Glas eindringende 
Menge Ag mit abnehmendem Druck erst langsam u. von 30 mm Hg ab rasch abnimmt. 
Die gewichtsmiiBig bestimmten 0 2-Aufnahmen stimmen befriedigend mit den aus den 
aufgenommcncn Ag,0-Mengon berechneten uberein. Die Aufnahme des Ag ist also 
mit einer gleiehzeitigen Aufnahme von O yerbunden, d. h. das Ag wandert ais łon 
ein. Vf. nimmt an, daB das groBe O-Ion auBen angelagert wird, u. daB dann eine Bindung 
durch die Na-Ionen, die mit Ag-Ionen in Austausch treten, erfolgt. Der Mechanismus 
dieses Austausches wird erórtert. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 42. 5—7. 
Jan. 1936. Stuttgart, K. W. Inst. f. Metallforsehung.) WBIBKE.

A. N. Frumkin, Die Adsorption-slheorie. Kurzer Berieht iiber den zusammen- 
fassenden Vortrag. (Arb. 6. allruss. Mendelejew-Kongrcss. theoret. angew. Chem. 1932 
[russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po teoretitscheskoi i 
prildadnoi Chimii 1932] 2 . Teil I. 121—22. 1935.) K l e v e r .

J. W . Fodiman und W. A. Kargin, Absorptwnsspektren adsorbierter Stoffe.
I. Absorptionsspektren von an Kcilloiden adsorbierten Farbstoffen. Bei der Adsorption 
tritt eine Deformation der Elektronenhullen der adsorbierten Molekule ein, wobei sieli 
unter anderem aueh das Absorptionsspektrum jindert. Vff. niaBen mit einem KONIG- 
BlARTENS-Spektralphotometer die Absorption im sichtbaren Spektrum von Methylen- 
blau, Thionin, M ethylenblau u. Erythrosin, die an A120 3-, S i02-, T i02- u. Gelatinesole 
adsorbiert waren. Es zeigte sich, daB die Absorptionsspektren starkę Andcrungen in den 
Fiillen erfuhren, wo das Sol einen anderen Ladungssinn ais dio Ionen des zugesetzten 
Farbstoffes hatten, wahrend die Adsorption an gleicliartig geladenen Solon keine 
Anderung heryorrief. Die beobaehteten Veranderungen sind also yerm utlich auf die 
Einw. elektr. Ladungen auf die adsorbierten F arbstoffm olekiile u. nicht auf gewóhnliche 
chem . Wechselwrkgg. zwischen Farbstoff- u. K o li.-Teilchen zuriickzufuhren. So iindert 
sich aueh der Verlaiif der Absorptionsspektren mit dem Ladungssinn der Sole (Si02 «• 
T i02). An G elatine adsorbiertes Methylenblau erfuhr dagegen bei U m l a d u n g  des 
Gelatinesols keine Anderung des Absorptionsspektrums. (Acta physicochimica U. R. S. >-•
1. 220— 31; J. physik. Chem. [russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 5. 716— 23. Moskau. 
Karpow-Inst. f. phys. Chem., Kolloidchcm. Abt.) WINKLER-

O. I. Leypunsky, Fan der Waalssclie, aktivierle und alomare Adsoprtion ton 
Wassersłoff an Kupfer und Nickel und ilir EinfluP auf den Photoeffekt. Zur Klarung 
der Fragen, 1. ob die aktiyierte Adsorption eine besondere Form der Adsorption oder 
eine Lsg. b z w . eine Rk. ist, 2. ob die b e o b a c h t e t e  A d s o r p t io n s g e s c h w in d ig k e i t  cmer 
echten Adsorption oder einer Diffusion zukommt, 3. ob die aktiyierte A dsorption u. 
d ie  nach VAK DER W a a l  lokal zusammenfallen bzw. wo d ie  aktiyierte A d so rp tio n  
stattfindet u. 4. ob die adsorbierten Partikel Atome oder Moll. sind, yerfolgt V r. ai
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Adsorption von Wasserstoff an Ca u. Ni. Es wird gezeigt, daB die KinotijL^er-aKtłĄ^ 
vierten Adsorption durch die Anwesenheit cines betriichtlichon ster. Faktajs: gekenn'*-, 
zeichnet ist. Dieser ster. Faktor gilt nach Ansicht des Vf. ais eine fiir diq &ktivierte 
Adsorption charakterist. GesetzmaBigkcit u. weist auf Diffusionsprozesse, W t  deneii 
die aktivierto Adsorption verbunden ist, hin. Cu, das durch Verdampfung iirv;̂ 5akuum “ 
erhalten ist, zeigt keine aktivierte Adsorption, demnach diirfte fiir diese tN$ Rldg. 
einer besonderen Struktur notwendig sein. Durch Red. yon Oxyd erhaltenesXJu ist ■, 
ebenfalls zu keiner aktiyierten Adsorption fahig. Yielleicht sind bei der ubliclien Herst. 
yon Katalysatoren Beimengungen, die die Metallkrystalle vor dem Sintern bewahren, 
ais strukturbildende Faktoren wirksam. — Am Ni findet eine Adsorption des Wasser- 
stoffs statt, dabei werden vom Vf. zwei Adsorptionstypen fiir yerschiedene Tempp.
(— 183° bzw. — 78° bis 100°) unterschieden. Aus den LANGMUIR-Isotliermen wird die 
Adsorptionswiirme bei — 183° zu 4000 cal, boi 0° zu 13000 cal u. bei 100° zu 16000 
bis 17 000 cal ermittelt. Die Aktiyierungswarme fur hohere Tempp. liegt in der GróBen- 
ordnung 3000 cal. Dic Ni-Oberfliiche ist beziiglich der Adsorptionseigg. sehr inhomogen, 
die akt. Bezirke betragen etwa 10% der Gesamtoberflachę. Die aktivierte bzw. die bei 
niedriger Temp. stattfindende Adsorption ist also an yerschiedene Teile der Oberflaehe 
lokalisiert. — Dio Unters. der Einw. der H2-Adsorption an Ni auf den Photoeffekt 
zeigte bei keiner Temp. einen nennenswerten EinfluB. An Cu u. Ni findet bei — 183° 
eine Adsorption des atomaren Wasserstoffs bis zu Belegungsdichten von etwa 300% 
einer Monosehicht statt. Atomarer Wasserstoff fórdert die Photoemission des Cu u. 
des Ni. Móglicherweise liegt der aktiviert adsorbierte Wasserstoff an Ni nicht atomar 
vor. Vf. untersucht die Kinetik der Desorption des atomaren Wasserstoffs vom Ni 
bei — 106°; die erhaltene Kurye stimmt sehr gut zu der Formel: q — (at/[ 1 +  bt\),
(q =  Menge des desorbierten Wasserstoffs, a u. b =  Konstanten, a/b =  urspriingliche 
Belegungsdichte). Diese Formel wurde unter der Voraussetzung abgeleitet, daB die 
Rekombination durch ZusammenstóBe auf der Oberflaehe mit nachfolgender Desorption 
der Molekule erfolgt. Durch diese 'Obereinstimmung wird die Vermutung des Yf., 
die aktiyierte Adsoiption des Wasserstoffs erfolge nicht atomar, gestiitzt. Fiir die 
Aktiyierungswarme wurde der Wert 23800 ealgefunden. (Acta physicoehimica U .R .S.S.
2. 737—60. 1935. Leningrad, Inst. f. chem. Physik, Lab. f. Katalyse.) WEIBKE.

Hugh Stott Taylor und Geoifrey Ogden, Die Adsorption von Wasserstoff und 
Kohlenoxyd an einer Oberflaehe von Zink- und Molybdanozyd. Innige Mischungen von 
Zinkoxyd u. Molybdanoxyd, wie sie durch Erhitzen von Zinkammoniummolybdat an 
der Luft mit anschlieBender Rod. des Gemisches im EU-Strom erhalten wurden,. werden 
auf ihre Adsorption fur H, u. CO untersucht. Bei tiefen Tempp. (bis etwa 300° absol.) 
findet eine VAX DER WAALsehe Adsorption statt, die Adsorptionswiirme liegt dabei 
fiir H, in der GróBenordnung yon 2000 cal, fiir CO betragt sie 7000—10000 cal; bei 
hóheren Tempp. yerlauft die Adsorption aktiyiert fur die beiden Gase, die Adsorptions- 
warme liegt dann wesentlich hdher (22 300 cal bzw. etwa 14 000—16 000 cal). Vff. 
untersuchen die Geschwindigkeit der Adsorption bei 457—624° absol. u. diskutieren 
die Berechnung der Aktiyierungsenergie fiir hohere Tempp. nach dem Ansatz yon 
Taylor u . Sickman (C. 1 9 3 2 . I. 1209). Die Berechnung wird fiir die yerschiedenen 
Temp.-Gebiete durchgefiihrt. Die Aktiyierungsenergien, die die Geschwindigkeit der 
Adsorption bestimmen, sind in beiden Fiillen von gleicher GróBenordnung, wahrend 
die Mcngen der adsorbierten Gase pro Zeiteinheit bei gleicher Temp. sehr yerschieden 
smd. Ein Vergleicli der Aktiyierungsenergie fiir reines Zinkoxyd mit der fiir dio Mischung 
gefimdenen zeigt, daB fiir das Gemisch eine um etwa 180° hohere Temp. ais fiir ZnO 
allein erforderlieh ist. Die gleichzeitige Anwesenheit yon Chromoxyd (vgl. auch T a y lo r  
u- W illiam son, C. 1 9 3 1 . I. 2852) hatte dagegen fiir ZnO im entgegengesetzten Sinne, 
Anstieg der aktiyierten Adsorption u. Abnahme der Aktiyierungsenergie, gewirkt.

m- ^ann demgemaB bei katalyt. Prozessen, wie z. B. der Methanolsynthese, nicht 
schlieBen, daB almliche Oxyde auch ahnliche Wrkgg. hervorrufen. (Trans. Faraday Soc.
“O. 11/8—90. Manchester, Univ.) We ib k e .

A. del Campo und A. Hoyos de Castro, Beitrag zur analytischen Untersuehung
Adsorption des Zinksulfids durch Kupfersulfid. Das MitreiBen yon ZnS durch CuS 

wi der Fallung mit H2S oder Na2S20 3-Lsg. wird eingehend untersucht. Es gelingt, 
ui salzsaurer Lsg. das MitreiBen yóllig zu unterbinden, wenn man fiir intensiye Riihrung 
"anrend. des Fallens sorgt. In diesem Falle spielt die Konz. an Cu-Salz in der Lsg. 

ême Rolle. Es ergibt sich aus diesem Befund, daB die Erscheinung des MitreiBens 
011 durch CuS nicht auf Komplexbldg. beruht, sondem rein auf Adsorption.

1 9 3 6 . I .  A 4. K olloid  c h em ie . Ca pilla r c iiem ik .
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Ahnliche Ergebnisse werden auch bei der Fiillung yon CuS in Ggw. von Pb-Salzen in 
2-n. HC1 bei 80° erhalten, jedoch gelingt es in diesem Falle auch bei intcnsiyster Riihrung 
nicht, das MitreiBen yollig zum Verschwinden zu bringen, wenn es auch auf einen auBerst 
geringen Bruchteil des ohne Ruhrung beobachteten Befundes zuriickgedrangt wird. 
(An. Soc. espafi. Fisica Quim. 33. 754—64. 1935. Madrid, Uniy., Lab. f. chem. 
Analyse.) R. K. M u l l e r .

P. K. Migał, Der Mechanismus der Austauschadsorption von Oasen und- Dampfen. 
(Vgl. C. 1936. I. 1590.) In Fortsetzung der Unters. iiber den Mechanismus der Aus
tauschadsorption von Gasen u. Dampfen wird eine Formel fur die Adsorptionswarme 
an der freien Oberfliiche abgeleitet u. mit den vorhandenen experimentellcn Daten 
yerglichen. Es ergibt sich, daB bei einer hintereinander erfolgenden Adsorption von
2 Gasen keine Austauschadsorption stattfindet, wenn das zweite Adsorbat capiUarakt. 
gegeniiber dem ersten ist, d. h. das zweite Adsorbat wird das erste nicht yerdrilngen, 
sondem auf ihm adsorbiert werden, wobei es den Adsorbenten mit einer zweiten Ad- 
sorptionsschieht bedecken wird. In diesem Falle sind die Adsorptionsgesetze fiir freie 
Oberflachen anwendbar. Im Falle, daB das Adsorbat nicht capiUarakt. zum ersten ist, 
findet eine Austauschadsorption statt. Es werden dann auf Grund dieser Vorstellung 
Gleichungen fiir die Warmeeffekte bei der Austauschadsorption fiir die Systeme Dampf- 
Dampfu. Gas-Dampf abgeleitet. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Cliimitschcski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtsehei Chimii] 5 (67). 614—21. 1935. Charków, Uniy., 
Chem.-Inst.) K l e v e r .

Hans Fischer, Vergleichende Untcrsuchung iiber die Adsorption an Holzkolden in 
Losung und in Gasen. Vf. untersucht, wie weit die Adsorption aus Lsg. u. die Gas- 
adsorption an deinselbcn Adsorbens einander parallel yerlaufen. Dazu wird die 
Adsorptionsleistung moglichst yerschiedenartiger Kohlesorten ais Adsorbentien unter 
moglichst yergleiehbaren Bedingungen in Lsg. festgelegt u. sodann die Adsorptions
leistung der gleichen Kohlesorten gegen Gase ermittelt. Bestimmt -wird yom Vf- 
jewcils die im Gleichgewieht aufgenommene Menge sowie die Geschwindigkeit der 
Adsorption. Das Ergebnis der Unterss. ist folgendes: Das Adsorptionsgleichgewicht 
stellt sich bei allen Kohlesorten mehr oder weniger langsam ein. Die Adsorptions- 
geschwindigkeit laBt sich am besten bei der Adsorption aus Lsgg. beobachten. In Lsg. 
ist die Adsorptionsgeschwindigkeit yerhaltnismaBig klcin. — Bei allen Kohlesorten 
ist die Adsorptionsgeschwindigkeit, bei den yerschmierten Kolilen (z. B. Hainbuchen- 
kohle) ist auch das Adsorptionsgleichgewicht abhangig yon der KorngroBe der Kohle- 
teilchcn. Je gróBer die Kohleteilchcn sind, desto kleiner ist bei yerschmierten Kolilen 
auch die im Gleichgewieht adsorbierte Menge. — Die yerschiedenen untersuchten 
Kohlesorten kónnen nach Vf. unterschieden werden in a) offene Kolilen (z. B. Tier- 
blutkohle), d. li. solche mit groBer Adsorptionsgeschwindigkeit, die auch gut benetzbar 
sind, b) diehte Kohlen (z. B. Carbonkohle), d. h. solche mit kleiner Adsorptions
geschwindigkeit, die langsam benetzbar sind u. c) yersclimierte Kohlen (z. B. Hain- 
buchenkohle), d. h. solche, bei dencn die im Gleichgewieht adsorbierte Menge von der 
KorngroBe abhangig ist u. die auch schlecht benetzbar sind. — Bei der Adsorption 
von Bemsteinsaure an Kohle zeigt sich dariiber hinaus auch ein ganz charakterist. 
Suspensionsphanomen. — Nach der im Gleichgewieht oder nach bestimmter Adsorp- 
tionsdauer aufgenommenen Menge geordnet, bleibt die Reihenfolge der Kohlesorten in 
Lsg. gegen Bemsteinsiiure, J aus KJ-Lsg., J  aus A. u. Methylenblau aus wss. Lsg. 
immer die gleiche. Die Adsorptionsleistung der offenen Kohlen war durchweg groBer 
ais die der dichten u. der yerschmierten Kohlen. — Bei Dampfen (S 02) blieb die Reihen
folge der Kohlesorten der Leistung u. der Geschwindigkeit nach im allgemeinen die 
gleiche wie in der Lsg. —  Bei Gasen (C2H4 u. C02) yerbessern die dichten Kohlesorten 
ihre Leistung gegeniiber den offenen Kohlen. Besonders auffallend ist das im FaUe 
der COj-Adsorption. Die Adsorptionsgeschwindigkeit ist bei Gasen groBer ais bei der 
Adsorption in Lsg. Dies beruht nach Vf. auf der le ich teren  M ol.-B ew eglich k eit der 
Gase. — Bei allen Vers.-Reihen tritt die mehr wagereclite Lage der log a- log c-Kurven 
(d. h. die starkę Kriimmung der gewohnlichcn a—c-Kurven, wobei a die pro 1 g adsor
bierte Menge in Millimol u . c  die Endkonz. bedeutet) fiir die dichten K olilen  hervor. 
Dieses Verh. ist durch die langsamc Einstellung des A d so r p tion sg le ich gew ich tes gerade 
boi dieser Kohlesorte zu erkliiren. — Der L e istu n g sy erb esseru n g  der dichten Koliien 
gegeniiber den offenen Kohlen bei Adsorption von Gasen, sowie der geringeren Adsorp
tionsgeschwindigkeit der dichten Kohlen legt Vf. die groBere F ein p o r ig k e it u . die Jlol.- 
GroBe der Adsorptiye zugnmde. Es entsteht dabei ein Effekt, der mitUltrafeinfiltration
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bezeiehnet werden kann. Wiirde man von diesen ,,Storungen“ bei den dichten Kohle- 
sorten abseken, so ist kein wesentlicker Untersckied zwischen den einzelnen Kolile- 
sorten festzustellon. Allen Sorten liegt das spezif. Adsorptionsvermógen des Koklcn- 
stoffs zugrunde. Ein grofierer Untersckied ist nur zwiscken den verunreinigten, teer- 
reichen, gewóknlicken Rctortenkolzkoklcn einerseits u. den aktivierten teerfreien 
Kohlesorten andererseits festzustellen. — Im allgemcinen wird mit groBerem Mol.- 
Gew. stiirker adsorbiert, dies ist bei den offenen Kohlen der Fali. Bei den dichten u. 
vcrsckmierten Koklen wird dagegen die Adsorbierbarkeit durck die erwaknte Er- 
sckeinung der Ultrafiltration „gestórt“. — Yf. stellt weiterkin fest, dafl die Gesetz- 
maBigkeiten der „affinen" Isotkermen nur fur offene Koklesorten gilt. Die dichten 
Koklcsorten zeigen auck kier Stórungen. — Die allgemeinen Adsorptionsersckeinungen 
sind bei Gas- u. Lsg.-Adsorptioncn die gleichen, bei den Adsorptioncn aus Lsgg. treten 
nur die Stórungen ausgepragter hervor. — Endlich wird von Vf. noch angcgeben, 
daB fiir die Hóhe einer Adsorptionsleistung die Feinporigkeit des Koklematerials u. 
die Mol.-GroBe des Adsorptiyes, gleicligultig, ob in Lsg. oder in Gas gearbeitet wird, 
bcstimmend ist. In Lsgg. geht nur das Hineindiffundieren in das Korninnere langsamer 
vor sich. Die biskerigen Unklarheiten in diesen Fragen u. die oftmals auftauchenden 
Widerspriiche riihren nach Vf. daher, daB im wesentliehen bisher bei Gasadsorptionen 
mit yerhaltnismaBig kleinmol. Adsorptiven (C02) gearbeitet wurde, bei den Adsorptions- 
messungen in Lsgg. dagegen sehr groBe Moll. (Farbstoffe) zur Adsorption gebracht 
wurden. (Kolloid-Beih. 42. 125—83. 1935. Berlin-Dahlem, Kaiser-Willielm-Institut 
fiir physikal. u. Elektrockem.) E. H OFFM A NN.

Heinrich Herbst, Uber die Verbesserung der Adsorptionsleistung von Holzkolilen. 
Vf. yeroffentlickt eine ausfiikrlicke Arbeit iiber die Verbcsserung der Adsorptions
leistung von Holzkolilen, speziell dariiber, ob u. unter welcken Bedingungen eine Ver- 
besserung der Adsorptionsleistung schleehter Holzkolilen fiir bestimmte Zwecke zu 
erzielen ist u. welcke Faktoren die Leistung iiberhaupt bedingen, sei es in der Art der 
Herst., sei es im physikal.-chem. Aufbau der Kohlesorten u. dcm dadurch bedingten 
Verh. gegeniiber verschiedenen Adsorptiven. Es sollte ferner festgestellt werden, 
wie liock man uberhaupt etwa mit der Adsorptionsleistung maximal lcommen kann. — 
Ergebnisse: Fiir eine Adsorptionskokle ckarakterist. ist: 1 . Der Gck. an wirksamem 
„akt.“ C, wodurck die Adsorptionsmenge bestimmt ist; 2. die Adsorptionsgeschwindig- 
keit; 3. das wahre u. scheinbare spezif. Gewicht; 4. die Ultraporositiit; 5. die Abhangig- 
keit der Adsorptionsmenge von der Mol.-GroBe des Adsorptivs u. 6. die Adsorptions- 
warme, die der Aktivitiit parallel liiuft. Fiir die Beurtcilung einer Kokle bzw. ihrer 
Adsorptionsleistung sind neben der adsorbierten Mcnge u. der Adsorptionsgeschwindig- 
keit nach die Reinheit des Kohlematerials u. dadurch bedingt die wahre Aktiyitat, 
die gewóknlicke Porositat der Kokle, die vor allem die Adsorptionsgeschwindigkeit 
bedingt, der Ultraporositatsabfall, durch den die scheinbare Aktivitiit bestimmt ist, 
die Graphitierung maBgebend. — Es wird vielfach beobachtet, daB Adsorptions- 
koklen mit sehlechter Leistung auch von W. viel schlechter benotzt werden ais gute 
Adsorptionskoklen. Da die sckleekte Bonetzbarkeit auf die Ggw. von teerhaltigen 
Verunreinigungen zuruckgefuhrt wird, so laBt sich hieraus die Folgerung ziehen, daB man 
die Leistung schlechter Kohlen durch Entfernen der Verunreinigungen steigem kann. 
vf. gibt folgende Wege an, auf denen dies vor sich gehen kann: 1. Durch Herauslosen 
der Verunreinigungen mit organ. Lósungsmm. wie Bzl., A., CS,, Pyridin, Aceton. 
Die Behandlung der Kokle gesekieht hierbei am besten unter erhohtem Druck, weil 
imter erhóktem Druck wesentlicli mehr herausgelost wird. Wesentlich ist selbst- 
verstandlieh, daB das organ. Losungsm. restlos wieder entfernbar ist. 2. Durch Heraus- 
destillieren der Verunreinigungen, entweder durch Gliihen bei gewohnlickem Druck 
pder durck fraktionierte Vakuumdest. Die Verunreinigungen konnten dabei vom Vf. 
ui Form von teerartigen Prodd. gewonnen werden. — 3. Durch geeignetc chem. Mitteł, 
durch die die Verunreinigungen entweder entfemt oder in Kohlenstoff verwandelt 
werden. Vf. wendet z. B. Erhitzen mit H2 oder mit Cl2 an. Man kann auch noch die 
r-ohlen K2C03 oder Na2C03 oder Mg schm. In einem weiteren Teil der Arbeit 
kihrt Vf. aus, daB die bekannten Verff. zur Herst. guter Adsorptionskoklen, so das 
■oeliandeln mit ZnCl2 in dem Aussiger Verf., sich dadurch erkliiren lassen, daB bei ihnen 

ie teerartigen Yerunreinigungen bis zu einem gewissen Grade sehon bei der Herst. 
er Kohlesorten yermieden werden. Die weiteren Verss. machen ea sehr wahrschein- 
J i’ der reine „akt.“ Kohlenstoff (C„) der Trager des Adsorptionsvermogens in 
en. Adsorptionskohlen ist. Die Adsorption durch organ. Verbb., wie Watte, Holz
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u. anderc ist fiir Gase gering, sie ist aucli unbetrachtlich, wenn die Gase durch Lsgg. 
ersctzt werden. — Au cli die guten techn. Adsorptionskohlen (Leverkusenkohle, Spezial- 
kohle usw.) haben in der Regel don maximalen Geli. an reinem C u. damit dio hóchste 
Leistungsfaliigkeit bzgl. des Adsorptionsverm6gens noch nicht erreicht. — Die Lcistung 
yon guten Adsorptionskohlen kann prakt. bis zu 30% gesteigert werden (Behandeln 
mit 40%ig. K2C03-Lsg.). — Fiir dio techn. Adsorptionsleistung einer Kohle ist nicht 
nur das stat. Adsorptionsvermogen maBgebend, sondern namentlich auch ihro Porositat. 
Dabei muB man nach Vf. gut untersclieiden zwischen der gewóhnlichen groben 
Porositat u. einer Ultraporositiit. Die gewóhnliche Porositat kann man in der Weise 
messen, daB man das wahre u. das seheinbare spezif. Gewicht der Kohle mit W. u. 
mit Hg ais Pyknometerfl. bestimmt. — Die Ultraporositat macht sich in der Weise 
geltend, daB die fur kleine Moll. von dem %-G'eh. an reinem C abhangige Reihenfolge 
des Adsorptionsyermógens der Kohlen bei Arbeiten mit grofieren Moll. verschobcn 
erscheint. Die groBeren Moll. gelangen boi manchen Kohlcsorten nicht an alle Teile 
der inneren Obcrflaclien, die akt. Oberflache ist scheinbar verkleinert. — Die Ad- 
sorptionsgeschwindigkeit hangt eng mit der Porositat zusammen u. wachst mit dieser. 
Da die Porositat dem scheinbaren spezif. Gewicht umgekehrt proportional ist, so ist 
dieses auch der Adsorptionsgeschwindigkoit umgekehrt proportional. Fiir prakt. 
Zwecko, also fiir Gasfilter, darf das seheinbare spezif. Gewicht nicht iiber 0,7 liinaus- 
gehen, soli die Adsorptionsgeschwindigkeit noch genugend groB sein. —- Bei der Er- 
hitzung iiber 1100° macht sich eine der Adsorptionswrkg. schiidliche Grapliitierung 
der Kohle bemerkbar. (Kolloid-Beih. 4 2 . 184—301. 1935. Berlin-Tempelhof.) E. H o f f .

[russ.] Iw an Alexejewitsch K atlukow , Je. N. Gapon und M. A. Grindel, Physikalische und
Kolloidciiemie. Moskau: Sselchogis 1935. (558 S.) Rbl. 9.25.

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

dioxyd und Magnesia. II. (I. ygl. C. 1 9 3 6 . I. 1391.) Erhitzt man eine konz. Lsg. von 
Magnesiumbisulfit mit MgO unter Beigabe yon S ais Katalysator im geschlossenen 
Rolir auf 130—140°, so yerlauft die Rk. nach

3 Mg(HS03)2 -f MgO =  4 MgS04 +  3 H 20  +  S, 
wobei sieli ais Nebenprod. eine kleine Menge Thiosulfat bildet. Die Rk. wurde auch 
untersucht unter Anwendung von roher Magnesia, die durch Brennen von natiirlichem 
Magnesit erhaltcn war. Ferner wurde die Absorptionsgeschwindigkeit von yerd. SO2 
gegeniiber MgO-haltigem W. untersucht mit dcm Zweck, festzustellen, ob sieli hierbci 
Magnesiumbisulfitlsg. bildet. (Soi. Pap. Inst. physic. chem. Res. 28. Nr. 607/09. Buli. 
Inst. phvsic. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 1 4 . 68. Nov. 1935. [Nach engl. Ausz. 
ref.]) ' G o t t f r ie d .

Ernest Kahane und T. Tomesco, Ober die Einwirkung von Perchlorsaurc auf 
Jod und Jod enthaltende Verbindungen. Die Menge des Jods in organisclien Subslanzen. 
Vff. untersuchen die Einw. von HCIO.1 auf J2, Jodide u. organ. Jodverbb. Mit KJ 
verliLuft die Rk. in 2 Phasen, bei 135° namlich wird J frei, die FI. fiirbt sich intensiv 
braun. Bei 200—210° erfolgt dann in zweiter Phase Entfiirbung unter Oxydation 
des Jodes zu Jodsiiure. Mit freiem Jod kann selbstverstandlich nur die zweito Kk.- 
Stufe erfolgen. Samtliche minerał. Jodide zeigen bei Einw. von HCIO4 das am Beispiel 
des K J beschriebeno Verh. Die intermediar zuerst entstehende Perjodsaure wandclt 
sich sofort unter Oa-Entw. in H J 0 3 um. Es kann vorkommen, daB dio Bldg. freicn 
Jodes infolge zu rascher Ausbildung der 2. Rk.-Pliasc ganz unterbleibt. 
organ. Verbb. im verschlossenen Rohr, nahe bei dem Kp. des HCIO., (203°) er ' ' 
so wird ein groBer Teil dieser Substanzen, wie Jodoform, Trijodphenol usw. oxydierj 
unter Bldg. von H20 , C02 u. H J03. Da sich bei den organ. Verbb. bei 200 
immer nur HJOa unter AusschluB auch der geringsten Spuren yon HJ O,, oder eine 
Jod-Sauerstoffverb. anderer Zus. bildet, kann diese Rk. auch zur q u an tita tiv en  Jies ■ 
des J in organ. Verb. ausgenutzt werden. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201- 1 
bis 1198. 9/12. 1935.) E- Hoffmann.

Edward Józefowicz, Loslichlceit von Arsentrioxyd in wasserigen Los-ungen 
Alkali- und Ammoniumhalogcnide. (Vgl. C. 1 9 3 3 . I. 892.) Die LOslichkeit von * *2 3 
in reinem W. betragt bei 25°, der allgemeinen Vers.-Temp., 1,999%. Es w urde
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'Łoslichkcit des As20 3 in Lsgg. yon LiCl u. LiBr bis 8-11., in Lsgg. von NaCl, NaBr, 
KCl, KBr, N H fil, NII^Br (bis zu den gesatt. Lsgg.), sowie in wss. Lsgg. von N aJ  
u. K J  bestimmt; letzteres gelang aber nur bis zur Konz. 1-n., weil bei lioherer Konz. 
sich freies J2 auszuscheiden beginnt. Die Loslichkeitskuryen zeigen einen sehr ver- 
schiedenen Verlauf; die Unterschiede sind geringer bei Salzlsgg. mit gleiehem Kation 
ais bei den Chloriden oder Bromiden yerschicdenor Metalle. So sind die Kurven fur 
Lsgg. von LiCl, LiBr oder NaCl u. NaBr bei niederen Konzz. naliezu gleich, wahrend 
die Kurven mit LiCl, NaCl u. KCl von Beginn an ganz vcrschieden sind. Die NH4- 
Salze verhalten sich ahnlieh wic die entsprechenden K-Salze. An einigen Loslichkeits- 
kurvcn lieCen sich cliarakterist. Knickpunkto feststellen; dabei andert sich auch die 
feste Phase, die sich im Gleichgewicht mit der gesatt. As20 3-Lsg. befindet. Die Ande- 
rung der festen Phase bei Erhóliung der Salzkonz. berulit auf Bldg. einer Verb. der 
Salze mit As20 3. Die Fiiliigkeit zur Bldg. der As20 3-Additionsverbb. nimmt zu mit 
dem AtomgewTicht des Kations u. Anions. LiCl u. NaCl bilden keine Additionsyerb. 
Bei LiBr u. NaBr tritt der Umwrandlungspunkt bei gróBeren Konzz. auf, bei NaJ, 
KCl u. NH,C1 tritt der Knickpunlit schon bei geringeren Konzz. auf, wahrend die 
Lóslichkeitskurven fiir NH.,Br, KBr u. K J keinen Knickpunkt haben u. ais feste Phase 
bei samtlichen Konzz. die Doppelycrb. auftritt. Zus. der festen Phase nach Erreichung 
des Umwandlungspunktes: KCl, Konz. 1,26-n.: A s,03• KCl• NH4C1, Konz. 0,95-n.: 
As20 3-NH4Cl-LiBr, Konz. 4,5-n.: 2 As20 3-LiBr-NaBr, Konz. 3,45-n.: 3 As20 3-NaBr. 
KBr: 2A s20 3-KBr bei samtlichen KBr-Konzz. NH.,Br: 2 As20 3• NH.,Br• NaJ, Konz,
0,90-n.: 2A s20 3-NaJ. KJ: 1,5 As20 3-KJ bei samtlichen Konzz. (Roczniki Chem. 
15. 460—67. 1935. Warschau, Techn. Hochsch.) S c h o n fe ld .

Alfred Stock, W alther Siitterlm und Fritz K urzen, Borwasserstoffe. 20. Mitt. 
Biboranhalium K 2(B2FIfi). (19. vgl. C. 1934. I. 2567.) Boranc besitzen die Fahigkeit 
zur Anlagerung von Alkalimetall; es konnte fruher von den Vff. gezeigt werden, daB 
z. B. B2H0 2 Na-Atome bei Behandlung mit Na-Amalgam aufnimmt. — Die Darst. 
von K2(B2H6) wird eingehend beschrieben, sie erfolgte, indem Vff. uberschussiges 
B2Hc mit K-Amalgam schiittelten u. das entstandeno K 2(B2H6) durch AbgieBen u. 
Abdest. des Hg isolierten. Alle Operationen erfolgten im Hoehyakuum; Einzelheiten 
u. Vers.-Anordnung sieho Original. Mit metali. K reagiert B2H0 ebensowenig wie 
mit metali. Na. — Das reine Salz K2(B2H0) ist weiB u. geruchlos u. halt sich im Vakuum 
u. an trockener Luft unverandert; an atmosphar. Luft nimmt es langsam an Gew-icht 
zu u. rieeht schwach nach Borwasserstoff. Es krystallisiert regular. Beim Erhitzen bis 
300° erfahrt es keine Veranderung, bei Steigcrung dor Temp. setzt eine bei 400° starker 
werdende H2-Entw. ein, wahrend sich im lcalteron Teile der Apparatur metali. K u. 
in den Zwischenźonen ein reinweiBes, krystall. Sublimat niederschliigt. Das Sublimat 
erwies sich ais unverandertes K 2(B2H0); der Riickstand entsprach der Bruttozus, 
KB2H2 u . ist mit dem auch im nachstehenden Ref. besehriebenen K 2B4H.j ident. 
Vff. deuten den Zerfallsvorgang: 2 K2(B2H0) ->- K^B^Hj +  2 K +  4 H» dahingehend, 
daB zunachst dor Austritt von H2 aus dem K 2(B2HC) unter Bldg. von K4(B,jH1(,) statt- 
findet; dann erfolgt Abspaltung von 2 K  u. t)bergang in K„(B4Hiu), das in der Warme 
H2 verliert u. in K2B.,H4 ubergeht. Die Menge des beim Erhitzen von K2(B2H6) erhal- 
tenen unveranderten Sublimates hangt von der Hóho der Temp. ab. Das urspriinglicho 
u. das sublimierto K 2(B2H0) stimmen in allen Eigg. miteinander iiberein (vgl. auch 
das zweitnaehstehende Ref. iiber die rontgenograph. Unters.). Die Einw. yon HBr fiihrt 
einerseits zur Riickbldg. von B2H0 u. anderersoits zur Substitution von H durch Br. — 
Die Hydrolyso des K2(B2H6) yerlauft nach der Gleichung: K2(B2H0) +  4 H20  =  
2KB02 +  7H„. Mit W. erfolgt dio Hydrolyse yerhaltnismaBig langsam u. stufen- 
weise, wahrend sie durch Salzsaure stark bcschleunigt wird. Die erste Stufe der W.- 
Linw. entspricht dem Eintritt von 2 O-Atomen in das K 0(B2H6) unter Bldg. yon 
JJioxydiborankalium: K 2(B2H6) +  2 H20  =  K2(B2H4(OH)2) +  2 H2. Dieses Rk.-Prod. 
Krystallisiert ebenfalls regular u. war yon den Vff. schon fruher aus B2H0 -f- KOH 
criialten worden. Die zweite Stufe ist mit der Entw. von 6 H2 yerbunden u. priigt 
Kch in dem nicht sublimierten Praparat deutlicher aus ais in dem sublimierten, grob- 
®ystall. Die entstehenden Lsgg. gaben dio „Hypoboratrk.“, Vff. nehmen an, daB die 
^-B-Bindung auch bei dieser zweiten Hydrolysenstufe noch erhalten bleibt. Ais Rk.- 
«od. der Endstufe der K 2(B2H6)-Hydrolyse wurdo Kaliummetaborat orhalten; je 
Dach dor Temp., dem pH-Wert u. der Arbeitsweise wurden yerschiedene Krystallformcn 

eses Stoffes boobachtet. (Z. anorg. allg. Chem. 225. 225— 42. 10/12.1935. Karls- 
udc, Chem. Inst. d. Techn. Hochseh.) W e i e k e .
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Alfred Stock, Fritz Kurzeń und Hans Laudenklos, Borwasaersłoffe. 21. Mitt. 
Zur Kenntnis der Kaliumverbindunqen des B J I10 und des BsHe. (20. vgl. vorst. Ref.) 
Die Unters. der therm. Zers. von K2(B2H0) hatte die Vermutung nahegelegt, daB 
diese Rk. iiber das K2(B4H10) ais Zwischenstufe yerlauft. Zur niikeren Priifung dieser 
Annahme stellen Vff. dieses Salz dar u. untersuchen sein Verk. beim Erhitzen. Die 
Darst. geschah analog der des K2(B2H6) dureh Schiitteln von B,,Hl0 mit Kaliumamalgam. 
B4H10 wurde dureh Einw. von Phosphorsaure auf Magnesiumborid gewonnen, fiir dio 
Herst. des Magnesiumborids aus Mg u. B20 3 ist der Verteilungsgrad des letzteren von 
Wichtigkeit. Die Fraktionierung des Rohgases wird eingehend besehrioben, es ergaben 
sich Schwicrigkeiten dureh die Anwesenheit groCerer Mengen C02. Die Anlagerung 
des K  an das B4H10 verlief wegen der schon bei Zimmertemp. betrachtliehen Selbst- 
zers. dieses Borans nicht so einheitlich wie bei dem B2H8; das feste Rk.-Prod. hat dic 
dem Na-Salz entspreehende Formel K 2(B4HI0). Auch die Unters. der therm. Zers. 
dieses Salzes war dureh Kcbenrkk. erschwert; indessen konnten Vff. zeigen, daB eine 
erste Stufe bei 170° nach dem Vorgang K 2(B4H10) =  K„(B4H8) -f  H2 yerlauft. Bei 
hoherem Erhitzen wird weiter H2 abgegeben, wahrend das Verhaltnis 2 K : 4 B erhalten 
bleibt. Diese Verss. stutzen die Annahme der Vff., daB der yon K-Abspaltung be- 
gleitete therm. Zerfall des K2(B2H0) iiber K2(B4H10) fiihrt. — Auch B5H9, das bei der 
Gewinnung von K2(B2H6) ais Nebenprod. in kleiner Menge entstanden war, ist in der 
Lagę, K aus dem Amalgam anzulagern. Es entsteht dabei ein Salz der Zus. K 2(B5H9). 
(Z. anorg. allg. Chem. 2 2 5 . 243— 53. 10/12. 1935. Karlsruhe, Chem. Inst. der Techn. 
Hochsch.) W e i b k e .

Erich Schwarz von Bergkampf, Róntgenuntersucliungen des Diborankaliums und 
seiner Hydrolysenprodukte, besonders des Diozydiborankaliurns. Vf. verfolgt den Gang 
der praparatiyen Arbeit bei der Darst. von K2(B2H0) u. seiner Hydrolysenprodd. 
(vgl. S t o c k ,  S u t t e r l i n  u .  K u r z e ń ,  vorvorst. Ref.) róntgenograph. dureh die Unters. 
von Pulveraufnahmen. K2(B2H0) zeigt nach dem Sublimieren u. Mk. gut ausgebildete, 
nicht doppelbrechende Wiirfel; die Rontgenaufnahmen von sublimiertom u. unsubh- 
miertem K2(B2H,.) sind bis auf eine geringe Linienverbreiterung des letzteren Priiparates 
iibereinstimmend. Die beiden Prodd. sind demnach ident. Die D. yon sublimiertem 
K2(B2H6) fand Vf. nach der Schwebemethode in CS2/Bzl. zu 1,18, den Brechungs- 
quotienten nach dem Einbettungsverf. zu 1,493. — Das erste Hydrolysenprod. des 
K 2(B,HC), K2(B2H4(OH)2), bildet ebenfalls Wiirfel, die Pulveraufnahmen zeigen groCe 
Ahnhchkeit mit denen des K2(B2H6). D. nach der Schwebemethode in Chlf./Bzl. 1,39. — 
Der Vergleich von Rontgenaufnahmen von 2 K B 0 2-3 H 20  mit denen des Endhydro- 
lysenprod. zeigte, dafi das zweite Hydrolysenprod. beim Eindampfen der Lsg. nicht 
bestandig gebMeben war. Die Erfahrung von STOCK u. Mitarbeitern, daC je nach 
den Arbeitsbedingungen yerseliiedene Krystallformen von K B 02 ais Endhydrolysen- 
prod. entstehen, konnte Vf. róntgenograph. bestatigen. (Z. anorg. allg. Chem. 225. 
254—57. 10/12. 1935. Karlsruhe, Inst. f. physik. Chem. u. Elektrochem. d. Techn. 
Hochsch.) W e i b k e .

Egon Wiberg, Die Konstitution des Diborans. Die vom Vf. bereits friiher fur das 
B2H6 yorgeschlagene nebenst. Konst.-Formel (ygl. C. 1 9 2 8 . II. 1991) findet in den 

.  neueren Unterss. iiber die Anlagerungsverbb. dieses Stoffes mit Alkah- 
, | metallen eine neue Stiitze (ygl. die yorst. Reff., femer K lem m  u . Klemai,

p  7r+ C. 1 9 3 6 .1. 2300). B2H6 kann nicht mit GVH0 yerglichen werden, wohl aber
l i entsprechen dem Athanmol. ein (B2H6)2“- u. ein (N2H0)2+-Ion. — Aus der

H H abgeleiteten Strukturformel des B2H6 ergeben sich zwci F o lg e ru n g e n :
1. B2H6 ist eine zweibas. Saure; 2. B2H0 enthalt eine Doppelbindung. Die 

Ergebnisse der experimentellen Kachpriifung dieser Folgerungen werden auf Grund von 
Literaturdaten u. eigenen Messungen zusammengesteUt. Entsprechend der Formel 
[BH2= B H 2]H2 werden bei der Einw. von NH3 auf B2H6 auch bei NH3- CberschuB nur
2 von don 6 H-Atomen zu (NH4)+ erganzt:
/ , O „  [BH2= B H 2]H2 +  2 NH3 +  [BH2= B H 2] (NH4)2
(vgl. S t o c k  u. P o h la n d ,  C. 1 9 2 6 . II. 2544). Auch die Unters. der Einw. von b(OH3)3 
auf B2H0, die zur Substitution yon maximal 4 H-Atomen dureh CH3 fiihrt (vgl.ScHi.E- 
SINGER u. W a lk e r ,  C. 1 9 3 6 . I. 299), bestatigt die yorgeschlagene Konst.-ionnel 
des Vf., nach der B2H,5 2 „saure“ H-Atome enthalt. Die Anordnung dieser beiden 
Protonen Łnnerhalb des Wrkg.-Bereiches eines der beiden E l e k t r o n e n p a a r e  der Doppel
bindung wird schemat, erlautert. (Z. anorg. allg. Chem. 2 2 5 . 262—69, 10/12. 1930- 
Karlsruhe, Chem. Inst. d. Techn. Hochschule.) W eib k e .
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Otto Ruff, Die Bildung und Dissoziation von Siliciumcarbid. Die Arbeiten des 
Vf. uber die Bldg. u. Dissoziation von SiC werden zusammenfassend mit den Arbeiten 
anderer Laboratorien besproehen. Der Rk.-Verlauf der Bldg. von SiC sowie die Verff. 
zur experimentellen Best. werden eingeliend beschrieben. Die Kpp. der Rk.-Teil- 
nehmer (Si02, Si, SiC, Graphit) bei 1 , 10 u. 760 mm werden gegeben. Dic Arbeit von 
B r u n n e r s  iiber die SiC-Bldg. wird krit. besproehen; die Annahme, daC Siloxikon 
ein notwendiges Zwisehenprod. bei der SiC-Bldg. ist, steht im Gegensatz zu den experi- 
mentellen Beobachtungen. Dampf- u. Dissoziationsdruckc boi verschiedenen Tempp. 
wurden nach der Federwagenmethode, die eingehend beschrieben wird, genau be
stimmt. Die aus der experimentell bestimmten Bildungswiirme des festen SiC u. der 
Verdampfungswarme des fl. Si berechnete Dissoziation des SiC steht in guter t)ber- 
einstimmung mit den experimentell gefundenen Werten. Die Temp.-Verteilung sowio 
andere Betriebsdaten des Industrieofens werden eingehend diskutiert. Es wird ver- 
mutet, daB bei der Rekrystallisation des SiC eine intermediare Kohlcnstoff-Sauerstoff- 
verb. gebildet wird, die reicher an C ais CO ist. (Trans electrochem. Soc. 68. Preprint 
32. 13 Seiten. 1935. Sep.) R e u s c h .

G. A. Abramów, Das lemdre System KaliuniMorid-Magjiesiumchlorid-Natrium- 
chlorid. Es wurde das Schmelzdiagramm des Systems KCl-MgCl2-NaCl nach der 
Methode der therm. Analyse aufgenommen. Im binaren System KCl-MgCl2 wurde 
aufier der Verb. KCl-MgCl2 eine feste Lsg. wechselnder Zus. von KC1 mit KCl-MgCl2 
beobachtet. In der festen Lsg. besteht die Moglichkeit der Existenz einer weitcren 
Verb. der Zus. 2 KC1- MgCl2, welche gleichfalls feste Lsgg. sowohl mit der ersten Verb. 
ais auch mit KC1 geben kann. Im binaren System MgCU-NaCl bestatigte sich die Existenz 
von zwei instabilen Verbb. NaCl-2MgCl2 u. 2 NaCl-MgCl2. Dio Verb. KCl-MgClg 
bildct mit NaCl ein binares System mit festen Lsgg. wechselnder Zus., welches groCe 
Ahnlichkeit mit dem System KCl-MgCl2-KCl hat. Im temaren System konnten drei 
temiire eutekt. Punkte festgestellt werden: Im ersten erfolgt die gemeinsame Kry- 
stallisation (bei 400°) von KCl-MgCL, NaCl u. der festen Lsg. (Zus.: MgCl2 35%, 
KCl 47°/0 u. NaCl 18 Mol.-%). Im zweiten erfolgt die gemeinsame Krystallisation 
von KCl-MgCl2, NaCl-2 MgCl2 u. 2 NaCl-MgCl2 (bei 385° u. bei der Zus. MgCl2 
■46Mol.-%, KCl 22% u. NaCl 32%). Der dritte tern. eutekt. Punkt liegt im Kry- 
stallisationsgebiet von KCl-MgCL, 2 NaCl-MgCL u. NaCl bei 400° u. bei einer Zus. 
von MgCl2 39 Mol.-%, KCl 25 Mol.-% u. NaCl 36 Mol.-%. .(Metallurg [russ.: MetaUurg] 
10. Nr. 6. 82—105. 1935. Leningrad, Industrie-Inst.) K l e v e r .

Emile Carriśre und Lucy Faysse, Ein Vergleich der Einwirkung von Sauerstoff- 
wrbindungen des Chlors und den entsprechenden Sauerstoffverbindungen des Jods auf 
das Nalriumthiosulfat. Vff. zeigen, daB unter den gleichen Vers.-Bedingungen an 
Temp., Aciditat, Konz. u. Vers.-Dauer das Na JO starker oxydiert ais das NaClO u. 
daB auch unter yergleichbaren Bedingungen H J 0 3 ein starkeres Oxydationsmittel 
ist ais HC103. Es werden folgende Verss. beschrieben: HC103 oxydicrt nicht merklich 
innerhalb 3 Min. bei gewóhnlicher Temp. eine Lsg. von Na2S20 3, wenn der Vers. in 
groBer Verdiinnung u. bei sehr geringer Saurekonz. ausgefuhrt wird. Die Red. des 
HJO3 erfolgt in der gleichen Zeit bei den gleichen anderen Vers.-Bedingungen immer, 
wobei fast ausschlieBlicli Tetrathionat sich bildet. Die Oxydation des Na2S20;, durch 
Na JO fuhrt in 90°/oig. Ausbeute zu Na2S 04. Mit NaClO bilden sich dagegen neben 
80"/o Na2S20 3 noch 20% Na2S40 6. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 1 . 1036—37. 
25/11.1935.) " E. H o f f m a n n .

Jean Bureau, Das System Lithiumnitrit-Wasser: Das Hydrat L iN 02-l,5  H„0. 
Aus konz. Lsgg. von LiN02 krystallisiert im Vakuum das Monohydrat LiN02-H20 , 
das abfiltriert u. im Yakuum erliitzt in das wasserfreie Salz iibergeht. Vf. hat nun 
untersucht u. mit Hilfe der Resultate der therm. Analyse, der Loslichkeitsbestst. 
bei konstanter Temp. das Zustandsdiagramm des binaren Systems LiN02-H20  ent- 
wickclt. Dieses zeigt: bei tiefen Tempp. ist ein Hydrat der Zus. L iN02-1,5 H20  stabil, 
das mit W. bei —38,7° im eutekt. Gemisch erstarrt. Bei —7,95° wandelt sich dieses 
Hydrat in peritekt. Rk. in das Monohydrat LiN02-H20  um, das dann bis 50,9° existenz- 
jahig ist. Das Monohydrat lagert sich bei dieser Temp. gleiehfalls in peritekt. Rk. 
in das Halbhydrat 2L iN 0 ,-H 20  um. Die obere Existenzgrenze dieses letztgcnannten 
■nydrates liegt bei 94°. Bei dieser Temp. entstcht aus dem Halbhydrat ohne irgend- 
welche Schmelzerscheinung das wasserfreie LiN02. Die Lsgg. von LiNO, zeigen auch 
ci 100° noch keine hydrolyt. Spaltung. Wird das wasserfreie LiN02 vorsichtig u. 
angsam im elektr. Ofcn erhitzt, so kann es geschmolzcn werden. Allerdings unter-
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liegt es boi diescr Temp. (210°) in geringem AusmaBc der Zers. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 201. 1193—95. 9/12. 1935.) E. H o f f m a n n .

Jacąues Lefol, Ober die Hydrate des Monocalciumsilicates. Nach Le Ch a t e l i e r  
existiert nur ein Monocalciumsilicat, dessen Hydrat die Eormel S i02-Ca0 ■ 2,5 HsO 
besitzt. Der Vf. untersucht, ob noch weiterc definierte Hydrate bestehen. Durch 
Mischen von Lsgg. von CaCl2 n. Na-Silicat kommt Vf. zu dcm Ausgangshydrat mit der 
Eormel S i02-1,2 CaO-2 H 20 . Es wurden zunaehst Entwa.sserungsverss. bei steigender 
Temp. nach der Methode von Gt jic h a r d  ausgefiihrt. Bei 80° setzt die Entwasserung 
ein u. bei 160° zeigt die Kurye einen Knick, der einem Hydrat mit 1 Mol. W. entspricht. 
Dasselbe Hydrat erhalt man durch Erhitzen der Ausgangssubstanz auf 145°. Dicser 
Wassergeh. bleibt bei liingerem Erhitzen konstant. Bei der stat. Methode nach Du- 
BRISAY beobaclitet man bei gewohnlicher Temp. u. Dampfdrucken <  5,8 mm Ent
wasserung bis zu 1 Mol W. Nach Dampfdruekmessungen bei 80° existieren zwei Hydrate, 
mit 1 u. 2 Mol W. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 201. 669— 72. 14/10.1935.) G o t t f r .

Shoicłliro Nagai, Studien iiber die hydrothermalen Reaktionsprodukte ionhalłiger 
Subslanzen. II. (I. vgl. C. 1936. I. 524.) Untersucht wurden 7 Prodd., darunter japan. 
Bentonit, Bleicherde u. Kolloidcrde. 15—30% NaOH-Lsg. wirkte jedesmal 1 Stde. 
lang bei einem Dampfdruck yon 20—30 kg/qcm auf je 2 g Ton in Mengen von 5— 20 ccm 
ein. Bei hohem Kaolinitgeh. des Tons ist aueh der unl. Riickstand bei dieser Behandlung 
am groBten u. iibersteigt sogar um 11— 19% das ursprungliche Gewicht des Tons. 
Diese Reaktionsprodd. sind leicht in yerd. HC1 (5%ig) u. in 10% NaOH-Lsg. auf dem 
Wasserbad 1. Die Zus. der Reaktionsprodd. entspricht im Mittel etwa der Eormel 
Na20-A l20 3-2,1 S i02-1,4 H20 . Aueh diese Verss. ergeben also, daB unter hydrother
malen Bedingungen 1 Molekuł W. im Kaolin durch 1 Molekuł Na20  ersetzt werdon 
kann. Das gebildete Salz hat wie die Permutite die Eiihigkeit zum Basenaustausch, 
es bildet sich das Salz Ca0-Al20 3-2 S i02-H20  beim Erwarmen mit Ca+-haltigen Lsgg. 
Bleicherde u. Bentonite lassen sich sehr yiel leichter unter hydrothermalen Bedingungen 
zersetzen ais kaoUnithaltige Prodd., dementsprechend geniigt Erhitzen auf 151—152° 
im Wasserdampf (ca. 5 atu) u. der unl. Riickstand ist kleiner. Bei dieser Behandlung 
wird der yorwiegend in der Ausgangssubstanz yorhandene Montmorillonit (CaO, MgO)’ 
Al20 ,-5  S i02-m H 20  in die folgende Verb. iiberfiihrt: Na20 - 0,5 (CaO, MgO)-A120 3- 
2,5 S i02-n H 20 . Aueh diese mit Alkalilsgg. unter Druck behandelten Bentonite u. 
Bleicherden haben eine groBe Eiihigkeit zum Austausch von NasO gegen CaO. Die 
Behandlung der Tone mit Alkalilsg. bei Atmospharendruck fiihrt im allgemeinen nicht 
zu der Bldg. yon Permutiten, Zettlitzer Kaolin wurde jedoch hierbei zum Teil umgesetzt. 
Die Zus. der 1. u. unl. Bestandteile der kiinstlichen Permutite, die yorwiegend aus 
Rohstoffen japan. Ursprungs hergestellt wurden, wird zahlenmaBig in Tabellen wieder- 
gegoben. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 732B—737B. Dez. 1935. [Nach ongi. 
Ausz. ref.]) E l s n e r  v .  G r o n o w .

W. Kroll, Das duktile Chrom. Vf. beschreibt die Gewinnung von reinem Cr 
duroh Red. von CrCl3 oder von Cr20 3. Bei der Anwendung der Druckred. in der Bombę 
wird die Cr-Verb. mit doppelt dest. Ca in Form von PreBKngen zur Rk. gebracht. Man 
erhalt so Metallkomor bis zu etwa BohnengróBe, die warm schmiedbar sind. Da sieli 
diese Komer nicht brikettieren lassen, ist ihre Weiteryerarbeitung auf regelmaBig 
geformte Walzkorper nicht moglicli. Bei der Red. mit Ca in Salzschmelzen (CaCl2) 
findet keine Drucksteigerung statt u. man erhalt brikettierbares M etallpulyer. Dabei 
kann man entweder in einer leicliten geschlossenen Bombę erhitzen oder man nininit 
die Red. besser in einer mit Ca u. Ba gesatt. Sehmelzo von CaCla/BaClj u. iiberschussigem 
Ca in einem offenen Tiegel unter Ar vor. Die Beheizung erfolgte durch Hochfreąuenz; 
nach dem Losen des erhaltenen Cr-Pulyers in H N 03-haltigem W. wird zur Entfernung 
restlieher O xyde ein zweites Mai mit dem beschriebenen Salz u. Ca reduziert. Das 
Pulver wird bei 1300° im Hochvakuum entgast u. unter Ar-Druck von etwa 100 mm 
bei 1600—1700° auf einer BeO-Unterlage dicht gesintert. Der Sinterkórper ist bei 
1250° walzbar, die Erhitzung geschah in einer Schmelze von BaCl2 im Ni-Cr-Tiege. 
Das gewalztc Cr ist bei Zimmertemp. spróde u. wird boi maBiger Erhitzung yerfomibar. 
Es hat eine Brinellharte von etwa 150 im angelassenen Zustande. Die groBe FliicJitig- 
keit im Hochyakuum u. die starkę Angreifbarkeit durch die meisten Sauren, mit Aus- 
nahme von H N 03, die passiyiert, lassen yermutlich nur wenige N u t z a n w e n d u n g e  
zu. (Z. anorg. allg. Chem. 226. 23—32. 31/12. 1935. Luxemburg, Lab. Bel’Air.) WEiBKi-.-

Andrś Michel und Jacąues Bśnard, Uber die Formel des ferromagnetischen 
ozyds. Fiir das ferromagnet. Chromosyd werden in dor Literatur yerschiedene / ‘i,'a-
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angegeben (Cr30 4, Cr40 9> Cr60 9). Die Vff. untersuchen ein Praparat, daB sie durch 
Zers. yon Cr02Cl2 bei 360° erhielten, nach dem DEBYE-ScHERRER-Verf. u. mittel3 
therm. Analyse (Differentialmessung). Das Prod. war stark ferromagnet. u. erwies 
sich rontgenograph. ais ein Gemisch von Cr20 3, das uberschiissigen O gel. enthalt, 
mit dem ferromagnet. Chromoxyd. Aus der Intensitat der Interferenzen schatzen 
die Vff. das yorliegende Mischungsverhiiltnis der beiden Komponenten = 1 : 1 ;  eine 
chem. Trennung der Bestandteile war nicht moglich. Der CURIE-Punkt lag bei 116°. Die 
therm. Unters. des Gemisches zeigte, daB beim Erhitzen ein schwarzes Oxyd entsteht, 
daB nicht ferromagnet. ist u. bei sehr liohen Tempp. in Cr20 3 iibergeht. Die Rk. ver- 
lauft unter Warmeentw. u. O-Abgabe, die Gitterkonstante steigt von 5,27 A auf 5,33 A. 
Es handelt sich also um eine Lsg. yon O in Cr20 3 u. zwar losen ungefahr 8 Cr20 3 1 Atom O,
— Das Róntgenogramm des ferromagnet. Chromoxyds ist ident. mit dem von l\ln02, 
das deutet auf vóllige Analogie der Strukturen dieser beiden Verbb. hin. Die Gitter- 
abmessungen des Cr02 wurden zu a =  4,41 A, c =  2,86 A, c/a =  0,648 ermittelt. 
Jedes Cr-Atom besitzt zwei Nachbam im Abstande 2,86 A, dieser Wert findet sich 
auch in einer gesatt. Lsg. von Te in Chromtellur, die gleichfalls ferromagnet. ist. Die 
vorgeschlagene Formel Cr02 fiir das ferromagnet. Oxyd soli aucli anzeigen, daB es 
sich um ein n. Dioxyd handelt, das nicht mit einem Cr-Chromat Cr03-Cr20 3 ident. ist. 
(C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 2 0 0 . 1316—18. 1935.) W e i b k e .

H. W. K ohlschiitter und H. Siecke, Ober kompakl-disperse Słoffe: Einwirkung 
von Wasserstoffperozyd auf Eisen (3)-Hydroxyd. Auf Grund eingehender Vcrss. iiber 
die Abhangigkeit der H20 2-Zers. vom W.-Geh., vom Verteilungszustand u. von der 
Eeaktionsfahigkeit des pseudomorphen Hydroxyds (kompakt-disperses Hydroxyd; 
vgl. C. 1 9 3 3 . II. 3084) geben Vff. ein ausfiihrliches Bild der Struktur dieses Kórpers. 
(Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 4 1 . 851—60. Dez. 1935. Darmstadt, Inst. f. 
anorgan. u. physikal. Chem. d. Techn. Hochschule.) REUSCH.

Rtistii Meńmet und Gabriel Valensi, Die Dissozialion des Smithsonits. Es wird 
stat. die Zers. des Smithsonits, ZnCOs, untersucht. Die Zers. beginnt bei etwa 200° 
u. tritt sehr deutlich hervor zwischen 250 u. 300°. Diese Tempp. liegen jedoch zu tief, 
um ein wirkliches Gleicligewicht zu erreichen. Die yon anderen Forscliem angenom- 
mene Lóslichkeit yon ZnO in ZnC03 wird in Zweifel gezogen. (Buli. Soc. chim. France 
[5] 2. 1295— 1300. 1935.) G o t t f r ie d .

Marcel Guillot und Georges Geneslay, Uber die chemische Formel des Malachits. 
Die klass. Formel des Malachits ist 2 Cu0-C02-H20 . Alle synthet. dargestellten Mala- 
chite zeigen einen hoheren Wassergeh. Die Vff. stellen Malachit auf mehrere Arten 
synthet. dar: 1. Einw. bei 20 oder 100° von gesatt. Lsgg. von Na- oder K-Bicarbonat 
auf eine gesatt. Lsg. yon Cu-Sulfat; 2. Hydrolyse yerschiedener Alkalicupricarbonate 
u. 3. Hydrolyse des Cu(II)-Carboxydiammins. In allen Eallen ergab sich ein Prod. 
der Zus. 2 Cu0>C02* 1,33 H 20 ; das mikrokrystalline Pulver erwies sich mkr. ident. 
mit naturlichem Malachit. Ebenso stimmten Pulveraufnahmen der synthet. Prodd. 
u. des natiirlichcn Minerals yollkommen uberein. Infolgedessen wird ais neue Formel 
vorgeschlagen 8 CuO-4 C02-5 H 20 . (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 2 . 136—37. 
13/1.1936.) Go t t f r ie d .

0. Binder, Die themiisćlie Zerselzung des Pentahydrates von Kupfersulfat. Wird 
feingepulyertes CuS04-5 H 20  langsam im elektr. Ofen auf 650° erhitzt, so entsteht 
eme dunkelockergelbe Substanz, die weder metali. Cu noch Cu1 enthalt, sondem dio 
analyt. Zus. 2 Cu O ■ S 0 3 aufweist, stabil an Luft ist, jedoch unter dem EinfluB yon 
łeuchtigkeit leicht wieder in das gewohnliche Cun-Sulfat zuriickyerwandelt wird. 
t von 20° behandelt, entsteht das blaugriine Salz der Zus. 4 CuO- S 03- 4 H 20 .
Auch die Krystallform von 4 C u0-S03-4 H20  ist von der des 2 CuO • S 0 3 yerschieden, 

' ^urc  ̂ die Wiedergabe yon Róntgendiagrammen nachweist. Ein weiteres bas. 
bulfat erhalt Yf., wenn er das 2 C u0-S03 mit sd. W. behandelt. Analyt. besitzt das 
dabei erhaltene Prod. die Zus. 3 CuO ■ S 0 3- 2 H20 . Vf. gibt auch ein Róntgendiagramm 
weser Substanz wieder. Die gcfundenen 3 bas. Cu-Sulfate stehen mit dem Zustands- 

. pamm des Systems CuS04-H20  u. den darin gefundcnen Umwandlungspunkten 
c°- Widerspruch. (Vgl. C. 1 9 3 4 . II. 33. 1 9 3 5 . II. 27.) (C. R. hebd. Seances Acad.

201- 1035—36. 25/11. 1935.) E. H o f f m a n n .
Julius Meyer und Herbert MeiBner, Zur Kenntnis der Titanalaune. Eine unter 

sonderen Bedingungen hergestellte Titan (4)-sulfatlsg. wurde auf elektrolyt. Wege an 
mer Bleikathode reduziert; der Reduktionsgrad wurde durch Titration oder potentio- 
etr- kcintrolliert. Verschiedene Verss. ergaben, daB fiir die Bestandigkeit der Titan (3)-
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sulfatlsg. die Anwcsenheit einer gewissen Menge H2SO,, oder H' notwcndig ist. Bei 
den Verss., Titan (3)-alaune darzustellen, war zu beachten, daB in schwach sauren 
oder neutralen Lsgg. das Titan (3)-sulfat nicht bestandig ist u. daB sich in Ggw. von 
viel ELSO,, Titan (3)-sulfatschwefelsaure bildct. Im Gegensatz zu PlCCINI, sowie 
FoERSTER u. DlETHELM gelang es nicht, cinen reinen krystallin. Rubidiumtitan- 
alaun darzustellen. Dagegen konnte der Caesiumalaun durch Versetzen der Titan (3)- 
sulfatlsg. mit Caesiumsulfat erhalten werden; die Analyse bestatigte den Alaun. Verss., 
andere Alaunc zu erhalten (K, NH.,, Tl) schlugen fehl. Vff. vermuten, daB die Loslich- 
keit dieser Alaune grofler ist oder daB das Verhaltnis der Ionenradien, das nur beim 
Caesiumalaun zwischen 2 u. 3 liegt, die Alaunbldg. schwieriger maeht. (J. prakt. Chem. 
[N. F.] 1 4 3 . 70—81. 1935. Brcslau, Chem. Inst. d. Univ.) R e u s c h .

C. Mineralogisclie und geologische Chemie.
W. I. Wernadski, Uber einige aktuelle Próbleme der Radiogeologie. Betrachtungen 

iiber das Alter der altestcn Teile der Erde u. das Problem des Heliums ais ein MaB fiir 
den radioakt. Zerfall der Erde ais Ganzes genommen („Heliumatmung" der Erde). 
(Buli. Acad. Sći. U. R. S. S. [russ.: Iswestija Akademii Nauk S. S. S. R.] [7] 1935. 
1— 18.) K l e v e r .

R. J. Colony, Schillerstruktur. Die Schillerstruktur kommt durch Einschliisse 
von Magnetit u. Ilmenit in den Hornblenden verschiedener Gesteine zustande. Diese 
Struktur wird in anderen Fiillen durch hauchfeine Cberziige u. feinste Einschliisso 
von z. T. nicht bestimmbaren Mineralien in Silicatmineralien hervorgerufen. Hiiufig 
sind diese Einschliisse orientiert eingelagert. (Amer. Mineralogist 20. 828—37. Dez.
1935.) E n s z l in .

B. M. Shaub, Vcrdrangung in den ausgefiillłcn Bruchspalten. (Amer. Mineralogist
20. 875—80. Dez. 1935.) E n sz l in .

Agnes Engels, Zur chemischen Zusammensetzung des Sanidin-Anorthoklases vom 
Drachenfels, Siebengebirge. Zwei Analysen von Sanidinanorthoklasen vom Draclicnfels 
wurden angegeben. Dio chem. Zus. ist 46,6% Mi, 48,0% Ab, 4,9% An u. 0,5% Ce. 
(Zbl. Minerał., Geol. Paliiont., Abt. A. 1 9 3 6 . 9— 13.) E n sz l in .

Charles S. Pichamuthu, Uber Bababudanit, einen Natronamphibol, aus den ge- 
bandertm eisemchiissigen Quarzilen von Mysore, Indien. Der Bababudanit hat die 
Zus. 4 NaFenl(Si03)2-2 FeSi03-3 MgSiC3. In seinen chem. u. opt. Eigg. steht er 
dem Rhodusit nahe. Er ist ein sekundiires Minerał, welehes in den Quarziten am 
Rande der Kontaktzonen gebildet wurde u. nichts mit der Bldg. der Eisensteine zu 
tun hat. (Geol. Mag. 73 . 39— 45. Jan. 1936.) E n sz l in .

A. B. Edwards, Drei Olivinbasalt-Trachytprovinzen und einige Theorien der Pelro- 
genese. Die Unters. der 01ivin-Basalt-Trachyte von Victoria, der Kerguelen Insel u. 
von Otago, Neu Seeland, bestatigten die Theorie, daB Alkaligesteine normale Diffc- 
rentiationsprodd. der 01ivinbasalt Magmen darstellen konnen. (Proc. Roy. Soc. V ictona 
[N. S.] 48. 13— 26. Dez. 1935.) ENSZLIN-

D. Balsillie, Leucit - Basanit in Ost-Lołhian. (Geol. Mag. 73- 16—19. Jan-
1936.) E n szlin . _

Ń. L. Sharma und S. Purkayastha, Die schwereren Mineralien des „Erinpura
Gianits und Mikrogranits von Danta State (N . Oujrat). Der Granit ist reicher an schweron 
Mineralien ais der Mikrogranit. Die Menge schwankt zwischen 0,4 u. 15% im Granit 
u. 0,4—2% im Mikrogranit. Zirkon kommt in beiden vor u. maeht bis zu 40% “er 
schweren Mineralien aus. Sphen ist in beiden bis zu 60% der schweren Mineralien 
Torlianden. FluBspat ist ebenfalls haufig u. zwar im Granit bis 20% u- 'm Mikrogram 
von 2—6% der Schwermineralien. Homblende u. Biotit sind die hiiufigsten Schner- 
mineralien. Epidot u. Zoisit wurde ebenfalls festgestellt. (Proc. Indian Acad. oci. 
Sect. B. 2. 369—76. Okt. 1935.) E n s z l i n .

Waldemar T. Schaller, Monlicdlit von San Bernardino County, Califorma, «« 
die Monticellitreihe. In einem metamorphosierten Dolomit -\vurden Kórner von Mon i 
x:ellit gefunden, welehe das reinste bis jetzt analysierte Materiał dieses Minerals dar- 
stellen. Dieselben enthalten weniger ais 1,5% FeO +  MnO. Die Lichtbrechung 15 
a =  1,641, fi =  1,649 u. y =  1,655. Die Zusammenhange der 3 isomorphen rie> 
M g0-C a0-Si02 — FeO-CaO-SiOo — M n0-C a0-Si02 werden besprochen. Die kunst- 
lichen Monticellite aus Hochofenschlacken, welche von BeljaNKIN u- Iwais „ 
(C. 1 9 3 1 -  II. 1269) beschrieben wurden, passen sich nicht in dieses System  em.
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scheint, ais ob hicr eine Yertrotung von CaO durcli FeO Platz grcift. (Amor. Mine- 
ralogist 20. 815— 27. Dez. 1935.) E n s z l in .

V. Charrin, Der Onyx. Bericht iiber die in Frankreich yorkommenden Arten, 
ihr Aussehen u. ilire Eigg. (Rev. Matóriąux Construet. Trav. publ. 1 9 3 5 . 89 M—91 IM. 
Dez.) P l a t z m a n n .

Frederick H. Pough, Die Morphologie des Plienakits von zwei neuen Vorkommen. 
An den neuen Vorkk. wurden die Haufigkeit der Flaehen festgestellt. Es wurden
2 Typen angetroffen: der prismat., der kurzprismat. u. der rhomboedr. Mit den rliom- 
boedr. Krystallen kommt ein Beryli vor. Eine Reihe fur Phenakit neuer Flaehen 
wird angegeben. (Amer. Mineralogist 2 0 . 863—74. Dez. 1935.) ENSZLIN.

K. Chudoba, Dichte und chcmische Zusammenselzung der Plagioklase auf ternarer 
Grundlage. Die theoret. D. der Plagioklase auf ternarer Grundlage wird berechnet 
mit Hilfe der erweiterten TscHEBMAKsehen Formel. Die Kontrolle der errechneten 
Daten durch ermittelte Dichten gibt gute t)bereinstimmung. Die theoret. D. der End- 
glieder Ab, An u. Or wurden nach einem analyt.-geometr. Verf. neu ermittelt. Die
D.D. der iibrigen triklinen Feldspate wurden ebenfalls auf ternarer Grundlage errechnet, 
wobei die Abweichungcn yon den wirklichen D.D. auf eine zu niedrig ermittelte 
theoret. D. des Mi., sowie auf die ungleichen Mol.-Voll. der Endglieder zuriick- 
gefiihrt werden. Die Linien gleicher D.D. wurden in einem Dreieck An-Ab-Mi ein- 
gezeichnet. (Zbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1936- 1—8.) ENSZLIN.

D. P. Grigoriev, Ober die Krystallisation von rhombischem und monoklinem Pyroxen 
aus kiinstlichen Silicałschmelzen. Es wurden Schmelzen von MgO, CaC03 u. SiO; mit den 
Molekularverhaltnissen Mg2Si04: MgCaSi2O0 =  1: 1 unter Zusatz von 10% CaF2 
liergestellt. Nach dem Erkalten waren in den Diinnsehliffen rhomb. Pyroxenenstatite 
u. monokliner Pyroxen vom Diopsidtyp neben Glas nachzuweisen. Die opt. Verhaltnisse 
dieser Mineralien werden beschrieben. In den natiirlichen Gesteinen findet die Rk. 
Enstatit +  FI. =  Diopsid statt, welche durch die Ggw. von CaF2 stark gefórdert wird. 
In dem „Ti'ockensystem“ Ca0-M g0-Si02 krystallisiert Enstatit aus der FI. iiber- 
liaupt nicht, weil der Inversionspunkt KJinoenstatit—Enstatit niedriger liegt ais die 
Temp. der yollstandigen Erstarrung der Schmelzen. (Zbl. Minerał., Geol. Palaont., 
Abt. A. 19 3 5 . 353—57.) E n s z l in .

Gerald U. Greene, Das Vorkommen von Zinkblende in Ellsworth, Ohio. In Kon- 
kretionen wurde Zinkblende allein oder in Gemeinschaft mit Baryt oder Kalk fest
gestellt. (Amer. Mineralogist 2 0 . 882— 83. Dez. 1935.) E n s z l in .

Robert D. Butler, Mylonitische Zinkblende von Friedensvilłe, Pensylvania. Durch 
starkę Beanspruchung wurde die Zinkblende piast, deformiert u. weiterhin zu einer 
mylonit. Struktur zertrummert. Spater trat eine Rekrystallisation der Blende ein.
(Econ. Geol. 30 . 890—904. Dez. 1935.) E n s z l i n .

K. Chudoba, Die Licht• und Doppelbrechung der a-Zirkone. E in  griinłieher a-Zirkon 
von Ceylon mit der D. 4,150 hatte die Lichtbrechung (Na-Linie) o j  =  1,8629 u. 
£ =  1,8739. Zum Vergleich betragen die Werte fiir den c-Zirkon to =  1,8784 u. 
£ =  1,8949 (D. 2,276). An einem grunlichbraunen Zirkon von Ceylon mit der D. 4,150 
wurde das gleichzeitige Auftreten von a- u. 6-Zirkon (untergeordnet auch c-Zirkon) 
ani Aufbau eines Krystalls nacligewiesen. (Zbl. Minerał., Geol. Paliiont., Abt. A. 
1935. 362—67.) “ E n s z l i n .

— i Franzósische Zirkonmineralien. In Frakreich kommen Zirkonerze in der Um- 
gebung von Puy (Haute Loire) yor, besonders in den Seifen des Riou Pezouliou, ein 
Weiner ZufluB der Borne (NebenfluB der Loire). Da Zirkon im Basalt u. Pegmatit 
bzw. in dereń Verwitterungsprodd. yorkommt, diirften sich noch andere Lager in 

ankreich, besonders im Zentralmassiy, finden. (Ind. chimiąue 22. 405. 1935.) R e u s c h .
Margaret Fuller Boos, Einige Schwennineralien der Front Range-Granite. Die 

altesten prakambr. Granite enthalten radioakt. Mineralien. Sie sind charakterisiert 
durch die Vergesellschaftlichung yon Titanit, Apatit, Hornblende, Monazit. Die 
wanite mittleren Alters enthalten Apatit, Titanit, Zirkon, Allanit u. die jiingsten 
wanite gefśirbten Zirkon, Apatit, Allanit u. Turmalin. (J. Geology 43 . Part. II. 1033 
bis 1048. Nov./Dez. 1935.) E n s z l in .

Ed. PoHnard, Chemisch-mineralogische Untersuchung einiger krystalliner Gesteine 
'ws der Umgebung von Bondo, bei l'V d i, im Norden von Bdgiscli Kongo. Angabe von 

nalysen yon Monzonitgraniten, Akeritgraniten, Granodioriten, (Juarzitplagioklasoliten 
bros. (Publ. Congo belge Regions yoisines 1 9 3 4 /3 5 - 122—31.) E n s z l i n .
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R. Dana Russell, Die Mineralzusammensetzung des almosphdrischen Staubes, 
gesammelt in Balon Rouge, Louisiana. Dor Staub enthiilt eine groBe Menge von Mineralien 
u. einen hohen Prozentsatz an yulkan. Glas. Die beiden Staubproben wurden wahrend 
je eines Staubsturmes entnommen. (Amer. J. Soi. [Silliman] [5] 31 . 50—66. Jan.
1936.) E n s z l i n .

K ingsley C. Dunham, Krystalldrusen in den Laven der Ilawaiischen Insdn. 
Erganzungen zu der in  C. 1933. II. 3407 referiertcn Arbeit. (Amer. M ineralogist 20. 
880—82. Doz. 1935.) __________________  E n s z l in .

Carl Hintze, Handbuch der Mineralogie. Erg.-Bd.: Neuo Mineralien. Hrsg. von Gottlob
Linek. Lfg. 1. Borlin u. Leipzig: de Gruytor 1936. (160 S.) gr. 8°. Subskr.-Pr. 16.—.

D. Organiście Chemie.
D ,. A llgem eine und theoretische organische Chemie.

James K. Senior, Der Wert der Strukturtlieorie der organischen Chemie. I. Be- 
sprcehung der Vor- u . N achteile  organ. Strukturform eln. (J. chem . E ducat. 12. 409 
bis 414. 1935. Chicago, U n iv .) Co r te .

K. K. Dubrowai, Die Struktur der organischen Verbindungen. 2. Teil. (1. vgl. 
C. 1 9 3 6 .1. 530.) Aus den 1. c. gekennzeichneten Positionen u. rontgenoskop. Daten 
leitefc Yf. unter polem. Stellungnahme gegeniiber den geltenden Auffassungen, ins- 
besondere der Spannungstheorie, die Atomkonfigurationen aliphat. Ketten mit ein- 
facher, doppelter u. dreifacher Kohlenstoffbindung ab. — Ein dureh einfache C-C- 
Bindung (Radikal A) verbundenes inolekulares System aus C- u. H-Atomen ist nur 
dann in stabilem Gleiehgewieht, wenn die C-C-Verbindungslinie einen Winkel von 30“ 
bildet. Alsdann betragt der Abstand der C-Atome 1,54 • 10~s om u. die kleinste Ent- 
fernung der H-Atome voneinander 1,415-10-8 cm. In den KW-stoffen der Paraffin- 
reihe bilden die C-Atome eine im Zickzack angeordnete Kette, dereń Lange beim t)ber- 
gang zum naehsthóheren Homologen um 1,28-10~8 cm zunimmt. — Im Falle der C=C- 
Doppelbindung (Badikal B) befinden sich zwei tetraedr. Gebilde dann im Gleich- 
gewieht, wenn die Grundflachen beider Tetraeder in einer Ebene liegen. Der Abstand 
der C-Atome voneinander betragt 1,451-10-8 cm. — Bei der dreifachen C^=C-Bindung 
(Radikal C) sind die C-Atome 1,03-10~8 cm yoneinander entfernt. In allen Fallen aber 
ist die Distanz zwisehen einem C-Zentralatom u. einem H-Atom gleieh 1,54-10"8 cm. — 
Dio Abstande der C-Atome in den Methan-KW-stoffen sind dieselben wie im Diamanten, 
in den Athylen-KW-stoffen dieselben wie im Graphit. — Einzelheiten des Gedanken- 
ganges u. der Rechnung vgl. im Original. (Sozialist. Wiederaufbau Wiss. [russ.: Sso- 
zialistitscheskaja Rekonstrukzija i Nauka] 1935. Nr. 5. 44—67.) Ma u r a c h .

K. K. Dubrowai, Die Struktur der organischen Verbindungen. 3. Teil. (2. vgl. 
yorst. Ref.) Beschreibende u. zeichner. Darst. der Atomanordnung in folgenden Verbb.: 
Bzl. (2E0, 6 Radikale C; 2U3, 3U4), Hexametliylbenzol (6 Radikale D, 6 Radikale A; 
strukturell also vóllig verschieden von Bzl.), Diphenyl (dio Zentralachsen der beiden 
Bzl.-Keme bilden einen Winkel yon 40—50°), Cyclooctotetraen (3E0, 4 Radikale B,
4 Radikale C; 4U2, 4U4), Naphthalin (2E„, 2 Radikale D, 8 Radikale C; 2U3, <lUł, 
2U6, 2U„), Anthracen, Plienanthren, Cyclohexan u. andere alieyel. Verbb. (Sozialist. 
Wiederaufbau Wiss. [russ.: Ssozialistitseheskaja Rekonstrukzija i Nauka] 1935. Nr. 6. 
26—48.) M a u r a c h .

Henry E. Bent und R. G. Gould jr., Die Elektronenaffinitat freier Radikale.
V. Aromatische Derimte voni Dixanthyl und p,p'-Biphenylenbi-[diphenyhnethyl]. (IV. vgl. 
C. 1 9 3 2 . II. 2588.) Mit Hilfe der friiher beschriebenen Methode bestimmen Vff. die 
Elektronenaffinitat von Phenylxanthyl (I) u. a-Naphthylxanthyl (II). Die erhaltenen 
Werte unterscheiden sich nur wenig von denen der friiher untersuchten Radikak'. 
Eiir die Andei-ung der freien Energio bei der Addition von Na wurden bei 1 16,9 u- , 
16,7 Cal gefunden. Vergleieh des fiir I  erhaltenen Wertes mit dem von Triphenylmetny 
(17,9) zeigt, daB die Einfiihrung eines O-Atoms in die o-Stellung zweier Phenylgmppeii 
die freie Energie um 1 Cal emiedrigt. 1'erner wurde gefunden, daB p,p'-Bipienylen- 
bi-[diphenylmethyl] (III) Na leichter addiert ais Triphenylmethyl (IV). Die Andcrunj 
der freien Energie bei der Addition von Na in Bzl. (+ 3%  A.) betrug bei III 22,6 u- e
IV 18,9 Cal. Die Rk.-Eahigkeit yon III gegeniiber Na ist zum Teil eine notwenoin 
Folgę dessen, daB die Resonanzenergie der freien Radikalform von HI gróBer ist 
die yon IV, u. daB zur Umwandlung einer Doppelbindung in eine einfache Bmdu 0



1936. I. D,. A l l g e h e i n e  u . t h e o r e t is c h e  o r g a n is c h e  Cu e m i e . 2319

(Ubergang von der cliinoiden Form in eino Radikalform) weniger Energie nótig ist, 
ais zur Brechung einer einfaehen Bindung. Bezuglich weiterer Einzelheiten sowie 
der Verss. vgl. das Original. (J. Amer. chem. Soe. 57 . 1217—20.1935. Cambridge, Mass., 
Haryard Uniy.) Co r t e .

Henry E. Bent und Earle S. Ebers, Die Elektronenaffinitat frcier Radikale.
VI. Die Starkę der O—C-Bindung in einigen substiluierten DizantKylen. (V. ygl. vorst.
Ref.) Wie in friiheren Mitteilungen gezeigt wurde, wird die Anderung der freien Energie 
bei der Addition von Na an freie Radikale nur sehr wenig yon der Natur der am Zentral- 
C-Atom haftenden Gruppen beeinfluBt. Dadurch ist es moglich, die Bindungsfestigkeit 
von C—C-Bindungen in Verbb. zu berechnen, die nieht merklich in freie Radikale 
dissoziiert sind, yorausgesetzt, daB mit yerd. Na-Amalgam, in dem die Aktiyitat des 
Na bekannt ist, ein Gleichgewieht erreicht werden kann. Die Aktiyitatszunahme des 
Na, die zur Erreichung einer Addition an die C—C-Bindung notwendig ist, ist dann 
cin MaB fiir die Starkę dieser Bindung. Untersueht wurden Verbb. der Xanthylreihe 
mit aliphat. Substituenten. Um den EinfluB einer aliphat. Gruppe auf die Elektronen
affinitat freier Radikale kennen zu lernen, wurde zunachst Diisopropyldizanthyl unter- 
sucht, das bei gewóhnlicher Temp. nahezu yollig dissoziiert ist. Fiir Isopropylzanthyl 
wurde eine etwas kleinere Elektronenaffinitat gefunden ais fiir die anderen bisher 
unt-ersuchten Verbb. Mit Hilfe dieses Wertes konnten dann aus den fiir Di-n-butyl- 
dimnthyl, Di-\phenylathyl]-dixanthyl u. Dibenzyldizanthyl erhaltenen Gleichgewichts- 
daten die Dissoziationswarmen der C—C-Bindungen dieser Verbb. berechnet werden. 
Fiir Dibenzyldixanthyl ergab sieh eine Dissoziationswarme von 17 Cal u. fiir Di-n-butyl- 
dixanthyl eine solche yon 16 Cal. Die Dissoziationswarme yon Di-[phenylathyl]- 
dixanthyl unterscheidet sich wenig yon der der beiden anderen Verbb. — Nach Yff. 
sprechen allo bisher yorliegenden Vers.-Ergebnisse dafiir, daB im Hemphenyldthan 
u. wahrscheinlich auch in allen anderen Athanen, die in freie Radikale dissoziieren, 
die Athanbindung schwacher ist ais eine n. C—C-Bindung. Die thermodynam. Daten 
geben fur diesen Effekt keine Erklarung, doch ist anzunehmen, daB die Hiiufung von 
Substituenten in yielen Fallen dafur yerantwortlich ist, daB die C-Atome nicht dicht 
genug zusammenkommen kónnen, um eine n. Bindung zu bilden. Bezuglich weiterer 
Einzelheiten u. Verss. muB auf das Original yerwiesen werden. (J. Amer. chem. Soc. 57- 
1242— 46. 1935. Cambridge, Mass., Harvard Uniy.) C o r t e .

Henry E. Bent und Maurice Dorfman, Die Elektronenaffinitat freier Radikale.
VII. Triphenylbor und Tri-a.-naphtliylbor. (VI. ygl. vorst. Ref.) Wenn auch im all- 
gemeinen Triphenylbor (I) nicht ais ein freies Radikal angesehen wird, so zeigt sich 
doch in seinem Verh. gegeniiber Na eine groBe Ahnlichkeit mit Triphenylmethyl (II). 
Sowohl I wie II addieren Na aus Na-Amalgam u. in beiden Fallen kann das Na durch 
Hg wieder entfemt werden (vgl. K r a u s e  u . P o la c k ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 5 9  [1926]. 
777, u. B e n t ,  C. 1 9 3 1 . II. 1984). Beim Schiitteln von I mit 40°/oig. Na-Amalgam 
bildet sich schnell u. quantitativ die Na-Additionsverb., die aber beim Schiitteln mit 
Hg das Na im Gegensatz zu II nur sehr langsam wieder abgibt. Die Na-Additionsverb. 
von I ist? gelb, doch yerschwindet die Farbę ganz, wenn ein Teil des Na durch Schiitteln 
mit verd. Na-Amalgam oder Hg entfemt wird. Wurde in I  nur 1/5 der aquivalenten 
Menge Na eingefiihrt, so blieb die Lsg. ebenfalls farblos. Diese Erscheinung wird auf 
die Bldg. einer Additionsyerb. aus I u. der Na-Verb. yon I zuruckgefiihrt. Diese

0 0
\ __ b +  :i i :  • b  :<( )> ->  \  ) >: b  : Ń k : • b  :<(___/> <C b  • : b  . ' \  )>

" 0  0 .............................................................................................., , Vł. \ /  \ /  v  a v  s y  b v
Aaoitionsyerb. kann bedeutend bestandiger sein ais die meisten Verbb. dieses Typus, 

bei ihr eine Resonanzmóglichkeit yorliegt (A u. B). Da A u. B ident. sind, ist zu 
wwarten, daB die Resonanzenergie einen ziemlich stark stabilisierenden EinfluB auf 

Verb._ ausubt. Die Anderung der freien Energie bei der Addition von Na betragt 
5 H.50 Cal. — Tri-a-naphthylbor (III) bildet eine braune Mono-Na-Verb. u. eine 
x Verb. Die Mono-Na-Verb. yon III zeigt dieselben Eigg. wie die von I. Fiir 
Anderung der freien Energie bei der Na-Addition wurden 11,2 Cal gefunden. HI 

eagiert auch mit K unter Bldg. einer sehr dunklen Verb., die in ihrer Farbę dem Di-
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Na-Deriv. ahnlich ist. Das 2. Na-Atom wird von III bei weitem weniger festgehalten 
ais das 1. u. reagiert z. B. sofort mit III. Beziiglich experimentcller Einzelheiten vgl. 
Original. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1259—61. 1935. Cambridge, Mass., Harvard 
Univ.) Co r t e .

Henry E. Bent und Maurice Dorfman, Die Elcktronenaffinildt freier Radikale.
VIII. Diphenylanisylmethyl und die Farbę seiner Nalriumaddilionsrerbindung. (VII. vgl. 
vorst. Ref.) Diphenylanisylmethyl yerbindet sieli mit Na gemiiB der Gleichung 
Na +  R =  NaR, wie dies aueh bei anderen freien Radikalen beobachtet wurde. Die 
Anderung der freien Energie betragt bei dieser Rk. 15,7 Cal u. ist somit etwas kleiner 
ais beim Triphenylmethyl. Dieser Wert pafit gut zu den fiir Phenylxanthyl u. a-Naph- 
thylxanthyl erhaltenen (vgl. VI. TMitt.); diese Verbb. gaben aueh niedrigere Werte ais 
Triphenylmethyl u. enthalten ebenfalls ein O-Atom. Beim Diphenylanisylmethyl 
kann aber noch eine 2. Rk., vom folgenden Typus, auftreten: NaR +  R =  NaR2. 
Eine Folgę dieser Rk. u. der Entfernung des Prod. der 1. Rk. ist, daB sich die freio 
Energie starker andert, u. der Wert von 18,3 Cal, der frulier (C. 1 9 3 2 . II. 2588) an- 
gegeben wurde, bezieht sich auf die Verb. NaR,. In Obereinstimmung liiermit fanden 
Vff., daB die Extinktionskoeffizienten die vóllige Entfernung von NaR durch R an- 
zeigen. Ungekliirt bleibt nur, warum bei den fruheren Verss. die 2. Rk. bei der Best. 
der Gleichgewichtskonstanten immer eintrat, wahrend sie bei den jetzt ausgefiihrten 
Bestst. nicht beobachtet wurde. Móglicherweise war bei den fruheren Verss. immer 
ein Katalysator zugegen, der bei den jetzt durchgefiihrten Verss. nieht yorhanden 
war. Beziiglich weiterer Einzelheiten vgl. das Original. (J. Amer. chem. Soc. 57. 
1452—55. 1935. Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Co r t e .

Maurice Dorfman, Die Elektronenaffinitdt freier Radikale. IX. Pentaphenyl- 
dthyl und Biphenylentriphenyldthyl. (VIII. vgl. vorst. Ref.) Fiir Pentaphenylathyl (I) 
u. Biphenylentriphenyldthyl (II) wurde die Anderung der freien Energie bei der Addition 
von Na (Na +  R =  Na+ -+- R~) bestimmt. Fiir I wurden 19,9 Cal u. fiir II 19,8 Cal 
gefunden. Dadurcli wird die schon in den fruheren Mitteilungen ausgesprochene An- 
nahme bestatigt, daB die Elektronenaffinitat eines freien organ. C-Radikals in erster 
Annaherung eine Konstanto ist. Werden die bisher untersuchten Radikale nach stei
gender Energieanderung bei der Addition von Na angeordnet, so ergibt sich mit Aus- 
nahme der Ó-haltigen Radikale dieselbe Reihenfolge, in der aueh die entsprechenden 
Athane zur Dissoziation in freio Radikale neigen. Diese Tatsache legt die Annahm e  
nahe, daB zumindest einige Faktoren sowohl bei dem einen, ais aueh bei dem anderen 
Vorgang eine Rolle spielen, so daB, da ster. Hinderung bei der Na-Addition wahrschein- 
lich keine Rolle spielt, die Resonanzenergie des freien Radikals u. des negatiyen Ions 
der gesamten Resonanzenergie proportional ist. Besonderer Beriicksichtigung bedarf 
dabei nur, daB Phenyldibiphenylmetliyl, Biphenylentriphenylathyl u. Pentaphenyl
athyl dieselbe Energieanderung bei der Na-Addition aufweisen. In diesen Verbb. sind 
3 Benzolringe nicht an das Zentral-C-Atom gebunden, so daB zu erwarten ist, daB 
sie nicht viel zur Resonanzenergie des freien Radikals beitragen, doch ist zu yermuten, 
daB diese Verbb. eine groBe Resonanzenergie besitzen. Dies laBt yermuten, daB die 
folgenden Strukturen eine Rolle spielen (die 2. Struktur soli nicht aussagen, daB Penta
phenylathyl wirklich dissoziiert, sondem nur, daB die bei einer Spaltung der Bindung 
zwischen den Zentralatomen hinzukommende Resonanzenergie geniigend groB ist, 
um oinen betrachtliclien Tcil zur Stabilitat von Pentaphenylathyl ais ganzem bei- 
zutragen):

<n>-—d>
<n>—̂ <=>- - o

Diese Vorstellungen tragen aueh dem Verh. der Cl-Derivv. Reehnung. Die Additio* 
von Cl erzeugt eine unpolare Bindung, die im wesentlichen der im Athan analog lS • 
Es laBt sich dann vorhersagen, daB Cl am leiehtesten von den Verbb. abgegeben wira, 
dereń Athane am leiehtesten in frcie Radikale dissoziieren. Die Resonanzenergie c 
freien Radikals fordert in beiden Fallen die Dissoziation. In Ubereinstimmung nu 
dieser Vorstellung gibt Pentaphenylchloriithan sein Cl beim Kp. des A. ab. Triphenj - 
chlormethan gibt sein Cl weniger leicht ab, reagiert aber schnell in Lsg. bei gewohniic
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Temp. mit Ag, Hg u. anderen Metallen, wahrend Chlormetlian unter all diesen Be- 
dingungen sein Chlor nicht abgibt. Beziiglich weiterer Einzelheiten, sowie der Darst. 
von Pentaphenylathyl, die ausfuhrlich beschrieben wird, vgl. das Original. (J. Amer. 
chem. Soc. 57. 1455—59. 1935. Cambridge, Mass., Harvard Univ.) Co r t e .

Niels Berg, Uber hoclimolekulare Stoffe. Obersicht iiber die modernen theoret. 
Anschauungen auf diesem Gebiet. (Kem. Manedsbl. nord. Handelsbl. kem. Ind. 16. 
133—36. Nov. 1935.) W il l s t a e d t .

J. Marchlewska, Yiseosital der Losungen hochmolekularer V erbindungen, ins- 
besondere der Gellulose. Uberbliok der Literatur. (Przemyśl Chem. 19. 160—69. 210 
bis 217. 1935.) S c h o n f e l d .

Friedrich Halle und W ilhelm Hofmann, Faserdiagramm von Polywnyialkohol. 
Róntgenaufnahmen mit CuK«-Strahlung an ungedehnten Filmen oder Faden von 
Polyvinylalkohol ergeben ein amorphes Diagramm mit 4—5 Interferenzen. Dehnung 
in der Kalte bewirkt aąuatorialc Verstiirkung der Interferenzen ais Zeichen einer un- 
vollkommenen Orientierung. Nach Dehnung im Luftbad bei 90—100° bis zu 7000% 
wurde ein typ. Faserdiagramm erhalten mit einer Faserachse von 2,57 A; dies ent- 
spricht etwa der Lange der Kante eines C-Tetraeders. Die Substanz ist wahrschein- 
licli monoklin. Auswertung der Diagramme gelang yorlaufig nicht. D. 1,581. (Natur- 
wiss. 23. 770. 8/11. 1935. Ludwigshafen a. Rh. u. Berlin-Charlottenburg.) G o t t f r .

Kurt Sennewald und Lothar Birckenbach, Mechanismus und Warmeentwicklung 
der Knallsaurepolymerisation. 5. Mitt. uber die Knallsaure. (4. vgl. C. 1934. II. 2520.) 
Die Yff. bestimmten die Polymerisationswarme der Knallsaure u. stellten auf Grund 
dieser, reaktionskinet. u. prśiparatiyer Verss. einen Mechanismus der Knallsaure- 
polymerisation auf. Die Polymerisationswarme wurde zunachst in stark mineralsaurer 
Lsg. bestimmt; diese Best. bereitete Schwierigkeiten, da die beim Verschwinden einer 
bestimmten Knallsiiuremenge entwickelte Warmemenge mit der Dauer des Vers. stark 
anstieg. Dieser Effekt ist auf die Bldg. eines Zwischenprod. vor Beginn der Messung 
zuriickzufuhren. Durch Extrapolation auf eine theoret. Anfangskonz. erhielten die Vff. 
ais Polymerisationswarme in mineralsaurer, etwa 0,4-n. Lsg. 34,5 kcal. Messungen in 
neutraler Lsg., in der die Polymerisationsgeschwindigkeit etwa 10-mal so groB ist, cr- 
gaben Werte, die um 20°/o hoher liegen, namlich 40 kcal. — Reaktionskinet. Unterss. 
zeigten, daB die Gescliwindigkeit der Knallsaurepolymerisation in Lsgg., die mehr ais
0,15-n. an H2S 0 4 sind, prakt. yon dem Mineralsiiuregeh. unabhangig sind. Das Ver- 
schwinden der Knallsaure kommt dann einer Rk. zweiter Ordnung sehr nahe. Mit ab- 
nehmendem jNIineralsauregeh. wird die Polymerisationsgeschwindigkeit immer groBer 
u. die Rk. nahert sich der ersten Ordnung. Auf Grund ihrer Unterss. geben die Vff. 
folgenden Mechanismus der Knallsaurepolymerisation an, der auch durch Isolierung der 
Zwischenprodd. gestutzt wurde: 1. In stark sauren Lsgg. (mehr ais 0,15-n.) erfolgt das 
Verschwinden der Knallsaure vorwiegend nur durch Zusammentritt zweier Moll. (I), 
im Widersprueh zu der seitherigen Meinung. Diese Rk. wird von dem gcgenseitigen 
Absattigungsbestreben der 2-wertigen C-Atome ausgel. Dabei wird ais erstes Prod. 
Dicarbonyldioxim gebildet. Je groBer die Konz. dieses Primarprod. wird, um so mehr 
beteiligt sich am Knallsaureyerbraueh eine zweite Rk. (II). Der %-Satz der Knallsaure, 
der in trimolekulare Polymerisationsprodd. iibergeht, ist ein sehr betrachtlicher. Aus 
dem Teil des nach Rk. I gebildeten Dicarbonyldioxims, der nicht nach II weiterreagiert, 
entsteht schlieBIich durch Vereinigung zweier Moll. die Isocyanilsaure (III). 2. In Lsgg.,

I HOHO +  C N O H ---------V  HONG =  CNOH ^  n 0 J _ c

II HOXC =  CNOH +  OHNC -------->- (HONC)j Nj| L = 0

dereń Mineralsauregehh. zwischen 0,15- u. 0,01-n. liegen, werden Rk. I u. II beschleunigt;
II jedoch starker ais I. Zugleich yerliert die Polymerisationsrk. immer mehr den 
Charakter einer bimolekularen Rk., u. ais Endprodd. treten die aus dem Dicarbonyl- 
aioxim allein hervorgehcnden Polymerisationsprodd. (Isocyanilsaure) immer mehr 

^sS8-> dereń Mineralsauregehh. unter 0,01 liegen, hat sich das Verhaltnis 
oer Rk.-Geschwindigkeiten so weit yerschoben, daB die Polymerisation nur noch nach 
Weichung II unter Bldg. trimolekularer Rk.-Prodd. vor sich geht. Aus diesem Grunde 
ist auch die Polymerisationswarme in neutralen Lsgg. groBer; es werden in diesem Fali 
Prakt nur die energiearmsten, trimolekularen Prodd. gebildet, wahrend in den sauren 

8E- betrachtliche Mengen di- u. tetramolekulare Polymerisationsprodd. yon noch er-
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lieblichom Energiegeh. ais Endprodd. gebildet werden. Es werden sehlieBlich einigo 
Widerspriiche zwischen dem Rk.-Schema u. den Verss. besproehon u. gekliirt. (Liebigs 
Ann. Chem. 5 2 0 . 201—34. 15/10. 1935. Clausthal, Chem. Inst. d. Bergakademie.) J u z a .

Shinroku W atanabś und A tsushi Watanabś, Morphologisćhe und optische 
Untersuchungen von Acetylsalicylsdure. Acetylsalicylsdure (Aspirin) von B a y e r  u .
5 japan. Herstellerfirmen werden yergliohen. Dio Praparate zeigen verschiedenen 
Krystallhabitus (Photographien u. Zeielmungen im Original). Krystallisation aus 
Methylalkohol bei Zimmertemp. liefert Prismen langs a oder dicko Tafeln, bei 50—60° 
entstehen tiifelige Krystalle parallel (001) u. langlich nach 6 (BAYER-Aspirin). Gonio- 
metr. Messungen ergoben f) =  95° 27', a: b: c =  1,7120: 1: 1,680„. Nach róntgeno- 
grapli. Unters. ist fiir o der halbo Wert zu setzen. Die Ebeno der opt. Achsen steht 
senkrecht auf (010). Die Brechungsindices sind na =  1,502; n/j =  1,640; ny — 1,652. 
Daraus crrechnet sich ais Achsenwinkel 31° 57' (opt. gefunden 30° 30'). (Proc. Imp. 
Acad. Tokyo 11 . 379— 80. Nov. 1935. Sendai, Tohoku Imp. Univ. Inst. Minerał. Petr. 
Economic Geol. [Orig.: engl.]) H a l l e .

Shukusukś Kozu und K atsutoshi Takanś, Zelldimensionen und Raumgruppe 
von Acetylsalicylsdure. Róntgenograph. Unters. von Acetylsalicylsaure gibt folgende 
Dimensionen der Elementarzelle: a =  11,36; b =  13,22; c =  22,30 A; f) =  94°. Die 
Zelldimensionen von Krystallen yerschiedener Herstellerfirmen weichen um ±2%  
von dicsen Werten ab. Auf Grund der gefundenen D. 1,35 u. des Mol.-Gew. ergebcn 
sich 15 Molekule ais Inhalt der Elementarzelle. Diese krystallograph. merkwiirdige 
Zahl ist nicht durch Fehler der D.-Best. zu erklaren. Baumgruppe ist C2h2 oder C2 . 
(Proc. Imp. Acad. Tokyo 11 . 381—82. Nov. 1935. Sendai, Tohoku Imp. Univ. Inst. 
Minerał. Petr. Economic Geol. [Orig,: ongi.]) H a l l e .

Franciszek Adamanis, Ubergang des Umwandlungspunktes einer bindren Ver- 
bindung in ein ternares Eutektikum. X. System: Hamstoff-Veronal- Resorcin. (IX. vgl. 
C. 1 9 3 6 .1. 1204.) Das Auftreten einer binaren Verb. auf einer Seite des Konz.-Dreiecks 
ruft in ternaren Systemen 2 Arten des Krystallisationsverlaufs hervor: 1. Auftreten 
von 2 ternaren Eutektika; 2. Auftreten eines ternaren Eutektikums u. eines Peritekti- 
kums. Schmilzt die auftretende binare Yerb. homogen, so kónnen beide Ealle ein- 
treten; schm. die Verb. inkongruent, so ist aus der Literatur nur der zweite Krystalli- 
sationsfall bekannt. Der erste Fali, d. h. Ubergang des Umwandlungspunktes des 
binaren Systems in ein ternares, trat auf im System Yeronal-Harnstoff-Resorcin. 
Das System weist 4 charakterist. Punkte auf: 1. Eutektikum bei 84,2°; Zus. 45,5% 
Harnstoff, 33,0% Resorcin, 21,5% Veronal. 2. Eutektikum mit der Schmelztemp. 
89,8°; Zus. 25,5% Harnstoff, 38,0% Resorcin, 36,5% Veronal. 3. Eutektikum 70,2°; 
Zus. 10,0% Harnstoff, 61,5% Resorcin, 28,5% Veronal. 4. Peritektikum bei 75,0°; 
Zus. 12,5% Harnstoff, 57,0% Resorcin u. 30,5% Veronal. In dem System wurde, 
wie erwahnt, der noch unbckannte Ubergang des Umwandlungspunktes einer in
kongruent schm. binaren Verb. in ein ternares Eutektikum u. nicht in ein Peritektikum  
gefunden. (Roczniki Chem. 1 5 . 546— 53. 1935. Posen, Univ.) SCHONFELD.

Piętro Spinoglio und Giuliana Ravenna, Die Systeme. Naphthalin-Aceton und 
Diphenyl-Aceton und die Loslichkeit einer dritten Substanz in denselben. Vff. unter
suchen Lsgg. yerschiedener Konz. yon Naphthalin in Aceton u. von Diphenyl in Aceton, 
bei denen charakterist. ist, daB dereń Lósungswarme gleich der Schmelzwarme des 
Gelósten ist, u. bestimmen die Loslichkeit einer dritten Substanz, des CdJ2 in diesen 
Lsgg. Es wird festgestellt, daB diese Loslichkeit in den yerschiedenen Lsgg. konstant 
u. gleich der im reinen Lósungsm. unabhangig von der Ggw. des Naphthalins oder des 
Diphenyls bleibt. AuBerdem wurde beobachtet, daB die Loslichkeit des CdJ2 jo nach 
der yerschiedenen Dest. des angewandten Acetons etwas yersehieden war, wohl wegeu 
der Spuren von W., die das Aceton zuriickhalt. In Anbetracht der Indiffcrenz u. des 
Fehlens einer reziproken Einw. zwischen KW-stoff u. Lósungsm. werden noch einige 
Verss, ausgefiihrt mit Systemen W.-Aceton-Ndphthalin yerschiedener Konz., wobei 
beobachtet wird, daB der KW-stoff niemals die Trennung des Systems W.-Acclon- 
Naphthalin in zwei Schichten bewirkt. (Gazz. chim. ital. 6 5 . 668—78. 1935. Padua, 
Univ.) _ F ie d l e r .

N. G. Gajendragad und S. K . K. Jatkar, Das Oleichgewicht zwischen ■
alkohol, Propylather und Wasser bei 190°. Vff. untersuchen mit der friiher b e s c h n e b e n  
Methode (C. 19 3 3 . I. 370) unter Anwendung eines besonderen Analysenverf. (Nanere 
s. im Original) das Gleichgewicht zwischen n-Propylalkohol, Propylather u. W. :
eines Kaliumalaunkatalysators. Die fiir die Atherbldg. optimale Temp. ist 1JU ,
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welcher der Alkohol zu 84% umgewandelt wird entsprechend einer Gleiehgewichts- 
konstante K v =  8 (ICV — GPnO X Clh0/C2Pr0U; Pr =  Propyl). Bei hoheren Tempp. 
treten Nebenrkk. auf, bei niedrigeren Tempp. verliiuft die Rk. viel lang8amer. Durch 
Unters. der Gegenrk. werden die Ergebniase bestatigt. Bei der Bldg. von Propylen aus 
Propylalkohol kann Propylather ais Zwischenprod. nicht auftreten, weil Verss. ergeben, 
daB Propylather gegeniiber der Wrkg. des Katalysators viel stabiler ist ais Propyl- 
alkohol. (J. Indian chem. Soe. 12. 486—93. 1935. Bangalore, Indian Inst. of Science, 
Department of General Chemistry.) Ge h l e n .

Fred Fairbrother und Ernest Warhurst, Die Geschwindigkeit der Reaktion von 
Natriumatomen mil Chlor-, Brom- und Jodbcnzol. Die Geschwindigkeit der Rk. von 
Chlor-, Brom- u. Jodbenzol mit Na-Dampf wird durch Best. der mittleren Lebens- 
dauer der Na-Atome im Rk.-GefaB gemessen. Die experimentello Ausfiihrung war 
ahnlicli ivio die von FROMMER u . P o l a n y i  (C. 1934. II. 2352), dereń Apparatur in 
einigen Punkten zwecks leichterer Handhabung u. Erhóhung der MeBgenauigkeit 
abgeandert wurde. Die Aktivierungswarmc A der Rk. wird aus der StoBausbeute unter 
Verwendung eines von v. H a r t e l  u. P o l a n y i  (C. 1931 .1 .1876) angenommenen Wertes 
fur den wirksamen StoBąuerschnitt von 3,5-10-16 qcm mittels der Formel ZJZ0 =  
c-A/RT (Ze/Z„ =  StoBausbeute) berechnet. Es ergeben sich folgendo Werte:_______

Reaktion Temp. StoBausbeute Aktivierungsenergie

C,H5C1 +  Na . . . 281° .1:1980 8250 cal.
C8H6Br +  Na . . . 244° 1:30,3 3520 „

-)- Na 227° 1:2,31 835 „
Fiir die Geschwindigkeitskonstante der Rk. C0H 5Br Na ergibt die Messung bei 244° 
einen Wert von 1,62-1013 (cm3 mol- 1 sec-1). Fiir die Rkk. C0H5C1 +  Na u. CaH5J +  Na 
haben die aus den Aktivierungsenergien fiir dieselbe Temp. berechneten Geschwindig- 
keitekonstanten, bzw. die Werte 1J54-1011 u. 2,12-1014. Aus dem Vergleich dieser 
Resultate mit den von v. H a r t e l  u . P o l a n y i  (C. 1931-1 . 1876) u. von H e l l e r  (un- 
veroffentliclite Verss.) mit der Methode der Diffusionsflamme erhaltenen Ergebnissen 
folgt, dafi die Arylhalogenide mit Na-Dampf in der Gasphase ebenso sehnell oder 
schneller reagieren wie die entsprechenden einfaehen aliphat. Halogenide u. daB das 
Verhaltnis der Gesehwindigkeiten der Rkk. mit den Chlor-, Brom- u. Jodverbb. in der 
aliphat. u. aromat. Reihe dasselbe ist. Vff. diskutieren im Sinne von M e e r  u . POLANYI 
(C-1933. I. 1397) den Untersehied der Rk. einer Halogenyerb. mit einem Na-Atom u. 
mit einem negativen łon. (Trans. Faraday Soc. 31. 987—98. 1935. Manchester, Univ., 
Chem. Dep.) G e h le n .

P. H. Hermans, Ober den Meehanismus der Reakłionen der Diacylperoxyde mit 
underen organischen Substanzen und iiber dereń thermische Zersetzung. Die teilweise 
unter MitwTkg. der Lósungsmm. (aromat, u. aliphat. KW-stoffe, Alkohole, aliphat. 
Halogenyerbb.) stattfindende tlierm. Zers. der Benzoylacylperoxyde C6H6-C 0-0*0-  
COR fl-ird an Hand der Literatur eingehend besprochen. Der Verlauf der komplizierten 
Rk. ist nur zu verstehen, wcnn man eine doppelte Umsetzung des urspriinglichen 
Perosyds mit dem Losungsm. ais erste Reaktionsphase annimmt, bei der neue Diacyl- 
perosyde gebildet werden. Die iibrigen Rk.-Prodd. kónnen samtlieh ais Zers.- u. Um- 
lagerungsprodd. dieser neu gebildeten Peroxyde bzw. ais Prodd. der weiteren Einw. 
der neuen Peroxyde nach dem gleichen Schema aufgefaBt werden. Ein Teil der ent- 
wickelten CO, sowie die gebildete Benzoesaure entstammen der Zers. eines intermediar 
gebildeten Benzoyłformylperoxyds. Wegen Einzelheiten muB auf das Original ver- 
wiesen werden. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 760—67. 15/10. 1935. 
Breda;) Os t e r t a g .

Hatsusaka Katoh, Untersuchungen uber die Perkinsche Reaktion. III. Ober die 
ftondensation von Saurechloriden mit Benzaldehyd. (II. vgl. C. 1934. I. 2412.) Bei 
~rr PERKlNschen Rk. kondensieren sich nur Saureanhydride, wahrend Sauren, Salze 
°der Ester keine Kondensation eingehen. Dieser Untersehied ist wahrscheinlich darauf 
zuriickzufuhren, daB beispielsweise in der Essigsaurereihe die CH3-COOH-Gruppe in 
\ erb. mit dem Aeetylradikal wirksamer ist ais die OH-, NaO- oder C2H50-Gruppe. 
Łs scheint daher, daB im allgemeinen die Neigung des Saureradikals, sich mit dem Alde
hyd umzusetzen, u. die negative Eig. der Atomgruppe, die an den Saurerest gebunden 
wt, parallel geht, so daB anzunehmen ist, daB sich Saurechloride ebenfalls mit Alde- 
“J’den kondensieren lassen, wie dies bereits von B e r t a g n in i  (Liebigs Ann. Chem.
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100 [1856]. 126) gezeigt worden ist. Bei der Wiederholung der Verss. von B e r t a g n i n i  
wurde beim Erhitzen von Acetylchlorid u. Benzaldehyd im. geschlossenen Rohr eine 
Spur Zimtsaure isoliert. Wurde in Ggw. yon Triathylamin erhitzt, so wurden 12% 
Zimtsiiuro erhalten. Hierdureh ist bewiesen, daB Siturechlorid genau so wie Saure- 
anhydrid PERKINsche Rk. eingelien kann. Femer wurden noch weiterc Verss. zur 
Kondensation von Plienylessigsaure-, n-Buttersdure-, fS-Methylcrotonsdure-, f}-Plienyl- 
crolonsdure- u. Ldwilinsaurechlorid mit Benzaldehyd in Ggw. von Triathylamin unter- 
nommen, wobei es sich zeigte, daB auBer /?-Phenylerotonsaurectilorid jedes Saurechlorid 
m it Aldehyd reagiert. Dabei lieferte Phenylessigsiiurechlorid <x-Phenyl-trans-zimtsdure 
u. n-Phenyl-cis-zimlsaure, n-Buttersaurechlorid cc - A thylzim tsdure, /J-Methylcrotonsaure- 
chlorid a-iso-Propenylzimtsdure, Layulinsaurechlorid a-Benzallavulinsaurc. Um den 
katalyt. EinfiuB der Amino auf dio Kondensation kennenzulernen, wurde die Aus- 
beute an Zimtsaure bei der Rk. zwischen Acetylchlorid u. Benzaldehyd bestimmt; 
mit den cinzelnen Aminen wurden folgende Ausbeuten erhalten: Triathylamin 11,86% 
der Theorie, Pyridin 0,72%, Chinolin 0,14%, Piperidin 1,79%, Diathylamin 2,15%> 
m-Phenylendiamin 0, Phenylhydrazin 0,11%. Bzgl. der experimentellen Einzelheiten 
muB auf das Original yerwiesen werden. (Sci. Rep. Tokyo Bunrika Daigaku 2. 257—65. 
1935.) Co r t e .

Vincenzo Paolini, Jłeduktions- und Oxydationsreaklionen. Benzaldehyd, Anis- 
aldeJiyd u. Cuminaldehyd reduzieren die FEHLINGsclie Lsg. nicht, sondern reagieren 
nur m it der in  der FEHLiNGschen Lsg. enthaltenen H ydroxylgruppe, indem  sie dio 
CANNizzAROschc R k . geben, d. h . e in  G em isch von  gleichcn M ol. R ed.- u . Oxydations- 
prod., niim lich die entsprechenden Alkohole u. Sauren liefern. Gefunden wurden 
Benzylalkóhól, Anisalkoliol u. Cuminalkohol, sowio Benzoesaure, Anissdure u. Cumin- 
saure. Salicylaldehyd u. Yanillin geben diese R k. n icht, wahrscheinlich wegen der 
Ggw. des P henolhydroxyls in  ihrem  Mol. (Gazz. cliim . ita l. 65. 630—32. 1935. Rom, 
Univ.) “ * F ie d l e r .

Marcel Delepine und Alain Horeau, Ober die Hydrierung einiger Carbonyl- 
verbindungen durch Nickel und platiniertes Nickd. Einflup eines Alkalis. Gelegentlich 
der Hydrierung der Pinonsdure, zwecks Uberfulirung in die Alkoholsaure, mit nach 
R a NEY dargestelltem Ni zeigte sich, daB die Rk. nur dann gut verlief, wenn die Siiure 
nicht nur mit NaOH abgesiitt., sondern noeli ein t)berschuB an NaOH vorhanden war. 
Vff. haben daraufhm verschiedene Ketone in dieser Richtung untersucht; es wurdo 
bei Raumtemp. u. at-Druck gearbeitet. Es hat sich gezeigt, daB ein Keton, welches 
in alkoh. Lsg. mit Ni allein ziemlich langsam hydriert wird, nach Zusatz von Alkali 
viel lebhafter H aufnimmt. Beispiele: 1. 10 g Metliylathylketon, 60 ccm A., 5g  Ni; 
ohne Alkali 25 ccm H pro Min.; mit 0,4 ccm 10-n. NaOH 100 ccm H, nach Aufnahme 
von 2 H in 1 Stde. volliger Stillstand der Rk. 2. 17 g Methylnonylkeion, 60 ccm A., 
5 g  Ni; ohne Alkali 15 ccm H pro Min.; mit 0,2 ccm NaOH 70 ccm unter Bldg. des 
sek. Alkohols. 3. 20 g Cydohezanon, 50 ccm A., 10 g Ni; ohne Alkali 15 ccm H pro 
Min.; mit 1,5 ccm NaOH 140 ccm unter Bldg. von Cyclohexanol. — Die Wrkg. des 
Alkalis kann nicht auf eine Enolisierung zuriickgefubrt werden, denn Bcnzophenon 
u. Benzil verhalten sich ebenso. 28 g Benzophenon, 60 ccm A., 10 g Ni; ohne Alkali 
65 ccm H pro Min.; mit 0,1 ccm NaOH mehr ais das Doppelte. 11 g Benzil nekmen 
sehr schnell (140 ccm pro Min.) 1 Mol. H auf; dann Fali auf ca. 40 ccm; nach Zusatz 
von 0,5 ccm NaOH wieder ca. 180 ccm. Benzoin verhiilt sich analog. Auch bei Ketonen 
mit komplexer Funktion, wie Acetessigester, Athylacetessigesłer, Ldmilinsaure, sind dio 
Unterschiede betrachtlieh. — Mesilyloxyd, Methylhepłenon u. Benzylidenaceton nehmen 
ein erstes Mol. H sehr schnell auf, aber das zweite erst nach Zusatz yon Alkali. Mit 
Croton-, Benz-, Salicyl-, p-Oxybenzaldehyd, Galakłose, Lauulose, l-[Didthylamino\- 
penłanon-{4) ahnliche Beobachtungen. — In einigen Fallen wurde festgestellt, daBim 
essigsaurer Lsg. der Ruckgang der Absorptionsgeschwindigkeit erheblich ist. T   ̂
Aktiyitat des Ni kann durch Platinieren noch erbóht werden. Man yersetzt cl_n*ap' 
eine wss. Suspension von Ni mit verd. Alkalichloroplatinatlsg. u. schiittelt. 0,01o g 
fiir 5 g Ni geniigt, um die Hydrierung des Acetessigesters erheblich zu bcschleumgen. 
mit Ni +  0,5 ccm NaOH 95 ccm pro Min.; mit Ni-Pt +  0,5 ccm NaOH 175 ccm pro 
Min. Weitere Erhóhung der Pt-Menge ist fast unwirksam. Die Wrkg. des Ni wird auc 
durch Pd, Rh u. Ru yerstarkt, aber weniger ais durch Pt. (C. R. hebd. Seances Aea 
Sci. 201. 1301—05. 23/12. 1935.) LindenbaUM-

G. B. Bonino und G. Scaramelli, Ober das dektrochemische Beduktioiispolent 
der Pyrrolaldehyde. II. (I. vgl. C. 1935. II. 3897.) Es werden die Red.-Potentiaie
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folgendcr substituierter a-Pyrrolaldehyde bcstimmt: 2,4-Dimethyl-3-athyl-5-formyl- 
pyrrol 1,342 V, 2-Methyl-3,4-diathyl-5-formylpyrrol 1,340 V, 2,3,4-Trimethyl-5-formyl- 
pyrrol 1,338 Volt. Die Werte lassen darauf schlieBen, daB aueh bei den C-alkylierten 
a-Pyrrolaldehyden noch etwas mehr ais bei a-Pyrrolaldehyd selbst die Aldehydgruppe 
sich in einem gcstórten Zustande befindet; eine bei niedrigerem Potential auftretende 
Welle im Polarogramm deutet auf gróBere ICompliziertheit der substituierten Aldehyde 
hin, cvtl. aueh (vgl. C. 1934. II. 2181) auf zwei Formen mit yerschiedoner Konfigura- 
tion des Pyrrolkernes; im Ramanspektrum zeigen die alkylierten Aldehyde eine „Kern- 
linie“, die .bei dem nicht substituierten Pyrrolaldehyd fehlt. (Ric. sci. Progresso tecn. 
Econ. naz. 6. II. 180—81. 1935. Bologna, Hohere Sehule f. techn. Chemie, Inst. f. 
physikal. Chemie u. Elektrochemie.) R. K. Mu l l e r .

W. Herzog, Die Temperaturabhdngigkeit des dekłro-oplischen Kerreffektes von 
Nitrobenzol beim Umwandlungspunkl. Auf Grund der therm. Analyse von Nitrobenzol 
nahmen WOLFKE u. Ma z u r  (C. 1932. II. 9) einen Umwandlungspunkt bei 9,6° an, 
dessen Existenz gegenwartig sehr umstritten ist. Vf. untersuchte die Temp.-Abhangig- 
keit der K E R R -K onstanten; er konnte keine Unstetigkeit im  Verlaufe der Tem p.- 
Kurve zwischen 5 u. 20° feststellen. Die Phasendifferenzen wurden mit einem Kompen
sator nach SziVESSY u. DlERKESMANN gemessen. Eiir 568 A betrug der Gang- 
unterschied bei 20° u. 720 V Spannung 14-103. (Z. Physik 97. 233—41. 11/10. 1935. 
Bonn, Univ. Physikal. Inst.) WINKLER.

K. W. Rosenmund, Studie iiber den Zusamrnenhang von didektńsćher Polarisation 
m d  pharmakologischer Wirkung. Von R o s e n m u n d  u .  Sc h a p ir o  (C. 1934. I. 3337) 
synthetisierte Lactone wurden auf anthelminth. Wrkg. (Unterss. ausgefiihrt von B a u r , 
Kiel), sowie auf physikal.-chem. Eigg. gepriift. Alle Lactone, Phenol-, Anisól-, p-Kresol-, 
Thymól-, Thymolatherlacton, o- (I), m- (II) u. p-Kresoldlherlacton (III), waren ober-
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flachenakt., indem sie sowohl die Oberflachenspannung des W. u. der RlNGER-Lsg. ais 
aueh die Grenzflachenspannung dieser Lsgg. gegen Bzl. vermindertcn; alle Lactone 
mit freier OH-Gruppe erhdhten die Quellung yon Casein u. Gelatine in W. u. RlNGER- 
Lsg.; alle erhdhten die Permeabilitat von Membranen; alle forderten die Gel-Sol- u. 
hemmten die Sol-Gelumwandlung der Gelatine. Auffallend ist dagegen, daB neben stark 
anthelminth. wirksamen Laetonen aueh unwirksame Torkommen, insbesondere ist I 
von auBerordentlich starker, III von geringerer u. II von gar keiner Wrkg. auf Ascariden. 
Da der EinfluB der Dipolmomente auf das chem. u. physikal. Geschehen sehr hoch einzu- 
schatzen ist, wird die in den Forineln I, II u. III eingezeichnete Yerteilung der Ladungen 
ais in engem Zusamrnenhang mit der anthelminth. Wrkg. stehend angesehen. (Angew. 
Chem. 48. 701—05. 9/11. 1935. Kiel, Univ.) B e h r l e .

Karl Wilhelm Hausser, Richard Kuhn, Alexander Smakula und Karl Heinz 
Kreuchen, Lichtabsorption und Doppelbindung. I. Aufgaben und Metlioden. Athylen 
zeigt im Ultraviolett bis 200 m/i keine nennenswerte Absorption. Von 200— 186 m/t 
steigt dio Absorption stark an u. das Maximum liegt sicher noch erheblich kurzwelliger. 
Durch Haufung von Athylenbindungen werden Verbb. erhalten, die zunaehst Ab- 
sorptionsbanden im Ultraviolett u. schlieBlich im Sichtbaren zeigen, wenn die Doppel- 
umdungen in Konjugation stehen. Verbb., die Athylenbindungen ohne Konjugation 
enthalten, sind nicht farbig, aueh wenn dio Zahl der Doppelbindungen sehr groB ist 
(Kautschuk). Um die Bedeutung konjugierter Doppelbindungen fiir die Lichtabsorption 
Quantitativ kennenzulemen, wurden in homologen Reihen die Zahl, die Lagen u. die 
lióhen der Banden gemessen u. aus dem Flacheninhalt der Absorptionskurven ein MaB 

die Absorptionsstarken abgeleitet. Untersucht wurden die Polyenaldehyde 
|H^_(CH=CH)„—CHO (n =  1—3) u. Carbonsiiuren CH:l—(CH=CH)a—COOH 
W t  1—5), einige Polyencarbonsauren mit soitenstandigen ÓH3-Gruppen, a-Furyl- 
Polyencarbonsiiuren (I, n =  0—3), Diphenylpolyene (II, n =  1—7), ferner fast alle
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O natiirlichen Polyenfarbstoffe aus der 
mTT—r.tr’, C«Hj (CH—CH)n C<Hs Reihe des Carotins u. Bixins sowie

„ II eine groCe Zalil von Deriyy. der gc-
u nannten Polyene mit unterbrochener

Konjugation. Die in den folgenden Arbeiten bescliriebenen Verss. fiihren zu dem 
Ergebnis, daB innerhalb der gepriiften Reihen die Lagen u. Hohen der Absorptions- 
banden in einfachen Beziehungen steben, so daB es mit groBer Annaherung moglich 
ist, die Absorptionskuryen zu den Strukturformcln in Beziehung zu setzen u. das Ab- 
sorptionsyerhalten noch unbekannter Verbb. vorauszusagen. Die Lichtabsorption ist 
somit innerhalb der einzelnen Reihen ahnlich der Mol.-Refr. ableitbar aus Grliedem, die 
sich auf die Absorption einzelner Bindungen u. Bindungsgruppen (Substituenten) be- 
ziehen. — In den folgenden Arbeiten wurden die molaren Absorptionskoeff.  ̂ nach 
der Gleicliung y. =  (1 /c-d) In (,/0/J) =  (2,30/c-d) log (JJJ)  [103 cm2/g mol] berechnet, 
wobei die Konz. der Lsgg. c in Molen pro Liter u. die Dicken der Kuvetten in cm ein- 
gesetzt sind. Die Wahl von x an Stelle yon log k gestattet einen unmittelbaren Vergleich 
der maximalen Absorptionskoeffizienten, die ais einfaclie Funktion der Zahl konjugierter 
Doppelbindungen erscheinen. Zur Best. der Absorptionsstarken wurde das Integral
j'y ,-d v  durch Ausmessen der Flaclien mit einem'Planimeter gebildet, wobei ais lang-
wellige Grenzen die Punkte der Absorptionskurven gewahlt wurden, fiir die y. nur noch 
2-103 betrug. Im Kurzwelligen wurden die Planimetrierungen in der Kalie der Minima 
abgebrochen (fiir die cinfachsten Polyenaldehyde u. Polyencarbonsauren bei v.i t  
40-1013, fiir die Diphenylpolyene bei v a  +  25-1013). Bzgl. weiterer method. Einzel
heiten ygl. das Original. (Z. physik. Chem. Abt. B. 29. 363—70. 1935. Heidelberg, 
K.-W.-I. f. Physik u. Chemie.) CORTE.

Karl W ilhelm  Hausser, Richard Kuhn, Alexander Smakula und Max Hoffer, 
Lichtabsorption und Doppelbindung. II. Polyenaldehyde und Polyencarbonsauren. (I. ygl. 
vorst. Ref.) Die in Hexan u. in absol. A. untersuehten Absorptionsspektren yon Croton- 
aldehyd (I), Sorbinaldeliyd (II), Octatrienal (III), Crotonsdure (IV), Sorbinsdure (V), 
Octatriensdure (VI) u. Dekaletraensdure (VII) lassen iiber 186 m / i  nur e i n e  scheinbar 
homogene Bandę stark heryortreten. Bei III u. VII sind Andeutung fiir ein zweites, 
vicl schwacheres Maximum bei kiirzeren Wellenlangen yorhanden. Mit steigender 
Zahl der Doppelbindungen yerschicben sich die Hauptbanden nach dem Sichtbaren 
u. werden gleiehzeitig immer hóher. Fiir die Lagen (Ax u. Vj in A.; 12 u. v2 in Hexan) 
u. Hohen (Xl in A.; ■/, in Hexan) der Maxima wurden folgende Werte gefunden:
I, Xx =  217 mu, ;.2 =  212 m/t, vx =  138-1013 sec"1, v, =  142,5-1013 sec"1, =  36- 
103 cm-1  (Mol/Liter), -/_i =  38; II, =  270, =  263,' vx =  111, v2 =  114, Xl =  61,
Xt =  62; III, =  316, /.„ =  306, Vt =  95, v2 — 98, Xi =  85 (anscheinend geringe 
Zera.), x2 =  94; IV, Xx =  204, h  =  208, vy =  147, v2 =  144, Xi =  27, =  29; V, K =
254, ;.2 =  261, v x =  118, r2 =  115, Xi =  57, * 2 =  59; VI, ).x =  294, ;.2 =  303, vx =  102, 
v2 =  99, Xi =  84, Xi =  84; VII, )n =  327, l 2 =  332, vx =  92, v2 =  90,5, Xi =
%2 war wegen zu geringer Loslichlieit nicht bestimmbar. Vergleich des Einflusses des 
Lósungsm. auf die Lagen der Maxima ergibt, daB die Banden der Carbonsauren in A. 
langivelliger sind ais in Hexan. Der Unterschied, in A ausgedriickt, wird in beiden 
Reihen mit steigendem n (Anzahl der Doppelbindungen) anfangs groBer. Wird der 
Unterschied in v ausgedriickt, so ergeben sich annahernd konstantę Werte. Vergleich 
der Aldehyde mit den Carbonsauren zeigt, daB die Aldehyde bei gleicher Zahl der Doppel
bindungen etwas langwelliger absorbieren; der Unterschied ist in Hexan gering, in A. 
starker. Aus der Abhangigkeit der Lagen der Absorptionsbanden (v) von n ist zu cr- 
kennen, daB die durch Hinzukommen einer neuen Doppelbindung bedingte Versch«bung 
der Banden nach dem Sichtbaren mit steigendem n immer kleiner wird. Die Hohen 
der Absorptionsbanden nehmen dagegen mit steigender Zahl der D o p p e l b i n d u n g e n  

regelmaBig zu. Die Beziehung zwisehen xmax. u. n wird recht genau durch_ gerade 
Linien wiedergegeben. Die Gerade fiir die Carbonsauren lauft mit groBer Annaherung 
auf den Nullpunkt zu, wahrend die fiir die Aldehyde die Ordinate bei y.-10" — 
schneidet. Der Unterschied der Geraden erklart sich moglicherweise wie folgt: l-111' 
Essigsaure, ais Anfangsglied der Reihe mit n =  0, besitzt im S c H U M A N N - G e b i e t  eine 
Absorptionsbande, dereń Hohe gegeniiber den «max.-Werten der Siiuren mit n =  1, *
3 . . .  recht gering ist. Der Acetaldehyd weisfc dagegen in diesem Gebiet eine Ban <- 
von soleher Hohe auf, daB sie gegeniiber den Banden der Aldehyde mit n =  h 
nicht yernachlassigt werden kann. Dabei ist es nicht wesentlich, ob die Bandę a »
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Acetaldeliyds durcli Superposition zu denjenigen der Doppelbindungen hinzukommt, 
oder ob sie, was wahrscheinlich ist, in komplizierter Weise in dic Banden der Vinylen- 
homologen einbezogen wird. Die Halbwertsbreiten der Hauptbanden (in v ausgedriickt) 
nehmen mit steigender Zahl der Doppelbindungen etwas ab, die Banden werden etwas

«v0 -f 40
schmaler. Die Fliiehenintegrale j y.-dv orweiscn sich ais rccht genau lincare Funktion

’-o
von n. Die „Absorptionsstarke“ nimmt also mit der Anzahl konjugierter Doppel
bindungen zu. Doch weisen die Geraden nicht auf den Ursprung, was darauf deutet, 
daB den Anfangsgliedern der Reihcn mit n =  0 eine nicht zu yernachlassigende Ab- 
sorptionsstarke zukommen diirfte. (Z. physik. Chem. Abt. B. 29. 371—77.1935. Heidel
berg, K.-W.-I. f. Physik u. Chemio.) Co r t e .

Karl W ilhelm  Hausser, Richard Kulm, Alexander Smakula und Adam 
Deutsch, Lichtabsorption und Doppdbindung. III. Untcrsućhungen in der Furanreihe. 
(II. vgl. vorst. Ref.) Vergleich der Absorptionsspektren der einfachsten Polyenaldehydc 
(vgl. vorst. Ref.) mit denjenigen der vinylenhomologen Furfurole (K ónig, Ber. dtsch. 
chcm. Ges. 58 [1925]. 2559) zeigt, daB es, sofcrn die Doppelbindungen der Carbonyl- 
gruppcn u. die der Furanringe zu n addiert werden, fiir die Lage der Banden nahezu 
ohne Bcdeutung ist, ob zwei konjugierte Doppelbindungen in offener Kette liegen 
oder ob sie einem Furanring angehoren. Sorbinaldehyd u. Furfurol, Ociatrienal u. 
Furfuracrolein stimmen auf ±  2 m/i iiberein. Der Furanring ist bei diesen Verbb. in 
opt. Hinsicht einem aliphat. System von 2 konjugierten Doppelbindungen gleichwertig. 
Dieses Ergebnis steht in Obercinstimmung mit den Befunden von D ie l s  u . A l d e r , 
nach denen sich Furan gegen Maleinsaureanhydrid wie ein echtes Dien yerhalt. Schwie- 
riger yerstandlich erscheint das Refraktionsyerh. des Furans u. seiner Homologen, 
die Depressionen zeigen. Ais Ursache kommt liier die geringe Hóhe der Absorptions- 
banden bei den Furanverbb. in Betracht, Zur Vervollstandigung des Vergleichs wurden 
die yinylenhomologen Brenzschleimsauren in Hexan (Aj) u. in A. (.?.„) lichtelektr. photo- 
metriert: Brenzschleimsaure, =  254, /2 =  248; Furylacrylsaurc, żj =  306, A, =  300; 
Furylpentadiensaure, ).x — 337, ż2 =  320; Furylheptatriensaure, ^  — 357, /.2 =  353, 373. 
Bei der a-Furylheptatriensaure tritt bereits eine deutliche Aufspaltung der Haupt- 
absorptionsbande zutage. Vergleich mit den Vinylenhomologen der Essigsaure zeigt, 
daB auch in den Carbonsiiuren die Doppelbindungen des Furanrings hinsichtlich 
der Lichtabsorption einem aliphat. Diensystem mit groBer Annaherung cntsprechen. 
Vergleich der Hóhen der Absorptionsmaxima der untersuchten a-Furylpolyencarbon- 
sauren ais Funktion von « p  ( =  n +  Doppelbindung der COOH-Gruppe +  Doppel
bindungen des Furanringes) orgibt auch hier eine annahernd lineare Beziehung. Die 
naho Ubereinstimmung zwischen den ersten Hauptbanden der Methyl- u. a-Furyl- 
polyencarbonsauren bezielit sich nur auf die Lagen. Die Hóhen der Banden sind bei 
den Furankórpern erheblich niedriger. Fiir gleiche m-Werte ergibt sich eine Depression 
von etwa A xmax. =  — 33 • 103 (A.). Den angefuhrten Beziehungen ordnet sich auch 
die Furan-o.,a.'-dicarbonsdure ein, dereń 1 . Hauptbande bzgl. der Lage sehr genau mit 
der der Muconsdure ubereinstimmt, aber erheblich niedriger ist. Bei etwa 193 m/i 
weist die Furan-a,a'-dicarbonsaure ein 2. Maximum auf, das bei der Muconsśiure fehlt. 
Beiden Dicarbonsauren gemeinsam ist die verhaltnismaBig kurzwellige Lage der
I- Hauptbande (261 bzw. 263 m/i). Die 2. in Konjugation hinzukommende Carbonyl- 
gruppe wirkt also sehr viel schwacher ais eine weitere Athylengruppe. Dies ist auch 
boi der Fumar- u. Malcinsaure der Fali (vgl. S m a k u la  u. W a s s e r m a n n , C. 1931.
II- 1981), dereń Absorptionsmaxima nahe mit dem der Crotonsaure ubereinstimmen, 
ebenso bei Citracon- u. Mesaconsaure. Bei allen diesen Dicarbonsauren kann dio 2. Carb- 
oxylgruppe fiir die Berechnung yon ?ip in erster Annaherung unberucksiclitigt bleiben. 
Lm zu zeigen, daB eine Unterbrechung der Konjugation auf das Absorptionsspektrum 
der a-Furylpolyencarbonsiiuren einen groBen EinfluB ausiibt, wurden noch die Sauren
* u- II gemessen. — a-Furylpentadiensaure, aus Furylacrolein u. Malonsaure in

U - C H , .C H = C H  ■ CH. • COOH O —CHi—C H = C H -C H = C H —CH,—COOH
pCT.,.°  I O II

o i r ’ aus 1^2° (korr.). — a.-Furylheptatriensaure, aus a-Furyl-
psntadienal u. Malonsaure in Pyridin; aus Bzl. glanzende, braungelbe Nadeln, F. 199,5 
to 2000 (korr.) (Z. physik. Chem. Abt. B. 29. 378—83. 1935. Heidelberg, Kaiser- 

ilkelm-Inst. f. Physik u. Chemie.) Co r t e .
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K arl W ilhelm  Hausser, Richard Kuhn und Alexander Smakula, Licht- 
absorption und Doppelbindung. IV. Diphenylpolyene. (III. vgl. vorst. Ref.) Die gesetz- 
maCige Farbyertiefung, die an den Diphenylpolyenen (vgl. K u h n  u. WINTERSTEIN,
C. 1 9 2 8 . I. 1401) C0H5-(CH=CH)n-C6H5, n =  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 . . ., bei steigendem n 
mit freicm Auge zu erkcnnen ist, wurde dureh quantitative Unterss. iiber Zahl, Lage 
u. Hóhe der Hauptabsorptionsbanden genauer gek. Im Gegensatz zu den niederen 
Polyenaldehyden u. Polyencarbonsiiuren (vgl. II. Mitt.) ist schon beim Stilben die
1. Hauptbande nieht homogen; es sind yielmehr im Dampf, in A.- u. in Bzl.-Lsg. be- 
reits 3 Maxima angedeutet. Mit steigender Zahl der Doppelbindungen wird die Auf
spaltung immer scharfer erkennbar. Die KW-stoffe wurden bis n =  7 in Bzl., bis 
n =  4 auch in absol. A. untersucht (bzgl. der Daten vgl. Original). Das 1,14-Diphenyl- 
letradecaheptaen zeigt eine 4. Bandę noch deutlich. In A. absorbieren die Diphenyl
polyene kurzwelliger ais in Bzl. Die Differenzen ł’Bzi. — ^A. betragen fiir die 1. Banden:
— 1,5 (n =  1), — 1,5 (n =  2), — 1,6 (n =  3), — 1,6-1013 (n =  4). Stilben u. Diplienyl- 
butadien wurden auch in Hexan gemessen, wobei sich sehr genaue Ubereinstimmung 
mit den Absorptionskurven fiir A. u. nicht fiir Bzl. ergab. Die scliarfen Maxima der 
lióhcren Polyene gehen, wie die Darst. ais Funktion von n zeigt, in gesetzmaBiger Weise 
aus den nur schwaeh ausgeprśigten Banden hervor, die sich schon beim Stilben zeigen. 
Die zunehmende Lange der Kette konjugierter Doppelbindungen bewirkt danaeh nicht, 
daB neue Banden hinzukommen, sondern sie macht sich dadurch geltend, daB die 
Bandengruppen nach dem Sielitbaren rueken u. gleichzeitig starker aufspalten. Die 
maximalen Absorptionskoeff. der 1. Banden sind recht annahemd eine lineare Funktion 
von n, wenigstens von n == 3 ab; Diplienyl laBt sich mit den Diphenylpolyenen auf 
einer Kurve yereinigen. Die 2. u. 3. Banden sind fur einen Vergleich weniger geeignet, 
da ilire Hóhen dureh Superposition der Naehbarbanden starker beeinfluBt werden. 
Ais MaB fiir die „Absorptionsstarken“ geben Vff. die planimetr, ermittelten Flaehen-

integrale£ x - d v  an. Diese sind fiir die A.-Lsgg. linear von n abhangig. In Bzl. scheinen

die Abweiehungen von der Linearitat iiber die Grenzen der MeBgenauigkeit zu gehen, 
doch nimmt auch hier die Absorptionsstarke mit steigendem n zu. In den Extinktions- 
kurven von RADULESCU u .  B a r b u l e s c u  (C. 1931- II. 2697) kommen die von Vff. 
ermittelten GesetzmaBigkeiten nicht geniigend zum Ausdruck. (Z. physik. Chem. 
Abt. B . 29 . 384—89. 1935. Heidelberg, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Physik u. Che
mie.) Corte.

W. C. Price, Die Absorptionsspektren von Formaldehyd und den Alkylderivaten 
von H„0 und II2S im fernen Ulłraviolett. Die Absorptionsspektren von Formaldehyd, 
H20, ĆH3OH, (G2H,)20 , H2S, G2HbSH  u. (C2Hr>)2S werden im Gebiet von 2300—1000 A 
aufgenommen. Die Analyse des Formaldehydspektrums ergibt einen Wert yon 10,83 ±
0,01 V fur das erste Ionisationspotential der C=0-Bindung u. ungefahr 164 Cal/Mol 
fiir die Spaltungsarbeit. Die Spektra der Alkylderiw. des H2S werden gegeniiber 
denen des H20  samtlieli gegen langere Wellen verschoben. Die Ionisationspotentiale 
werden roh geschatzt (H2S z. B. 10,5 V) u. der EinfluB des Dipolmomentes auf Ultra- 
yiolettabsorption u. Ionisationspotential mehratomiger Moll. diskutiert. (J. chem. 
Physics 3. 256—59. 1935. Baltimore, J o h n s  H o p k in s  Univ., Physical Lab.) D adieu .

F. A. Askew, Absorptionsspektren polycyclischer Kohlenwasserstoffe. Teil I. Alkyl- 
substituierte Phenanthrene. Dureh Messungen an zahlreichen ein- u. mehrfach sub- 
stituierten Phenantlirenen weist der Vf. eine generelle t)bereinstimmung aUer Spektren 
mit dem des Phenanthrens nach: Serien yon 5 Banden zwisehen 300 u. 355 m/(, Jon
3 Banden betrachtlieh groBerer Intensitat zwisehen 270 u. 300 m/t u. ein noch intcn- 
siyeres Maximum bei ea. 250 m/i. Eine Anzahl zusatzlicher Banden (~  3S0 m/t, 
371 m /i; ~  359 m/i; 311 m/i) werden vom Vf. ais Folgen von Substanzyerunreinigung 
angesehen; nach seiner Ansicht verursacht eine Alkylierung des Phenantlirennioleku 
keine zusatzliche Komplizierung des Spektrums, aueh bei unsymm. Verteilung a 
Skelett des Molekiils. Die Wellenlangen der Masima yariieren individuell u. ’[er?c , ’ 
sich um so mehr ins langwellige Gebiet, je gróBer die Zahl der Alkylsubstituen 
ist; Gleiehzeitigkeit laBt die Scharfe der Maxima u. Minima nach bis zu blouen 
biegungen (ygl. Unters. am Naphthalin, DE LASZLO, C. 1 9 2 6 . I- 2434). D ie/a  
Substituenten ist dabei bedeutungsyoller ais ihre Stellung; doch sind bei disu^bsit:ituie 
Phenanthrenen bei Besetzung der 1-Stellung die Maxima besonders deutne ^  
gróBeren Wellenlangen yerschoben. — Im Gegensatz zur a u sg la tte n d en  W r 'g-
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Alkylsubstitution steht dio Verscharfung des 1. u. 3. Masimums ( ~  350 u. 335 m/i) 
durch Angliederung eines Polymethylen- oder sonst gesatt. Ringes. (Vgl. R o s e n - 
HEIM u . K in g , C. 1 9 3 3 .1. 3578 u. Cl a r , C. 1 9 3 3 .1 . 1742). Besonders starkę Variationen 
der Hóhe des 1., 3. u. 5. Maximuins (300—350 m/i) bei Substitution der 9- (bzw. 10-) 
Stellung erklart der Vf. mit der Annahme der Anderung yon yorhandenen „Diyl“- 
Zustanden (Cl a r , C. 1 9 3 2 . II. 3234). (J. chem. Soc. London 1 9 3 5 . 509—12. Hamp- 
stead, N. W. 3, National Inst. for Medical Research.) D a n n e n b a u m .

P. A. Askew, Absorplionsspektren polycyclischer Kohlenwasserstoffe. Teil II. Teil- 
weise reduzierte Derimte des Phenanthrens u. a. Vf. findet durch Messungen an einer 
groBen Zahl partiell hydrierter aromat. Systeme Beziehungen zwischen dem Grad u. 
der Art der Hydrierung einerseits u. dem Spektrum der Verb. andererseits. Beim 
9,10-Dihydrophenanthrcn yerschwinden mit den CLARschen Diylzustanden zugleich 
die Maxima zwischen 300 u. 350 m/i (vgl. vorst. Ref.). 1,2,3,4-Tetrahydrophenanthren
u. 7,8-Dihydrophenalyl-7-spirocyclopentan (I) kónnen ais substituierte Naphthaline 
betrachtet werden; demgemaB zeigt ihr Spektrum grofie Ahnlichkeit mit dem des 
Naphthalins, unter Wahrung charakterist. Verschiedenlieiten (Unterdriickung von 

Diylzustanden; Verschiebung von Maxima durch Substitution; 
Abflachung). — 1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydrophenanthren u. 1,2,3,4—9, 
10, l l , 12-0 ctahydrophenanthren besitzen erwartungsgemiiB das 
Spektrum eines alkylsubstituierten Bzl. Lage u. Hóhe ihror 
Maxima sind verschieden. — Cis- u. Transhexahydrochrysen be
sitzen einander sehr ahnliche Spektren vom Typ substituierter 
Benzole. — Allgemein zeigen Systeme, bei denen mehr ais ein 

hydrierter Ring cinen Bzl.-Ring umgibt, ein Maximum bei ~  270 m/i mit einem Neben- 
maximum bei 280 m/i. Steht der aromat. Ring frei am Ende eines Molekuls, so treten 
zwei scharfere Maxima bei 265 u. 275 m/i mit deutlichem Minimum dazwischen auf.
— Vf. zeigt, daB entgegen bisherigen Anschauungen wirklich reines, aus Eluorencarbon- 
saure dargestelltes Fluoren keine Absorption oberhalb 310 m/i zeigt u. auch sonst ein 
einfacheres Spektrum besitzt. (J. chem. Soc. London 1 9 3 5 . 512—16. Hampstead, 
N. W. 3; National Inst. for Medical Research.) D a n n e n b a u m .

H. A. Jahn, Rotation und Schwingung des Metlianmolekuls. Die S c h r ó d in g e r -  
sche Wellengleicliung yon Methan wird auf EuLERsche Winkel u. Normalkoordinaten 
transformiert. Bckannte Ausdrucke von C a s im ir  u . T e l l e r  u . T is z a  fur die Wechsel- 
wrkg. zwischen Schwingung u. Rotation werden dabei streng begriindet u. einige neuc 
Glieder entdeckt, die aber nur im Ealle von zufalligen Entartungen von Wichtigkeit 
sem konnen. Eine allgemeine gruppentheoret. Methode, wodurch dio Einteilung der 
Rotationseigenfunktionen in nicht kombinierende Teilsysteme erhalten werden karm, 
wird angegeben u. auf Methan angewandt. Die Methode ist auf beliebige mehratomige 
Moll. anwendbar, nur lineare Moll. bediirfen einer besonderen Unters., welche in der 
Arbeit aber nicht durchgefiihrt wird. Eiir Methan werden die Resultate von E l e r t  
(ygl. C. 1928. II. 2624) in einfacher u. yollstandiger Weise abgeleitct. (Ann. Physik [5] 
23. 529—56. 1935. Leipzig, Inst. f. theoret. Physik.) D a d ie u .

T. M. Lowry und R. E. Lishmund, Die Eotałicnsdispersion organischer Ver- 
hndungen. 28. Die TJltravioleltabsorption der Ketone. (27. ygl. C. 1935. II. 1338.) Es 
werden die ultrayioletten Absorptionsspektren yerschiedener Ketone (Aceton, Methyl- 
athylketon, Monochlor-, Dichloraceton (symm.), Acetaldehyd, Acetylaceton, Cyclo- 
nexanon, Menthan, Caryomenthan, Caryenon, Piperiton, Dihydrodiosphenol, Dios- 
pnenol, Dihydrodiosphenol, Acetoin, 4-Hydroxypentan-2-on, Desoxybenzoin, Benzoin) 
m Lsg. (A., Cyclohexan) aufgenommen. Es zeigt sich, daB Absorptionsbanden, welche 
entlang der Wellenlangenskala symm. sind, bei 3 alicycl. 2 Hydroxy- u. 2 enol. Ketonen 
auftreten. Banden, die auf der langwelligen Seite steiler sind, ergeben sich bei den 
Mnfachen aliphat. Ketonen u. dereń Cl-Deriyv. auch beim Campher u. Piperiton.

anden, die entlang der Freąuenzskala symm. sind, oder steiler auf der langwelligen 
^'te, wurden nicht beobachtet. Die Ketonabsorptionsbande wird gegen das sichtbaro 
Spektrum hin yerschoben, wenn H durch Cl ersetzt wird, nach kiirzeren Wellen, wenn 
arJ “teHe des H ein OH eintritt. Abkiihlung der Lsgg. auf dio Temp. der fl. Luft ver- 
P' ri r>̂as ®andenmaximum um ca. 50 A nach kiirzeren Wellen, hat aber kaum einen 

intluB auf die Intensitat der Bandę. (J. chem. Soc. London 1 9 3 5 . 1313— 19. Cam- 
™ge, TJniy., Chem. Lab.) D a d i e u .

R, Padmanabhaa und S. K. K ulkam i Jatkar, Die optische Rotationsdispersion 
°n a- und ji-Pinen im Ullraviolelt. Vff. erweitem friihere Unterss. (ygl. C. 1 9 3 5 . I.

x v in . i. 150
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3290) durch Messungen der Rotationsdispersion von /}-Pinen bis ). =  2784 A. Die 
Messungen ergeben, sowohl bei der Verwendung reinen Pinens, ais auch in verd. alkoh. 
Lsg., daB auf der positiyen Seite der Rotationsdispersionskurve sich kein Maximum 
befindet. Das Ergebnis steht im Widerspruch zu dem von SERYAT (vgl. C. 1932. I. 
1782), der feststellte, dali boi a- u. /?-Pinen die Rotationsdispersionskurven Maximal- 
werte bei etwa 2800 A erreichen. (Current Sci. 3. 419—20. 1935. Bangalore, Ind. Inst. 
der Wiss.) " K u. M e y e r .

Jacgues Errera und Pol Mollet, Intramolekulare Isonierien uiul Absorption reiner 
Flussigkeiten im Ultrarot. (Vgl. C. 1935. II. 1335.) Es werden die Absorptionsspektren 
von Bzl. u. Pentan (Neumessung), Phenol (bei 60 u. 120°), Benzaldehyd, Salicylaldehyd, 
m-Hydroxybenzaldehyd, o-Chlorphenol, Butyroin, Acetylaceton, Acetessigester, Essig- 
sdure, Propionsaure, Buttersaure, Capronsaure, Pyridin, a-Picolin u. (i-Picolin im nahen 
Ultrarot aufgenommen. Die Unters. wurde durchgefuhrt, um festzustellen, ob durch 
eine intramolekulare Isomerie bestimmte, fiir gewisse Bindungen charakterist. Banden 
versehwinden oder tiefgrcifend geandert werden. Die Stoffe wurden bei yerschiedenen 
Tempp. untersucht. Bei den 3 Oxybenzaldehyden findet man fiir das o-Deriv. eine 
innere Cyclisation, welche beim m- u. p-Deriv. nicht beobachtet wird. Ebensowenig 
tritt beim o-Chlorphenol u. beim Butyroin eine solche Cyclisation ein, wogegen sie beim 
Acetylaceton yorhanden zu sein scheint. Das Studium der Carboxylgruppen in den 
untersucliten Sauren zeigt, daB bei hóherer Temp. infolge einer Verminderung der 
Mol.-Assoziation die OH-Bande, die bei gewohnlicher Temp. sehr verwaschen ist, 
schiirfer u. deutlieher wird, u. zwar um so melir, je hoher das Mol.-Gew. der betreffenden 
Saure ist. Das Verh. dieser Bandę wird diskutiert. SchlieClich wird gezeigt, daB die 
Isomerie, welche einige Autoren fiir das a-Picolin annehmen, dureh den Ultrai’otbefund 
nicht bestatigt werden kann. (J. Physique Radium [71 6 . 281—88. 1935. Briissel, 
Univ.) ' " D a d ie u .

G. Herzberg, F . Patat und H . Verleger, Ober das pholographisdie 'Ultrarot- 
spektrum des Methylacetylens und den Kernabstand der C-C-Einfachbindung. Es wird 
das Absorptionsspektrum des Methylacetylens im photograph. zugiinglichen Ultrarot 
untersucht. Eine intensive Absorptionsbande bei 1,03 /i wird gefunden u. ais 2. Oherton 
der C-H-Schwingung gedeutet. Die Feinstruktur der Bandę wird mit einem 3-m-Gittcr 
aufgel. u. aus dem Linienabstand (0,75—0,45 cm-1) das Tragheitsmoment um dio zur 
Kreiselachse senkrechte Achse zu 97,59 g-qcm bestimmt. Wenn man annimmt, daC 
die Kemabstande =C -H  u. —C==C— im Methylderiv. gleich sind wie im Acetylen u. 
die Abstiinde u. Valenzwinkel fur C-H gleich wie im Methan, dann kann man aus dem 
Tragheitsmoment den unbekannten Abstand = C -C =  berechnen. Es ergibt sich der 
Wert 1,525 i  0,005 A, der nach Meinung der Vff. aueli bei allen anderen Moll. mit 
=C-C=-Bindung ungefahr von gleicher GroBe sein soli. Der experimentelle Befunu 
beweist weiter, daB das Methylacetylenmol. einen symm. Kreisel darstellt, bei dem 
die 4 Atome—C-C=C-H auf einer Geraden liegen. (Physik. Z. 36. 625. 1935. Gottingen, 
Physik.-Chem. Inst. d. Univ., u. Darmstadt, Physik. Inst. d. Techn. Hochsch.) Da O.

Lśon Piaux, Anwendung des Ramaneffektes auf das Studium der Athylenbindmtg- 
Sehr eingehende Darst. aller bisherigen Anwendungen des Ramaneffektes auf das 
Studium der Athylenbindung; das Gebiet wurde hauptsachlich von der franzós. Schui  ̂
besonders vom Vf., bearbeitet. Nach einer kurzeń allgemeinen Darst. werden zueis 
die BoURGUELschen Arbeiten behandelt u. dann folgende Kapitel ausgefiihrt: 1. AUen- 
lvW-stoffe; 2. EinfluG der Isomerie; 3. cis-trans-isomere Athylenverbb.; 4. Cyclopenten- 
deriw .; 5. Cyclohexanderiw.; 6. Vergleich einiger ungesatt. Alkohole u. ihrer bssig- 
ester; 7. Wrkg. des Br auf die C=C-Frequenz; 8. konjugierte u. nichtkonjugierte Jini- 
dungen, Diskussion der Ergebnisse, Schliisse. Zusammenstellung der untersucli c 
Substanzen. Literaturiibersicht. (Ann. Chim. [11] 4. 147—223. 1935.) D a d i e u .

Hua-Chih Cheng und Jean Lecomte, Einige Bemerkungen uber die 
freguenzen cMorierter Derivate. Aus Raman- u. Ultrarotfreąuenzen chlorierter Wole 
vom Typus Cl-GH.-R (R =  H, CN, COH, COC1, COOH, COO-CnH2„ +1) sowie vom 
'Fypus CU-GH-R werden die Kraftkonstanten (/) der.C—Cl-Bindung sowie die
formationskonstanten u. die Valenzwinkel der Gruppierung C < qj berechnet. Untei
Hinzuziehung der Verbb. des Typus C13C-R kann man feststellen, daB bei 
chlorderiw. der EinfluB von 11 auf die C—Cl-Frequenz schwach ist, bei den 
deriw. bemerkenswert u. bei den Trichlorderiw. entscheidend ist. Neben den 
Freąuenzen, die bei ca. 700—830 cm-1  liegen, werden noch die F r e ą u e n z e n  vo
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bis 1400 cm-1  diskutiert, welehe den Schwingungen C—C. C—H sowie Kombinations- 
freąuenzen entsprechen. Sicher ist eine C—C-Frequenz, welcbe beim Obergang von 
den Mono- zu den Trichlorderiw. eine Versehiebung nach hóheren Freąuenzen erleidet. 
Fiir dio CH-Freąucnzen in diesem Gcbiot lassen sich keino allgemeinen RegelmaBig- 
keiten feststellen. Im Ultrarot u. teilweise aueh im Ramanspektrum lassen sich vielo 
Banden ais Kombinationsfreąuenzen deuten. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 1 . 
199—201. 1935.) D a d i e u .

E. F. Barker und E. K. Plyler, Die niederfrequenten Grundbanden ton Methyl- 
chhrid, Methylbromid und Mełhyljodid. Die einander entsprechenden Grundbanden 
vL des C H fil, GH3Br u. CHWJ bei 13,7 bzw. 16,4 bzw. 18,8 /i werden in ultraroter 
Absorption aufgenommen u. untersucht. Die Rotationslinien der Chloridbande er- 
scheinen teilweise aufgelóst. Die Jodidbande hat einen besonders scharfen Nullast. 
Bei der Chloridbande u. der Bromidbande treten Isotopieeffekte auf, welchc das Spek
trum komplizierter maclien. Die Aufspaltung betriigt 6 cm""1 bzw. 1 cm-1 . (J. chem. 
Physics 3. 367—68. 1935. Univ. Michigan u. Univ. North Carolina.) D a d i e u .

B. Timm und R. Mecke, Untersuchungcn zum Iiamaneffelct organisclier Molekule. 
(Das Sclmingungsspektrum von Acrylsaurenitril und Athylenoxyd.) Es wurden die 
Ramanspoktren von Acrylsaurenitril u. Athyle7ioxyd untersucht u. die Zuordnung der 
erhaltenen Freąuenzen zu den Schwingungsformen der Moll. diskutiert. (Z. Physik 97. 
221—24. 11/10. 1935. Heidelberg.) D a d i e u .

Norman Wright und W. C. Lee, Ramaneffekt einiger Aminosauren in Losungcn. 
Es werden die Ramanspektren von Olycin, Alanin, Tyrosin u. Gystin in wss. Lsgg. 
von KJ bzw. HC1 aufgenommen. Die Spektren diirften nicht Yollstiindig sein, da 
schwache Linien im kontinuierlichen Untcrgrund verschwunden sein diirften. Ande- 
rungen in der IConz., sowohl der untersuchten Aminosauren sowie der zugesetzten K J  
verursachten keinerlei iiber die Fchlergrenze hinausgehende Verschiebungen. (Naturę, 
London 136 . 300. 1935. Michigan, Univ., Dep. of Physics.) D a d i e u .

Sunao Im anishi, Ramanspektrum von gaąformigem SchwefelkoJdenstoff. Es wird 
das Ramanspektrum des gasfórmigen CS„ bei einem Druck yon 4,5 at aufgenommen. 
Eine Aufspaltung der Hauptlinie boi 655 om-1 , dio im fl. Zustand von K r is h n a m u r t i  
angegeben wird, konnte im Gaszustand nielit beobachtet werden. Eine Verschiebung 
dieser Linie mit Anderung des Aggregatzustandes tritt nicht ein. Das Intensitats- 
verlialtnis der Linie 796 cm-1  zu der Linie 655 cm-1  scheint im Gasspektrum viel 
kleiner zu sein ais in dem der Fl., denn bei 125 Stdn. Expositionszeit ist nur eine 
schwache, zweifelhafte Spur der Linie 796 cm-1  zu bemerken, wahrend bei der Fl. 
das Verhaltnis etwa 1: 3 betriigt. (Naturę, London 135 . 396. 1935. Inst. of Physic. a. 
Chem. Res. Komagome, Hongo, Tokyo.) D a d i e u .

W. Czapska Narkiewicz, Ober die Pólarisation der RamanslraJdung in p-, ni- und 
o-Xylol. Es wurde der Depolarisationsgrad der einzelnen Ramanlinien von p-. m- u. 
o-Xylol bestimmt. Mit Hilfe der erhaltenen Zahlen u. der von H a n l e  (C. 19 3 2 . I. 3036) 
angegebenen Schatzung des Umkehrkoeff. fiir zirkular polarisiertes Licht konnte fiir 
dio erwahnten Ramanlinien der Streuungseharakter bestimmt werden. (Z. Physik 96. 
177—90. 1935. Warschau, Univ., Inst. f. Experimentalphysik.) D a d i e u .

G. B. Bonino und R. Manzoni Ansidei, Ramanspektrum von l,3-Cyclohexadien. 
Kin nach der Methode von H a r r ie s -W il l s t a t t e r  hergestelltes l,3-Cyclohexadien 
wird mit einem nach der Methode von Cr o s s ł e y  dargestellten Prod. verglichen. Der 
Ramanbefund ergibt, daB, in Dbereinstimmung mit der W iLLSTATTERsehen Behauptung, 
nas nach Cr o s sł e y  dargestelltc Prod. nicht rein ist, sondern noch etwas Bzl. u. Cyclo- 
nexan enthalt. Aus dem Vergleich der Lago der C=C-Frequenz des Cyclohexadiens 
nut der der Benzolfreąuenz 1584 cm-1  u. dem gloichzeitigen starken Unterschied im 
Siittigungscharakter der 2 Verbb. ist nach Meinung der Vff. die Zuordnung der Benzol- 
q?oC cm_1 zu einer Athylendoppelbindung sehr zweifelhaft. (Naturo, London 1 35 .

3 74. 1935. Bologna, Lab. f. physik. Chemie d. Univ.) D a d i e u .
Pierre Donzelot und Maurice Chaix, Ramanspektren von Substanzen mit zwei 

U&izolkernen. Es werden die Ramanspektren von Diphenyl, Diphenylmethan, Diphenyl- 
°*y(J:’J)iphenylnrffid, Diphenylselenid, Diphenyląuecksilbcr u. Diphenylcarbinol (Ó„H5)2- 

aufgenommen. Man findet in diesen Spektren alle Bzl.-Linien ohne nennens- 
'',erte Versehiebung wieder daneben eine Reihe neuer Linien, die mit zunehmendem 
«ewicht des Zentralatoms (O, S, Se, Hg usw.) eine systemat. Erniedrigung erfahren. 

hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 1 . 501—03. 1935.) D a d i e u .
150*
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Kichimatsu Matsuno und Kwan Han, Studium des Ramaneffektes organischer 
Substanzen. IV. Ramaneffekt von Cedren. (HI. vgl. C. 1935. I. 378.) Es wird das 
Ramanspektrum des Cedrem (I) aufgenommen. Die Freąuenzen 733, 700, 915 u. 
965 cm-1 werden den Valcnzfrequen7.cn der Gruppierung (II) bzw. (III) im Cedren-

CCH /C
HS0Cia<f || I I  - C ^ C H  III  C - Ó - C

n c - c h , \ c ^
molekiil zugeordnet. Dio intenaivste Linie im Spektrum (1666 cm-1) geliort zur C=C- 
Bindung, die Linie 1375 om-1  offenbar zur Gruppierung —C=C<ĆH3. (Buli. chem. 
Soc. Japan 10. 220—31. Juni 1935. Univ. Taihsku, Lab. of Physical and Inorganic 
Chemistry [Orig.: engl.]) D a d ie u .

George E. Mac Wood und H. C. TJrey, Das Ramanspektrum von Methyldeuteridj. 
Das Ramanspektrum des CH3D (hergestellt aus CH3J D20  mit Al-Hg) wird bei 
einem Druok von 3 at mit Hg-Errogung (2537 A) aufgenommen. Es-werden Freąuenzen 
bei 1330, 2100, 2315 u. 2922 cm-1  gefunden u. mit den theoret. berechneten Werten 
von DENNISON u. J o h n s t o n  (C. 1935. I. 2315) vergliehen. Die Ubereinstimmung ist 
gut. Es konnte keine Rotationsstruktur beobachtet werden. (J. chem. Physics 3- 
650—51. 1935. Columbia Univ., Dep. of Chemistry.) D a d ie u .

Yonezo Morino und San-iehiro Mizushima, Eigenschwingungen von schwerem 
Acetylen und von Athylenhalogeniden. (Vgl. C. 1935. II. 3050.) Es werden die Eigen- 
schwingungen von Acetylen, schwerem Acetylen yon Athylenchlorid u. -bromid unter 
Voraussetzung eines Valenzkraftsystems berechnet. Fiir Acetylen ergeben sich zwei 
symm. u. eine antisymm. Valenzschwingung, sowie je eine symm. u. antisymm. Defor- 
m ationsschwingung. Nach Berechnung der Kraftkonstanten aus den experimentell 
boobachteten Werten des leichten Acetylens kónnen dann (unter Annahtne u n g e a n d e r t e r  
Krafte) die Freąuenzen fiir das schwere Acetylen berechnet u .  mit dem Esperiment 
(R A M A N  u . Ultrarotbefund) yerglichen werden. Dio tlbereinstimmung ist gut. Ebenso 
stimmcn die berechneten Deformationsfreąuenzen des H C = C  D  mit den beobachteten 
gut iiberein. FaBt man die CH2-Gruppen ais Einzelatome auf, dann lassen sioh auch die 
Eigensehwingungen von Athylenchlorid u .  -bromid nach der Theorie fiir das Vier- 
massenmodeU berechnen. Der Vergleich mit dem RAMAN-Spektrum ergibt q u a l i ta t iv c  
Ubereinstimmung, d. h .  es lilBt sich eine Zuordnung gewisser starker R A M A N -F req u en zen  
zu bestimmten Schwingungsformen durchfiihren u .  Einiges iiber das M e n g e n y e rh a l tm s  
von cis- u .  Źnms-Form aussagen. (Physik. Z. 36. 600—02. 1935. Tokyo, IC aisorliehe 
Univ., Chem. Inst.) D a d ie u .

D j. Praparative organische Chemie; Naturstoffe.
Andrś Maman, Beitrag zum Studium der Hexane und einiger Kohlenwasserstoffe- 

Die Arbeit deekt sich im wesentlichen mit der C. 1934. II. 37 referierten. Daruber 
liinaus werden die Ramanspektren von Hexan, Isohexan, Methyldidthylmetlian, Tn- 
methylathylmethan u. Diisopropylen mitgeteilt. Weitcr wird die Oxydation mit 0 2 
bei steigenden Tempp. untersucht. Hierbei trat auf (in obiger Reihenfolge) Peroxya- 
bldg. 215, 215, 238, 400, 185®, Aldehyde 185, 215, 268, 433, 229®, CO 225, 330, 268, 450, 
357®, C02 215, 330, 263, 433, 375®. Auch werden Zundyerss. nach dem Verf. von 
D uchesŃ e mitgeteilt. Neu bestimmt wurden: Octan, Kp.750 123,5— 124,5®, lYowJii, 
Kp..49 149®, Decan, Ivp.,50 170,7—171,3®, Undecan, Kp.2 61®, Duodecan, Kp.1(5 71,5, 
Tetradecan, Kp.j 98,5, 2,3-Octen, Kp.5 6 23,5®, 1,2-Nonen, Kp.3 39,5®, 1,2-Decen,
53,5®, 1,2-Duodecen, Kp.3 86,5®, 1,2-Tetradecen, Kp .3 114—115®, l , 2-Hexadecen, K p., 5 
145®, Dichten Ą 2® (gleicho Folgę) =  0,^031; 0,7189; 0,7304; 0,7433; 0,7500; 0,7b3b;
0,7248; 0,7302; 0,7421; 0,7605 ; 0,7737; 0,7830. Weiter werden die L o s l ic h k e i te n  m 
Anilin, Bcnzylalkohol u. Nitrobenzol, die Brechungsindices fiir ).20o =  589, 578, o4b, 
436 u. 405 fiir olige KW-stoffe u. Methylcyclohexan, o-, p-, m-DimethyUyclonexan, 
Athyl-, Diathyl-, Tridthyl-, Propyl-, Pseudobutyl-, Butyl-, Amylbenzol, Pseudocumo, 
Mesitylen u. Cyclohezen bestimmt. (Publ. sci. techn. Ministóre de l’Air Nr. 66- 1 oa' 
1935.) Ju- S c h m id t-

I. N. Beall, n-Penten. Es werden die Daten fur Dampfdruck, Vol. u. D. fijj 
gasfórmige u. fl. Phase, Warmeinhalt u. Entropie fiir Propan zwischen 557 u. oi< 
tabellar. mitgeteilt. (Refiner natur. Gasoline Manufacturer 14. 588 89. i-10 •
1935.)  ̂ Ju- S c h m id t .
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W . N. Kresstinski und M. K. Kelbowskaja, TJnlersuchungen in der Acetylen- 
reihe. 6. Ober die Oxydation ton Acetylenkohlenwasserstoffen mit Permanganat. (Chem. 
J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei 
Chimii] 5 (67). 871—76. 1935. — C. 1935. II. 1690.) B e r s i n .

Otto Brunner und Gertrud Wiedemann, Ober die Synihe.se einiger Ocladecyl- 
alkóhole mit terzuieigter Kette. Die Synthese dieser Octadecylalkohole mit Verzweigung 
der Kette in a-Stellung gelang duroh Aufbau der entspreehenden Siiuren nach dem 
Malonesterverf., Vereaterung derselben u. Red. der Ester nach B l e y b e r g  u . U l r i c h  
(C. 1932. I. 44) gema# folgendem Schema:

+  N a> °<C O O C aH6 R1> C<COOH E ,->  ~

^ ‘> C H • COOCaH6 — >- ^ ‘>CH-CH,OH
Die Alkohole sind bei Zimmertemp. dickfl. Ole; die durch Umsetzung mit Phenyliso- 
cyanat aus ihnen erhaltenen Phenylcarbaminsdureester bildeten Ole, die nicht zur Kry- 
Btallisation gebracht werden konnten. Charakterist. Deriw. wurden erhalten durch 
Rk. der Alkohole mit 4'-Chlordiphenyl-(4)-isocyanat zu schon krystallisierenden 4'-Chlor- 
diphenyl-(4)-carbaminsaureestem.

V e r s u c h e .  a.-Athylhexadecylalkoliol, (C16H33)(C2Hri)CH• CH2OH. Darst. aus 
Athylmalonsaurediathylester u. Myristyljodid iiber a-Athylteiradecylmalonsaurediathyl- 
ester (dickfl. 01, Kp.14 132— 136°, Ausbeute 75% der Theorie), a-Athylpalmitinsaurc 
(Kp.10 216—220°, Ausbeute 80% der Theorie; vgl. S t a n l e y ,  J a y  u . A d a m s, C. 1929.
I. 3084) u. dereń Athylester (Kp.12 198—203°, Ausbeute 95%). Wurde dieser Ester 
mit konz. NIL, im Einschlufirohr 6 Stdn. lang auf 180° erhitzt, so entstand das Saure- 
amid, C18H37ÓN, aus A. Krystalle vom F. 111— 112°. Red. des Esters mittels Na u. 
Butylalkohol nach B l e y b e r g  u . U l r i c h  (1. c.) ergab in 70%ig. Ausbeute den ge- 
wunschten Alkohol, C18H380 , F. 15°. 4'-Chlordiphenylcarbaminsaure-a.-dthylhexadecyl- 
Mter, C31H.160 2NC1, aus Aceton u. PAe. kleine wei.Be Nadeln, F. 105— 106°. — Voll- 
kommen analog wurden dargestellt: a-Butylteiradecylalkohol, (C]2H25)(C4H9)CH • CH2OH, 
F- +  1° iiber Butyldodecylmalonsaurediathylester (Kp.j 224—226°, Ausbeute 70% der 
Theorie), a-Butyhnyristinsaure, Kp10 214— 219°, Ausbeute 77% der Theorie, u. dereń 
Athylester, Kp.10 189— 192°. <x.-Butylmyristinsaureamid, C18H 37ON, aus A., F. 109—110°,
4 -Chlordiphenylcarbaminsaure-a.-butyltetradecylester, C31H460 2NC1, aus Aceton u. aus 
PAe. Nadeln vom F. 102—103°. — a.-Hexyldodecylalkohol, (C10H2I)(C6H13)CH-CH2OH, 
Kp- im Hochvakuum 120°, F. — 7,5° iiber Hezyldecylmalonsaurediathylester (Kp.12 222 
bis 225°, Ausbeute 70% der Theorie), a-Hexyilaurinsdure, Kp.13 21S-—222°, u. deron 
Athylester, Kp.12 195— 198°. ct-Hexyllaurinsaureamid, C18H37ON, aus A. Krystalle,
* —111°. 4'-Chlordiphenylcarbaminsaure-:x-hexyModecylester, C3iH460 2NC1, aus
Aceton u. aus PAe. Nadeln, F. 77—78°. — a-Octyldecylalkohol, (CsH 17)2CH-CH2OH, 
Kp. im Hochvakuum 110— 120°, F. — 8° iiber Dioctylmalonsdurediathylester (Kp.15 220 
"f ® ,  Ausbeute 60% der Theorie), cc-Oclylcaprinsdure, Kp.13 212—218°, u. dereń 
Athylester, Kp.12 195— 197°. Das entsprecheride Amid bildetć aus A. weifie, filzige 
nadeln vom F. 122,5— 123,5°. 4'-Chlordiphenylcarbaminsaure-a-octyldecylester, Nadeln 
vom p. 96o. (Mh C1)em gg 438—42. Nov. 1935. Wien, I. Chem. Univ.-Lab.) Pang.

Ernest L. Jackson, Die Mono- und Tricholinester der Ortliophosphorsdure. Aus 
den Prodd. der Einw. von H3P 04 u. P20 6 auf Cholinchlorid wurde mit Hilfc des 
amorphen Ca-Salzes Phosphorsauremonocholinester isoliert. Phosphorsauretricholin- 
ester wurde aus Tri-/?-chlorathylphosphat u. Trimethylamin erhalten. — Orthophosphor- 
saJ"emonw:}wliiiester, aus 12 g Cholinchlorid, 8,4 g I00°/Oig. II3PO., u. 12 g P20 5 bei 

im Vakuum. Das durch Umsetzung des Rk.-Prod. mit Ca(OH)2-Lsg. erhaltene 
amorphe Salz CaC5H160 8NP2 entspricht der Form ell; es enthalt ca. 5% Dicholin- 

j  (CH3),N—CH2—CH2• O • PO • OH n  (CHs)jNAc• CHS• CHS • O• PO(OH),
. Ó -P0(0H )-0-Ca-Ó  I I I  [(CH^NCl • CHa ■ CH, ■ 0]SP 0

Pnosphat (s. u.) u. gibt mit Siiuren Salze II. C5HI60 4NP-CI +  AuCl3, gelbe, hygro- 
^op. Nadeln aus verd. HC1, F. 174— 176° (korr.). 2 C5Hi50 4NP-Cl +  PtCl4 +  2 H20 , 
u ^ gC, NadeIn a«s wss.-alkoh. HC1, F. 207—208° (korr.; Zers.). — Dicholinphosphat 

-V5- (CioH270.,N2P)C12 -f- 2 AuC13 aus dem oben erwahnten Ca-Salz abgetrennt.
C n aus verd- HC1, F. 271,5— 272° (korr., Zers.). — Tri -ji-cMoralhylphosphat,

ijUjCIjP, aus P0C13 u. Athylenchlorhydrin in CCl4 bei gewóhnlicher Temp. (Ver- 
erung des Verf. von P l im m e r  u. B u r c h , C. 192 9 .1. 2309). Ausbeute 60%. Kp.2_3
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180—182°, D.202O 1,428; P lim m e r  u . B u r c h  geben Kp.40 1 40°, 1). 1,39 an. Tricholin- 
ckloridtripliosphat, C15H3!)0 4N3C13P, auB dcm vorigen u. (CH3)3N in absol. A. bei 30 
bis 33°. Na dcl n oder Prismen aus absol. A., zera. sieli teilweise bei ca. 245°. C15H39-
0 4N3C13P -f 3 AuC13, gelbe Nadeln aus W., sclim. teilweise bei 216°, yollstandig bei 
230° unter Rotfarbung. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1903—05. 9/10. 1935. Washington, 
National Inst. of Health.) Ost e r t a g .

M. S. Kharasch und M. C. McNab, Die Losungsmilldmrkung bei der Addition 
fon Bromwasserstoff an Allylessigsaure. Entgegen LlNSTEAD u. RYDON (C. 1934.
I. 1472) stellcn Vff. fest, daB man ans Allylessigsaure u. HBr in Hexanlsg. unter den 
von K h a r a s h  u . M a y o  (C. 1933. II. 850) angegebenen Bedingungen bei Ggw. eines 
Peroxyds (Ascaridol) d-Brommleriansaure, bei Ggw. von Diphenylamin oder Thiokresol 
y-Brommleriansaure erhalt. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 54. 989—90. 8/11. 
1935. Chicago [U. S. A.], Univ. of Illinois.) O s t e r t a g .

Camillo Artom und Lorio Reale, Loslichkeitseigenscliaften von Mono-, Di- und 
Triolein in einigen organischen Ldsungsmiltdn. Je 200 mg Mono-, Di- u. Triolein werden 
mit 5 ccm Lósungsm. 12 Stdn. bei Zimmertemp. geschuttelt. Sic sind vóllig 1. in Chlf., 
Petrolather, Bze. In ACS2, Essigester sind Di- u. Triolein 1., wahrend die Loslichkeit 
des Monoolein 92,6 bzw. 89,2 bzw. 45,4% betragt. Schiittelt man 5 ccm dieser Lsgg. 
mit 5 ccm W., so geht ein groBer Teil des Monooleins in die wss. Phase, meist in Fonu 
einer freien Emufiion. Die Verwendung von A. u. Aceton mit verschiedenem W.- 
Zusatz ist geeignet, die 3 Ester voneinander zu trennen. (Boli. Soc. ital. Biol. sperim.
10. 880—82. Okt. 1935. Cagliari, R. Univ., Physiol. Inst.) Ge h r k e .

T. P. Hilditch und J. G. Rigg, Versuche uber die direkte Veresterung von Jidheren 
Feltsauren mit Glycerin und mit Athylenglykol. Bei der Veresterung von hóheren Fett- 
sauren mit Glycerin wird selbst bei einem groBen GlyceriniiberschuB (10 Mol pro Mol 
Fettsaure) ein Gemisch erhalten, in dem Diglyceride yorwiegen u. obwohl Triglyceride 
wahrscheinlich nur in kleinen Mengen yorkommen, bestehen nicht yiel mehr ais 40% 
des Estergemischs aus Monoglyceriden. Fiihrt man die Veresterung in fl. Phenol aus, 
in welchem Glycerin u. die Fettsauren gut 1. sind, so erhalt sich die Ausbeute an Mono
glyceriden, die giinstigenfalls bis zu 90% an Monoglycerid im Estergemisch betragen 
kann. R e y c h l e r s  Campher-p-sulfonsaure (I) ais Katalysator erhoht die Gesamt- 
ausbeute betrachtlich, ergibt aber gewohnlich eine Verminderung im Monoglycerid- 
anteil des Prod. — Die Veresterung von Laurin-, Palmitin-, Stearin- u. ólsaure in je
1 Aquivalentgewicht mit wechselnder Menge an I u. Glycerin bzw. Olykol bei Tempp. 
von 120— 180° wird mittels der etwas modifizierten Bleitetraacetatmethode von C r i e g e e  
(C. 1931. I. 2188) in bezug auf die Ausbeute an a-Monoglycerid bzw. Glxkolmonoester 
untersucht. In guten Ausbeuten wurden erhalten a-Monolaurin, F. 62°, cc-Monopalmilin> 
a-Monostearin, Monoolein, sowie Glykolmonolaurat, F. 27,5°, -monopalmitat, F. 47,o , 
-monostearat, F. 56°, u. -monooleat. (J. chem. Soc. London 1935. 1774—78. Dez. Liver- 
pool, Univ.) B e h r l e .

F. J. van Natta, J. W. H ill und W. H. Carothers, e-Caprolaclon. Vff. yerteidigen 
die Riehtigkeit ihrer Angaben (C. 1934. I. 3193) uber die Bldg. von e-Caprolacton aus 
E-Oxycapronsdure gegenuber S t o l l  u. R o u v e  (C. 1935. II. 3224). (J. Amer. chem. 
Soc. 58. 183. Jan. 1936. Wilmington [Del.], Du Pont de Nemours & Co.) B e h r l e .

Thśodore Posternak, Uber die Alloschleimsaure und uber eine neue Tclraoxy- 
adipinsdure. Wie Vf. kiirzlich (vgl. C. 1935. I. 3782) zeigte, ist die yon E. FISCHER aus 
Schleimsaure (I) dargestellte sog. Alloselileimsaure, der die K onfiguration II zu- 
geschrieben wurde, in Wirklichkeit die d,l-Taloschleimsaure (III). Verss., die wahre II 
durch Epimerisierung der Schleimsaure darzustellen, fuhrten nicht zum Ziel, dagegen 
wurde die Saure leicht durch Oxydation der d-Allonsaure (r\r) erhalten. Die neue 
Tctraozyadi-pinsdure erinnert in ibrem Verh. an die Schleimsaure u. liefert wie letztere 
beim Erwarmen in wss. Lsg. ein 11. Monolacton. Auf Grund dieser Erkenntnisse is

COOH COOH COOH COOH COOH
HOCH HĆOH HOCH HCOH HCOH
(HCOH)3 (HĆOH), (HCOH), +  (HCOH), (HCOH),

HOCH HÓOH HCOH HOCH HCOH
ĆOOII COOH ĆOOII COOH CH^OH

I I I  I I I  n
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auch dio friiher (vgl. S. u. Th . PoSTERNAK, C. 1 9 3 0 -  I . 2407) angenommene Kon- 
figuration des meso-Inosits unsicher geworden u. bedarf der Nachpriifung.

V e r s u c h e. d-Taloschleitnsaure, aus d-Talonaauro nach FISCHER (Bor. dtsch. 
chem. Ges. 2 4  [1891]. 2136. 2183), F. 156— 158°. — l-Taloschleimsaure, aus den Muttcr- 
laugen der Darst. von Z-ct-Rhamnohcxonsiiurc nach JACKSON u. H u d s o n  (C. 1 9 3 5 .
I. 550) dureh Oxydation mit H N 03, F . 156— 158°; Ca-Salz. — d,l-Taloschleimsaure, 
dureh Umkrystallisiercn gleicher Teile der vorigen aus W., F. 176—178°; mit ,,AUo- 
schleimsaure“ keine F.-Depression; Diathylester, Ci„H180 8, aus A . F. 139—141°. — Neuc 
Telraoxyadij>insaure, C6H10O8, dureh Oxydation von d-Allonsaurelacton (aus d-Ribosc 
nach A u s t in  u. H u m o l le r ,  vgl. C. 1 9 3 4 . H. 229) mit H N 03 (d — 1,15), dureh Losen 
in n-NaOH u. Zugeben der aquivalenten Menge H2S0.t rechteckige Tafeln, F . bei lang- 
samem Erhitzen 197—198° (Zers.), Lsg. in verd. NaOH inakt.; Ca-Salz, C0H8O8Ca-
6 H20, aus dem Na-Salz mit Ca-Acetat; Diathylester, C10HI8O8, dureh Kochen der Saure 
mit absol. A. ( +  gasformige HC1), glanzende Blattchen aus absol. A., F. 153— 154°; 
Monólacton, C6H80 7, dureh Kochen der Saure mit W .; ist auch in den Mutterlaugen der 
Darst. der Saure enthalten, Prismen aus Essigestcr, F. 200— 201° (Zers.); Di-phenylhydr- 
azon, C18H ,20 6N4, Tafeln aus W., A., dann A., F. 227—230° (Zers.). (Helv. chim. Acta 
18. 1283— 87._ 2/12. 1935. Genf, Univ.) S c h ic k e .

Ed. Justin-Mueller, Das Nitroprussidnatriumreagens und seine TJmwandlung in 
Gegenwart von Alkalisulfid. Dem Nitroprussidnatrium wird die Struktur:

zugeschrieben. Gel. wird dic Verb. langsam hydrolyt. zers. zu Na2Fe2(CN)6 +  4 HCN -f-
2 NaN02. Das farblose Na2Fe2(CN)6 oxydiert sich in saurer Lsg. zu Berliner Blau. Dem

NaFe(CN)3(NaSŃ,Q)2(CN)3FeNa. Dies Zwischenprod. zers. sich schnell unter Austritt 
der beiden NaSNO-Radikale. Diese setzen sich in statu nascendi mit W. u. einem Teil 
des verbliebenen Na2Fe(CN)6 um zu Na2Fe2S.,(KO)2 oder Na4Fe2S5(NO)2. Die bei dieser 
Rk. auftretendo Farbo ist schon purpurrot. Eine zuweilen beobaehtete veile Farbung 
rulirt von folgender Nebenrk. her:

NaOH +  C02>  NaHCOj +  Na2Fe(CN)„->- H2Fe2(CN)8>
Fe,(CN)18 (Berliner Blau) +  Fe(OH)2 +  6 HCN.

(J. Pharmac. Chim. [8] 2 2  (127). 496—503. 1/ 12. 1935.) D e g n e r .
W. Świętosławski und E. Ramotowski, Zur Reinigung wid Bestimmung des 

Rtinheitsgrades von Toluól. Die Dest. reinsten, im Handel erhaltlichen Toluols wurde 
mit der 20-Kugelrektifizierkolonne im App. von Ś w ieto sea w sk i (C. 1 9 3 2 . I. 2976) 
«. in dem C. 1 9 3 6 . I. 815 beschriebenen App. nachJŚwIęTOSŁAWSKI durchgefuhrt. 
In beiden Fallcn gelang es, zu einem Toluol V. Reinheitsgrades zu gelangen. Bestimmt 
wurde ferner die Anderung des Kp. u. der Diffcrenz Kp. u. Kondensationstemp. (zl t) 
unter dem EinfluB von Bzl. u. m-Xylol. Dureh einen Zusatz von 0,021—0,328% Bzl. +  

-̂ylol wurde der Kp. des Toluols von 110,612° bis auf 110,521° yerandert, A t von
0,004 auf 0,181°. 0,0024% des Gemisches Bzl. +  Xylol erhóhen A t um 0,001°. Der 
Kp. des Toluols ist mit ziemlicher Sicherheit =  110,612—110,614°; D .20 0,866 0G;

0 — 1,49613. (Roczniki Chem. 1 5 . 422—29. 1935. Warsehau, Techn. Hoeh- 
8cilule-) SCHONFELD.

E. P. Kohler und H. Potter, Die Eigenschaften uvgesattigter Schwcfeherbindungcn.
V Sulfone. In Fortsetzung ihrer Unterss. uber Addition an ungesatt.
' erbb. imtersuchen Vff. ungesatt. Sulfone. Benzalmethyltolylsulfon (I), das dureh 
'.wydation ^es entsprechenden Sulfids dargestellt wurde, esistiert in 2 stereoisomeren 
l'ormen, die sich beide mit H2 verbinden, Permanganat reduzieren, dureh 0 3 oxydiert 
werden u. ein stabiles Dibromid bilden. Diese ungesatt. Sulfone addieren aber auch 

erbb., die bisher ais typ. Reagentien fiir das konjugierte System C=C—C = 0  an- 
|csehen wurden; so verbindcn sie sich beispielsweise in Ggw. geringer Mengen einer 

ase mit Thiokresol u. IMalonestern unter Bldg. der Additionsprodd. II u. III. Ferner 
Mdieren die ungesatt. Sulfone C6H5MgBr. Wird das Sulfon zu dem G ricn ard -  

cagens zugesetzt, so entsteht sofort ein gelbes Zwischenprod., das in iiberschussigem 
^eagens allmahheh verschwindet. Das Endprod. bildet die farblose Mg-Verb. IV, 
urur -vdrobTse das gesatt. Sulfon V liefert. IV verbindet sich mit uberschiissigem, 

gesatt. Sulfon, reagiert mit Br2 unter Bldg. des a-Bromsulfons VI, mit Saurechloriden

Na—(CN)3= F e—(Na[CN]2NO)—(Na[CN]2NO)—Fc=(CN)3—Na

Tricyanradikal wird die Struktur I, dem Di- 
eyanonitrosoradikal die Struktur II zu-

Ń = C —Ń— gesehrieben. Nitroprussid-Na setzt sich mit
1 2 Na2S in alkal. Lsg. um zu 4 NaCN +
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unter Bldg. von Ketosulfonen (VII) u. mit C02 unter Bldg. von VIII. Fiir VI kommen 
die Strukturformeln IX, X u. XI in Bctracht, von denen Vff. IX den Vorzug geben, 
da sich vielo Sulfone (gesatt. wie auch ungesatt.) gegenuber Organo-Mg-Verbb. nahezu 
ebenso wie Ketone verhalten. So kann z. B. IV durch Einw. von C2H5MgBr auf das 
gesatt. Sulfon V erhalten werden, u. Metliyltolylsulfon geht mit C2H5SfgBr in das ana- 
loge Mg-Deriv. iiber. Femer verhalten sich die Mg-Deriw. von Sulfonen wie die ahnlich 
gebauter Ketone; so reagiert beispielsweiso die Mg-Verb. von Methyltolylsulfon mit 
Benzoylchlorid unter Bldg. von XII.
C6H6.CH=CH-S0J-C8H,-CH3(?>) CaH5-CH-CHS'SO,-C;H7 C6H6-CH-CH2-SO,-C,Hv

i  i i  s - c 7h 7 m  Ó h (C oocsh 5)s
[(CeH6)jCH-CH.SOa-C7H7]MgBr (C.H^CH-CH^SO^C.H, (CaH^CH-CHBr-SOj-CjH, 

IV V VI
(C5Hs)a-Ce-CH.SOa-C7H7 (C6Hs)a-CH-CH-S02-C7H7 : o :

Óo -csh 6 Óo o h  (caH,)aCH-CH::  s :  c7h ,
v i i  v i i i  x i  :o:M gX

: o : (C6h 5)3ch -cH 'S 0 2-c7h 7 , g

(C3H5)2CH.CH:S: C ,h 7 Mgx  3 6 2

x  : o : Mgx  x i
XII

(CsHJjCH.CH.SOj.CjH, (C6H6)3C .C H ,.S03.C7H7 C6H5.CO-CH.S-C7H7
X III C„HS XIV XV CBII5

V e r s u c h e .  Benzalmethyl-p-lolylsulfid, Ci6H14S, durch Zugeben von Thio- 
kresol zu Phenylacetylen unter Kiihlung u. Versetzen des Rk.-Gemisches mit niedrig 
sd. PAe.; es schied sich zunachst das hoher schmelzende Sulfid ab, aus PAe. oder 
CH3OH, F. 65°. Aus den Mutterlaugen wurde durch Dest. im Vakuum das 2. Isomere 
erhalten, F. 44°. — Benzalmethyl-p>-tolylsulfoxyd, C15Hu OS, aus dem Sulfid (F. 44°) 
in Eg. mit 30%ig- H20 2; aus PAe. Nadeln, F. 64°. Aus dem Sulfid (F. 65°) wurde 
auf analogem Wege das isomere Sulfoxyd erhalten, F. 60°. — Benzalmethyl-p-tolyl- 
sulfon, Ci5H140 2S (I), aus den Sulfiden oder Sulfoxyden in Eg. mit uberschiissigem 
H 20 2, wobei das niedriger schmelzende Sulfid zum hoher schmelzenden Sulfon oxydiert 
wurde; aus CH30H  Nadeln, F. 77° bzw. 121°. Das Sulfon vom F. 121° wurde auch durch 
Kondensation von Benzaldehyd mit Methyl-p-tolylsulfon in Ggw. von KOH erhalten 
(maximale Ausbeute 15°/o). Wurde das Sulfon vom F. 77° in Chlf. in Ggw. von wenig 
Jod mehrere Tage dem Sonnenlicht ausgesetzt, so entstand das Sulfon vom F. 121°, 
das bei analoger Behandlung nicht in das Sulfon vom F. 77° umgewandelt wurde. — 
fl-P7ienylathyl-p-iolylsulfon, Ci6H160 2S, durch Hydrierung von I (F. 121°) in Eg. in 
Ggw. von Pt, doch trat bald Vergiftung des Katalysators ein; aus CH3OH Nadeln, 
F. 75°. — UtP-Dibrom-P-phenyldthyltolylsulfon, C16H140 2Br2S, aus I mit Br2 im direkten 
Sonnenlicht; aus CH3OH diinne Nadeln, F. 132°; beide Isomere von I geben dieselbc 
Verb. — Verb. II, C22H220 2S2, aus I in Bzl. mit Thiokresolnatrium; aus Aceton-CH3OH 
Nadeln, F. 175—176°. — CeH,CH(S02C,Jl,)CH2S 0 2C\II„ C22H220 4S2 aus Torigem 
mit 30°/oig- H20 2 in Eg.; feine Nadeln, F. >225° (Zers.). — Benzyldi-[p-tolylsulfonyty 
methan, C22H220 4S2, durch Benzylierung von Di-[tolylsulfonyl]-methan; aus A. flaumigc 
Nadeln, F. 103°. — Verb. III, C22H260 6S, aus I u. Na-Malonsaurediathylester in Bal.; 
aus CH3OH flaumige Nadeln, F. 78°. — fi,fl-Diphcnylathyltolylsulfon, C21H20O2S (> )> 
durch Zugeben von I zu einer sd. benzol. Lsg. von 5 Mol C6H5MgBr u. anschlieBendes
3-std. Kochen, oder durch Zugeben von Thiokresol zu unsymm. Diphenylathylen u. 
Oxydation des entstehenden Sulfids mit H20 2; Nadeln, F. 149°. — a-Brovi-P,^-dipneny - 
athyl-p-tolyhulfon, C£1Hł90 2BrS (VI), aus IV u. Br2, Nadeln, F. 155°. — u-Jod-p,p-ai- 
phenylałhyl-p-tolylsulfon, C21H1B0 2JS, Prismen, F. 186°. — a.-Benzoyl-P,p-diphenylatny - 
p-tolyhidfon, C28H240 3S (VII), aus IV u. Benzoylchlorid, aus Aceton oder Bzl. kleinę 
Nadeln, F. 253°. Die Struktur dieser Verb. wurde durch die folgende Synthese beyiesen.

C6H£C0CH2S 02C7H7->- C0H5COCHBrSO2C7H7 -y  C6H5C=CHSO„C;H7-> VII
OMgX

Im Gegensatz zu der Ansicht von A r n d t  u. Ma iit iu s  (C. 1933. I- 1269) kann w 
erste Stufe dieser Synthese ohne Schwierigkeit durch Zugeben des Ketosulfons zu
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ontspreohenden. Menge Br2 in Chlf. erreicht werden. Die Bromverb., C15H130 3BrS, 
krystallisiert in Platten u. schmilzt bei 164°. — a-Aceto-fcfi-diphmylathyl-p-tolylsulfon, 
C23H220 3S, aus IV mit iiberschiissigem Acetylchlorid; Nadeln, F. 205°. — Benzhydryl- 
p-toluolsulfonylessigsdure, C22H200 4S-H20  (VIII), aus IV in Bzl. beim Durchleiten von 
C02; kleine Platten, F. 195—197° (unter Aufbrausen). — D io  E i n  w. v o n G r i g - 
n a r d r e a g e n t i e n  a u f  g e s i i t t .  S u l f o n  e. Nach H ep w orth  u . Clapham  
(J. chem. Soc., London 1 1 9  [1921]. 1188) wird Diisoamylsulfon u. Benzylphenylsulfon 
durch Erhitzen mit Benzollsgg. von CH3MgJ nicht verandert. V£f. fanden, daC sich 
fi-Pkenylathyl-p-tolylsulfo?i, fi,fS-Diphc,nylathyl-p-tolylsulfon u. Methyl-p-tolylsulfon gegen- 
iiber CH3MgJ wie Ketone verhalten, die zwar nicht enol. sind, aber Metallderiw. von 
Enolmodifikationen bilden kónnen. Die beiden ersten Sulfone reagieren bei gewólinlicher 
Temp. nicht merklich, aber bei 50—-75° beginnt die Gasentw., dio solango anhalt, 
bis mindestens pro Mol Sulfon 1 Mol CH4 frei geworden ist. Methyl-p-tolylsulfon ent- 
wickelt bereits bei gewohnlicher Temp. langsam CH4. Dibmzoylnicthyl-p-tolylsulfon, 
C22H180 4S (XII), durch Zugeben von Methyl-p-tolylsulfon zu einer ather. Lsg. von 
C2H5MgBr, Erhitzen der Lsg. u. anschlieBende Behandlung mit Benzoylchlorid; aus 
CH30H  Nadeln, F. 164°. — R k k .  d e s  B e n z a l m e t l i y l - p - t o l y l s u l f -
o x  y d 8. Einw. von G R IG N A R D -V c rb b . lieferte ais Hauptprodd. Diphenylbutadien, 
ein organ. Sulfid u. eine anorgan. Mg-Verb. Bei dieser Rk. tritt daher sowohl Spaltung 
ais auch Red. ein, u. da direkte Vcrss. zeigten, daB das ungesatt. Sulfid nicht mit organ. 
Mg-Verbb. reagiert, muB die Spaltung vor der Red. stattfinden, was wahrscheinlich 
durch folgendes Schema wiedergegeben wird:

2 C6H5-CH=CH-SO-C,H7 +  2 C2H5MgBr -y  
CgH5-CH=CH—CH=CH—C„H5 +  C2H5—C2H5 +  C7H7SOMgBr 

C-H7SOMgBr +  C2H5MgBr->- C,H,SC2H5 .
Bei der Einw. von C„HsMgBr enthielt das Prod. kleine Mengen einer oligen Substanz, 
die zu einem krystallinen Sulfon oxydiert wei-den ltonnte, das 3 Phenylgruppen ent- 
halten muC, u. fiir das die Formeln XIII u. XIV in Frage kommen. DaB das Sulfon 
nicht die Struktur XIII besitzt, konnte durch Synthese von XIII bewiesen werden. 
Verss., XIV zu synthetisieren, blieben erfolglos. DaB das Sulfon die Struktur XIV 
besitzt, ergab sich aus den Prodd., die bei der Spaltung des Sulfons mit PC15 erhalten 
wurden:

(C6H5)3C-CH2-S 02-C7H7 ->- (C6H5)3C-CH2C1 +  [C7H7S 02C1]>
[c i-O eH i-ccy -^  c i-c6h 4-c o o h  .

Die Giiltigkeit dieses Beweises ergab sieh aus der ahnlichen Behandlung eines pheny- 
lierten Sulfons bekannter Struktur:

(C6H5)2CH-CH2-S 0 2-C7H7- >( C6H5)2C=CC12 +  C1-C„H4-C 00H . 
PtP,P-Triphenylathyl-p-tolylsulfon, C27H240 2S (XIV), aus Benzalmethyl-p-tolylsulfoxyd 
u. Phenyl-MgBr, wobei neben Diphenyl u. Diphenylbutadien ein Ol entstfiht, das mit 
uberschiissigem H20 2 in 2 feste Sulfone iibergefuhrt wird, die durch Krystallisation 
aus CH3OH getrennt werden konnten; die loslichere Komponento war Phenyl-p-tolyl- 
sulfon u. die weniger 1. XIV; aus Aceton, F. 229—230°. Erhitzen von XIV mit PC15 
auf 200° im geschlossenen Rohr lieferte cx.,v.,rJ.-Trip}ienyl-fi-chlcsrathan, p-Chlorbenzoesaure, 
TriphenylcTilordthan u. ein chloriertes Toluol, das durch Permanganat zu p-Chlor- 
oenzoesaure oxydiert wurde. — Benzoylphenylmethyl-p-tolylsulfid, C21HJ8OS (XV), aus 
Desylchlorid u. der Na-Verb. von Thiokresol in A.; aus A.-PAe. Nadeln, F. 63—64°. — 
*-Phenyl-p,(]-diphenyl-P-oxydthyl-p-tolylsulfon, C27H240 3S, aus vorigem mit Phenyl- 
MgBr u. anschlieBender Oxydation des Rk.-Prod., Nadeln, die oberhalb 180° sintern 

bei 275° schmelzen. — ct-Phenyl-p,f}-diphenylathyl-p-tolylmlfon, C27H240 2S, aus 
vorigem durch Red. mit P +  J, aus CH30H  glanzende Platten, F. 187°. — cc,a.-t>ichlor- 
l’>P-diphenyldthyl-p-tolylsulfon, C21H1B0 2C12S, durch Erhitzen von V mit PC15 auf 200° 

P;Ch!orbenzo«saure u. Diehlordiphenylathylen (F. 78,5°); aus A., F. 157°. — 
'lĄ’P-Tri-[?iilrophenyl]-dthyl~p4 ohylsulfo7i, C27H210 8N3S, durch Nitrierung von XIV; 
hellgelbe Nadeln, F. ca. 265° (Zers.). (J. Amer. chem. Soc. 57. 1316—21. 1935. Cam- 
bndge, Mass., Harvard Univ.) Co e t e .

u' C- ^ 00 >̂ Reaktioncn des Sidfuryldiamids (Sulfamids). Beim Zugeben einer 
°h. Lsg. von Xanthydrol zu einer Lsg. von Sulfamid in verd. Essigsaure werden 

nach einiger Zeit glanzende Krystalle des Dixanthylsulfamids, F. 182—184°, erhalten; 
5} gleicher Weise kondensierte sich Xanthydrol mit p-Aminobenzolsulfonamid (F. [des 
(K° iaRnKlt'C)nSPror*.? 209°), m-Benzoldisulfonamid (F. 170°) u. p-Toluolsulfonamid 
' ’ Uo0)- Einzelheiten dieser fiir Sulfamide u. Sulfonamide allgemeinen Rk. sollen
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śpater mitgeteilt werden. (Nafcure, London 136. 837. 23/11. 1935. Fallowfield, Man
chester.) Sc h ic k e .

Treat B. Johnson und Maurice L. Moore, Molekulare Umlageruttgen von Sulf- 
aniliden. Sulfanilide konnen in zweifacher Richtung molekulare Umlagerungen er- 
leiden, die am Beispiel des o-Nitrophenylschwefelcldońds (1) ais Ausgangsmaterial durch 
folgcndcs Schema wiedergegeben werden:

NO. NO. NO. NO.

\ /  v \ /
1 wurde aus o-Nitrophenyldisulfid mit CI2 dargestellt u. mit Anilin zum o-Nilroplicnyl- 
sulfanilid (II) umgesetzt. Wird letzteres auf eine bestimmte Temp. oder mit dcm 
cntsprechenden Amin (Anilin) auf seinen Kp. erhitzt, so erfolgt Isomerisierung zum 
2-Nitro-4'-aminodiphenylsidfid (III); in einigen Fallen wurde aueh eine entsprechendc 
o-Umlagerung (IV) beobachtet. Wird II jedoch in A. in Ggw. yon NaOH erwarmt, 
so entsteht das Formel V entsprechende Mercaptodiphenylaminderiv.; ais Erklarung 
dieser zweiten Umlagerung ist die intermediare Bldg. von IV u. dessen Umlagerung zu
V wenig zufriedenstellcnd, zumalnach E v a n s  u. Sm il e s  (vgl. C. 1 9 3 5 .1. 3657) o-Amino- 
sulfide dieses Typus durch alkoh. NaOH nicht verandert werden, wahrend die ent- 
sprechenden Acetyl- u. Benzoylderiw. unter den gleichen Bedingungen leieht zu Di- 
phenylaminderiw. umgelagert werden. (Science, New York. [N. S.] 81. 643—44. 
1935. Yale Univ., Sterling Chemistry Laboratory.) Sc h ic k e .

J. Frejka und B. Sefranek, Beilrag zur Kenntnis der bromierlen Brenzcaiechine. 
Telmbrombrenzcaiechin, CfjBr^OHJj, wurde erhalten: a) durch direktes Bromieren 
von 3,3 g Brcnzcatechin in 45 ccm Chlf. mit 21,6 g Br2 in 20 ccm Chlf. in der Kalte; 
b) aus 3,3 g Brenzcatechin in 20 ccm konz. H2S 04 u. allmiihliche Zugabe von 4 Moll. 
Brom, d. h. 19,2 g, unter Riihren. Gelbliche Krystalle aus Bzl., F. 191—192°. Di- 
acetyherb., C<,Br4(OCOCH3)2. Krystalle aus A., F. 215—216°. — 3 ,4 ,5 -Tribrombrenz- 
calechin, C0HBr3(OH)2, Bldg.: aus 3,3 g Brenzcatechin in 100 ccm Chlf. u. 14,4 g Brom 
in 50 ccm Chlf. unter 20° oder direkte Einfiihrung durch den Kolbenboden von gas- 
fórmigem Brom (mittels C02) in die Chlf.-Lsg. F. 144° (weiBc Krystalle, Ausbeutc 
80% der Theorie). — 3,4,5-Tribromveratrol, C6HBr3(OCH3)2, durch Erwarmen von
5 g Tribrombrenzcateehin mit 20 ccm CH3OH in Ggw. von 10 g CH3J u. 5% Pott- 
asche. Schwachgelbe Krystalle aus verd. A., F. 86°. — Diacetyl-3 ,4,5 -tribroinbrenz- 
catechin, C6HBr3(OCOCH3)2, weiBe Krystalle, F. 120°. — 4,5 -Dibrombrenzcałechin, 
C6H2Br2(OH)2>. Bldg.: a) durch allmahliche Zugabe von 50 ccm einer 64%ig. Br-Lsg. 
in Eg. zu 50 ccm einer 22%ig. Brenzcatecliinlsg. in Eg., oder durch Behandeln von
з,3 g Brenzcatechin in 100 ccm Chlf. mit 3,05 ccm Bromgas. F. 92° aus Bzl. (Das 
Bromgas wurde hergestellt durch Einleiten von C02 in eine Bromflasche u. Weiter- 
leiten des Gases in die Brenzcatechinlsg.) Diacetyherb., F. 110°. — 3,4 -Dibrombrenz- 
catecliin wurde erhalten durch Einleiten von Bromgas (durch einen S 0 2-Strom, 2 Moll. 
Br2) in die Brenzcatechinlsg.; F. 73—74°. Diacelyjvarb., F. 95—96°. -— 3 ,4,5 -Tribrom- 
brenzcateclńn wurde aus 3,4-Dibrombrenzcatechin in Chlf. mit 1 Mol. Br3 in Chlf. dar- 
gestellt. F. 142°. (Publ. Fac. Sci. Univ. Masaryk Nr. 219- 1—10. 1935.) ScHONFELD-

B. B. Dey, Die Darsldlung von Besorcinnwnomełhylather (Berichligung). (Vgl. 
C. 1935. II. 695.) Die 1. e. beschriebene Darst.-Weise von Monomdhylresorcin, das 
prakt. mit W.-Dampf nicht fliichtig ist, wird in nachstehender Weise berichtigt. Resorem  
wird in 10%ig- NaOH bei 60—70° portionsweise mit saurefreiem (CH3)2S 04 yersetzt, 
Gemisch sodann 1/2 Stde. auf sd. W.-Bad erhitzt, mit A. ausgezogen u. ath. Lsg. nut 
10°/pig. NaOH extrahiert. Alkal. Lsg. wurde mit HC1 angesauert, mit A. extrahiert
и. . A. abdest.: Kp. 240—250°. Wurde in der friiher besehriebenen Weise verfahren,
so ging bei 2-std. W.-Dampfdest. ein hellgelbes 01 iiber, das ais R e s o r c in d im e th y la th c r ,  
Kp. 210—212°, identifiziert wurde; im Dcstillat fand sich der Monomethylather nur 
in geringer Menge. Der Riickstand der W.-Dampfdest. lieferte nach Zusatz yon AÛ a , 
Ausziehen der Lsg. m it A. zur Entfernung yon Spuren des D im ethylathers u. An- 
sauem den Monomethylather (Kp. 240—250°). (J. Indian chem. Soc. 12. 680—-00. 
Okt. 1935. Madras, Presidency College.) S c h ic k e .



1936. I. D,. P e a p a r a t iy e  o b g a n is c h e  C h e m ie . N a t u r s t o f f e . 2339

A. Burawoy, o-Chirumphenylhydrazone. Entgegen der Annahme von K u h n  
u. B ab  (C. 1935- I. 3537), daB in Lsgg. von o-Oxyazobenzolen ein Gleichgewicht besteht 
mit der entsprechenden o-Chinonphenylhydrązonfórm, halt Vf. seine schon friiher ge- 
auBerte Ansicht von der alleinigen Existenz der Phenylhydrazonstruktur aufrecht. 
(Liebigs Ann. Chem. 521. 298—302. 24/1. 1936. London, Univ., Chem. Dep., Guy’s

E. Płażek und Z. Rodewald, Synthese von einigen Alkeinen, Derivałen der Mandel- 
und Tropasdure. (Vgl. C. 1935. II. 2045 u. 1936. I. 1212.) O-Athyl- u. O-Propyltropa- 
sdurc wurden auf folgendem Wege dargestellt: Das aus HCN u. Aeetophenon dargestelltc 
Cyanhydrin bildet mit konz. HC1 tt-Phenyl-fi-chlorpropionsdure; Ietztere wird mit 
Thionylchlorid in das Chlorid, dieses mit CH3OH in den Methylester venvandelt. 
Letzterer liefert mit NaOC2H5 bzw. NaOC3H7 den Ester der O-Athyl- bzw. O-Propyl- 
tropasaure. Verseifung mit Alkali ftihrt zur Bldg. von Atropasdure. Dagegen gelang 
die Verseifung der Ester mit konz. HC1. Die Alkeine wurden hergestellt durch Einw. 
der Saurechloride auf Tropin oder Dimethylaminoalhanól in absol. A. Zur Rk. der
O-Athyl- u. 0-Propylmandelsaure mit Tropin sind 2 g-Mol. Tropin erforderlich auf 
1 Mol. Chlorid; das Tropein yerbleibt nach beendeter Rk. in freiem Zustande in ath. 
Lsg., wahrend der ausgeschiedene Nd. aus Tropinhydrochlorid besteht.

V e r s u c h e .  O-Propylmanddsaure, Kp.0,2 134—136°, farbloses Ol. — O-Athyl- 
mandelsaurechlorid, C10Hn O2Cl, aus der Saure (30 g) u. Thionylchlorid (40 g) bei Raum- 
temp.; Kp.0j4 84—85° (uneinheitlich, 14,52% Cl gegen theoret. 17,63°/0). — O-Propyl- 
manddsaurechlorid, CnHi30 2Cl, Kp.0l8 85— 86°; scharf riechende FI.; scliwach ver- 
unreinigt durch C6H5 ■ CHO. — a-Phe?iyl-f)-chlorpropicmsdurc: In die eisgekiihlte Lsg. von
110 g Aeetophenon in A. +  165 g KCN werden 120 g Eg. +  12 g H20  zugetropft; nach
3 Stdn. wird filtriert usw. Das Cyanhydrin wird auf 130° mit der doppelten Mengc 
bei 0° gesatt. HC1 erhitzt, das Rk.-Prod. nach Auswaschen mittels Na2CO;i-Lsg. in das 
Na-Salz verwandelt, wahrend iiber der wss. Schicht das unveranderte Aeetophenon 
u. das gleichzcitig gebildete Triphenylbenzol zuriickbleiben. Mittels H2S 04 wird die 
Saure in Freiheit gesetzt; F. 86° aus Lg., Ausbeute 45 g. Methylester, aus dem mittels 
Thionylchlorid erhaltenen rohen Saurechlorid u. CH3ÓH; Kp.ls 147°; Kp.0,4 93°. —
O-Athyltropasduremethylester, C12H160 3, aus a-Phenyi-/?-chlorpropionsauremethylester 
in absol. A. mit NaOC2H5 unter Kuhlung; Kp.0,3 98— 100°; schwach aromat, riechende 
farblose FI. — O-Propyltropasduremethylester, C13Hls0 3, Bldg. analog; Kp .0>1 108°. —
O-Athyltropasdure, CnH140 3, aus dem Methylester mit HC1 (2 Teile konz. HC1 +
1 Teil H.,0) in der Warme. Kp.0,i 132—134°, F. 45—47° aus Lg. — O-Propyltropa- 
sdure, C12H160 5, Kp.0,15 135— 137°; farblose FI. — O- Atliyltropasdurechlorid, CnH13- 
02C1, aus der Saure mit Thionylchlorid bei Raumtemp. u. 1/,-std. Erwarmen auf 45°

gelbes zahfl. 01. Pikrat, gelbe Blattehen aus A., F. 216— 217°. Pikronolat, 
schwachgelbe Nadeln, F. 155— 156°. — Rk.-Prod. aus 0-Propylmandelsaure u. Tropin, 
S H jA N ;  Kp.0>4 170— 172°. Pikrat, F. 206°. Pikronolat, F. 164°. — Prod. aus
O-Alhylmandelsdure u. Dimethylaminodtluinol, C14H210 3N =  (CH3)2N • CH, • CH, • 0 2C • 
yH(0C2H5)-C6H5, aus 8,5 g O-Athylmandelsaurechlorid u. 4 g  Dimethylaminoathanol 
ui absol. A.; Kp.0l2 108— 110°. Pikronolat des Jodmethylats, F. 139°. — Prod. aus 
jPropylmaridelsaure u. DiimtliylaminoćUhanol, C15Ho30 3N; Kp .0,2 HO—112°. Pikrat 
“f 3 Jodmethylats, F. 162°. —  Prod. aus O-Athyltropasdure u. Dimethylaminoathanol, 

p ° !^  =  (CH3)2N • CH, • CH2 ■ 0,C ■ CH(C6H5)CH, ■ O • C,Hr,; Kp.0ll 110—112°. — 
uża aus O-Propyltropasdure u. Dimethylaminodthanol, CleH250 3N; Kp.0ll 113 bis 
Ho ■ (Roczniki Chem. 15. 481—90. 1935. Lwów, Techn. Hochschule.) S c h o n fe ld .

Gust. Komppa und W . Rohrmann, Uber die Darstellung der Hezahydroterephthal- 
Mttre. Nach Ze l in s k y  u . Gl in k a  (Ber. dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 2306) entsteht 
™ der Hydrierung von Tetrahydroterephthalsauredimethylester mit Palladiummohr 
nicht nur der erwartetc Hexahydroester, sondern es wird auch gleichzeitig 1/i — 1/3 
es Tetrahydroesters zum Terephthalsauremethylester dehydriert, u. schon friiher 

IWT?]11 ^ - S EVENAGEL u- B e r g d o l t  (Ber. dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 2860), daB 
“ ydroterephthalsaureester mit Palladiummohr in COa-Atmosphare sich in • 1 Teil

Hospital.) V e t t e r .
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Hexahydroester u. 2 Teilc unhydrierten Ester umwandeln lafit. Bei Hydrierungs- 
yerss. mit kolloidalem Pt nach Sk it a  nahm Terephthalsaure bei 3 at u. 50—60° nur 
unvollstandig H 2 auf u. nach den friiher (vgl. C. 1933. II. 865) bei der Isophthalsiiure 
gemachten Erfahrungen wurde daher der Dimethylester der Hydrierung unterworfen. 
Hierbei blieb die H2-Aufnalime nach etwa % der berechneten Menge stehen u. dio 
Aufarbeitung des Gemisches zeigte, daB etwa ~/3 der Substanz hexahydriert war u. 
Va unhydriert geblieben war. Aus diesem Ergebnis sowie den obigen Beobachtungen muB 
geschlossen werden, daB sich unter den Vers.-Bedingungen ein Gleichgewicht zwischen 
hydriertem u. unhydriertem Ester einstellt, das bei dem angegebenen Verhaltnis liegt. 
Torephthalsauredimethylester (97 g), in der friiher (I. e.) fiir Isophthalsauredimethyl- 
ester beschriebenen Weise dargestellt, wurden in 75 ccm Methanol mit 5 g Pt ais H2PtClfi 
(in 150 ccm W.), 8 g Gummi arabicum (in 80 ecm W.), 0,5 g Pt ais l° /0ig. Koli. auf
1 g Gummi arabicum (50 ccm) u. 5 ccm konz. HC1 bei 50—60° unter 3 at H 2-Druck 
geschuttelt. Nach beendeter H2-Aufnahmo (etwa 2/s der fiir 3 Mol berechneten Menge) 
wurde durch W.-Dampfdest. P t ausgeflockt u. der Ester mit NaOH verseift; boim 
Ansauern mit HC1 fallt nur Terephthalsaure aus, wahrend die Hexahydrosaure gel. 
bleibt. Nach Eindampfen der Lsg. fallen cis- u. trans-Hczahydroterephthalsaurc aus; 
in der Hauptsache entsteht die cis-Saure u. nur ein kleiner Teil ist trans-Saure. Dic 
Sauren werden in bekannter Weise getrennt. (Suomalaisen Tiedcakatemian Toi- 
mituksia [Ann. Aead. Sci. fenn.] 41. Nr. 8. 5 Seiten. 1935. Helsinki, Techn. Hoch- 
schule.) Sc h ic k e .

Vito Bellavita, Untersućhungen in der lieihe des Biphenyls. VI. Mitt. Halo- 
genierung des Diphenylins. (V. vgl. C. 1934. II. 2826.) Vf. untersucht dic Orien
tierung der Halogene bei der Mono- u. Dihalogenierung des Diphenylins. Sowohl 
bei der Mono- wio bei der Dihalogenierung erhalt man immer ein einziges Prod. Das 
erste Halogenatom tritt immer in p-Stellung zur Aminogruppe in 2; das zweite 
Halogenatom tritt in o-Stellung zur Aminogruppe in 4', was mit den bisher in der 
Literatur angegebenen Ergebnissen ubereinstimmt, daB die von den Halogenen bevor- 
zugte Stellung dio m-Stellung zur Verknupfungsstellc der beiden Benzolringe ist. — 
5-Chlor-2,4'-diaeeiyldiaminobiphenyl, C16H150 2N2C1, aus Diacetyldiphenylin (vgl. C. 1933. 
I. 2812) in Eg. durch Einleiten eines trocknen Chlorstromes, wobei sich die FI. unter 
Erwarmcn erst griin, dann braun farbt. Dio Lsg. wird in W. gegossen u. die Verb. 
fallt in Nadeln aus. F. 200°. Durch 1-std. Kochen mit verd. HC1 wird dio Verb. ver- 
seift u. ais HydrocMorid, Prismen, F. 255°, erhalten, aus dessen Lsg. durch Na-Carbonat
5-Chlor-2,4'-diamirwbiphenyl ais 01 gewonnen wird. — 5-Chlordiphenylin wird diazo- 
tiert u. dio Tetrazoverb. mit unterphosphoriger Saure reduziert. Das entstandenc 
Prod., das 3-Chlorbiphenyl, das in der Literatur mit dem F. 89° besehrieben ist (vgl. 
C. 1924. II. 2848), wird auf diese Weise ólig erhalten u. liefert bei der Oxydation 
m-Chlorbenzoesaure. — 2,5,4'-Trichlorbiphenyl, CJ2H,C13, durch Diazotieren von 5 -Chlor- 
diphenylin mit Na-Nitrit in salzsaurer Lsg. u. langsames EingieBen der Tetrazoverb. 
in eine w. Lsg. von Kupferchlorur. Schwach gelbgrune Tafeln, F. 67°. — 2,4' Dichlor- 
3'-aminobiphenyl, C12H0NC12, durch Red. von 2,4'-Dichlor-3'-nitrobiphenyl (vgl. C. 1933-
I. 2813) mit Zinn u. konz. HC1 in Ggw. von etwas A. Nadelformige Kiystalle, F. 44°.
— 2,3',4'-Trichlorbiphenyl, C12H 7C);„ durch Diazotieren von 2 ,4 '-Dichlor-3'-amino- 
biphenyl u. EingieBen der Diazoverb. in eine w. CuCl-Lsg. Nadelformige ICrystalle, 
F. 54°. — 5,3'-Dichlor-2,4'-diacetyldiaminobiphenyl, C10H14O!N2Cl2, durch Einleiten 
eines trocknen Chlorstromes in Diacetyldiphenylin in Eg. Nadeln, F. 224°. Liefert 
beim Kochen mit verd. HC1 das Hydrochlorid des 5,3'-Dichlor-2,4'-diaminobiphenyls, 
nadelformige Prismen, F. 225° (Zers.), die bei Behandlung mit Na-Carbonat dio Base 
ais sehwachgelbes dichtes 01 ergeben. 5,3'-Dichlordiphenylin wird in schwefelsaurer 
Lsg. mit Na-Nitrit diazotiert u. mit unterphosphoriger Sauro reduziert. Das ent- 
standene 3,3'-Dichlorbiphenyl ist in der Literatur schon mit dem F. 23° besehrieben. 
Bei der Oxydation liefert es ausschlieBlich m-Chlorbenzoesaure. — 5 ,3'-Diamino-2,4 - 
dichlorbiphenyl, C12Hl0N2Cl2, durch Red. von 5,3'-Dinilro-2,4'-dichlorbiphenyl mit Zinn 
u. konz. HC1. Rhomb. Tafeln, F. 105°. Diacetylderiv., Nadeln, F. 124°. — 2,5,3 ,4 - 
Tetrachlorbiphenyl, C12H0C14 aus 5,3'-Diamino-2,4'-dichlorbiphenyl, sowie aus 3 ,5-1)'t- 
chlordiphenylin durch D iazotieren in salzsaurer Lsg. u. EingieBen der Tetrazoverb. 
in eine Lsg. von CuCl. Prismat. Tafeln, F. 103°. — 2 ,4 '-Dijod-5 ,3 '-dichlorbiphcnyl, 
Cl2H(1Cl2J2, durch Diazotieren von 2,4'-Dijod-5,3'-diami?iobiphenyl (vgl. C.
II. 2826) in salzsaurer Lsg. u. EingieBen der Tetrazoverb. in eine laue CuCl-i- ĝ- 
Nadeln, F. 104°. — 5-Brom-2,4'-diacetyldiaminobiphenyl, C16H1502N 2Br, durch au-
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fugen von Brom zu einer Lsg. von Diacetyldiphenylin in Eg. u. EingieBen der Lsg. 
in viel W. Nadelfórmige Krystalle, F. 228°. Liefert beim Kochen mit yerd. HC1 das 
Hydrochlorid des 5-Brom-2,4'-diaminobiphenyls, Prismen, F. 253—255° (Zers.). Dureh 
Behandlung mit Na-Carbonat entsteht die Base, strohfarbige olige Substanz. Liefert 
beim Diazotieren u. naehfolgender Red. des Tetrazoderiy. das bekannte 3-Bromdiphenyl.
— 2,5,4'-Tribrombiphenyl, C12H,Br3, dureh Diazotieren yon 5-Brom-2,4'-diamino- 
biphenyl in schwefclsaurer Lsg. u. EingieBen der Tetrazoyerb. in eine laue CuBr-Lsg. 
Gielbe Krystalle, F. 76°. — 2,4'-Dibrom-3'-aminobiphenyl, C12H9NBr2, aus dem ent- 
sprechenden Nitroderiy. dureh Red. mit Zinn u. konz. HC1. Prismen, F. 88°. Acetyl- 
deriv., Prismen, F. 118°. — 2,3',4'-Trihrmnbiphenyl, C12H7Br3, dureh Diazotieren des 
Sulfats der yorhergehenden Base mit Na-Nitrit u. EingieBen der Diazoyerb. in eine 
w. CuBr-Lsg. Krystalle, F. 91°. — 5,3'-Dibrom-2,4'-diacetyldiaminobiphcnyl, C,6Hh • 
0 2N2Br2, dureh Behandeln yon Diacetyldiphenylin mit Brom in der Kalte, in essig- 
sauror Lsg. u. naehfolgendes Erhitzen der Lsg. auf dem W.-Bad, EingieBen in viel 
W. Entsteht ebenfalls dureh Behandeln von 5-Brcmdiacetyldiphenylin mit Brom in 
Eg. Nadeln, F. 235°. Liefert bei ca. 50—60-std. Kochen unter RuckfluB mit konz. 
HC1 in etwas A. das Hydrochlorid des 5,3'-Dibrorn-2,4'-diaminobiphenyls, das bei der 
Behandlung mit Na-Carbonat die Base ergibt. Die Base bildet nadelfórmige Krystalle, 
F. 121°. Liefert beim Diazotieren u. naehfolgender Red. das schon bekannte 3,3'-Di- 
brombiphenyl, F. 53°. — 2,4'-Dichlor-5,3'-dibrombiphenyl, C12HcCl2Br2, dureh Diazo
tieren von 2,4'-Dichlor-5,3'-diaminobiphenyl u. EingieBen der Tetrazoyerb. in CuBr. 
Prismen, F. 100°. Ferner aus 5,3'-Dibrom-2,4'-diaminobiphenyl dureh Diazotieren u. 
EingieBen der Tetrazoyerb. in eine Lsg. von CuCl. Prismen, F. 100°. — 2,4'-Dijod- 
5,3'-dibrombiphenyl, C12HcBr2J2, dureh Diazotieren von 5,3'-Dibromdiplienylin in 
schwefelsaurer Lsg. mit Na-Ńitrit u. EingieBen der Tetrazoyerb. in eine laue Lsg. 
von NaJ. Nadeln, F. 113°. (Gazz. chim. ital. 65 . 632—46. 1935.) F i e d l e r .

Vito Bellavita, Untersuchungen in der Reilie des Biphenyls. VIII. Mitt. Bro- 
mierung des 2,4'-Nitroaminobiphenyls und Aminonitróbiphenyls. (VI. Mitt. ygl. vorst. 
Ref.) Bei der Bromierung von 2-Nilro-4'-aminobiphenyl u. yon 2-Amino-4'-nitro- 
biphenyl entsteht nie ein Mono-, sondern immer ein Dibromderiy. Die beiden Brom- 
atome stehen, wie sich bei der Red. der Nitrogruppen ergibt, in yerschiedenen Stellungen. 
Ein Bromatom tritt in die 4-Stellung, das andere in einer Verb. in die 3-Stellung, in 
der anderen in die 5-Stellung. Welche von beiden Verbb. dies ist, wird dureh die Rk. 
mit Piperidin entschieden. Halogenatome, die in o-Stellung zu einer Nitrogruppo 
stehen, reagieren bekanntlich mit Piperidin. Da das Dibromderiy. des 2-Nilro-4'-amino- 
biphmyls nicht mit Piperidin reagiert, so muB diese Verb. 4,5-Dibrom-2-nilro-4'-amino
biphenyl sein, u. das Dibromderiy. des 2-Amino-4'-nitrobiphenyls muB 3,4-Dibrom- 
2-amino-4'-nitrobiphenyl sein. — 4,5-Dibrom-2-nitro-4'-aminobiphenyl, Ci2H80 2N2Br2, 
dureh Einw. yon Brom in Eg. auf eine k. essigsauro Lsg. yon 2-Nitro-4'-aminobiphenyl. 
Flachę gelbe Nadeln, F. 141°. Acetylderiv. Gelbliche Blattchen, F. 182—183°. —
4,5-Dibrom-2,‘4'-diaminobiphenyl, C12H10N 2Br2, dureh Red. der Nitroverb. mit Zinn 
u. HC1. F. 108—109°. — 4,5-Dibrom-2,4'-diacetyldiaminobiphenyl, C16H140 2N2Br2, 
dureh Einw. von Acetanhydrid auf die yorhergehende Verb. Entsteht auch dureh 
Rromierung von 4'-Bromdiacetyldiphenylin. Lange Nadeln, F. 245°. — Liefert beiin 
yerseifen 4,5-Dibromdiphenylin, F. 108—109°. — 3,4-Dibrombiphenyl, C12H8Br2, 
uurcli Diazotieren yon 4,5-Dibrom-2,4'-diaminobiphenyl u. Red. der Tetrazoyerb. mit 
nnterphosphoriger Saure. Das zuerst ćilige Prod. krystallisiert nach einigen Tagen. 
GroBe Tafeln, F. 42° (ygl. dagegen C. 1 9 2 8 . I. 806). Es liefert bei der Oxydation 
'><4-Dibrombenzoesdure. 4,5-Dibrom-2-nitrobiphenyl, C12H70 2NBr2, dureh Diazotieren 
jon 4,5-Dibrom-2-nitro-4'-aminobiphenyl u. reduzieren mit unterphosphoriger Saure. 
t̂ elbe Prismen, F. 108°. — 4,5-Dibrom-2-aminóbiphenyl, CI2H9NBr„, dureh Red. der 
vorigen Verb. mit Zinn u. HC1. Tafeln, F. 86°. Hydrochlorid, Prismen, F. 215° (Zers.). 
■icetylderiv. Prismen, F. 151—152°. — 2,4,5-Tribrombiphenyl, Cł2H7Br3, dureh Diazo
tieren yon 4,5-Dibrcmi-2-aminobiphenyl u. EingieBen der Diazolsg. in w. CuBr-Lsg. 
iTismen, F. 68°. — 4',4,5-Tribrom-2-nilrobiphenyl, C12H„02NBr3, dureh Diazotieren 
jon 4,5-Dibrom-2-nitro-4'-aminobiphenyl u. EingieBen der Diazolsg. in w. CuBr-Lsg. 
wtronengelbe Prismen, F. 144°. — 4',4,5-Tribrom-2-aminobiphenyl, Ci2H8NBr3, dureh 
tt ió<?es vorangehenden Prod. VeilchenfarbigeBlattchen, F. 113°. Acetylderiv. Prismen, 

189—190°. — 2,4,5,4'-Telrabrornhiphenyl, C12H6Br4, dureh Diazotieren von 4,5-Dibrom- 
' tytenylin u. EingieBen der Tetrazoyerb. in w. CuBr-Lsg. Nadeln, F. 135°. Entsteht 
auch dureh Diazotieren von 4',4,5-1'ribrom-2-aminobiphznyl u. EingieBen der Diazolsg.
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in eine fast sd. CuBr-Lsg. — 4',4,5-Tribrombiphenyl, C12H7Br3, durch Diazotieren 
yon 4' ,4,5-Tribrom-2-aminóbiphenyl u. EingieBen der Diazovcrb. in H3P 0 2-Lsg. Prismen,
E. 102°. — 3,4-Dibrom-2-amino-4'-nitrobiphenyl, C12H80 2N2Br2, durch Bromieren von 
2-Amino-4' -nitrobiphk-nyl. Goldgelbe Krystalle, E. 189°. Acelylderiv., Rrystalle, 
P. 158°. — 3,4-Dibrom-2,4'-diaminobiphenyl, CI2Hl0N2Br„, durch Red. der vorigen 
Verb. mit Zinn u. HC1. Prismen, E. 105°. Liefert beim Diazotieren u. nachfolgenden 
Reduzieren mit H3P 0 2 3,4-Dibrombiphenyl vom E. 42°. — 3,4-Dibrom-2,4'-diacelyl- 
diaminobiplienyl, Nadeln, F. 180°. — 3,4-Dibrom-4'-nitrobiphenyl, Ci2H70 2Br2, durcli 
Diazotieren Yon 3,4-Dibrom-2-amino-4'-nitrobiphenyl u. Red. der Diazolsg. Nadeln,
F. 160°. — 3,4-Dibrom-4'-aminobiphenyl, CjoHjNBro, durch Red. der vorigen Verb.
mit Zinn u. HC1. Prismen, F. 114°. Hydrochlorid, Krystalle. Acetylderiv. Bliittchen, 
F . 217—218°. Das Dibromamin wird durch Diazotieren u. nachfolgende Red. in das 
schon erwahnte 4,5-Dibrombiphenyl vom F. 42° ubergefiihrt. — 3,4-Dibrom-4'-amino- 
biphmyl wird durch Diazotieren u. Ersatz der Diazogruppe durch Brom in 4',4,5-Tri- 
brombiphenyl, F. 102°, ubergefiihrt. — 2,3,4-Tribrom-4'-nitrobiphenyl, C12H„02NBr3, 
durch Diazotieren von 3,4-Dibrom-2-amino-4'-nitrobiphenyl u. EingieBcn der Diazo- 
verb. in sd. CuBr-Lsg., Nadeln, F. 148°. — 2,3,4-Tribrom-4'-aminobiphenyl, C12H8NBr3, 
durch Red. der Y origen Verb. mit Zinn u. HC1. Nadeln, F. 116°. Hydrochlorid. Krystalle. 
Acetylderiv., Tafelchen, F. 220°. — 2,3,4-Tribrombiphenyl, C12H7Br3, durch Diazotieren 
der vorhergehenden Base u. Red. der DiazoYcrb. mit unterphosphoriger Saure. Lange 
Nadeln, F. 225—227°. — 2,3,4,4‘-Tetrabrombiphenyl, Cł2H6Br4, durch Diazotieren von
3,4-Dibronuliphenylin u. EingieBen der Tetrazoverb. in sd. CuBr-Lsg. Nadeln, F. 127°. 
Entsteht auch durch Diazotieren von 2,3,4-Tribr<ym-4'-aminobiphenyl u. EingieBen der 
Diazolsg. in sd. CuBr-Lsg., Nadeln, F. 127°. (Atti Congresso naz. Chim. pura appl. 5. 
12 Seiten. 1935.) F i e d l e r .

Otto Brunner und Franz Grof, Zur Kenntnis der Methyldthylnaphthaline.
III. Synthese des 2-Melhyl-6-dthybiaphthalins. (II. vgl. C. 1 9 3 4 . I. 2590.) Durcli Kon- 
densation von p-Athylbenzaldehyd mit a-Brompropionsaureatliylester mittels frisch 
gedrehten Zn-Spanen in absol. Bzl. nach R e f o k m a t z k i  wurde p-Athyl-a-methylzimt- 
saureathylester erhalten. Um die W.-Abspaltung aus dem primar gebildeten Oxyester 
zu verYollatandigen, wurde mit PBr3 in absol. Bzl., u. um angelagertes Br ais HBr zu 
entfernen, mit Dimethylanilin behandelt. Der Ester, ein farbloses 01 vom Kp.lt 159 
bis 160°, wurde darauf mittels Na u. A. zu 3 -(p-Athylphenyl)-2 -methylpropanol-(l), 
C12Hj80 , angenehm riechendes 01 vom Kp.]0 140°, reduziert; dieses wurde durch Er- 
hitzen mit HBr-Eg. im EinschluBrohr auf 100° in 3 -(p-Athylphenyl)-2 -methyl-l-bmn- 
propan iibergefiihrt (farbloses 01, Kp.10 141— 142°). Mehrstd. Kochen mit alkoh. KCN- 
Lsg. am RuckfluB ergab hieraus y-(p-Athylphmyl)-f}-methylbuitersaurenilril, das durch 
10°/oig. alkoli. KOH zur Saure C13H180 2 verseift wurde; farbloses, dickfl. 01 vom 
Kp.10 185—187°. Beim Erwarmen dieser mit konz. H2S 04 wurde durch RingschluB 
das 2-Methyl-6-athyl-4-keto-l,2,3,4-tetrahydronaphthalin gebildet, 01 vom Kp.n 143 
bis 148°, das durch Red. nach CLEMMENSEN (mittels anialgamiertem Zn u. HC1) um- 
gewandelt wurde in das 2-Methyl-6-dthyl-l,2,3,4-tetrahydronaphthalin, C13Hi8, farbloses
01 vom Kp.10 140—145°. Dehydrierung dieses dureh Erhitzen mit S im Metallbad 
auf 270—300° lieferte das gewiinsehte 2-Methyl-6-athylnaphthalin, farbloses 01 vom 
Kp.u  145—150°. Pikrat, Ci3H14 ■ C6H30 ,N 3, aus CII3OH goldgelbe Nadeln vom F. 100 
bis 101°. Styphnat, CiaH^-C^HaOsN,, aus CH3OH gelbe Nadeln vom F. 138—139“. 
(Mh. Chem. 66 . 433—37. N oy. 1935.' Wien, I. Chem. Univ.-Lab.) P a n g r it z .

Giunio Bruto Crippa und Giulio Perroncito, Cliemismus der l-Amino-2-aryl- 
azonaphthalinverbindungen im Vergleich mit den isomeren l-Arylazo-2 -aminonaph- 
thalinen. (Vgl. C. 1 9 3 4 . II. 3620.) In bezug auf die Haftfestigkeit der Azogruppo 
untersuchen Vff. das Verh. von 2-Amino-l-benzolazo-4-bromnaphthalin u. von 1-Amino-
2-benzólazo-4-bromnaphihaiin. Es ergibt sich, daB wahrend in den gewohnlichen 2-Amuio- 
azoderiw. des Naphthalins das Arylazoradikal labil am Kern haftet, die Haftfestigkeit 
in dem untersuchten Fali betriichtlich ist, so daB die Verb. mit Phthalsaurmnhydrid 
kondensiert werden kann. — l-Amino-2-benzolazo-4-bromnaphthalin wird durch Kuppeln 
von l-Amino-4-bromnaphthalin mit Benzoldiazoniumchlorid in wss. alkoh. Lsg. gewOT11™- 
Rotbraune Nadeln, F. 146°. — l-Amino-2-p-toluolazo-4-bromnaphthalin, p f
durch Kuppeln Yon l-Amino-4-bromnaphthalin mit p-Toluoldiazoniumchloria. Ko e 
Nadeln, F . 170°. — l-Amino-2-p-brombenzolazo-4-bromnaphthalin, C16H,iN3Br2, 7'ie°e." 
rotes Pulver, F. 149°. — 4 ,4'-Bis-\l-araino-4-broinnapht]ialin-(2 ).azo]-dipneny,
CjjHojNjBrj, durch Kuppeln von l-Amiiw-4-bro-mnaphthalin mit diazotie.rtem Benzidw.
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Ro te Nadeln, F. 232°. — l-Phihalimido-2-benzolazo-4-brammaplithalin, C^E^OjN.Br, 
durch 20 Sini. langes Erhitzen von l-Amino-2-benzolazo-4-bromnaphthalin mit Phtlial- 
siiureanhydrid auf dem Olbad auf 150°. Orangerote Prismen, F. 234°. — 1-Phthal- 
imido-4-bromnaphthalin, CleH10O2NBr, durch Kondensation von l-Amino-4-brom- 
naphtlialin mit Phthalsdureanhydrid. Krystalle, F. 220°. — l(CO),2-Benzoylen-\4-brom- 
naphth-(l ,2)]-imidazol, C18H0ON2Bi' (I), durch Behandeln von l-Phthalimido-2-benzol-

N,----p,.------ _ ---- ,

t Y '
Br

II

NH-C.H, ,(l)N=C-CHj
Br(4)C„H,<

n(2)N-NH'C.TIs

i i i

i
Br

azo-4-brcnnnaphthalin in Essigsaure mit Zinkpulver in der Siedehitze. Nach Trennung 
der Verb. vom Red.-Mittel wird noch ca. 10 Min. erhitzt. Hellstrohfarbige Nadeln, 
F. 246°. — Nickelodi-[l-amino-2-benzolazo-4-bronmaphthalin], NiC32H24N0Br2, dunkcl- 
griines Pulver. F . 280°. — Cupri-[l-amino-2-benzolazo-4-broinnaphlhalin], CuC32H24- 
N6Br2, lederbraunes Pulver, F . oberhalb 300°. — 2-Phenyl-3-anilino-5-bromnaphlhimid- 
azol, C23HlcN3Br (II), durch Erhitzen von l-Amino-2-benzolazo-4-bromnaphthalin mit 
Benzaldehyd im Olbad auf 150°. Strohgelbe Nadeln, F . 195°. — 2-Mełhyl-3-anilino-
5-bromnaphthimidazol, ClsHI4N3Br (III), durch langsames Zufiigen von Acelaldehyd 
zur k. alkoh. Lsg. von l-Amino-2-benzolazo-4-bromnaphthalin. Gelbe Nadeln, F . 202°. 
(Gazz. chim. ital. 65. 678—86. 1935. Pavia, Univ.) F i e d l e r .

1.1. Woronzow und P. N. Ssokolowa, Einflufi der Sulfonierungsbedingungen auf 
die Ausbeuten an Sulfosduren bei der Gewinnung von G-Salz. Laboratoriumsverss. er- 
gaben, daB die Sulfierung von /3-Naphthol mit der 3,4-fachen Menge 2°/0ig. Oleum bei 
einer Gesamtausbeute von 99,3%  an Sulfosauren 69°/o der Theorie an G-Saure (2-Naph- 
thol-6,8-disulfosaure) liefert, wenn die Rk.-Dauer ca. 12 Stdn. u. die Temp. 70—80° 
betragt. Mit der Rk.-Dauer nimint die Ausbeute an G-Saure zu auf Kosten der 2,1-Naph- 
tholsulfosiiure, der 2,1,6-Naphtholdisulfosaure u. der ScHAFFERschen Siiure; mit stei
gender Temp. waehst die Menge der entstchenden R-Saure, die bei Tempp. iiber 95° 
zum Hauptprod. wird. Croccinsiiure bildet sich unter den angefiihrten Bcdingungen 
nicht. — Analysen nach C. 1935. I. 1424. (Anilinfarben-Ind. [russ.: Anilinokrassotsch- 
naja Promyschlennost] 5. 334—39. 1935.) M aurach.

Franciszek Gajowczyk und Jerzy Suszko, Uber diaslereomere Naphthalin-l,5-bis- 
sulfinylessigsduren. (Gleichwerłigkeitsprilfung der Stellungen 1 und 5 im Naphlhalinring- 
syste7n.) (Vgl. C. 1935. II. 1004.) Ais Untersuchungsobjekt zur Kliirung des Symmetrie- 
problems bei Ringsystemen vom rein chem. Standpunkt aus wahlten Vff. die mehr- 
kermgen Molekule, die mit ihrer gróBeren Mannigfaltigkeit eine vielseitigere Behandlung 
zulassen u. dio Symmetrien noch niederer Ordnung ais im Bzl. erwarten lassen, was bei 
Anwendung chem. bzw. stereoehem. Methoden vielleicht feststellbar ware. Mit der 
Symmetrie des Naphthalindoppelringes stehen die Tatsachen in engem Zusammen- 
uang, daB keiner der beiden Ringe in chem. Beziehung volle Bzl.-Ahnlichkcit besitzt, 
diese jedoch durch Red. oder Aboxydation des einen oder des anderen gewinnen kann 
u. daB je vier a- u. ^-C-Atome ais untereinander gleichwertig angenommen werden. 
vom Standpunkt der klass. Stereoehem ie aus sind bei Einfuhrung von 2 gleichartig 
konstituierten Asymmetriezentren in 2 Stellungen des Naphthalinmodells, wenn diese 
Stellungen gleichwertig sind, 3 Stereomere zu erwarten, von denen eines opt.-inakt. 
u- unspaltbar (Mesoform), die beiden anderen opt. Antipoden sein miiBten, die im 
syntket. Prod. ais wahres Raeemat vorliegen durften (vgl. Stereoehemie der Wein- 
sauren); bei Ungleichartigkeit der untersuchten Stellungen miiBten 4 opt.-akt. Verbb. 
bzw. 2 Racemate entstehen. Aus den Vers.-Ergebnissen lassen sich weiter SchluB- 
° 8erungen auf die Symmetrie des Naphthalinringsystems ziehen. Auf Grund ihrer 
Łnakrungen an Arylsulfoxyfettsauren (1. c. u. friiher) wahlten Vff. ais Ausgangs- 
material zur Priifung dieser Fragen den Naphthylen-l,5-bisthioglykolsduredidthylester 
\°n , ?E?ELLINf u- A l b e n g a  (vgl. C. 1931. I. 3557), der mit H20 2 2 verschiedene 
j aVhthalin-l,5-bi8sulfinylessigsaurediathylester, die dureh fraktionierte Krystallisation 
rennbar waren, lieferte; durch Verseifung wurden die entsprechenden Bissulfinyl- 
îgsiiuren erhalten. Die aus dem wl. Ester gewonnene Siiure war opt.-inakt., unspalt-
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bar u. muB, wenn im untersuchten Falle liberhaupt Stercoisomerie vorliegt, ais ms- 
Naphthalin-l,5-bissulfinylessigsdure angesehen werden. Diese Auffassung wird durch 
die Natur der aus dem zweiten Ester erhaltenen Saure bcstatigt, denn diese ist opt. 
spaltbar u. die opt. Antipoden gleichen in ihren Eigg. dem Racemat (Racemgemiscłi). 
Damit ist bewiesen, daB die Stellungen 1 u. 5 im Naphthalinmolekul vóllig gleich- 
wertig sind, sie sind untcreinander zum Zeiltrum des Naphthalindoppelringes symm. 
angeordnet. Aueh nach Einfuhrung gleicher Substituenten in diese Stellungen behalt 
das Molekiil ein Symmetriezentrum u. somit miissen alle Naphthalinformeln u. Modelle, 
die diese Bedingung nicht erfullen, ausgesohieden werden. Dio Brauchbarkeit 
mehrerer zentrosymm. Naphthalinformeln u. Modelle wird zur Erklarung der Vers.- 
Ergebnisse liervorgehoben.

V e r s u c h e .  ms-Naphtlialin-l,5-bissulfinylessigsdurediatliylester, C18H20O0S2, aus 
Naphthylen-l,5-bisthioglykolsaurediathylester mit der berechnetcn Menge Perhydrol 
in Eg., nach Entfemen des Eg. iiber KOH verbleibendes Estergemisch aus Bzl. frak- 
tioniert krystallisiert, schwerer 1. Fraktion: ms-Ester, F. 168° (Zers.). — ms-Naphthalin-
1.5-bissulfinytessigsaure, Cl4H12O0S2, durch Verseifen des yorigen mit 5°/0ig. wss. KOH, 
rhombenfórmige Platten aus Eg., F. 235° (Zers.); Brucinsalz, CcoH M0 14N4S2, aus den 
Komponenten in sd. 97%ig. Aceton (wie aueh die folgenden Salze), Nadelehen, F. 179° 
(Zers.), [a]D20 =  —8,9° (c =  1,908 in Chlf.), die aus diesem regenerierte Saure war 
opt.-inakt. u. zeigte die Eigg. der Ausgangssiiure; Chininsalz, C54H C0O10N4S2, F. 204° 
(Zers.), [<x]d20 =  — 139° (c =  1,452 in A.-Chlf. [1 : 1]); Cinchonidinsalz, C10H„(SOCH,- 
COOH)2-2C1?H 22ON2, Zers. 175°, [a]ir° =  —96,6° (c =  2,048 in A.-Chlf.), nach Zer- 
legung: opt.-inakt. Ausgangssiiure. — rac. Naphthalin-l,5-bissulfinylessigsduredidthyl- 
ester, aus den Mutterlaugen der Isolierung des ms-Esters (Einzolheiten s. Original), 
aus Bzl. F. 153° (Zers.); freie Saure, aus sd. W. F. 125° (Zers.). — (-\-)-Naphthalin-
1 .5 -bissulfinylessigsaures Chinin, aus Aceton F. 158° (Zers.), [a]n2° =  +61,2° (c =
2,664 in A.-Chlf.); freie Saure, glanzende Schuppen aus W., F. 125—126° (Zers.), 
[a]D20 =  +511° (c =  1,936 in l°/„ig. NaOH); eine Racemisierung der Saure in l°/0ig. 
NaOH findet nicht oder hóchstens in geringem MaBe statt. — (—)-Naphthalin-l,5-bis- 
sidfinylessigsaures Brucin, aus den Mutterlaugen des yorigen nach Zerlegung des 
Chininsalzes, F. 187—188° (Zers.) aus Aceton, [<x]d20 =  — 183,8° (c =  1,801 in A.-Chlf.); 
freie Saure, F. 124— 125° (Zers.), [a]D20 =  —495,7° (c =  1,057 in l°/0ig. NaOH). — 
Naphthalin-l,S-bissulfonylessigsdurediathylester, C18H 20O8S2, aus obiger Thioglykolsaure 
mit ubersehussigem Perhydrol bei 70°, Nadelehen aus Eg., F. 158°; freie Saure, C14Hl2- 
OsS2, 1. dureh Verseifung des Esters, 2. aus Naphthalin-l,5-bissulfinylessigsaure (bei 
Verwendung opt.-akt. Formen wird die Aktivitat durch Oxydation aufgehoben), 
Nadelehen aus Eg., F. ca. 300° (Zers.). (Buli. int. Acad. polon. Sci. 1 9 3 5 . 349—59. 
Posen, Univ.) S c h ic k e .

W . Dilthey, I. ter Horst und W . Schommer, Tieffarbige, aromatische Funfring- 
ketone. Heteropolare. XXVII. (XXVI. vgl. C. 1 9 3 6 . I. 1398.) Vff. zeigen, daB kon- 
densierte Benzilabkómmlinge wie Phenanthrenchinon, Acenaphthenchinon u. Aceanlhren- 
chinon sich ebenso glatt wie Benzil mit Dibenzylketon unter Austritt von 2 Mol H20 
zu tieffarbigen Cyclopentadienonderiw. kondensieren lassen. Da diese Benzilo gleich- 
zeitig o-Chinone sind, wurden aueh solche in bezug auf Kondensationsfiihigkeit ge- 
priift, u. es gelang, z. B. /5-iYaplithocliinon mit Dibenzylketon zu einem tieffarbigen 
Prod. zu kondensieren. Damit scheint die Rk. allgemein auf alle aromat. 1,2-Diketono 
iibertragbar zu sein. DaB aliphat. Diketone wie Diaeetyl kein eindeutiges Resultat 
liefem, ist darauf zuruckzufiihren, daB diese Diketone durch alkoh. Alkali selbst schon 
in anderer Richtung weitgehend yeriindert werden. Kondensation von Phenanthren
chinon mit Dibenzylketon in der Hitze lieferte das griinsehwarze PhencyclonW, wahrend 
in der Kalte das farblose Hydrat V entstand, das sich durch Kochen mit Essigsaure- 
anhydrid in II uberfuhren lieB. V liefert beim Kochen mit Eg. das Acetylderiv. IX, 
das im SehmelzfluB Essigsaure abspaltet u. in II iibergeht. Die von S e n  u- N a n d i 
(C. 1 9 3 2 .  I. 1526) durch Kondensation von Phenanthrenchinon u. Dibenzylketon m 
Bzl. mit alkoh. KOH erhaltene Verb. vom F. 102—103°, der diese Autoren die Formel t 
zuerteilen, konnte bei Wiederholung der Verss. nicht gefunden werden, es wurde nur 
wenig derVerb.V yom  F. 226° isoliert. SowohlII ais aueh V nehmen leicht ein MolB-a 
auf u. gehen dabei in ein u. denselben Dihydrokórper iiber, fiir den die Formeln a 
u. VI b in Frage kommen. Durch Oxydationsmittel wird der Dihydrokórper wieder 
in II umgewandelt. Der Dihydrokórper entsteht aueh ais Nebenprod. bei der Konden
sation von Phenanthrenchinon mit Dibenzylketon, wenn mit ubersehussigem alkou.
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Alkali langero Zeit gekoeht wird. Einw. von Brom auf den Dihydrokorper (VI a oder
VI b) lieferto ein Dibromdoriv., das auch aus dcm Keton II entstcht, u. fiir das die 
Formeln IX a oder IX b in Fragc kommen. Wie bereits oben erwahnt, entstelit bei 
Kondcnsation von Phenanthrenchinon mit Dibenzylketon in der Kalto eine Verb., 
die 1 Mol HoO mehr entliiilt ais II, dereń Eigg. mehr fiir dio Formel V ais fiir die 
Formel VIII sprechen. Diese Annahme wird gestiitzt durch die leichto Acetyliorungs- 
móglichkeit, die zum 0-Acetylderiv. IX fiihrt, das beim Schmelzen in II iibergeht. 
Das Hydrat selbst geht beim Schmelzen nicht unmittelbar in das Keton II iiber, sondom 
bildet eine dunkelviolettrote, bald durch Zers. braun wordende Schmelze. DaB das 
farblose Hydrat V u. auch sein Acetylderiv. IX mit konz. H2S 0 4 diesolbe dunkelgriine 
Halochromie geben wie das griinschwarze Keton II, spricht nicht gegen Formel V, 
da dieses Hydrat nicht ais das Carbinol der den grtinen Salzen zugrunde liegenden 
Pseudobase aufzufassen ist; wird namlich II in konz. H2S 04 gel. u. auf Eis filtriert, 
so wird ein farbloser Kórper erhalten, der ebenfalls ein Hydrat ist, aber nicht mit V 
ident. ist. Dieses Hydrat liefert ebenfalls leicht ein Acetylderiy. (XI a oder XI b). 
Fiir dieses Hydrat kommen die Formeln X a oder X b in Frage, doch ist X b der Vorzug 
zu geben, woil diese Formel ein reaktionsfahiges H-Atom hat (Enolform X c) u. damit 
eine Rk. erklart, die allen Verbb. VIII—XI sowie auch II gemoinsam ist. Diese Verbb. 
geben namlich in Pyridinlsg. mit Na-Methylat oder starker NaOH bzw. KOH eine 
gelbrote Farbo bzw. Ausscheidung, die wenig bestandig erscheint, u. in der wahr- 
scheinlich ein gelbrotes Na-Salz vorliegt, das sich aus II durch einfache Addition, aus 
den Hydraten durch Substitution bildet (X c). Wird diese roto Lsg. mit W. versetzt, 
so fiillt das schwarze Keton vermischt mit einem farblosen Kórper wieder aus. Wird 
das alkoh. Alkali langer (evtl. unter Erwarmen) einwirken gelassen, so entsteht ein 
Korper, der nicht das Hydrat, sondern wahrscheinlich der Dihydrokorper ist. Da die 
den Salzen zugrunde liegende Pseudobase nicht der Formel V, sondern der Formel 
X a oder X b entspricht, muB in den Salzen ais Zentralatom des positiven Ions C-Atom
2 bzw. 5 angenommen werden. Ais Formeln fiir diese dunkelgriinen Salze kommen 
daherXII a, b u. o in Betracht. Um den EinfluB der Substitution im Phenanthrenkern 
auf die Halochromie kennenzulemen, wurden Phenanthrenchinonderiw. mit 0CH3-, 
N02- u. NH2-Gruppen mit Dibenzylketon kondensiert, wobei sich die Nitrophenanthren- 
chinone nur bis zur Hydratstufe kondensieren heBen. Es zeigte sich, daB der EinfluB 
der Substituenten auf die Eigenfarbe recht gering oder schwach hypsochrom, u. auf 
die Halochromie etwas deutlicher hypsochrom ist. Scheinbar macht es wenig aus, 
ob sich der Substituent in p-Stełlung zur Biphenylverknupfungsstelle oder zur 3-Stellung 
des Fiinfringes befindet. Dieso Farberscheinungen bei der Salzbldg. sprechen gegen 
die Annahme eines positiven Pols in 3- bzw. 4-Stellung des Funfringes, waren aber 
mit Formeln, die das ionoide C-Atom in 2-Stellung annehmen, durchaus vereinbar. 
Diese Vorstellung auf die Eigen- u. Salzfarbo des 2,3-Diphenylindons ilbertragen, lóst 
auch hier einen scheinbaren Widerspruch. Das hellrote Diphenylindon zeigt namlich 
cme gelbgriine Halochromie mit konz. H2S 04, erleidet also im Gegensatz zu dor Reihe 
des Tctracyclons (I) bei der Salzbldg. einen erheblichen bathochromen Effekt, der 
durch dio Formel XX verstandlich wird, in der das C-Atom 2 ais heteropolar an* 
genommen ist.

o
VIb (R i — R« =  H ) 

VIIb (R i =  E .  =  Br)
X b  (R , =  O H , R .  =  H )

X Ib  CR, =  OCOCH,. R , =  H) 
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XIV ( K ,= H ,  R: =  NO;)
XVI (R, =  NH., R . =  II)

Y e r s u c h c .  2,5-Diphenyl-3,4-[o,o'-biph(:nylen\-c,yclopcntenolon, C29H20O2 (V), 
aus Phenanthrenchinon u. Dibenzyiketon in A. mit alkoh. KOH; aus Bzl. groCe, quader- 
fórmige Krystalle, F. 226° (Schmelze rotviolett); weitere Behandlung in alkoh. Lsg. 
mit alkoh. KOH in der Hitze ergab II. Acetylderiv., C31H220 3 (IX), aus vorigem mit 
Eg., F. 250—251° (unter Griinfarbung). — 2 ,5 -Diphe7iyl-3 ,4 -[o,o'-biphenylen]-cyclo- 
pcntadienon, C29H,s0  (II), beim Kochen von Dibenzyiketon u. Phenanthrenchinon 
in A. mit alkoh. Alkali oder aus V beim Kochen mit alkoh. Alkali; aus Toluol schwarze 
Krystallc, F. 273°. Oxydation mit KMn04 in w. Pyridinlsg. ergab wenig Phenanthren
chinon u. Benzoesaure, wahrend Benzaldehyd nur durch den Gerueh nachgewicsen 
werden konnte. — Carbinol X b, C29H20O2, aus II beim Lósen in konz. H2SÓ4 u. so- 
fortigem Filtrieren auf Eis; aus Bzl., F. 235—245° (der F. ist stark von der Art des 
Erhitzcns abhiingig). Acetylderii'., C3lH220 3 (XI a oder XI b), aus X b beim Kochen 
mit Essigsaureanhydrid; aus Essigsaureanhydrid, F. 255— 256° (rasch crhitzt). — 
Dihydropliencyclon, C29H20O (VI b), durch Kondensation von Dibenzyiketon mit Phen
anthrenchinon in der Hitze mit uberschussigem alkoh. Alkali; aus Bzl. durch Aus- 
filllen mit PAe. nadelformige, seidenglanzende Krystalle, F. 314—315° (unter vor- 
herigem Gelbwerden). VI b entsteht auch aus II mit HJ u. rotem Phosphor beim 
Erhitzcn auf 165° im Bombenrohr, sowie aus II u. V durch Red. mit Zn-Staub u. Eis- 
essig. — Bromverb. VII a bzw. VII b, C29HJ8OBr2, aus VI b in sd. Chlf. mit Br2 in Clilf., 
bzw. aus II in Bzl. mit Br2; aus Chlf. u . Bzl. kleine, gelblicho Krystallc, F. 296—-297° 
(Zers.). — 2 ,5 -Diphenyl-3 ,4 -[2 '-nitro-o,o'-biphenylen]-cyclope7itenolon, C29H190 4N (XIII; 
bei diesen u . den folgenden Hydraten sind infolge Anwesenheit eines Substituentcn  
im Phenanthrenkern Isomere móglich, da auch dic andere Luckenbindung des 5-Ringcs 
hydratisiert sein kann; die Stellung der OH-Gruppe ist somit willkiirlich), aus 2-Nitro- 
phcruanthrenchinon u . Dibenzyiketon in A. beim Kochen mit alkoh. ROH; aus Lg. 
oder Aeeton-W. schwachgelbe Krystallnadelchen, F. 275—276° (Zers.). — 2,5-Di- 
phenyl-3,4-[4'-nilro-o,o'-biphenylen\-cyclopentenolon, C29H190 4N (XIV), analog yorigem 
mit 4-Nitroplienanthrenchinon; aus Bzl. durch Ausfiillen mit PAe. kleine, nadelformige, 
sehwach grunlich schimmemde Krystalle, F. 257—258° (Zers.). — 2,5 -Diphemjl-
3,4-[2'-amino-o,o'-biphenylen]-cyclopentenolon, C29H210 2N (XVI), aus 2-Aminophen- 
anthrenchinon u. Dibenzyiketon in A. mit methylalkoh. Kali bei gewóhnlicher Temp.; 
aus Bzl. lange, gelbe Krystallfaden, F. 254° (Zers.). — 2 ,5 -Diphenyl-3 ,4-[2 '-amin°-
o,o'-biphenylen]-cyclope7iładienon, C29H19ON (XV), aus Dibenzyiketon u. 2-Ammo- 
phenanthrenchinon in A. beim Kochen mit alkoh. KOH; aus Bzl. oder Toluol schwarzo 
Krystalle mit metali, glanzender Oberflache, F. 284—285°. — 2,5 -Diphenyl-o,*- 
[3'-amino-o,o'-biphenylen]-cyclopentadienon, C29Hi9ON (XVII), aus 3-Aminophen- 
anthrencliinon u. Dibenzyiketon in CH3OH beim Kochen mit methylalkoh. 
aus Toluol schwarae Krystalle, F. 275°. — 2 ,?j-IJi'phenyl-3 ,4-[2 '-methoxy-o,o'-biphcnylen\- 
cyclopentadienon, C30H20O2 (XVIII), aus Dibenzyiketon u. 2-Methoxyphenanthrcn- 
chinon in A. beim Erhitzen mit alkoh. KOH; aus Toluol durch Fallen mit Bzn. kleine, 
dunkelgriine Krystalle, F. 273— 274°. — 2,5 -Diphenyl-3 ,4-[a,(i-naphthylcn]-cyclopenUi- 
dienon, C27H160  (III), aus Dibenzyiketon u. Acenaphthenchinon in A. beini Koc en 
mit alkohu KOH; aus Toluol schwarze Krystalle, F. 289°. — Verb.XXI, C27̂ ] 
Aęęnaphthenchinon u. Dibenzyiketon in A. beim Yersetzen mit methylalkoh. Ku >
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aus Bzl. schwachgelbe Krystalle, F. 230—231° (bei langsamem Erhitzcn). — Verb. 
C2-UlaO oder C'27/ / 20O, durch Red. von III mit Zn-Staub u. Eg. in der Hitze; aus Bzl. 
citronengelbe Nadelchen, F. 229—230°. — Aceanthrencydon, C31H I80  (IV), aus 
Aceanthrenchinon u. Dibenzylketon in CH3OH beim Kochen mit Na-Methylat; aus 
Toluol braunschwarze Krystalle, F. 284—285°. — 2,5-Diphenyl-3,4-[2'-brom-o,o'-bi- 
phenylen]-cydopentadienon (XIX), F. 248—252°. (J. prakt. Chem. [N. F.] 143. 189 
bis 210. 1935. Bonn, Univ.) Co r t e .

Kurt Brass und Karl Fanta, Mólekulverbindungen polycydischer Kohlenioasser- 
stoffe und ihrer Ghinone mit Polynitroverbindunqen und mit Metallsalzen. Pcrylen ver- 
bindet sich sowohl mit 1 Mol. ais auch mit 2 Mol. Pikrinsaure u. verhalt sich der Pikrin
saure u. auch einigen Metallsalzen gegeniiber ungesattigter, ais Perylenchinon (vgl. 
B r a s s  u . T e n g l e r ,  C. 1 9 3 1 .  I I . 1422). Aufgabe yorliegender Arbeit ist die weitere 
Unters. dieser beiden Tatsachen auf allgemeinerer Grundlage. — Der Annahme von 
B r u n i  (Chemiker-Ztg. 3 0  [1906]. 568), daB die Filhigkeit, Nitroverbb. zu addieren, 
vom Benzolkern in erster Linie bedingt wird, daB demnacli die Zahl der Moll. des 
addierten Nitrokórpers im Grenzfall gleich ist der Zahl der unabhiłngigen Benzolkerne, 
die der KW-stoff enthalt u. daB KW-stoffe mit mehrkernigen, kondensierten Moll. 
nur 1 Mol. Nitrokorper zu addieren scheinen, woraus man folgern kann, daB in solchen 
Additionsverbb. mehrkernige KW-stoffe gleichwertig sind dem einkernigen Bzl., 
stehen verschiedene Falle entgegen, die sich dieser Annahme nicht anpassen (vgl. die 
ausfuhrlichen Literaturangaben im Original). — Es wurden von Perylenabkómmlingen 
u. von anderen polycycl. KW-stoffen einige neue Pikrate bzw. Styphnate, sowie Metali- 
salzverbb. dargestellt u. untersucht. — Dipikrinsaure wurde von keinem der naher 
untersuchtcn KW-stoffe addiert; nicht einmal Halochromie konnte beobachtet werden.
— Weiter wurde das Verh. der den KW-stoffen entsprechenden Chinone gegeniiber 
den angewandten Addenden untersucht. — Die friiher (1. e.) schon aufgefundene 
Krscheinung, daB ein KW-stoff in seinem Verh. gegeniiber Polynitroverbb. u. z. T. 
auch gegeniiber Metallsalzen ungesattigter auftritt ais das entsprechendc Chinon, 
findet ihre Yolle Bestatigung. -—

V e r s u c h e. (Vgl. Diss. F a n ta , Prag, Dtsch. Techn. Hochsch. 1935.) Darst. 
der Molekiilverbb. erfolgte, wie friiher (vgl. B ra ss  u .  E ic h le r , C. 1 9 3 4 .  II. 440). — 
Styphninsaure, aus Eg., F. 178°. —  Dipikrinsaure, gelbe Nadeln, F. 311°. — Dibrom- 
pikrinsaure, F. 165°. — Perylen, F. 264°; addiert nicht Dipikrinsaure, wohl aber 
Styphninsaure, u. zwar im Verhaltnis 1 : 1 , wahrend eine Additionsverb. 1 : 2, ent- 
sprechend Perylen-Pikrinsiiure 1: 2 nicht gefaBt werden konnte. — Perylm-Styphnin- 
siiure, C20H12, C6H30 8Ns, aus 1 Mol. Perylen +  9 Mol. Styphninsaure in gesatt. Eg.- 
Lsg.; braune Nadeln, aus Eg. -{-etwas Styphninsaure, F. 211°; sehr bestandig. — 
2>3,10,11-Dibenzperylen, goldgelbe Nadeln, F. 343°; Lsg. in Xylol rotbraun mit blauer 
łluorescenz. —■ Dibenzperylen-Pikrinsaure, C28H10, 2 C6H30 7N3; Bldg. in sd. Xylol; 
schwache Halochromie; tiefbraune Nadeln, aus Yerd. Lsg. von Pikrinsaure in Xylol; 
1.240° (Zers.); sehr bestandig; Lsg. in Xylol gelb mit griiner Fluorescenz; Auftau- 
Kurve u. Auftaupunkte vgl. Original (auch bei anderen Verbb.). — Dibenzperylen- 
Myphninsaure, C28H10-2 C0H3O8N3, Bldg. in sd. Xylol; ziegelrote Drusen, aus verd. 
Aylollsg. von Styphninsaure, F. 236° (Zers.). — Dibenzperylen-AntimcmpentacMarid,

8116’ Bldg. in Chlf.; ziemlich bestandig im Vakuumexsiccator, schwarzgrune
Aadeln. — Dibenzperylen-Zinn(IV)-chlorid, C28Hl0, SnCl4; Bldg. in Xylol; dunkel- 
griine Blattchen; an der Luft haltbar; die gelbe XyloLlsg. fluoresciert blau. — 1,12-Benz- 
peryle7i, gelbgrune Krystallblattchen, F. 273°; seine Lsgg. fluorescieren blau; Dipikrin- 
Siiure wird nicht addiert. — 1 ,1 2 -Benzperylen-Pikrinsdurc, C22H12, C6H30 7N3; Bldg. 
'nsd. Xylol; bordeauxrote Nadeln, aus verd. benzol. Lsg. von Pikrinsaure, F. 267°. — 
ttenzperylen-Styphninsaure, C22H12, C0H3O8N3, Bldg. in h. Bzl.; weinrote Nadeln, aus 
r f i  “34°. — Benzperrjlen-Antimonpentachlorid, 2 C22H12, SbCl5, Bldg. in k. Chlf., 

Pulver. — Benzperylen-Zinn(IV)-chlorid, C22H12, 2 SnCl4; Bldg. in 
adH }Sruner Nd. — 2,3-Bmzanthracen, bronzegelbe Blattchen, aus Xylol, F. 341°;

uiert nicht Pikrinsaure, Dibrompikrinsaure, Dipikrinsaure u. Styphninsaure. Dieses 
jrgebnis kann mit der Vorstellung von Affinitatsbetragen der Addenden, die sich 
nCgenseitig abaattigen, nicht erklart werden. — 2,3-Benzanthracen-Aniimonpentachlorid,
Kw SbCl5; Bldg. in k. Chlf.; dunkelgriin, bestandig; der durch Zers. erh a lten e  
C w o ŝt z 'u8e 'ro t u . enthalt etwas Cl. — 2,3-Benzanthracen-Zinn{lW)-cMorid, 
Bida ’ 4̂’ i11 Chlf.; griin, an der Luft bestandig. — 2,3-Benzanthrachincm,

o- aus 2,3-Benzanthracen in Xylol durch Bestrahlung mit u ltraY io le ttem  Licht;
151*
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gelbe Nadeln, aus Eg., F. 294°. Addiert nicht Pikrinsaure, Dibrompikrinsiiure, Dipikrin
saure u. Styphninsiiuro. — 2,3-Benzanthrachincm-Anlimonpentachlorid, C18H10O2,
2 SbCl5; Bldg. in Chlf. unter Eiskuhlung; yiolette Krystalle; zers. sich sofort an der 
Luft. — 2,3-Benzanthrachinon-Zin(IV)-chlorid, C18H10O2, 2 SnCl4; Bldg. in Chlf.; gelb, 
Zers. an der Luft. — 1,2-Benzanthracen, hellgelbe, griin fluorescierende Blattchen, aus 
Eg.-A., F. 159°; addiert nicht Dipikrinsaure, sowie Zinn(IV)-chlorid. — 1,2-Benz- 
anihracen-Pikrinsaure, Ct8H12, C8H30 7N3; Bldg. in Eg.; rote Nadeln, aus Xylol, F. 141,5 
bis 142,5°; zieralich haltbar; das Pikrat 1 :2  von E łb s  (Ber. dtsch. chem. Ges. 1 9  
[1886]. 2209 u. Absatz 3 yon S. 586 in H ouben, Anthracen u. Anthrachinone [1929] 
sind zu streichen. •—• 1,2-Benzanthracen-Styphninsaure, Ci8H12, CcH30 8N3; dunkelrote 
Nadeln, aus Eg. oder Xylol, F. 153°. -—■ 1,2-Benzanthracen-Antimmipenlachlorid,
2 C18H12, SbCl6; Bldg. in Chlf.; griin, Zers. an der Luft; der zuriickgewonnene KW-stoff 
ist braun u. enthalt Ćl-Spuren. — 1,2-Benzanthrachinon, das techn. Priiparat hat F. 168°; 
addiert nicht Pikrinsaure, Dibrompikrinsaure, Dipikrinsaure u. Styphninsaure. Auch 
homologe 1,2-Benzanthrachinone, 3-lsopropyl-, gelbe Nadeln, F. 154— 155°; 7-Isopropyl-, 
goldgelbe Nadeln, F. 114°; 4-Melhyl-, gelbe Nadeln, F. 168— 169°; S-Mełhyl-, orange- 
gelbe Nadeln, F. 173,5— 174,5°; 6-Melhyl-, orangegelbe Nadeln, F. 174° gaben mit 
Pikrinsaure weder eine Molekiilyerb., noch Halochromie. — 1,2-Benzanthrachincm- 
Antimonpentachlorid, C18H10O2, SbCl5, dunkelbraun, an der Luft bestandig. — 1,2-Benz- 
anihrachinon-Zinn{lV)-chlorid, 2 C,8H10O2, SnClj, CHC13, rote Krystalle, aus Chlf-. 
dunkelrote Krystalldrusen, aus Bzl.; zers. sich sofort an der Luft. — 9 ,9 '-Dianłhryl, 
schwach gelbe Krystalle, F. 308—310°; reagiert mit Pikrinsaure, Dibrompikrinsiiure u. 
Styphninsaure in Toluol oder Xylol derart, daB die yiolette Fluorescenz der farblosen 
Lsg. sofort yerschwindet u. die Lsg. rot wird; Additionsycrbb. konnten nicht isoliert 
werden. Zinn(IV)-clilorid fiihrt zu braungelber Halochromie. — Dianthryl-Anlimon- 
pentachlorid, C28H ,8, SbClj, dunkelgrunes Pulyer, aus Chlf.; Zers. an der Luft. — 
9 ,f)'-Dia7ithranylchinon, citroncngelbes Krystallpulyer, aus Trichlorbenzol. Addiert 
nicht Pikrinsaure usw. — Dianthranylchinon-Antimonpentachlorid, C28H10O2, 2 SbCl5; 
Bldg. in Chlf.; amorpli, yiolett; ziemlich haltbar; das zuriickgewonnene Chinon ist rot 
u. enthalt noch Spuren Cl. — Dianthranylchinon-Zinn(IV)-chlorid, C;8Hi0O2, 2 SnC ;̂ 
Bldg. in Chlf.; rotbraune Krystalle; sehr unbestandig. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69.
1—11. 8/1. 1936. Prag, Dtsch. Techn. Hochsch.) " " B u SCH.

Gustaf Arthur Nyman, Zur Chemie des Betcns und des Dihydroretens. Nach 
einer ausfiihrlichen t)bersicht iiber die Konst. u. das chem. Verh. des Retens berichtet 
Vf. iiber Verss. zur Darst. von Substitutionsprodd. des Dihydroretens, yon denen 
bisher lediglich die Dihydroretensulfonsiiuren A u . B  (ygl. K o m p p a  u . F o g e lb e k g ,
C. 1 9 3 2 .  II. 3397) bekannt sind. Acetylierung von Dihydroreten (I) nach F r i e d e l -  
C raF T S lieferte bei geringem t)berschuB von Acetylchlorid-AlCl3 Monoacetyldihydro- 
relen, wahrend bei Anwendung gróBerer Mengen der Chloride Diacetyldihydroreten ent- 
stand. Yergleicht man dio Ausbeuten bei der Sulfurierung u. Acetylierung yon I mit 
denen des Retens, so ergibt sich, daB eine Substitutionsrk. am I leichter durchfiihrbar 
ist ais am Reten, Oxydation des Acetyldihydroretens lieferte ein Chinon, das mit dem 
v o n  B o g e r t  u. H a s s e l s t r o m  (ygl. C. 1 9 3 1 .  H . 2733) aus Acetylreten erhaltencn 
Chinon nicht ident. war, woraus fo lg t , daB die Acetylgruppe in den beiden A cety ld er iw . 
nicht die gleiche Stellung einnimmt. Vf. nennt die aus Dihydroreten erhaltene Substnnz 
P-Acetyldihydroreten, zum Unterschied von der aus Reten erhaltenen, die zweckmiifiig 
a-Acetylreten genannt wird. Oxydation des ^-Acetyldihydroretens, das durch einige 
Deriw. charakterisiert wurde, mit NaOBr lieferto Dihydroreten-fi-carbonsdurc, von der 
ebenfalls einige D eriw . dargestellt wurden; durch CrC)3-Oxydation ging letztere in 
Rctenchinon-fi-carbonsaure iiber. Oxydation des Diacetyldihydroretens mit Cr03 lieferte 
Diacełylretenchinon u . da beide Acetylgruppen hierbei nicht angegriffen werden, folgt. 
daC sie nicht an der Briicke des Retenskeletts gebunden sein kónnen; mit NaOBi 
wurde Dihydroretendicarbonsaure erhalten, die mit Essigsaureanhydrid ein (unreines) 
Mischanhydrid zwisehen einer Carbonylgruppe der Diearbonsauie u. E ssigsaurc lieferte, 
mit Anilin wurde hieraus eine Anilsaure dargestellt. Die Bldg. des Diacetyldenv. 
durfte iiber das Monoacetylderiy. erfolgen, so daB in ersterem 1 S u b stitu en t die gleiche 
Stellung wie in letztercm einnimmt; wahrscheinlich tritt dann die 2. Acetylgruppe in 
dieselbe Stellung wie im a-Acetylreten ein. Wurde I mit 0 -\a ly lch lo r id  (-J-AlClj) 
earboxyliert, so entstand obige Dihydroreten-/J-carbonsaure, neben geringen MengeJ1 
einer nicht naher untersuchten Saure yom F . 282° (unseharf), so daB also bei direkter 
Carboxylierung Substitution am gleichen C-Atom erfolgt wie bei der Acetylierung.
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lled. dieser Saure mit Na-Amylalkohol fiihrte zu 2 isomeren Hexahydrorelen-f}-carbon- 
sduren. Oxydation von a-Acetylreten mit NaOBr nach B o g e r t  u . H a sse lstro m  
(C. 1 9 3 2 .  II. 3714) ergab Reten-a-carbonsaure, dereń Hydrierung zu von den Angaben 
dieser Autoren etwas abweichenden Ergebnissen fiihrte, denn neben der Octahydroreten-
a.-carbonsaure (F. 181—182,5°) konnte auch eine Hexahydroreten-a-carbonsaure (F. 147,5 
bis 149,5°) u. eine Substanz vom F. 126— 131° isoliert werden, die jedoch nicht naher 
untersucht werden konnte. Da dic Harzsauren vom Abietinsauretypus bei der De- 
carboxylierung ein hydriertes Methylreten geben, wurde yersucht, Reten mit GH3J  
(+  A1C13) zu alkylieren, wobei jedoch ein Gemisch isomerer Mono-, Di- oder Polymethyl- 
retene entstand, dessen Trennung nicht durclifiihrbar war. Mit Isopropylbromid 
(+  AICI3) jedoch gelang iiber das Pikrat die Isolierung eines Isoprópylrełens. Um 
festzustellen, ob bei einer Substitution am Reten mit einem positiven Substituenten 
dieser die gleiche Stellung einnimmt wie ein negatiyer, wurde a-Acetylreten mit CH3MgJ 
zu <x.-Isopropenylreten umgesetzt, u. dieses zu a -Isopropylreten hydriert. Dio Pikrate 
der beiden KW-stoffe waren verschieden, so daB Substitutionen am Reten je nach der 
Natur des Substituenten verschieden yerlaufen, jedenfalls treten Acetyl- u. Isopropyl- 
gruppe am Reten nicht in dieselbe Stellung ein. Nach W o lf f-K ish n e r  bzw. Clem- 
MENSEN wurde /9-Acetyldihydroretensemicarbazon bzw. /9-Acetyldihydroreten zum 
P-Athylreten reduziert, das mit Cr03 zum /? - A łhylrelenchinon oxydiert wurde; in gleicher 
Weiso wurde aus Diacetyldihydroreten Diałhyldihydroreten u. aus diesem Diathyl- 
retenchinon erlialten.

V e r s u c h e .  Reten, dureh fraktionierte Dest. von Nadelholzteer, Fraktion vom 
Kp.ls 220—240° erstarrte in der ICalte, Blattchen aus Propylalkohol, F. 98°; wird 
auch dureh Dehydrierung einer Teerfraktion vom Kp .15 210—250° mit S +  Se bei 
300° in etwa 25°/0ig. Ausbeute erhalten; Pikrat, F. 125°. — Dihydroreten, dureh 
Hydrierung des vorigen mit Na-Amylalkohol nach VIRTANEN (Ber. dtsch. chem. Ges. 
53  [1920]. 1885), Blattchen aus Propylalkohol-Methanol (1:3), F. 64—65°. — 
fi-Acetyldihydroreten, C20H22O, aus vorigem mit Acetylchlorid (+  A1C13) in geringem 
OberechuB in CS2, flacho Nadeln aus Eg., glanzende Blattchen aus A. u. Methanol, 
F. 77°; Oxim, C20H23ON> glanzende Blattchen aus A., F. 174—175°; Semicarbazon, 
C2iH25ON3( Nadeln aus Eg., F. 256—257°, sehr bestandig gegen verd. H2S 04; Phenyl- 
hydrazm, C28H 28N2, Blattchen aus verd. Essigsaure, F. 139— 141°, farbt sich beim 
Aufbewahren allmahlieh braun. — Styryldihydroretylketon, C2,H ?60 , aus vorigem mit 
C5H5CHO in absol. A. ( +  C2H5ONa), heli gelljgrune, glanzende Nadeln aus A., F. 105 
bis 106°. — p-Acetylretenchirum, C20H18O3, durcli Oxydation des vorvorigen mit Cr03-Eg., 
orangegelbe Blattchen aus Eg.-Methanol, F. 193—194°. — Diacetyldihydroreten, C22H2.,02, 
aus 10 g I mit 16 g Acetylchlorid u. 20 g A1C13 in 75 ccm CS2, Blattchen aus Ligroin, 

147—148°; Dioxim, C22H260 2N2, Krystallkómchen aus Ligroin, F. 194—195°. — 
Diacetylretenchinon, C22H20O4, aus vorigem wie oben, braungelbe Nadeln aus Bzl., 
F. 205—207°. — 'y.-Acelylreten, nach B o g e r t  u. H a s s e l s t r o m  (C. 1 9 3 1 -  1. c.), 
Kp-u 272—273°, Blattchen aus A., F. 99— 100°; Pikrat, gelbe Nadeln aus A., F. 139 
bis 141°. — a-Acelylretenchinon, aus vorigem wie oben, orangerote Nadeln aus A., 
F. 213—214° (korr.). — Dihydroreten-fS-carbonsaure, C10H20O2, dureh Oxydation von 
P-Acetyldihydroreten mit NaOBr u. Zers. des Na-Salzes (seidenglanzende Blattchen 
mit 2 Mol Krystallwasser), Blattchen aus Eg., F. 228,5— 230°; Methylester, C20H22O2, 
aus dem Na-Salz mit Dimethylsulfat, Blattchen aus Methanol, F. 85— 86°; Amid, 
S H 210N, iiber das Chlorid (mit P0C13 +  PCI.,) mit NH3, Nadeln oder Prismen aus 
Bzl.-Methanol, F. 247—248°; Anilid, C2SH25ON, analog mit Anilin, Nadeln aus Eg., 

—230°. — Retenchiiwn-P-carbonsaure, C1BH160 4, aus vorigem wie oben, braun
gelbe Nadeln aus Bzl.-Eg., F. 249—250° (Zers.); Methylester, aus yorigem Methylester 

glcichcr Weise, goldgelbe, glanzende Nadeln aus Methanol-Eg., F. 217—218°. — 
J>lfydroreterulicarbonsaure, C20H20O4, aus Diacetyldihydroreten mit NaOBr, Nadeln 
aus Eg., F. 275,5— 276,5°; Diamid, C20H22O2N 2, uber das Dichlorid wie oben, Nadeln 
aus Bzl.-A., F. 289—291°; mit Essigsaureaiikydrid entstand aus der Saure nicht das 
u-Anhydrid, sondern eine Verb. der Zus. Cł8H18(COOH)COOCOCH3, F. der nicht 
gaiu reinen'Substanz 95— 109° (unscharf), mit Anilin wurde daraus die Anilsaure 
M8H18(COOH)CONHC0H5, Nadeln aus A., F. 249,5—253° erhalten. — Reten-a-carbm- 
T Ur\ \ aus “-Acetylreten nach B o g e r t  u. H a s s e l s t r o m  (C. 1 9 3 2 .  1. c.), Blattchen 
aus Methanol, F. 241—243° (korr.). — Dihydroreten-/?-carbonsaure, aus Dihydroreten 
Si Oxalylchlorid (-j- A1C13), war in seinen Eigg. u. denen seiner Deriw. mit obiger 

aure aus /J-Acetyldihydroreten ident, — Hexahydroreten-ji-carbon$auren,, C19H21Ó2f
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durcli Hydrierung der vorigon mit Na-Amylalkohol, ans Methanol, dann verd. Essig- 
siiure die Saure I, E. 201,5—-203°, glanzende Blattehen; Na-Salz, C19H230 2Na-2 H20, 
Sehuppen; Methylester, C20H2l!O2, E. 73—75°. Aus den Mutterlaugen Saure II , Blattehen 
aus vcrd. Essigsaure, F. 154— 156°; Na-Salz, C,9H230 2Na-2 H20 , Bliittchen; Methyl- 
ester, E. 63—64°; gleiche Ergebnisse liefertc die Hydrierung des Na-Salzes voriger 
Saure. — Hydrierung der Reten-a-carbonsaure mit Na-Amylalkohol lieferte Octa- 
hydrorelen-cL-carbonsaure, C19H20O2, Blattehen aus wss. Essigsaure, F. 186— 187,5°{korr.) 
neben Hexahydroreten-<x.-carbonsaure, C]0H,,O2, Blattehen aus verd. Essigsaure, F. 147,5 
bis 149,5° (Na-Salz, C19H2.,02N a-21/2 H ,0 , Blattehen) u. geringen Mengen einer Sub- 
stanz vom F. 126—131° "(aus Methanol u. Ligroin). — fi-Athyldihydrorełen, C20H24, 
aus /J-Acetyldikydroreten nach CLEMMENSEN oder dessen Semicarbazon nach W o l f f - 
K lSH N E R , Prismen aus Bzn.-A., Blattehen aus Propylalkohol, F. 51—52,5°. — fi- Athyl- 
rełenchinon, C20H20O2, aus yorigem wie oben, hellorangerote Nadeln aus Methanol, 
F. 197—-199°. — Diuthyldihydroreten, C22H2S, aus Diacetyldiliydroreten mit ainal- 
gamiertem Zn in Eg.-HCl, Kp.„ 238—241°. — Diathylretenchinon, C22H240 2, aus vorigem 
wie oben, orangerote Blattehen aus Eg., F. 176— 178°. — Isopropylreten, C21H?4, aus 
Reten mit Isopropylbromid ( +  A1C13) in CS2, nach Fraktionierung des erhaltenen 
braunen Oles aus den Fraktionen Kp.14 234—238° bzw. 238— 242° iiber das Pikrat 
(aus den Mutterlaugen ein uneinheitliehes Pikratgemiscli) ein gelbes 01, Kp.9,5 231—233°,
D.2°4 1,0125; Pikrat, C27H270 7N3, orangerote Nadeln aus A., F. 154,5— 155,5°; Slyphnat, 
orangefarbene Nadeln, F. 117,5— 118,5°. — Isopropylretenchinon, C2,H220 2, aus vorigem 
wio oben, gelbe Nadeln aus Eg., F. 162,5— 163,5°. — a -Isopropenylreten, C21H22, nus 
a-Acetylreten mit CH3MgJ u. Abtrennen von unveranderteni Acetylderiy. ais Semi
carbazon iiber das Pikrat (ais Nebenprod. wurde ein Pikrat vom F. 185— 186° isoliert), 
Krystalle aus A.-A., F. 64,5—65,5°; Pikrat, C2-H250 7N3, orangerote Nadeln aus A., 
F. 136— 137°. — a-Isopropylreten, C?1H24, durch kataiyt. Hydrierung des vorigen, 
iiber das Pikrat perlmutterglanzende Nadeln aus Methanol-Propylalkohol, F. 52—53°; 
Pikrat, F. 160,5— 161,5°. (Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia [Ann. Acad. Sci. 
fenn.] 4 1 .  Nr. 5. 74 Seiten. 1935. Helsinki, Techn. Hochschule.) S c h ic k e .

S. V. Anantakrishnan und E. D. Hughes, Substitution in polycyclischen Sysleincn.
I. Die Nitrierung ton Fluoren und 9-Bromjluoren. Bei der Dinitrierung von Fluoren 
u. bei der Mononitrierung von 2-Nitrofluoren erhielten Vff. 2,5- u. 2,7-Dinitrofluoren, 
F. 207 u. 295—300° (Zers.), in 22% u. 60% Ausbeute, die Ausbenten stimmen mit den 
von COURTOT (C. 1 9 3 0 .  II. 3284) angegebenen uberein. 9-Bromfluoren gibt bei gelinder 
Einw. von H N 03 in Acetanhydrid 9-Brom-2-nitrofluoren, ident. mit dem B ro m ie ru n g s -  
prod. des 2-Nitrofluorens (K orczyń sk i, C. 1 9 2 7 .  I. 1836); Isomere treten nicht auf- 
Bei starkerer Nitrierung in Acetanhydrid erhalt man 2,7- u. 2,5-Dinitro-9-bromfluoren. 
Dio Nitrierung in Eg. wird durch Oxydation u. Kernbromierung gestort u. fuhrt zu 
7-Brom-2-nitrofluorenon. — Die Mononitrierung des Fluorens verlauft ganz anders 
ais die des Diphenyls (G u ll  u. T u rn er . C. 1 9 2 9 .  I. 2764); Fluoren liefert 95% 
p-Verb., wiihrend Diphenyl 47°/„ p- u .  53%0 o-Verb. gibt. Der Unterschied ist wahr- 
seheinlich auf eine Polarisation durch die Doppelbindungen des C y e lo p e n ta d ie n rm g s  
zuruckzufiihren. Wenn schon ein N 0 2 eingetreten ist, wird diese Polarisation teilweise 
aufgehoben, so daB man bei der Dinitrierung 73% p- u .  27% o-Verb. erhalt. —
2,5-Dinitrofluoren, F. 207°. 2,7-Dinitrofluoren zeigt nicht den von C ou rtot an
gegebenen F. 334°, sondern yerfarbt sich bei 275° u .  zers. sich je nach Art des E rliitz c n s  
bei 295—300°. Oxydation mit Cr03 liefert 2,7-Dinitrofluorenon, F. 292°. —
2-nitrofluoren, C13H80 2NBr, aus 9-Bromfluoren u. H N 03 (D. 1,5) in A c e ta n h y d r id  
bei 0°. Nadeln aus A., F. 145°. Gibt mit Na2Cr20 7 in sd. Eg. 2 -Nitrofluorenon, F. • 
9-Brom-2,7-dinitrofluoren, C13H ,04N2Br, neben dem folgenden aus 9-B ro m f lu o re n  u. 
uberschiissiger H N 03 (D. 1,5) in Acetanhydrid bei gewóhnlicher T e m p .  Entsteht analog 
aus 9-Brom-2-nitrofluoren. Fast farblose Nadeln aus Aceton, F. 255— 260° (Zers.J. 
9-Brom-2,5-dinilrofluoren, Krystalle aus Atkylacetat, F. 199°. Die bciden B ro m d im tro -  
fluorene geben mit Na2Cr20- in sd. Eg. 2,7-Dinitrofluorenon u. 2 ,5 -Dinitrofluorey.oiu 
F. 241° aus Eg. — 7-Brom-2-nitrofluorenon. C13H60 3NBr, neben 9-Brom-2,7-dimtro- 
fluoren aus 9-Bromfluoren u. H N 03 (D. 1,5) in Eg. bei 0—20°. K r y s t a l l e  aus A th v> - 
acetat, F. 230°. (J. cliem. Soc. London 1 9 3 5 .  1607—09. Nov. L o n d o n .  Univ.
College.) Ostertag.

Erich Mosettig und Richard A. Robinson. Aminoalkoliole, die sich vom 
furan ableiten. (VgL C. 1933. U. 2267.) Jlit Rucksicht auf die strukturelle AhnlicliKeii.
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zwischen Dibenzofuran u. 4,5-Plienanthrylcnoxyd untersuchen Vff. cinige Dibenzo- 
furanderiw., die yielleicht ais Ersatzmittel fiir Morphin in Frage kommen. Die ais

/ \ ___ /N .co-C ir Zwischenprod. notigen Aminokctone wurden aus 2-Acetyl-
| | j ’ dibenzofuran (I) durch Bromicrung u. Umsetzung des Brom-
\ / \ y \ /  kotons mit Aminen dargestellt. Die Einw. von Methyl- u.

O Athylamin vcrlauft mit geringer Ausbeute u. unter gleich -
zeitiger Bldg. von Dibenzofuran-2-earbonsaure; bei der Umsetzung mit Methylamin 
konnte auch eine kleine Menge des durch Einw. von 2 Mol Bromketon entstandonen 
tort. Amina isoliert werden. Die Bldg. der Carbonsaure ist vorlaufig uncrklarlich. Die 
Einw. von Dimethyl- u. Diathylamin u. Piperidin verlauft fast quantitativ. Amino- 
acetyldibenzofuran wurde durch Red. der Isonitrosoverb. von I erhalten. Die Amino- 
ketone wurden durch liatalyt. Hydrierung in die gesuchten Aminoalkohole ubergefiihrt. 
Amino- u. Diathylaminoacetyldibcnzofuran absorbieren 2— 6 Mol H>, wenn nicht 
gewisse VorsichtsmaBnahmen getroffen werden. — Die Aminoalkohole erzeugen boi 
Katzen keine morphinartigen Wrkgg.; sio sind im allgemeinen stśirker analget. u. zugleich 
giftiger ais die entsprechenden Vcrbb. der Phenanthrenreihe.

V e r s u e h o. Alle FF. sind korr. 2-Acetyldibenzofuran (I), aus Dibenzofuran, 
CH:1 ■ COC1 u. A1C13 in Nitrobenzol boi gewohnlieher Temp. Krystalle aus A., F. 82°. 
Daneben etwas 2,8-Diacelyldibenzofuran, F. 148—14!)°. 2-Bromacetyldibenzofuran, 
CnHjOoBr, aus I u. Br in absol. A. bei 0°. Krystalle aus Bzl.-Lg., F. 105—106°. 2-Di- 
methylamuioacetyldibcnzofuran, C16H160 2N, aus der Bromverb. u. (CH3)2NH in absol. 
A. bei 0°. Krystalle aus verd. A., F. 82—83°. C,6H150 2N +  HC1, schm. boi 212—235°. 
C16H,50 2N  +  HC1 +  H20 , Nadeln aus verd. HCI. 2-Didthylaminoacetyldibcnzofuran, 
analog mit Diathylamin. Ol. C1sH190 !,N +  HC1, F. 200— 212°. 2-Piperidinoacetyl- 
(libenzofuran, C19H190 2N, mit Piperidin. Krystalle aus verd. A., erweicht bei 97— 100°, 
schm. sehr unscharf. CjaH^OJsT -j- HC1, F. 255— 265° aus verd. HC1. 2-Athylamino- 
ucetyldibenzofuran, mit Athylamin. Schm. bei 65— 75°. C16H160 2N +  HC1, Krystalle 
aus Methanol, F. 254—256“ (Zers.). Ais Nebenprod. entsteht Dibcnzofuran-2-carbon- 
siiure, die auch aus I u. NaOCl-Lsg. erhalten -wurde. 2-Aminoacetyldibenzofuran, durch 
Red. yon 2-Isonitrosoacetyldibenzofuran nach HARTUNG u . Munch (C. 1929. II. 
1403). C11H110 2N +  HC1, F. 245—255° (Zers.) aus verd. HC1. 2-Isonitrosoacetyl- 
dibenzofuran, aus I u. H N 02. Krystalle aus verd. A., zers. sich von 171° an. — Die 
folgenden Verbb. wurden aus den entsprechenden Ketonen durch Hydrierung mit 
PtOj-Katalysator erhalten. 2-fl-Dim(ithylamino-a-oxyalhyldibcnzofuran, c 16h 17o 2n , 
F. 88—89° aus verd. A. C16H1J0 2N +  HC1, F. 173— 1̂74° aus A. Bcnzoesdureeslcr, 
Ci3Hn0 3N, F. 99— 100° aus A. 2-P-Didfhylamino-a-oxiidthyldibenzofuran, CI8H2]OJSr, 
F. 75—76° aus Methanol. C18H ,10.,N +  HC1, F. 157— 159° aus A.-A. 2-p-Piperidino- 
i :oxydthyldibcnzofuran, C19H210 2N, F. 116,5—117,5° aus A. C19H210 2N +  HC1, F. 250 
bis 251° aus W. Benzoesdurccsłer, C.,6H„50 3N, F. 119° aus A. 2-fi-Alhy!ami?io-a-ozy- 
dłhjldibenzofuran, ClcHi70 2N, F. 99,5— l0l'° aus Bzl.-Lg. C16H 170 2N +  HC1, F. 219 
bis 219,5° aus Methanol. 2-p-Amino-a.-oxyathyldibenzofumn, Cl4H130 2N, F. 132° aus 
vcrd. A. Cl4H130 2N +  HC1, F. 261° (Zers.) aus W. — 2-a.-Oxydthyldibenzofuran, 
C|.,Hi20 2, aus I u. H2 P t0 2 in absol. A. F. 63—64° aus verd. A. — 2-Propionyl- 
dtbcnzofuraii, C15H120 2, aus Dibenzofuran, Propionylchlorid u. A1C13 in Nitrobenzol. 
Krystalle aus A., F. 101,5— 102,5°. Semicarbcizon, C10H15O.>N3, F. 184— 186° aus Bzl. — 
~-Methylaminoacelyldibenzofuran (C15H130 2N +  HCI, F. 225— 250°) u. Methylbis-[di- 
<>ęnzofuran-2 -carboyl7netliyl]-amin (C29Hsl0 4N +  HCI, F. 235—245°) entstehen in ge- 
ringer Menge bei der Einw. von CH3-NH2 auf Bromacetyldibenzofuran. — Eine Anzahl 
der hier aufgefiihrten Verbb. sind bereits von K i r k p a t r i c k  u . P a r k e r  (C. 1935.
II. 1172) dargestellt, aber mit anderen Eigg. beschrieben worden. (J. Amer. chem. 
Soc. 57. 2186—89. Nov. 1935. Univ. of Virginia.) O s t e r t a g .

I. J. Rinkes, Die. teilweisc Ozydation des m-Thioxens. Vf. hat fruher (C. 1934. 
i. 544) bewiesen, daB die durch teilweiae Oxydation des m-Thioxens erhaltenc Saure 
'j-.Metliylthiophcn-5-carbonsiuire ist. Nun sind aber STEINKOPF u. J a c o b  (C. 1935.
• 2812), ohne obige Arbeit zu erwahnen, auf Grund ihrer Unterss. zu dem SchluB 

gclangt, daB das partielle Oxydationsprod. des m-Thioxens 2-Thiotolen-4-carbonsaure 
sem muB. Vf. hat diesen Teil ihrer Arbeit wiederliolt u. festgestellt, daB dio ais 3-Methyl-
4-bromthiophen-5-carbonsaure, F. 195°, beschriebene Saure sicher nicht rein gewesen
1. re'n0 Siiure, welche Vf. 3-Methyl-4-bromthioplien-x-carbonsdure nennt, schm. 
iiamlich bei 219—220°, u. ihre Roinheit wurde durch Veresterung u. Ruckyerseifung 
sichergestellt. Die Debromicrung dieser Saure mit Na-Amalgam ergab eine Saure,
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dereń Analysen auf eine Dihydrothiotolencarbons&ure stimmten. — Auf Grund dieser 
Befunde kommt dem Yon obigcn Autoren fiir die debromierte Siiure gefundenen F. 88 
bis 90° u. dem daraus gezogenen SchluB keine Bedeutung zu. Vf. halt daran fest, daB 
bei der partiellen Oxydation des m-Thioxens das a-CH3 zu CO..H oxydiert wird.

V e r s u c h e .  3-Mdhyl-4-bromthiophen-x-carbonsaure. Nach S t e i n k o p f  u. 
J a c o b , jedoch nach Einleiten des C02 u. Zers. mit Eiswasser dic fliichtigen Substanzen 
nicht durch Dampfdest. entfernt, ■ sondern die ath. Lsg. mit verd. Sodalsg. extrahiert, 
letztere mit HC1 gefallt. Die Siiure scheint niimlich durch sd. W. teilwcise zers. zu werden. 
Aus Toluol (wiederholt) Nadelchcn, E. 219—220°. — Methylcsler. Durch 12-std. Kochen 
mit CH30H-H2S 04 (10 : 1). Aus CH3OH, dann PAe. Prismen, F. 76°. — Dihydro-
3-methylthiophcn-x-carbonsiiure, C6H80 2S. Obige Saure in verd. NaOH gel. u. unter 
Eiskiihlung 5°/0ig. Na-Amalgam eingeriilirt, bis eine mit verd. H 2S 0 4 gefallte Probe 
bromfrei war, dann angesauert, mit NaCl gesatt. u. ausgeathert. Aus PAe. Nadel- 
rosctten, F. 79°. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 5 4  ([4] 16). 940—42. 15/12. 1935. 
Amsterdam, Chem. Lab.) LlNDENBAUM.

H. W uyts und A. Lacourt, Eine neue Synthese ton geschwefdten Deritaien des 
Indols. (Buli. Soc. chim. Belgique 44. 587—92. N o y . 1935. — C. 1936. I. 69.) Lb.

Umaprasanna Basu und Basudeb Banerjee, Synthese in der Pyridinreihe. II. 
(I. vgl. C. 1 9 3 5 .  II. 3384.) In Fortsetzung der Arbeiten iiber die Kondensation tautomerer 
Verbb. vom Ketimin-Enamintypus mit Oxymethylenketonen bzw. Oxymethylen- 
<;yelohexanon zu Pyridin-/i-carbonsaureestern bzw. Bz.-Totrahydrochinolinderivv. 
(vgl. 1. c. u. friiher) untersuchen Vff. die Rk. von Acetyl- u. Benzoylacctonenamin mit 
Oxymethylenketonen (I), die zu Pyridylderiw. der Struktur II fiihrt. So entstand aus 
Acetylacetonenamin u. Oxymethylenacetophenon 2-Methyl-G-phenyl-3-acdylpyridin (II, 
R =  C0H5, R' =  H) u. in gleicher Weise wurden aus Oxymethylenmcthyl-p-tolylketon 
bzw. der Oxymethylenverb. des Diathylketons 2-Mdhyl-6-p-tolyl- bzw. 2,5-Dimethyl-
O-dthyl-3-acetylpyridin erhalten. Aus den gleichen Oxymethylenketonen entstanden 
mit Benzoylacetonenamin die entsprechenden 3-Benzoylpyridine. Alle /S-Pyridylketonc 
bilden leicht Hydrochloride, Pikrate u. in saurer Lsg. Doppelsalze mit HgCI,; im 
Gcgensatz zu den Methylanalogen reagieren jedoch die Phenylkctone nicht mit Semi- 
carbazid. 2,5,6-Trim-dhyl-, 2,5-Dimethyl-6-athyl- u. 2-Methyl-6-p-tolylpyridin wurden 
durch Kalkdest. ihrer 3-Carbonsiiuren dargestellt; letztere -wurden durch Hydrolysc 
der entsprechenden Kondensationsprodd. des /f-AminocrotonsaureathylesterB mit 
Oxymethylenmethylathylketon, Oxymethylendiathylketon u. Oxymethylemnethyl- 
p-tolyll<eton erhalten.

H tN N
J lt-OC _]_ ^CCH. ___

CH -COCHj (oder C .H .) J i c O G S ,  (oder C .H .)
CHOR

E. =  A lkyl oder A ry l; U ' =  H  oder A lkyl 
Ve r s u  ch e. Acetylacetonenamin, aus Acetylaceton u. NH3 nach C O M BES u. C o m b e s  

(Buli. Soc. chim. Franco [3] 7 [1893], 778), Kp.14 92°, wird beim Abkuhlen-krystaUin.
— 2-Mdhyl-6-phenyl-3-acetylpyridin, C i 4H 13O N , aus vorigem mit Oxymethylenaceto- 
phenon (nach B u llo w  u .  S i c h e r e r , Ber. dtsch. chem. Ges. 3 4  [1901]. 3891, dar
gestellt), aus verd. A. F. 90°; Hydrochlorid, F. 143— 144°; Pikrat, C20H16O8N4, gelbe 
Ńadeln aus A., F. 166°; Semicarbazon, C15Hi9ON4, rechteckige Prismen aus A., F. 212°; 
Oxim, Cł4H14ON?, mitr. Nadeln aus yerd. A., F. 106°. — 2-Mdhyl-6-p-tolyl-3-acetyl- 
pyridin, C16Hł6ÓN, analog vorigem mit Oxymethylenmethyl-p-tolylketon (nach 
B e n a k y , M e y e r  u .  C h a e i s i u s , Ber. dtsch. chem. Ges. 5 9  [1926]. 108), N a d e lb i is c h c l 
aus verd. A., F. 78°; Hydrochlorid, F. 150—151°; Pikrat, C?1H180 8N4, gelbe Nadeln 
aus A., F. 163—164°; Semicarbazon, Ci6H,8ON4, Nadeln aus A., F.207°;Oxim, C,5H160ai2) 
Nadeln aus A., F. 127°. — 2,5-Dimdhyl-6-athyl-3-acdylpyridin, CuH15ON, ana*°g 
vorigen mit Oxymethylendiathylketon (nach C la ise n  u .  M e y e r o w i t z , Ber. dtsch. 
chem. Ges. 3 2  [1899]. 3275), aus h. W. F. 60°; Pikrat, C17H180 8N4, gelbe Wurfel, 
F. 11S°; Semicarbazon, Ci2H 18ON4, rechteckige Prismen aus A., F. 201°; Oxim, CnH^O-N.., 
rechteckige Prismen aus A., F. 128°. — Benzoylaceionenamin, aus B en zoy laceton  u. 
NH3 nach K n o e v e n a g e l  (Ber. dtsch. chem. Ges. 3 6  [1903]. 2188), glanzende Wunel, 
F. 143°. —  2-Hethyl-6-phenyl-3-benzoylpyridin, C19Hi5ON, aus Yorigem 'rL ° “’?.111 
A cety ld criY . entsprechender Weise, prismat. Platten aus A., F. 77°; Pikrat, C\,rH,sOpA« 
diinne Nadeln aus A., F. 196°. —  2-Methyl-6-p-tolyl-3-benzoylpyridin, 
entsprechend Yorigem, Prismen aus A., F. 84°; Pikrat (vgl. I. Mitt.). — 2,5 -Dimdhyl-



1936. I. 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 . 2353

6-athylpyridin-3-carboiisauredthylester, C12H170 2N, aus /J-Aminocrotonsiiurcathylester 
mit Oxymetliylendiathylketon, Kp.10 145°; Pikrat, Prismen aus verd. A., F. 120°; 
freie Saure, C10Hi3O2N, durch Verseifung des Athylesters mit lB°/0ig. KOH, Nadel- 
buschel aus A.-A. (1:1), F. 193— 194° (Zers.). — 2,5-Dimethyl-6-athylpyridin, C„H13N, 
durch Erhitzen voriger Saure mit Natronkalk im Vakuum, Kp. ,56 181— 182°, von 
charakterist. Geruch, farbt sich allmahlich dunkel; Pikrat, C1EH160 7N1, prismat. 
gelbe Nadeln aus A., F. 127°. — 2,5-Dimethyl-6-phenylpyridin, ans 2,5-Dimethyl-
6-phenylpyridin-3-earbonsaure (vgl. I. Mitt.) analog yorigem, Kp.758 285— 287°; 
Pikrat, C10H16O7Ni, Nadeln aus A., F. 180°. — 2-Methrjl-G-p-tolylpyridin, aus der
3-Carbonsiiure (vgl. I. Mitt.) analog vorvorigem, Kp. 760 2 91—2 9 2°; Pikrat, C10Hi6O7N4, 
prismat. Nadeln aus A., F. 146°. — 2,5,6-Trimethylpyridin, aus der 3-Carbonsaurc 
(vgl. I. Mitt.) analog yorigen, Kp.759 176— 178°; Pikrat, C14H,40 7N4, F. 144°; eine 
iilmliche Pyridinbase (Kp.734 173— 174°, Pikrat, F. 143—144°) wurde von E c k e r t  
u. L o r ia  (Mh. Chem. 38  [1917]. 228) aus Steinkohlenteer isoliert. (J . Indian chem. 
Soc. 12 . 665—71. Okt. 1935. Calcutta, Univ. College of Science and Technol.) S c h ic k e .

Eugen Macovski und Eugen Ramontianu, Syntliesen in der Homoneurinreilie.
IV. Bromderimtei des Pyridinhomoneurins. (III. vgl. C. 1 9 3 4 . I. 2430.) Die in der
I. Mitt. (C. 1 9 3 2 . II. 3892) beschriebenen Homoneurinjodide enthalten eine aliphat. 
Doppelbindung u. sollten daher 2 Br addieren. Versetzt man aber eine alkoh. Lsg. 
von Pyridinhomoneurinjodid ( Ib;  X  =  J) mit 2 Atomen Br, so entsteht sofort ein 
Telrabromid. Vff. liaben daraufliin das noch unbekannte I a (X =  Br) dargestellt. 
Dieses liefert mit 2 Atomen Br ein Dibromid, welchem Formel II a zukommt, da es, 
wie la ,  e i n  ionisierbares, durch AgN03 fallbares Br-Atom enthalt. Mit 4 Atomen 
Br gibt I a ein Tetrabromid, welches auch durch Addition yon 2 Br an II a erhaltlich 
ist. Dasselbe ist unbestandig, lost sich in k. wss. NH4OH unter N-Entw., verliert an 
der Luft langsam Br u. wird von sd. A. zu II a debromiert (Bldg. von Acetaldehyd); 
aus seiner wss.-alkoh. Lsg. (1 Mol.) fallt AgN03 3 Moll. AgBr. Es besitzt also zweifellos 
Formel III a mit perbromidartig gebundenem Br. In I a ist demnach die Doppel
bindung gegeniiber Br reaktionsfahiger ais das ionisierbare, gewissermaBen ungesatt. 
Br-Atom, u. es ware daher zu erwarten, daB eine ungesatt. Verb. dem III a das per- 
bromidartig gebundene Br entzieht. Tatsachlich wird dic gelbe alkoh. Lsg. des III a 
durch einige Tropfen Pinen sofort entfarbt. — Beim I b liegen die Verlialtnisse anders. 
Dasselbe liefert auch mit nur 2 Atomen Br schon ein Tetrabromid, welches ziemlich 
stabil ist, da es weder an der Luft noch beim Kochen mit A. Br abspaltet u. mit k. 
M 4OH keinen N  entwickclt, sondern einen dunkclen, explosiven Nd. bildet. Sd. W. 
spaltet Br ab, u. die wss.-alkoh. Lsg. verbraucht 3 Ag zur Fallung der Halogene. DaB 
dem Tetrabromid Formel IH b  zukommt, lieB sich wie folgt beweisen: Das aus Ib  
u. Br nicht erhaltliche II b entsteht, wenn man II a mit konz. KJ-Lsg. umsetzt. u. 
addiert leicht 2 Br; das so gebildete Prod. ist mit obigem Tetrabromid ident. Das 
lonogene J des I b neigt demnach stark zur Bindung yon 2 Br, u. die aliphat. Doppel
bindung yerhindert diese Anlagerung nicht. DemgemaB wird eine alkoh. Lsg. des 
Illb  durch Pinen nicht entfarbt.

I C5H5> N (X )—CH2 • CH : CH, II C6H6> N (X )—CH2 • CHBr • CH„Br 
III C5H5>N (X B r2)—CH2 • CHBr • CH,Br

V c r s ii c h e. Pyridinhomoneurinbromid oder Allylpyridiniumbromid (I a), CaH10 
pBr. Gemisch von 6 g Allylbromid, 10 ccin Bzl. u. 4 g Pyridin iiber Nacht stehen 
lassen, Nd. mit Bzl. waschen. Aus A. +  A. meist olig, im Exsiccator fest. WeiB, 

sehr hygroskop., F. 95— 96°. — Pyridinhomoneurinbromiddibromid oder 
\*,3-Dibrompropyl]-pyridiniuvibromid (II a), C8H10NBr3. Aus I a in wenig A. mit
- Atomen Br; nach einiger Zcit mit A. fallen, 01 im Exsiccator erstarren lassen. Aus 
absol. A. wciB, krystallin, F. 142—143°. — Pyridinhomoneurindibromjbromiddibromid 
oder [2,3-DibrompropyY\-pyridiniumdibrombrcnnid (III a), C8HlnNBr6. Wie vorst. mit 

Atomen Br oder aus I I a  mit 2 Atomen Br; rotes 01, durch Reiben gelbe Krystalle; 
n!" "’e.n*S A. waschen, an der Luft trocknen. F. 77—79°. — Pyridinhomoneurinjodid- 
ubrornid oder [2,3-Dibrornpropyl]-pyridiniumjodid (II b), C8H10ŃBr2J. Aus konz. wss. 
jęS- von II a mit konz. KJ-Lsg. Aus wenig A. gelblichweific Krystalle, F. 115— 118° 
l«rs.). —- Pyridinhomoneurindibromjodiddibromid oder [2,3-Dibrompropyl]-pyridinium- 
wrmjodid  (III b), CsHi0NBr4,J. 1. Aus I b in wenig A. mit 2 oder besser 4 Atomen 

r- -. Aus II b in A. mit 2 Atomen Br. Meist erst olig, bald erstarrend. Aus A. oder 
£g- hellroto Krystallc, F. 92—94°. (Bul. Soc. Stiinte Cluj 8. 272—78. Dez. 1935. Cluj, 

mv' [Orig.: dtsch.]) Lindenbaum .
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Marjan Polaczek, Uber dic Sulfonierung von Acridon und einiga Umwandluiu/en 
der Acridon-2-sulfonsaurc. (Vgl. M atsumtjra, C. 1 9 3 5 . I. 73.) Dio Synthese yon 
Acridon nach GRAEBE u. LagodziŃSKI (Licbigs Ann. Chem. 2 7 6  [1893]. 35) durch 
Einw. von H2S 0 4 auf Phenylanthranilsiiure yerlauffc in 2 Etappen: Es findet zuniiclist 
RingschluB statt zum Acridon u. hierauf Sulfonierung. Tatsachlich gelingt die Sulfo- 
nicrung des Acridons iiuBerst leiclit durch Erwarmen mit H2S 0 4. Die Acridon-2-sulfon- 
siiure (I) ist wl. in W.; ihre Struktur wurde durch tlbcrfuhrung in 2-Oxyacridon bc- 
wiesen, sowie durch Kondensation mit Dimetliylanilin zur Verb. II. Das gleichc Prod. 
wurde erhalten aus Dimetliylanilin u. der aus Diphenylamino-4'-sulfo-2-carbonsaurc 
bereiteten Aeridon-2-sulfonsaure (C. 1 9 0 3 . II. 1152). Zur Vermeidung der Sulfonierung 
wurde statt H2S04 POCl3 zum RingschluB verwendet. Das Kondensationsprod. ist 
demnach 9-DimełIiylanilino-2-dimelhylanilinosulfonylacridon (II). Weitere Sulfonierung 
des Acridons hat, selbst bei Anwendung hochkonz. Oleums, nur zur Disulfonsaure 
gefiihrt. Die Stcllung der zweiten S 0 3H-Gruppe wurde durch Synthese von Acridon- 
2,7-disulfonsaure (durch Kondensation yon l-Chlor-4-sulfo-6-benzoesaure mit Sulfanil- 
saure unter Druek) bewiesen. Die Pb-Salze beider Sulfosiiuren w-aren ident.

V e r s u c h e. Acridon, erhalten durch Erwarmen yon 30 g gepulverter Phcnyl- 
anthranilsaure mit 300 ccm H2S 04 (1,84) auf dem W.-Bade wahrend 20 Min. unter 
Riiliren. Gelbe Nadelchen aus 80%ig. Essigsaure; E. 355—357°; Ausbeute 93% der 
Theorie. — Acridon-2-mlfonsdure (I), C13H90 4NS, durch 3—4-std. Erhitzen von 6 g 
Acridon mit 60 ccm H2S 04 (1,84) auf dem W.-Bade u. Reinigung uber das Pb-Salz; 
gelbe Nadeln, 1. in W.; yiolettc Fluorescenz in W. u. A. (sonst unl.), die in H2S04 blau, 
in Alkali gelbgriin wird. Schm. nicht, yerkohlt bei hoherer Temp. Ba-Salz, gelb, fein- 
krystallin., enthalt 2 Moll. H20 , die es bei 160° verliert; yiolette Fluorescenz in h. W. 
Pb-Salz, C13H180 4NSPbj. Acridon-2-sulfonsaure wurde ferner dargestellt durch Er
hitzen von 19,5 g des K-Salzes der o-Chlorbenzoesaurc mit 21,2 g sulfanilsaurcm K in 
50 g H20  u. 0,5 g Naturkupfer C auf 115— 120° wahrend 6 Stdn. u. Behandeln des gc- 
bildeten diphenylaminosulfocarbonsauren K , C13H10O5NSK (3 g), wahrend 30 Min. mit 
konz. H2S 04 (1,84) bei 100° oder mit POCl3 bei 115“. — 2-Oxyacridon, C13H80 2N, er
halten a) durch Eintragen von 10 g feingepulyerter Aeridon-2-sulfonsauro in 50 g IvOH 
+  10 g H20  bei 150° u. Schmelzen bei 290—300°; b) nach U llm an n  (Liebigs Ann.

Chem. 3 5 5  [1905]. 312). Gelbe
-  -  C:CjH«-H(CH»)i Nadelchen aus 40%ig. Essigsaure;

-SO»H [ Y  i |-SO='C,H,-N<CHi). F. unscharf 330—370°. Die yerd.
I Jn J Lsgg. in Essigsaure fluorescieren

Nil I NH II blau. Benzoat, C20H13O3N; gelbe
Nadeln aus A., F. 285—287°. -  

9-Dimtihylanilino-2-dimethylanilinos-ulfonylacridon, C20H2,O2N3S (II), erhalten durch 
Erhitzen von 2,8 g gepulverter Acridon-2-sulfonsaure mit 15 ccm PÓC13 auf 120° bis 
zur Lsg., Abkiihlen, Zusatz von 30 ccm friscli dest. (CH3)2NCf,Hj u. I/2-std. Erhitzen auf 
120°. Gelbe Nadeln aus Bzl., F. 264—265°. — Acridon-2-sulfonylchlorid, CJ3H80 3NC1S, 
aus der Sulfonsiiure u. P0C13 bei 125°; hellgelbe Nadeln (durch Umfallen der etwas 
POCl3 enthaltenden Lsg. mit A.), zers. sich beim Erhitzen. Wird nach yollendeter Rk- 
das P0C13 im Vakuum abdest., so bleibt eine FI. zuriick, welche auf Zusatz von A. niclit 
krystallisiert u. wahrschcinlich mit dem Hydrocldorid des Cldoracridins^dfochlorm, 
C13Hs0 2NSC13, ident. ist. — Acridon-2-sułfonsaureathyUster, C13HR0N  ■ S 02 • O • C2H;; 
Nadelchen aus A., F. 232—233° (Zera.). Amid, CI3H6ON-SO.-NHj, aus dem Sulfo- 
chlorid in Aceton mit NH3-Gas. Feinkiystallin. Nd.; zers. sich bei hoher Temp. — 
Acridon-2,7-sidfonsawe, Cl:jH30 7NS2, erhalten a) aus 5 g Acridon u. 20 ccm Oleum bei 
100°; b) durch Erhitzen von 4,7 g l-Ćhlor-4-sulfo-6-benzoesiiure mit 4,1 g S u lfa n i lsa u re ,
0,1 g Cu u .  15 ccm W. im Autoklayen auf 115— 120° wahrend 8 Stdn. Reinigung uber 
das Pb-Salz. Gelber krystallin., hygroskop. Nd. (aus A. mit A.); yiolette Fluorescenz 
der Lsgg. Ba-Salz, gelber Nd., charakterist. yiolette Fluorescenz in wss. Lsg. Pb-SaU, 
C13H70 7NS2Pb; gelbe Nadeln aus W.; dio Lsgg. zeigen yiolette Fluorescenz. (RoczmKi 
Chem. 1 5 . 565—77. 1935. Warscliau, Techn. Hochschule.) ScH O N FE L D .

Marjan Polaczek, Uber Halogensulfóbenzocsduren. (Vgl. vorst. Ref.) Dic Struktu 
der 1,4,6-Bromsulfobcnzoesaure wurde durch t)berfiihrung in ó-Sulfosalicylsaurc ue- 
wiesen. Auf dcm gleichen Wege wurde dio Struktur der 1 ,4,6 -Chlorsulfobenzoesaui e 
klargestellt. — l-Brom-4-sulfo-6-benzocsaure, erhalten durch Erhitzen yon 10 g o-Broin 
benzoesaure mit 35 ceni 20%ig. rauchender H2S 04 nach F isc h e r  (Ber. dtsch. enem- 
Ges. 2 4  [1891], 3785); zur Reindarst. wird die Rk.-Lsg. in cinc 4°/0ig. KCl-Lsg. en



getragen, worauf das saurę K-Salz krystallisiert. Bei Abkiihlen des Rk.-Prod. +  50 g 
Eis auf 0° krystallisiert die freie Saure in langen Nadeln. Diphenylesler, C6H3Br(C02- 
C„H5) (S03CcH5), orhalten durch Erhitzen des sauren K-Salzcs mit POCl3 u. Phenol auf 
120—125°. Krystalle aus A., F. 125— 126°. — l-Chlor-4-sulfo-G-benzoesdure. Bldg. 
analog; das wie oben erhaltene saure K-Salz, C7H40 5SC1K, bildete Nadeln aus W.; 
Ausbeute 93°/0 der Theorie. Diphenylesler, Krystalle aus A. — 5-Sulfosalicylsdure, 
C6H3(OH) (S03H) (C02H), Bldg. durch Hydrolyse von Brom- oder Chlorsulfobenzoe- 
saure in Ggw. von K2C03 u. H20 , sowie Naturkupfer C wahrend 3 Stdn. bei 170°. 
Nadeln. Dio Verb. wurde auch durch Sulfonierung von Salieylśaurc nach H lR S C H  
(Ber. dtsch. chem. Ges. 33 [1900]. 3238) hergestefit. Diphenylesler, C0H3(OH)CO2- 
C6H5(S03C6H6), F. 172—173°. (Roczniki Chem. 15. 578—82. 1935. Warschau, Techn. 
Hochschule.) SC H O N F E L D .

Mary S. Lesslie und E. E. Turner, Die Konfiguration helerocyclischer Verbindungen.
III. Die oplische Spaltung von 10-Athylphenoxarsin-2-carbonsdure. (II. vgl. C. 1935.
II. 3105.) 10-Methylphenoxarsazin-2-carbonsaurc ist bisher das einzige opt.-akt. 
Phonoxarsazin; Vff. hieltcn os daher fiir zweckmaBig, die entsprechendc Athylverb. I 
ais weiteres Beispiel einer derartigen Verb. darzustollcn. Die Spaltung erfolgt mit 
Hilfe von Strychnin in A. Hierbci treten zunachst Fraktionen von gleicher Drehung 
auf; krystallisiert man diese zusammen um, so erhiilt man ein Salz von bedeutend 

hoheror Drehung; Konz. der Mutterlaugen liefert erst rechts-, 
dann linksdrehende Salze; die urspriingliche Mutterlauge gibt 
stark linksdrehende Salze. Neben dem d- u. 1-Salz existiert ein 
partielles Racemat. — 10-Athylphe.noxarsin-2-carbonsaure, 

As-CiHi C15Hi30 3As (I), aus 10-Chlorplienoxarsin-2-carbonsaure u. C2H6•
MgJ. Nadeln aus absol. A., F. 162— 163°. d-Sćiure, Nadebi aus verd. A., F. 128— 129°, 
Ms-si20 =  +119,2°, [a]5.,612° =  +139,5° in A. Ist gegen sd. 1-n. NaOH ungefahr 
ebenso bestandig wio das fruher untersuchte Methylanaloge. Beim Kochen mit CH.,.1 
in A. erfolgt in den ersten 2 Stdn. langsamer, dann viel rascheror Drehungsabfall. 
Strychninsalz, G21H ,20 2N2 +  C]5H130 3As, Nadeln aus A., F. 247—248° (Zers.), swl. 
in A., [cc]57Bi2° =  +49,2°, [a]5461“° =  +57,4° in Chlf. l-Sdure, F. 128— 129°, [a]579120 =  
—118,8°, [a]54al20 =  —138,5° in A. Słryclminsalz, Tafeln aus A., F. 188— 189° (Zers.), 
sil. in A. [a]57012° =  —53,9°, [a]54612° =  —63,2° in Chlf. (J. chem. Soc. London 1935. 
1268—69. London, Bedford College.) O s t e r t a g .

Horace S. Isbell und Harriet L. Frush, Eleklrolyiische Ozydation von Xylose 
in Oegenwart von Bromiden und Carbonaten der Erdalkalien. Vff. beschreibcn die nach 
der fruher (C. 1932. II. 1363) beschriebenen Methode durchgefuhrte elektrolyt. Oxy- 
dation von Xylose in Ggw. von CaC03 : CaBr„, MgC03 : MgBr2, SrC03 : SrBr2 u. 
BaCOj : BaBr2, die zu den Salzen der Xylonsaure fiihrt. Das Ca-, Mg- u. Sr-Salz der 
Xylonsaure konnten dabei krystallisiert erhalten werden u. so aus den elektrolysiertcn 
Lsgg. abgeschieden werden, nicht aber das Ba-Salz. (J. Res. nat. Bur. Standards 14. 
359—62. 1935. Washington.) Co r t e .

Mieczysław Proner, Ober das Vorkommen einer Heptose in einigen Spezies von 
polnischem Sedum L. Nach der Methodo von La F o r g e  u . H u d s o n  (J. biol. Chemistry 
30 [1917], 61) WTirdc aus Sedum aere L., Sedum reflezum L. u. Sedum bóloniense Loisl. 
eine Ketose isoliert, in Gestalt eines mit Iiefe nichtgarenden Sirups. Der Zucker bildete 
ein Osazon der Zus. C19H240 5N4, goldgelbc Nadeln; F. 197—198°; [a]p20 =  +5,12°. 
Das Osazon ist ident. mit dem von La F o r g e  u . H u d s o n  beschriebenen Osazon der 
Sedoheptose. Die Lsgg. der Heptose geben mit Phenolen u. Sauren die sog. Furfurolrkk. 
Die Rkk. nach S c h i f f -A d l e r  u . B i a l  sind ident. fiir die Heptose u. Arabinose, 
wahrend die Rkk. nach ToLLENS, ALLEN-TOLLENS, N e u m a n n -V. I). H a a r  oder 
I>OSENTHALER fiir die beiden Zuckerarten yerschieden sind. So liefert die Heptoso 
nach A l l e n -T o l l e n s  eine orange, in Violett u. 01ivgriin iibergehende Fiirbung, 
die amylalkoh. Lsg. ist smaragdgriin; nach N e u m a n n -v . D. H aar blutrote Farbung, 
nach R o se n th a le r  gelborange Farbung. Die Rk. nach N e u m a n n -V. D. H aar ist 
am meisten charakterist. Das Absorptionspektrum der nach B i a l  erhaltenen Farbung 
ist bei der Heptose verschieden Yom Spektrum der Arabinoserk. Die Heptose absorbiert 
schwach im Rot u. gibt einen breiten Absorptionsstreifen im Blauviolett, wahrend 
die Pentoso 2 Banden im Rot ergibt. (Wiadomości farmac. 62. 742—48. 22/12. 1935. 

arschau, _Pilsudski-Univ.) S c h o n f e l d .
■ Antonio Barretto, Vber die Synthese der Starkę. (Vgl. C. 1935. II. 3915.) Dio
■ c- genannto Salzlsg. ist folgendrmaBen zusammengesetzt: 1500 ccm W,, 50 g K-For-

1936. I. 15,. Naturstoffe: Kohlenhydrate. 2355
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miat, 50 g Mg-Formiat, 3 g Ca(N03)2, 3 g Mg(N03)2, 2 g K2C03, 0,05 g FcSO.,, 0,6 g 
K-Phosphat, 0,03 g Na-Silicat, ferner enthalt sie Spuren yon Zn- u. Mn-Salzen sowie 
Jodiden. Bei 60—-70-tagiger Bestrahlung (Versuchsapp, vgl. Original) in Ggw. von 
HCHO erhielt Vff. sowohl Albumin- ais auch Starkerkk. (Chimica o Ind. 3. 28—29. 
1935.) W lL L S T A E D T .

E. Heuser, Die Natur der Cellulose. Eine hislorischc Ubersicht. Zusammenfassende 
Darst. iiber die molekulare Struktur, die sich aus der Unters. mit Hilfe von Rontgen- 
strahlen ergebende Feinstruktur, dio Mikrostruktur u. die Kolloidstruktur der Cellulose 
mit zahlreichen Litera turangaben. (Paper Trade J. 101. Nr. 21. 39—46. Nr. 22. 
35— 41. Nr. 23. 39—42. 5/12. 1935. Hawkesbury, Ont., Canadian Internat. Paper 
Co., Research Departm.) E l s n e r .

A. Lottermoser und Friedrich Schwarz, Untersuchungen iiber die Quellungs- 
erscheinungen bei der Behandlung der Cellulose mit Laugen und Sduren und uber den 
Einflu/3 des Sauerstoffes auf das Cellulosexanthogenat. Bei Verdiinnungs- u. Konzen- 
trierungsyerss. (Bedeutung dieser Begriffe ygl. C. 1932. I. 2825) an Cellulose (Zell- 
stoff mit 88% a-Cellulose) mit Laugen (NaOH) u. Sauren (H2S 04, HC1) mufi die Vol.- 
Kontraktion beriicksichtigt werden. Je geringer dio Anfangskonz. der Laugen u. 
Sauren ist, um so geringer ist die selektive W.-Aufnahme bei der Verdunnung. SchlieBt 
man an eine Verdurniungsreihe mit NaOH eine Konzentrierungsreihe an, so ąuillt die 
Faser dureh selektiye W.-Aufnahme noch starker, absorbiert dann aber mehr Lauge, 
ais dem Verhaltnis NaOH: H20  in der angewendeten Lsg. entsprieht. Bei Konzen- 
trierungsverss. mit NaOH geht die anfangliche selektiye W.-Aufnahme bei weiterer 
Konzentrierung wieder zuriick. Hochkonz. Laugen bewirken Entąuellung. W.-Auf- 
nahme u. Quellung nehmen mit dem Konz.-Unterschied der Lauge inner- u. auBer- 
halb der Fasern zu. Zur Erkliirung werden osmot. Vorgange am Hautsystem der Cellu- 
losefaser herangezogen. — Cellulosemnthogenat- u. Na-Trithiocarbonatlsgg. absorbicren 
unter Oxydation u. yólliger Entfarbung reichlich O,,. Bei Cellulosexanthogenat tritt 
das Minimum der Viscositat gleichzeitig mit dem Masimum der 0 2-Aufnahme ein. 
Die aufgenommeno 0 2-Menge hangt ab von der GróBe der Rk.-Oberflache u. der CS2- 
Menge, die zur Herst. yerwendet worden war. Der ahnliche Verlauf der Osydation 
von Xanthogenat u. Trithiocarbonat deutet darauf hin, daB liauptsachlich das bei 
der Herst. des Xanthogenats mitentstandene Trithiocarbonat u. spater die Abbau- 
prodd. des Xanthogenats oxydiert werden. Alkalicellulose oxydiert sich sehr gleich- 
maBig u. nur in geringem Grade. Alle Verss. wurden im Thermostaten bei 25° aus- 
gefiihrt. In den Lsgg. des oxydierten Cellulosexanthogenats u. Trithiocarbonats konnten 
kein CS2, Trithiocarbonat u. Sulfid mehr nachgewiesen werden. (Kolloid-Beih. 42. 
408—28. 10/10. 1935. Dresden, Techn. Hochschule, Inst. f. Kolloidchem.) N e u m a n n .

Madeleine Meyer und A. Frey-W yssling, Das Lichtbrechungsvermógen der Cellulose 
in Funktion des Quellungsgrades. Messungen des Lichtbrechungsvermógens von 
Cellulosefasem mittels der BECKEschen Linien nach kurzem Eintauchen (Immcrsions- 
methode) in die FI. (Misclireihen Zimtol-Amylalkohol) ergeben ein geringes kontinuier- 
liehes Absinken der beiden Brechungsindices mit steigendem Wassergeh. (0—24,4% 
H 20). Nach (2 Tage) langem Belassen in der FI. (Imbibitionsmethode) nach KANA- 
M ARU (C. 1935. I. 2679) durchlaufen dagegen die Brechungsindices mit steigendem 
Wassergeh. Minimumkurven. Bei der Imbibition oder Durchtrankung wird das 
Brechungsyermógen der Cellulosekrystallite, nicht das der Faser, ermittelt. Ver- 
meidung der Durchtrankung dureh móglichst kurzzeitige Immersion ist aber unerliiB- 
lich, wenn man bei ąuellbaren Koli. die Brechung des Mischkórpers messen will. Fiir 
den bemerkenswert geringen u. dureh keine theoret. Formel wiederzugebenden Ein
fluB des Quellungswassers auf die Lichtbrechung lassen sich yerschiedene Ursachen 
annehmen. Entweder wird trotz kurzzeitigem Eintauchen das W. schon dureh die 
organ. FI. verdrangt oder die opt. Eigg. des adsorbierten W. -werden an die der Gellu- 
lose angeglichen. Mógliclierweise fuhrt die Quellung zur Desorientierung der Kp'- 
stallite, denn der Brechungsindex quer zur Faserachse andert sich weniger ais der 
senkrecht zur Faserachse. (Helv. chim. Acta 18. 1428—35. 2/12. 1935. Zurich, 
Pflanzenphysiol. Inst. Eidg. Techn. Hochschule.) H a l l e .

Arthur Geoffrey Norman und Jageshwar Gopal Shrikhande, j f t e H em '  
cellulosen. II. Die Assoziation von Hemicellulosen m}t Lignin. (I. vgl. C. 1935-1.*;, :
Aus yerschiedenen Pflanzenmatcrialien u. Hólzern lassen sich die Polyuronidhcmi- 
eellulosen dureh yerd. Sulfitlsgg. nicht entfcrnen, wenn das Materiał nicht vorhcr einer 
Behandlung mit Chlor unterworfen wird. Moglieherwcise liegt irgendeine Art von v er .
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oder Assoziation zwischen dem Lignin u. diesen Hemicellulosen vor, da die Extraktion 
der letzteren von einer Behandlung abhangig ist, die die Auflósung des Lignins bewirkt. 
(Biochemical J. 29 . 2259—66. Okt. 1935.) B r e d e r e c k .

N. I. Nikitin, Die neueren Arbeiłen von Hilpert iiber die Chemie des Lignins. Eine 
krit. Literaturzusammenstellung. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 
14 . Nr. 6. 17—21. 1935.) H a n n s  S c h m i d t .

A. Stoli, Die physio logisch akliven Heteroglvcoside von Digitalis purpurea und 
Digitalis lanata. Kurze Dbersicht der Unterss. des Vf. (vgl. C. 1 9 3 5 . II. 2063 u. friiher). 
(Oasopis ćeskosloy. Lekamictva 15 . 186—91. 1935.) S c h o n f e l d .

Karl Rahesoo, Ober Saponinę. Vortrag. (Pharmacia 15- 242—49. 25/10. 1935. 
[Orig.: estn.]) BECKMANN.

R. Tschesche, Die Chemie der Saponinę. (Vgl. hierzu C. 1 9 3 6 .1. 77.) (Z. Spiritus- 
ind. 59. 9— 10. 9/1. 1936. G óttingcn, U n iv .) S c h ic k e .

Kazimierz Smoleński, Ober das saure Saponin der Zuclcerriiben. Der aus dem 
Diffusionssaft durch Erhitzen mit Mineralsaure erhaltene Nd. wurde mit A. extrahiert. 
Aus dem Extrakt wurde eine in NaOH 1. Substanz erhalten, die sich durch Saure 
wieder ausfallen lieB u. den E. ca. 200° hatte. Die Substanz schien der yon A n d r lik  
u. V otoćek  (C. 18 9 8 . I. 621) aus Zuckerriiben isolierten Harzsaure nahe zu stehen. 
GróBere Mengen dieser Substanz wurden aus den Ndd. isoliert, welche bei Erhitzen 
des Diffusionssaftes in den Róhrenerhitzern auf 80—85° entstehen. Die Substanz 
lieB sich in einem in A., Bzl., Chlf., 11. in wss. NaOH unl. Teil, die Riibenharzsaure,
F. ca. 300°, u. einen in A. unl., in A. u. NaOH 1. Teil vom F. ca. 212° trennen. Letztere 
Substanz wurde spater ais eine Verb. zwischen der Harzsaure u. Glucuronsaure erkannt. 
Der Substanz wurde die Formel C28H440 8 zugeschrieben, ihre Hydrolyso fuhrt zu: 
C28H140 8 +  H20  =  C22H360 2 (Harzsaure) +  C6H10O7 (Glucuronsaure). Ein leicht zu- 
gangUches Rohmaterial fiir die Gcwinnung des sauren Riibensaponins sind die in den 
Róhrenheizkórpern fiir Diffusionssaft gebildeten Ndd. Der schmierige Nd. besteht 
aus Proteinen u. dem Mg-Salz eines sauren Saponins, dessen Geh. im Nd. 20—30°/o 
betragt. Der Nd. wird mit 5°/0ig. HC1 erwarmt, mit h. W. ausgewaschen u. melirmals 
mit A. extrahiert. Das rohe Saponin ist durch Harzsaure, Fette, Phosphatide u. dgl. 
yerunreinigt u. wird mittels A. u. Bzl. gereinigt. Es ist dann ziemlieh rein, laBt sich 
aber nur mit groBen Schwierigkeiten krystallin. erhalten. Aus 50—60°/oig- A. erhalt man 
es in „gequollenem“ Zustande, aus 30—40°/ojg- A. ais Gel. Feinkrystallin. erhalt man 
das Saponin, wenn man 20 g Substanz in 100 ccm 90°/oig- A. h. lóst u. das Filtrat 
langsam abkuhlen laflt. Das saure Saponin ist unl. in W.; beim Verreiben des feinen 
Pulyers mit W. yon 30—40° erhalt man eine Emulsion, welche durch Filter hindurch- 
geht; die Lsg. koaguhert auf Zusatz von HC1. Leiehter gelingt die Emulgierung in 
Ggw. geringer Mengen NaOH. Das Saponin ist unl. in Bzl. usw. Erwarmt man es 
aber mit hóhersd. KW-stoffen oder Nitrobenzol, so geht ein Teil des Saponins in Lsg. 
u. seheidet sich spater ais Gel aus. Die Kolloidnatur des Saponins zeigt sich aueh 
in der Quellung mit w. W. oder KW-stoffen. Am besten lóst sich das Saponin in A. 
u. noch besser in CH3OH, Aceton, Eg. Gut 1. in Pyridin u. anderen Basen; 1. in NaOH, 
«H3 unter Salzbldg. Das mit Saure aus NaOH-Lsg. gefallte Saponin ist amorph; 
adsorbiert aus Lsgg. Jod, bas. Farbstoffe etc. Zers. sich beim Erwarmen oberhalb 
200°, F. bei raschem Erhitzen 216—218°. Gibt bei rasehem Erhitzen unter Luft- 
ausschluB ein weiBes Sublimat u. laBt einen harzartigen Riickstand zurttck. [<x]d20 in 
A. =  -(-24,7—24,9°. In A. wurden Mol.-Geww. 1000—2000, in Phenol von ca. 500 
erhalten, in Eg. gegen 300. Das Saponin gibt eine Reihe yon Farbenrkk., welche 
teilweise der Harzsaure, teilweise der Glucuronsaure zuzuschreiben sind. Die Lsg. 
m Acetanhydrid gibt mit konz. H2S 04 einen rosa Ring, der in Rot, Violett, Blau u. Griin 
tibergeht. Die Rkk. auf Glucuronsaure sind deutlicher nach Hydrolyse. Die krystallin. 
rraparate entsprechen der Formel C28H440 8 • 2 H20 . 1 g Substanz yerbraucht gegen 
Rhenolphthalein 32 ccm 0,1-n. KOH. Die Harzsaure yon A n d rlik , C22H?0O2, durfte 
demnach keine C02H-Gruppe, sondem 2 OH-Gruppen enthalten, dereń eine (alkoh.) 
an Glucuronsaure gebunden ist, wahrend die zweite (phenol.) titrierbar ist u. 12,5 ccm 
statt 19,7 ccm Vio*n- Lauge yerbraucht (Glucuronsaure yerbraucht theoret. 19,7 ccm
o KOH). Die Alkali- u. NH4-Salze sind U. in W. Die Lsgg. schaumen stark beim 
ochutteln. Die Ca-, Ba- u. Metallsalze sind in W. kaum 1. u. fallen ais amorphe Ndd. 
oder Gelo aus. Es gelingt aueh, Salze mit Pyridin, Anilin u. Alkaloiden zu erhalten. 
n ,  .Hydrolyse des Saponins mittels wss. Mineralsauren yerlauft sohwierig infolge der 

jslichkeit *n sie wurde durch Kochen mit 1% H2S04 bei 130— 135° wahrend
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2—3 Stdn. durchgefuhrt; um die Zera. der Glueuronsiiurc zu vermeiden, wird nach 
jeder Stde. abfiltriert u. der Ruckstand weiter erhitzt. Zur Hydrolyse geniigt auch
2-std. Erhitzen yon 10 g Saponin in 100 ccm 90°/oig. A. mit 10 g H2S 04 oder Erwarmen 
in 90%ig. otwas konz. H2SO., enthaltcnder Essigsiiure auf 70—80°. Mit Invertin, 
Maltase, Emulsin gelang die Hydrolyse nicht. Erhalten wurden bei der Hydrolyse

(OH)C„H., -O- CH -{CHOHy CH- COOI1
lyse). Fur das Saponin wird die nebenst. 

Struktur angenommen. Das Glucuronid ist nach Untcrss. von K o b e r t  (Sitzungsber. 
u. Abhandl. Naturf.-Ges. Rostock 5 [1913].) idcnt. mit dem von ihm aufgefundenen 
saurcn Saponin; dio Verb. zoigt hiimolyt. Wrkg. u. ist giftig fiir Fische, nicht aber fiir 
Menschen. Der Saponingeh. des Riibensaftes betragt 0,3°/o oder ca. 12% der „Nicht- 
zucker"; es gelit in den Diffusionssaft iiber (0,1%)u - iat die Hauptursache des Schaumens 
des Diffusionssaftes. Die schiidliche Wrkg. der Zuckerfabriksabwasser auf Fische ist 
fceilweise diesem Saponin zuzuschreiben. (Roczniki Chem. 15. 554—64. 1935.) S c h o n f .

Hermann Leuchs und Werner D iels, Ober das Verhalten der Strychninonsaure 
gegen Bariumsuperoxyd. (89. Mitt. iiber Strychncsalkaloide.) (88. vgl. C. 1 9 3 6 .1. 1230.) 
Barytwasser u. H20 2 wirken auf Strychninon-sdure, C21H20O6N2, analog wie auf Brucinon- 
saure (C. 1932. II. 716. 1933. I. 3940), indem auch hier eine um 3 C-Atome niedere 
Aminosaure ClsHilf0.tN„, zunachst ais Perchlorał isoliert, entsteht, Ausbeute aber nur 
25—35%. Auch hier wird die Gruppe —CO-CO—N(b) zu —C02H(C02)HN unter 
gleichzeitiger Abspaltung von Glykolsaure verandert, wobei dic Liickenbindung Sauer- 
stoff zum Athylenoxyd aufnimmt:

CH,-CH-0-CH2-C02H ->  CH : C +  HO-CH,-CO.,H CH-O-C.
Es gelang dio Methylierung des (b)NH-Restes der C A m in osau re ; iiber die Einw. 
von HC1 vgl. Dissertation W. D i e l s , Berlin 1936.

V e r s u c h e. Strychninonsdure wurde in 2,7%ig. H20 2 mit Barytwasser auf 
85—90° erhitzt, dann mit H2S04 sauer geniacht u. mit Chlf. extraliiert; dieses enthielt 
etwas Sauren u. wenig neutrale Stoffe, rhomboedr. Krystalle aus Aceton, F. 264—267° 
(Zers.), aus CHC13 279— 281°, Sintern ab 265°; [<x ] d 2 “  =  +76° (in Eg.); es diirfto sich 
um das dem Strychninolon entsprechende Keton mit CO ■ CO-Ń(b) u. dessen Hydrat, 
also das Gemisch C19Hu 0 3N 2 +  % H20  handeln. — Die Mutterlauge yon der CHC13- 
Extraktion wurde eingeengt u. mit HC104 versetzt: orst Harz, dann Prismen von 
C^H^OiNi-HClOi, F. 240—243° (Zers.), Sintern ab 230°; [a]D20 =  —17,4°; aus 
h. W. kam Ci8/ / 180 4iV2- ‘/2 //C /04. Die freie Saure C'l8/ / 180 4iV4 bildet Prismen aus W. 
vom F. 248—255°, zl. in W., [a]D20 =  — 18,8° (in W.). — Die N-Methylverb. CnIL_a- 
OiN^-HClOf wurde aus der Siiure in methanol. NaOH durch kurzes Erhitzen mit CH3J, 
dann HC104-Zugabe erhalten, Prismen yorn Zers.-Punkt 262°. (Ber. dtsch. chem. 
Ges. 69. 47—48. 8/1. 1936. Berlin, Univ.) K r o h n k e .

Ernest L. Gooden und Charles M. Smith, Die Dimorphie des Botenons. Die 
Angaben von B u te.yan d t u .  H ild e b r a n d t  (C. 1930. I. 1478) iiber die Dimorphie 
des Rotenons (F. 163° [I] u. 180° [II]) konnten groCtenteils bestatigt werden. I u. II 
gehoren offenbar zum ortho-rhomb. System u. ahneln sich im Aussehen. Brechungs- 
indiees: I: a =  1,616; =  1,635; y  =  1,662; II: a =  1,600; fi =  1,650; y  =  1,685;
II ist opt. negatiy, I prakt. ohne Vorzeichon. D.D.: 1,33 g/eem bei 20°. Dio U m w and- 
lungstemp. von II in I konnte nicht bestimmt werden. — D a r s t .  von I : Aus CC14 
in Acetonwasser (1:1); II: Durch Erhitzen von I in Petroleum bei 140—150°. (J- 
Amer. chem. Soc. 57. 2616— 18. Dez. 1935. Washington, Bureau of Entomology and 
Plant Quarantine. Department of Agriculture.) EUG. MtiLLEH-

H. Schild, Ober ein Alkaloid der Stemona sessilifolia. Uber Alkaloide von Stemona- 
arten vgl. Suzuki (C. 1934. II. 3258 u. friiher), ferner L o b ste in  u .  Grumbach 
(C. 1934. I. 1507). — Vf. hat ein von der Firma E. M erck uberlassenes Alkaloid 
aus der Stemona sessilifolia untersucht. Dasselbe (I) besitzt wahrscheinlich die Zus. 
C22H33OtN, ist eine tertiare Base, aber ohne N-stiindiges CH3, u .  bildet glatt ein Jod- 
methylał. 2 O-Atome liegen ais Laetongruppe vor, denn I ist unl. in k., aber 1. in h- 
verd. KOH u. yerbraucht dabei 1 Mol. KOH. Setzt man das Jodmethylat mit Ag2(J 
um, so wird nicht nur das J durch OH ersetzt, sondern auch der Laetonring aufgespalten 
u. durch innere Salzbldg. ein Betain gebildet, welches mit H J das Jodmethylat z u ru c k -  
liefert. Erhitzt man I unter LuftabschluB mit Alkalien auf 150°, so wird nur der Lacton- 
ring geoffnet, denn mit Siiure wird I zuruckerhalten. Auch gegen sd. HBr ist I ue-
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standig. Die beiden anderen O-Atome diirften oxydartig oder ais reaktionstrage CO- 
Gruppen vorliegen. — In I liiBt sich durch katalyt. Hydrierung eine Doppelbindung 
nachweisen; das Dihydro-1 enthalt keinen akt. H. — Vielleicht ist I ein Pyrrolidinderiv., 
dcnn es laBt sich zu einer Verb. CitHitOtN  dehydrieren, welche neutral u. zur Salz- 
bldg. nicht mehr fahig ist, noch die Lactongruppe enthalt, deutlich die EuRLICHsche 
Pyrrolrk. gibt u. — im Gegensatz zu I  — eine charakterist. Absorption im Ultrayiolett 
aufweist. — Durch elektroiyt. Red. des I wurde eine Base G22H310 2N  erhalten, welche 
die Lactongruppe nicht mehr enthalt; wahrscheinlich ist daraus ein cycl. Ather ent- 
standen. Das andere durch 2 H substituierte O-Atom hat vermutlich einem sehr 
reaktionstragen CO angohort. — I ist gegen H N 03 u. CrO;, sehr bestandig. Oxydation 
mit KMnOj ergab in saurer Lsg. Methylbenisteinsaure, in alkal. Lsg. wenig einer Verb. 
Cv H „0 3N.

V e r  su  c h e .  Alkaloid C^JI-^O^N (I). Aus dessen Salzen durch Lósen in W., 
Fiillen mit Soda u. Ausathern; A.-Riickstand mit CH3OH versetzt. Derbe Prismen 
mit Krystall-CH3OH, im Vakuum bei 50° CH3OH-frei, dann F. 86— 87°, Kp.0l0000 ca. 
220°, [<x]d2u =  —47,1° in Chlf. — Iiydrobromid, aus CH3OH +  A. dcrbe Nadeln mit 
Krystall-W., wasserfrei F. 178—182°. — Perclilorat, C22HW0 8NC1, aus Aceton +  A. 
Nadeln, F. 243°. — Jodmethylat, C23H3G0 4NJ, H20 . In Bzl. bei 0° (24 Stdn.). Aus Ace- 
ton-A. weifie Nadeln, Zers. 230—233°. — Chlonnethylat, Gjj§H30O4NCl, 2 H 20 . Durch 
Sohutteln des vorigen in wss. Lsg. mit AgCl. Aus Aceton-A. Nadeln, F. 169°. — Betain, 
C2jH3,0 5N, H20 . Jodmethylat in wss. Lsg. unter LuftabschluB mit AgaO gcschiittelt, 
verdampft u. mit Aceton verrieben. Aus absol. CH3OH +  A. Nadeln, Zers. 227—229°.
— Verb. OttHtiOtN. 1 g I in A. gel., 1,2 ccm CH3J (auch C2H5J oder einige Tropfen 
konz. ath. J-Lsg.) zugefiigt, 7 Stdn. an der Luft stehen gelassen, verdampft, 01 mit 
CH30H angerieben. Aus CH3OH, dann A. derbe Nadeln, nach Trocknen im Vakuum
F. 186°. — Dihydro-I, C22H 350 4N. 1. 1 g I in CH3OH mit 1,5 g P t0 2 bis zur berechneten 
H-Aufnahme. hydriert, Lsg. eingeengt. Aus CH3OH Nadeln, F. 118—120°, [<x]d19 =  
—10,8° in Chlf. — 2. Wie vorst. in 2-n. HCI; Katalysator wiederholt durch Schutteln 
mit Luft aktiyiert; ausgefallenes Salz (aus CH3OH-A. Nadeln, F. 280—281°) in W. 
mit Soda u. A. zerlegt. Aus CH30H  derbe, weiBe Nadeln, F. 134°, [<x]d20 =  — 13,2° 
in Chlf. — Elektroiyt. Red. von I zur Base C22/ / 3;0 2Ar in verd. H2SO., an Pb-Elektroden 
bei 20°; dann mit Soda alkalisiert u. ausgeathert. A.-Riickstand licferte in CH30H  
mit 70%ig. HCI04 das Perchlorat, C22H 380 6NC1, aus CH3OH-A., dann Aceton-PAe. 
Nadeln, F. 244—245°. Aus diesem durch Zerlegen in wenig Aceton mit Sodalsg., Aus- 
ithern u. Versetzen mit CH3J das Jodmethylat, C23H40O2NJ, aus Aceton-A. Nadeln, 
P. 261—262°. — I in 2-n. H2S04 bei 80° mit 3°/oig- KlNlnOj-Lsg. bis zur bleibendcn 
Rirbung versetzt (ca. 16 O), Filtrat ausgeathert, A.-Riickstand im Hochyakuum dest.
1. Fraktion war l-Metliylbernsteńisaure, C5H80 4, aus Bzl. oder Bzl.-A. Nadeln, F. 108 
bis 109°, [a]n20 =  —9,3° in Chlf. — Verb. 0 1:II2,0 ?N. I in 10%ig. KOH gel., kurz 
CO, durchgeleitet, bei 0° 2°/0ig. KMn04-Lsg. (=  6 O) eingeriihrt, angesauert, Filtrat 
mit Chlf. extrahiert, Prod. im Hoclwakuum dest. Reinigung aus Aceton-PAe. u. durch 
'Sublimation im Hoelivakuum. Nadeln, Nach Trocknen im Vakuum F. 134— 135°. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 74—80. 8/1. 1936. Góttingen, Univ.) L i n d e n b a u m .

 ̂ G. R. Ramage und J. L. Simonsen, Die Caryophyllene. III. (II. vgl. C. 1936.
I- 318.) Durch Ozonolyse der Caryophyllene isolierten SEMMLER u. Mayer (Ber. dtsch. 
enem. Ges. 44 [1911]. 3657) eine Diketomonocarbonsaure C14H220 4 u. eine Ketomono- 
carbonsaure CuH180 3. Beide Siiuren wurden auch von R uzicka u. W ind  (C. 1931.
I- 3002) erhalten u. nach R uzick a  (C. 1936. I. 349) besitzen sie Konst. III bzw. IV u. 
entstehen aus den KW-stoffen I u. II. Infolge der friihcr (vgl. I. Mitt., C. 1 9 3 5 .1. 1064) 

nnto.n Uneinheitlichkeit der Sesąuiterpenfraktion von Gewiirznelkonol benutzten 
zu ihren Verss. ein Dihydro-/3-earyophyllen, das aus /S-Caryophyllennitrosit dar

gestellt wurde. Es wurde gefunden, daB letzteres durch 0 3 óxydierbar ist, wobei in 
J'.ssigester-CCl4 neben CH20  ein farbloses Keton GuH22OsN2 (a-Dinitroketon) entsteht; 
wird die Osydation in Essigsaure durchgefiihrt, so wird ein isomeres blaues Keton (j3-Di- 
njtroketon) erhalten, das beim Erwarmen in die a-Form iibergeht u. vielleicht eine 
pnim.°\e^u âre Form darstellt. Beim Erwarmen mit Pyridin lieferte das a-Keton unter 
jluninierung von H N 02 ein ungesiitt. Mononitroketon C14H210 3N, das bei der Ozon- 

°xydation obige Diketonmonocarbonsaure C14/ / 220 4 ergab, die daher aus /3-Caryophyllen 
entstanden sem muB. In geringer Menge entstand bei der Ozonolyse von /?-Caryo- 
piiyllennitrosit eine N2-haltige Saure, aus der nach Einw. yon Pyridin u. Oxydation 

entstandenen ungesiitt. Saure mit KMn04 eine Ketocarbonsaure erhalten wurde.
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Diese verlor bei 180° C02 unter Bldg. obiger Ketomonocarbonsaure CuH 1B0 3, dereń Bldg. 
aus dem Nitrosit dureh die Annahme erklart wird, daB /J-Caryophyllen eino Isopropenyl- 
gruppe enthalt, die bis zu einem gewissen Grade ais Isopropyhdengruppe reagiert (vgl. 
B r a u e i e l d ,  P e n f o l d  u. SiMONSEN, C. 1 9 3 5 .  I. 3938). Diese beiden Formen wurden 
also fi- u. y-Caryophyllen darstellen, die bekanntlich das gleiche Hydrochlorid gehen. 
Unter Zugrundelegung der von RuziOKA aufgestellten Formeln I u. II fiir diese KW- 
stoffe waren die durchgefuhrten Rkk. nach untenstehendem Schema zu formulieren; 
aus yerschiedenen Griinden (s. unten) geben Vff. Konst. IX fiir /3-Caryophyllen den 
Vorzug, womit gleiehfalls Formel III fiir dio Diketosaure dureh X, u. Formel IV fur dio 
Ketosaure dureh XI zu ersetzen ware. Oxydation der letzteren mit NaOBr lieferte keine 
Homocaryophyllensaure (XII oder XIII), sondem in Dbereinstimmung mit SEMMLER 
u. M a y e r  (1. c.) entstand in abnormaler Rk. asymm. Dimethylbernsteinsaure u. Caryo- 
phyllensaure. Mit der fiir /3-Caryophyllen angenommene Konst. ist nicht yereinbar, 
daB V, obwohl es eine reakt. Acetylgruppe enthalten sollte, nach F u s o n  (C. 1 9 3 5 .  I. 
3655) kein CHJ3 liefert, u. daB es in Alkali unl. ist; VI gibt nach FuSON Spuren CHJ3. 
Eine ahnliche Anomalie wurde im Falle der Diketosaure von R u z ic k a  u .  W in d  beob
achtet, von deron 2 Aeylgruppen nur eine dureh NaOBr oxydiert wird. Weder Formel I, 
noch IX erklart die Cyelisierung zu dem tricycl. KW-stoff Cloven, u. die yon B l a ir  
(C. 1 9 3 6 .  I. 1233) aufgestellte modifizierte RuziCK Asche Formel vermag die Bldg. der 
ersten Abbauprodd. der Caryophyllene nicht zu erklaren. Die Schwierigkeit, friihere 
Vers.-Ergebnisso zu deuten, die mit Gemischen der Sesquiterpen-KW-stoffe erhalten 
wurden, geht daraus hervor, daB von den 3 sauren u. 3 neutralen primiiren Oxydations- 
prodd. S e m m le r s  u .  M a y e r s  mir die Bldg. von 2 Sauren u. einem neutralen Prod. 
ais aus fi- u. y-Caryophyllen herstammend erklart werden kann.
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bei 0°V e r s u e h e .  Ozonolyse von fi-Caryophyllennitrosit, beim Einleiten von 0 L 

in die Lsg. des Nitrosits in Essigester-CCl4 entstand neben CH20 , einem fl. neutralen 
Prod. u. einer nicht krystallisierenden Saure (dereń Oxydation s. unten) das a-Dinitro- 
keion, C14H220 6N2,| Nadeln aus A., F. 161,5°, [<x]M81 =  —33,6“ (in Chlf., c =  2,620); 
Phenylsemicarbazon, C21H290 6N6, Nadeln aus Butylalkohol, Zers. 224°; 2,4-Dtmtro- 
phenylhydrazon, C20H26O8N6, gelbe Nadeln aus A.-Essigester, Zers. 225°. Bei O z o n o ly s e  
in wss. Essigsaure (1; 10) neben CH20  das fi-Dinitrolceton, hellblaue Nadeln aus A., wird 
bei 146° farblos, Zers. 155°, hierbei — besser dureh kurzes Kochen in Essigsaure—- 
Dbergang in die a-Form. — Einw. von Pyridin auf das a.-Dinitroketon auf dem W.-Baa 
lieferte das Nitroketon CltHn OaN, nach Vakuumdest. Nadeln aus 60%ig. A., F. bJ > 
[ * W  =  — 114° (in Chlf., c =  2,224). Semicarbazon, C16HM0 3N4, Nadeln aus verd. A., 
F. 186—187°. — Oxydation des Nitroketons mit Ozon in Essigester bei 0° l i e f e r t e  neben 
wenig CH20  u .  einem nichtkrystallinen Diketon (?) eine fl. Saure, die mit CH2r<2 den 
Methylester C15ff2104, Kp.4 166— 167°, Kp.15 194— 196°, ergab, d - \ n =  1,042, n D == 
1,4632; Bis-2,4-dinitrophenylyMrazon, C27H32O10Na, Nadeln aus Essigester, Zers.
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bis 110° (vorher Sintern). Der gleichc Ester (Kp.25 205— 210°) u. das gleiclie Hydrazon 
(Zers. 108— 110°) wurden aus „Caryophyllen“ (Kp,12 116°, cZ2525 =  0,9 1 35, iid20 =  
1,5001, [oc]5lol =  —8,54°) nach S e m m l e r  u . M a y e r  (1. e.) erhalten. — Isolierung der 
lietosiiure CnHw0 3, nichtkrystalline Saure der Ozonolyse von /3-Caryopliyllennitrosit 
mit Pyridin in dio ungesatt. Saure verwandelt, diese mit alkal. KMnO., oxydiert u. aus 
dem erhaltenen 01 durch Erhitzen auf 180° C02 abgespalten, Kp.22 196—200°, nj,21 =
1,4688 (S e m m l e r  u. Ma y e r : Kp.n ,5 183—187°, n^20 =  1,4677); Semicarbazon, reeht- 
eokige Prismen aus Methanol, F. 183°, mit einem nach S e m m l e r  u. M a y e r  dar- 
gestellten Prod. keine F.-Depression. (J. chem. Soc. London 1935. 1581—84. Nov. 
Bangor, Univ. College of North Wales.) S c h ic k e .

R. Robinson und J. Walker, Konstitution des Cedrens. Im AnschluB an die
Arbeiten yon T r e ib s  (C. 1935. II. 1368) 
u. Sh o r t  (C. 1 9 3 6 .1. 80) diskutieren Vff. 
dio Konst. des Cedrens. Dem Aufbau aus 
Isoprenresten u. der Bldg. von Cymol 
(T r e i b s ) u . von Cedrencamphersaure 

(Ru z ic k a , C. 1929. II. 734) werden dio Formcln I u. II am besten gerecht. (J. Soc. 
chem. Ind., Chem. & Ind. 54. 906—07. 946—47. 1935. Oxford, Dyson Perrins 
Łab.) O s t e r t a g .

R. S. Schreiber und R. L. Shriner, Anomale Mutarotation vonSahen der Reychler- 
schen Saure. III. Red/uktion von Ketiminen der d-Campher-lO-sulfonsaure. Bildung von 
Sullamen. (II. ygl. C. 1935. II. 3519.) Um die 1. c. angenommene Ketiminstruktur 
der aus den Aminsalzen der REYCHLERschen Saure hervorgehonden Prodd. zu stiitzen, 
unterwerfen Vff. das aus dem Anilinsalz entstehende Anil der katalyt. Red. Hierbei 
entsteht 2-Phenylaminooamphan-lO-sulfonsaure (I) in 2 diastereoisomeren Formen, 
dereń Bldg. infolge der Entstehung eines neuen asymm. C-Atoms (in 2) vorauszusehen ist. 
Beide Formen lassen sioh in je ein stereoisomeres Sultam II iiberfuhren; bei dor /S-Form 
geht dor R ingschluB  schwerer vor sich ais bei der a-Form. Beide Sułtanie lassen sich 
wieder zu den urspriinglichen Verbb. I  hydrolysieren. Die zu I fiihrende W.-Abspaltung 

CHj-SOjH CHj • S 0 2 ■ N • CeHB
1 II2C----- G------------CH-NH-C„HS HaC---- Ć------------ OH

6(CH3)a | | C(CHa)j |
H,C----- CH--------- CH2 H2U---- ÓH--------- CHj

aus dom camphersulfonsauren Anilin verlauft also ohne dio in der Camphanreihe so 
haufigen Umlagerungen. — 2-Phanylaminocamphan-lO-sulfonsaure, C10H23O3NS (I), aus 
dem Anil der d-Campher-10-sulfonsaure u. H2 +  P t0 2 in Methanol. Trennung der 
beiden Formen durch Krystallisation aus Methanol, worin die a-Form schwerer 1. ist. 
ci-Form, Krystalle aus Methanol, F. 300—302° (MAQUENNEscher Błock), [oc]d25 =
— 88,5° in Chlf. +  Methanol. fS-Form, Krystalle aus verd. HC1, F. 350—351°, [o:]d25 =  
+  8,5° in Chlf. +  Methanol. Sultam der a.-Form, Cn,H210 2NS (II), durch Erhitzen der
2-Forni mit Benzolsulfochlorid oder Acetanhydrid auf dem W.-Bad. Krystalle aus 
Methanol, F. 172— 173°, [x]D25 =  — 110° in Chlf., — 117,5° in Aceton. Sultam der 
p-Form, durch Erhitzen der /?-Form mit Benzolsulfochlorid u. Pyridin auf dem W.-Bad. 
Krystalle aus A., F. 137— 138°, [a]D25 =  +160,5° in Chlf. Beim Kochen mit konz. IIC1 
liefert das a-Sultam in 36 Stdn., das ^-Sultam in 8 Stdn. die a- bzw. /3-Form von I 
zWuck. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1896— 98. 1935. Urbana, Univ. of Illinois.) Og .
_ a .  E. Gillam und M. S. E l Ridi, Die Adsorption von Oras- und Buttercarotin an 
lonerde. (Vgl. C. 1935. II. 3452.) Bei Adsorption yon rcinem /S-Carotin, F. =  180 
bis 182°, erschien das adsorbierte Pigment homogen, nach Elution u. erneuter Adsorption 
waten zwoi Zonen auf, yon denen die obere Absorptionsmaxima bei 483 u. 452 m/t 
zeigte, dio untere solche bei 477 u. 447. Caleiumliydroxyd zeigte eine ahnliche Wrkg. 
Aueh a-Carotin aus Palmol wurde durch wiederholto Adsorption teilweise in einen 
anderen Stoff umgewandelt. Durch dio chromatograph. Methode an sich kann dem- 
nach Carotin bei wiederholter Adsorption in einen anderen Farbstoff iibergefuhrt werden. 
daturę, London 136. 914—15. Dez. 1935. Manchester, Univ., Chem. Dep.) S c h w a ib .

Irena Chimielewska, tlber die violetlen Farbstoffe der Kartoffeln. Der Extralct 
?!!? langlichen, yiolett gefarbten Kartoffeln zeigt Rkk. der Anthocyane. Er ent- 
ait 2 in etwa gleich groBen Mengen auftretende Anthocyane yerschiedener Struktur.
10 1’arbstoffe wurden aus den getrockneten Kartoffeln mit 2% HC1 enthaltendeni 
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CH3OH extrahiorb u. mit A. ais dicke M. oder yiolettroter amorpher Nd. ausgeschieden. 
Das Gemisch wurde in W. +  einigen Tropfen HC1 gel.; der weniger 1. Farbstoff scheidet 
sieli nach einiger Zeit ais braunroter Nd. aus (Negretein); der in Lsg. bleibende Farbstoff, 
Tuberin, wird ais wl. Pb-Salz ausgeschieden u. mittels 4% HCl in CH3OH in das Chlorid 
yerwandelt. Das so erhaltcno Tuberinchlorid ist nur durch geringe Mengen Negretein- 
chlorid verunreinigt. Bcide Farbstoffe zeigen ahnliche Eigg.: 0CH3-Geli. 5—6°/o. 
Der Unterschied besteht darin, daC das Jodid des entmethylierten Aglucons des 
Negreteinchlorids aus HJ +  Phenol nahezu quantitatiy auskrystalhsiert, wahrend das 
Jodid des entmethylierten Aglucons aus Tuberin nicht erhalten werden konnte. Das 
Negretein wurde iiber das in k. W. swl. Pikrat gereinigt u. in das Chlorid zuriiek- 
•yerwandelt. Das mit A. ausgeschiedene Chlorid bildeto aus 2%ig. HCl Kiigelchen 
oder roto prismat. Nadeln; sie enthalten 8 Moll. H20 , von denen nach Trocknen auf 
105° 1 Mol. zuruckbleibt. 2-n. NaOH spaltot aus Negretein esterartig gebundene 
p-Oxyzimtsaurc ab unter Zuriieklassen von Negrętin, dessen Chlorid vom Negretein- 
chlorid sehr verschieden ist. Ersteres ist sil. in W. u. verd. HCl u. wurde zwecks Aus- 
scheidung des Farbstoffes nach der Hydrolyse aus W.-Eg.-A. (1: 10:18) ais aschefreies 
Negretinacetat erhalten (ygl. C. 1934. I. 2606). Das Acetat wurde in das Chlorid 
yerwandelt u. mit A. aus der HCl-haltigcn CH3OH-Lsg. in Gestalt metali, glanzender 
griiner Kiigelchen ausgeschieden (mit 1 Mol. H20). Das Negretinchlorid enthalt 
gebunden eine Methylpentose u. Olucose. Die Methylpentosebest. nach E l l e t t  u. 
T o lle n s  laBt die Ggw. kleiner Mengen Di- oder Monoglucosid vermuten. Die Methyl- 
pentose diirfte mit Isorhodcose ident. sein. Der Farbstoff ist auf Grund des OCH3- 
Geli. des methylierten Negretins ein Biosid; die Biose befindet sich in Stellung3. 
Das Osazon, erhalten bei der Spaltung von Negretinchlorid mit H20 2, war nicht ident. 
mit den Osazonen der beiden Monosen u. ist demnaeli das Osazon der bisher unbekannten 
Isorhodeosoglucosc. Das Aglucon des Negreteinchlorids ist Mahidin chlor id (Syryngidin- 
chlorid), in der Natur ais 3-/?-Glueosid, 3-Galaktosid, 3,5-Diglucosid yerbreitet (ygl. 
K a r r e r  u. WlDMEB, C. 1927. II. 2462). Negretein ist sein erstes 3-Biosid, das aus 
dem Pflanzenreieh isoliert wurde. Malvidinchlorid wurde ais C17H160 7C1 • 2 H ,0 mit 
cliarakterist. Eigg. des Malyidinchlorids u. ais Cl;H lri0 7Cl • l lj„ H20 , mit Eigg. des 
Onidins isoliert. Negreteinchlorid, C,eH u0 18Cl, kommt die Struktur I, Negretinchlorid, 
C28H350 16C1 die Struktur II zu. Negreteinchlorid ist danacli das 3-Methylpentose- 
(isorhodeoso)-glucosid des Malyidinchlorids. — Tuberinchlorid hat die Formel C22H230 12C1 
u. ist ein Monoglucosid (Glucose in 3-Stellung). Das Aglucon, Tuberidinchlorid, 
C16H130 7C1 enthalt 5 OH u. 1 OCH3-Gruppe; liefert mit Lauge u. Ba(OH)2 rp-0xy- 
benzoesdure. Fiir Tuberidinchlorid ist die Struktur III anzunehmen, fiir Tuberin
chlorid die Formel IV.

Cl
~  OCH.

HOv A  : V HO \

OH

III •' V V W  >—o h  IV

II

(HO).

I „  OCi.H.iO.OH

(CH.O) V  Y V  OH (CH.O) V  Y  OCiHnOi
V e r s u e h e .  50 kg friseher Kartoffeln ergaben bei der angegebenen Estrak- 

tionsart 30 g rohes Negreteinchlorid u. 26 g Tuberinchlorid. — Negretein.'. Aus 4g_des 
rohen Negreteinchlorids in 150 ccm H20  +  einige Tropfen HCl u. h. wss. Pikrinsaure 
(4 g) wurde das Pikrat in langen Nadeln erhalten; braunrote, nacli Pulvern ziegei- 
rote M. aus gesatt. Pikrinsiiurelsg. Es wurde durch Zusatz von A. zur Lsg. in 4 /o1?- 
methylallioli. HCl ais Chlorid ausgeschieden; yiolettbraune Kiigelchen bzw. rote 
Nadeln aus 2%ig. HCl. Das Negreteinchlorid, C38H.I10 1SC1 • H.O (das luftgetrocknete 
Chlorid enthalt 8 H ,0 ;  yerliert 4 H20  iiber CaCl2, hierauf bei 105° im Vakuum noc
3 H20) ist wl. in k. W. (yiolettrot); die yerd. Lsgg. werden beim Erhitzen enttaiD , 
rot 1. in 0,1—0,5%ig. HCl; der rote Farbstoff wird in A. durch FeCl3 unschari viole 
gefarbt; der gereinigte Farbstoff zeigte die Rk. nicht. Wird durch Soda vl5? |; 
blau, durch Lauge blau, griin u. gelb, bei hóherer Konz. orange gefarbt. B ild et ci
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krystallin., in W. swl. Pikrał. Bei Krystallisation aus vcrd. HC1 wird die esfcerartig 
gebundene p-Oxyzimtsaure nicht abgespalten. Durch Hydrolyse mit starker NaOH, 
AnsiLuern mit Essigsaure u. Ausathern -wurde -p-Oxyzimtsaure u. Negrelinacetat (violett) 
erhalten, das durch Einw. yon 4°/0ig. methylalkoh. HC1 in Negretinchlorid vcrwandelt 
wurdo. Letzteres wurde in schwach HCl-saurer wss. Lsg. in das Pikrat ubergefuhrt 
(goldglilnzende Nadclchen, nach Trocluien rotviolett; u. Mk. blau im durchgehendcn, 
rot im rcflektiertcn Lichte). Aus dem Pikrat wurde das reine Negretinchlorid durch 
Einw. von CH3OH-HCl dargestellt: G20H35Ol6Cl• H ,0 ; griin schimmernde Kiigelchen; 
korallenrotes Pulver; 11. in k. W. u. verd. HC1 im Gegensatz zu Negreteinchlorid. 
0,4512 g des Glucosids ergaben bei 3 Min. langem Kochen mit 20%ig. HC1 0,2240 g 
des Aglucons u. 0,2262 g Isorhodeose +  Glucose. Das bei der Hydrolyse erhaltene 
Mahidinchlorid, C17H 150 7C1, ist braun 1. in W., unl. in verd. HC1; krystallisiert mit
2 Mol. H20 . Das durch Hydrolyse des Chlorids mit starker verd. HC1 erhaltene Hydrat 
mit 11/2 Mol. H20  ist dagegen 11. in HC1 (bis zu 5°/0 konz.); aus der Lsg. krystallisiert 
nach einiger Zeit das schwerer 1. Hydrat. Das HC1-1. Hydrat kann auch erhalten werden 
aus dem aus A. +  8°/0 HC1 auskrystallisierten Hydrat durch Ausfallen mit A. aus 
der Lsg. in CH3OH; es krystallisiert in metali, glanzendcn olivgriincn Nadelchen u. 
zeigte die Eigg. des Onidinchlorids. Das l 1/2-Hydrat geht unter der Einw. von 20°/oig. 
HC1 in das Dihydrat iiber. — Delfinidinchlorid, CI5H U0 7C1: Das aus Malvidinchlorid 
oder dessen Glucosiden mit H J hergestellte Ddfinidinjodid krystallisiert aus phenol- 
haltigem Lg. in Form violettschimmernder brauner Nadeln mit quantitativer Ausbeute; 
rot 1. in W. u. verd. HC1; wird in A. durch FeCl3 intensiv blau gefarbt. Das Jodid 
wurde in iiblichcr Weise in das Chlorid vcrwandelt: griinschimmernde Krystalle aus 
A. +  7°/0 HC1. Methylierung yon Negretinchlorid mit (CH3)2S04 ergab das methylierte 
Prod. der Zus. C32H4lO10Cl mit 21,9°/0 0CH3. — Aus dem Einw.-Prod. von H20 ,  auf 
Negretinchlorid wurde mit Phenylhydrazin ein in Aceton 11. Osazon dargestellt, weichcs 
mit don Osazonen der beiden Monosen nicht ident. war. — Tuberinchlorid, C22H230 12C1:
12 g des rohen Farbstoffes wurden in 150 ccm 0,8°/oig. HC1 stehen gelassen u. aus dem 
Piltrat das Tuberin ais Pb-Salz ausgeschieden u. dieses mit 4°/0ig. HC1 in CH3OH 
zers.; erhalten 5,5 g Chlorid; violcttrot; keine Rk. mit FeCl3; wird durch Soda u. 
Lauge blau, griin, sehlieBlich braunlich mit griiner Fluoroscenz; mit Na-Acetat violett;
1- in konz. H2SO_, orangerot. Pikrat, violett gefarbte Flockon aus dor k. Tuberinlsg., 
wahrend man in der Warme ein rotes 01 erlialt. Das Tuberinchlorid spaltet mit 
20o/oig. HCl Glucoso ab; das hierbei gebildete Tuberidinchlorid, C16H130 7C1, ist braun- 
rot, amorph, unl. in W. u. verd. HCl. Spaltung des Tuberidinchlorids mit Laugo 
ergab p-Oxybenzoesaure. Methyherung von Tuberinchlorid mit (CH3)2S 04 ergab ein 
Prod. mit 27,5% OCH3. (Roczniki Chem. 15. 491—505. 1935. Warschau, Univ.) S c h Ón f .

K. Lindenfeld, Untersuchungm iiber die Funktion der Halogene im Hdmin. Ober 
t o  Mechanismus der sog. TJmscheidung der Hdmine. Ober die Bindung der Halogene im 
Hamin. Unterss. iiber den Rk.-Mechanismus der sog. Umscheidung, mit dereń Hilfe 
ea moglich ist, das Cl in Chlorhamin durch Br, J u. andero Saurereste zu ersetzen (vgl. 
C. 1934.1. 2601). Die Umscheidung (vgl. N e n c k i , Z a l e s k i , Hoppe-Seyler’s Z . physiol. 
Chem. 30 [1900]. 384) beruht darauf, daB das Hamin in einem Gemiseh von Chlf. 
'™er Aceton) mit Chinin oder Pyridin gel. u. die Lsg. in eine h. Ałkalichloridlsg. in 
'8- oder 80%ig- Essigsaure gegossen wird; bald darauf scheidet sich Chlorhamin 

aus. Nimmt man zur Umscheidung an Stelle der Chloride die Bromide, Jodide oder 
Khodanide, so erhalt man Brom-, Jod- oder Rhodanhamin. Ahnlich konnte mit Hilfe 
Ton Na- oder Pyridinformiat aus Chlorhamin Formyloxyhamin erhalten werden. 
iu?1??*' man ^gegen zur Umscheidung Jod-, Rhodan- oder Formyloxyhamin u. eine 
Ałkalichloridlsg. in Essigsaure, so erhalt man Chlorhamin; der Umtausch gegen Cl
i n a'so e ênso leicht wie dio umgekehrte Rk. Die Hypothese von K u s t e r  iiber

Rk.-Mechanismus der Umscheidung (Hoppe-Seylor’s Z. physiol. Chem. 101 [1918]. 
®) erklfirt nicht allo bei der Umscheidung gemachten Beobachtungen. Es bheb fest- 

zustellen, ob Hamin tatsachhch bei Einw. von Pyridin (Chinin) das Cl verliert u. ob 
rni-n ^Z' ‘̂ den Umtausch der Halogene bzw. anderer Saurereste un-

eriaolich sei. Bei Anwendung von Aceton +  Pyridin zur Umscheidung scheiden sich 
jniwr bestimmten Bedingungen aus der Chlorhiiminlsg. braungelbe Krystalle in Form 
dU“?5,sec ŝeekiger Tafeln aus; beim Waschen dieser Krystalle (labile Additionsverb. 
krv f i ,  ® *ns mit Pyridin ?) mit Aceton oder A. zerfallen sie zu kleinen Chlorhamin- 
"jstallon. LaBt man die Krystalle in der Lsg., so verwandeln sie sich in braune parallel- 
antigc Krystalle, dereń Zus. ebenfalls dem Chlorhamin entspricht u. die den Krystallen
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des S-Hiimins (vgl. 1. c.) ahnlicli sind. Pyridln spaltet demnaoh bei der Umscheidung 
das Cl nicht vom Hiimin ab, auch nicht beim Kp. Auch Rhodanhamin wird durch Pyridin 
nicht angegriffen. Zur Unters., ob Pyridin zum Umtausch des Halogens usw. notwendig 
sei, wurden Haminester herangezogen. Vermischt man die Chlf.-Lsg. des Diathylesters 
des Chlorhamins mit Essigsaure, so scheidet sich der unveranderte Ester aus der Lsg. 
Nimrnt man dagegen eine Lsg. von NH4CNS oder K J in Essigsaure, so scheiden sich 
Krystalle des Diathylesters von Rhodan- oder Jodhamin aus. Ebenso leicht yerlauft 
die Rk. in entgegengesetzter Richtung. Analog wurde aus dem Diathylester des Chlor- 
mesohamins der Ester des Rhodanmesohamins erhalten. Der Umtausch kann also 
ohne Pyridin oder Chinin erfolgen. Die Rolle des Pyridins beschrankt sich lediglich 
auf das Losen der Hamine, wobei anzunelunen ist, daB letztere mit Pyridin labile Verbb. 
bildcn. Essigsaure wirkt auf Chlorhamindiathylester nicht ein; enthalt sie aber Na- 
Aeetat, so verwandelt sich der Ester in den Ester des Aeetyloxyhamins, u. zwar um so 
yollstiindiger, je hóher die Konz. des Na-Acetats ist. Der Umtausch des Chlorliamin- 
esters in den Ester des Acetyloxyhiimins oder Formyloxyhiimins ist ais eine ionogene 
Rk. aufzufassen u. beruht auf der Verdrangung des Cl-Ions durch die anderen lonen: 

C34H320 4N4Fe(C2H6)2Cl +  CH:1-COO' ^  C34H320 4N4Fe(C2H5)2(CH3C00) +  Cl'
Dio Unterss. beweisen, daB das Halogen in den Haminen oder ihren Estera hetero- 
polar gebunden ist. Tatsiiclilich reagiert Chlorhamindiathylester in Acetonlsg. mit 
AgN03 unter sofortiger Bldg. von AgCl u. zwar quantitativ. Dem Hiimin ist die Formel I, 
dcm Hamaiin die Formel II zuzuschreiben. Mit Recht werden also dio Hamine ais 
Salze der Hamatinbase aufgefaBt._

236-1 I)*- Nąiubstoffe: N atOrliche Farbstoffe. 193G. I;

'i<Sss. /**‘N
lic" >  Fe < "  ')CH

\  ’̂ N  /

O  rcrO
x -

•N
HC(/  "> Fe <" }CH OH-

V  e r  s u c h o. 0,2 g Jodhamin in 3 ccm Chlf. +  25 Tropfen Pyridin, eingegossen 
in eine h. Lsg. von 1,2 g ]SiH4Cl in 24 ccm 80%ig- Essigsaure ergeben, nach Verdam pfen 
des Chlf., die gelbbraunen TEICHMAN-Formen des Chlorhamins (0,18 g). — 0,1 g Rhodan- 
hdmin in 1,5 ccm Chlf. +  1,2 ccm Pyridin ergab mit 0,5 g NH4C1 in Essigsaure 0,09 g 
T e ic h m a k -Krystalle des Chlorhamins. — Rhodanhamin, C34H320 4N4Fe(CNS) ist das 
einzige der untersucliten Hamine, welches aus Essigsaure, welche keine Salze enthalt, 
krystallisiert. Es wurde in sechseckigen groBen braunroten Tafelchen mit symin- 
Ausloschung erhalten aus 0,5 g Chlorhamin in Chlf. +  Pyridin mit einer h. Lsg. von
2 g NH4CNS in 60 ccm 80°/oig- Essigsaure (0,46 g). Es krystallisiert aus der Lsg. in 
Chlf. +  Pyridin bei EingieBen in h. 80%'g- Essigsaure. — E i n w .  v o n P y r i d i n  
a u f  H a  m i n .  Eine Lsg. von 0,2 g Chlorhamin 2 ccm Aceton u. 5,5 ccm Pyridin 
schied braungelbe lange sechseckige Krystalle aus, beim Waschen mit Aceton u. A. zer- 
fielen sie zu winzigen TEICHMAN-Formen (0,18 g). Bei Wiederholung des Vers. unter 
Zuriicklassen der Krystalle in der Mutterlauge yersohwanden die sechseckigen K rystalle  
nach einigen Tagen. unter Venvandlung in lange parallelkantige Krystalle mit Aus- 
lóschungswinkel 42°; sie waren ident. mit Chlorhamin. Beim T rocknen  der Krystalle 
entweicht A ceton  u. Pyridin. 0,5 g ergaben bei der Mikrodest. ca. 30 cmni pyridin- 
haltigen Destillats; ganzlich entweicht Pyridin aus den Krystallen bei 125°; s i e  stchen 
den Krystallen yon S-Hamin u. -Mesohamin nahe. Yermutlich ist das Pyridin u, 
Aceton nur von den Krystallen adsorbiert. Beim Kochen der getrockneten Krystalle 
mit 80°/'oig. Essigsaure yerwandelten sie sich in T e ic h m a k -Formen, mit einem Aus- 
lóschungswinkel von 30°. Die Krystalle mit A usloschungsw inkcl 42° wurden^aucli 
erhalten nach Kochen einer Lsg. von 0,2 g Chlorhamin in 12 ccm Aceton +  1,5 ccm 
Pyridin. — 0,2 g Rhodanhamin in 2 ccm Aceton +  1,5 ccm Pyridin lieferten nacn 
Kochen mit 0,5 g NH4CNS in 10 ccm Aceton lange braunrote parallelkantige Krystalle, 
Ausloschungswinkcl gegen 42°. Beim Waschen mit Aceton yerwandelten sie sich m 
tiefbraune Krystalle. Bei Suspendieren in W. yerwandelten sie sich weiter in gel • 
braune Bliittchen; sie waren mit Rhodanhamin ident. — H ii m i n  e s t e r: Aus 
0,4 g Rohchlorhdmindidthylester in Chlf. krystallisierten bei EingieBen in 80%if' "  
saure braungelbe, spindelartige Krystalle mit symm. Ausloschung d e s  unyerander c 
Esters; F. 256°. Gleiches Ergebnis bei Ggw. yon Chinin. Der Ester wird auch durc 
liingere. Einw. der Essigsaure nicht yeriindert. — Diathylester d&s Jodhdrnins, 4
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N4Fe(C2H5)2J, aus 0,1 g Chlorhaminester in Clilf. (5 ccm) in 1,2 g K J in 6 ccm h. 
80“/oig' Essigsaure; nach Vcrdunsten des Chlf. erschienen die yiolettbraunen, spindel- 
artigen Krystalle der Jodyerb. (0,08 g); F. 234—235°. 0,1 g des Esters in 5 ccm Chlf. 
yerwandelten sich mit 0,3 g NH4Cl in 9 ccm h. 80°/Vg- Essigsaure in den Chlorhamin- 
ester. — Acetyloxychlorhamindidthylester, aus 0,1 g Chlorhaminester in Chlf. mit einer 
hi Lsg. von 8 g Na-Acetat in 8 ccm Eg. u. Verdampfen des Chlf. auf dem W.-Bade; 
gelbbraune, sechseckige Tafeln mit symm. Ausloschung; 11. in konz. Essigsaure (zum 
Unterschied vom Chlorhaminester); F. 168— 169°. Enthalt die Essigsaure auficr 
Na-Acctat noch geniigcnd NH4C1, so erhalt man den Chlorhaminester zuriick. Aus
0,1 g des Acetoxyhamincsters wurden dann mittels NH4C1 in Essigsaure 0,08 g des 
Chlorhaminester erhalten, F. 255°. — Formyloxyhamin, C34H320 4N4Fe(HC00), aus
0,1 g Chlorhamin in Chlf. +  Pyridin mit 10 ccm h. 83%'g- HC02H. Viereckigo 
Plattchen, welche nach kurzem Kochen in die Teichman - Formen iibergehen 
(0,07 g). Lóst man in der HC02H gcnugend NH4C1, so erhalt man das Ćhlor- 
hamin zurtick. Ahnlich wurden in mehreren Verss. aus Chlorhamin in Chinin 
Chlf. u. Na-Formiat in HC02H Krystalle des Formyloxyhamins (TEICHMAN-Formen 
u. yiercckige Platten) erhalten. Die yicreckigen Krystalle sind zweifellos eine poly- 
morphe Modifikation: Krystalle des S-Formyloxyhamins. — Bei Eingiefien von
0,1 g Formy loxyhamin in Chlf. Pyridin in eine h. Lsg. von 0,4 g NH4C1 in 12 ccm 
Essigsaure erhalt man 0,09 g Chlorhamin. Verss., Acetyloxyhamin aus Chlorhamin 
herzustellen, waren ergebnislos. — Umscheidung der Hamine: Dor Jodgeh. des Jod- 
hamins nimmt ab, wenn es in Chlf.-Pyridinlsg. durch Eingiefien in Essigsaure in Ggw. 
von NaJ u. Na-Acetat umkrystallisiert wird, d. h. bei Erhohung der Konz. der CH3- 
COO-Ionen. Ein durch Umkrystallisieren yon Jodhamin in Chlf. -f  Pyridin durch 
Eingiefien in 0,3 g NaJ in 12 ccm 80°/oig. Essigsaure erhaltene Praparat enthielt 1,4% 
—OOC • CH3. In ahnlicher Weiso aus Chlorhamin hergestelltes Jodhamin enthielt ebenfalla 
—00C-CH3. —- Bromhdmin, hergestellt durch Eingiefien von 0,3 g Chlorhamin in Chlf. 
(7 ccm) +  50 Tropfen Pyridin in eine sd. Lsg. von 4,5 g NH.,Br in 36 ccm 80%ig. Essig
saure. (Roczniki Chem. 15. 516—42. 1935. Warschau, Univ.) S c h o n fe ld .

J. Brooks, Die Oxydation ton Hdmoglobin zu Methdmoglobin durch Sauerstoff.
II. Der Zusammenhang zwischen dem Gh-ade der Oxydation und dem Partialdruck des 
Sauerstoffs. (I. vgl. C. 1932. I. 827.) Die Messung des Gradcs der Oxydation von 
Hdmoglobin zu Methdmoglobin wurde in einer Phosphatpufferlsg. vom pn =  5,69 bei 
30° u. mehreren konstanten 0 2-Partialdrucken vorgenommen. Hinsichtlich der Konz. 
des Hamoglobins wurde die Umsetzung bei jedem 0 2-Druck ais monomolekular be- 
funden. Die Bldg. yon Methdmoglobin war die einzig feststellbare Rk. — Der Grad 
der Oxydation wurde ais proportional der Konz. des reduzierten Hamoglobins u. der 
Funktion (p/'l +  b p) des 0 2-Druckes festgestellt. — Der Mechanismus der Oxydation von 
Hdmoglobin-Ferro-R&diktden wird diskutiert, ebenso die Inhibitonvrkg. des Systems. 
(Proc. Roy. Soc., London. Ser. B. 118. 560—77. 1/11. 1935. Cambridge.) S ie d e l.

Jean Roche und Marie-Thśrśse B6nśvent, Untersuchungen uber die Konstitution 
des Cytochrom G. Die spektrophotometr. Unters. des Cytochrom C aus der Hefe u. 
die seines Pyridm-Hamochromogens fuhrte zur Bcstatigung der Angaben yon D inon, 
H ill u . K e ilin  (C. 1936. I. 1236) uber das erstere u. crmóglichte es, die Eigg. des 
letzteren zu bestimmen. Das gewohnliche Hamatin des Blutes yerwandelt sich durch 
Oxydations- u. Reduktionsprozesse langsam in das Hamatin C, dessen Pyridin-Hamo- 
chromogen ein Spektrum zeigt, das ident. ist mit dem Spektrum des PjTidin-Hamo- 
chromogens vom Cytochrom C. Im Gegcnsatz zu allen anderen fiamatinen kann 
Hamatin C kein Methamoglobin bilden. Es bildet aber leicht Parahamatine, dereń 
Red. Hamochromogene liefert. Die Atom(gruppen) der Hamatine, die in den Hamo- 
globincn mit dcm Globin, u. in den Hamochromogenen u. Parahamatinen mit Globin 
wer anderen Stickstoffkorpem yerbunden sind, kónncn nicht ident sein. Keines der 
Hamochromogene C zeigt die Nichtautosydierbarkeit durch molckularen Sauerstoff, 
die dem Cytochrom C eigen ist. Es werden beim Studium der Konst. des Cytochrom C 
zwei Probleme aufgeworfen, das seines Hamatins u. das seiner Verb. mit dem Stiek- 
stoffkSrper. (Buli. Soc. Chim. biol. 17. 1473—93. Nov. 1935.) B r ed er ec k .

A. Cohen, J. W. Cook und C. L. Hewett, Die Synthese von Verbindungen, die
den Sterinen, Gallensauren und ostrusauslosenden Hormonen rerwandt sind. VII.

I !• vgl. C. 1935. II. 1037.) Die Verwendung yon Deriyy. des 1-Keto-l,2,3,4-tetra-

*) Siehe auch S. 2377, 2379 ff., 2393. Wuchsstoffe siehe S. 2377.
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hydrophcnanthrens fiir die Synthese des Equilenins, eines ostrogenen Wirkstoffes aus 
dem Ham triichtiger Stuten, wird ersehwert durch die groBe Neigung der dabei ais 
Zwischenprodd. auftretenden Dihydrophenanthrend&riw., sich voUstandig zu aromati- 
sieren (vgl. Cook u. H e w e tt ,  C. 1933. II. 2404). So bleibt das durch Kondensation 
von Allylmagnesiumbromid u. l-Ke,to-2-me,thyl-l,2,3,4-tetrahydrophenanthren dar- 
gestellte 2-Methyl-l-allyl-3,4-dihydrophenanthren (I) beim Kochen mit Ameisensaure 
unangegriffen, dagegcn wird cs durch HCl in Eg. oder Erhitzen mit Selen unter Wande- 
rung von Wasserstoff aus dcm Ring in die Scitenkette in 2-Methyl-l-n-proprylphen- 
anthren umgcwandelt. Auch 2-Mcthyl-l-Ay-bute.nyl-3,4-dihydroplicnanthren (II) erwies 
sich Ameisensaure gegeniiber ais bestandig, wurde jedoch durch Behandeln mit H2S04 
in Eg. in ein Isameres (III ?) umgelagert (wobei moglicherweise eine Verlagerung der 
Doppclbindung erfolgt), das bei der Dehydrierung mit Selen in miiBig guter Ausbeuto 
Clirysen lieferte. Zur Darst. von Dodecahydrochrysen (V) u. (durch dessen partielle 
Dehydrierung) symm.-Octahydrochrysen (VI) (vgl. V. B r a u n  u. IRMISCH, C. 1932. n .  
216) wurde /i-5-Tetralylathylmagnesiumchlorid mit Cyclohcxanon kondensiert, das 
erhaltene Carbinol zu l-(f}-5'-Tctralylathyl)-A1-cyclohexen (IV) dehydratisiert u. dieses 
mit AlClj bei 0° cyclisiert. Das dabei erhaltene KW-stoffgemisch ergab bei der vólligen 
Dehydrierung mit Selen oder Platinschwarz Chrysen u. (durch Dehydrierung des 
Cyclisierungsprod. VII) das Spiran VIII, C1SH;0 (ygl. Cook u. H e w e t t ,  C. 1934. II. 
1465). Entsprechend der isolierten Chrysenmenge waren in dem ursprunglichen KW- 
stoffgemisch nur etwa 10% Dodecahydrochrysen (V) enthalten. Demzufolge war bei 
der partiellen Dehydrierung die Ausbeutc an Octahydrochrysen (VI) auch nur gering. 
Der hohe Geh. des Cyclisierungsprod. an spirooycl. KW-stoff ist insofem bemerkens- 
wert, ais bei der Cyclisierung von ft-Phenylathyl-A 1-cydohexm hauptsiiehlich asywim.- 
Octahydrophcnanthren erhalten wird (vgl. COOK u. H e w e t t ,  C. 1933. II. 2403; COOK 
u. H a s le w o o d ,  C. 1935. II. 2053).

Mo CHa Mc CHj Mc

V e r s u c h e  l-Keto-2-methyl-l,2,3,4-telrahydrophenanihren (vgl. HaWORTH,
C. 1932. II. 536), durch 30-std. Erhitzen der Kaliumverb. von M e th y l m a l o n s a u r e -  
athylester mit Kalium u. /?-l-Naphthylathylbromid in Toluol auf 130°, anschheBendc 
Decarboxylierung der durch Hydrolyse des dabei erlialtenen Esters, Kp.li5 196——197 , 
gewonnenen Malonsaure durch Erhitzen auf 200° u. W.-Abspaltung aus der gebildeten 
y-l-Xaphthyl-a-methylbuttersaure (Kp.6 210°). — 2 -Methyl-l-allyl-3 ,4 -dihydrophen-
anthren, aus vorigem durch Kondensation mit Allylmagnesiumbromid in A.-Anisol 
u. Erhitzen des óligen Grignardierungsprod. mit 98°/0ig. Ameisensaure, nach 2-maiigem 
Destillieren im Vakuum, Kp.0>6 177— 179°, Reinigung iiber das Pikrat, C1SH1S, C6H30 ;i>3> 
aus Methanol kleine hochrote Nadeln, F. 75—76°; das fl. Dien I reagierte nicht nu 
Maleinsaureanhydrid in sd. Xylol. — 2 -Mcthyl-l-n-propylphenanthren,  ̂CISH1S, J’-us 
Torigem a) durch 1-std. Erhitzen mit HCl-gesatt. Eg. auf 100°, naeh Reinigung uber 
das Pikrat, C18H18, C0H3O7N3 (aus A. gelbe Nadeln, F. 121,5—122°), aus niedng sd. 
PAe. Nadehi, F. 65°; symm.-Trinilrobenzolkomplcx, C18H18, C6H30 6N3, aus A. Dla 
gelbe Nadeln, F . 131°; b) dm-ch 15-std. Erhitzen mit Selen auf 320°. — 2-Metny ■
l-AV-butenyl-3,4-dihydrophenanthren, durch langsames Umsetzen einer k. GrigNAH - 
Lsg. aus J^-Butenylbromid (vgl. J u y a la , C. 1930. II. 2506; LlNDSTEAD u. RYDO* >
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C. 1935. I. 2002), Magnesiumspanen u. wasserfreiem A. mit l-Keto-2-methyl-l,2,3,4- 
tetrahydrophenanthren u. W.-Abspaltung aus dem erhaltenen harzigen Carbinol durch 
Kochen mit 98%ig. Ameisensaure, Abscheidung aus der im Vakuum bei 155— 160° 
(0,3 mm) tibergelienden Fraktion ais Pikrat, C10H20, C6H30 7N3, aus A. dunkelroto, 
etwas Pikrinsaure enthaltende Nadeln, F. 77—78°. [Bei groBeren Ansatzen ist das 
Rk.-Prod. mit 2-Methyl-3,4-dihydrophenanthren yerunreinigt, das aus dem durch dio 
Red.-Wrkg. des Gr Ig n a r d -Reagens aus dem urspriinglichen Keton gebildeten 
Carbinol bei der W.-Abspaltung entstanden ist, denn nach der Cyclisierung (s. unten!) 
u. Dehydrierung wurde aus den tiefer sd. Fraktionen 2-Methylplienanthre.n, F. 55—56°, 
isoliert u. durch sein Pikrat, F. 118°, u. den symtn.-Trinitrobenzolkomplex, C]5Hi2, 
C6H30 6N 3, aus A. groBe, flachę gelbe Nadeln, F. 155— 157°, charakterisiert.] — Cycli
sierung von 2-Methyl-l-Ay-butenyl-3,4-dihydrophenanthren durch Erhitzen mit konz. 
H2S04 in Eg. auf 100° (bei Zimmertemp. keine Rk.), boi der Vakuumdest. des Rk.- 
Prod. neben unverandertem Ausgangsmaterial (ca. 50%) cinc hoher sd. Fraktion 
(Kp.0i05 180°), dio kein Pikrat gab u. hauptsachlicli aus Methylhexahydrochrysen (vgl. 
III) zu bestehen scliien, da sio bei der Selendeliydrierung (bei 310°) mit einer Ausbeuto 
von 40% Chrysen lieferte. — l-(f}-5'-Telralylathyl)-cyclohaxanol, durch Kondensation 
von /3-5-tetrałylatliylmagnesiumchlorid mit Cyclohexanon in der Kalte, Kp. der Carbi- 
nolfraktion 175—180° (0,4 mm); 3,5-Dinitrobenzoat, C25H2S0 6No, aus-A. kleino gelbliche 
Nadeln, F. 124— 125°. — -Tctralylathyl)-A1-cydoliexen, CISH ,,, aus yorigom
durch 1-std. Erhitzen mit K H S04 auf 160— 170°, zahe Fl., Kp.0>05 140*—150°; daraus 
durch Behandeln mit wasserfreiem A1C13 in CS, bei 0° u. Dest. des Rk.-Prod. im Vakuum
2 harzigo Fraktionen; aus Fraktion II, Kp.0>1 130— 140°, nach 14-std. Erhitzen mit 
Solen auf 300—310° symm.-Octahydrochrysen, F. 136— 138° [Abscheidung u. Reinigung 
iiber das Pikrat, aus A. scliarlachrote Nadeln, F. 139— 140°], liefert bei der Dehydrierung 
mit Platinsohwarz bei 300° Chrysen. — 4,5-Benzhydrinden-l-spirocydoliexan (VIII), 
ClsH20, durch 3-std. Erhitzen des aus den Mutterlaugen von der symm.-Octahydro- 
chrysenisolierung stammenden fl. KW-stoffgemisches mit Platinschwarz auf 300—320° 
u. Extraktion des Rk.-Prod. mit Cyclohexan; nach Abtrennung von Chrysen Abscheidung 
u. Reinigung des KW-stoffes iiber das Pikrat, C18H 20, C6H30 TN3, aus A. orangefarbene 
Nadeln, F. 125— 126°; er krystallisiert nach Dest. iiber Na, Kp.0ll 140°, aus A. in glan- 
zenden Krystallon, F. 56—57°. (J. chem. Soc. London 1 9 3 5 .1633—37. Nov.) H i l d e b r .

Louis F. Fieser und Arnold M. Seligman, Cholanthren und verwandte Kohlen- 
wasserstoffe. Das von Co o k  u. Mitarbeitern (C. 1935. II. 2052. 2054) auf yerschiedenen 
Wegon synthetisierte Cholanthren (III) wurde nach einer neuen Methode durch Pyrolyso 
des aus der Mg-Verb. des 4-Bromhydrindens (I) u. a-Naphthoylchlorid dargestellten 
Ketons II dargestellt. Das aus I u. /5-Naphthoylchlorid erhaltliche isomero Keton liefert

II

H.C1

TI

IV

H-.C—CH.

den isomeren KW-stoff IV. — 
Die durch Oxydation von Fluor- 
anthen u. nachfolgende Red. 
leicht zugangliche Fluorenon-1- 
carbonsiiuro gibt bei Umsetzung 
des Chlorids mit a-C10II,-MgCl 
u. Pjrrolyso des entstandcnen

____ _ Ketons Y den KW-stoff YI. Bei
der^pRiEDEL-CRAFTSsehen Rk. mit Naphthalin liefert Fluoren- 1-carbonsaurcchlorid 
Lnf ™2 *n.trager Rk. ein Gemisch, das, wie aus dom Verh. bei der Pyrolyse hervorgeht, 
betrachtliche Mengen V enthalt; in Tetrachlorathan u. Nitrobenzol erhalt man haupt- 
sachlich das hóherschm. l-/?-Naphthoylfluoren, das bei der Pyrolyse den KW-stoff YII 
uefert. — Nach Verss. yon M. J. Shear erzeugt Cholanthren bei Mausen subcutan 
injiziert ahnlioho u. ungefiihr ebenso starkę Tumoren wie Methylcholanthren; die CH3- 
Jjruppe hat anscheinend geringeren EinfluB auf die krobserregende Wrkg. ais nach 

^erigen Yerss, anzunohmen war.
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V e r s u c h e .  4-Bromhydrindon-(l), aus o-Bromhydrozimtsaurc nach dem Verf. 
von H o y e r  (C. 1934. I. 2425), aber unter Anwendung von mshr SOCl2. Ausbeute 70%.
F. 97°. o-Bromhydrozimtsaure stellt m in am besten durch katalyt. Hydrierung von
0-Bromzimtsaure dar, die aus o-Bromtoluol nach R e ic h  u . C h a s k e l i s  (Buli. Soc. 
chim. France [4] 19 [1916]. 287) dargestellt wird. Man hydriert die im Vakuum sub- 
lim ierte Saure in absol. A. m it ADAM S-Katalysator; die Saure wird gróBtenteils ver- 
estert. 4-Bromhydrinden, CnH9Br (I), durch Red. von 4-Bromhydrindon nach 
C le m m e n s e n ;  K p .]s 118°. D ie GRIGNARD-Verb. gibt m it a-C10H,.COCl 4-u.-Naph- 
thoylhydrinden, C20HhjO (II; gelbliches 01), m it /?-Ci0H 7.COC1 4-fl-N aphthoylhydrinden, 
C20H i6O (Nadeln aus A.-PAe., F. 68— 69°). — Cholantliren, C20HU (III), durch Erhitzen 
von II auf 400—405°. Schwach gelbliche Tafeln aus Bzl., F. 173—173,5°. Pikrat, 
C2()Hi4 +  C„H30 7N3, rothchviolette Nadeln, F. 169—170° (korr.). 8,9-Dimethylen-l,2- 
benzanthracen, C^H,., (IV), analog aus 4-/?-Naphthoylhydrinden. Schwach gelbliche 
Tafeln aus Bzl.-A., F. 176,5—177° (korr.). Pikrat, C20H14 +  CsH 30 7N3, dunkelviolett- 
rote Nadeln aus Bzl., F. 158— 159° (korr.). — Fluorenon-l-carbonsaure, durch Oxydation 
von Fluoranthen mit Cr03 in sd. Eg. Orange Krystalle, F. 191— 193°. D araus mit 
Na-Amalgam u. W. auf dem W.-Bad Fluoren-1 -carbonsaure, nach Sublimation F. 245°.
1-a.-Naphthoylfluoren, C21H1gO (V), aus mit S0C12 liergestelltem Fluoren-l-carbonsaure- 
chlorid u. a-C,0H 7-MgBr in A. +  Bzl. bei 35— 40°. Nadeln aus A.-PAe., F. 113—114°. 
15,16-Benzodehydrochólanthren, Co,Hu (VI), beim Erhitzen von V auf 415° in N-At- 
mosphare. Gelbe Nadeln aus Bzl., F. 181— 181,3° (korr.). Pikrat, C24H14 +  C0H3O7N3, 
ziegclrote Nadeln aus Bzl., F. 174,5—175,5°. — 1-fi-Naphthoylfluoren, C24H 160 , entsteht 
ais Hauptprod. aus Fluoren-l-carbonsaurechlorid, Naphthalin u. A1C13 in Tetrachlor- 
athan. Gelbliche Nadeln aus Bzl.-A., F. 159—162°. Gibt bei der Pyrolyse l',2'-Naph- 
tho-1,2-fliwranthe.n, C^H^ (VII), goldgelbe Nadeln aus Bzl.-A., F. 178—179° (korr.); 
Pikrat, C21H u -f- CaH30 7N3, carminrote Nadeln aus Bzl., F. 181—182° (korr.). (J. Amor. 
chem. Soc. 57. 2174—76. 1935. Cambridge [Mass.], Harvard Univ.) O ster tag .

Jaromir Hadaćek und FrantiSek Fink, Beitrag zur Chemie der Phytosterine. 
Aprikosenol enthielt 0,5% Unverseifbares, welches zu 90% aus einem Phytosterin,
F. 134—135°, besteht. Auf 0,45% (des Oles) isolierten Sterins waren 0,12°/0 ester-
artig gebunden. Nadelformige Krystalle aus A., JZ. 61,29 bzw. 60,81 nach RoSEN- 
JMTJMD-Khunhenx. Zus.: C2gH500 -H 20  (aus A.), C29Hi0O (aus A.). Acetylverb., ¥ . 120°, 
Bromderwat der Acelyherb., C2eH40O-COCH3'Br2, aus dem Sterinacetat in A. u. der 
Eg.-Lsg, nach Rosenm und-K hunhenn in Eis-Kochsalzmischung; schwach gelbes 
Pulver, F. 86°. Das Sterin enthalt eine Doppelbindung. (Casopis ćeskoslov. Lek4r- 
nictva 15. 206—12. 1935. Prag, Karls-Univ.) S ch o n fe ld .

W ilhelm Dirscherl, Abbau des Acetyldihydrocinchóls bzw. des Acetylepidihydro- 
cinchols zur P-3-Oxynoralloclwlansaure bzw. zur 3-Oxynorallocholansaure. 6. Mitt. iiber 
Sexualhormone und rerwandte. Stoffe. (5. vgl. C. 1936. I. 1237.) Aus den bei der Oxy- 
dation des Dihydrocincholacetates (C. 1935. II. 3521) bzw. epi-Diliydrocinchólaceiatcs 
(C. 1936. I. 1237) entstehenden Abbausauren wurden die f}-3 -Oxynorallocholansaure 
resp. 3-Oxyrwrallocholansaure erhalten. Dadurch u. durch den Abbau des Dihydro- 
cinchols zum 3-Oxyatioallocholanon-(17) ist die weitgehende Ubereinstimmung zwischen 
dem Dihydrocinchol u. Dihydrocholesterin bewiesen.

V e r s u c h e. f}-3-Oxyiiorallocholansaure, C23H380 3, durch Verseifung der nach 
der. Chromsaureosydation yon Acetyldihydrocinclioi abgetrennten unl. Natriumsalze 
der sauren Anteile mit 2-n. Natronlauge u. Umkrystallisation der erhaltenen Rohsaure 
aus Aceton u. Essigester-PAe., F. 223— 226°, [oc] dzs =  +  32° (in Aceton); MethyUster, 
C24H40O3, mit Diazomethan, nach Umkrystallisieren aus Methanol-W. F. 157° (korr.).
3-Oxynorallocholaiisaure, aus den ais wl. Natriumsalze abgeschiedenen, bei der Chroin- 
saureoxydation des Acetylepidihydrocinchols gebildeten sauren Anteilen, nach Łm- 
krystallisieren der erhaltenen Rohsaure aus Eg. u. Essigester-PAe. F. 209—210° (korr.); 
Methylesler, C24H40O3, mit Diazomethan, nach Umkrystallisieren aus Methanol-W. F. 1 «  
bis 176° (korr.), [a] n" =  +  21,2° (in Chlf.); Acelatdes Methylesters schm. nach Umkrystalli
sieren aus Methanol bei 194—195° (korr.). (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 237- 268 bis 
272. 21/12.1935. Mannheim-Waldhof, Wissenschaftl. Labor. d. C. F. Bochringer & Sohne
G. m. b. H. u. der Vereinigten Chininfabriken Zimmer & Co. G. m. b. H.) H ildebr.

A. R. Todd, F . Bergel und Karimullah, Vber Aneurin. II. Mitt. Ober dic 
Synthese von N-Arylthiazoliumsalzen; iiber Einzelheiten in der Konstilulion des Anennns

*) Siehe auch S. 2377, 2383 ff., 2392.
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und Thiochroms. (I. vgl. C. 1 9 3 6 .1. 1885.) a) Ober die Synthese von N-Arylthiazolium- 
salzen. Durcli Einw. von Alkylhalogeniden auf Thiazoldoriw. erhalt man in guter 
Ausbeute N-Alkylthiazoliumsalze, auch die Benzyherbb.; die analoge Darst. von N-Aryl- 
verbb. gelingt jedoch nicht. Variation der Thiazolsynthese von H a n tzsch  unter 
Anwendung substituierter Thioamide fiihrt nach Schema 1 zu Thiazoliumsalzen [z. B. 
N-Methylthioacetamid +  Chloraceton N-Methyl-2,4-dimethylthiazoliumchlorid (II); 
das Zwischenprod. I  kann hier nicht gefaBt werden]. Bei Anwendung von Thioacet- 
anilid u. Chloraceton entsteht in der Warme II (R = R 2 =  CH3; R1 =  CnH5), boi 15— 20° 
jedoch das Hydrochlorid des S-Acetonylthioacetanilids (I, R = R 2 =  CH3; R 1 =  C0HS).
I bildet bei der Hydrolyse neben Anilin  u. Acetanilid eine S-haltige Verb. (IY ?), die 
wohl durch Kondensation eines hypothet. Thiolaceions III entstanden ist. Der hydrolyt. 
Zerfall von I erfolgt nicht nur zwisehen N  u. C, sondern auch zwisehen C u . S (Bldg. 
von Acetanilid). — Die analogen N-o-Tolyl- bzw. N-o-Nitrophenyl-2,4-dimethylthiazo- 
liumchloride sowie die dazu gehorenden Zwischenprodd. I wurden ebenfalls isoliert. 
Zur Charakterisierung der Thiazoliumsalze eignen sich am besten die Jodide u. Per- 
chlorate. — U ber Einzelheiten in der Konst. des Aneurins (VI) u. Thiochroms. Zur Ent- 
scheidung, ob Thiochrom Konst. V besitzt oder ob es im Pyrimidinring 2 Methylgruppen 
in 2- u. 4-Stellung tragt (nach W indaus, TsCHESCHE u. G rew e, C. 1936. I. 1884, u. 
nach K uhn u. V e t te r ,  C. 1 9 3 6 .1. 1040), bestimmen Vff. nach K uhn u. R o th  dio 
C-Methylgruppen einiger mit Y u. VI in Beziehung stehenden Verbb. Die gefundenen 
Aquivalentwerte fur C-CH, (bzw. C-C2H5) schwanken zwisehen 0,62 u. 1; es ergibt 
sich, daB die P yrimidinsulfonsaure aus VI (nach W illiam s) eine Alkylgruppe besitzt, 
daB in V u. VI 2 Alkylgruppen yorhanden sind u. daB ąuartare Thiazoliumsalze geringere 
Werte geben (z. B. weniger ais V), wahrend z. B. 3-Methyl-[thiazolbenzimidazol] (VII) 
quantitativ 1 C-Methylgruppe abspaltet. VI besitzt folglich die von W illia m s for- 
mulierte Konst. VII wurde aus Thiobenzimidazólin (aus Plienylendiamin u. Thioharn- 
stoff) u. Chloraceton sjTitlietisiert. VII fluoresciert im Uviollicht schwach blau; die 
Synthese entsprechender Pyrimidindcriw. ist in Angriff genommen.

S-------CH S----- CHSH I II . I II
1 cl • CH HO-C-R* R-C C-lt1Sclicma 1. R-0 -f  u  V - >  -f- Hl0
^  , HO-C-R.’ N-Rl Cl {NN-R.1 •—  i

HCl I R  I I
III (HS-CH.-CO-CHi) N N S

HS-CHi-C:CHi H c A ę /^ ę /^ C C H ,C H IOH / \ c/ \ c Ą CH
s '?Hj N | ^ C — N-Jt-CH, f A _ i i . c n ,

CO C
i I VIICHj C.H. V

V e r s u c h e .  N-Benzyl-2,4-dimethylthiazoliumbromid, C12H14NSBr. Aus iiqui- 
molaren Mengen Benzylbromid u. 2,4-Dimethylthiazol; F. 173°. — N-Methyl-2,4-di- 
meihyUhiazoliumchlorid, C6H10NSC1 (II, R =  R1 =  R2 =  CH3). Durch allmahliche Zu- 
gabe von 5 g N-Methylthioacetamid (aus N-Methylacetamid +  PoS5; F. 59°) zu 5 ccm 
Chloraceton bei 80°; hygroskop. Nadeln, F. 235° (Zers.). — N-Phenyl-2,4-dimethyl- 
thiazoliumperchlorat, Ć11H120 1NSC1. Aus wss. Rk.-Lsg. yon 5 g Thioacetanilid u. 5,5 ccm 
Chloraceton mit 20°/oig- HC104. Nadeln, F. 180°, Ausbeute quantitativ. Pikrat; gelbe 
Nadeln, F. 115°; Chlorid; aus Pikrat +  5%ig. metliylalkoli. HCl; hygroskop., F. 184° 
(Zers.). — S-Acelonylthioacetanilidhydrochlorid (I, R =  R2 =  CH3; R l =  C6H5). Aus
6 ccm Chloraceton u. 5 g Thioacetanilid bei 15—20°. Umkrystallisation aus Methanol-A.; 
Aadelchen, F. 112°, Ausbeute fast quantitativ; die freie Bse ist unbestiindig. Perchlorat,
i - 130°. Semicarbazon, F. 230° (Zers.). I geht beim Erwarmen in das Chlorid II iiber. 
Hydrolyse von I durch Koehen in W. oder verd. HCl liefert ein 01. Das W.-Dampf- 
destillat hat mereaptanahnlichen Geruch u. gibt einen S-haltigen Nd. mit HgCl2 (F. 85°). 
Semicarbazon, F. 213° (positive SH-Rk.). Der Ruckstand der W.-Dampfdest. enthalt 
■Acetanilid (Misch-F. 114— 115°) u. Anilin. — N-o-Tolyl-2,4-dimethylthiazoliumperchlorat, 
Ci2Hu04NSCl. Analog oben aus Thioacet-o-toluidid (aus Acet-o-toluidid +  P2Ss ; 
,'  68°); F. 172°. Pikrat, F. 150°; Jodid, F. 217° (zers.). — S-Acetonylthioacet-o-toluidid- 
hydrochlorid, C12H1(iONSC1. Analog oben. F. 125°; liefert bei energ. Hydrolyse Toluidin, 
Acet-o-toluidid u. das gleiche S-haltige Prod. wie oben. — N-[o-Nitrophenyl]-2,4-dimethyl- 
Miazoliuniperchlorat, CuH uO0N2SC1. Aus o-Nitrothioaeetanilid (C8H80 2N2S; aus 
o-Aitroacetanilid u. P2S5 dureh Zusammenschmelzen. Grelbe Prismen, F. 114°), analog
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oben; F. ‘205°. — C-Alkylbestst. vgl. Original. — 3-Methyl-[thiazoło-2',3':2,l-benzimid~ 
azol], C10H8N2S (VII). 2 g o-Phenylendiamin mit 1,4 g Thiobarnstoff 1 Stde. lang 
auf 180° erhitzen; Krystallisation aus A. liefert Thiobenzimidazolin, F. 295—300°, 
Ausbeute 1,3 g, 1 g hieryon mit 0,6 g Chloraceton erwarmen. Rk.-Prod. aus wss. Lsg. 
dureh Alkali fallen, Nd. aus A. umkrystallisieren. Kleine Prismen. F. 164—165°; 
Ausbeute 1 g. Die alkoh. Lsg. fluoresciert schwach blau im Uviollicht. (Ber. dtseh. 
chem. Ges. 69. 217—23. 8/1. 1936. Edinburgli, Med.-ehem. Inst. d. Univ.) V e t t e r .

Richard Kuhn, Lactoflavin { Vitamin B„). Zusammenfassender Bericht uber Iso- 
lierung u. Wachstumswrkg. von Lactoflavin (Fitamin B 2)% seinen Abbau iiber Lumi- 
flavin  zu l,2-Dimethyl-4-amino-5-methylaminobenzol, Synthese des Lumiflawns, Konst.- 
Aufklarung der zuckerahnlichen Seitetikeite, Synthese des Lactoflavi?is (Zwischenprodd., 
Borsdureverf.), biol. Spezifitat yerschieden substituierter Flavine, uber Flavinglucoside, 
FlavinpJwsphorsdureester u. uber die Bcdeutung des Lactoflavins ais Bios, Vitamin, 
Pro-Fcrment, Co-Ferment u. Ferment. (Angew. Chem. 49. 6— 10. 4/1. 1936. Heidelberg, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. f. medizin. Forseli., Inst. f. Chem.) V e t t e r .

W illiam  Mc K. Martin, Elektrokinetische Eigenscliaften der Eiweipstoffe. III. Dic 
Rolle clektrischer Krdfte bei der Adsorption von Oliadin an einer Glas-Flussigkeit-Grenz- 

flachę. (II. vgl. C. 1934. II. 211.) Vf. untersucht mit der Stromungspotentialmethodc 
den EinfluB elektr. Anziehungs- u. AbstoBungskrafte auf die Gliadinadsorption an 
Glas. Die pn-Wrkg., die Adsorption von Gliadin in sauren u. alkal. Lsgg. u. von negativ 
geladenem Gliadin, dio Irreyersibilitat des Adsorptionsyorgangcs, der EinfluB von 
pn-Anderungen auf die elektr. Eigg. u. auf das Adsorptionsgleiehgewicht an einer 
Glas-Fl.-Grenzfliicho werden gemessen. Aus diesen Messungen werden die Adsorptions- 
yerhaltnisse u. Eigg. des Gliadins abgeleitet u. die Ergebnisso des weiteren erortert. 
Dio gemesseno Adsorption stellt sich ais ein nicht yollstandig reyersibler Flockungs- 
prozeB dar. (J. physic. Chem. 39. 249—63. 1935.) D a h l m a n n .

Mona Spiegel-Adolf, Physikalische Chemie der Lipoide. III. Beziehungen zwisehen 
der Jodzahl von Monophosphatiden und ihren Reaktionen mit Neułralsalzen. (II. ygl. 
C. 1935. II. 2678.) Zur Prufung der friiher (C. 193 2 .1. 2190 .1934.1. 3600) vom Vf. an- 
genommenen Beziehungen zwisehen der Zahl der ungesatt. Gruppen im Lecithinsol u, 
seiner spezif. Rk. mit Bromiden bestimmt Vf. die JZZ. von yerschiedenen n., ultrayiolett 
bestrahlten u. jodierten Eierlecithinen u. von oxydierten Solen von menschlichem 
Lecithin u. Cephalin. Die Anderungen der Viscositat u. der Refraktion, die nach Zusatz 
yerschiedener Salze eintreten, wurden beobachtet. Abnahme der JZ. u. Verschwinden 
des spezif. Bromideffektes gingen parallel. (Biochemical J. 29. 2413— 15. Nov. 
1935.) • B r e d e r e c k .

Gyula Gróh und Zsuzsanna Keresztes, Untersuchungen uber die Tyrosiiibindung 
des Ovalbumins. (Math. nat. Anz. ung. Akad. Wiss. 52. 135—45. 1935. Budapest, Chem. 
Inst. d. Tierarztl. Hochsch. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.] — C. 1934. II. 2989.) Sa il e r .

Gyula Gróh, Uber die Fraklionierung des Gaseins. (Math. nat. Anz. ung. Akad. 
Wiss. 52. 146—66. 1935. Budapest, Chem. Inst. d. Tierarztl. Hochsch. [Orig.: ung.; 
Ausz.: dtsch.] — C. 1935. I. 416.) Sa il e r .

R enś Truhaut, Die warmdoślichen Proteine, „Bence-Jones-Proleine“. (Vgl. 
C. 1935.1.2682.) Fortsetzung der Zusammenfassung bisheriger Ergebnisse. (J . Pharmac. 
Chim. [8] 21. (127.) 159—70. 1935.) B r e d e r e c k .

D. C. Carpenter und F. E. Lovelace, Der Einfluji von Neutralsalzen auf die 
optische Drehung der Gelatine. III. Die Wirkung vo?i Lithium-, Natrium-, Rubidium- 
und Casiumhalogeniden. (II. vgl. C. 1932. I. 1102.) Vff. untersuchen den EinfluB 
der Li-, Na-, Rb- u. Cs-Halogenide auf dio spezif. Drehung der Gelatine bei 0,5° u. bei 
40° im ganzen Losliclikeitsbereich der betreffenden Salze. Der EinfluB der Anionen 
auf die opt. Drehung der Gelatine wird vom J' uber Br' zum Cl' geringer. Der Eui- 
fluB der Kationen ist viel geringer ais der der Anionen u. waehst in der Reihenfolge 
Na", Rb’, Cs', Li'. Werden denAlkalisalzen der Gelatine keine weiteren Salze zugesctzt, 
so waehst ihre opt. Drehung ctwas mit der Atomnummer bis zu einem masimalcn 
Werte beim Kaliumsalz der Gelatine, um dann wieder zu fallen. (J. Amer. chem. boc. 
57. 2337—42. Dez. 1935.) B r e d e r e c k .

D. C. Carpenter u n d  F. E . Lovelace, Der Einflufi von Neutralsalzen auf <1>C 
optische Drehung der Gelatine. IV. Die Drehungsdispersion der Gelatine in Lósungen 
von Natriumjodid. (III. ygl. yorst. Ref.) Vff. untersuchen die D r e h u n g s d i s p e r s i o n  
der Gelatine in yerschieden starken Lsgg. yon NaJ bei 0,5° u. 40°. Dic erhaltenen 
Resultate lassen sich dureh eine einfache Gleichung ausdriicken. Es wurdo gezeig *
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daB eine Ąbsorptionsbande bei 2200 A die Dispersion maBgebend bestimmto. In diesem 
Spektralgebiet adsorbiert Gelatine selir starle. Fiir die Konstst. der Rotationsdispersion 
bei 0,5 u. 40° werden Gleichungen angegeben. Vff. sclilieCen aus den Ergebnissen, 
daB die lineare Wrkg. der Salzkonzz. auf die Dispersionskonstst. auf einer Veranderung 
der Assoziation des Losungsm. oder auf einer Assoziation von Losungsm. u. Salz beruht, 
u. daB der viel groBere Effekt der Salzzugabe bei 0,5° durch Dissoziation oder Asso
ziation der Gelatinemoll. bedingt ist. In Gelatinesolen u. -gelen kónnen zwei u. nur 
zwei opt. akt. Arten von Gelatine bestelien. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2342—46. Dez. 
1935.) B r e d e r e c k .

Kenzi Takeda, Ghemische Untersuchungen iiber „Bukuryo“, die Sclerotien von 
Pacliyma Hoden Rumph. I. Dic chemische Struktur eines Polysaccharids, p-Pachyman, 
erhalten aus „Bukuryo“, und seine Bestimmung. „Bukuryo" (I) jst ein auf Baumwurzeln 
wachsender Pilz, der seit undenklichen Zeiten in Japan u. China ais Heilmittel Vcr- 
wendung findet. Er wird gewóhnlich mit dem techn. Namen Pachyma Hoelen Rumph. 
bezeichnet, den R u m p h i u s  1755 dem chines. ,,Fuh Ling“ gab. Die gegenseitigen 
Beziehungen zwischen den aus I u. anderen Pilzen von yerschiedenen Forschem er- 
haltenen Polysacchariden Pachymose, Fongosc, Callose, Paradextran u. Paraisodextran 
werden diskutiert, ohne daB ein konkreter SchluB gezogen werden kann. Vf. libernimmt 
den friiher von ToLLENS fiir Pachymose yorgeschlagenen Namen Pachyman fiir das 
Kohlenhydrat, das den Hauptbestandteil yon japan. I ausmacht, u. klassifiziert dies 
weiter in a-Pachyman, unl. in 20%ig. NaOH, fi-Pachyman, 1. in l,5%ig. NaOH, aber 
unl. in h. A., u. y-Pachyrnan, 1., wenn rohes I mit k. oder h. W. oder A. behandelt wird. 
Nach der Paehymosemethode (W i n t e r s t e i n , Areh. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. 
Ges. 233 [1895], 398) dargestelltes Pachyman war gelblichweiB yon leimartigem Glanz, 
wahrend dio nach den 3 vom Vf. angegebenen Verff. aus I hergestelltcn Praparato 
von /S-Pachyman immer rein weiB, amorph, geruch- u. geschmacklos waren. Besonderes 
Gewieht war auf die Befreiung yon N-haltigen Substanzen gelegt. P-Pachyman, 
[C6H10O6]n (II), wird erst bei 3-tagigem Belassen im Vakuum bei 118° wasserfrei, 
beginnt zwischen 224° u. 235°, sich zu brauncn, wird bei ca. 260° tiefbraun u. schm. 
nicht bis 280°; [cc]D20 =  +  23—27°, Mittelwert +  24,78° (5%ig. NaOH); unl. in W., 
A., A., Bzl., Essigester u. PyTidin, wl. in verd. NH4OH- oder Sodalsg., sowie vcrd. 
NaOH u. KOH, leichter 1. in l,5% ig. NaOH, wobei es bald gelatinos wird. Dic alkal. 
Lsg. reduziert nicht FEH LiN G sche oder ammoniakal. AgN03-Lsg. Gelb 1. in konz. 
H2S04, dic Farbę geht beim Stehen uber schwarzlichpurpum in dunkelbraun iiber. 
Die Viscositat in 1-n. NaOH liegt unterhalb der von Starkę, wie also wohl auch sein 
Mol.-Gew. Hydrolyse mit konz. u. yerd. H2S 04 u. HC1, mit Osalsaure u. Takadiastase 
ergab quantitativ, daB I nur aus Glucoseresten aufgebaut ist. Unter den Prodd. der 
Hydrolyse mit Takadiastase u. konz. HC1 war auBer Glucose u. anderen Prodd. auch 
ein Disaccharid bemerkbar. Hydrolyse mit Oxalsaure lieferte neben viel Glucose ein 
unbestandiges Disaccharid, fiir das die Bezeichnung Pachybiose vorgeschlagen wird. 
Es war unl. in 95°/0ig. A. u. geht beim langen Stehenlassen oder ofteren Behandeln 
mit A. in gewóhnliche Glucose iiber. — Nitricrung yon II mit H N 03-H2S 04, H N 03-P20 5 
u. HN03-H3P 0 4 lieferte Nitroderiyy., amorphe harte Pulver, bei denen mit zunehmendem 
Geh. an N 0 2-Gruppen dio opt. Drehung wie auch meist der F. anstieg, wahrend die 
Loslichkeit in Aceton sich yerminderte. Die hochste Menge an N  (13,52%) wurde 
erhalten mit einem Gemisch yon P20 5 u. rauchender H N 03 (1: 4). Die entstandenc 
Verb. stellte wahrscheinlich ein Trinitropachynian dar, F. 195—197°, [a]n20 =  — 63,63° 
(Pyridin -f Essigester [3: 2]; c =  2). — Triacetylpachyman [CcH70 6(0C2H3)3]n, aus II
1. durch Behandeln mit Essigsaureanhydrid (III), Eg., Cl, u. S 0 2; 2. mit III u. Pyridin 
a) bei 80°, b) bei Zimmertemp.; u. 3. mit III, Eg. u. HC104; ein nach 2a) dargestelltes 
Praparat liatte F. 255—258° Zers., [<x] d 2° =  — 68,75° (Chlf.; c =  0,4); ein nach 2b) dar
gestelltes F. ca. 258° Zers., [a]D20 =  — 61,20° (Chlf.; c =  0,4). — Die Acetolyse von
II oder seines Triacetylderiy. mittels III (meist unter Zusatz von Eg.) u. ZnCl2, HC104 
wler konz. H2S04 ais Katalysatoren wurde eingehend untersucht. Unter den Rk.- 
Prodd. bei Verwendung von ZnCl2 bzw. H2S04 wird besonders ausfiilirlich das Vor- 
handensein von Disacchariden vom a- u. /?-Typus sowie eines von der y-Glucose von 
ip.INC.SHElli u. Mitarbeitem yerschiedenen Isomeren der Glucose diskutiert. Zur 
Acetolyse unter Verwendung von HC104 vgl. C. 1935. I- 3544. — Behandeln yon II 
rait Dimethylsulfat u. 30%ig. NaOH ergab rohes Trimethylpachyman yon OCH3-Geh.

(nach Beriicksichtigung des Asche- u. Feuchtigkeitsgeh.) (berechnet fiir ein 
inmethylhexosan 45,5%), halbdurchscheinendes amorphes Pulyer, F. 265—268°;



2372  E. B io l . Ch e m ie . P h y s io l . M e d . —  E,. A l l g . B io l . u . B io c h e m ie . 1936. I.

[a]n21 =  — 11,25° (Pyridin +  Bzl. [1:1]; c =  4); 1. in Bzl., Pyridin, Chlf. u. Essig
saure, wl. in 95%ig. A., unl. in A. Hydrolyso m it HC1 unter yerschiedenen Bedingungen 
(auch in Ggw. von Methanol) lieferte 90% u. dariiber an Trimethylglucose neben geringen 
Mengen Dimethylglucose. Es konntcn nur 2,3,6-Trimethylglucose <  1: 5 >  oder sein 
(a +  fi) Methylglucosid u. keine Spur des 2,3,4-Isomeren erhalten werden. Im methy- 
liertcn II war die Ggw. einer Tetramethylglucoseeinhoit nicht sicher feststellbar, so daB 
sie, wenn yorhanden, weniger ais 1,1% ausmachen muB.

Nach den bisherigen Ergebnissen wird die Meinung ausgesprochen, daB im Struk- 
turbild von II (im Untersehied zu Cellulose u. Starkę, zwischen denon II in bezug auf

die meisten Eigg. steht) viele a- u. /3-Gluco- 
furanosen wcchselseitig am ersten u. fiinften 
C-Atom yerkniipft sind, beginnend mit der 
a-Form, was in Formel II ausgedriickt ist. 
Dio in Naturprodd. bisher noch nicht sicher 
bewiesene Glucofuranosegruppe wird von 
S u t k a  (C. 1933. I. 2086) auch in Starko 
angenommen. — Zur quantitativen Best. 
yon Pachyman, welche Bezeichnung y- u. 

n ^-Pachyman umfaBt, wahrond a-Pachyman 
nicht einbegriffen ist, in „Bukuryo“ wurden 2 Verff., die Alkoholmethode u. dio Enzym- 
methode (die Pepsin yerwendet), ausgearbeitet. Wahrend des Verlaufes der Best. 
geht y-Pachyman in II iiber. Der bei der Best. von Pachyman erhaltene Ruckstand 
nach der Extraktion mit 5%ig. NaOH kann zur Best. der. Rohfaser (in der sich das 
a-Pachyman befindet) Verwendung finden. (Mcm. Tottori agrie. Coli. 3. Nr. 1. 1—123.
1935. Tottori, Tottori agric. Coli., Lab. of Food Chem. [Orig.: ongi.] Sep.) B e h r l e .

[russ.] Boris Alexandrowitsch Perekalin und W. S. Smirnow, Lehrbuch der organischen 
Chemie. Moskau-Leningrad: Ssolchogis 1935. (II, 206 S.) Rbl. 2.80.

[russ.] W ładimir Ssergejewitseh Smirnow, Praktischo Arbeiton in der organ. Chemie. Moskau- 
Leningrad: Ssolchogis 1935. (120 S.) Rbl. 1.20.

Traitć de dum ie organiąue, publić sous la direction de V. Grignard, T. 3: Hydroearbures 
aliphatiąues satures ot non saturćs; longues chaines cycliąues; cyclanes, cycJenes et 
tcrpónes m onoeycliques. . . Paris: Masson 1935. (784 S.) gr. 8°. 150 fr. et 170 fr.

E. Biologische Chemie. Pliysiologie. Medizin.
E,. A llgem eine B iologie und B iochem ie.

J. V. Herman, Biologische Feinstrukturuntersuchungen. Allgemeine Beschreibung 
róntgenograph. Methoden mit Angaben iiber Unterss. von Muskeln, Sehnen, Nerven, 
Knochen, Konkrementen u. Fibrin. Biol. Gewebe geben nach Entwassern mit A., 
Formalin oder iiber Chlorcalcium scharfere Rontgendiagramme ohne I n te r f e r e n z e n  
des W. Quergestreifto u. glatte Muskulatur unterscheiden sich róntgenograph. nicht. 
Insuffizienter Herzmuskol zeigt weniger vollkommene Faserstruktur. Bei arterio- 
sklerot. Veriinderungen iiberlagem sich Interferenzen von intermicellar abgelagertem 
Kalk dem Faserdiagramm dor Aortenwand. Uratsteine zeigen gestórte, Nierensteine 
ungestorte Krystallisation. Blutkuchen gibt Eiseninterferenzen. W orschitz bc- 
rechnet aus den (zum Teil abgebildeten) Rontgendiagrammen eine Identitiitsperiode 
von 20,5 A fiir menschliches GewebeeiweiJB u. das Hundertfaolie dieser GróBe ais Lange 
des Molektils bzw. des Micells. (Strahlentlierapio 54. 645—57. 21/12. 1935. Budapest, 
Kgl. Ung. Pćter-Pazmany-Univ. Urolog. Klinik.) H A L L E .

A. Bertho, Die biologischeZdloxydalion t)bersichtsref. H a m i n h a l t i g e  Oxydations- 
fermento. Die WARBURGschen Vorstellungen u. dio Rolle des „gelbcn Ferments‘‘. 
K e il in s  Cytochrom, Sh ib a t a s  Schema. Katalase u. Peroxydase. Dehydrierungs- 
theorie u. Dehydrasen. Redoxpotentiale. Die Dehydrogenasen des Muskels. Das 
Dehydrasensystem der Hefe. Co-Fermente der Dehydrasen. Die B a k t e r ie n d e h y d r a s e n .  
(Chemiker-Ztg. 59. 953—57. 23/11. 1935. Stuttgart.) B e RSIN.

Samuel Harry Jenkins, Die biologische Oxydation von Koldenhydraten. IV. Der 
Phosphorbedarf von Perkolatorfilłern. (III. vgl. C. 1934. II. 73.) Angabo yon Verss. 
iiber die biolog. Oxydation in Perkolatorfiltern von a) 0,1% Rohrzucker +  yerschiedenen 
Mengen Phosphat ais K M  P O u. mit NH.fi l oder NIItHC03 ais N-Quelle unter Ver- 
wendung von zerbrochenem Glas ais Filtermedium, b) 0,1% Rohrzucker +  NHJHCU3 
u. yerschiedenen Mengen Phosphat mit Glasróhren ais Filtermaterial, c) verd. Abpreu-

,--------- O-
H C ^ ---------- 1 H C ^
h 6 o h ^ 1  I h 6 o h ^ 1

HOÓH i i HOCH i

H i ------------------------------------ j
—h 6  '------ HC

ÓH,0H I I  ĆHjOH
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wasscr von der Riibonzuckerfabrikation. Im letzten Ealle wurde die Wrkg. organ. 
P-Verbb. auf die Oxydation organ. Substanz in Ggw. yon leicbt u. von schwer von 
Mikroorganismen verwertbarem N untersucht. Die Menge Phosphat, die notwendig 
ist, um eine schnclle Oxydation von Zuckcr in 0,l°/oig. Lsg. zu gewahrleisten, wird 
weitgehend beeinfluBt durcb die Art des Filtermediums. Bei einem groBen Filter von 
geeigneter Form erfordcrte eine 0,1 %ig. Zuckerlsg. zur yollkommenen Oxydation zuerstf 
ein Maximum von etwa 1,5 Teilen P20 6 u. 2,2 Teilen N  auf 100000; sowie der Film 
reif war, geniigten 0,3 Tcile P20 5 u. 1 Teil N  auf 100000. Ein PhosphatuberschuB 
gebt unverandert durch die Filter. Organ. P-Verbb. wurden in den Filterabfliissen 
niemals festgestellt. Die organ. P-Verbb. des AbpreBwassers der Riibenzuckerfabri- 
kation sind fiir die Mikroorganismen der Perkolatorfilter viel scliwercr yerwertbar ais 
łLHPO^ In Abwesenheit einer von Mikroorganismen leicht assimilierbaren N-Form 
wird der volle Effekt des verwertbaren P nicht beobachtet. Wurden Lsgg. von Zucker +  
NH4C1 +  yerschiedenc Mengen K2H P04 durch mit Glas gefiillte Perkolatorfilter fil- 
triert, so waren die ph-Werte dor Lsgg. vor u. nach der Filtration: 5,6 bzw. 5,0 ohne 
P20 6, 5,4 bzw. 3,2 mit 0,3 Teilen P20 5 auf 100000, 5,0 bzw. 2,8 bei 3,0 Teilen P20 5 auf 
100000. Die Erhóhung der [H‘] beruht auf der Entfernung des NH3 aus NH4C1 u. der 
Bldg. freier HC1. Die Aciditatserhohung war nicht auf die Bldg. organ. Sauren zurtick- 
zufiihrcn. (Biochemical J. 29. 116—32. 1935. Harpenden, Fermentation Departm., 
Rothamsted Experimental Station.) K o b e l .

Alexander steven Corbet, Die Bildung von untersalpctriger Saure ais Zwischen- 
produkt bei der biologischen oder phołochemischen Oxydation von Ammcmiak zu salpełriger 
Saure. I. Chemische Reaktionen. Zur Erkennung der untersalpetrigen Saure wurde 
eine Farbrk. ausgearbeitet: durch Zugabe von Resorcin u. Kaliumperjodat zu einer 
neutralen oder wenigstens nicht stark alkal. Lsg. von Hyponitrit entsteht eine orange- 
oder kirschrote Farbę, die nach 5 Min. sehr intensiv ist, wenn die Menge Hyponitrit 
betrachtlich ist; nach etwa 1 Stde. fluoresciert dio Lsg. stark. Dieser Test ist anwend- 
bar bis zu einer Konz. von 10 : 1 000 000; aueh bei Ggw. von Ammoniak, Nitrit u. 
Nitrat. Ahnliche Rkk. werden aueh von Boraten, Bicarbonaten u. Hydroxylamin ge- 
zeigt; letzteres laCt sich jedoch durch die Reduktionswrkg. auf FEHLiNGsche Lsg. 
leicht erkennen. B ei der photochem. u. bakteriellen Oxydation yon NH3 -y  H N 02 
lieB sich Hyponitrit nachweisen. (Biochemical J. 28. 1575— 82. 1934. Jealotts Hill, 
Bracknell, Berks, I. C. I. Agricultural Research Station.) WESTPHAL.

Alexander Steven Corbet, Die Bildung von untersalpctriger Saure ais Zwischen- 
produkt bei der biologischen oder phołochemischen Oxydation von Ammoniak zu sal- 
petriger Saure. II. Mikrobiologische Oxydalion. Die mikrobiolog. Oxydation von 
Ammoniak (ais Ammonsulfat) wird durch folgendes Schema ausgedruckt:

KH, NH2OH ->■ H 2N20 2 I f f l0 2 ->■ H N 03.
Hydroxylamin ist bei Ggw. von Nitrit nicht melir vorhanden. Bodenmikro- 
organismen, die Ammonsulfat zu Nitrit oxydieren konnen, yerwandeln Hydroxylamin 
unter denselben Bedingungen in Nitrit. Ais wichtiges Zwischenprod. bei der Oxy- 
dation von Ammoniumsulfat durch gewisse Arten von Bodenbakterien wurde Calcium- 
hyponitrit festgestellt, der qualitative Naehweis geschah durch die Farbrk. mit Resorcin 
u. Kaliumperjodat (I. ygl. vorst. Ref.). In einigen der Nitrifizierungsexperimente 
wurde Ammoniak zu Hyponitrit oxydiert, das dann Stickstoff yerlor; in diesen Fallen 
wurde weder Nitrit, noch Nitrat aufgefunden. Auf Grund der erhaltenen Ergebnisse 
wird dio durch biolog, u. ehem. Wrkgg. eintretende Nitrifizierung im Boden diskutiert. 
(Biochemical J. 29. 1086— 96. 1935. Bracknell, Berks. The I. C. I. Agricultural Rese
arch Station. Jealotts Hill.) WETSPHAL.

C. H. Liberalli, Die biologischen Eigenschaften des schweren Wassers. Ubersichts- 
referat. (Boi. Ass. brasil. Pharmacout. 16. 467—74. Okt. 1935.) W il l s t ą e d t .

Arata Terao und Yoshio Inoue, Wirkung des schweren Wassers auf die Vermehrung 
des Wasserflolies, Moina macrocopa Strauss. Im AnscliluB an dio von B a r n e s  (C. 1934. 
U. 6) ausgefiihrten Verss. uber die wachstumsfórdemde Wrkg. yon schwerem W. nied- 
riger Konz. auf Euglena werden vier Unterss. ausgefiihrt iiber die Vermehrung yon 
Wasserflóhen in verd. schwerem W. (V2„ 000). Im Gegensatz zu B a r n e s  wird ge- 
lunden, daB die Vermehrung der Wasserflóhe in Leitungswasser etwas besser ist ais 
m verd. schweren W. (Proe. Imp. Aead. Tokyo 10. 513—14. 1934. Tokyo, Zoologie. Lab. 

mP- Fisheries Inst. [Orig.: engl.]) SALZER.

WilUam Seilriz, Protoplasm. New York: Mc Graw-HiU (o. J.) (594 S.) 8°. S 6.00.
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Ks. Enzym ologie. Garung.
A. I. Oparin, Die fermentative Katalyse. Zusammenfassender Vortrag. (Arb.

6. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. angew. Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. wssesso
jusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po teoretitscheskoi i prikladnoi Chimii 1932] 2. 
Teil I. 148—53. 1935.) K l e y e r .

A. de Pereira Forjaz, Ober die Wirkung elektromagnetischer Wellen auf Ferment- 
systeine. (Vgl. C. 1934. I. 1290.) Eine Einw. elektromagnet. Wellen (Radiooseillator 
Co l y s a , 7. =  0,1—400 m u. Sehwingungskreis aus Cu-Draht, ). — 1,25 m) auf Fumarase 
u. Phosphatase aus Schweinelcber konnto nicht beobachtet werden. Wahrend jedoch 
ohne Zusatz von Toluol normalerweise die Fumarase durch Schimmelpilze zerstórt wurde, 
vermochten letztere die Aktm tat des Enzyms nicht merkbar zu schwachen, wenn der 
Lebersaft der Einw. des dipolaren Cu-Kreises ausgesetzt wurde. Phosphatase aus Lebcr 
bzw. Takadiastase wurde nicht durch Einw. elektromagnet. Wellen eines Ag-Kreises 
(A =  1,45 m) beeinfluBt. Die Bestrahlung dureh den Cu-ICreis fiihrte jedoch bei Versś. 
mit Takadiastase eine deutliche Aktivierung der Phosphatase lierbei. (Biochem. Z. 383. 
53—58. 14/12. 1935. Lissabon, Physikal.-chem. Inst. d. Univ.) B e r s in .

Th. Bersin, Uber die Thiolnatur des Papains. Gegeniiber anderen Anschauungen 
von Ma sc h m a n n  u . H e l m e r t  (C. 1 9 3 5 .1. 2995. II. 1044. 1045) halt Vf. an seiner Auf- 
fassung von der Thiolnatur des Papains fest. (Biochem. Z. 278. 340—41. 1935. Marburg, 
Lahti, Chem. Inst. d. Univ.) WEIDENHAGEN.

Theodor Bersin, Thiolverbindungen und ihre Bedeutung bei der enzymatischen 
Umioandlung der Kohlehydrate. tlbersichtsreferat. (Z. Spiritusind. 58. 393—94. 
19/12. 1935. Marburg/L., Chem. Inst.) B e r s in .

Th. Wagner-Jauregg und H. Rauen, Die Dehydrierung der Citroncnsdure und 
der Isocitronensaure durch Gurkensamendehydrase. Durch Zusatz von Flavinenzym (I) 
wird nicht nur die anaerobe Funktion (Methylenblaured.) der Citricodehydrase (II) 
wesentlich gesteigert (C. 1935. II. 808), sondern es zeigte sich, daB in dem dureh I 
erganzten Dehydrierungssystem auch O, aufgenommen wird. Co-Ferment bewirkt 
nur eine geringe zusiitzliche 0 2-Aufnahme bei Ggw. von I. Das Optimum der Anfangs- 
geschwindigkeit der 0 2-Aufnahme lag bei einer Citratkonz. von y^-m ol. Die Best. 
des Respirationsąuotienten ergab, daB pro 1/2 Mol aufgenommencn Sauerstoff 1 Mol 
Kohlensaure auftrat. In Bestatigung der Befunde yon Mu l l e r  (C. 1935. I. 2030) 
zeigte sich, daB II aus Gurkensamen auch in Ggw. von I aus Citrat weder Acetondicarbon- 
saure (III), noch Aceton bildet. Auch aus Kontrollverss. ergab sich, daB H lkein  Zwischen- 
prod. des aeroben Citronensaureabbaus sein kann; mit II-Priiparaten aus Schweine- 
u. Rinderleber neben solchen aus Gurkensamen wurde keine Methylenblaured. in Ggw. 
yon III ais H-Donator erzielt, Ameisensaure wirkte viel schwiicher ais Citrat. Daraus 
wird geschlossen, daB die Citratspaltung in III +  HCOOH (vgl. diese, fiilschlich einer 
Citricodehydrase zugesehriebene Rk. bei R e ic h e l , C. 1935. II. 1386) wohl eine Eorm 
der anaeroben fermentatiyen Spaltung der Citronensaure sein karm, die den eigentlichen 
oxydativen Angriff vielleicht ais Nebenrk. begleitet, ilm aber sieherlieh nicht einleitet. 
Keine Substratwrkg. gegeniiber II aus Gurkensamen besitzen Ketipinsdure, Acetessig- 
saure, Aconitsiiure, Itaconsdure, Oxyfumarsaure, Ozymaleinsdure u. Eg. Dagegen zeigte 
sich, daB Isocitronensaure im anaeroben Vers. mit Gurkensamenextrakten mit noch 
groBerer Gieschwindigkeit ais die Citronensaure dehydriert wird u. daB sich diese Rk. 
durch Zugabe yon I ebenfalls stark beschleunigen laBt. Es wird yermutet, daB die 
Isocitronensaure im Pflanzenreieh weiter yerbreitet yorkommt, ais bisher bekannt ist. 
(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 237. 227—32. 21/12. 1935. Heidelberg, K.-W.-I- >■ 
med. Forschung.) B e r s in -

Th. Wagner-Jauregg und H. Rauen, Ober die enzymatische Dehydrierung der 
Glycerinphosphorsaure. In Erganzung friiherer Angaben (C. 1935. II. 808) wurde 
gefunden, daB Flamnenzym (I) auch die Dehydrierung der Glycerinphosphorsaure durch 
Methylenblau in Ggw. von flayinarmer Glycerophosphatdehydrase aus Gurkensamen 
stark besehleunigt. Zur Extraktion der Dehydrase erwies sich K H ,P04 geeigneter ais 
Ka2H P 04. Die Wrkg. von I lieB sich noch steigern durch gleichzeitige Co-Ferment- 
zugabe, wahrend Co-Ferment allein viel weniger besehleunigt. HCN hat auch in groucn 
Konzz. keinen EinfluB. Ohne Zweifel yermittelt I ais H-Zwischenacceptor die H-Uber- 
tragung vom Substrat auf den Aceeptor. Ob die Dehydrierung yon a-Glycerinphosphoi - 
saure durch CH3COCOOH von I beeinfluBt wird, soli untersucht werden. (Hoppe- 
Seyler!s Z. physiol. Chem. 237. 233—35. 21/12. 1935. Heidelberg.) BERSIN.
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A. N. Lebedew, Enzynuitischc Zerlegung des Zuckers in Kohlensaure, Alkohol und 
Milchsaure unter intermedidrer Bildung von Triose bzw. des Monophosphorsaureesters 
der Triose. Vf. stellt fest, daB sein Scbema des Chemismus der alkoh. Garung (C. 1913.
I. 183; 1914. I. 1447) durch eigene u. fremde Unterss. yolle experiincntclle Bestatigung
erfahren hat u. seither mit gewissen Modifikationen in den Arbeiten der meisten Forscher 
auf diesem Gebiet erscheint [EMBDEN (Koninke Akad. von Wettcnschappen. Proc. 29. 
Nr 3), K l u y v e r  (ebenda), E u l e r  (Ann. Acad. Scient. Fennicae. A. 29. Nr. 3), 
N il so n  (C. 1 9 3 3 .1. 2720), Me y e r h o f  u. K i e s s l in g  (C. 1933. II. 2851), N e u b e r g  
u. K o b e l  (C. 1 9 3 4 .1. 238) u. a.]. — Ais vorlaufigo Mitteilung gibt Vf. bekannt, daB 
es ihm zusammen mit S. JM. BuKANOWSKAJA gelungen ist, bei Garungsverss. mit 
ltohrzucker u. Hefe in Ggw. von Na2HPO,, u. Na2S 0 3 mit Metkylenblau u. Schwefel 
ais Acceptoren samtliche von seinem Schema geforderten Verbb. (Triose, Glycerin, 
Acetaldehyd, Brenztraubensaure, A., C02) in ein u. demselben Vers. nachzuweisen. 
(Buli. Acad. Sci. U. R. S. S. [russ.: Iswestija Akademii Nauk S . S . S .  R.] [7] 1934. 
1291—97.) Ma u r a c h .

L. M. Horowitz-W lassowa und M. J. Livschitz, Zur Frage der Wirkung der 
Mikroben auf Felte. Die Fśihigkeit, Fette u. Ole zu spalten, kommt zahlreichen Pilzen 
u. Baktcrienartcn zu. Dic Yerss. ■wurden mit naturlichcn Olen, vor allem Soyadl, an- 
gcstellt. Ais cinfache Methode zum Nachweis der stattgefundenen Oxydationen der Ole 
werden die Pyrogallolprobc u. die sogenannte biol. Probe empfolilen. Die Methoden 
des Nachweises der lipolyt. Wrkg. werden einer Kritik unterzogen. Es werden 2 Proben: 
die Kali- u. Nilblauprobe vorgcscklagen. Erstere beruht auf der Eig., daB freie Fett- 
Bauren viel leichter verseift werden kónnen ais neutralc Fette, letztere benutzt die Eig. 
dieses Farbstoffes, Neutralfette rot, Fcttsauren blau zu farben. Von 44Arten wuchsen 
nur 18 auf minerał, festem Nahrbodcn mit emulgiertem Soyaól. AuBer der lipolyt. 
Wrkg. wurden in den untersuchten Kulturen Oxydationsvorgange beobachtet. B. vis- 
cosus sacchari bildet Peroxyde, Aldehyde u. wasserlosliche Sauren. Es liegt hier ein 
seltenes Beispiel lipolyt. u. fettosydierender Wrkg. vor. Manche Arten greifen Fette 
nur oxydativ an wie B. lactis acrogenes. Penicillium glaucum u. B. pyozyaneus zeigen 
eine intensiye Lipolyse, aber keine merkliehe oxydative Wrkg. Glycerin wird yon Pilzen 
rasch unter Bldg. teilweise fliichtiger Aldehyde u. Sauren zerstórt. — Die Lipase der 
Pilze ist wie das oxydativ wirkende Ferment (,,Lipoxydase“) im Nahrmedium nicht 
nachweisbar. Sie gehoren den Endofermenten an. Die Bakterienlipase ist thermo- 
stabil. (Zbl. Bakteriol., Parasitenkunde Infektionskranlch. Abt. II. 92. 424—35.. Aug. 
1935.) SCHUCHARDT.

Bruno Kisch, Uber die Amhiosduredesamidasen des Tierkórpers. (Vgl. C. 1935.
II. 398.) Verss. mit Extrakten aus eigens prapariertem u. entlipoidetein Trocken-
pulver der frischen Organe (Niere — Rindenschicht u. HENLEsche Schleife — u. Leber) 
verschiedener Tierarten mit 5— 10%ig. A. u. Aminosauren (Glykokoll, Alanin, Serin, 
Aminobuttersaure u. a., rac., d- u. 1-Verb.). Es konnten 3— 4 verschiedene Tiertypen 
festgestellt werden, dereń Desamidasen voneinander typ. verschieden sind (tabellar. 
Zusammenstellung). Die Unterss. werden ausfuhrlicher veroffentlicht werden. (Klin. 
Wschr. 15. 170—71. 1/2. 1936. Koln, Univ., Physiol. Inst.) S ch w aib o ld .

Sidney John Folley und Herbert Davenport Kay, Die alkalische Phospho- 
nonoesterase der Brustdriise. Die eingehende Unters. der „alkal.“ Phosphomonoesterase 
der Brustdriise erwies dio Identitat dieses Enzyms mit der „alkal.“ Phosphomono- 
esterase der Niere. Obwohl das Enzym in einer Driise Torkommt, in welcher rasche 
Synthese von Phosphorsiiureestern erfolgt, scheinen seine synthet. Krafte nicht groBer 
zu sein ais die anderer „alkal.“ Driisenenzyine bei Unters. unter ahnhchcn Bedingungen. 
(Biochemical J. 29. 1837—50. 1935. Dairying, Univ. of Reading.) H e s s e .

E4. Pflanzenchem ie und -physiologie.
Ernest Anderson und Paul W. Krznarich, Die Hemicellulose von Haferhiilsen. 

Ijstraktion von Haferhiilsen mit 5°/oig. NaOH ergab ein Gemiscli von Hemicellulosen. 
Bei der Hydrolyse wurden d-Xylose, 1-Arabinose u. eine Verb. aus d-Glucuronsiiurc u.
- Moll. d-Galaktose erhalten. (J. biol. Chemistry 111. 549—52. Okt. 1935.) B r e d . 
.. Laszló Zechmeister und Pal Tuzson, Ober den Farbstoff der Sonnenblume. 
(Math. nat. Anz. ung. Akad. Wiss. 52. 80—85. 1935. Pecs, Ungam, Chem. Inst. d. 
umv [Orig.; ung.; Ausz.: dtsch.] — C. 1934. I. 2436.) Sa il e r .

Kenneth Bailey, Uber den Schleim der Kressenkeimlinge. (Vgl. C. 1933. I. 1459.)
• lsoliert den Sclileim von Kressenkeimlingen. Dieser enthalt eine dispergierbare
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Cellulosekomponente u. licfert bei saurer Hydrolyse l-Ardbinoae, d-Galaktose, l-Rham- 
nose, d-Glucose u. d-Galalcturonsaure. In einem bestimmten Stadium der Hydrolyse wird 
die Uronsaure in einem Spaltstiick erhalten, das wohl durch Bindung zweier Aldobion- 
siiuren gebildet wird. Die Analysen des Ba-Salzes stimmen mit dieser Annahme iiberein. 
Hydrolyse dieses Ba-Salzes lieferte /8-d-Galakturonsaure, 1-Rhamnosemonohydrat u. das 
asymm. Methylphenylhydrazon der Galaktose. Die beiden Cellulose enthaltenden 
Schleime des Senfkeimlinges u. der Kresse u. der cellulosefreie Schleim des Leinsamens 
sind heterogene Polysaccharidsysteme, die leicht fraktioniert werden kónnen. Die Fak- 
toren, die fiir die Hydratation u. Dispersion der Cellulosekomponento der Keimlings- 
sohleime u. anderer Polyuronidsysteme yerantwortlicli sind, werden diskutiert. (Bio- 
chemical J. 29. 2477—85. Nov. 1935.) B r e d e r e c k .

J. M. Diehl, Ober pflanzliches Ghitin. (Vgl. D ie h l  u . I t e r s o n , C. 1936-
I. 1898.) Auf Grund der gleichen chem. Zus., ermittelt durch N- u. Acetylbest., u. auf 
Grund yon mikrochem. Rkk., ist es wahrscheinlieh, daC tier. Ghitin, isoliert aus den 
Schalen von Gamelen (Crangon yulgaris), ident. ist mit pflanzlichem Chitin, isoliert 
aus dem Schimmelpilz Phycomyces Blakeleeanus u. dem Fliegenschwamm Amanita 
muscaria. Hiermit ident. ist sehr wahrscheinlich auch der Zellwandstoff von Lycoperdon 
gemmatmn, den K o t a k e  u. S e r a  (Hoppe-Seyler’s Z. phyiol. Chem. 88 [1913]. 63). 
auf Grund der von ihnen ermittelten Zus. seines Spaltprod. Lycoperdin fiir nicht ident. 
mit tier. Chitin eracliteten. (Chem. Weekbl. 33. 36—38. 18/1. 1936. Delft, Techn. 
Hochsch.) B e h r l e .

G. van Iterson jr., Kurt H. Meyer und W . Lofcmar, Ober den Feinbau des 
pflanzlichen Ghitins. Róntgenograph. Unters. yon pflanzlichem Chitin aus Phycomyces 
Blakesleeanus ergab im Verleich mit tier. Chitin, daB in beiden Krystalliten die gleiche 
Atomordnung lierrscht u. in tier. Seline u. pflanzlicher Faser auch der gleiche Orien- 
tierungsgrad der Krystallite vorliegt. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 55. 61— 63. 15/1.
1936. Delft u. Genf.) B e h r l e .

Edward Albert Prill, Peter Rudolf W enek und W illiam  Harold Peterson, Die 
Chemie des Pilzgewebes. VI. Faktoren, die die Menge und die Natur des von Aspergillus 
fischeri gebildeten Fettes beeinflussen. (V. vgl. G o r c ic a , P e t e r s o n  u. St e e n b o c k , 
C. 1935. I. 3679.) Ein Vergleich einiger Einsporenkulturen von Aspergillus fischeri 
bzgl. der Menge u. der Natur des von dem Mycel gebildeten Fettes ergab betriichtliche 
Unterschiedo. Es wurde untersucht, wie die urspriingliehe Konz. yon Glucose u. 
NHjNO;,, die Aciditat, Temp., yerstarkte Liiftung u. die Inkubationszeit die Menge 
u. die Natur des in solchen Einsporenkulturen gebildeten Fettes beeinfluBt. Die Bldg. 
yon Mycelien mit hohem Feltgeh. wurde begiinstigt durch neutrales oder schwach alkal. 
Medium, hohe urspriingliehe Glucosekonz. u. geringen Gch. an NH4N 03 (0,2%). Ber 
Steringeh. des Mycels war am hóchsten bei maBiger Anfangskonz. an Glueose (5—10%), 
1% NH4N 0 3 oder einem urspriinglich sauren Medium, das eine aquivalente Menge 
Harnstoff enthielt, hóherer Temp. (37°) u .  langer Inkubationszeit. Die Konz. des 
Myeels an Phospholipin (berechnet aus dem Lipin-P) w a r  erlióht bei niedriger urspriing- 
licher Glucosekonz., 1% NH4N 0 3 u .  schwach alkal. Medium. — Wiihiend der H u n g c r-  
periodo wurde der gróBte Teil des Fettes (mit Ausnahme des unverseifbaren Anteiles) 
vom Pilz yerwertet. Die Jodzahlen der Fettsauren, die aus dem Gesamtfett erhalten 
wurden, waren hóher, wenn der Pilz auf einer glucosearmen Lsg., auf einem Medium, 
das stark sauer wurde oder bei niederer Temp. gewachsen war. Die N e u t r a la q u iv a le n te  
dieser Fettsauren waren in allen Fallen etwa 280. (Biochemical J. 29. 21 33. 
1935.) K o bel .

E. H. Kroeker, F. M. Strong und W. H. Peterson, Die Chemie des Pilzgewebes. 
VII. Die Lipide von Penicillium aurantio-brunneum. (VI. vgl. vorst. Ref.) A us den 
getrockneten Mycelien von P. aurantio-brunneum wurden 11,6% Rohlipide isoliert. 
Diese enthiclten im Gegensatz zu den aus Asp. sydowi (C. 1934. II. 1939) dargestellten 
Praparaten auch acetonunl. Phospholipide. Die Zus. der aus den Rohlipiden ge- 
wonnenen einfachen P-freien Lipide, dereń Menge 79% der Rohlipide betrug, war 
folgende: 85,4% Gesamtfettsauren, 40,2% Oleinsdure, 31,2% Linolsaure, 8,6 /̂0 '
mitinsaure, 5,3% Stearinsaure, 4,5°/0 Unverseifbares, 1,9% Ergosterin u. 3,1% Glycerm. 
(J. Amer. chem. Soc. 57. 354—56. 1935. Madison, Wisconsin, Department ot Agn- 
cultural Chemistry of the Univ. of Wisconsin.) KOBEL.

R. Retovsky, Atmungsmodelle mit dem. System Sonnenblumenól ±
Die Autoxydation von ungesatt. Fettsauren ist eine Erscheinung, an denen y e rs c ln e a e n -  
artige Vorgange beteiligt sind, u. unter denen auch die Mitwirkung yon Carotmoi e
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eino Rolle spielt. Es wurden Modelle zum Studium der Autoxydation eines yegetabil. 
Oles mit u. ohne Carotinoiden hergestellt u. im Dunkel oder im diffusen Licht belassen 
u. die Gewichtsveranderung nach yerschiedenen Tagen festgestellt. Einzelheiten in 
ausfuhrlichen Tabellen u. Kuryen im Original. Ein farbloses carotinfreies Sonnen- 
blumenól wurde mit Hilfe der chromatograph. Methodo erhalten. Es wurde festgestellt, 
daB zwisehen der Autoxydation von Sonnenblumenol u. den Carotinoiden scharf be- 
grenzte Beziehungen bestehen mussen. Die ,,Inkubationszeit“ yerandert sieh fiir das 
System 01 ±  Carotinoid mit der Intensitat der Belichtung, wobei Temp. u. Feuchtigkeit 
konstant bleiben. Diese Zeitdauer ist fiir das System 01 ±  Carotinoid kiirzer 
ais ohne diesen Zusatz. Es wird fur wahrscheinlieh gehalten, daB die Carotinoide ais 
Puffersubstanzen wirksam sind, die die Fette vor Autoxydation beschiitzen. In der 
Tat erleiden die Carotinoide, die mit Fettkorpern immer zusammen yorkommen, eine 
schnelle Veranderung bei Atmungsvorgangen, wahrend die Fette unangegriffen bleiben. 
Bei Entfernung der Carotinoide greift der Sauerstoff dagegen die Doppelbindungen 
der ungesatt. Fettsiiureketten an. (Buli. Soc. Chim. biol. 17. 1614—29. Nov. 1935. 
Prag, Inst. f. Pflanzenphysiologie d. Univ.) H e y n s .
*  Laszló Havas, Ascorbinsaure (Vitamin C) und die Keimung und, das Wachstum von
Samen. Die Keimung wurde unter sterilen Bedingungen vorgenommen u. zu 40 bis 
50 Samen wahrend 12—13 Tagen insgesamt Zusatze von 4, 20, 95 oder 150 mg Ascorbin- 
tóuro vorgenommen. Bei 4 u. 20 mg trat bei Weizen keine Anregung der Keimung 
ein, jedoch eine Beschleunigung des Wachstums u. Langenzunahmo der Keimblatter 
um 25—30°/o mehr ais bei den Kontrollen, Mehrgewicht 25—30%. u. bis 50% bei don 
Wurzeln. Die hoheren Dosen wirkten hemmend. Bei Hafer waren die Wrkgg. geringer, 
bei Tomaten u. Paprika starker. Der C-Geh. der behandelten Pflanzen war nicht hoher 
ais bei den Kontrollen. (Naturę, London 136. 435. Sept. 1935. Tihany (Hung.), Biolog. 
Res. Inst.) SCHWAIBOLD.
*  F. A. F. C. W ent, Die Uniersuchungen uber Wachstum und Tropismen, die im  
botanischen Laboratorium der Unwersitdt Utrecht wahrend der letzten zehn Jahre durch- 
gefiihrt wurden. Zusammenfassung der botan. Arbeiten, die die Voraussetzung waren 
fiir Entdeckung u. Isolierung der Auxine (K ogl); Heteroauzin; Ursache u. Bedeutung 
der Tropismen. (Biol. Rev. Cambridge philos. Soc. 10. 187—207. 1935.) W estp h a l.

P.-E. Morhardt, Die Ergebnisse der Phytopharmakologie, und die Phytohormone. 
■^usammenstcllung yon Ergebnissen, die bei den Unterss. iiber Beeinflussung yon 
Pflanzen dureh tier. Stoffe (Serum, Blut, Urin, Hormone) erzielt worden sind. Da sich 
die Resultate der yerschiedenen Autoren haufig widersprechen, horrschen noch grofle 
Unklarheiten. Es wird auf die Bedeutung der Auxine fiir die Pflanzen hingewiesen, 
u. die Móglichkeit einer Vitaminwrkg. des Auxins auf den tier. Organismus diskutiert. 
Berucksichtigung der Literatur bis 1934. (Presse mćd. 43. 1959— 61. 4/12. 
1935.) _  ̂ In g e  Stoem er.
*  William C. Cooper, Die Beeinflussung der Wurzdbildung bei Stengelsetzlingen 
dureh Hormone. Der bisher fast ausschlieBlich an Erbsensetzlingen studierte EinfluB 
von /J-Indolylessigaaure auf die Wurzelbldg. wurde bei Stengelsetzlingen anderer 
Pflanzen experimentell gepriift. Reine synthet. /?-Indolylessigsaure wurde den Setz- 
hngen nach der Lanolin-Methode yon L a ib a c h  (vgl. hierzu C. 1 9 3 5 .1. 735) yerabfolgt, 
wobei etwa 10 mg einer Pastę aus 1 Teil Hormon u. 2000 Teilen reinem Lanolin an 
emem Ende des Setzlings nahe der Spitze, die zuvor von der Rinde befreit wurde, 
auf einer ldeinen Flachę aufgetragen wurden. Bei belaubten Setzlingen von einem 
^tircfca-Citronenbaum bewirkte das Hormon yermehrte Wurzelbldg., aber auch bei 
blattlosen Setzlingen entwickelten sich unter dem EinfluB des Hormons Wurzeln,

gegen bei den unbehandelten (blattlosen) Kontrollen nicht. Auch die mit Setzlingen 
L011 Lantana, Acalypha u. Tradescanłia unter yerschiedenen Bedingungen mit dem 
mormon durchgefuhrten Verss. zeitigten durchweg giinstige Ergebnisse. Es wird 

anaeh dureh die /S-Indolylessigsaure die Wurzelbldg. nicht nur bei Setzlingen, die auch 
. handelt Wurzeln schlagen, yermehrt, sondern sogar bei solchen, die gewóhnlich 

rSI! }^urze n̂ bilden, angeregt. (Plant Physiol. 10. 789—94. Okt. 1935. Division 
ot Fruit and Vegetable Crops and Diseases, Bureau of Plant Industry, U. S. Department 

ARńculture.) HlLDEBKANDT.
». Duśkoyś, tlber den Einflufi des Ermudungsagens des Froschmuskels avf das 

achstum der Weizenkeimlinge. Der wss. Auszug aus einem yor dem Trocknen er- 
t. ten Eroschmuskel iibte in 3,5%o>o- Lsg. einen stimulierenden Effekt auf die 
Mniung yon Weizen aus, der allerdings nur eine Woche andauerte. Kontrollsgg. waren

XVIH. 1, 153
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Extrakte aus nichtenniidetcr Muskulatur u. KNOP-Lsg. (Protoplasma 2 3 .  217—20. 
April 1935. Brno, CSR.) L o h m a n n .

Arthur Stoli, Zusammenhdnge zwischen der Chemie des Chlorophylls und seiner Funk- 
tion in der Photosynthese. Dborsicht. — Noch nicht yeroffentlicht ist, daB bei AusschluC 
yon Luft-02 das H-Atom am C in Stellung 10 der Chlorophyllformel beim Behchten von 
Chlorophyll (I) abwandert, wahrend es im Dunkeln stehen bleibt, wodurch dio Aktiyier- 
barkeit dieses H-Atoms durch Lichtstrahlen bcwiesen ist. — Vf. ist nicht mehr der 
Auffassung, daB 0 2 zur Einleitung der Photosynthese nótig ist. — Im AnschluB an 
die alte Ansicht, daB sich I im Chloroplasten an hochmol. Substanzen z. B. Proteinę 
gebunden findet, nimmt Vf. an, daB I nicht ais solches, sondem in Bindung mit einem 
kolloiden Trager ais hochaktiver „Symplex“ (W lL L S T A T T E E  u. R o h d e w a l d , C. 1 9 3 4 .
II. 973) in den Chloroplasten yorkommt u. wahlt dafiir in Analogio zum Hamoglobin 
die Bezeichnung Chloroplaslin. Erst durch dio Bindung an ein bestimmtes Kolloid, 
ais Chlorplastinsymplex, erlangt I die hohe Wirksamkeit u. wird damit zum spezif. 
„assimilator. Enzym". (Naturwiss. 2 4 .  53— 59. 24/1. 1936. Basel.) B e h r l e .

K6. Tierchem ie und -physiologie.
R. H. Luce und A. W. Pohl, Die Natur von in Amoben gefundenen Krystallen. 

Die in Amoben mit zunehmendem Alter der Kulturen immer hiiufiger auftrotenden 
doppelbrechonden Krystalle sind sechsseitige Tafelchen von rhomb. oder tetragonaler 
Symmetrie. Ais Brechungsindex wurde 1,668, ais E. 290° gefunden. Die Idontifi- 
zierung gelang weder chem. noch róntgenograph., trotzdem 15 000 Amoben ge- 
sammelt wurden. Die Krystalle bestehen wahrscheinlich aus Calciumchlorophospkat. 
(Science, New York. [N. S.] 8 2 .  595—96. 20/12. 1935. Rensselaer Polytechn. 
Inst.) H a l l e .

Oswaldo A. Costa, Die Verł>reilung des Zinks in Organismen und seine biologische 
Bedeutung. Ubersichtsreferat. (Boi. Ass. brasil. Pharmaceut. 1 6 .  267—74. 1935.) WlLLST.

Alan Ross und I. M. Rabinowitch, Der Kupfergehalt des Harns normaler Kinder. 
Der Kupfergeh. schwankt zwischen 0,04 u. 0,52 mg pro Liter bzw. 0,026 u. 0,62 mg 
in 24 Stdn. (vgl. C. 1 9 3 3 .  II. 2285). (J. biol. Chemistry 1 1 1 .  803—05. Nov. 1935. 
Montreal, Gen. Hosp.) B a e r t ic h .

Fritz Mutscheller, Ezperimentelle Untersuchung der Organe der Weibchen ton 
Bonellia tiridis, dereń Eztrakte vermdnnlichend wirken, auf das Vorkommen von Schwer- 
metallen, insbesondere von Kupfer. Durch B A L T Z E R  wurde nachgewiesen, daB im Riissel. 
extrakt u. auch im Darmestrakt von Bonellia viridis Stoffe vorhanden sind, dio eine 
Vermannlichung der indifferenten Laryen bewirken. H E R B S T  fand spiiter, daB ein 
Zusatz yon Cu-Spuren zu Seewasser eine ahnliche Wrkg. auf die indifferenten Larven 
ausiibt (25 y  in 100 ccm W.). Da die wirksame Substanz in den genannten Estrakten 
eiweiBfrei u. kochbestiindig ist, lag die Móglichkeit nahe, daB auch hier Cu die wirksame 
Substanz sein konne. Es wurden daher in dergleichen Extrakten Bestst. yon Cu u. 
ferner auch von Fe u. Mn nach der manometr. Methode von W a r b u r g  ausgefiihrt. 
Ausfiihrliche experimentelle Einzelheiten ygl. im Original. Es zeigte sich, daB dio Cu- 
Mengen in den einzelnen Organen ziemUch gleich sind, u. pro mg Trockensubstanz
0,33-10-4 mg Cu betragen. Bei einem Vergleich der zur Vermannliehung indifferenter 
Larven notwendigen Cu-Menge (0,22-10~2 mg Cu pro mg Trockensubstanz) mit den 
gefundenen Werten zeigt sich, daB letztere nicht ausreichend sind, u .  das K u p f e r  somit 
ais yermiinnlichende Substanz bei Bonellia viridis nicht in Frage k o m m t ;  das G leicue 
gilt fiir Mn u. Fe. Weitere Unterss. zeigten, daB der Cu-Geh. im Seewasser der gleicne 
war wie in den Organen, u .  somit auch keine Spcicherung des K u p f e r s  nachweisbar war. 
(Biol. Zbl. 5 5 .  615—25. 1935. Heidelberg, Physiol. Abt. d. K a is e r - W i l h e lm - I n s t ,  i. 
medizin. Forschung u .  Zoolog. Inst. d. Univ.) H e y n s .

Elsie W atchom  und Robert Alexander Mc Cance, Anorganische B csiandm e  
der Cerebrospinalliquors. IV. Kalium im Serum, Serumultrafiltrat und im Liqwr. 
(II. ygl. C. 1 9 3 2 .  II. 1798.) Das gesamte K  des Serums ist ultrafiltrabel. Ascites Dl.» 
Pleuraergiisse, hydroide FI. haben den gleichen K-Geh. wie das Serum, was sich aus 
der genannten Eig. erklart. Der K-Geh. des Liąuor cerebrospinalis ist immer klciner 
ais der des Serams; damit ist der Liquor nicht ais ein Ultrafiltrat des Serums a 
zusprechen. (Biochemieal J. 27. 1107—12. London, Kings Coli. Hosp- Biocnem.
Dep.) Op p e n h e im e r .

Otto Warburg und W alter Christian, Ober Nikotinsaureamid und 
Vff. beanspruchen fiir sich die Prioritat fiir die von R. K u h n  u. Y e t t e R (C.
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1040) mitgeteilte Isolierung von Nicotinsiiureamid aus Herzmuskol u. dio von R . K u h n ,  
R u d y  u. W a g n e r - J a u r e g g  (C. 19 3 4 . I. 563) bericlitete Gewinnung von Lumino- 
flayin aus Milch. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69 . 228. 8/1. 1936.) B e h r l e .

József Marek, Oszkar Wellmann und Laszló TJrbanyi, Weitere Untersuchungen 
iiber den chemischen Aufbau der Knochensalze. Gekiirzte Wiedergabe der C. 1935. II. 
2969 referierten Arbeit. (Math. nat. Anz. ung. Akad. Wiss. 53. 734—38. 1935. Budapest, 
Tierarztl. Hochsch. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) S a i l e r .
*  Jaromil Sladek, Ausgewahlte Kapitel aus der Biochemie. (Vgl. C. 1 9 3 5 . II. 3124.) 
Ubersiehtlichc Zusammenfassung iiber Hormone. (Ćasopis ćeskoslov. Lćkamictya 1 5 .  
212—15. 228—29. 252—53. 1935.) S c h o n f e l d .

Dorothy H. Andersen, Die Wirkung des Fressens und der Erschopfung auf die 
Hypophyse, Schilddriise, Nebenniere und Thymus bei der Jiatte. Nahrungsaufnahmo 
hatte keinen EinfluB auf das Gewicht der genannten endokrinen Driisen. Anstrengende 
Bewegung (besondere Apparatur) bewirkte schwache Hypertrophie der Nebenniere, die 
sich auch histolog. in einer Aufweitung der Rinde u. einer Zunahme des Lipoidgflh. der 
in den inneren Zonen gelegenen Zellen zu erkennen gibt. 40 Stdn. nach Beendigung der 
Anstrengung lieB sich eine Thymusatrophie feststellen; an Hypophyse u. Schilddruse 
zeigten sich keine Veriinderungen. (J. Physiology 85. 162—67. 26/10. 1935. New York 
City, Columbia Univ., College of Physicians and Surgeons, Departm. of Patlio- 
logy.) W e s t p h a l .

Alexander Partos, Geschlcclit und- Kórperzelle. I. Mitt. (Z. ges. exp. Med. 95- 
95—103. 1934.) W e s t p h a l .

AIexander Partos, Geschlechl und Kórperzelle. II. Mitt. Es werden weitere An- 
gaben iiber das Verh. des Blutkórperchenzuckers nach Phlorrhizingaben bei Kaninchen 
beiderlei Gesehlechts unter yerschicdenen Bedingungen gemacht. Bezuglich dor Einzel- 
heiten wird auf das Original yerwiesen. (Z. ges. exp. Med. 9 5 . 322—30. 1935.) W e s t p h .

Alexander Partos, Geschlecht und Kórperzelle. III. Mitt. Es tritt bei Ver- 
abreichung des heterologen Geschlechtshormons an n. Kaninchen beiderlei Gesehlechts 

, unter Phlorrhizinwrkg. im Verh. des Blutkórperchenzuckers nach etwa 10 Tagen eine 
Umstimmung ein, die ais Vermannliehung bzw. Verweibliehung gedeutet wird. Nach 
Kastration u. Zerstórung des Hypophysenyorderlappens bleibt diese Umstimmung 
aus. Bezuglich der SchluBfolgerungen wird auf das Original yerwiesen. (Z. ges. exp. Med. 
95. 331̂ —40. 1935. Nitra, Tschechoslowakei.) W e s t p h a l .

Eldon M. Boyd und C. Arthur Elden, Das Yerhdltnis der Fette zum Ostrin und 
Progestin im Corpus luteum der Sau. 100 Pfund Schweine-corpora lutea wurden nach 
ilirem ungefahren Alter sortiert u. dann der Geh. an Ostrin u. Progestin mit dem der 
gesamten Lipoide, der Gesamtfettsauren, des Gesamteholesterins, des yeresterten sowie 
des freien Cholesterins, der Phosphorlipoide u. der neutralen Eette yerglichen. Es 
zeigte sich, daB Anderung im Ostringeh. einer Anderung im Geh. an Pliosphorlipoiden 
parallel ging; die Konz. an Progestin iinderte sich umgekehrt wie die des freien Chole
sterins. Die anderen Lipoidwerte wiesen keine Beziehung zu dem Geh. an Hormonen 
auf. Die Follikelfl. enthielt 165 RE. Ostrin u. 78 mg Gesamtlipoido (meist neutrale 
Fette) in 100 ccm. (Endocrinology 19 . 599— 602. Sept./Okt. 1935. Rochester, New York. 
Uniy. of Rochester, School of Medicine and Dentistry, Departm. of Obstetrics and 
kynecology.) ' W e s t p h a l .

H. A. Shapiro und H. Zwarenstein, Ober die mit der inneren Selcrełion und dem 
Forlpflanzungszylclus verbundenen Stoffwechselanderungen bei Xenopus laevis. IV. Die 
>’ ykungen der Injelction ton Otarial- und Hypophysenexlraklen auf das Serumcalcium 
oet nortnalen, ovar- und hypopliysektomierten Kroten. (II. vgl. Zw a r e n s t e in , C. 1 9 3 3 .

1695.) N. u. oyarektomierten weiblichen Króten wurden Extrakte yon Oyarial- 
gewebe ohne Corpora lutea in den dorsalen Lymphsack injiziert, die Tiere nach 3 Stdn. 
getotet und der Ca-Geh. des Serums bestimmt. Es zeigte sich, daB bei n. Tieren der 
j-a-Bpiegel etwas erhoht wurde (durchschnittlich von 11,7 auf 12,8 mg/100 ccm); der 
l?n ovare^tOIiiierten Tieren gesenkte Ca-Spiegel wurde stark erhoht (yon 9,1 auf 
C ccm). Injektion von Antuitrin (1 ccm pro Tier) hob den emiedrigten
a-beh. des Serums hypophysektomierter Króten meist zum n. Wert, bei oyarek- 
nuerten Tieren zum n. Wert. Pituitrin hatte in Dosen von 0,5 bzw. 1 ccm bei den n., 

'ar- u. hypophysektomierten Tieren eine senkende Wirkung auf das Serum-Ca. Mit 
auf 1 'n U ccm einer 0,1 %ig. Lsg.) war kein Effekt festzustellen. Die hormonartig 

n Ca-Stoffwechsel wirkenden Prinzipien werden weder mit Ostrin oder Corpus
153*
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luteum-Hormon, noch mit dem gonadotropen Faktor fur ident. gehalten. (J. exp. 
Biology 11 . 267—72. Capo Town, Univ., Departm. of Physiology.) W e s t p h a l .

Lorenzo Gioglia, Honnone des Schwangerenhams und Cholesterinamie. Die Be- 
einflussung des Blutcholesterinspiegels der Vers.-Tiere nach Injektion von Sehwangeren- 
harn wird mit dem Geh. des Harnes an Follikelhormon in den verschiedenen Stadien 
der Schwangerschaft erklart. Mit Harn der ersten Schwangersehaftsmonate findet man 
nur eine geringe Erhohung des Blutcholesterins. Diese wird starker, wenn man durch 
Ausschiittelung mit A. das Follikelhormon aus dem Harn entfernt. Mit dem A.-Auszug 
aus Harnen spaterer Schwangerschaftsmonate erzielt man Hypocholesterinamie, ent- 
sprechend dem hoheren Follikulingeh. Verss. an infantilen Kaninchen. (Boli. Soc. ital. 
Biol. sperim. 1 0 . 890—92. Okt. 1935. Cagliari, R. Unrv., Physiol. Inst.) Ge h r k e .

S. Charles Freed, I. Arthur Mirsky und Samuel Soskin, Methode zur Ab
scheidung ostrogener Substanz aus Harn mittels W olframsaure. Harn wird mit 50°/oig. 
Natriumwolframat (pro Liter 50 ccm) versetzt, die Mischung kongosauer gemacht 
u. darfiuf langsam mit 3,3-n. H2S 04 versetzt, wobei sich ein Nd. abscheidet. Dieser 
•wird durch Zentrifugieren von der Fl. getrennt u. bei Zimmertemp. oder unter ge- 
lindem Erwarmen mit einem A.-A.-Gemisch (3:1) extrahiert. Mit Hilfe der Methode 
gelingt es, geringe Mengen ostrogener Substanz aus Harn quantitativ abzuscheiden. 
(J. biol. Chemistry 1 1 2 . 143— 47. Dez. 1935. Chicago, Department of Metabolism and 
Endocrinology, Michael Reese Hospital.) HlLDEBRANDT.

E. Preissecker, Hormone in ihrer Beziehung zur Frauenheilkunde. Zusammen- 
fassender Uborblick iiber die klin. Anwendung der weibliehen Sesualhormone. (Wien. 
klin. Wsehr. 48. 1259—62. 11/10. 1935. Wien.) W e s t p h a l .

Morton S. Biskind, Ktiufliche Hormonpraparate. Zusammenfassende Besprechung 
uber 32 Arbeiten yerschiedener Vff. iiber die Physiologie u. Therapie mit den verschie- 
denen Hormonen, die im Auftrage des „Council on Pharmacy and Chemistry“ ver- 
offentlicht wurden. Den Arzten wird geraten, sich nicht auf die Einfuhrungsprospekte 
der herstellenden Firmen zu yerlassen, dereń Angaben durch die Priifung durch den 
Council oft ais nicht restlos zutreffend naehgewiesen wurden. (J. Amer. med. Ass. 105. 
667—76. 1935. Chicago.) G e h r k e .

E. Stockl, Wirkuną der Iłóntgenstrahlen auf den Hypophyscmorderlappen. Dio 
Róntgenstrahleneinw. auf den HypophysenvorderIappen lafit 3 Stufen der Gewebs- 
schadigung erkennen: Entfarbung der chromaffinen Zellen, Atrophieerscheinungen im 
Kem u. Protoplasma u. volle Nekrose der bestrahlten Gewebe. Die eosinophilen 
Zellen zeigen gróBte Empfindlichkeit. Der Hypophyscnvorderlappen ist gegen 
Rontgenstrahlen sehr widerstandsfahig. Hormonpriifungen im Harn bestrahlter 
Kaninehen waren negatiy. Bei Frauen wurde positiver Hormon-A-Test nach Hypo- 
physenbestrahlung gefunden. Das Hormon A, das bei Frauen nach Hypophysen- 
bestrahlung u. bei malignen Tumoren auftritt, wird ais das eigentliche Hormon des 
Ilypophysenyorderlappens betrachtet. (Poznańsk. Towarzystwo przyjaciół Nauk. 
Prace Komis, lekarsk. 5. Nr. 1. 1— 134. 1935.) S c h o n f e l d .

Gunnar Agren, Die cyclischen Veranderungen im Leberglykogen von Ratten nach 
Nebennierenexstirpation. Bei Ratten kónnen nach Nebennierenesstirpation die period. 
Veriinderungen im Glykogengeh. der Leber nieht naehgewiesen werden. (Biochem. Z.
2 8 1 . 367—69. 2/11. 1935. Stoekholm, Physiol.-chem. Abt. des Karolin. Inst.) SCHUCH.

Fitosi Watanabe, Ober die epinephrinsekretionsfordernde Wirkung des Physo- 
stigmins. Die Epinephrinmenge (Nebennierenblut von Hunden) wurde mittels des 
Kaninchendarmstiickverf. u . der paradosen Katzenpupillenrk. abgeschatzt. Physo- 
stigmin in subeutanen Dosen von 1 oder 0,5 mg pro kg ruft eine M ehrsekretion des 
Epinephrins hervor, die etwa 2 Stdn. andauert u . maximal etwa das 3—8-faehe des 
urspriinglichen Wertes ausmaeht. Gleichzeitig erhóht sich aueh die Blutzuckerkonz. 
(Tohoku J. exp. Med. 27. 404—12. 31/10. 1935. Sendai, Tohoku Reichs-Univ., Physiol.
Inst. [Orig.: dtsch.]) ScHWAIBOLD.

W alter Kaisinger, Andert sich die chronazimetrisćhe Erregbarkeit des Sarłonus 
normaler und nebennierenloser Frosche bei Einwirkung des Nebennierenrindenhorinons . 
Durch Baden des curaresierten Froschsartorius in einer Ernulsion von 0,01 2o,0 mg- /o 
des Nebennierenrindenhormons B in Ringer wird keine Anderung der chroniasme • 
Erregbarkeit des Muskels herbeigefiihrt. (Z. Biol. 96 (N. F. 78). 529—34. 15/10. 
Marburg, Physiol. Inst. d. Univ.) W estpha .

G. Scoz, Die Wirkung des Thyrozin auf die Amylasen, Lipasen undaas^Iryp* 
des Pankreas. (Boli. Soc. ital. Biol. sperim. 9. 971—73. — C. 1 9 3 6 .1. 1447.) trEHR
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G . Scoz und P. L. Marangoni, Die Wirkung von Thyrozin ayfdie Knochenphospha- 
tase bei Ralten. Ratten von 30 g Anfangsgewicht erhielten 5 Wockcn lang wochentlich
1 Injektion von 0,5 mg Thyroxin. Dann wurden sie getótet u. die Knoehenphospłiatase 
nach R o b i s o n  bestimmt. Die Werte lagen bei den bchandelten Tieren um etwa 1/3 
hoher ais bei den Kontrollen. Vff. erblicken darin eine Sttitze fiir die Theorie der Be- 
einflussung der Knochenentw. durch die Schilddruse. (Boli. Soc. ital. Biol. sperim. 9. 
969—71. 1934. Mailand, R. Univ., Physiol. Inst.) G e h r k e .

G. SCOZ und P. L. Marangoni, Die Wirkung von Thyroxin auf das Phosphatase- 
vermogen des Plasinas bei Hunden. Nach einmaliger Injektion yon 2—5 mg, je nach 
Gewicht der Tiere, steigt sowohl bei erwachsenen, wie bei jungen Hunden, der Phos- 
phatasewert des Blutplasmas betrachtlich an. Das Maximum wird etwa am 2. Tage 
nach der Injektion erreicht u. betragt das 3—4-fache des Ausgangswertes. (Boli. Soc. 
ital. sperim. 9. 973—76. 1934. Mailand, R. Uniy., Physiol. Inst.) G e h r k e .

Roger J. W illiam s und Bert E. Christensen, Ein „ Wuchsstoff“. Bei einer,tiefen 
Hautyerletzung wurde ein Mikroorganismus isoliert, der leicht zu handhaben ist, ais 
Nahrstoff neben den fiir Hefekulturen ublichen einige Aminosiiuren benotigt u. in 
seinem Wachstum besonders durch Pantothensaure u. krystallisiertes Vitamin B 
stimuliert wird. Zur Erzielung rapiden Waclistums muB jedoch noch eine andere 
wasserlosliche Substanz zugesetzt werden, die besonders in Leber, Leberextrakt 
Nr. 343 ( E l i  L i l l y ) ,  Kohl u. Alfalfa, in geringerem MaBe auch in Milch yorhanden 
ist. Es wird angenommen, daB dieser „Wuchsstoff11 eine Wrkg. sowohl auf hóhere 
Tiere ais auch auf den aufgefundenen Mikroorganismus entfaltet. Der stimulierende 
Stoff laBt sich von EiweiBsubstanzen abtrennen; er wurde so angereichert, daB sich 
ein Teil noch in 10 Mili. Teilen des Kulturmediums nacliweisen lieB. Die ersten Stufen 
der Anreicherung glichen den von K u h n  bei der Darst. des Lactoflayins angewendeten; 
im Gegensatz zu Lactoflavin bleibt die physiol. Wrkg. des neuen Eaktors bei langer 
Lichtbestrahlung prakt. unveriindert erhalten. Verwendung von reinem krystalli- 
siertem Lactoflayin ( K u h n )  an Stelle des Rohmaterials im physiol. Vers. gab negative 
Resultate; jedoch kann die Beteiligung des Lactoflayins an der Rk. noch nicht siclier 
ausgeschlossen werden. In Dbereinstimmung nut ahnlichen Befunden yon BOOHER 
wird angenommen, daB bei den letzten Stufen der Lactoflayinreinigung Anteile ver- 
worfen werden, die (wenigstens auf gewisse niedrige Organismen) wirksam sind. Dio 
neue Substanz ist sehr stabil; im Autoklaven bei 20 Pfund Druck wird sie in 3-n. oder 
sogar 5-n. H2S04 oder in 2-n. Ba(OH)2-Lsg. nur teilweise zerstórt. (Science, New- 
York [N. S.] 82. 178. 1935. CorvaUis, Oregon, State Agricultural College.) W e s t p h a l .

Lorant Sas, Uber den Einfluf) der Eiweiffbdastung auf die Stickstoffkomponentem 
des Blutes beim Rundę. Bei EiweiBbelastung nehmen dio Reststickstoff(I)- u. Ham- 
st-offstickstoff(II)-werto stark zu, wobei die Erhohung des I durch Zunahme des II 
yerursacht wird. Die Residualstickstoff(III)- u. II-Kurye yerlaufen anfangs parallel, 
im weiteren Verlauf weichen sie jedoch ab. Der Polypeptid-N zeigt keine charakterist. 
yeranderung. Bei N-frei ernahrten Tieren yermindert sich der II bedeutend, der I 
bleibt infolge Erhohung des III unyerandert. (Biochem. Z. 2 8 2 . 308—15. 21/11. 1935. 
Budapest, Univ:, Physiol.-chem. Inst.) S c h u c h a r d t .

Hans Otto Hettche, Die Wirkung von Felłsauresalzen auf Erythrocyten und 
uaklerien. Die hamolyt. Eahigkeit bei einer Reihe untersuchter Eettsauren steigt an 
mit der Zahl der C-Atonie. Am starksten wirksam sind ungesatt. Sauren u. in bezug 
wf SchneUigkeit der Hamolyso wirkt die Linolensdure am starksten. Dio Geschwindig- 
keit der hamolyt. Rk. nimmt mit der Zahl der Doppelbindungen zu, dagegen ist das 

™- der Oberflachenspannung ohne Bedeutung. Die bakterieide Wrkg. der Fett- 
“,aui*n eretreckt sich nur auf grampositiye Keime; gepruft wurden Staphylokokken. 
Auch hier sind dic Salzo der ungesatt. Fettsauren am starksten wirksam u. dio Kórper 
Mit den meisten Doppelbindungen (Linolensaure) sind wiederum die wirksamsten.

^wlensaure (mit 3 Doppelbindungen) ist 4-mal starker wirksam ais Linólsdure 
J?1 “Doppelbindungen) u. 20-mal starker wirksam ais Olsdure (mit 1 Doppelbindung).
I • Immunitatsforschg. exp. Therap. 83 . 506—11. 2/11. 1935. Konigsberg, Hyg.

j ,  SCHNITZER.
Y | 0Z®̂ Heller, Uber den Hamsduregehalł der menschlichen Blutkorperchen. Im 

rgieich zur Glucoso diffundiert die Harnsaure yiel langsamer aus den Blutkorperchen. 
d ' pjven<ilmg 0,9°/oig- NaCl-Lsg. ist dieser TJnterschied noch ausgepragter. Auch aus 
Gli 5?  diffundiert die Harnsaure in Blutkorperchen viel langsamer hinein ais 

cose. Fiir dio FoLlNSche Methode der EnteiweiBung des Yollblutes ohne Hamolyse
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ist dieses Verh. ohne Bedeutung, da beim AnsiŁuern mit ł/3-n. H2SO., die Hamsaure- 
yerteilung gleichmiiBig wird. — Der Hamsauregeh. der Blutkórperclien betragt im 
menschlichen Venenblut gegen 55% desjenigen im Plasrna. (Bioolaem. Z. 279. 149—56. 
1935. Lwów, Hygien. Inst., Univ.) S c h u c h a r d t .

Anders Gronwall, Ober die Verteilung der Isoagglutinine in durch Elcktrophorese 
fraktioniertem Blutserum. Mensebenserum (Blutgruppc o) wurde mit einer friiher 
benutzten Methode ( G r o n w a l l ,  Kungl. Fysiogr. Sallsk. i. Lund Fórh. 5 [1935]. 13) 
weit getriebener Elektrophorese unterworfen. In den versckiedenen Fraktionen wurde 
der Agglutinintiter, der Protein-N-Geh. u. die Fiillbarkeit mit Ammonsulfat bestimmt. 
Die Isoagglutinine a u .f i finden sieli liomogen yerteilt in einer oder zwei der bei 30%ig. 
Sattigung mit Ammonsulfat fallbaren Fraktionen, u. zwar in denselben. (Biochem. Z.
282. 257—62. 21/11. 1935. Lund, Univ., Med.-chem. Inst.) S c h u c h a r d t .

F. COSSU, Die Wirkung der Ultraniólettbestrahlung auf die Oberflachenspannung 
von Losungen von Serumalbumin. Die Kurye der Oberflachenspannung ais Funktion 
der pn von ultraviolett bestrahlten Serumalbuminlsgg. yon pH =  1,4—8,6 zeigt ein 
Maximum am isoelektr. Punkt u. ein weiteres in der sauren Zone, wahrend bei niclit- 
bestrahlten Lsgg. am isoelektr. Punkt ein Minimum liegt. Dalier sind die bestrahlten 
Lsgg. am isoelektr. Punkt wenig bestandig u. ersclieincn leicht getriibt. (Boli. Soc. 
ital. Biol. sperim. 10. 973—75. Okt. 1935. Sassari, R. Univ., Physiol. Inst.) G e h r k e .

M. Chatron, Der Ham-pii. —' Gegenseitige Einfliisse der yersćhiedenen Faktoren, 
die seine normalen und patliologischen Veranderungen bedingen. 'Obersicht. Einzellieiten 
u. Folgerungen im Original. (J. Pharmac. Chim. [8] 22 (127). 515—28.1/12.1935.) Deg.

C. J. Weber, Isólierung von Olykocyamin aus Hani. Vf. isoliert aus dem Harn 
von Patienten, die an pseudohypertroph. Muskelbildungstrophie litten u. tiigliche Gaben 
von Glycin empfingen, Glykocyamin =  Guanidylessigsaure. Technik: Extraktion mit 
L l o y d t s  Reagens, wiederholte Fallung mit Phosphorwolframsaure, Abscheidung ais 
Pikrat vom F. 200,6°. Testierung der Anreicherung durch Rk. nach SAKAGUCHI 
(Unterschicd yon Kreatin, Kreatinin); Identifizierung durch Misch-F. der Pikrate u. 
C/H/N-Analyse des Spaltprod. Da unter den Bedingungen der Aufarbeitung keine Bldg- 
von Glykocyamin stattfindet, muB es auch dem yerabreichten Glycin gebildet sein. 
Bei den behandelten Patienten steigt die Menge der nach SAKAGUCHI positiy reagieren- 
den Substanzen um 60%; 23—33% davon werden ais Glykocyaminpikrat isoliert. Von 
270 g yerabreichten Glycins werden ca. 220 mg ais Pikrat gefaCt. Das Vork. des Glyko- 
cyamins ist interessant wegen seiner Beziehung zu Kreatin u. Kreatinin. (Proc. Soc. 
exp. Biol. Med. 32. 172—74. 1934. Kansas, Univ., Scliool of Medecine, Departm. of 
Intemal Medecine.) DANNENBAUJI.

L. L. Madsen, C. M. Me Cay und L. A. Maynard, unter Mitarbcit yon George 
K. Davis und I. C. Woodward, Ober synthetische Futtergemische fiir Pflanzenfresser, 
mit besonderer Beriicksichtigung der Oiflwirkung von Lehertran. (Vgl. C. 1935. II. 75.) 
Verss. mit yerschiedenartigen kiinstlichen Futtergemischen (ohne Heu oder Korner- 
prodd.) an Meerscliweinchen, Kaninchen, Ziegen u. Schafen. Es wurde ein Gemisch 
fostgestellt, bei dem Schafe 480 Tago n. Waehstum zeigten, ebenso Ziegen (580 Tage). 
Bei Meerschweinchen u. Kaninchen traten Paralyse mit Muskeldegeneration auf, 
ebenso auch Loberyerfettung. Diese Erscheinungen waren am deuthchsten bei Zu- 
satzen von Lebertran, aber auch bei Fehlen von Tran feststellbar. Bei Ziegen auf 
Weide wirkten 0,7 g Lebetran pro kg Kórpergewicht taglich in 93 Tagen tódlich, bei
0,35 g in 226 Tagen; bei 0,1 g traten keine Schadigungen auf, wohl aber bei Zusatz 
zu synthet. Nahrung. Lebertran soli demnack bei Pflanzenfressern nur in kleinsten 
Dosen yerabreieht werden. Bei Ziegen u. Schafen wurde auch ein B-Bedarf festgestcllt 
u. nachgewiesen, daB durch Zulage gróBerer Hefemengen die Schadigungen durch 
Lebertran bei synthet. Futtergemischen yerringert werden. (United States Dep. Agric. 
Off. oxp. Stat. New York. Mem. 178. 49 Seitcn. 1935.) Schwaibold.

Imogene P. Earle, Ober den Einflup der Aufnahme von Colostrum auf die Protemc 
der Blutsera junger Fohlen, Zicklein, Lammer und Schweine. In den Sera der neu- 
geborenen Tiere fehlte Euglobulin, Pseudoglobulin fand sich nur in Spuren. Bei kunst- 
licher Aufzucht (ohne Colostrum) trat keine oder eine geringfiigige Zunahme des Seruin- 
globulins ein. Bei Zufuhr von Colostrum stieg innerhalb 24 Stdn. nach der Ge bur 
der gesamte Serum-N erheblich infolge Zunahme an Euglobulin u. Pseudoglobulin 1, 
diese Fraktionen sinken dann wieder. Die Resorption an Euglobulin u. P seudoglobuhn  
entaprach der zugefiihrten Menge an Colostrumglobulin. (J. agric. Res. 51. 4(9 
1935. Washington, U. S. Dep. Agric.) SCHWAIBOLD.
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F. J. Stare, Die Darstellung und der ~Nahrwert von Hepatoflavin. (Vgl. C. 1936.
I. 3563.) Die Isolierung yon Flayin wird yereinfacht: Lober wird mit h. W. beliandelt 
u. das Filtrat mit HC1 u. Fullererde versetzt; vom Adsorbat wird dekantiert u. dieses 
mit einem Gemisch von Pyridin, Methylalkohol, Essigsaure u. W. eluiert. Nach Ein- 
engen im Vakuum wird eine 75%ig. alkoh. Lsg. hergestellt, der Nd. entfernt, h. gesatt. 
Ba(OH)2-Lsg. bis zu yollstandiger Fallung zugesetzt u. der isolierte Nd. mit verd. 
H2S 0 4 zersetzt. Eine Fallung mit AgN03 wird entfernt, eine weitere Ag-Fallung nach 
Zusatz yon NH3 (ph =  3— 4) auf Pliotoflavin yerarbeitet u. aus einer dritten Fallung 
bei pn =  etwa 7 nach fraktionierter Umfiillung Hepatoflavin erhalten. Dieses Flayin 
bewirkte bei B2-Mangelnahrung (Ratte, Huhn) keinen Schutz gegen Dermatitis. Durch 
eine andere in Leber enthaltene Substanz unbekannter Art wird die Erkrankung ver- 
hindert. Diese u. das Flavin sind fiir das Wachstum nótig. (J. biol. Chemistry 111. 
567— 75. Nov. 1935. St. Louis, Univ. Scliool Med.) S c h w a i b o l d .

Albert G. H ogan und Luther R. Richardson, Differenzierung des antidermatiti- 
schen Fakłors. (Vgl. C. 1935. I. 98.) Kombinierte Verss. ergaben, daB Weizenkeimol 
Dermatitis heilt, jedoch Kahlheit nicht bohebt. Flayinpriiparate haben eine entgegen- 
gesetzte Wrkg. Durch ultrayiolette Bestrahlung werden also mindestens zwei Vitamine 
zerstort: Flavin u. ein noch nicht identifizierter antidermatit. Faktor. Letzterer 
wird durch Einw. yon sichtbarem Liclit nicht zerstort. (Science, New York. [N. S.] 83- 
17—18. 3/1. 1936. Missouri Univ., Dep. Agric. Chem.) S c h w a i b o l d .

Geoffrey B oum e, Mitochondria, Golgi-Apparat und Vitamine. In Mitochondrium 
u. Golgiapp. der Zellen yerschiedener Gewebe konnte Vitamin C nachgewiesen werden, 
in ersterem auch Glutathion u. Vitamin A. Es erscheinen zwei Gruppen von Mito
chondria gekennzeichnet, solche mit bzw. ohne VitaminC; letztere zeigen eine Zus., 
die sio ais Respirationszentrum in Frage kommen lassen; sie werden ais aufgebaut 
betrachtet aus einer lipoiden Rindc, enthaltend Vitamin A (u. Carotinoide) u. einer wasser- 
reichen Phase mit Vitamin C u. Glutathion, das Ganze ein Oxydored.-System. (Austral. 
J. exp. Biol. med. Sci. 13. 239—49. 16/12. 1935. Canberra, Inst. Anatomy.) S c h w a ib .

Sadayuki Hamano, Physiologisch wirksame, kryslallisierte Ester von Vitamin A. 
(Vgl. C. 1935. I. 1730.) Der durch Einw. von fi-Napldhoyltftlorid auf Vitamin-A- 
Konzentrate (Biosterin) erhaltene krystallisierte Ester hat eine biol. Aktivitat von 
7200 C. L. O.-Einheiten (CARR-PRICE-Test). Der Ester bewirkt n. Wachstum bei 
Albinoratten u. heilt Xerophthalmie. Durch alkoh. KOH tritt leicht Spaltung in 
P-Naphłhcesdure u. Vitamin A (C20H 300 )  ein.

V e r s u c h e .  9 g  Vitamin-A-Konzentrat (6000 C. L. O. E.) in 30 ccm wasser- 
freiem Pyridin 30 Min. lang mit Lsg. yon /?-Naphthoesaurechlorid in Bzl. im C02-Strom 
erwarmen. Der gereinigte A.-Extrakt hinterlaCt einen yiscosen Riickstand, der in 
Aceton bei —40 bis — 80° krystallin erstarrt. Umkrystallisation aus Aceton oder A. 
®3iH3(!0 2, rhomb. Krystalle (Abbildung s. Original), F. 76°, unl. in PAe., wl. in Methanol,
11- in A., Aceton u. Bzl. 10%ig. alkoh. KOH fiillt das Na-Salz der ^-Naphthoesaure 
(freie Saure: CuH80 2, F. 183°); aus dem Filtrat wird reines VitaminA (C20H300) ais 
rotlichgelbes 01 isoliert (Wachstumskuryen des Vitamins u. Esters s. Original). Im 
Anliang wird die analoge Darst. eines biol. wirksamen Esters mit Anthrachinon-f)-carbon- 
siiure [C^HjjOa, gelbe Platten (Abbildung s. Original), F. 124°] beschrieben. (Sci. Pap. 
Inst. physic. chem. Res. 28. 69—73. 1935. Tokio, Inst. of Phys. and Chem. Res. [Orig.: 
engl.]) V e t t e r .

Bertha Bisbey und H. C. Sherman, Versuche iiber die Extraktion und Siabilitat 
wn Vitamin B (Bx) und’Lacioflavin. Durch Extraktion von Milchpulyer mit lc. 80%ig- 
A- (unter yolligem LuftausschluB) wird prakt. das gesamte Vitamin B l erfaBt (nicht mit 
«>sol. A.), Zusatz yon l° /0 Eg. hat keinen EinfluB auf die Extraktionsgeschwindigkeit. 
Das Flamn des Milchpulyers geht nicht yollstandig in die 80%ig. alkoh. Extrakte, Saure- 
zusatz ist ebenfalls wirkungslos. (Rattenwachstumskuryen s. Original). (J. biol. 
Chemistry 112. 415— 20. Dez. 1935. New York, Columbia Uniy., Dep. of Chem.) V e t t e r .

Wendell H. Griffith, Wachstumsversuche. III. B- und G-Avitaminose bei Ratten 
nach Entfemung des Blinddarmes. (II. ygl. C. 1933. I. 3591.) Der Eingriff war fiir 
JJtrtigstens 100 Tage ohne nachteilige Wrkg. auf das Wachstum. Es zeigte sich auch 
tein EinfluB auf die Wrkgg. von B-, C- oder G-Mangel in der Nahrung. Die yerlangerte 
Uberlebenszeit bei jungen Ratten mit G-Mangel ist also nicht durch Zufuhr aus dem 
'-;oecum bedingt. Falls die genannten Vitamine durch Mikroorganismen des Coecums 
synthetisiert werden, so werden sie jedenfalls yon der Ratte nicht ausgcnutzt auBer
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bei Coprophagie. (J. Nutrit. 10. 667—74. Dez. 1935. St. Louis, Univ. School Med., 
Dep. Biol. Cbem.) S c h w a i b o l d .

W endell H. Griffith, Wachstumsversuche. IV. Der Viłamin-B- und -G-Gehall 
der Gewebe von normalen und Versuchsratten. Bei einer B-Mangelnahrung verlieren 
die Gewebe raseh das urspriinglich vorhandene Vitamin B (Fiitterungsyerss. mit 
entspreehenden Geweben an Ratten). Eine entsprechende Abnahme des G-Geh. trat 
nicht ein; die verlangerte Uberlebenszeit bei G-Mangel ist demnach auf G-Retention 
zuruckzufiihren. (J. Nutrit. 10. 675— 82. Dez. 1935.) S c h w a i b o l d .

Saburo Ugami, Histologische Veranderungen in hamatopoetischen Organen von 
Vilamin-B2-{G)-Mangdratten. Unterss. an Tieren mit entspreehenden auCeren Er- 
scheinungen ergaben Riickbldg. der allgemeinen Zellstruktur des Knochenmarks, 
Riickbldg. des lymphoiden Gewebes der Slilz, besonders der Follikel, u. Veródungen 
in den Lymphknoten. Es scheint sich um eine allgemeine Gewebsatrophie zu handeln. 
(Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 28 . 161—70. Dez. 1935. [Orig.: engl.]) S c h w a ib .

H. S .W ilgus jr., L. C. Norris und G. F. Heuser, Die rdalive Wirksamkeit 
der Proteine und der relaiwe Vitamin-6 -Gehalt von gewohnlich bei Huhnerfutter ver- 
wendeten Proteinzulagen. In Futterungsverss. an Hiihnem wurde die Proteinwirksam- 
keit (im Vergleich zu Casein) u. die G-Wirksamkeit (im Vergleich zu getrockneter 
Schwoineleber) yerschiedener Prodd. bestimmt. Die Proteinwirksamkeit (Casein =  100) 
war bei Fischmehl (im Vakuum getrocknet) 104, Trockenmagermilch 100, Sardincn- 
fisehmehl 98, Sojamehl 88, Fleischabfalle 77, Maisglutenmehl 61 usw. Die G-Wirk- 
samkeit war ahnlich abgestuft. Diese Befunde u. weitere Beobachtungen zeigten, daB 
die Wachstumswrkg. dieser Prodd. auf der Wertigkeit der Proteine u. dem G-Geh. 
beruht, wobei die Art der Herst. noch eine erhebliche Rolle spielt. (J. agric. Res. 51- 
383—99. 1/9. 1935. New York, Comell Univ., Agric. Exp. Stat.) S c h w a i b o l d .

Emilio Martini, Die photodynamische Wirhing der Flamne auf Ascorbinsaure. 
Boi der Belichtung von Lsgg. von Ascorbinsaure tritt ein Sturz des Oxydoreduktions- 
potcntials ein. Fluorescierende Farbstoffe wirken photodynam. beschleunigend. Ais 
solehe Farbstoffe erwiesen sich die Flavine aus Milch u. Eiklar. Aus dem gleichzeitigen 
Vork. der Ascorbinsaure u. der Flavine im Auge schlieBt Vf. auf die Mitwrkg. dieser 
photodynam. Rk. beim Sehakt. (Boli. Soc. ital. Biol. sperim. 9- 1235—37. 1934. Genua, 
Univ., Physiol. Inst.) G e h k k e .

G. Mourię[uand, P. Sedallian und A. Coeur, Diplitherieintoxikation und die 
Ascorbinsaure der Nebennieren. Verss. an Kaninchen ergaben Verarmung der Neben- 
nieren an Ascorbinsaure wie an Adrenalin; die Verarmung an Ascorbinsaure kann 
dureh entsprechende Dosen von Vitamin C verhindert werden. Adrenalin sollte dem
nach zusammen mit Ascorbinsauro zur Behandlung soleher Intoxikationen angewendet 
werden. (Presse mćd. 43- 2113. 28/12. 1935.) S c h w a i b o l d .

Gustaf Fr. Góthlin, Biologisclie Bestimmung des GeJialtes an Anliskorbulmtamin 
(Vitam inC ; Ascorbinsaure) bei den 12 wichligslen schwedischen Apfelsorten. Die an- 
gewandte biol. Methodik wird beschrieben (Grundkost, Obduktion der Versuchstiere, 
Rontgenunters. der Brustplatte, mkr. Unters. der Backenzahne). Der hochste Vitamm- 
geh. wrirde bei der Sorte Bramley's Seedling gefunden (>  22 mg Ascorbinsaure pro 
100 g Apfel). Betreffs der Einzelergebnisse muB auf das Original verwiesen werden. 
(Kung. Landtbruks-Akad. Handl. 74. 884—962. 1935. Uppsala, Univ.) W i l l s t a e d t .

W . King W ilson, Das Vorkommen ion Rachitis bei Kaninchen. Bei Anwendung 
intensiver Fortpflanzungsmethoden wurde bei „Rex“-Kaninchen der dritten Generation 
bei etwa 1% der Tiere schwere JliBbldg. der Vorderbeine festgestellt, ahnlich schwerer 
Rachitis. Eine Unters. uber das Vorliegen einer erblichen Veranlagung konnte nicht 
durehgefiihrt werden, da derart rachit. Tiere sich nicht fortpflanzten. (Naturę, London 
136. 434. Sept. 1935. Newport, Nat. Inst. Poultry Husbandry.) S c h w a i b o l d .

D . Romoli-Venturi und A. Pugliese, Chemisćhe Konstitution und biologisclie 
Eigenschaften der komplezen Lipoide der Karotte. I. Aus dem Lipoidextrakt der K arotte  
konnte Vf. isolieren: 1. Ein Phosphorlipoid, welches die Rk. der Vitamine A u. D gibt, 
u. welches in organ. Bindung P, Ca u. N  enthalt. Die mógliche Struktur dieses Kórpers 
wird diskutiert. 2. Reines Carotin. 3. Einen Vitaminkomplex, der frei von C a r o t i n  ist
u. die Eigg. des Vitamins A besitzt. 4. Einen carotinfreien Vitaminkomplex, der die 
Eigg. des Vitamins D besitzt. 5. In allen diesen Komplexen einen Stoff mit der \v rk .̂ 
des Vitamins D. Der Stoff 3 mit den allgemeinen physikal.-chem. Eigg. des Vitamins A 
ist bis zur Dosis von 19,5y  in der Lage, bei unter A- u. D-Mangel gehaltenen Ratten aie 
Skelettentw. u. die Bldg. einer Fettreserve zu fordem. Bei jungen Ratten unter D-Mange
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wirkt er auch typ. antirachit., u. yerkindert die Skelettdeformation u. die Stórungen 
der Knochenbldg. (Biochim. Terap. sperim. 22. 421—57. 1935. Mailand, Univ., 
Veterinarmedizin. Fakultat, Inst. f. Tierphysiologie.) G e h r k e .

Lawrenee L. Lachat und Leroy S. Paliner, Ein Vergleich der rachilogenen Eigen- 
schafłen von Hafer und Mais. Es wurde nachgcwiesen, daB Extrakte (HCI) aus Hafer 
(nach Reinigung u. Entfernung von NaCl) bei Zusatz zu maBig racliit. wirkenden 
Futtergemisehen rachitogene Eigg. zeigen, bei Zusatz zu stark rachit. wirkenden Ge- 
mischen jedoch nicht. Hafer u. Gelbmais wirken bei Ratte u. Huhn rachitogen, be- 
sonders bei letzterem; Hafer wirkt mehr mit einer nur leicht rachitogenen Futtermischung 
oder geringen Empfindlichkeit der Vers.-Tiere. Bei solchen Verss. ist besonders der 
Grad der Rachitis zu beriicksichtigen, den die Grundnahrung hervorzubringen vermag. 
(J. Nutrit. 10. 565—77. 10/11. 1935. St. Paul, Univ., Div. Agric. Biochem.) S c h w a i b .

Robert W . Haman und Harry Steenbock, Die verschiedene antirachitische Wirk- 
samke.it von Vitamin-D-Milcharten. In Verss. an Hiihnem (Unters. der Knochen) 
erwiesen sich bestrahlte Milcb, Lebertran u. bestrahltes Cholesterin ais gleich wirksam 
bezogen auf die Einheit yon Vitamin D. Hefemilch (Milch von Kiihen mit Zulagen 
an bestrahlter Hefe) zeigte nur Vio dieser Wirksamkeit; die Unterschiede sind bedingt 
durch yerschiedene Wirksamkeit des Milchfettes. Milch beeinfluBt die Wrkg. von 
zugesetztem Yitamin D nicht. Das Huhn scheint nicht mehr ais die Ratte geeignet 
zur Best. der Wirksamkeit yerschiedener D-Praparate fur den Menschen. (J. Nutrit. 10. 
653— 66. Dez. 1935. Madison, Univ., Dep. Agric. Chem.) S c h w a i b o l d .

I. A. Smorodinzew, Der heutige Stand der Frage iiber die Autólyse von tierischen 
Oeweben. Zusammenfassendo Ubersiclit iiber die Wrkg. von Proteasen, sek. Amidascn
u. anderer Fermente auf die Autólyse yon Geweben. (Fortschr. Chem. [russ.: Uspechi 
Chimii] 4. 632—55. 1935.) K l e v e r .

I. A. Smorodinzew und J. N. Liaskovskaia, Die Dynamik ąualitatwer Ver- 
anderungen von Albuminen des Fleisches, nach der Verdauungsmethode mit Pepsin be- 
stimmt. Zur Best. v. qualitativen Veriinderungen der Muskelalbumine nach dem Tode 
wurde Fleisch der Verdauung durch Pepsin zu yerschiedenen Zeiten nach der Ab- 
schlachtung unterworfen. Es wurden Fleischteile von 5—7 Jahre alten Kiihen bei 
einer Temp. von 1—3° aufgehoben, u. 1. 6, 24, 48, 72, 96 u. 120 Stdn. nach dem Ab- 
leben der Tiere in salzsaurer Lsg. yom erforderlichen ph weitgehend zerkleinert mit 
Pepsinlsg. bei 37° angesetzt, u. der Aciditatszuwaehs nach bestimmten Zeiten in alkoh. 
Lsg. durch Titration mit KOH festgestellt. Zugleich wurden Kontrollansatze ohne 
Pepsin angesetzt, u. die Aciditatsdifferenz ais MaB der Aufspaltung gewertet. Das ph 
wurde colorimetr. bestimmt. Eine andere Versuchreihe wurde mit Fleisch durchgefuhrt, 
das bei 36° konserviert worden war. Es zeigte sich, daB der Grad der Verdauung von 
Fleisch durch Pepsin im Laufe einer Stde. nach Absehlachtung des Tieres eine Ver- 
mehrung der Aciditat um 0,8 ccm 0,2-n. KOH fiir das Gramm Rohprodukt bedingt. 
Das Masimum der Verdaulichkeit yon Fleisch, das bei +  1—3° aufgehoben wurde, 
liegt bei 96—120 Stdn. nach der Schlachtung. Wird das Fleisch bei 36° konserviert, 
so riickt dies Maximum auf 6—24 Stdn. herab. Einzelheiten, sowie eine Zusammen- 
stellung der Ergebnisse in Tabellen ygl. im Original. (Buli. Soc. chim. biol. 17. 1549—53. 
*oy. 1935. Moskau, Inst. f. wissenschaftl. Unters. in d. Fleischindustrie.) H e y n s .

J. Dorffel, U ber den Mhieralstoffwechsel der Haut. Ubersichtsreferat. (Med. 
Wolt. 10. 113— 15. 25/1. 1936. Kónigsberg, Univ. Hautklinik.) F r a n k .

F. J. Warth und T. S. Krishnan, Stoffwechsehersućhe mit Schwefel und Suljaten
Schafen. (Vgl. C. 1933- II. 3876.) Es wurde durchweg ein scheinbarer Verlust an 

Uesanitschwefel u. Sulfat festgestellt. Ersterer war gering, wenn die Nahrung wenig 
oulfat enthielt. Bei groBem Sulfatgeh. der Nahrung trat ein groBer wirklicher S-Verlust 
em (durch H2S-Bldg. ?). Es fand sich in allen Fallen eine Zunahme an organ. Schwefel; 
sema Menge wachst bei Steigerung der Sulfatzufuhr. Der Geh. des Harns an organ, 
uchwefel steigt ebenfalls bei Zufuhr yon anorgan. Sulfat. (Indian J. yeterin. Soi. animal 
ausbandry 5. 319—31. Dez. 1935. Bangalore, Animal Nutrit Sect.) S c h w a i b o l d .
. Walter Haannann und Hans Brink, Vergleichende Untersuchungen iiber die 
Mikhsaurebilduiig und die Kohlenhydratabnahme im Gewebe unter aeroben und anaeroben 

Es wird die Milchsaure (I)-Bldg. u. Kohlenhydrat (II)-Abnahme unter
ii u' untersucht. Fiir die einzelnen Organe u. Vers.-Tiere bestehen

whebliche Unterschiede. 0 2 fiihrt zu keiner Vermehrung des I-Geh. im Herzmuskel 
Rind u. Hund, im Skelettmuskel yom Rind u. im Himgewebe yom Himd, nicht 

a r im Skelettmuskel vom Kaninchen u. Hund. Werden Olucose (Ul) u. Olykogen (IV)



238G E 5. T i e r c i ie h i e  u n d  -p h y s io l o g ie . 1936. I.

zugesetzt, so bleiben die I-Werte in 0 2 gleieh. Eine Ausnahme bilden die Skelett- 
muskulatur (Kaninchen) u. Hirn (Hund). In ersterer ist die I-Bldg. nach III- u. IV- 
Zusatz in 0 2 niedriger ais unter 0 2-AbschluB, in letzterem wird aus III aerob u. 
anaerob dio gleiche I-Menge nachgebildet. Die II-Abnahmo ist unter 0 2-AbschluB 
meist erheblich groBer, ais der gebildeten I entspricht. In 0 2 nehmen im Rinder- 
muskel die II wenigor ab ais ohne 0 2, im Hunde- u. Kaninchenmuskel ist sie in beiden 
Fallen gleich. Im Herzmuskel vom Rind ist die III-Abnahme in 0 2 erheblich starker 
ais im Vakuum, im Herz vom Hund aber gehemmt. Der oxydativo III-Schwund ist 
im Hirn groBer ais die anaerobe III-Abnahme. Der oxydative IV-Abbau ist im Rinder- 
muskol geringer ais der anaerobe, wahrend er im Skelettmuskel von Kaninchen u. 
Hund gleich groB ist. — Durch 0 2 wird dio I-Bldg. aus Brenztraubensaure, Methyl- 
glyoxai, Fumar- u. Bomsteinsaure nicht untordriickt. Fiir die letzteren beiden ist 
sie sogar groBer ais unter anaeroben Bedingungen. Ein anaerober tlbergang der Bern- 
steinsiiure in I findet nicht statt, sondern nur eine oxydativo Umwandlung. (Biochcm. 
Z. 282. 419— 33. 7/12. 1935. Munster, Univ., Pharmakol. Inst.) S c h u c h a r d t .

W alter Haannann und Hans Brink, tlbcr die Milchsaureabnahme im Gewcbe 
unter aeroben und anaeroben Bedingungen. An demselben Materiał, wio es im yorst. 
llef. benutzt wurde, wird festgestellt, daB der Milchsaureschwund auf Zusatz von 
Lactat auch unter anaeroben Bedingungen von der gleichen GróBenordnung ist wie in 0 2, 
woraus Vff. entnehmen, daB die Milchsaure im Warmblutergewebe nicht verbrannt wird. 
(Biochcm. Z. 282. 434—40. 7/12.1935. Munster, Univ. Pharmakol. Inst.) S c h u c h a k d t .

W illiam  John Dann, Thomas Moore, Roland Gordon Booth, John Golding 
und Stanisław Kazim ierz Kon, Vber eine neue spektroskopische Erscheinung beim, 
Fetlsaurestoffwechsel. Die Umwandlung von „praabsorptiven" in „absorptive“ Sauren bei 
der Kuli. (Vgl. vorst. Ref.) Bei einem Gcmisch von Lebertran, Sardinenól, Rapsól
u. Lcinsamenól war die Absorption boi 230 m/j. gering. Nach Verfiitterung an Kiihe 
zeigte das Butterfett eine viel starkere Absorption in diesem Gebiet. Eine ahnliche 
Steigerung der Absorption konnte in vitro durch langeres Kochen des Gemisches mit 
alkoh. Pottaschelsg. herbeigefuhrt werden. Der Umwandlung von schwach absorbie- 
renden Sauren in stark absorbierende liegt kein oxydativer Vorgang zugrunde. Es 
wird angenommen, daB durch intramolekulare Umlagorung isomere Formen gebildet 
werden. (Biochemical J. 29. 138—46. 1935. Cambridge, Uniy., Dunn Nutrit. Lab., 
Reading, Uniy.) S c h w a i b o l d .

W alter Haarmann, Ober die Umwandlung von Fett in Zucker. Aus Verss. an 
uberlebenden Organen (Skelett- u. Herzmuskel, Leber u. Hirn) geht heryor, daB 
sowohl ohne wie mit Zusatz von Monobromacetat Buttersaure (I) u. f}-Oxybuttersaure 
(II) zu einer yermohrten Milchsaure (IH)-bldg. fiihren, die nicht durch die Abnahme 
der Kolilenhydrate gedeckt ist. Die III-Bldg. in Ggw. yon II ist stets viel groBer ais 
durch I, sie steigt z. B. in der Leber durchsehnittlich durch I um 52 mg-% durch II 
um 143 mg-%. Die zugesetzten Sauren mussen die III-Bildner sein. Da die IH zu 
Kohlenhydrat resynthetisiert wird, ist damit die Umwandlung der Fette in Zucker 
er wiosen. Bei Glucosezusatz steigem die I u. in geringerem Umfang auch die II den 
Abbau der Kohlenhydrate, setzen aber dio III-Bldg. aus Kohlenhydrat meist herab. 
(Biochcm. Z. 282. 406—18. 7/12. 1935. Munster, Univ., Pharmakolog. Inst.) SCHUCH.

Hansjakob Wespi, Experimentelle Untersuchungen iiber die Beeinflussung der 
Bilirubinausscheidung im Urin durch Gallensdure.' Experimentelle Priifung der Aus- 
scheidung intravenos injizierten Bilirubina durch die Niere u. dereń Beeinflussung 
durch Gallensaure (Decholin) am Kaninchen. Erst bei Injektion von mehr ais 10 mg 
Bilirubin pro kg Kórpergewicht tritt dieses im Urin auf. Bei gleichzeitiger Injektion 
von Decholin wird der Nierenschwellenwert entspreohend der injizierten Gallensaure- 
menge herabgesetzt, das Bilirubin erscheint also schon bei viol niedrigerer Konz. mi 
Urin. Sehr wahrscheinlich wird unter dem EinfluB des Decholins das schwer ^arn, 
fahige Bilirubin I in gut hamfahiges Bilirubin II umgewandelt. In vitro wird duren 
Decholin die verzogcrt direkte Rk. des kiinstlichen Bilirubins im Serum in eine prompte 
direkte Diazo-Rk. umgewandelt. (Klin. Wschr. 14. 1820—21. 21/12. 1935. Zuricn, 
Univ., Frauenklinik.) FRANK-

Paul Brnn, P rec is dc m atićre m edicale. P aris : G. Doin 1936. (V III, 608 S.) 4°. 30 fr.
B. Minz, L a Seeretion do 1’adrćnaline. Son mecanism e neuro-hum oral. Paris: rierm^

1935. (49 S.) gr. 8°. 12 fr. ,
Biologisch-medizinisches Taschenbuch. H rsg. von Martin Vogel. Jg . 1. 1936. otu ttg

Leipzig: H ippokrates-V erl. 1936. (IX , 596 S.) kl. 8°.
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L. G. Grimmett und John Read, Messungen in Rontgeneinheiten iiber die 

Intensitatsverteilung der von Radiumpraparaten von 3 und 4,9 g ausgesandłen Strahlung 
in Wasser. Es werden Messungen nach der Kondensatormethode von S i e v e r t  (Aeta 
Radiologica, Suppl. XIV [1932]) iiber die Strahlcnverteilung in W. mitgeteilt. Fur 
die Messungen wurden zunaehst 3 g Ra, spater* 4,9 g Ra benutzt. Es wird versucht, 
die Ergebnisse in r auszuwerten. Ferner wird eine Literaturiibersicht betreffend die 
y-Strahlenleistung von 1 mg Ra in 1 cm Entfernung gegeben, u. einige neue Bestst. 
dieser GroBe bei Filterdicken bis zu 15,9 mm Pb werden mitgeteilt. (Brit. J. Radiol. 
[N. S .] 8. 702—13. Nov. 1935. London, Radium-Inst.) S k a l i k s .

Arthur Scheunert und Johannes Briiggemann, Vber Eisenresorplion bei Ileum- 
fistelhunden. Die Verss. ergaben, daB sich das im Magen u. Darm leicht in Ferrosalze 
umwandelnde F e r r u m  r e d u c t u m  wesentlich besser resorbiert wird ais kolloid- 
losliche Ferrihydroxyde (unter Verwendung von Zucker oder EiweiB hergestellt). Bis 
zum untersten Ende des Ileums kann fiir F e r r u m  r e d u c t u m  mit einer Resorp- 
tion von 80% Ee, fiir F e r r u m  s a c c h a r a t u m  u. die Ferrialbuminatpraparate 
mit einer solchen von 50—70% gerechnet werden, bei letzteren aber aueh mit 
Werten bis annahernd 80%. (Ber. Verh. siichs. Akad. Wiss., math.-phys. KI. 87. 171 
bis 178. 1935. Leipzig.) S c h w a i b o l d .

Henry W . Newman und Windsor C. Cutting, Intravenos injizierter Alkohol: 
Wirkung der Gewohnung auf den Stoffwechsdgrad. Bei Hunden, denen ein Vierteljahr 
taglieh 5—7 ccm A./kg  verabreicht wurden, war keine Erhohung des A.-Stoffwechsels 
zu beobachten. (J. Pharmacol. exp. Therapeutics 5 5 .  82—89. Sept. 1935. Stanford 
Univ., Div. Neuropsychiatry and Dep. Med., School Med.) M a h n .

G. Di Macco, Der Einfluf} von Atliylalkohol auf die cardiovasculdren und respira- 
lorischen Anderungen beim Erfrieren. Verss. an Hunden mit Gaben von 0,5—3 ccm A. 
je kg. Die Tachycardie, Hyperpnoe u. Blutdrucksteigcrung, die sich zu Beginn des 
Erfrierens einstellen, entwickeln sich unter A. in abgeschwachter Form, wahrend die 
Bradicardie, Bradipnoe u. Blutdrucksenkung im pramortalen Stadium viel tiefere 
Werte erreichen. Herz- u. Atmungsrhythmus nehmen unter A. langsam ab. (Boli. 
Soc. ital. Biol. sperim. 1 0 .  906—07. Okt. 1935. Catania, R. Univ., Inst. fiir allg. 
Pathologie.) G e h r k e .

F. Reinartz, Zur Pharmakologie des Camphers und seiner Verwandlen. II. Ver- 
gleichende Untersuchungen iiber die Wirkung von Camplier und Epicampher auf die 
glatte Muskulatur des Blutegels und auf die morphingeschddigte Atmung beim Kaninchen. 
(I. vgl. C. 1 9 3 3 .  I. 3214.) Aus den Verss. mit Camplier u. Epicampher ergab sich, 
daB die Verschiebung der CO-Gruppe in die „Epi“-Stellung die Campherwrkg. auf die 
Blutegelmuskulatur nicht verandert, vielleiclit sogar etwas verstarkt. Die Empfind- 
lichkeit des morphingeschadigten Atemzentrums gegeniiber Camplier oder Epicampher 
kann nicht nur bei verschiedcnen Tieren, sondern aueh wahrend eines Vers. erheblich 
schwanken; hierbei ist Epicampher dem Camphcr qualitativ gleieh, quantitativ in den 
meisten Fallen noch iiberlegen, wenn man ais MaB der Wrkg. die prozentuale Steigerung 
der Atemfrequenz wiihlt. Die Verss. wurden mit reinen Praparaten durchgefuhrt, die 
aus Japancampher u. Z-Epicampher iiber die Semicarbazone dargestellt wurden; 
Campher, F. 174,5— 176°, M d 1”-5 =  +  44,0°; Epicampher, F. 181,5— 182,5°,
W d 10’5 =  — 49,4°. (Praktika 1 0 .  323—33. 1935. [Orig.: dtsch., Ausz.: griech.]) Schi.

M. Aiazzi Mancini, Beitrag zur Pharmakologie der glatten Muskulatur. Das 
Lwiiinalpapaverin. V. Das Luminalpapaverin, ein weiBes, in Athylenglykol 1. Pulver, 
ut iiuBerst ungiftig. Die depressive Wrkg. des Luminals ist weitgehend beseitigt, 
daB das Praparat unempfindlieh gegen die Ba-Wrkg. ist, wahrend Pilocarpin noch 
seine blutdruckerhóhende Wrkg. ausiibt. Die pharmakolog. anwendbare Dosis betragt
0,1—0,9 g pro die, wahrend die tox. Dosis 0,12 mg je kg betragt. (Boli. Soc. ital. Biol. 
sperim. 1 0 .  966—67. Okt. 1935, Siena, R. Univ., Pharamakolog. Inst.) G e h r k e .

Henri Vignes und Jean Chatain, Die Wirkung der geburtshilflichen Analgesie 
durch Barbiiursaurederirate auf die Uteruskontraktion und den Fótus. t)bersicht iiber 
die Anwendung der verschiedensten Anasthetisierungsmittel der Barbitursaurereihe 
bci der Geburtshilfe. (Presse med. 4 3 .  1895—98. 23/11. 1935.) Jos. S c h m i d t .

M. K. Ssadykow, Anderung des Saure-Basengleichgewichtes beim Novocainblock. 
fl ft Anwendung des Novocainblockes konnte bei zahlreichen Patienten ein Ein- 
tluli auf die Alkalireserve des Blutes, den pa-Wert u. den Aeetongeh. des Hams, sowie
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a u f  den  B lu td ru c k  n ic h t  fe stg es te llt w erden . (K asan . m ed . J .  [ru ss .: K a sa n sk i m edi- 
z insk i S k u rn a l]  31. 61—64. 1935.) K l e v e r .

George A. Emerson, Geschlechtsrariation in der Keionurie nach Atherandsthesie 
bei Ratten. Nach A-Anasthesie ist die Ketonurie bei fastenden weiblichen Ratten viel 
groBer ais bei mannlichen. Der Unterschied ist besonders stark am 3. u. 4. Fastentage, 
wenn die durch A . yerursachte Ketosis ihr Maximum erreicht hat. 4-stundliche sub- 
cutane Epinephrin-HCl-Injektionen (0,2 mg/kg) losen weder beim mannlichen, noch 
weiblichen Tiere Ketosis aus. (J. Pharmacol. exp. Therapeutics 55. 90—96. Sept. 1935. 
Nashyille, Tennessee, Dep. Pharmac., V a n d e r b i l t  Univ., School Med.) M a h n .

Hans Theisen, Uber parenlerale Guajacoltherapie mit Anastil unter besonderer 
Beriicksichtigung der Anwendung in der Chirurgie. Vf. empfiehlt die intrayenóse An- 
wendung von Anastil, das Guajacol in fireiem Zustande enthalt, bei Fallen yon eitriger 
postoperativer Bronchitis u. Bronchopneumonie. (Med. Klinik 32. 124—25. 24/1. 1936. 
Koln, Krankenhaus d. Augustinerinnen.) F r a n k .

Anton Rupp, Zur Sepsisbehandlung mit Detoxin in der Oynakologie und Geburts- 
hilfe. Detozin (hochmolekulares, S-reiches EiweiCderiy. mit an andere Aminosauren 
peptidartig gebundenem Cystin) erwies sich ais zuverliissig wirksam bei sept. Krank- 
heiten in der Gynakologie u. Geburtshilfe. (Miinch. med. Wschr. 82. 1792—93. 8/11. 
1935. Linz a. D., Landesfrauenklinik.) F r a n k .

Elfriede Hitzler, Zur Behandlung der Cervixgonorrhoe mit Flavadin. Flavadin 
(Fa. C t j r t a  & Co., Berlin), die 2%ig. wss. Lsg. einer Acridinium-As-Verb., bewahrte 
sich bei Behandlung der Cervixgonorrhoe. (Wien. med. Wschr. 8 5 .1294—95. 9/11.1935. 
Wien, Rrankenh. Wiedeń.) F r a n k .

Egidio Meneghetti, Die modeme Chemotherapie mit Antimon und die biologischen 
Próblemc der Spezifitat und der Resistenz. Zusammenfassendes Referat iiber die Ćhemo- 
therapie mit Sb, Besprechung der pharmakolog. Eigg. der organ. Sb-Verb. u. ihrer 
chemotherapeut. Anwendungsmóglichkeiten, Besprechung der Resistenzphanomene. 
Umfangreiche Quellenangaben. (Boli. Soc. ital. Biol. sperim. 9. 1122—81. 1934. Padua, 
Univ., Pharmakolog. Inst.) G e h r k e .

A. Frohlich, Herzmittel. Vortrag. (Wien. med. Wschr. 85. 1245— 48. 1278—81. 
16/11. 1935. Wien.) F r a n k .

L. Zwillinger, Uber die Magnesiumwirkung auf das Harz. Mitt. uber die erfolg- 
reiche Anwendung yon konz. Mg-Salztegg. in der Bekiimpfung bestimmter Formen 
paroxysmaler Tachycardie u. in der Behandlung von Strophanthin- bzw. Digitalis- 
yergiftung. (Klin. Wschr. 14. 1429—33. 5/10. 1935. Prag, Dtsch. Univ., I. Medizin. 
Klin.) M a h n .

Hans Theisen, Erfolgreiche Behandlung mit Padutin. Padutin wurde erfolgreich 
bei yersćhiedenen Formen yon Extremitatengangran angewandt. (Miinch. med. Wschr. 
83. 57. 10/1. 1936. Koln, Krankenhaus d. Augustinerinnen.) F r a n k .

Fritz Hapke, Hormonfreie Fettsuch(behandlung mit Adiposetten. Adiposetten 
(Herst. Dr. R u d o l f  R e i s s , Berlin) enthalten Extr. fuc. vesic., yegetabil. u. synthet. 
Laxantien, Lecithin u. Tritetraborylbispropantriolester. Letzterer yerringert die 
Ausnutzung der Nahrung im Darm u. steigert die Fettverbrennung. Vf. erzielte mit 
dem Praparat gute Erfolge. (Med. Klin. 31- 1465—66. 8/11. 1935. Emden, Ost- 
friesland.) F r a n k .

Gyula J. Fazekas, Chemische Veranderungen des Blutes bei akuter Ammoniak- 
vergiftung im Tierversuch. (Vgl. C. 1935- I .  2391.) B ei K an in ch en y erss . w urden  hoch- 
g rad ig e  H y p e rg ly k am ie  (B lu tzu ck erb est. n a ch  B e n e d i c t ), V e rm eh ru n g  des anorgan. 
P -G eh . in  S eru m  (B est. n a c h  B e n e d ic t  u .  T h e i s ), V e rm in d e ru n g  d es Serum calcium s 
(B est. n a ch  Cl a r k  u .  Co l l ip ), s ta rk ę  H e rab se tz u n g  d e r  A lka lireserye  (B est. nach 
V A N  SLYKE), schlieC lich e in e  Y ersch ieb u n g  d e r  W assersto ffionenkonz. des Serums 
(B est. m itte ls  C h in h y d ro n elek tro d e ) n a ch  d e r  sa u re n  S e ite , d. h . eine schwere de- 
k o m p en s ie rte  A cidose fe stg es te llt. A u f  G ru n d  d e r  U n te rss . b e s te h t eine w e itg e h e n d e  
A hnU chkeit zw ischen  d e n  chem . Y e ran d e ru n g e n  d es B lu te s  bei D iab etes m e U itu s  u. 
d e rjen ig en , d ie  infolge v o n  A m m o n iak y e rg iftu n g  e in tre te n . (M agyar o rvosi Arcm yum  
36. 285— 95. 1935. Szeged, U n g a rn , U n iy .-In s t.  f. fo ren s . M ed. [O rig .: u n g .; Ausz.. 
d tsc h  u . en g l.]) .. ^

C. W . Muehlberger, Toxikólogische Wirkungen von synthetischem Athylalkohol un 
aus Oetreide gegorenem Athylalkohol in Whiskiverschnitten. Whiskiversclmitte nu 
synthet. u. Garungssprit zeigten genau gleiche Wrkgg. (Amer. J. publ. Health kation s
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Health 25. 1132—34. Okt. 1935. Chikago, Ul., Northwestern Univ. Medical 
School.) M a n z .

G. W . Giinther, I ły  per chrome, niegalocytdre bzw. •pernicióse Anamie ais Folgę chro- 
nischer Trichlorathylenvergiflung ? 2 Falle von pernicioser bzw. megalocytarer Anamie 
waren nicht mit Sicherhoit auf yorhergehende chroń. C2HCl3-Vergiftmig zuriickzufuhren. 
(Med. Welt. 9. 1834—36. 21/12. 1935. Berlin, Univ. Med. Klinik.) F r a n k .

Leo Muller, Todliche Benzinvergiftung. Beim Reinigen eines Oltanks mit Bzn. 
verungluckte ein 27jahr. Arbeiter todlich infolge Bzn.-Vergiftung. Der Nachweis von 
Bzn. im Gehim u. yon Bzn.-Geruch in anderen Organen war auch in diesem Falle der 
sichersto Nachweis einer akuten Bzn.-Vergiftung. (Sammlg. v. Vergiftungsfallon 
6. Abt. A. 193—94. Nov. 1935.) F r a n k .

D. de Visser Smits, Schadigung und Vergiftung durch Pflanzcnteile und Pflanzen- 
stoffe. Ubersicht iiber Vergiftvmgen durch niederland.-ind. Giftpflanzen. (Pharmac. 
Tijdschr. Nederl.-Indie 12. 373—79. 1/12. 1935.) D e g n e r .

Edward E. Swanson, Die Entgiftung von Strychnin durc h Pentóbarbitalnatrium. 
Die zu 0,6 mg/kg Kaninchen subcutan ermittelte mittlere todliche Gabe von Strychnin- 
sulfat erhóhte sich bei gleichzeitiger intravcnoser Zufuhr yon a) 25 mg/kg des genannten 
Na-Salzes der Athyl-1-methylbutylbarbitursaure (I) in 5%ig. Lsg. auf 2,5 von b) 50 mg/kg 
Na-Amytal (Na-Salz der Isoamylathylbarbitursaure; II) in 10%ig. Lsg. auf 4,0, bei 
oraler Zufuhr der dreifachen Mengen yon I auf 2,0, yon II auf 2,4 mg/kg. In den 
obigen, sonst physiol. aquivalenten (namlich kleinsten anasthet. wirksamen) Gaben 
ist I ein starkeres Gegengift gegeniiber Strychnin ais II. (J. Amer. pharmac. Ass. 24. 
959—61. Nov. 1935. Indianapolis, Lilly Res. Labor.) D e g n e r .

C. H. Kellaway, Die Wirkung des Muschelgiftes auf das Nenensystem. Das nach 
S o m m e r  hergestellte Musclidgift ist ein Neurotoxin. E s  besitzt zentrale, wie periphere 
Wrkgg. Die zentralen Wrkgg. erstrecken sich besonders auf die kardiovaskularen u. 
respirator. Zentren (respirator. System, Kaninchen, yasomotor. System, Katzen u. 
Kaninchen). Die peripheren Wrkgg. sind besonders stark auf die motor. u. sensor. 
Nervenendigungen [Froschhaut (Hyla aurea)]. (Austral. J. exp. Biol. med. Sci. 13. 
79—94. 1935. Melbourne, W a l t e r " and E l i z a  H a l l  Inst.) M a h n .

Otto Schulz, Blei-Massenvergiftungen in der Teztilindustrie. Bericht iiber 29 ge- 
wcrbliche Pb-Vergiftungen von Arbeiterinnen in einer Textilfabrik, in der mit CH3OH 
praparierte Farben mittels Schablonen auf Seidenstoffo gespritzt wurden. 2 von den 9 
zur Unters. gelangten Farben, Kasarakoffer-Gelb u. Corial-Gelb, enthielten 13,6 bzw. 
12,5 Vol.-°/0 Pb. Die Farben waren auBerdem in Xylol gol., yon dem 27% nachweisbar 
waren. Die Dauor der Arbeitszeit bis zum Auftreten der ersten Vergiftungserscheinungen 
betrug durchschnittlich 6— 8 Wochen, zu Beginn aller Erkrankungen konnten Tupfel- 
zellen mehr oder weniger zahlreich nachgewiesen werden. Die Dauer der Erkrankungen 
betrug durchschnittlich 16—20 Wochen, nur bei 5 Patientinnen uberschritt dio Krank- 
heitsdauer 26 Wochen. Eine Verhiitung derartiger Massenyergiftungen ist nach Vf. 
nur durch Einfuhrung eines Deklarationszwanges fiir Gifte oder giftige Beimengungen 
zu errcichen. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen 6 . Abt. A. 207. Nov. 1935. Berlin, Univ., 
Inst. f . Berufskrankheiten.) F r a n k .

P. W. Schmidt, tJber den Backerberuf und die darin auftretenden Erkrankungen. 
Ubersicht iiber die im Backerberuf hauptsachlich yorkommenden Berufserkrankungen. 
Nebcn Verbronnungen u. Zaknkaries ist das Backerekzem yon groBer Bedeutung. 
Entstehung, Therapie u. Prophylase werden geschildert. (Med. Welt 10. 116— 19. 
25/1. 1936. Freiburg i. B., Uniy.-Hautklinik.) F r a n k .

M. Smarcotin, Le T raitem ent do l ’asthm e p a r les sels d ’or. P a ris: P ica rt 1935. (51 S.) 8°. 
LAzione dell’associazione calcio-nucleo-manganica. Basi teoriche. Conformo cliniche. Milano: 

Istitu to  biochimico ita liano  1935. (107 S.) 8°.

F. Pharmazie. Desinfektion.
H. Baggesgaard-Rasmussen und Knud Salomonsen, Mohnt>auversuche in Dane- 

rnark. Die Anbauverss. ergaben Mohnpflanzen mit einem Morphingeh. iiber dem ublichen 
ilittelwert. Tabellen u. Abbildungen. (Dansk Tidsskr. Farmac. 10. 1—15. Jan. 
!936.) 5 E .  M a y e r .

J. C. Jespersen, Untersuchung von in Ddnemark angebautem Schlafmohn. Aus- 
Mbeitung einer modifizierten Methode zur Best. yon Morphin, welche hauptsachlich



2 3 9 0 F. P h a r m a z i e .  D e s i n f e k t i o n . 1 9 3 6 .  I .

besteht in der Extraktion mit weinsiiurehaltigem A., Eindampfen der Auszuge, iibliche 
Reinigung mit Pb-Acetat, Entfernung der Nebenalkaloide mit CHC13 +  A.-Mischung, 
Isolierung des Morphins mit CHC13 +  Isopropylalkoholmischung u. Titrierung mit 
Siiure u. Motbylrot. Tabellen. (Dansk Tidsskr. Farmae. 10. 16—24. Jan. 1936. Phar- 
mazeut. Lohranst., Abt. f. organ. Chemio.) E. M a y e r .

N. Veiderpass, Bemerkungen zur Rezepłur. Aufzahlung ungeeigneter Arznei- 
kombinationen. (Pharmacia 15. 237—42. 25/10. 1935. [Orig.: estn.]) B e c k m a n n .

Vincenzo Paolini, Uber die Darstdlung des offizinellen Natriumphosphats. Bei 
der Rk. zwisehen saurem Ca-Phosphat u. Na-Carbonat zur Darst. des offizinellen Na- 
Phosphats der Formel Na2H P04 • 12H20  bildet sich Na-Phospliat, neutrales Ca-Phosphat 
u. nicht etwa, wie immer in der pharmazeut. Chemie angenommen wurde, Na-Carbonat. 
Die Gleichung der Rk. lautet:

3Ca(H2PO.,)2 +  4Na2C03 =  4Na2H P 04 +  Ca3(P04)2 +  4H20  +  4C02 
Die Darst. gelingt vorteilliaft, wenn man das Na-Carbonat nicht auf tert. Ca-Phosphat, 
sondem auf sek. Ca-Phosphat einwirken laBt, das in k.W. swl. ist. Sek. Ca-Phosphat wird 
durcli sd. W. zers. unter Bldg. von 1. saurem Phosphat, das dann mit dem Na-Carbonat 
reagiert: 4CaHPO., Ca3(P04)2 +  Ca(H2P 0 4)2. (Gazz. chim. ital. 65. 628—29. 1935. 
Rom. Univ.) " " F i e d l e r .

H. C. Lindholm Kurtzhals, Unguentum hydrargyri ozydati flavi pultiformis. Ais 
A u g e n salbe soli te statt der nach dem Niederl nd. A.-B. mit trockenem gelbcm HgO 
dargestellten eine Salbe abgegeben werden, die — am besten nach dem Dan. A.-B. — 
aus frisch gefalltem HgO bereitet wurde. Diese oder ihr bis zu 20%ig. Konzentrat 
konnen vor Licht geschutzt bei laufender Kontrollo der Farbę auch in den Tropen auf- 
bewahrt werden. Die Salbe kann unbedenklich auch in Zinntuben abgegeben werden. 
(Pharmac. Tijdschr. Nederl.-Indie 12. 369—72.1/12.1935. Bandoeng, ,,Bavosta“.) D e g .

K. L. Kaufm an und C. O. Lee, Eine TJntersuchung uber die zusammengesetzte 
Kresollósung. An Stelle des Herst.-Verf. der U. S. P. X. wird folgendes fiir die etwa 
dem Liquor Cresoli saponatus des D. A.-B. VI entsprechende Zubereitung empfohlen: 
80 g KOH in 80 ccm W. zu % lósen, 10 ccm A. zusetzen, losen, hiermit 300 g ca. 60° 
w. 01 (Soja-, Lein-, 01iven-, ErdnuĆ-, Mais-, Mandel-, Sonnenblumen- oder Sesam-) 
verseifen, 500 ccm Kresol in kleincn AnteUen zuriihren, k. mit W. ad 1 1 auffiillen. 
Die mit den genannten Olen bereiteten Prodd. sind samtlich dem offizinellen, mit 
Leinól bereiteten in allen hier wesentlichen Eigg. gleichwertig; insbesondere ist eine 
Ablehnung des Sojaoles unberechtigt. Die diesem zugeschriebenen Schwierigkeitcn 
(Gelatinierung, Triibung der verd. Lsg.) sind vielmehr auf minderwertiges Kresol 
zuruckzufiihren. (J. Amer. pharmac. Ass. 24. 966— 70. Nov. 1935. La Fayette, Ind., 
Purdue Uniy.) D e g n e r .

E. J. Sheehy, Einflu/3 der Lagerung auf Farbę und Oehalt an freien Fettsduren 
von Veterinarlebertran des Handds. Nach 20 Monaten iinderte ein hellfarbiger Lebertran 
mit 1,54% freier Fettsauren kaum seine Aciditat, wenn er unter LuftabschluC in Glas- 
flaschen aufbewahrt wurde. Bei Luftzutritt stieg die Fettsaure in der gleichen Zeit 
auf 3,2%, gleichzeitig fand eine Farbvertiefung nach Orange zu statt. Zusatz eines 
Eichenholzstiickes oder Eisen hatte ebenfalls Verfarbung u. Triibwerdcn zur Folgę. 
(Sci. Proc. Roy. Dublin Soc. [N. S.] 21. 243—45. 1935. Dublin, U nhg S ch on fe łd .

W ilhelm  Beck, Neuere Arzneimittel. Kardiaka und Analeptika. Eingehende Be- 
sprechung bekannter Mittel. (Therap. d. Gegenwart 76. 459—62. 509—13. Nov. 
1935.) H a r m s .

F. Zem ik, Neue Arzneimittel und pharmazeutische Spezialitaten im dritten Viertd-
jahr 1935. Valotrat (NoRDMARKWERKE, Hamburg): Diathylamid der d-a-Athyl- 
propionsaure bzw. Methylathylessigsaure. — Apotheker Nothmanns Pectyl =  Pectyl 
(C. 1935. II. 3947). — Pansulina Fomet (In st. f . M i k r o b i o l o g i e , Saarbrucken): 
Insulinhaltige Schokolade zu Mastkuren fiir Kinder. Tafeln zu 96 Insulineinheiten. 
geteilt in Tiifelchen zu je 4 Einheiten. (Suddtsch. Apotheker-Ztg. 75. 957—59. 9/11- 
1935.) . H a r m s .

— , Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Vorschriften. (S. 769) S im a v a r ix -B in d e  
( V e r b a n d s t o f f - I n d u s t r i e  A.-G., Berlin N  24). Zur ambulanten Behandlung der 
Unterschenkelgeschwure, enthalt ZnO, Gummi arabicum, Glycerin, Amyl. acet., Simanit 
(C. 1934. II . 3791). — (S. 8) Deztro-Energen-Tabletten ( D e u t s c h e  M a i z e n a -W e r k f . 
A.-G., pharm. Abt., Hamburg): Traubenzucker „Dextropur“ mit einem Citroncn- 
geschmack. Vorbeugungsmittel gegen Ermudungserscheinungen bei geistigen u. 
korperlichen Anstrengungen. — (S. 26) Gisanit-Dragees (Dr. HERWARTH, Duisburg,
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Ch e m .-PR A R M . L a b o r . G. M. B . H . ,  Berlin-Britz) enthalten Pflanzenfermente, ins- 
besondero Cellulase, Hemicellulase u. Diastase. Bei Garungsdyspcpsien, infektiosen 
Durchfallen usw. — (S. 57) Dr. Boether-Tabletten (D r . B o e t h e r  G. M. b . H . ,  Miin- 
olien 16): Lecithin alb., Cale. glye. phosph., Extr. Thymi, Herb. Equiset. et Polyg., 
Fol. Plantag., Saceh. laet., Natr. formie., Carbo animal. Gegen hartnackige Ver- 
schleimung u. Husten. — Solanum-Tabletten (Herst. ders.): Aeid. phenylallylbarbitur.
0,04; KBr 0,08; Aeid. acetylosal. 0,11; Chinin sulf. 0,003. Gegen Schlaflosigkeit u. 
nervose Erregungszustande. (Pharmaz. Zentralhalle Deutsehland 76. 754—55. 769—70. 
77. 8—9. 26— 27. 57—58. 23/1. 1936.) H a r m s .

Ph. Horkheimer, Zur Stabilisierung der 1/ ]0-?i. Nalriumthiosulfalldsung. Mit 
der nach H o l l  (C. 1936. I. 588) mit Borax gepufferten Lsg. kann J nur in deutlich 
saurer Lsg. titriert werden. Bei Zusatz yon Soda darf doren Menge nicht > 0 ,2  g 
Na2C03-10 H20  je 11 Lsg. entspreehen, wenn diese auch zum Titrieren n e u t r a l e r  
J-Lsgg. brauchbar bleiben soli. (Pharmaz. Ztg. 80. 1330. 18/12. 1935. Niirnberg, Apo- 
theke Allg. Stadt. Krankenh.) D e g n e r .

Leon Kierzyński, Basche und hinreichend genaue Bestimmung der „aktiven Sub- 
sianzen“ im Liquor Cresoli saponatus. Man gibt in einen MeCzylinder von 50 ccm
25 ccm Liąuor Cresoli saponatus u. 25 ccm techn. HCl u. schuttelt stark durch. Nach
5—10 Min. liest man die obere Schicht ab, welche mit 4 multipliziert den Geh. an 
Cresolum crudum -f  Fettsauren ergibt. Ein gutes Praparat enthalt ±  75°/o „akt. 
Stoffe“ ; bei 70°/o ist auf W.-Zusatz zu schlieBen. (Wiadomości farmac. 62. 749—50. 
22/12. 1935. Posen.) S c h o n f e l d .

Kazimierz Kalinowski, Quanlitalive Bestimmung einiger Derirate der Barbitur- 
sdure. 0,2—0,3 g Substanz werden in 25—30 ccm Aceton bzw. 30—35 ccm A. gel., 
15—20 ccm n. NaOH u. 20—30 ccm W. zugcfiigt. Nach Losen wird mit 0,1-n. AgNOs 
bis zur Trubung titriert. Die Na-Salze der Barbitursaurederiw. werden (0,2—0,3 g) 
zuvor in 20 ccm W. gel., dann werden erst 5— 10 ccm n. NaOH u. 25—30 ccm Aceton 
oder 30—35 ccm A. zugesetzt. 1 Atom Ag wird durch 1 Mol. Barbiturat gebunden,
1 ccm 0,1-n. AgN03 entspricht deshalb: 0,018 412 g Veronal, 0,023 212 g Luminal,
0,020 812 g Dicd, 0,020 612 g Medinal usw. (Wiadomości farmac. 62. 633—35. 647 
bis 649. 10/11. 1935.) S c h o n f e l d .

Juan A. Sanchez, Untersuchung des chemisehen Verhaltens des Ephedrins. Neues 
Verfahren zu seiner Bestimmung. R k k .  d e s  E p h e d r i n s :  Mit Lauge erwarmen, 
J-Lsg. zutropfen ->- Jodoform. — Mit Lauge u. KMn01-Lsg. eintrocknen, losen, filtem, 
zur Dickfl. eindampfen, mit A. u. H2S 01 ->- Benzoesaureester. — Mit KMn04-Lsg. 
dest. ->- im Destillat Benzaldehyd u. aliphat. Amin. — Mit NaOCl-Lsg. erhitzen ->- 
Benzaldehyd. — In N aN 02-Lsg. w. losen, 1 Tropfen HCl zusetzen ->- Nitrosoephedrin, 
mit A. ausziehen, Rk. nach L ieberm ann. — Mit HNOs u. H ,S 04 erwarmen, W. zu
setzen, mit Zn-Granulat w. reduzieren, abgieBen, mit N aN 02-Lsg. ->- Diazoniumsalz, 
Kupplungsprod. mit Phenol gelb, mit Resorcin u. Phloroglucin kreB, mit /9-Naphthol u. 
Tliymol rot. — Mit Natronkalk erhitzen, Dampfe in W. losen ->- Benzaldehyd u. Di- 
methylamin, Nachweis jenes mit Phenylliydrazin oder durch Malachitgriinrk., dieses 
durch rote Farbrk. mit Nitroprussid-Na-Lsg. u. Propanon, mit Eg. veil. — B e s t. - 
y o r f.; 10 ccm Lsg., 3 ccm Lauge u. 30 ccm 0,1-n. J-Lsg. 30 Min. auf 50° erwarmen, 
k’ 60 Tropfen konz. HCl unter Kuhlung zusetzen, mit 0,1-n. Na2S20 3-Lsg. zuruck- 
titrieren. 1 ccm yerbrauchte 0,1-n. J-Lsg. =  0,002 062 5 g Ephedrin. (J. Pharmac. 
Chim. [8] 22 (127). 489—96. 1/12. 1935. Buenos Aires, Fac. Sci. med.) D eg n er .

Keith H. Lewis und Leo F. Rettger, Ezperimentelle Kritik der Alłensehen 
Methode zur Ermittlung der baktericiden Wirkung von Antisepticis. Es wird eine yer- 
besserte Technik der Beimpfung zur Erzielung ubereinstimmender Ergebnisse unter 
’ wmeidung yerzógerter Einw. des gepriiften Antiseptikums auf die in tieferen Schichten 
des Agars yorhandenen Keime erlautert. (Amer. J. publ. Health Nation’s Health 25. 
1125—31. Okt. 1935. New Haven, Conn., Yale Uniy.) M a n z .

Farastan Co., Philadelphia, Pa., iibert. von: Joseph Ebert, Westmont, N. J., 
>'■ St. A., Antiseptisches Mittel, bestehend aus einer Mischung eines o-Oxychinolinsalzes 
mit einer antisept. Diazoyerb., dereń eine Endkomponente aus dem Kem eines aromat. 
Amins der Benzolreihe u. die andere aus dem Kem einer Carbonsaure der Benzol- 
reihe besteht. Ais Mischungsbestandteil dient z. B. das Na-Salz der Diphenyldiazo-o-

. xyaminophenol-o-oxybenzoesaure oder der Dimethoxydiphenyldiazo-o-athoxy- 
aminophenol-o-aminobenzoesaure oder der Diphenylmethandiathoxydiazo-o-athoxy-
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aminophenolaminooxybenzoesaure. (A. P. 2 010 512 vom 5/12. 1932, ausg. 6/8. 
1935.) H o r n .

W ilhelm  Dieck und Sally Schiff, Berlin, Herstellung von bactericidm Mtitdn. 
Obliche Tragermaterialien, z. B. Piiden, Stoffe, Pflaster, Zahnfiillungszemento werden 
mit Ag20  u. Mn02 enthaltenden Verbb. behandelt. Insbesondere wird Silbermanganit 
der Formel Ag20 -2  Mn02 benutzt. Die gleichen Verbb. kónnen auch zum Sterilisieren 
von Fil. yerwendet werden. (A. P. 2 008131 vom 10/7. 1933, ausg. 16/7. 1935.
D.Prior. 12/7. 1932.) H o r n .

Leo Egger śs J. Egger, gyógyszervegyćszeti gyar und Josef Erdos, Budapest, 
Herstdlung von zu Heilzwecken verwendbaren Wismutaufschlammungen. Ais Auf- 
sohliimmungsfl. fur metali., z. B. kolloidales Bi oder eine in W. unl. Bi-Verb. dient ein 
Gemenge aus einem hóhermolekularen, z. B. aromat. Alkohol, wie Myrtol, Cineol, 
Euealyptol u. einem Pflanzenól wie 01iven- oder Sesamól, das zu Injektionszweoken 
yerwendbare Anteile enthalt. Man kann noch schmerzstillende Mittel zusetzen oder 
yon Natur aus Alkohole enthaltende Pflanzenóle yerwenden. (Ung. P. 113 262 vom
28/2. 1935, ausg. 2/11. 1935.) M a a s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Carl Ludwig Lautenschlager, Max 
Bockmiihl und Rudolf Schwabe), Frankfurt a. M., Haltbare Arzneimittdlosungen nach 
Pat. 446 290 u. dessen Zus.-Pat. 447 161; C. 1927. II. 1398, dad. gek., daB man hier in 
W. 1. Ather 3- oder mehrwertiger Alkohole ais Lósungsmm. fur andere in W. wl. oder 
unl. Arzneistoffe organ. Natur ais Campher u. Schlafmittel yerwendet. Man lóst 
z. B. 0,5 g 3,9-Diamiiio-7-athoxyacridin in 10 ccm Didthylin (I) oder 20 g Pyramidon 
in 20 I u. 80 W. oder 0,5 g Acetylsalicylsaure in 10 ccm Dimethoxytrioxyhexan (II) oder
0,2 g Diacetylaminoazotóluól in 4 ccm II. (D. R. P. 622298 KI. 30h vom 19/3. 1926, 
ausg. 25/11.1935. Zus. zu D. R. P. 446290; C. 1927. II. 869.) A l t p e t e r .

W allace & Tiem an Products, Inc., Belleville, iibert. von: Franz Carl Schmelkes, 
Bloomfield, und Henry Clay Marks, Belleyille, N. J., V. St. A., N,N'-Dichlorazo- 
dicarbonamidin, C2HiNeGl1, yermutlich: NH2-(NCl): C N :N G : (NCl)-NH„, ausGuanidin 
oder dessen Salzen (Nitrat, Sulfał, Acetal usw.) durch Bchandeln mit Verbb., die, wie 
N,N-Dichlorhamsloff, Cl so leicht gebunden enthalten, daB es J2 aus neutralen Jodiden 
freimacht, oder mit Verbb., die die Gruppe —OC1 enthalten (Hypochlorite) oder mit 
Cl, bei ph =  6,5—3 unterhalb 10°, z. B. gemaB: 2CH5N3-H N03 +  4NaOCl =  C„H,,Nc• 
Clj +  2 N aN 03 +  2 NaCl +  4 H ,0 . pH wird durch Puffer (GH3-COOH—CH3-GOONa) 
móglichst konstant gehalten; Anderungen werden laufend potentiometr. ermittelt 
u. durch Zugabe von Alkali oder Saure behoben. — Das Prod. bildet gelbe bis orange- 
farbene, nadel- oder wurfelformige Krystalle, ist 1. in den meisten organ. Lósungsmm. 
(mit Ausnahme yon gesatt. bzw. chlorierten KW-stoffen, wie PAe., CC14, CHC1,), 11. 
in A., Glykolathern u. Ketonen, in W. yon 0° im Verhaltnis 1: 5000, zers. sich bei 
156°, ohne vorher zu schmelzen, ist geruchlos, ohne Reizwrkg. fiir die Haut, hat 
baktericide Eigg. (E. P. 436 093 vom 4/4.1934, ausg. 31/10.1935. A. Prior. 17/3.
1934.) Donle.

Michał NestSrenko, Tschechoslowakei, Herstdlung von Ghininpraparaten, dad. 
gek., daB man Salze der Chininbasen u. der Olsauren in bcstimmten Mengen Tier-, 
Pflanzen- oder Mineralól lóst, in welchem sie 11. sind. (Tschechosl. P. 49 577 vom 
27/5. 1932, ausg. 10/12. 1934.) K a u t z .
*  F. Hoffmann-La Roche & Co., Akt.-G es., Basel, Schweiz, 3-Ketosauren der 

Zuckerreihe bzw. ihre Lactone erhalt man durch Behandeln yon Osonen mit HCN oder 
ihren Salzen in Ggw. von Rk.-Beschleunigem {KOH, Na2C03, KCN, Na^S03, NHfiH, 
HN-(G2H5)2, Piperidin) durch Verseifung der Cyanhydrine. Man erhalt die Sauren 
der nachsthóheren Zucker. Bei Ascorbinsaure (aus l-Xyloson) u. wohl auch den ubrigen 
Sauren diirfte ein 1,4-Lactonring vorliegen. — Beispiele 100 g d-Xyloson, in 1500 g 
3%ig. wss. HCN gel., werden mit 10 g starkem NH4OH 24 Stdn. stehen gelassen, 
mit HC1 angesauert, eingedampft, der Ruckstand in 600 g 7,5°/0ig. HC1 u. C0 2-Atmo- 
sphare 1—2 Tage auf 50° erhitzt, eingedampft, in A. aufgenommen. Nach Reinigung 
fallt man die d-Ascorbinsdure, C6H80 6. ais Pb-Salz. das mit H2S zers. wird. Ausbeute
30—50 g; Krystalle vom F. 189°, [cx ]d20 =  — 49° ( l°/0ig. Lsg. in CH3OH). ; Aus
l-Xyloson-l-ascorbinsaure, F. 189°, [<x]d20 =  +49° (l°/0ig- Lsg. in CH3OH). Biol-Prufung 
ergibt t)bereinstimmung mit Vitamin C. — Aus d-Glucoson d-Arabino-3-keto-~.4.5,o,/- 
pentaozyheptaiisaurelacton, Krystalle mit 1 H„0 yom unscharfen F. ca. 96°; die '«’asser- 
freie Verb. C7H10O7 schm. bei 190°. [a]D14’5 =  —16,8° ( l ,8%ig. Lsg. in 1/1p0-n. HC1).— 
Aus l-Arabinoson yermutlich l-Erythro-3-ketohexari$durelacton, C6H8O0 vom F. lbJ ,



1 9 3 6 .  I . G. A n a l y s e .  L a b o r a t o r i u m . 2 3 9 3

M d16'5 =  +21,5° (0,93°/oig. Lsg. in CH3OH) bzw. + 1 7 “ (l,82%ig. Lsg. in »/100-n. HC1). 
Aus d-Gcilactoson d-Lyxo-3-keto-2,4,5,6-tetraoxyhexansaurelacton der Zus. C-Hlo0 8 voni
F. 134— 135°; [a] ^ 1'5 =  —5,8 (2,17°/0ig. Lsg. in i/100-n. HC1). (Holi. P. 36 674 vom 
13/3. 1934, ausg. 15/10. 1935. Schwz. Prior. 10/4. 1933.) D o n l e .
*  Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Gesdttigte Alkohole aus Keimdriisen- 
liormonen. Ungesatt. oder aromat, tertiare Alkohole, wie sie z. B. durch Behandlung 
von Follikelhormon, Eguilin, Hippolin usw. mit metallorgan. Verbb. erhalten werden, 
hydriert man mit H2, der aktiviert sein kann (atomarer H oder H in statu nascendi, 
wie er bei Einw. von metali. Na auf die alkoh. Lsg. der Ausgangsstoffe entsteht). Z. B. 
werden 1,5 des durch Behandlung von krystallin. Follikelhormon mit Metliyl-Mg-Jodid 
erhaltenen tertiaren Alkohols Gn H2Ci0 2 in 150 ccm Eg. mit 200 mg Pt-Oxydkatalysalor 
nach A d a m s -S h r i n e r  18 Stdn. in H2-Atmosphare geschuttelt. Es werden G Atome 
aufgenommen. Das Prod. hat dio Zus. CUH3„02, 1. in konz. H 2S 0 4 mit gelber Farbę, 
ist physiol. wirksam. (E. P. 434 390 vom 7/12.1934, ausg." 26/9. 1935. D . Prior. 
7/12. 1933.) D o n l e .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Pregnanolon und Allopregnanolon aus 
den entsprechenden 3-Oxybisnorcholansduren. H ierzu vgl. A . BuTENANDT u. L u i G I  
Ma h o l i ; C. 1934.11.3779. (F. P. 7 8 8  430 vom  24/12. 1934, ausg. 10/10. 1935.) D o n l e .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Ketocydopenlanodimethyltetradekahydro- 
phenanthren (I). Durch Behandlung von Pregnanolonen, dio z. B. gemiiB F. P. 788 430 
(vorst. Ref.) gewonnen werden, mit GRIGNARD-Verbb. erhalt man einen zweiwertigen, 
sekundar-tertiaren Alkohol, dessen tertiare Gruppe sich in der Seitenkette des Ringes 4 
befindet. In saurer Lsg. wird nur die sekundare Alkoholgruppe im King 1 verestert, 
wahrend dio tertiare OH-Gruppe unter Bldg. einer Doppelbindung abgespalten wird. 
Durch Oxydationsmittel wird das Molekuł an der Doppelbindung gespalten u. man 
erhalt bei der Verseifung I. — Z. B. setzt man in der Kalte 1 (Mol) Pregnanolon mit 
3 Phenyl-Mg-Bromid in A. um, erhitzt 6 Stdn. mit der doppelten Gewichtsmenge 
(CH3-C0)20  in Ggw. von CH3-COONa, behandelt die acylierte Verb., in CHC13 gel., 
uater Eiskiihlung mit 0 3. Nach Umkrystallisieren in Eg. verseift man zu I, das in 
seiner Wrkg. Sexualhormonen gleicht. (F. P. 788 431 vom 24/12. 1934, ausg. 10/10. 
1935. D. Prior. 23/12.1933.) D o n l e .

Konrad Schulze, Die H erstellung und Priifung hom oopathischer Arzneim ittel. E ine Anleitg.
f. d. A pothekenlaboratorium . Dresden u. Leipzig: Steinkopff 1936. (V III, 95 S.) 8°.
M. 4.50.

Apotheken-Zeitweiser. Pharm azeut. Gesetzgebg. in  d. tschechosl. R epublik  1934— 1935.
Handb. d. Verb. d t. A potheker in d. tschechosl. R epublik . 1936. M arienbad: Sudetendt.
Apothekcr-Zeitung 1936. (426 S.) 8°. ICc 35.— .

G. Analyse. Laboratorium.
Fritz Kaufmann, Entfernung eines auf einer Glasrohre feslhaftenden Gummi- 

stopfens. Entfernung von festsitzenden Gummistopfen mittels Korkbohrer, ohne Glas 
oder Gummi zu beschiidigen. (Chemiker-Ztg. 60. 38. 8/2. 1936. Rosario [Argentinien], 
Minetti-Lab.) PLATZMANN.

E. L. Lederer, Ober ein neucs Schmelzpujiktsthermometer. Das iiblich normierto 
Inermometer (0—80°) trag t einen Messingring m it 6 Messingróhrchen zur Aufnahme 
<ler Schmelzpunktrohrchen, die m it ihrem unteren Ende gerade bis an die Hg-Kugel 
reichen. (Oele, Fette, Wachse 1936. N r. 4. 17. Jan. Hamburg.) N e u .

W. Swietosławski, EbulliomdriscJie Bestimmung des Zerfallsgradcs organischer 
oubstanzen. Vf. beschreibt ein Ebullioskop, das aus verschiedenen Rektifizierkolonuen 
zusammengesetzt ist u. zur Best. des Zerfallsgrades organ. Substanzen dient. Die 
ln emein geschlossenen Rohr zers. Substanz wird zu der binaren Mischung Bzl.-A. 
lęgeben. Das bei der Zers. entstandene W. venvandelt die binare in eine ternare 
Mischung. Aus der Erniedrigung der Kondensationstemp. wird der W.-Geh. berechnet. 
's ist móglich, mit dieser Methode die Bldg. von 0,001% W. beim Zerfall der Substanz

J^stimmen. (Naturę, London 135. 829. 1935. Warsaw, Inst. of Phys. Chem., Poly- 
chnic High School.) G a e d e .

M. Wojciechowski, Ebulliometrische Methode zur Bestimmung der Substanz- 
'wijwi, die an der Oberfldche fester Stoffe adsorbiert werden. Vf. zeigt, daB der von

-T O S E A W S K I (vgl. vorst. Ref.) beschriebene ebulliometr. App. zur Best. sehr kleiner
XVIII. 1. 154
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Mengen von Verunreinigungen angewandt werden kann u. daher zur Unters. der Sub- 
stanzmengen benutzt werden kann, die an Oberflachen fester Stoffe wie Glas oder 
Metali adsorbiert werden. Er zeigt die Unters.-Ergebnisse fiir Bzl.-Dampf, bei 18° 
an Glas oder Cu-Oberfliiclie adsorbiert. (Naturę, London 135. 830. 1935. Warsaw, 
Polytechnie. High Sohool, Inst. of Phys. Chem.) G a e d e .

Josć Piazza, Beitrag zur Kenntnis der fraktionierten Destillation. Neue Methode 
zur schnelten Bestimmung der GleichgewichtsJcurven zwischen Temperatur und Zusammen- 
setzung der Flussigkeit und des Dampfes. (An. Soe. eient. argent. 119. 190—94. 1935. —
C. 1936. I. 393.) R. K. M u l l e r .

Fritz Buchthal und Chr. Persson, Ein Mikromanipulator. Bei den gebrauch- 
liclien Mikromanipulatoren wird die Bewegung in den 3 Dimensionen durch Schraub- 
mechanismen bewirkt, die 1. sehr langsam arbeiten u. 2. die ausgeiibten Krafte nicht 
abzuschatzen erlauben. Die wesentlichen Konstruktionsmerkmale des Instrumentes 
der Vff. sind zwei drehbar gelagerte Kugeln. Die Lager der Kugeln haben einen festen 
Abstand. Eine der Kugeln tragt einen Ansatz zum Halten der Prapariemadel o. dgl. 
u. diesem diametral gegeniiber einen kurzeń Metallstab, dessen Ende genau halbkugel- 
fórmig abgedreht ist. Dieses Ende pafit in eine trichterartige, unten kugelige Bohrung 
der 2. Kugel, an dereń entgegengesetzter Seite ein langerer Stab befestigt ist. Dadurch, 
daB die Mitte der zweiten Kugel u. die der Bohrung mehr oder weniger exzentr. sind, 
u. daB man einen geniigend langen Stab anwendet, kann man die Bewegung des Stab- 
endes auf 1/50 u. weiter reduzieren. Diese einfache Vorr. erlaubt Bewegungen in zwei 
Dimensionen, die dritte wird durch eine Exzenterscheibe besorgt, die zwischen zwei 
festen Backen liegt. AuBerdem kann mit dem ersten Hebel das Mikrowerkzeug noch 
gedreht werden. (J. sci. Instruments 13. 20—23. Jan. 1936. Kopenhagen, Univ., 
Lab. f. d. Theorie der Tumkunst.) W i n k l e r .

Em ilio Oddone, Bas Polariskop ais Hilfsmittel bei optischen Erkundungen. Bei 
unklarer Femsicht unter klarem Himmel kann man ein kontrastreiclieres Bild gewinnen 
durch Anwendung eines gewóhnliehen Polariskops nach N i c o l . (Ric. sci. Progresso 
tecn. Econ. naz. 6 .  II. 179—80. 30/9. 1935. Rom.) R. K. M u l l e r .

P. S. W illiam s und Gordon H. Scott, Ein Apparat fu r Dunkelfeldphotometrie 
und Densitometrie. Vff. beschreiben eine leicht herstellbare Anordnung fur Schwarzungs- 
messungen, bestehend aus einem Mikroprojektor, einer Pliotozelle u. einer Verstarker- 
anordnung (Einzelheiten s. Original). (J. opt. Soe. America 25. 347—49. Okt. 1935. 
Anatom. Lab. Washington Univ. School of Medicine. St. Louis.) B r a u e r .

P. Clausing, U ber die Photomeirie von Gasentladungslampen. Es wird eine Methode 
(Flimmerphotometer kombiniert mit Farbfiltern) zur Messung des Lichtflusses von Na- 
u. Hg-Entladungslampen fiir Wechselstrom beschrieben. (Physiea 2- 731—36. 1935. 
Eindhoven-Holland, Naturk. Lab. d. N. V. Phil. Gloeil. Fabr.) K o l l a t i i .

V. Kunzl, U ber eine neue Methode der Fokussierung in der Róntgenspektroskopic. 
Es wird ein Spektrograph beschrieben, bei dem die Prinzipien der Reflexion an zylindr. 
gekriimmten Krystalloberflaclien u . der B r a g g -d e  BRO G LlEschen Fokussierung  
yereinigt werden. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 656—58. 14/10. 1935.) Buss.

Gino Bozza und Ismaele Secchi, Absorptionsmessungen von durch durchsichttgz 
Medien hindurchgehender Strahlung. An homogenen, nicht homogenen, zusammen- 
gesetzten Glasern, u . solchen, die teils einseitig, teils zweiseitig mit einer adsorbierenden  
Schicht bedeckt waren, wurde die Lichtdurehliissigkeit untersucht. S tr a h lu n g s ą u e l ic  
w ar die Sonne. Gemessen wurde mittels einer M o L L s e h e n  Mikrotkermosaule von 18 Łle- 
menten ohne Fluoritschirm. Die elektromotor. Kraft bei direkter Sonnenbestrahlung  
b etru g  8 mV. Soweit experimentell moglich, ^vurdo auch die R eflex io n sfa h ig k e it  unter
sucht. Bei Yorliegen der Werte fiir sie u. die Lichtdurchlassigkeit lieB sich die a d s o rb ie r te  
Lichtmenge berechnen. Die experimenteOen Daten sind in Tabellen zusam m engestellt. 
(Chim. e Ind. [Milano] 17. 687—89. Nov./Dez. 1935. Mailand, Univ., Inst. f . industr. 
Chemie.) G o t t f r i e D -

Julius Grant, Die Nephelometrie in der Metallindustrie. Es wird die MogUcbkei 
der Anwendung der Nephelometrie fiir die quantitative chem. Analyse in der Metal - 
kunde berichtet. Besondere Einrichtungen sind nicht erforderlieh, es geniigen gewolm- 
liehe NESSLER -R ohre oder auch ein ein wenig angepaBtes D u B O S C Q - C o l o r u n e t e r .  

Bestimmt wurden auf diese Weise Ag ais AgCl, Zn ais Zn2Fe(CN)G, As wurde bei bgn. 
von HC1, Coeainhydroehlorid u. K-Molybdatlsg. gefallt. Al u .  Hg konnen sehr gu 
mit Kupferron gefallt werden. Mg wird zunachst ais M g - A m m o n i u m p h o s p h a t  u . (la  
der P, wie bei D e n i s  (J. biol. Chemistry 41 [1920]. 343) angegeben, ermittelt. Pb wiro
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ais PbCr04 in essigsaurer Lsg. u. Cu mit Salieylaldoxim gcfallt. (Metal Ind., London
46. 457. 459. 1935.) W o e c k e l .

Istin, Tkeorie und physikalisch-chemische Grundlagen der colorimelrischen Be- 
slimmungsmethoden. Mógliche Felilerąuellen, EinfluB der Temp., der Konz. der Reagens- 
lsg. u. der Zeit auf biol. eolorimetr. Bestst. Ais Beispiel wird die Mikrobest. reduzie- 
render Zucker ausfiihrlich bebandelt. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun.
2. 10 Seiten. 1935.) E c k s t e i n .

A. Thiel und H. Logemann, Die Vereinjachung der optischen Bathmomelrie
durch Anwendung der „spektralen Mischfarbencolorimetrie“ und sonstige Verbesserungen. 
Die Fortscliritte der in der „Absolutcolorimetrie“ angewandten Messungen in mono- 
chromat. Licht (ygl. T h ie l, C. 1935. II. 2979) werden auf die „spektrale Misclifarben- 
colorimetrie*1 ubertragen. Die wesentlichste Vereinfachung besteht hierbei darin, daB 
man fiir alle Indicatoren mit einer einzigon Auswertungstabelle zur Umrechnung von 
Colorimeterablesungen in A pn auskommt u. daneben nur noch eine „Indicatoren- 
tabelle" benotigt. Die im cinzelnen wiedergegebcne Auswertungstabelle bezieht sich 
auf 4—45 mm untere Grenzlsg. bei 50 mm Gesamtschicbthóhe. Die Indicatorentabello 
enthalt die Halbwertstufen pn1/, u. andere spezielle Angaben iiber method. Einzel- 
heiten. Die gesuchte Saurestufe errechnet sich aus ph =  Ph'/i +  A pn. Eine weitere 
Tabelle gibt die opt. Schwerpunkte der Spektralfilter SF 1—11 an. Ais Instrument dient 
das Universalcolorimeter mit Absoluteinrichtung von L e itz . Beispiel der Unters. der 
Bathmometrie des Meerwassers, bei der sich ais Sonderindicator das Phenolrot besonders 
bewahrt hat (mit D. Greig). Besprechung der Verwendbarkeit vón Alizaringelb RS, 
Alizaringelb OG, Tropaolin O u. besonders P-Naphtholviole.lt, das fiir den allgemeinen 
Gebrauch empfohlen wird. Weitere Einzelheiten iiber mogliche MeBfehler u. a. im 
Original. — Alle Messungen sind bei móglichst konstanter Temp. von 20° aus- 
zufiihren. (Angew. Chem. 48. 799—802. 28/12. 1935. Marburg, Univ.) E c k ste in .

J. Guzman und A. Ara, Sdbstumkehrmethoden der Połentiomelrie. (Vgl. C. 1935. 
II. 2248.) Ais Selbstumkelirmethode der Potentiometrie bezeichnen Vff. diejenigo 
Methode, bei der ais Umkehrpunkt der Vorzeichenwechsel des Stromes in dem aus 
Vergleichs- u. Hilfselektrode gebildeten System gilt, im Gegcnsatz zu der Potentio- 
metrio mit einer durch eine auBere EK. hervorgerufenen Umkehr nach M u l l e r  (C. 1929. 
I. 267). Das Verf. wird an Beispielen aus folgenden Red.-Oxydationsrkk. beschrieben: 
Chlorometrie (techn. Sole mit Arsenit), Jodometrie (J-Arsenit, J-Na2S20 3), Mangani- 
metrie (KMn04-0xalsaure, -H20 2, -Fe"), Chromometrie (Fe‘‘-K2Cr20 7) u. Cerimetrio 
(Fe , H20 2, Ferrocyanide u. Na2C20 4 mit Ce-Sulfat). In allen Fallen werden die ver- 
schiedenen Verff. der Potentiometrie miteinander verghchen. (An. Soc. espan. Fisica 
Quim. 33. 729—51. 1935. Madrid, Nat. Inst. f. Physik u. Chemie.) R. K. M u l l e r .

Anders Ringbom, Die Tlieorie der potentionietrischen FallungstUrationen bei der 
Anwendung in Elektroden zweiter Art. Im AnschluB an die fruhere Arbeit (vgl. C. 1935. 
!• 754) entwickelt Vf. dio Theorie der potentiometr. Fiillungstitrationen bei An
wendung von Elektroden 2. Art u. leitet Ausdriicke fiir die Konz. des fallenden Ions 
im Aąuiyalenzpimkt u. im Wendepunkt der Potentialkurvo ab. Fur dio Falle, daB 
die beiden Bodenkorper 2 oder 3 Ionen enthalten, sind bei yersćhiedenen Losliehkeits- 
prodd. die Konz. sowie der UberschuB (bzw. Mangel) an dem fallenden łon beim Wende
punkt berechnet u. in Tabellen zusammengestellt worden. (Z. physik. Chem. Abt. A. 
173. 198—206. 1935. Abo, Finnland, Chem. Inst. der Akademie.) Ga e d e .

Anders Ringbom, Ober einige potentiometrische Titrationen mit Elektroden zweiter 
Art. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. unterzicht die Giiltigkeit der in der vorst. Arbeit abgeleiteten 
pU^rilcke einer Priifung. Es werden potentiometr. Titrationen von Jodat mit 
“d(N03)2 unter Verwendung einer Ferricyanid-Bleiferrocyanidelektrode u. Titrationen 
łon Ca mit Na-Oxalat unter Verwendung einer Ag-Ag-Oxalatelektrode ausgefiihrt.

Methode ist bei nicht zu groBer Verdiinnung u. bei maBigem Salzgeh. gut moglich. 
W- physik. Chem. Abt. A. 173. 207—15. 1935.) G a e d e .

W. Swiętoslawski, Ober einen neuen Calorimetertypfur die Untersuchimg anhaltender 
armeeffekte. Ais Calorimeter verwendet Vf. ein System (,,Labyrinth“) konzentr. 

angeordneter Ringraume, durch die das warmeaufnehmende Medium (W. oder eino 
andere FI.) abwechselnd von unten nach oben u. von oben nach unten hindurchgeht, 

18 es schlicBlich bei dem im Zentrum angeordneten warmeentwickelnden Objekt 
anlangt; aus der Ein tri tts temp. t, der Austrittstemp. tv  der D. d der FI., dereń spezif. 
>anne c u. der stiindlich hindurchgehcnden Menge V ergibt sich die entwickelte Wanno
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nacli A Qh — V c d A t (A t =  tx — ł). Es werden zwei Ausfuhrungsformen des neuen 
Calorimeters besehrieben, das z. B. zur Best. der Warmeentw. lebender Organismen 
oder der Erhartungswarme yon Zement verwendet werden kann. (Roczniki Chem. 15 . 
343—50. 1935. Warschau, T. H., Inst. f. physikal. Chemie.) R. K. M u l l e r .

L. I. Turbin, Wasserstoffgasanali/se nach Schilling. Besprechung der Berechnung 
von KoiTekturen fiir C02-, 0 2-, CO-, H20-Geh. der Gase, aus der Orsatanalyse bei der 
Unters. des H2-Gases nach der Methode von S c h i l l i n g . (Betriebs-Lab. [russ.: 
Sawodskaja Laboratorija] 3. 619— 23.) V. F u n e r .

E. Quitmann, Uber die Bestimmung ton Gasspuren in Luft mit dem Waschrohr 
nach 11. Cauer. Vf. stellte durch Verss. mit Luft, die mit J, HCl, NH3 oder 0 3 ver- 
unreinigt war, fest, daB das von Ca u e r  (C. 1 9 3 6 . I. 1664) empfohlene Waschrohr 
den Anforderungen weitgehend entspricht. Es gelingt, mit yerhaltnismaBig wenig 
Waschfl. Gasspuren aus einer ziemlich groBen Luftmenge bei hoher Stromgeschwindig- 
keit prakt. yollstandig herauszuwaschen. (Z. analyt. Chem. 1 03 . 258—61. 1935. Berlin, 
Hauptgesundheitsamt.) ECKSTEIN.

H. Cauer, Bestimmung des Gesamtozydationswertes, des Nitrits, des Ozons und des 
Gesamtchlorgelialtes roher und rergifteter Luft. Fiir die vorliegenden Falle yerwendet 
Vf. von den in C. 1 9 3 6 . I. 1664 zur Luftentnahme angefiihrten Apparaten die leichtere 
GróBenordnung 1, Miniaturpumpe mit Universalantriebsmotor, Gasmesser, die róhren- 
formigen Waschflaschen usw. Hinter dem Waschrolir befinden sich noch 3 Mikro- 
waschflaschen mit j e  1 ccm N 0 2'-freiem W., G R lE S S s c h e m  u. lL O S V A Y sc h em  Reagens 
ais „Warnindicator“. — Vf. beschreibt 3 Arbeitsvorschriften zur Best. des Gesamt
ozydationswertes, die sich hauptsachlich in apparativer Hinsicht yoneinander unter- 
scheiden, u. zwar fiir Luft mit geringem, n. u. hohem Oxydationswert. — Das Wasch
rohr Typ 2 (mit Frittfilter von 20—30 /t oder 5—10 fi Porendurehmesser) wird mit
3 ccm 30 y  J' enthaltender KJ-Lsg. u. 0,005 ccm konz. H2S04 (yerd. auf 1 ccm) be- 
schickt (die Waschlsg. muB den pu-Wert von unter 2,8 liaben), mit der Anordnung 
yerbunden u. dureh das Ganze in 1 Stde. etwa 100 1 Luft hindurchgesaugt. Von Luft 
mit hohem Oxydationswert yerwendet man liohere J'-Konzz. u. nur 10—15 1 Luft in
2—15 Min. (Luft in Róntgenzimmern oder in yergiftetem Gelande). Tritt im I l o s v a y - 
schen Reagens schon friiher eine deutliche Rosafarbung auf, so ist die Luftentnahme 
zu u n t e r b r e c h e n .  Mittels einer auf 0,01 ccm g e e i c h t e n  Pipette werden 0,3 ccm der 
Waschlsg. in ein Indieatorrohrchen (85 mm lang u. 6 mm liehte Weite) gebracht u. 
aus einer auf 0,001 ccm geeichten Pipette mit 0,02 ccm Chlf. u. 0,05 ccm 3-n. H2S04, 
sowie einer Spur NaN02 yersetzt. Die entstandene Emulsion wird zentrifugiert u. 
die Farbung des Chlf.-Trópfchens mit in gleicher Weise aus Lsgg. bekannten J'-Geh. 
hergestellten Clilf.-Tropfchen verglichen. Die Berechnung des G esam toxyd ation s-  
wertes erfolgt auf J^yerlust/cbm Luft. — Verss. iiber die Genauigkeit des Verf. 
zeigten, 1. daB unerlaBliche Voraussetzung dafiir die Yerwendung yollig reiner, N 02- 
freier H2S04 ist; 2. daB aus dem 0 ? der Luft kein H20 2 entsteht. Die gefundenen 
Oxydationswerte lagen in einer „Klimakammer“ (10 cbm), in der eine (Juarzlampe
1 Stde. im Betrieb war, bei F/cbm =  50 000 (F =  J'-Verlust); wurde die Luft un- 
mittclbar nach Inbetriebsetzung der Quarzlampe entnommen, bei 2198 u. bei Luft 
aus dem Freien bei 75.

Die Best. des NO./ erfolgt in gleicher Weise nach Zerstórung des 0 3 durch Erhitzen 
der Luft auf 200°. Das Verf. ist nicht sehr genau, aber mit Erfolg yerwendbar bei techn., 
biol. u. hygien. Unterss., wenn neben N 0 2' keine anderen oxydierenden Stoffe in he- 
achtlicher Menge yorliegen. Best.-Dauer bei klimat. Unterss. etwa 2 Stdn., bei techn- 
Schnellanalysen oft nur Minuten. — Das 0 3 wird bestimmt durch den J-Verlust einer 
neutralen KJ-Lsg. beim Hindurchleiten einer abgemessenen Luftmenge u. Umrechnung 
mit einem Faktor auf 0 3. Die Methode, die 1—2 Stdn. fiir klimat., einige Min. fiir 
techn. Unterss. beansprucht, ist nicht anwendbar in Ggw. von freiem Cl. — Der Gesamt- 
Cl-Geh., bzw. alle in wss. alkal. Lsgg. Chlorid bildenden Stoffe der Luft werden bestimmt 
durch Hindurchleiten einer abgemessenen Luftmenge durch l,5°/0ig. (0,27-n.) wss. 
KOH u. Titration nach M o h r  oder W i n k l e r . In Anwesenheit groBer Cl-Mengen ist 
das Verf. wegen C103-Bldg. in der alkal. Lsg. ungenau. Analysendauer bei khmat. 
Unterss. 3 Stdn., bei techn. Schnellbestst. wenige Minuten. — Bzgl. aller E inzelheiten  
der Arbeitsyerff., der tabellar. Zusammenstellung der Ergebnisse u. der Schrifttums- 
nachweise muB auf das Original yerwiesen werden. (Z. analyt. Chem. 1 0 3 . 321 oi- 
3S5—416. 1935. Berlin, Hauptgesundheitsamt.) EcKSTEIN.
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a) E lem en te  und an organ łsch e V erbindungen.
A. W. Winogradow, Die direkłc Titration der Bariumsalze mittels Kaliumcliromat 

wid Rosolsaure ais Indicator. Die Anwendung der Methode zur Sulfatbestimmung, ins- 
besondere zur Schwefelbestimmung in Pyriten und Schlacken. (Ann. Chim. analyt. Chim. 
appl. [3] 17. 285—88. 15/10. 1935. — C. 1 9 3 5 .1. 2221.) E c k s t e i n .

Eugeniusz Michalski, Polentiometrische Titration der Phosphate. Die Methodo 
besteht in der Fallung der Phosphate mit iiberschussigem AgN03 u. potentiometr. 
Rucktitration des Ag-Ubersehusses in einer Vorr. nach M u l l e r  (Elektrometr. MaB- 
analysc. S. 12 [1926]). — B e s t .  v o n  A l k a l i p h o s p h a t e n :  Zur Phosphatlsg. 
gibt man 50 ccm H20  u. 0,08-n. Lauge bis zur deutlichen Phenolphthaleinrótung. Nach 
Erwarmen fiigt man die AgN03-Lsg. hinzu u. neutralisiert weiter auf Orange. Nach Ab
kuhlen wird vom Ag-Phosphat abfiltriert u. der Ag-t)berschuB potentiometr. mittels 
KC1 (oder KJ) titriert. Die Filtration ist notwendig im Hinblick auf die Moglichkeit 
der Rk.: Ag^PO., +  3 Cl' =  3 AgCl +  PO.,"'. Bei einigen Verss. wurden nur 0,9 Teile 
der erforderlichen Laugenmenge zugesetzt u. zu Endo mit 10— 15 ccm Na-Acetat neu
tralisiert, was die Ergebnisse der Analyse nur wenig beeinfluBt hat. Die Ergebnisse 
waren um etwa 0,5% zu hoch. Der Fehler ist abhangig von der Menge des zur Fallung 
benotigten Ag, d. h. von der Nd.-Menge; der Nd. reiBt also eine bestimmte Menge Ag- 
Salz mit. Die Loslichkeit des Nd. vermindert andererseits den Fehler. Nach Neutrali- 
sation der den Ag-Phosphatnd. enthaltenden Fl. fiirbt sich der Nd. schwarz, was auf 
Lichteinw. zuruckgefiihrt wird. Der Titrationsfehler kann teilweise beseitigt werden, 
wenn man nach Ausfallung des mit Lauge neutralisierten Phosphats einen Tropfen n. 
Essigsaurelsg. zufiigt (Fehler 0,2%). Die MaBnahme ist aber nur dann anzuwenden, 
wenn die zu bestiminende Phosphatmenge groBer ais 0,02 g P20 5 ist. In Ggw. von NIIt- 
Salzen mussen diese dureh Kochen in alkal. Lsg. beseitigt werden. Die Ggw. von Ca- 
u. Mg-Salzen stort nicht, die Ergebnisse sind in Ggw. von Ca" etwas zu niedrig; Genauig- 
keit 0,1—0,2%. Fe- u. Al-Halogenide (mit Ausnahme der Fluoride) machen dic Titration 
unmoglich u. mussen zuvor beseitigt werden. (Roczniki Chem. 15 . 468—80. 1935. 
Wilno, Univ.) SCHONPELD.

W. H. Jansen, J. Heyes und C. Richter, Die Anwendung der Spektrala71aly.se 
zur quantitativen Bestimmung von Alkalien und Erdalkalien. V. Mitt. Die direkte 
photoelektrojnetrische Bestimmung der Alkalien. (IV. vgl. C. 19 3 5 . I. 3958.) Mit einem 
Monochromator wurden die Linien Li 617 my., Na 589 m/i, K 766 m/t, Rb 780 m/t 
u. Cs 852 oder 894 m/i aus der mit den zu untersuchenden Salzlsgg. beschickten PreB- 
luftacetylenflamme isoliert u. ihre Intensitat mit einer C a s o p r c B  - Zelle direkt 
elektrometr. gemessen. Die GroBe des auftrctenden Photostroms war in gewissen 
Grenzen yon der in dio Flamme eintretenden Elementkonz. linear abhangig. Fiir 
>n diosem Bereich liegendo Konzz. betrug der bei ihrer Best. auftretende Fehler im 
allgemeinen i  5%. Weiter isolierten Vff. dio Na- u. K-Linie in der Flamme von 
Na-K-Salzgemischcn mit SCHOTTsehen Filterglasern (VG1 u. RG 5). Sio fandon, 
daB nur dann richtige Ergebnisse erzielt wurden, wenn die Menge des Zusatzsalzes 
kleiner war ais dio zu bestimmende Menge des anderen. (Z. physik. Chem. Abt. A. 174 . 
291-300. Okt. 1935.) W i n k l e r .

R. Romann und C. Speitel, Spektrophotometrische Bestimmung von Chlorkalium 
1n Sylviniten. Die feste Salzmischung, die das zu bestimmende KC1 enthalt, wird 
gel. u. die erhaltene Lsg. mit einem wl. K-Salz gesatt. (K-Pikrat). Dureh den K-Ionen- 
ubersohuB wird die Loslichkeit des Pikrats yermindert, aus der Farbtiefe der Lsg. 
wird auf Grund einer Eichkurve auf die yerminderto Loslichkeit u. damit auf den 
zu bestimmenden KCl-Geh. geschlossen. Diese Methode ist ohne weiteres fiir die KC1- 
Best. in fabrikmaBig hergestelltem KC1, das sich ruckstandslos lost, geeignet. Bei 
«}'lviniten treten Schwierigkeiten auf, weil NaCl die K-Pikratloslichkeit erhoht. Sie 
wurde dadurch iiberwunden, daB von vomherein NaCl im tlberscliuB der untersuchten 
^g. zugesetzt wurdo. Analysenbeispiele fiir Sylvinito fiir 95— 98% KC1 wurden an- 
gegeben. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 2168—70. Dez. 1935. StraBburg, Univ., Phys. 
Lab-) W i n k l e r .
. . J- S. Owens und T. M. Hess, Quantitative Spektralanalyse ton Magnesium- 
Węrmigen auf Mangan wid Silicium. Vff. toilen keine neue Methode mit, sondern 
ctnof i  n ^ er e*nu techn. Anwendung. Dio analysierten Legierungen enthielten ca. 
J/o Mg u. wechselnde Mengen Mn, Si, Al, Zn, Cu, Fe, Ca u. Sn. Mn wurde im Be- 
010 von 0,009—1,5%, Si yon 0,005—2% bestimmt. Ais Lichtąuelle diente der kon-
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densiertc Funken zwisehen festen Elektroden. Die mafigebenden Daten des Funken- 
erzeugers u. des Spektrographen wurden mitgeteilt. Zur Auswertung der Platten 
wurden mit einer H A N SE N schen  Stufenblende Intensitatsmarken mit aufgenommen 
u. anselnieCend die Eichkurye (Logarithmus des Intensitatsyerhaltnisses yon Grund- 
u. Zusatzsubstanzlinie in Abhangigkeit vom Zusatzsubstanzgeh.) entworfen. (Metal 
Ind., London 48 . 38—40. 10/1. 1936.) W i n k l e r .

J. J. Lurje, Aluminiumbestimmung im mdallischen Aluminium und in s ein en 
Legieruiigen. Zur Best. von Al in Al-Metall u. Al-Legierungen empfiehlt der Vf„ die
I robe (0,5 g m 35—40 ccm verd. HCl-Lsg. (1:4) zu losen, vom Ungel. zu filtrieren, 
bis zur Trockne emzudampfen, die Salze zu losen u. entweder in schwack salzsaurer 

ń i i  j Zusatz von Hydroxylamin oder in schwefelsaurer Lsg. mit Hg-Kathode 
^-Anode die A erunreinigung bei 5—7 V  u. 5— 6 Amp. abzuscheiden (Ag, Cu, Fe,

\tw n i ocn <° IttI" US konz- Ls8- A1 neI>en Mg (nach A rd agh  u. Bongard) 
mit W u. ^ 5 / 0ig. NH3-Lsg. zu fallen. Der gewaschene Nd. wird veraseht, gegliiht 
u. zuletzt noch 10 15 Minuten bei 1200° nachgegliiht. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawods- 
kaja Laboratoria] 3. 495—98.) v . F un er.
c Scherrer, Die Bestimmung von Oallium in Aluminium. Das National Bureau

01 otandards hat zwei Best.-Methoden von Ga in metali. Al ausgearbeitet. 1 . Aus der 
sc i\\ e elsaurcn Lsg. wird das Ga gefallt mit dem organ. Reagens Cupferron u. dann 
mdirekt bestimmt 111 einer Mischung der Oxyde von Va, Ti, Zr. 2. Aus der salzsauren 
Lsg wird das Ga abgetrennt durch Extraktion mit A. Nach Fallung mit Cupferron 
" . Ga a“  GaA  direkt bestimmt. — Im ersten Teil wird die Entdeckungs-
geschichte des Ga u sem Vork. in der Natur kurz behandelt. (J. Franklin Inst. 220. 
c91—92. Dez. 193o.) E tzro d t.
... Schndlmełhode fiir die Bestimmung der SiO„ in Aluminal-
losungen. Fallung der S i02 aus mit H2SO., angesauerter Alunnnatlsg. mit Gelatine 
U SI I der feiedehitze, Abfiltrieren des Nd., Behandlung des Filtrats mit Gelatine 
\vie } ercmigung der Ndd., Yeraschen, Gluhen, Auswagen ais SiO,. Reinigung
in o  1/?noI- f  n ^  derTlich- V8L B u d k e w i t s c h  u. T a n a n a j e w , z . analyt. Chem.

(193o). 349.) (Leichtmetalle [niss.: Legkie M etally]4. Nr. 7. 52—53.
r C U  „  JUNGER.

, r ' tfrysgalow, Bestimmung der Summę von dreiwertigen Aluminium- und Eisen-
oxyden in Gegenwart von Kiesdsdure mittds hydrolylischer Fallung nach dem Verfakrcn 
von Stock. Die Best. der Summę von A120 3 +  Fe20 3 durch Fallung nach S t o c k  ohne 
vorhenge iallung von S i02 wird hinsiehtlich der Anwendung fiir Betriebsanalysen 
n n s s / o - n  u' gepnift. Vf. findet diese Methode nur bei Ggw. von
c’n  /o /  ,2 u' darlmter anwendbar, da bei hóherem Si02-Geh. der Lsg. ein Teil yon 
biU2 mit den gefallten Oxyden ausfiillt. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaia Labora- 
tonja] 3. 508—10.) v . F u n e r .
\rr ^ i ^ '  ^ oronzowi> ^ er Nachweis des Kobaltkations in Gegenwart anderer Kationen-
VI. gibt folgende modifizierte Methode des Co-Nachweises an: die zu priifende Lsg. 
wird mit HCl angesauert, von eventuell ausgefallonem Nd. abgegossen, mit soviel 
iestem iN H^SCN yersetzt, daB am Boden ein tlberschuB ungel. yerbleibt, umgeschiittelt 
u., ohne die Farbanderung u. Fallung zu berueksichtigen, mit festem SnCl2 yersetzt 
u. wieder geschiittelt; falls noch rote Farbung (Fe) oder dunkler Nd. (Cu) besteht, 
u lrd noch SnCl2 zugegeben. Zur reduzierten Lsg. wird ein Gemisch aus Isoamyl- (oder 
Amyl-) Alkohol u. Aceton zugegeben u. gut durchgeschiittelt. Blaue Farbung der 
abgestandenen alkoh. Schicht zeigt die Co-Ggw. an. Der Nachweis kann bei Ggw. aller 
bei gewóhnlicher Analyse vorkommender Kationen fehlerlos ausgefiihrt werden. 
(Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal 
prikladnoi Chimii] 8. 555. 1935.) v. FUNER.

F. Lowe und G. Gerth, Die Bestimmung des Quarzgehaltes in Aufbereitungs• 
‘produkten mit Hilfe der Tetralinmethode. Vff. priifen die Anwendbarkeit der Tetralin- 
•methode zur Best. des (Juarzgeh. auch in Aufbereitungsprodd. Tetralin hat annahernd 
denselben Brechungsexponenten wie Quarz. Durch Auszahlen einer trocknen Kdmer- 
probe 11. einer in Tetralin eingebetteten, in der die Quarzkomer nicht mehr sichtbar 
smd, hat man die Móglichkeit einer ąualitatiyen u. quantitativen Quarzbest. Da die 
Methode sehr schnell (30 Min.) durchfiihrbar ist, ist sie besonders fiir Betriebskontrollen 
geeignet, z. B. bei der Kon trolle der Arbeitsweise einer Setzmaschine, eines Herdes, 
emer Flotationsanlage usw. Fiir eine quantitative Auswertung eignen sich yomehmlich 
•Irodd. in Komklassen iiber 88?—100 /i, da feinere Kornchen beim Aufbringen des
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Tctralins auf den Objekttrager sich zusammenballen kónnen u. dadurch nicht mehr 
auszahlbar sind. Eine qualitativc Feststellung des Quarzes ist nicht an eino untcro 
Begrcnzung der Kornldasse gebimden. (Metali u. Erz 32. 481—85. 1935. Jena u. 
Kothen.) W o E C K E L .

O. Holstein, Ober die Beryli- und Smaragdbestimmung mit Hilfe der Lupę „ Uni- 
versal“. Zu der von der Firma L e it z  herausgebrachten Edelsteinlupe „Universal“ 
konstruierten RosCH u. der Vf. ein kleines Aufsatzfilter, durch welches das Farbenbild 
des zur Unters. kommenden Berylls je nach der Lichtstarke verandert wird. Es gelingt 
so an Hand einer Tabelle (vgl. Original) Smaragde von Beryllen, welche nur durch 
Fc griin gefarbt sind u. im Handel ais griiner Aąuamarin gehen, zu unterscheiden. 
(Zbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1936. 26—28.) E n s z l i n .

' d) M edizin ische und  to x ik o lo g isch e  A n alyse .
Reginald Mc Gregor Archibald, Eine Modifizierung der Kupferkalktechnik zur 

Ablrennung und Geuiinnung von Kohlenhydraten aus biologischen Fliissigkeiten. Durch 
Modifizierung der VAN SLY K E sehen Kupferkalkteclinik lassen sich geringe Mengen 
Kohlenhydrat, frei von storenden u. N-haltigen Substanzen, aus Urinen, die mit bas. 
Bleiacetat u. Quecksilbersulfat geklart sind, abtrennen. Die neue Methode ist bei 
Zuckerkonzz. angewandt worden, die viel niedriger ais die friiher untersuchten waren. 
Titrationen mit Hypojodit u. mykolog. Analysen des nach d er Kupferkalkbehandlung 
regenerierten reduzierenden Materials ergeben, daB nicht weniger ais 90% in der ur- 
spriinglicli vorliegenden Form regeneriert wurden. (Trans. Boy. Soc. Canada. Sect. V 
[3] 29. 97—103. 1935.) B r e d e r e c k .

St. Rusznyak und E. B. Hatz, Mafianalytische Bestimmung des Hamoglobins. 
Die Methode besteht darin, dafl kunstlich CO an Hdnioglobin gebunden u. dann mittels 
K3[Fe(CN)(!] in Freiheit gesetzt wird. Durch Umsetzung des frei gowordenen CO mit 
PdCl2 kommt eine aquivalente Menge Pd zur Abscheidung, die titrimetr. bestimmt wird. 
Apparatur u. Gang der Best. vgl. Original. (Biochem. Z. 280. 242—47. 1935. Szeged, 
Univ.) S i e d e l .

Max Rosenberg, Bestimmung des Indicans im Blut. Es wird diejenige Serum- 
menge bestimmt, die mit dem J o L L E S s c h e n  Reagens auf Indican gerade noch positive 
Rk. zeigt. Diese Serummenge enthalt dann 0,0032 mg Indican (Empfindlichkeit der 
J o L L E S sch e n  Rk.). (Boi. Ass. brasil. Pharmaceut. 16. 276— 78. 1935.) W i l l s t a e d t .

Juan A. Sanchez, Colorimetrische Bestimmung des Harnstoffes. Der Harnstoff 
wird mittels eines abgemessenen t)berschusses an H N 02 zerstort, die unverbrauchto 
HNO, wird so bestimmt, daB Sulfanilsauro diazotiert u. dann mit Phenol gekuppelt 
wird. Die EnteiweiBung vor der Durchfiihrung der Best. erfolgt am bestcn mit Na- 
Wolframat. Die Arbeitsweise wird ausfuhrlieh beschrieben. (Rcv. Centro Estudiantes 
Farmac. Bioąuim. 1935. 36 4 — 7 2 .)  W IL L S T A E D T .

R. Fabre und S. Bazille, Das fluorhaltige Metlidmoglobin und seine Bedeutung zur 
Bestimmung von Fluor in der industriellen Hygiene. (V gl. C. 1 9 3 4 .1. 2168.) Da die Ab- 
sorptionskurve des fluorlialtigen Methamoglobins ein ausgepragtes Maximum bei 
2 =  6100 A aufweist, ist Methamoglobin neben der 10-faehen Menge Oxyhamoglobin 
auf diesem Wege leicht nachweisbar. Mit Hilfe der Extinktion bei A =  6100—6200 A 
sind exakte Natriumfluoridbestst. (von 0,1—2 mg) móglich. (Absorptionskurven s. Ori- 
ginal). (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 5 Seiten. 1935.) V e t t e r .

Leslie Alfred Allen und John Harrison, Eine Bemerkung zu der Methode der 
Bestimmung fluchtiger Sauren in Bakterienkulturen. Die durch dio Ggw. von Milch- 
saure, C02 usw. mit Fehlern behaftete Methode wird verbessert. Nach einer W.-Dampf- 
ucst. bei Ggw. iibersohiissiger H2S04 wird das mit Baryt neutralisierte Destillat ein- 
Reengt, durch Zugabe einer aquivalenten Menge n-H2S04 dio fluchtigen Sauren in 
Freiheit gesetzt u. nach Entfernung des BaS04 das Filtrat einer emeuten W.-Dampfdest. 
untenvorfen, nachdem C02 vorher durch Kochen am RiickfluB entfemt wurde. (Bio- 
chemical J. 29. 2471— 76. Nov. 1935. Reading, Univ., Abt. f. agricult. Bakt.) SCHUCII.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgem eine chemisohe Technologie.

R. S. McBride, Chemisch-technische Anwendungen von Baukohle. Eigg., Vortcilo 
u. verschiedcne Anwendungsformen von C im chem. App.-Bau. (Chem. metallurg. 
Łngng. 42. 503—q5. 1935. Washington.) R. K. M u l l e r .
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Alfredo Iacobacci, Organische Ldsungsmittd. t)bcrsi'clit. (Ind. y Quim. 1. 47 
bis 53. Okt. 1935.) W i l l St a e d t .

Sei-ichi Tleno, Ober das Loserermógen von Tetralin, Decalin, Hexalin und Methyl- 
hexalin. Es wird untersucht an Nalurharzen, Kunstharzen, Cdlulosederiw., Kautschuk 
u. seinen Verarbeitungsprodd., Borneol, Campher, S, J, Polybromid vom Sardinenól, 
Carnaubawachs, Pilcrinsaure u. Ricinusól. Die Resultate sind in Form einer Tabelle 
wiedergegeben. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 402 B—05 B. 1935. Ósaka, 
Univ. [Nach engl. Ausz. ref.]) W . WOLFF.

— , Die Athanolamine in der Industrie. Ihre Verwendung ais Absorptionsmittel fiir 
saure Gase u. ais Emulgiermittd. An Hand einer von der Gen er a l  Metallurgical 
a n d  Chem ical Lt d . herausgegcbenen Schrift „Synthetic Organie Chemicals" wird 
kurz auf die techn. Verwendbarkeit von Monoathanolamin, Diałhanolamin u. Tridthanol- 
amin eingegangen. Im  besonderen wird auf die Anwendung von Monoathanolamin ais 
Absorptionsmittel fiir saure Gase (C02, H 2S) u. von Salzen des Triathanolamins ais 
Emulgiermittel hingewiesen. (Chem. Age 33. 374—75. 26/10. 1935.) Schicke.

I. G. Farbenindustrie, Frankfurt a. M., Feststellung von Poreti und Rissen in 
Schutzuberzugen. Der Dberzug wird mit einer Lsg. bestrichen, die durch chem. Um- 
setzung eine gefiirbte Verb. zu bilden vermag. Beim darauffolgenden Abwaschen 
bleibt die Lsg. in etwa vorliandenen Poren oder Rissen zuriick. Behandelt man nun 
don Dberzug mit einem Stoff, der mit dem Bestandteil der ersten Lsg. einen Farbstoff 
bildet, markieren sich die Porcn u. Risse in der Oberflache ais farbige Punkte oder 
Streifen. So kann man zunaehst die Lsg. einer Leukobasc aufbringen, dann die Teilc 
abspulen u. sclilieBlich in bekannter Weise osydieren. Aueh Farbstoffe, die unter 
Einw. einer Saure oder einer Base ihre Farbę wechseln, sind fiir das Verf. geeignet. 
Diese verwendet man meist zusammen mit Schutzkolloiden, wie Dextrin, Leim, 
Gelatine. Aueh eine Na2S- u. Pb-Salzlsg. kónnen Anwendung finden. (E. P. 436 873 
vom 19/4. 1934, ausg. 14/11. 1935. D. Prior. 19/4. 1933.) M a r k h o f f .

Hermann Fink, Miinchen, Geuńnnung von feindispers verteilten Stoffen aus stark 
verdiinnten Lósungen. Zur Isolierung von Stoffen, die eine elektr. Ladung besitzen, 
werden die Lsgg. auf einen dem Lóslichkeits- oder Dissoziationsminimum des abzu- 
scheidenden Stoffes entsprechenden pH-Wert eingestellt u. dann durch eine Filterm asse  
filtriert, die ein elektr. geladenes Adsorptionsmittel oder mehrere solcher enthalt, 
wobei dio Adsorptionsmittel im entgegengesetzten Sinne elektr. geladen sein miissen 
wie der abzuscheidende Stoff; dieser kann darauf vom Adsorptionsmittel getremit 
u. rein gewonnen werden. Insbesondere sind derart H orm on e, Alkaloide, Ferm entc 
u. aueh Farbstoffe gewinnbar. (Oe. P. 143 762 vom 26/6. 1934, ausg. 25/11. 1935.
D. Prior. 26/6. 1933.) Maas.

Co. Franęaise de Produits Organo-Chimiąues, Frankreich, Adsorbicren und 
Wiedergeioinnen von Gasen und fliichtigen Lósungsmittdn. Zur Durchfiihrung des Vcrf. 
nach dem Hauptpatent wird der in dio Adsorptionsvorr. eintretende Strom der zu 
behandelnden Gase in mehrere Teilstrome unterteilt. Jeder Teilstrom wird durch 
eine gesonderte Sehicht akt. Kohle geleitet. Die Gase werden dann wieder gesam m elt 
u. gemeinsam abgefuhrt. (F. P. 45 555 vom 7/11. 1934, ausg. 17/10. 1935. Zus. zu
F. P. 768643; C. 1934. II. 3804.) HORN.

Tadeusz Kuczyński, Lemberg, Trennung von zwei oder mehreren Krystallisations- 
produkten, dad. gek., daB man fur die eine Art der Krystalle sehr viel u. fiir die andere 
Art bedeutend weniger Keimo hinzusetzt u. abkiihlt, wobei der eine Kórper fcin- li
der andere grobkrystallin ausfallt u. weiter auf bekannte Weise entweder durch Durch- 
sieben oder durch Sehlammen getrennt werden kann. (Poln. P. 20 678 vom 21/4-
1933, ausg. 15/12. 1934.) KAUTez-;

Kali-Forschungsanstalt G. m. b. H ., Deutsehland, Gewinnung bestdndigcr Salz- 
gemische. Die Salzgemische werden mit einer zum Formen notwendigen Menge 11- 
Yersetzt, gemahlen u. unter Druck zu Formen gepreBt, die sodann wieder zu Granalien 
zerkleinert werden. Eine Mischung von (KH4)N03 u. KC1 oder von NaN03 u. 
oder von Na2S 04 u. KC1 wird mit 6— 10% W. versetzt, zu kleinen Zylindem gepreli  ̂
bei 80° getrocknet u. zu Granalien von 1—2 mm zerkleinert. Diese sollen, selbs 
unter Druck, nicht mehr zusammenbackcn. (F. P. 783 949 vom 9/1. 1935, ausg. 
19/7. 1935. D. Prior. 26/1. u 8/2. 1934.) HoRK- ,

Siemens-Lurgi-Cottrell Elektrofilter Ges. m. b. H. fiir Forschung un“ 
Patentverwertung, Berlin, Durchfiihrung staubentuńckelnder cheviischer oder metanu ■
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gischer Prozesse bei erhóhter Temp. in Ofen o. dgl. mit nachfolgender Elektrofilterung 
der Abgase, dad. gek., daB der staubentwickelnde ProzeB durch Einw. auf die Rk.- 
Temp. oder auf das Ausgangsmaterial oder auf andere Faktoren so geleitet wird, daB 
Abgase mit hygroskop. Staub entstehen. — Zu diesem Zweek setzt man den Ausgangs- 
stoffen, z. B. Metalloxyden, beim Sintern NaCl, MgCl„ oder almliche Salze zu. — 
Hierzu vgl. N. P. 55 045; C. 1935. II. 1225. (N. P. 55 889 vom 23/1. 1935, ausg. 18/11. 
1935.) _ D rew s.

Davis Emergency Eęiuipment Co., New York, ubert. von: Leslie G. Jenness, 
Brooklyn, N. Y., V. St. A., Katalysatoren. Zur Herst. yon Manganitkatalysatoren 
werden Salze von Metallen, dereń Oxydc bei Zugabo von W. keine alkal. Rk. geben, 
z. B. Lsgg. von CuS04 mit H20 2 u. sodann mit einer Lsg. von KMn04 in W. u. NH3 
yersctzt, so daB ein ph von ungefahr 7 entsteht. Ein Teil der NH3-Menge soli von untcn 
in dio Lsg. eingefiihrt werden, damit die 0 2-Entw. die Misehung der Komponenten 
unterstiitzt. Der entstehendc Nd. wird gewaschen, getrocknet u. zerkleinert. (A. P. 
1995 353 vom 18/8. 1931, ausg. 26/3. 1935.) H o r n .

E. I. du Pont de Nemours, Del., ubert. von: Anthony M. Muckenfuss, Niagara 
Falls, N. Y., V. St. A., Organometallverł>indungen (Hydrocarbide), die ais Ilydrierungs- 
Icalalysaloren brauchbar sind, durch Behandlung mehrkerniger aromat. KW-stoffc 
mit Alkalimetallen. Es handelt sich hierbei um komplexe Verbb., die nicht ident. 
mit den bekannten Hydrocarbiden sind. Dio Aktm tat u. Stabilitat dieser Kataly
satoren wachst wahrend der Hydrierung. — Z. B. werden 500 g Naphlhalin (1) u. 74 g 
Na in einer Stahlbombe 19 Stdn. unter H, auf 255— 273° erhitzt. Neben un- 
verandertem I u. Telrahydronaphthalin erhalt man 85 g eines festen, schwarzen Prod., 
das z. B. fiir die Red. von I geeignet ist. — Weiterc Katalysatoren aus Antkracen, 
Acenaphthen, Schmierol. (A. P. 2 021567 vom 6/11. 1931, ausg. 19/11. 1935.) D o n le .

Paul Laffitte und Pierre Grandadam, Frankreich, Herstdlen von Plalinoxyden. 
Pt wird, gegobenenfalls in yerteiltem Zustand mit 0 2 boi Temp. zwischen 100 u. 560° 
u. bei Drucken zwischen 8 u. 200 at oxydiert. Bei einem Druck von 8 at entsteht PtO, 
bei Drucken zwischen 50 u. 150 at u. boi Temp. zwischen 450 u. 460° entsteht P t0 2, 
das sich jedoch bei Atmospharendruck u. 400° in PtO u. 0 2 zers. Die Platinoxyde 
sollen ais Katalysalor Verwendung finden, z. B. zur Herst. von NH3, zum Hydriercn 
von Kohle, KW-stoffen, sowie zum Oxydieren yon S 0 2 zu S 0 3 u. von NH3 zu H N 03. 
(F. PP. 785 082 vom 4/2. 1935, ausg. 1/8. 1935 u. 787 837 vom 26/3. 1935, ausg. 
30/9. 1935.) H o r n .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, ubert. von: Ralph B. Derr, Oak- 
mont, Pa., V. St. A., Herstdlen von Adsorptionsmitteln. Aluminiumhydrat, z. B. 
A120 3'3 H 20  wird mit verd. Sauren, z. B. mit H2S 04, HC1 gewaschen u. bei Temp. 
zwischen 250 u. 800°, z. B. bei 350° getrocknet. (A. P. 2 015 593 vom 24/2. 1932, 
ausg. 24/9. 1935.) H o r n .

General Chemical Co., New York, iibert. von: Herbert I. Wollner, Brooklyn, 
N. Y., und George E. Taylor, Westfield, N. J., V. St. A., Herstellen eines Adsorptions- 
mittels. S i02-haltiges Materiał wird mit Siiure behandelt, von organ. Verunreinigungen 
befreit u. mit einer alkal. Lsg. gekocht. Die S i02 wird aus dieser Lsg. zusammen mit 
dera unl. Ruekstand ausgefallt. Ein Ton mit 40% A120 3 u. 45% Si02 wird z. B. 
calciniert u. mit 40%ig. H2S04 behandelt. Der Filtemickstand wird wieder calciniert, 
gemahlen u. in einer 20%ig. Lsg. von Na2CO:l gekocht. Durch Abkuhlen u. durch 
Zusatz von C02 wird gel. S i02, ohne daB yorher die Lsg. filtriert wird, ausgefallt. 
Das hiordurch gewonnene Adsorptionsmittel soli z. B. zum Reinigen von Fil. u. Gasen 
u. zum Entfarben von Olen dienen. (A. P. 2 010 655 vom 1/11. 1932, ausg. 6/8. 
!935.) • H o r n .

A. Nachtergal, P etit formulaire do resistanco des materiaux. T. II. Application. Paris: 
Ch. Berangor. (96 S.) 7.50 fr.

[russ.] Maxim Isidorowitsch Nekritsch und Meiodi Iwanowitsch Kusnetzow, Allgemeiner 
Kursus der chemischen Technologie. T e ill .  Chemische Technologio der lnineralischcn 
Substanzcn. Charkow-Kijew: Goss. nautsch-techn. isd. 1935. (319 S.) Rbl. 4.50.

II. Peuerschutz. Rettungswesen.
W. Liesegang, Die Reinhaltung der Luft. Wesen u. Bedeutung der Luft u. ihrer 

Kemhaltung; Entstehung natiirlichcr Yerunrcinigungen; Entstchung u. Bekiimpfung 
der Luftyerunreinigungen in Raumen; York. u. Yerhiitung von Luftycrunreinigungen
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iin Freien; ihr Nachweis im einzclnen; Litcraturverzeichnis. (Ergcbn. angcw. physik. 
Chem. 3. 1— 110. 1935. Berlin-Dahlem.) P a n g r i t z .

Moriz Stipanits, Kohlenstaub und Gesteinsstaub ais Bestandteile der Luft. Vf. 
untersucht den Staubgeli. von Luft durch Ansaugen mit einer Diise, Abscheidung des 
Staubcs in einem Baumwollfilter u. Messung der Luftgeschwindigkeit mit einem da- 
hintergeschalteten Anemometer. Mit diesem Gerat wird der Staubgeh. der atmo- 
sphar. Luft bestimmt, um dann mit dem der Grubenluft vcrglichen zu werden. Dic 
Staubablagerungen in yersćhiedenen Wettcrabteilungen werden untersucht. In einem 
Beobachtungsschrank wird mit Kohlen- u. Gesteinsstaub die kolloidale Natur der 
Aerosole bestatigt; fiir die Dauer des Schwebezustandes ist die Feinheit u. die Gleich- 
sinnigkeit der elektr. Ladung von EinfluB; u. Mk. zeigen die Kohlenstaubtcilchen 
mehr eckige, die Gesteinsstaubteilchen mehr rundliche Formen.) Die Geschwindigkeits- 
kurvc der staubfiihrenden Wetterstrómc liegt zwischen der der turbulenten u. der der 
laminaren Fl.-Stromung. Die Kohlenstaubexplosionen werden ais kolloidchem. u. 
kolloidphysikal. Vorgang erortert. Das friiher (C. 1934. II. 3338) beschriebene Gerat 
fiir die Gesteinsstaubstreuung ist durch Automatisierung yerbessert worden, seine 
Anwendung u. die Einstaubung mit Schieferstaub in der Grube wird beschrieben. 
(Berg- u. hiittcnmann. Jb. montan. Hochschule Leoben 83. 77—92. 20/11. 1935. 
Sehles.-Ostrau.) R. K. Mu l l e r .

Cornelius S. Hurlbut jr. und Charles R. W illiams, Die Mineralogie von Asbest- 
slaub. Petrograph. Analysen von Stauben (rafter dust) aus 6 Asbest yerarbeitenden 
Fabriken einschlieBlieh Asbestmiihlen- u. -webereien ergaben, daB in den atembaren 
GroBen Asbest ein relatiy unbedeutender Bcstandteil ist. Talk, Serpentin, Carbonatc 
u. Magnetit waren in allen gepruften Stauben iiberwiegend. Die Bedeutung des Ein- 
flusses dieser Mineralien auf Lungenschaden bei Asbestfabrikarbeitern ist zu priifen. 
(J. of ind. Hyg. 17. 289—93. Nov. 1935. Cambridge, Mass., Haryard Univ.) Gd.

Erik Schwarz, Ober Explosionsgefahren bei Wiedergewinnungsanlagen. Be
sprechung von MaBnahmen zur Verhinderung von Explosionen in Betrieben, dic mit 
leichtfluchtigen Losungsmm. arbeiten. (Kautschuk 12. 15— 16. Jan. 1936.) R i e b l .

Eugśne Cottś, Ober die Entzundung schlagender Welter durch die Drdhte von Gluh- 
lichtlampen. Vf. iiberpriift altere, widersprcchende Angaben der Literatur, die die Ent- 
ziindung schlagender Wettcr beim Zerbrechen von Gliihlichtlampen betreffen, indem 
er Leuchtgas-Luftgemenge (1:4) durch yerschiedenartiges Zertriimmern von 
4-V-Lampen zur Explosion bringt. Ais Ergebnis seiner Unterss. teilt der Vf. mit, daB 
dio Sicherheit tragbarer, elek tr. Lampen durch Verringerung des Lampendurchmessers 
erhoht wird; femer ist es notwendig, eine Anordnung zu treffen, die eine yollstandige 
Zertriimmcrung der Lampe bei einem Schlag mit sich bringt. Auf diese Weise wird der 
Faden so schnell gekiihlt, daB k ein e  Explosion stattfindet. Der U nterb rech u n gsfu n kc  
der 4-V-Lampe verursacht auch k ein e Esplosion. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 201. 
1484—85.30/12.1935.) J u z a .

Freitag, Versuche uber Brandgefahren beim Transport von Oberchlorsaure wul 
liochkonzentriertem Wasserstoffsuperoxyd. Aus einem Bericht des amerikan. „Bureau 
for the Safe Transportation of Explosives and other Dangerous Articles“. (Zbl. Ge- 
werbehyg. Unfallverhiitg. 22 [N. F. 12.] 182. Okt. 1935. Leipzig.) P a n g r i t z .

Ernst Erdely, Der Brand eines Celluloidlagers. Auf Grund eingehender experi- 
menteller Unterss. u. der Erfahrungen aus der Praxis der Celluloidbrandbekampfung 
erortert Vf. ausfiihrlich Brandentstehung u. -verlauf sowie prakt. VerhiitungsmaB- 
nahmen u. Loschmethoden. (Feuerschutz 15. 199—203. Dez. 1935.) P a n g r i t z .

Muller, Entwicklung u n d  augenblicklicher S t a n d  d e s  L u f t s c h a w n l d s c h v e r fa h r e n s .  
Yortrag. (Feuerschutz 15- 209—12. Dez. 1935. Dusseldorf.) P a n g r i t z .

Ernst Gehrcke, Deutschland, Verbessemng der Atmungsluft. Zur Vcrbesserung 
der Atmungsluft werden Metallverbb., insbesondere Oxyde bzw. Hydrate, z. B. yon 
Fe, Mn, Ce, in feinverteiltem Zustand, gegebenenfalls in Jli.schung mit Duftstoffcn, 
z. B.  mit Hilfe von Ventilatoren, in dic Luft verstaubt. (F. P. 790 481 vom 23/o. 
1935, ausg. 21/11. 1935.) . H o r n .

Ludwig Matthaei und JoseJ Otto Zeuzem, Deutschland, Beinigen der Luft 
non Bakterien und Bazilhn. In die zu reinigende Luft wird eine FI. fein zerstaubt 
eingefuhrt. Der Luftstrom wird gekiihlt u . anschlieBend der Einw; ultrayio letter  
Strahlen ausgesetzt. (F. P. 786 647 vo m  2/3. 1935, ausg. 6/9. 1935. D.Prior.
1934.) H o r n .
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Antigas Werk fiir Luftschutzgerate G. m. b. H ., Deutschland, Herstellen von 
Filtermassen, insbesondere fiir Gasmasken. Pflanzliche, tier. oder minerał. Fasern 
werden mit Lsgg. organ. Stoffe hohen Mol.-Gew., z. B. mit Harzlsgg. getrankt u. 
getrooknet. Es kann auch vor dem Trocknen aus den Lsgg. ein Nd., z. B. mit Hilfe 
von NHj, auf den Fasern erzeugt werden. (F. P. 789 336 vom 29/4. 1935, ausg. 
26/10. 1935.) H o r n .

133. Elektrotechnik.
W . W eicker, Keramische Isoliersloffe bei hohen Tcmperaturen. Die Messung der 

elektr. Leitfahigkeit einer Reihe von nicht naher bezeichneten keram. Massen fiir 
Tempp. bis 600° wird hinsichtlich MeBmethode u. Ergebnisse besehrieben. (Elektro- 
tcchn. Z. 56. 937—39. 1935. Hermsdorf, Thiir.) Sc h u st e r iu s .

A. K. Russanow, Darstellung spektralreiner Kohlendektroden. (Chem. J. Ser. B. 
J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shumal prikladnoi Chimii] 
8. 520—23. 1935. — C. 1935. I. 112.) v. F u n e r .

W. I. Baschkow und B. W. Minz, Die Beherrschung des Eleklrographilierens 
auf der Moskauer Elektrodenfabrik. Beschreibung der fiir das Graphitieren von Elek- 
troden auf der Moskauer Elektrodenfabrik yorhandenen Einrichtungen. Die Giite 
des Prod. laBt noch zu wiinschen iibrig. (Leichtmetalle [russ.: Legkie Metally] 4. 
Nr. 9. 23—32. 1935.) J u n g e r .

W. W . Ebanaidse, Zur Frage der Beherrschung des Elektrographitierens. Ergebnis 
der auf der Moskauer Elektrodenfabrik ausgefuhrten Verss. des Vf., die Zus. der Elek- 
trodenmasse, die Abmessungen der Elektroden u. dereń Brenndauer zu andern. Die 
Giite der Komponenten ist fiir die Besehaffenheit der Elektroden ausschlaggebend. 
(Leichtmetalle [russ.: Legkie Metally] 4. Nr. 9. 32—37. 1935.) J u n g e r .

Metall-Intarsia-Werke G. m. b. H ., Miinchen, Akkumulator mit Ldsungskathode. 
Um die Lebensdauer der Kathode zu verlangern, mufi das vcnvendete Zn von groBer 
Reinheit — weniger ais 0,09°/o Verunreinigungen — u. groBer Hartę sein. Diese wird 
durch Hartung, Druck oder Pressung erzielt. ZweekmaBig wird die Kathode mit Hg 
amalgamiert. Hierdureh wird erreicht, daB der H2 eine hohe Uberspannung erhalt 
u. eine nutzlose Korrosion vermieden wird. (Schwz. P. 178 331 vom 18/8. 1934, 
ausg. 16/9. 1935.) R o e d e r .

Egyesult Izzólampa ćs Villam ossage R. T., Wdframpulver, insbesondere fur  
starkfddige Gliihkorper. Neben metali. W enthalt das Pulver ein Alkalioxyd oder mehrerc 
solcher in Mengen von nicht iiber 1 Gew.-°/0 u. Pb oder bzw. u. PbO bzw. mehrere 
Bleioxyde in Mengen von nicht iiber 4 Gew\-°/0. Es kann durch Red. eines geeigneten 
Gemenges von W 03, Alkalioxyd u. Pb-Verbb. gewonnen werden. Die Verarbeitung 
erfolgt durch Pressen, Sin tern, Hammem, Ziehen wie iiblich. (Ung. P. 113 112 Tom 
14/4. 1934, ausg. 15/10. 1935.) Maa s .

Yukitoshi Sakakura, Shibuya Ku, Tokyo, Japan, Herstdlung von innen glasierlen 
Gluhlampcn fiir weiBgliihendes Lieht durch t) ber ziehen der Innenseite mit einer Lsg. 
von Alkalisilicat u. Alkalicarbonat u. Einbrennen bei einer Temp. von 350°. 200 g 
Natriumsilicat werden in 11 W. gel. u. 200 g KHCOa zugegeben. Die nach dem Ein
brennen dieser Mischung entstehenden Krystalle zerstreuen das ausgesandte Licht. 
(A. P. 2 017 733 vom 5/5. 1933, ausg. 15/10. 1935.) K ar m a u s .

Harold Akroyd, Manchester, England, Glimmlampe, z. B. fur Reklamezwecke. 
Dic einander gegenuberstehenden flaehen Elektroden bestehen aus Al oder einer 
Al-Legierung u. die Zeiohen, z. B. Buchstaben, sind so auf der Elektrode markiert, 
daB die nicht den Buchstaben bildende Flachę mit einer elektrolytisch hergestellten 
Alj03-Schicht bedeckt ist. Dies geschieht durch Benutzung der Elektrode ais Anodo 
uj einem Bad mit einer wss. Lsg. von Oxal- oder Chromsaure. Sollen die Buchstaben 
Helligkeitsabstufungen bei der Entladung haben, so ist dio Dauer der Elektrolyse 
iiir verschiedene Teilo yerschieden zu wahlen, unter entsprechender Abdeckung der 
anderen Teile. (E. P. 437 686 vom 29/6. 1934, ausg. 28/11. 1935.) R o e d e r . .

General Electric Co. Ltd., London, iibert. von: Patent-Treuhand-Ges. fiir 
elektrische Gliihlampen m. b. H ., Berlin, Leuchtrohre. Dio Innenwand ist mit 
emer Schicht fluorescierenden Stoffes, bestehend aus gelb fluorescierendem Zn-Silicat 
(£■ B. 93°/0) u. blau fluorescierendem Ca-Wolframat (z. B. 7°/o)> belegt. Die mit Hg- 
JJampf gefiillte Rohre leuchtet weiB. (E. P. 438 910 vom 28/8. 1934, ausg. 27/12.

R o ed e r .
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General Electric Vapor Lamp Co., Hoboken, iibert. von: Ted E. Foulke,
Nutley, N. J., V. St. A., Leuchtrohre. Bei kurzeń Róhren ist der FARADAYSche Dunkel- 
raum fetorend. Dureh Anordnung zweier kreisformiger Elektroden aus Ni an den 
Enden der Róhro u. Bedeckung der Riickseiten der Elektroden mit einem Erdalkali- 
mctall, der Vorderseiten mit fein verteiltem Al gelingt es, den Dunkelraum fast ganz 
auf die Ruckseite der Elektroden zu verlegen, wahrend der Raum zwisehen den 
Elektroden von der positiven Saulc ausgefiillt ist. Ais Fiillung dient zweckmaBig ein 
Gemisch von bei Raumtemp. gesatt. Hg-Dampf, Ar von 1,5 mm u. Ne von 28,5 mm. 
(A. P. 2020  723 vom 20/5. 1935, ausg. 12/11. 1935.) R o e d e r .

General Electric Co. Ltd., London, und Henry Grainger Jenkins und John 
W alter Ryde, Wembley, England, Entladungsrolire. Dio Glasróhrc ist an den Enden 
mit einer Metallkappe aus Cu oder einer Fe-Ni-Lcgierung abgesohlossen, die gleich- 
zeitig ais Elektrodo dient. Dio akt. Oberfliichc der Elektroden bildet eino Erdalkali- 
metallschicht, z. B. Ba. Dic Schicht wird dadurch erzeugt, daB aufgebraehtes Ba-Azid 
dureh Entladung in der ovakuierton Rohre zers. wird. Die Gegenelektroden bilden 
innerhalb der Kappen angeordneto Seheiben aus einer Ba onthaltonden Legierung. — 
Die Rohre gibt Entladungcn bis 150 m Amp. (E. P. 438 727 vom 22/5. 1934, ausg. 
19/12. 1935.) R o ed e r .

Standard Elettrica Italiana, Mailand, EntladungsróJire mit Oxydkathode u. einer 
Anzahl weiterer Elektroden. Dor GlasąuetschfuB, dureh den die Zuleitungen gehen, 
geht im Innern der Rohre in einen muldenfórmigcn Teil iiber. Diese Muldę ist mit 
einem Isolierstoff gefullt, der aus einem Gemisch eines Oxyds von Ni, Cr, Al oder Mn 
u. einem Bindemittel, z. B. einer Lsg. von Cellulosenitrat in Amylacetat, besteht. 
(It. P. 313 742 vom 17/5. 1933. A. Prior. 16/6. 1932.) Ro e d e r .

Jean-Baptiste Joseph Marcel Abadie, Paris, Elektrodę fiir Entladungsrohren. 
Der Faden der Gliihkathode oder, bei indirekt geheizten Kathoden, der Kathoden- 
korper wird erhitzt, in einen in einer oxydierenden Atmosphare elektronenemittierenden 
Stoff in Pulverform getaucht u. dann in einer reduzierenden Atmosphare gcgliiht. 
Der ProzeB kann mehrmals wiederholt werden, bis die akt. Schicht die gewiinschte 
Starkę hat. Ais akt. Stoff dient ein Alkali- oder Erdalkalimetall, zweckmaBig mit 
einem radioakt. Zusatz, z. B. Mesothorium, U, Ra-Salz oder einer Verb. dieser Stoffe. 
Hiornach wird dio Kathodo in Kollodium getaucht, um eine Hydrierung bei Luft- 
Ggw. zu verhindem. (Ind. P. 21180  vom 17/9. 1934, ausg. 2/11. 1935.) R o ed e r .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Bedecken der Elektroden von 
Entladungsrohren mit fremden Stoff en; z. B. bei Leuchtróhren, um die Farbę der Ent
ladung zu beeinflussen; allgemein, um die Zundspannung oder den Kathodenfall zu 
beeinflussen; ferner bei Antikathoden von Rdntgenróhren. Das Aufbringen der fremden 
Schicht geschieht nach der Erfindung dureh Elektrophorese des betreffenden Stoffes 
aus oiner kolloidalen Lsg. bei 8— 10 V, z. B. einer wss. kolloidalen 0,01%ig. Graphit- 
lsg. bei 1,4 mAmp./qcm. Das ergibt in 7 Min. eine dichtc zusammonhangendo Schicht 
von 0,001 mm Dicke. ZweckmaBig setzt man der Lsg. ca. 0,03% NH3 zu. Soli z. B. 
eino Anodo aus Ni mit W bedeckt werden, wird sio zunachst der Elektrophorese mit 
einer kolloidalen Lsg. von W-Oxyd unterworfen u. dann dureh Gliihen in H2 reduziert. 
(F. P. 791059 vom 8/ 6. 1935, ausg. 2/12. 1935. Ung. Prior. 20/6. 1934.) R oeder .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Kappe fiir Entladungsrohren, 
insbesondere Leuchtróhren, mit Na-, Mg-, Cd-, Zn- oder Th-Dampffiillung. Die Kappe 
besteht aus einer Dispersion von Glas in einem porósen hitzebestandigen Isolier- 
material. Beispiel fiir die H rst.: 30 (Gewichtsteile) Asbest, 80 Portlandzement, 
70 Talkum, 15 Boratglas (dieses bestehend aus S i02, B20 3, A120 3, Na20,^ CaO im 
Verhaltnis 9: 50:  15: 16: 10) werden gemahlen, mit W. angeruhrt u. zur Kappe gc- 
formt. Diese wird nach 8 Tagen Trocknung bei 1000° 30 Min. lang gesintert, auł 
Zimmertemp. abgekiihlt u. 5 Min. in eine 50%ig. Lsg. eines P h e n o l f o r m a ld c h y d k o n d e n -  
sationsprod. in A. getaucht. AnschlieBend folgt eino Erhitzung auf 180° wahrend 
I1/ .  Stdn. Vgl. E. P. 430 288; C. 1936. I. 606. (E. P. 437326 vom 9/1. 193o, ausg- 
21/11. 1935. Holi. Prior. 5/3. 1934.) R o ed er .

Marconi’s Wireless Telegraph Co. Ltd., London, und Arthur James Young, 
Putney, England, Kathode. Sie besteht aus einer runden, la n g lich en , vorn etwas zu- 
gespitzten Metallhiilse, die an der Spitze eine rundę Offnung hat. Diese Offnung is 
mit einer Pasto aus akt. Materiał, bestehend aus einer Mischung von Sr- u. Ba-Carbona , 
verschlossen. Im Innern der Hiilse liegt der Heizdraht. Die Kathode bedarf einer 
kleinon Heizleistung u. ist infolgo der punktformigen Elektronenąuelle insbesondere
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fiir Oscillographen- u. Fernsehapparate bestimmt. (E. P. 439048 vom 28/5.1934, 
ausg. 27/12. 1935.) R o e d e r .

General Electric Co. Ltd., London, Kathode, insbesondere fiir Photozellen. Vor 
Formierung der Kathode wird die Zelle einer Vorbehandlung unterworfen. In die nur 
mit der Anodę yerseliene Rohre wird Cs eingebraclit, die Rohre eyakuiert u. auf 200°, 
bei Borosilicatglas auf 400° erliitzt. Hierbei greift das Cs die Innenwande an. Hierauf 
wird die Rohre geóffnet u. mit W. gewaschen, eine Ag-Elektrode eingefiihrt u. diese 
in iiblicher Weise zur Kathode formiert. Wird die Kathode vorher in die Rohre ein- 
gebraeht, so wird der sich bildendc Ag-Nd. auf den Wanden mit H N 03 behandelt. 
(F. P. 788 697 vom 12/4. 1935, ausg. 14/10. 1935. E. Prior. 31/5. 1934.) R o ed e r .

IV. Wasser. Abwasser.
G. J. Lehr, Zeitliche wid órlliche Anderungen der diemisclien Eigenschaften des 

Grundwassers. Es werden Zusammenhiinge zwischen Veranderungen der Grundwasser- 
yerhaltnisse u. dem C02-, Fe-, Mn-Geh. des Grundwassers besprochen. (Z. Gesundlieits- 
techn. Stadtehyg. 27. 262—68. 1935. Neustadt a. d. H.) Man z .

W. Lohmann, Das Reinigen der Wasserfiller. Anleitung zur Behandlung von 
Filterkerzen fiir Mineralwasserherst., Auskochen zur Verhinderung des Durchwaehsens 
der Wasserkeime, Abwaschen oder Emeuern der aufgesehwemmten Kieselgurschieht 
zur Erhaltung der mengenmiifiigen Leistung. (Dtsch. Mineralwasser-Ztg. 40. 4—6. 
3/1. 1936. Berlin-Friedenau.) Ma n z .

R. Marschner, Enteisenung und Enlmanganung huminsioffhalliger Wasser in ge- 
sdilossenen Anlagen mit hohen Fillergeschwindigkeiten. Huminstoffhaltiges Grund-W. 
(21 mg/lKMnOj, 42 mg/l Pt) lafit sich in geschlossenen Zweistufenfiltem mit je 1,5 m 
Schichthohe bei 15 m/h grófiter Filtergeschwindigkeit auf 0,1 m g/lFe20 3 u. Spuren Mn 
enteisenen. (Gas-u. Wasserfacli 78. 833— 35.2/11.1935. Wasscrwerkc Potsdam.) Manz .

V. Tobrman, Katarsit, ein neues Entchlonmgsmittel. Ergebnisse der W.-
Entchlorung in Pilsen mit Hilfe von Katarsit. Das Prod. enthalt 74,63% CaS03 
neben 2% CaO, CaS04 u. Kohle. Die Entchlorung war yollstandig. (Płyn a Voda 15. 
163—67. 1935.) Sc h o nfeld .

Henry Ryon, Verhinderung der Korrosion durch Marmorfilter. Durch Einschaltung 
eines offenen Marmorfilters wurde bei einem weichen W. von 0,56° Carbonatharte, 
26 mg/l freier Kohlensaure zwar nicht der Gleiehgewichtswert, aber erhebliche Ver- 
mindorung der Rostung u. Behebung der Yergilbung der Wasche erzielt. (Water Works 
Sewerage 82 . 360—61. Okt. 1935. Albany, N . Y., State Dept. of Public Works.) Ma n z .

J. H. Pratt, Ol im Kesselwasser. Berieht iiber Ergebnisse der Betriebskontrolle. 
Der Olgeh. des Kesselwassers schwankte zwischen 20—649 mg/l bei einem Schlamm- 
geli. von 20—3600 mg/l ohne erkennbaren Zusammenhang mit sichtbarer Olansammlung 
im Kessel, der Lange der Betriebsperiode, der Abschlammung u. des pH-Wertes des W.; 
der Schlamm enthielt in je 1/3 der untersuchten Proben mehr ais die Halfte bzw. weniger 
ais 10% des gesamten Olgeh. ohne Bezieliung zu dem pn-Wert des W. u. der Menge 
des Unyerseifbaren. Stark ólhaltiger Schlamm wies liohen S i02- u. Fe20 3-Geh., aber 
niediigen MgO-, S 0 3- u. P20 5-Geh. auf. Es war kein Zusammenhang zwischen dem 
Verhaltnis von freiem 01 zum Gesamtólgeh. weder zur Gesamtmenge des Oles noch 
*nm Unverseifbaren erkennbar; der Anteil des Unyerseifbaren ist mehrfacli hoher 
ais im verwendeten Schmierol, jedoch ohne Beziehung zum pa-Wert u. zum Olgeh. 
des Sehlammes. Chlf. ergibt niedrigere, PAe. hohere Olwerte. (Rep. Ass. Hawaiian 
Sugar Technologists. Ann. Meet. 13. 185— 95.) Man z .

L. G. Simons, Neuzeilliche Wasserreinigungsanlage. Das zeitweise stiirker ge- 
larbte Betriebswasser der Papierfabrik wird mit Alaun u. Soda unter Zusatz von Ton 
8eMart, mit NH3 u. Cl entkeimt, mit NaOH u. Na-Silicat neutralisiert u. in einer holz- 
gefiitterten Leitung im Betrieb yerteilt. (Paper Mili Wood Pulp News 58. Nr. 43. 

' 41. 26/10. 1935. Park Falls, Wis.) Ma n z .
F. Meinck, Die Abwasser der Zdlstoff- und Papierindustrie. Uberblick iiber Ent- 

steliung u. Beschaffcnheit der Abwasser. Nutzbringende Venvertung u. Reinigung 
uer Sulfitablaugen ist noch nicht moglich, bei Abwassem der Natronzellstofffabriken 
ist, wenn die niedrige W.-Fuhrung des Yorfluters dies erfordert, Sauerung u. Alaun- 
noekung zur Abscheidung der koUoiden Stoffe u. Aufhellung durchfuhrbar. Kocher- 
augen u. Waschwilsser yon der Verarbeitung yon Hadern u. Lumpen mussen gesondert 

landelt werden; im ubrigen bereitet die Reinigung der Papierfabrikabwasser nach
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Wiedergewinnung der Stoffaser u. teilweiser Rueknahme in den Betrieb, Beseitigung 
von Farbstoffen durch Chlorung oder chem. Fallung keine wesentlichen Scliwierig- 
keiten. (Papierfabrikant 33. Ver. d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ing. 416—20. 
8/12. 1935. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanstalt fiir Wasser-, Boden- und Luft- 
h y g i e n e . ) __________________ MANZ-

Victor Ricardo Torcal Ratia und Pedro Fondevila Urizar, Saragosa, Spanien, 
Herstdlen baktericider Kórper zum Sterilisieren von Wasser und anderen Flussigkeiten. 
In Filtermassen, z. B. Sand oder Kaolin, werden oligodynam. wirkende Metalle, z. B. 
Au, Ag, Pt in feinster Verteilung eingefiihrt. Die Metalle oder dereń Verbb. werden 
z. B. im Solzustand mit den Filtermassen yermischt u. gegebenenfalls durch Zusatz 
von Elektrolyten koaguliert. Auch kann die Einfuhrung der Metallverbb., die sodann 
zu Metallen reduziert werden, in dio Filtermassen auf dem Wege der Elektrolyse er- 
folgen. (E. P . 435 543 vom 18/1. 1934, ausg. 24/10. 1935.) H o r n .

Rumford Chemical Works, Rumford, iibert. von: Augustus H. Fiske, Warren, 
und Charles S. Bryan, Providence, R. J., V. St. A., Herstdlung von Tetrapliosphalen. 
Einfache oder gemischte Alkalisalze der Saure H6P40 13 in Pulverform erhalt man durch 
Erhitzen von gepulverten mono- oder polymeren Alkalimetaphosphaten oder sauren 
Alkalipyrophosphaten, z. B. Na2H2P40 7 mit den erforderlichen gepulverten Alkali- 
hydroxydmengen auf Tempp. >150°, yorzugsweise Rotglut. Das Prod. wird gleich 
Meta- u. Pyrophosphaten u. Gemengen dieser bei der Wasserbehandlung u. Wdsdierei 
angewendet u. in geringeren Mengen ais diese benótigt. (A. PP. 2 019 665 u. 2 019 666 
vom 22/1. 1935, ausg. 5/11. 1935.) Ma a s .

V. Anorganische Industrie.
Bruno Waeser, Apparaturen der anorganisdi-cliemischen G-rofiindustrie. Krit. 

Fortschrittsberieht: H N 03, Kalisalze, Elektrolyseure, Windkraftwerko u. H2-Gewinnung 
zur Energiespeicherung, H2S04. (Chem. Apparatur 22. 201—02. 206—07. 10/12. 
1935.) R . K. M u l l e r .

Gabriel Bachalard, Die katalytische Oxydation des Schwefddioxyds. A llgem eine  
Grundlagen. — Beziehungen zwischen Rk.-Temp., Ausbeute usw. — Z usam m enfassende, 
ausfiihrliche Beschreibung verschiedener Kontaktapparaturen (Hersteller, Verf., 
Arbeitsbedingungen, Vorteile, Nachteile usw.) (Ind. cliimiąue 22. 408—17.
1935.) R e u s c h .

— , Verschiedene Nichtmetalle. (Vgl. C. 1935-1. 2574.) Brom u. ICryolith, amerikan. 
Wirtsehaftsbericht 1934. (Minerał Ind. 43. 629—31. 1935.) P a n g r it z .

— , Fullererde, Jod und Monazitsand. (Vgl. C. 1935- I. 3025.) W ir t s c h a f t l i c h c  
Mitteilungen (1934). (Minerał Ind. 43. 633—37. 1935.) P a n g r it z .

Benjamin L. Miller, Oraphit. (Ygl. C. 1935- I. 2710.) Wirtschaftliche Mit
teilungen (1934). (Minerał Ind. 43. 295—304. 1935.) P a n g r it z .

Domenico Meneghini, Uber die Stoffbilanz in Carbidófen. In den Literatur- 
angaben iiber die Stoffbilanz des Carbidofens bestehen erhebliche Differenzen, besonders 
sparlich sind die Angaben fiir, groBe einphasige elektr. Ofen (Miguet-Perron) mit kon- 
tinuierlicher Elektrode. Vf. teilt aus einer langeren Betriebsperiode Zahlen fiir die 
Verluste an Ca, C, Fe u. Si mit; bei C u. CaO gehen 8% der Ausgangsstoffe mit den 
Gasen yerloren, bei Fe 4%> bei Si 40%; etwa 54% des Fe gehen in Legierungen ein. 
(Atti R. Ist. Veneto Sei., Lettere Arti 94. 587—96. 1934/35. Padua, Techn. Hochsch., 
Inst. f. techn. Chemie.) R. K. M u l l e r .

V. Charrin, Die Alunitlager Frankreidis. Zusammenfassende Obersicht: \rork. 
in Frankreich, besonders in den Lagem von M o n t - D o r e  (P  u  y - d e - D ó m e). 
Zus. des gefundenen Minerals. — Kurze Beschreibung des Verf. zur Herst. von Alaun 
u. Aluminiumsulfat. (Genie civil. 106 (55). 92—93. 1935.) REUSCH-

J. Richard Adams, Der Einfluf} des Rostens auf die Loslichkeit ton Alunit. Dio 
Loslichkeit von Alunit, das bei yerschiedenen Tempp. zwischen 400 u. 1000° gerostet 
ist, in sauren u. alkal. Lósungsmm. (HC1, H N 03, H2S 04-K0H, NaOH, W.) wra 
bestimmt u. die Prozentzahlen getrennt nach Geaamtlóslichkeit, KaO- u. A l20 3-Ło3uen- 
keit in Kurven u. Zahlentafeln wiedergegeben. (Ind. Engng. Chem. 27. 780 o-. 
1935. Washington, D. C., Bureau of Chemistry and Soils.) G o l d b a c H -

Laszló v. Putnoky und Bćla v. Bobest, Bauzitaufsdiliepungen millds schwefUger 
Siiure zwecks Gewinnung der Tonerde. (Y g l.  C . 1935. I .  1 6 0 0 .)  Aus s c h w e flig s a u re n
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Aluminiumsulfitlsgg. sclieidet sich beim Kochen infolge Hydrolyse der Tonerdegeh. 
in Form bas. Sulfitverbb. beinahe quantitativ aus. Der Nd. wird durch Gliihen zers. 
u. A120 3 bleibt zuruck. Die Eisenverbb. des Bauxits bleiben ais nicht hydrolysierende 
Ferrosalze gel. — Es wurden 7 verschiedene ungar. Bauxitarten mit gesatt. Schweflig- 
saure bei einem bedeutenden OberscliuB an S 0 2 in einer Hochdruckbombe auf- 
geschlossen; Erhitzungstemp. 20— 120°, Erhitzungsdauer 1—10 Stdn. Der Eisenoxyd- 
geh. der Bauxite wurde bis zu 95% leicht ausgel., die Ausbeute an herausgel. A120 3 
betrug jedoch nur 40—70%- Die unbefriedigenden Resultate sind durch 2 Umstande 
yerursacht: 1. Ein Anteil des Al20 3-Geh. der Bauxite ist mit H2S 03 sehr schwor auf- 
zuschlieBen. 2. Aus den entstehenden Aluminiumsulfitlsgg. scheidet sich trotz des 
grofien S 0 2-t)bersehusses infolge der mit der Steigerung der Temp. allmahlich starker 
werdenden Hydrolyse das wl. A l(0H )S03-2 H ,0  aus, welches sich zu der unauf- 
geschlossenen Bauxitmenge gesellt, u. in der Lsg. verbleibt nur die der Gleichgewichts- 
konz. entsprechende Al20 3-Menge. Der S i02- u. T i02-Geh. der Bauxite wird von der 
H2S03 aueh in einem betrachtlichen Grade aufgesehlossen; diese Verunreinigungen 
scheiden sich beim Auskochen mit dem bas. Sulfitnd. aus, wodurch die dargestellte 
Tonerde mit S i02 u. TiO» stark yerunreinigt wird. (Math. nat. Anz. ung. Akad. Wiss.
52. 86— 134. 1935. Budapest, Anorgan.-chem. Inst. d. Techn. Hochsch. [Orig.: dtscli.; 
Ausz.: ung.]) SAILER.

G. A. Roush, Edel- und Halbedelsteine. (Vgl. C. 1935. I. 2866.) Weltwirtschafts- 
bericht 1934. (Minerał Ind. 43. 490—508. 1935.) P a n g r itz .

Harry P. Basset, Philadelphia, Pa., V. St. A., Schwefdlrioxyd. Ein bei der 
therm. Zers. S 0 2 u. Fe20 , ergebendes Fe-Salz, z. B. FeS04-H20 , wird im Gemisch 
mit im gleichen Verf. anfallendem Fe20 3 im Gegenstrom mit Luft stetig durch einen 
nicht iiber 700° erhitzten Rk.-Raum gefiihrt. Zur Gewinnung des FeS04-H20  werden 
Beizablaugen mit Fe-Abfallen abgestumpft u. die Lsg. im Vakuum eingedampft. 
(A. P. 2 016 222 vom 1/3. 1932, ausg. 1/10.1935.) Br a u n in g e r .

Chemische Werke vorm. H. & E . Albert A. G., Amoneburg, Post Wiesbaden- 
Biebrich, Hersłdlung von Trialkaliphosphat. Man setzt zu techn. H3P 0 4 Salze, Hydr- 
oxyde, Oxyde oder Carbonate dreiwertiger Sehwermetalle u. darauf gegebenenfalls 
stufenweise so viel Alkaliearbonat, ais zur Bldg. von Trialkaliphosphat u. von Alkali- 
salzen der dreiwertigen Sehwermetalle (sofern die Metalloxyde Anionen bilden) nótig 
ist, trocknet, gliiht u. verarbeitet das Gliihprod. gemaB dem Vorf. des Hauptpatents. 
(D. R . p .  6 2 3  4 4 9  KI. 12 i yom 14/1. 1934, ausg. 21/12. 1935. Zus. zu D. R. P. 622 229;
C. 1936. I. 1479.) Ma a s .

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Behandlung von Gasen, die 
Wasserstoff u. ungesatt. Kohlenwasserstoffe enthalten, z. B. einer durch elektr. Be
handlung CH.j-enthaltender Gase gewonnenen C2H2 u. H2-enthaltenden Gasmischung. 
Die ungesatt. KW-stoffe werden durch Anwendung von Verdichtimgs- u. Wasch- 
vorgangen entfernt u. der unter Druck befindliche H2 zu Gasrkk. unter Druck ver- 
wendet. (It. P. 281168 vom 2/8. 1929. D. Prior. 3/8. 1928.) N itze .

Franziska Bleibtreu, Bonn, Helene Bleibtreu, Rheydt-Odenkirchen, Anna 
Lahusen, Bremen, Max Bleibtreu, Bonn, Adelheid Bleibtreu und Dorothea B leib
treu, Oberkassel, Herauslósen von in Halogenwasserstoffsauren lóslichen Verbindungen 
ausMmeralien und Gesteinen, dad. gek., daB man das gepulverte Gestein in lufttrockenem 
Zustand mit einem gleichfalls pulverfórmigen lufttrockenen Gemisch von zwei oder 
mehreren Chemikalien innig yermischt, yon denen eine Komponento aus einem Alkali-, 
Łrdalkali- oder Al-Salz einer Halogenwasserstoffsaure, die andere Komponente aus 
einer festen organ. Saure oder einem sauren Salz besteht, wobei wenigstens die eine 
Komponento Krystallwasser enthalten muB, worauf das Gemisch erhitzt wird u. eine 
Auslaugung den ProzeB beendet. Es werden z. B. folgende Gemische yerwendet: 
(C,04H2 ■ 2 aq +  2 NaCl) oder (C20 4H2-2 aq +  AlCl3-6 aq) oder (NaHS04-aq +  MgCl2- 
« aq). (D. R. P. 618022 KI. 12 g yom 14/9. 1932, ausg. 31/8. 1935.) H o r n .

Alberto Carlo Blanc, Rom, Entfemen von Calcium- und Magnesiumnitmt aus 
WcA Aufschlufi von Leucit mit Salpetersdure erhaltenen Losungen. Durch Zusatz von 
KjCOj oder K2C03 u. K2S04 fallen Mg u. Ca ais Carbonate bzw. Ca ais Sulfat aus. 
dt. P. 284180 yom 2/12. 1929.) B r a u n in g e r .

Kali-Chemie Akt.-Ges. (Erfinder: Friedrich Nessler, Berlin-Baumschulen- 
^eg), Berlin, Enlarsenieren von Pottasdidaugen, dad. gek., daB man die bei der techn. 
■tierst. yon K2C03 anfallenden Laugen, in denen sich As angereichert hat, zunaehst
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einer reduzierenden Behandlung mit Salzen oder Hydroxyden solcher mehrwertigen 
Metalle in der niederen Oxydationsstufe unterwirft, dereń Hydroxyde oder Carbonate 
in K 2C03-Lsg. wl. sind, u. darauf die Entfemung des As, gegebenenfalls naeli vor- 
lierigem Filtrieren, durch Behandeln der K2C03-Lsg. mit Fe(OH)3 bewirkt. (D. R. P. 
621 628 KI. 12 1 vom 3/6. 1932, ausg. 11/11. 1935.) B r a u n in g e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., und Canadian Industries 
Ltd., Montreal, Quebec, Canada, ubert. von: Harvey N. Gilbert, Niagara Falls, 
N. Y., V. St. A., Oewinnung von Nalrium u. anderen Leichtmetallen aus Sclilammen, 
die bei der Reinigung der schmelzelektrolyt. gewonnenen Rohmetalle anfallen u. bis 
zu 90% freies Metali u. metali, u. nichtmetall. Verunreinigungen enthaltcn. Der 
Schlamm wird in ein verhaltnismaBig groCes Bad eines Salzes eingetragen, das mit 
dem zu gewinnenden Metali nicht reagiert u. eine hohere D. ais dieses besitzt. Ein 
Schlamm aus 70% metali. Na, 20% metali. Ca u. 10% Salzen u. Oxyden dieser Metalle 
wird in langsamem Stroni in einen geschlossenen Belialter eingetragen, der mit einer 
geschmolzenen Mischung aus 60—75% NaCl, Rest CaCl, gefullt ist. Die im Schlamm 
enthaltenen Verbb. losen sich im Salz auf, wahrend die Hauptmenge des metali. Ca 
sich mit dem NaCl zu CaCl2 u. Na umsetzt. Das letztere steigt mit dem eingefiihrten 
Na nach oben, wird in einer Glocke gesammelt u. von hier aus unmittelbar in ein flachcs 
geschlossenes GefśiB geleitct. In diesem GefaB, das durch Luftkiihlung auf eine Temp. 
zwischen 100 u. 175° gebracht wird, krystallisiert nahezu das gesamte noch vorhandene 
Ca in Form einer Na-Ca-Legierung aus, die sich in einer Vertiefung des GefiiBes an- 
sammelt u. aus dieser entfemt u. in den Salzkessel zuriickgegeben werden kann. Das 
ablaufende Na enthalt 99,8—99,97% Na, 0,18—0,026% Ca u. 0,01—0,006% Chloride. 
(E. P. 432 810 vom 2/2. 1934, ausg. 29/8. 1935. A. Prior. 2/2. 1933 u. Can. P. 348 648 
vom 3/2. 1934, ausg. 5/3. 1935.) Geisz le r .

W alter Rosett, Oakcrest, Va., und Francis R. Bichowsky, Washington, D. C., 
V. St. A., Gewinnung von Lithium aus seinen Erzen. Die Erze werden mit einem Stoff, 
wie CaC03, gemischt, aus dem bei Erhitzung CaO frei wird, worauf die Mischung bei 
800—1000° unter teilweiser Sinterung geróstet wird. Nachdem die groben Stiicke durch 
Mahlen zerkleinert wurden, laugt man das Gut mit li. W. aus. Aus der alkal. Lsg., dic 
neben Li noch andere Alkalimetalle u. Ca enthalt, wird das letztere durch Zugabe eines
1. Carbonats oder dureh Einleiten von C02 gefallt. Das Filtrat wird hicrauf mit einer 
Saure, dereń Li-Salz man herzustellen wunscht, angesauert u. eingedampft. Gegebenen
falls wird dann eine Trennung der yersćhiedenen Alkalisalze vorgenommen. (A. P-
2 020 854 vom 6/10. 1933, ausg. 12/11. 1935.) Geiszler .

Robert Erwin Windecker, Painesville, O., V. St. A., Bariumliydroxyd. BaC03 
(100 Teile) wird im Gemiscli mit CaO (50—80 Teile) u. z. B. Koks (15—30 Teile) bei 
ca. 1500° im Drehofen erliitzt u. der erhaltene Klinker mit W. ausgelaugt. (A. PP.
2 016 529 vom 22/7. 1933 u. 2 016 530 vom 28/2.1934, beide: ausg. 8/10.1935.) B raun .

Brush Beryllium  Co., Cleveland, O., iibert. von Charles B. Sawyer und Bengt 
Kjellgren, Cleveland Heights, O., V. St. A., Herstdlung von Bcrylliumrerbindungen. 
Bei der Trennung yon Be u. Al in H 2S 04-Lsg. durch Bldg. von Al-Alaun strebt man 
die Entstehung einer an BeS04 moglichst gesatt. Restlsg. an, u. trennt sie vom aus- 
geschiedenen Alaun bei einer Temp. ab, bei der dieser eine sehr geringe Loslichkeit 
in der Lauge zeigt. Hierzu ver\vendet man das Alkalisulfat in einem OberschuB, der
6—20 vom Gewicht des gel. bleibenden BeS04 • 4 H20  betriigt. Der erforderliche 
AlkalisulfatiiberschuB erhóht u. erniedrigt sich gemiiB der holieren oder niedrigeren 
Endtemp. Aus H 2S 04-Aufsehlussen von Fe-haltigem Beryli krystallisiert man geniau 
dieser Arbeitsweise zunachst NH4A1(S04)2- 18 H 20  aus, darauf BeS04-4 H 20 , schlieB- 
lich gegebenenfalls nach einer Red.-Behandlung der Lauge F eS04 • 7 H20  u. fiihrt dic 
Restlauge in den Betrieb zuriick. (Vgl. A. P. 1 823 864; C. 1931- II: 3139.) (A. P-
2 018473 vom 14/10. 1930, ausg. 22/10. 1935. Can. Prior. 6/1. 1927.) N i t z e .

Lonza Elektrizitiitswerke und Chemische Fabriken Akt.-Ges., Basel, Schweiz 
(Erfinder: Josef Stohr, Waldshut, Baden), Ausfallung von Tonerdehydmt aus Alkan- 
aluminatlósungen mittels C02 durch Zusatz geringer Mengen Mineralol bzw. Slischungen 
verschiedener Mineralóle zu der Alkalialuminatlsg. vor der Fallung. C02 kann in reiner 
oder verd. Form, wie Rauchgasen, eingeleitet werden. Ais Ole werden genannt: 1. Putzol 
(Flammpunkt 90°, D. 0,80); 2. Mineralolraffinat (Flammpunkt 190— 195°, D. 0,9lJ);
3. Steinkohlenteerol. Die Fallungsgeschwindigkeit wird durch den obigen Zusatz erholit. 
(Schwz. P. 177 258 vom 20/7. 1934, ausg. 16/8. 1935. D. Prior. 25/7. 1933.) N it z e .
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Pennsylvania Salt Mfg. Co., Philadelphia, Pa., iibert. von: Russel E. Cushing, 
Haddonfield, N . J., und Clarence W . Burkhart, Landsdowno, Pa., V. St. A., Her- 
stdlung von Natriumaluminat. Man vermischt pulverfórmiges Al(OH)3, gegebenen- 
falls Bauxit, gepulvertes NaOH u. zur Lsg. des letzteren ungenugendo W.-Mengen zu 
Formkórpern, erhitzt sie bis zur Entstehung einer piast. M. bis ca. 100°, verriihrt 
diese, bis sie zu im wesentlicken aus Na2Al20 4 • 2 H ,0  bestehenden Kómem zerfiillt, 
u. erhitzt diese bis zur Vertreibung des Rk.-W. auf Tempp., die unterhalb den F. 
des NaA102 liegen, z. B. 250°. (A. P. 2018  607 vom 10/11. 1934, ausg. 22/10. 
1935.) N i t z e .

Jean-Charles Seailles, Frankreich, Verarbeitung ton Calciumaluminaten. Bei 
dor systemat. Laugung von CaAl20,, vermeidet man Tempp., bei denen sioh swl. 
hydrat. Aluminate bilden u. ha.lt C02 naeh Móglichkeit fern. Man kann auch das 
CaAl20 4 durch dio Auslaugeanlage hindurchlaufen lassen, die Lauge (zweckmaBig 
Riickstandslauge friiherer Arbeitsgiinge oder Aufschlammungen von fein gemahlenem 
GaAl20 4) allen Laugenbehaltern gleichzeitig zufuhren u. dabei der jeweils noch vor- 
vorhandenen CaAl20.,-Menge die Laugenmenge direkt, dereń Beruhrungsdauer in- 
direkt proportional, einstellen. Das Verf. wird an Hand einer Vorr. naher erliiutert. 
(F. P. 789 323 vom 27/4. 1935, ausg. 26/10. 1935. Belg. Priorr. 12/5. u. 30/5. 1934 
u. 2/3. 1935.) N i t z e .

Soc des Usines Chimio[ues Rhóne-Poulenc, Frankreich, Oewinnung von Mangan-
diozyd. M n (O H )3, das z. B. durch Rk. von MnS04 u. NH3 entstanden ist, wird in 
ammoniakal. Lsg. mit 0 2 oder 0 2-enthaltenden Gasen unter Druck behandelt. Zweck- 
miiBig wird in Ggw. von Cu- oder Cr-Verbb. oder von Hydrochinon gearbeitet. Es 
soli ein reines Mn02 entstehen. (F. P. 783 338 vom 27/12. 1934, ausg. 11/7. 1935. 
E. Prior. 12/1. 1934." E. P. 430 832 vom 12/1. 1934, ausg. 25/7. 1935.) H o r n .

Howard B. Bishop, Summit, N. J., V. St. A., Mangansulfat. S02-lialtige, h. Ofen- 
gase werden mit feinverteilter, k., aus dem Verf. gewonnener, konz. MnS04-Lsg. in 
Beriihrung gebracht, wobei ein Teil der FI. yerdampft u. die Gase abgekiihlt werden. 
Die Gase werden dann in einen wss. Brei von Mn02-haltigen Erzen eingeleitet. Dio 
Rk.-Lsg. wird fein verteilt u. wieder mit h. SO,-Gasen in Beriihrung gebracht. (A. P. 
2000 211 yom 11/8. 1933, ausg. 7/5. 1935.) ‘ H o r n .

Duisburger Kupferhiitte und I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, 
Oewinnung von Kupfersalzen. Zur Gewinnung von Cu-Salzen aus Lsgg., die durch 
chlorierende Róstung von Pyriten entstanden sind, u. aufier Cu auch Zn, Co, Sin, Fe, 
Ag, Pb u. As, sowie Sulfationen u. Cl2 enthalten, werden die Cu-Salzo in solclie Salze 
iibergefiihrt, die sehwerer 1. sind ais die entspreehenden Salze der anderen Metalle, 
abgetrennt u. schliefilich in die gewiinschten Salze umgesetzt. So wird z. B. aus den 
Lsgg. das Cu ais Na2S04-CuS04-Doppelsalz oder ais Oxychlorid abgeschieden u. so- 
dann auf CuS04, CuCl2 o. dgl. aufgearbeitet. (F. P. 787 927 vom 13/3. 1935, ausg. 
J/11.1935. D. Prior. 14/3.1934. E. P. 437 022 vom 14/4.1934, ausg. 21/ 11 . 
1®35-) H o r n .

Motais de Narbonne, Frankreich, Oewinnung von Kupfersalzen. Das Verf. des
Hauptpatentes wird dahin abgeiindert, daC nicht erst die Hydroxyde bzw. Oxyehloride, 
sondom direkt die gewiinschten Salze oder Oxyde aus den Lsgg. hergestellt werden. 
f -P . 45100 yom 7/4.1934, ausg. 29/5.1935. Zus. zu F. P. 767026; C. 1934. 
"• 3815.) H o r n .

Hector Aurelio Martinez Toledo, Buenos Aires, Argentinien, Entwassem von 
Kupfersulfat. CuS04, das mit organ. Stoffen verunreinigt ist, wird von diesen zunachst 

gewohnlicher Temp. durch physikal. Mittel, z. B. durch Extrahieren mit A. gereinigt 
>'• dann bei Temp. uber 185° entwassert, nachdem es gegebcnenfalls gemahlen ist. 
(Ł.P. 431859 vom 9/1.1934, ausg. 15/8.1935. A. Prior. 30/6.1933.) H o r n .

Marcel Serciron, Frankreich, Herstellung von basischem Kupfersulfat. Metali, 
m Form von Granalien o. dgl. wird in Ggw. von NH3 u. 0 2 oder Luft mit Schwefel- 

sauerstoffyerbb. behandelt. ZwreckmaBig wird Ammoniumsulfit, Ammoniumbisulfit 
"der Ammoniumhydrosulfit zur Umsetzung benutzt. Man laCt z. B. den 0 2 auf das 
(w einer Lsg. einwirken, die pro Liter 50 g (NH4)2S 03 u. 10 g NH3 enthalt.

782794 vom 17/12. 1934, ausg. 12/6. 1935. Belg. Prior. 16/1. 1934.)' H o r n . 
Marcel Serciron, Frankreich, Oewinnung von Kupfer-Arsenverbindungen. .Metali, 

in Ggw. von NH3 u. 0 2 oder Luft mit Arsensaure oder arseniger Saure oder 
» eren Mischungen behandelt. ZweckmaOig w’erden die Salze, insbesondere die
• mmoniumsalzo der Sauren zur Umsetzung benutzt. Es sollen z. B. Verbb. CuHAs03; 
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Cu3(As04)2-4 H 20  entstehen. Diese sollen ais Farbmittel u. ais Schadlingsbekiimpfungs- 
mittel Anwendung finden. (F. P. 782 795 vom 17/12. 1934, ausg. 12/6. 1935. Belg. 
Prior. 16/1. 1934.) H o r n .

Addison Applegate, Liberty, N. Y., V. St. A., Gewinnung von Bleicarbonal. 
Metali. Pb wird in eine Misehung von CH3COOH, W.-Dampf u. 0 2 verstaubt, dann 
mit wss. CH3COOH yermischt. Die Misehung wird in Ggw. von 0 2 geriihrt, bis die 
Lsg. milehartiges Aussehen annimmt. Metali. Pb wird abgetrennt. Die Lsg. wird bis 
zur kremigen Konsistenz weitergeriihrt u. dann mit C02 behandelt. Die hierduroli 
entstehende pastose M. wird getroeknet. Das gewonnene PbC03 soli rein weiB sein. 
(A. P. 2 013 531 vom 28/8. 1930, ausg. 3/9. 1935.) ' H o r n .

I. R. Geigy Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Herstellung von basischem, cisenfreiem
Chromsulfat. Bei der Abtrennung von Cr2(S04)3 u. FeS04 aus solehe enthaltenden, 
z. B. dureh Behandlung yon Ferroehrom mit f i2S 04 erhaltenen Laugen stellt man 
das erforderliehe Basen/Saureverhaltnis dureli Abstumpfen der freien Saure mittels 
Cr20 3, gegebenenfalls auch Fe20 3-enthaltender Abfallsehlamme ein, laBt F eS04 ■ 7 H20 
auskrystallisieren u. entfernt vor der Chromsulfatgewinnung Fe-Reste mittels /3-naph- 
thalinsulfonsaurem Na. (E. P. 437 497 vom 4/4. 1935, ausg. 28/11. 1935. Zus. zu
E. P. 391720; C. 1933. II. 762.) NlTZE.

I. G. Farbenindustrie Akt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Dohse, 
Heidelberg, und Fritz Spoun, Ludwigshafen), Gewinnung von Zinkchlorid aus Salmiak- 
sehlacken oder ahnlichen Zn u. Ammoniumsalze enthaltenden Gemisehen, dad. gek., 
daB man diese, zweckmaBig bei erhohter Temp., mit Cl„ behandelt. Salmiakschlacke 
mit 41,3°/0 ZnCl2, 27,4% ZnO, 17,9% Zn(OH)Cl, 10,0% NH4C1, etwa 3,0% SiO, u. 
Fe-Verbb. wird in W. eingetragen. In die Suspension wird bei 100° Cl2 eingeleitet. 
Die vom Ruekstand abfiltrierte Lsg. enthalt ZnCl2. Sie ist eisenfrei u. enthalt nur 
noch Spuren von NH4C1. (D. R. P. 619 694 KI. 12 n vom 6/8.1933, ausg. 5/10. 
1935.) H o r n .

Grasselli Chemical Co., iibert. von: Frank L. Frost jr., Cleveland, O., V. St. A., 
Granulieren von Zinkchlorid. Geschmolzenes ZnCl, wird langsam unter yorsichtigem 
Riihren auf 230—250° derart abgekiihlt, daB ein móglichst gleichmaBiger Broi von 
festem ZnCl2 in fl. ZnCl, entsteht, der dann in ublicher Weise zur Herst. der Granalien 
dient. (A. P. 1999  873 vom 9/6.1932, ausg. 30/4.1935.) H o r n .

W illiam  P. Alexander, Ridgewood, N. J., iibert. yon: Louis Burgess, New 
York, N. Y., V. St. A., Zinnteirachlorid. Cl2 wird yon unten nach oben dureh ein Bad 
von geschmolzenem Sn hindurchgeleitet. Das entstehende Gasgemisch wird dann 
iiber die Oberflache eines zweiten, von dem ersten unabliangigen Zinnbades gofiilirt, 
worauf aus den Rk.-Gasen SnCl4 dureh Kondensation gewonnen wird. (A. P. 1 999 179 
vom 27/7. 1932, ausg. 30/4. 1935.) H o r n .

Soc. An. des Manufactures des Glaces et Produits Chimigues de Saint- 
Gobain, Chauny et Cirey, Frankreich, Herstellung von Zirkonoxyd. Vor der Aus- 
laugung des geschm. Zr mittels HF zwecks Entfernung des ais Zerfallprod. ent- 
standenen S i02 unterwirft man es einer Oxydationswrkg., z. B. indem man es in diinner 
sehmolzfl. Schicht der Luft aussetzt, um etwa entstandene Carbide zu zerstóren. 
(F. P. 45612  vom 29/6.1934, ausg. 2/11. 1935. 2. Zus. zu F. P. 762066; C. 1934.
II. 305.) N it z e .

Spolek pro Chemickou a Hutni Vyrobu, (Verein fiir Chemische und Metallur- 
gische Produktion), Aussig, Herstellung von Titanozyd. Zu erganzen ist, daB in der 
TiO„-Keimo enthaltenden Lsg. pn kleiner ais 2 ist. (Tschechosl. P. 49 331 vonl 
30/4". 1931, ausg. 25/11. 1934. Zus. zu Tschechosl. P. 36 162: C. 1931. I. 667.) K a u t z .

VI. Silicatchem ie. Baustoffe.
Gaetano Ballardini, Das Inslitul fiir  keramische Kiinsle in Faenza. U b e r b l i c k  

iiber die Tatigkeit des internationalen Museums fiir Keramik in Faenza (gegriindet 1 JUo), 
dem nach dem Weltkrieg eine Keramikerschule u .  ein U n t e r s u c l i u n g s l a b o r a t o r i u m
angegliedert wurden. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 3 Seiten. 
1935.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

W . Marshall, Entwicklung des kontinuierlich arbeilcnden Ofensfiir Glasemaillierwng■ 
Beschreibung der Vorteile u. des Wiirmekreislaufes in  einem kontinuierlich arbeitenden, 
U-fórmigen Ofen. (Foundry Trade J. 53. 349—51. Sheet Metal Ind. 9- *74 1
1935.) ' PLATZMANN.
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Oskar Kerstan, Tempcratumiessungcn im Emaillierwerk und dereń praktische 
Auswertung. (Vgl. C. 1935. II. 2994.) In Forts. seiner Arbeit berichtet der Vf. zunachst 
iiber die verschiedenen Fehler, die durch das tJberbrennen auftreten kónnen u. macht 
in diesem Zusammenhang auf die Vorteile einer laufenden mechan. Temperaturkontrolle 
aufmerksam. Weiter ist wichtig die Messung der Schomstein- u. Trockenapparat- 
tempp., sowie die regelmaBige Unters. der Frisch- u. Abgase. Wahrend man die Frisch- 
gase mit dem Orsatapp. untersuchen muB, kann die Analyse der Abgase mittels selbst- 
tatig arbeitender App. durchgefuhrt werden. (Glashutte 65. 535— -37. 1935.) G o t t f r .

G. E. Terry und R. M. King, Mechanik von Emailsuspensionen. I. Basenaustausch 
und Viscositatsmessungen an einigen Tonen von Vallendar. Es wurde zunachst der 
EinfluIS von Borax auf die Viscositat von unbehandeltem u. elektrodialysiertem Ton 
von Vallendar untersucht. Bei unbehandeltem Ton, 24 Stdn lang gealtertem Ton ubt 
Boraxzusatzkeinen wesentlichenEinfluB auf dieViscositat aus. Nach Altern von 168 Stdn. 
jedoch bewirkte steigender Boraxzusatz scharfes Ansteigen der Viscositat. Die Vis- 
cositat von elektrodialysiertem Ton steigt im allgemeinen linear mit wachsender Borax- 
konz. AuBerdem wurden die Mongen austauschfahiger Basen festgestellt. (J. Amer. 
ceram. Soe. 18- 141—44. 1935. Columbus, Depart. Ceram. Engin., Ohio State 
Univ.) G o t t f r i e d .

W. Astles, In Her Emailinduslńe benutzte Trubungsmittel. (Vgl. C. 1936. I. 1480.) 
Ais hauptsachlichste Trubungsmittel in der Emailindustrie ltommen in Frage SnO, 
Zr02, Antimonoxyde, Fluoride (CaF2, Na3AlFe, Na2SiFa), ZnO, CaO, BaO, B r03, 
Al203 +  Zr02 u. S i0 2. Ihre Vorwendbarkeit u. ilire Eigg. ais Trubungsmittel werden 
ausfiihrlich besprochen. AnschlieBend Diskussionsbemerkungen. (Foundry Trade J.
53. 351—354. 7/11.1935.) G o t t f r i e d .

Vielhaber, Verwendung ton Emailschrott. Verwendung von abgesplittertem 
Email aus 1/3 Grund- u. -/3 Deckemail zu neuer Grundemail wird erortert. (Emailwaren- 
Ind. 12. 418— 19. 26/12. 1935.) P l a t z .m a n n .

Pierre Bremond, Untersuchungen iiber die Schmelzbarkeit und die Ausdehnung 
von Porzellan- und Sleinzeugglasuren fur 1280—1300° Verarbeitungstemperalur. Vf. 
untersucht Schmelztemp. u. Ausdehnung, wenn verschiedene Oxyde in eine Glasur 
von einer bestimmten Grundzus. eingefiihrt werden. Z. B. wurde bei einer Anderung 
des Kaolin- u. (Juarzgeh. in gewissen Grenzen keine Verschiebung des F. beobachtet. 
Bei Zusatzen insbesondere von Sb20 3, T i02, CaO u. ZrO„ konnte ein Minimum des F. 
der Grundglasur von 10—30° gemessen werden, welches ungefahr bei etwa 3°/0 Oxyd- 
zusatz lag. Bei anderen Oxyden wie BaO, Fe20 3, ZnO, PbO usw. wurde die fluBbildende 
Eig. ebenfaUs bis zu 9% Oxydzusatz untersucht u. graph. aufgetragen. Ebenso wurde 
auch die Anderung des Ausdehnungskoeff. untersucht, welche von den einzelnen Oxyden 
m der fiir solche Glasuren zu erwartenden Art u. Weise verursacht wird. (Ceramiąue 38. 
101—08. 1935. Sevres, L’Institut de Cćramiąue Franęaise.) S c h u s t e r i u s .

J. Herbert, Untersuchung uber die Korrosionsfiguren des Olases. Dem C. 1934. 
fi. 3027 Referierten ist zuzufiigen: Bei gleicher Temp. u. bei gleicher Konz. der 
korrodierenden Diimpfe ist dio Einw. proportional der Zeit u. bei gleicher Zeit ist auch 
immer die Eindringungstiefe der zerstorenden Diimpfe die gleiche. Die Dimension 
der Korrosionsfiguren ist proportional der Angriffszeit. Es ist prakt. gleich, ob die zu 
ttntersuchenden Glaser selbst erhitzt werden oder ohne Warmebehandlung den FluB- 
sauredampfen ausgesetzt werden, die Korrosionsfiguren bleiben immer die gleichen, 
u. damit bleiben auch gleich die chem. Zuss. der sich bildenden Fluoride bzw. Fluor- 
siucate. Um gute Atzfiguren zu erhalten, muB man den Angriff so leiten, daB gut 
kr)Tstallisierende Salze entstehen. Salze, die zu geringe oder zu groBe Loslichkeit 
oesitzen, s*nd unzweckmaBig. Da die Form der sich ausbildenden Krystalle abhangt 
Ton der Konz. u. der Aciditat des Korrosionsbades, ist von Wiohtigkeit, daB die Zus. 
ner Atzfl. dem gewiinschten Zweck entsprechend gut eingehalten wird. (Quatorz. 
tongr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 5 Seiten. 1935.) E. HOFFMANN.

Adolf Smekal, Festigkeilsmindermlc Struktureigenscliaften der Oldscr. (Nach 
UMmućhungen iiber die Zerreipfestigkeit.) (Vgl. C. 1 9 3 6 .1. 403.) Der Bruch der Glaser 
°nolgt bei allen Arten der mechan. Beanspruchung am Orte der gróBten Zugspannung, 
unter Entstehung gleiehartiger Bruehflachen. Eine eingehende Kennzeichnung des 
°rreiBvorganges zeigt, daB die ReiBflachen im allgemeinen von Oberflaehenfehlstellen 

fusgehen, im Zusammenhang mit inneren Glasfehlern sich verzweigen u. dabei eine 
noutende Rauhigkeitszunahme erfahren. Die GróBe des glatten Bruchflachenanteils, 

cs ®°g' „Spiegels“, ist von den oberflaclilichen u. inneren Fehlstellen sowie von den
155*
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Vers.-Bedingungen stark abhangig. Die Schwankungen der SpiegclgróBc sind die Haupt- 
ursacke der Strouung der ZcrreiBfestigkeitswerte; von Bedeutung ist aueh dio Quer- 
schnittsform. Die Gesamtstreuung der ZerreiBfestigkeit kann in einer Materialkurve 
weitgehend unabhangig von den Vers.-Bedingungen dargestellt werden. Die Dauer- 
festigkeit fur Zug seheint durck die Entstehung nahezu yollstandig „spiegelnder" 
ZerreiBflachen gekennzeichnet zu sein. Verbesserungsmoglichkeiten fiir die ZerreiB
festigkeit u. die ubrigen Festigkeitsziffern beruhen auf der Beeinflussung innerer Glas- 
fehler, Gliittung der Oberflache durch Atzung oder Feuerpolitur u. auf Vergiitung 
durch Vorspannung. Die gróBten Festigkeitssteigerungen sind durch planmaBigc 
Verkniipfung yon Obcrflachenglattung u. Vorspannung moglich. Es wird gezeigt, 
daB die optimale Festigkeitssteigerung durch Vorspannung fur gezogene Kundstabc 
u. fiir gebogenes Flachglas unter moglichst allgemeinen Yoraussetzungen berechnet 
werden kann. (Glastechn. Ber. 13. 222—32. 1935. Halle, Uniy., Inst. fur theoret. 
Physik.) R o l l .

W. E. S. Turner, Die cliemische Dauerhaftigkeit von Olas. Beschreibung der in 
der Technik ublichen Methoden zur Best. der eliem. Widerstandsfiihigkeit der Glaser. 
(Buli. Amer. ceram. Soc. 14. 165— 69. 1935. Sheffield, Univ. Departm. Glass 
Technol.) G o t t f r ie d .

M. W iirges, Stand der ausldndischen Forscliung iiber die Festigkeit des Olases. 
(Glastechn. Ber. 13. 248—50. 1935. Darmstadt.) R o ll.

A. Thum, Forderungen an die Festigkeit des Olases und Kennzeichnung bestdiender 
Mangel. Die Grenzen der Verwendbarkeit von Glas ais Werkstoff sind durch seine 
mechan. Eigg. gegeben. Dem giinstigen Verhaltnis von D. zu Druckfestigkeit steht 
seine Sprćidigkeit u. geringe Zugfestigkeit gegeniiber. Docli zeigen die Eigg. der neuen 
vorgespannten Glaser, daB auch in dieser Richtung groBe Verbesserungen móglich 
sind. (Glastechn. Ber. 13. 219—22. 1935. Darmstadt, Techn. Hochsch., Material- 
priifungsanst.) RÓLL.

Martin Eichler, Reififestigkeit an Glasstaben. Es wurden an gezogenen, feuer- 
polierten Rundstaben aus Thuringer Gerateglas bei 400 u. 445° die ZerreiBfestigkeiten 
bei wechselnder Belastungsgeschwindigkeit bestimmt. Die Belastungsgesckwindigkeiten 
yariieren zwischen 0,6— 500 g/qmm-sec. Es ergab sich, daB mit abnehmender Be
lastungsgeschwindigkeit dio mittlere ZerreiBfestigkeit zunimmt, die mittlere Spiegel- 
grofie dagegen abnimmt. Bei Zimmertemp. bewirkt Zunahme der Belastungsgeschwin- 
cłigkeit Zunahme der ZerreiBfestigkeit u. Abnahme der mittleren SpiegelgroBe. (Z. 
Physik 98. 280—82. 14/12. 1935. Halle, Theor.-physikal. Inst., Univ.) G o t t f r ie d .

1.1 . Kitaigorodski, Die Theorie und erste Erprobung eines Verfahrens zum Schmelzen 
von Olas in diinnen Schichten. (Vgl. C. 1935. II. 3143.) Die iiblichc Art des Eintragens 
des Gemenges in Form von groBen Haufen ist warmewirtsehaftlich unvorteilhait. 
Bei kontinuierlicher Zufiihrung des Gemenges in den Ofen u. Verteilung dessclben w 
diinnen Schichten miiBte sich der therm. Nutzeffekt des Ofens stark erhóhen.  ̂f- 
besehreibt einen Vers. dieser Art, indem in eine Torpedowanne mit einer Leistung 
von 12 t Glas pro Tag das Gemenge kontinuierlich mittels einer Schnecke eingetragen 
wurde. Der Vers. war erfolgreich, indem ein einwandfreies Glas erschmolzen wirae, 
wobei der Durchsatz der Wannę etwa das 2—3-fache des ublichen betrug. Ais Vorteile 
sind zu nennen: Gleichbleibendes Glasniyeau, dadurch gleiehmaBigere Leistung der 
Feeder u. Schonung der Wannensteine; Fehlen der Temp.-Strómungen im Glas m 
der Umgebung des Gemengehaufens; Fortfall des Ansaugens k. Luft beim Eintragen 
des Gemenges. Daraus ergibt sich erhohte Lebensdauer der Wannę bei vervielfachter 
leistung. (Ceramics and Glass [russ.: Keramika i Steklo] 10. Nr. 12. 21—27. Moskau, 
Glas-Inst.) R oll .

G. K órm , Einige praktische Winkę zum zweckmdfligen Blasen des Olases. iw 
geniigt ein einmaliges Blasen, um geniigende Durchmischung der Schmelze zu crzielen. 
Bei mehrfachem Blasen, besonders wenn es an bereits sehr diinnfl. Glas yorgenommen 
mrd, besteht die Gefahr der Rampen- u. Schlierenbldg., da durch die heftige Bewegung 
des Glases dio tonerdereiche Hafenglasur losgel. u. im Glas yerteilt werden kann- 
Beim Blasen mit As20 3 muB bei weiBen Glasern der Zusatz an Entfarbungsnntte n 
entsprechend erhóht werden. (Keram. Rdsch. Kunstkeramik, Feinkcramik, Glas, Lniai 
43 . 446—47. 1935.)

Lawrence E. Barringer, Porzellan und Porositat. Allgemeine A usfu linm g  
iiber die Notwendigkeit eines porenfreien Gefiiges fiir H och sp an n u n gsiso la toren . ((-'el • 
e lectr . Rey. 38. 308—11. 1935.) ScHUSTERIUS.
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Jacques de Lapparent, Dic Aluminiumhydroxyde der bauxilischen Tonc von 
Ayrshire (Scliottland). Nach einer kurzeń geolog. Ubcrsicht iiber das Gcbiet von 
Ayrshirc, aus der hervorgeht, daB die dort vorkommenden Tone durch Zers. des 
Basaltes entstanden sind, folgt eine petrograph. Beschreibung des Gesteines. Haupt- 
mineralien sind neben Kaolinit, Bóhmit u. untergeordnet Diaspor. Die chem. Analyse 
ergab-in %: S i02 23,64, T i02 5,06, A120 3 54,53, Fe20 3 1,20, MgO 0,57, CaO 0,81, Gluh- 
verlust 14,57 oder umgerechnefc 50,82% Kaolinit u. 40,51% Bbhmit -f- Diaspor. 
AuBerdem tritt stellemreise ein Fe-Carbonat auf. Zuerst gebildet hat sich der Bóhmit, 
dann der Diaspor u. Kaolinit. Es wird ausfiihrlich die Genese besproehen. Zum 
SehluB wird das Vork. mit den Tonsteinvork. des Saargebiets verglichen. (Buli. Soc. 
franc. Minerał. 58. 246— 67. 1935.) G o t t f r i e d .

Raymond A. Heindl, Eine Untersuchung iiber Saggertone und Saggernmlerialien. 
An 51 Tonen der yerschiedensten amerikan. Fundorte wurden die chem., physikał, 
u. technolog. Eigg. sowohl im rohen wie im gebrannten Zustande unterucht. Von 
den Rohtonen wurden die Menge des Plastizitatsyol., die lineare u. yolumetr. 
Schrumpfung, sowie die Erweichungspunkte bestimmt. Fiir die erhitzten Tone wurden 
gemessen die lineare therm. Ausdehnung bis zu 1230°, der Elastizitatsmodul (Y o u n g s  
Moduł) u. die piast. Defomiationen bei yersćhiedenen Tempp. Dieselben Messungen 
wurden an einigen kauflichen Saggermaterialien ausgefuhrt. Weiter wird der Ein
fluB eines Talkzusatzes auf dio Feuerbestandigkeit besproehen. (J. Res. nat. Bur. 
Standards 13. 255—70. 1935.) G o t t f r i e d .

Renato Moretti, Die ćhemische Zusammensetzung von Tonen, Kaólinen usw. und 
ihre Widerstandsfdhigkeit gegen die Temperatur. Die yorliegende Arbeit ist eine 
referierende Abhandlung uber die yon yersćhiedenen Forschem aufgestellten Bc- 
ziehungen zwischen dem Fouerfestigkeitsąuotient bzw. der Feuerfestigkeit u. dem 
Chemismus von hauptsachlich Tonen u. Kaolinen. Der Vf. kommt zu dem Ergobnis, 
daB man auf Grund der yorliegenden Formeln in der Praxis wohl einen Anlialt iiber 
den F. bekommen kann, daB aber zur genaueren Best. des Feuerfestigkoitsąuotienten 
in jodem einzelnen Fali das Segerkegelaquivalent u. der Erweichungspunkt festgestellt 
werden miissen. Weiter spielt noch die Porositat u. die mechan. Zus. eine ausschlag- 
gebende Rolle. (Corriere d. Ceramisti 16. 455— 61. Nov. 1935.) G o t t f r i e d .

R. Angenitzkaja und I. Romankewitsch, Zur Frage der Plaslizildtserhóhung von 
Kaolinen und Tonen. Vff. untcrsuchen die Plastizitatsanderung eines Kaolins ohno 
Vorbehandlung u. nach Zusatzen von 0,05—1,0% NaOH, Na2C03, NaCl, CaCl2 u. 
Ca(OH)2. Es wird die W.-Aufnahme naeh 20 Sek. bestimmt. NaCl bewirkt keino 
Anderung, Na2C03 u. NaOH eine Verminderung, CaCl2 u. Ca(OH)2 eine Erhóhung 
dieses Wertes. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die techn. Móglichkeiten der 
Herst. yon Tonen bestimmter Plastizitat durch Ionenaustausch ausgewertet. (Ceramics 
and Glass [russ.: Keramika i Steklo] 11. Nr. 7. 27—32. 1935.) R. K. M u l l e r .

Hewitt W ilson, George A. Page und Vance S. Cartwright, Entu-dsserung von Ton- 
suspensionen durch Spriihverdampfung. Beschreibung der Wirkungsweise solcher Spriili- 
verdampfer mit Angabe yon Vers.-Ergebnissen mit Kaolin u. Tonsuspensionen. (Ceram. 
Age 26. 54—57. 1935. United States Bureau of Mines, Northwest Exp. Stat.) S c h i u s .

Chas. H. Behre jr., Schiefer. (Vgl. C. 1935. I. 2580.) Weltproduktion 1928 
bis 1934; Wirtschaftsbericht. (Minerał Ind. 43. 525—28. 1935.) P a n g r it z .

Samuel H. Dolbear, Olimmer. (Vgl. C. 1935-1. 3459.) Wirtschaftsiibcrsicht 1934. 
(Minerał Ind. 43. 412—16. 1935.) P a n g r i t z .

J. G. Ross, Asbest. (Vgl. C. 1935- I. 3029.) Neuer amerikan. Wirtschaftbericht
1934. (Minerał Ind. 43. 46— 51. 1935.) P a n g r it z .

Louis J. Trostel, Entwicldung und Ziele in der Industrie der feuerfesten Steinc. 
<Vgl. C. 1936. I. 404.) Blast Furnaco Steel Plant 23. 621—22. 624— 25. 632. 703—05. 
(20. 775—76; Brick Clay Rec. 87. 127—30. 164—68; Heat Treat. Forg. 21. 391—93; 
lron Ago 136. Nr. 21. 18—21. 90—94. Nr. 23. 26—29. 95. 1935.) S c h u s t e r i u s .

Maurice Dćribćrś, Soli man die Verarbeitung von Serpentin entwickeln ? Es wird 
empf°hlen, Serpentin in seinen yersćhiedenen Varianten mehr ais bisher ais Baustoff 
*>• fiir omamentale Zwecke zu yerwenden. Mitteilungen uber chem. Zus. u. Ersatz 
es MgO durch Eisen-, Chrom- u. Nickeloxj7de. (Rey. Materiaux Construct. Trav. 

publ. 1935. 91 M. Dez.) P l a t z m a n n .
n ą - Veaux, Anwendung von Dolomit in keramischen Massen. (Vgl. C. 1935. 
f • to ) beriehtet iiber die Verwendung von Dolomit in einigen franzós. Fabriken 
ur Uatten- u. Geschirrherst. (Ceramiquc, Yerrerie, Emaillerie 3. 85—87.1935.) S c h i u s .
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W. F. Rochow, Eigensćhaften und Anwendungen neuzeillicher fcuerfester Sloffe. 
Chem. u. physikal. Eigg. (Warmeausdehnung u. bloibendo Vol.-Anderungen, Wider- 
standsfaliigkeit gegen Temp.-Wechsel, Warmeleitfahigkeit), Silicasteine, Schamottc- 
steine, hoch tonerdehaltige feuerfeste Stoffe, bas. feucrfeste Materialien, Isoliersteine 
u. feucrfeste Leichtsteine. (Chem. metallurg. Engng. 42. 7G— 80. 1935. Pittsburgh, 
Harbison-Walker Refractories Co.) PLATZMANN.

Eugen Ryschkewitsch, Neue deutsche keramische Werkstoffc aus reinen Oxyden 
fiir den chemischen Apparatcbau. Bericht iiber Rohstoffe, Eigg., Horst. u. Verwendung 
rciner Oxyde fiir keram. Werkstoffe. Es werden behandelt: Tonerde einschlieBlich 
Sinterkorund, Berylliumoxyd, Zirkonoxyd, Magnesiumoxyd, Thoriumoxyd u. Spineli. 
(Chem. Fabrik 9. 12—14. 7/1. 1936. Frankfurt a. M., Deutsche Gold- u. Śilber-Scheide- 
anstalt.) P l a t z m a n n .

A. S. Basilewitsch, Feucrfeste Masse aus Periklas-Forsterit. (Vgl. C. 1935- I. 
1288.) Die optimale Brenntcmp. fur feucrfeste Massen aus Periklas-Forstcritgemischcn 
liegt bei 1600—1650°. (Feucrfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 3. 273—76. 1935. Lenin
grad.) “ R . K . M u l l e r .

C. E. Bales und W . T. Christian, Das Brennen von Schamotłe mit Koksofengas.
Bcschreibung einer Ofenanlage. (Buli. Amer. ceram. Soc. 14. 245—50. 1935. Ironton, 
Ohio, U. S .  A., Ironton Fire Brick Comp.) SCHUSTERIUS.

P . P .  BudnikoJf, Der Einflu/3 von Eisenverbindungen auf die chemische Wider- 
slandsfdhigkeit von feuerfesler Schamotłe. Auf Grund von mikroskop. Unterss. an Glas- 
wannenstcinen wird angenommen, daB feinverteilte Fe-Verbb. die Umwandlung des 
Kaolins in Mullit beschlcunigen. (Ccram. Age 24. 121— 22. 1935. Charków, U. S. S. R. 
Chem. Technol. Inst.) S c h u s t e r i u s .

D. G. Moore und R. K. Hursh, Der Einflu/3 von geschmolzenem Al20 3 und B203
auf plastische, feuerfeste Tone. A120 3 wurde in Mengen bis zu 15% u. B20 3 bis zu 5%
zugesetzt. B20 3 verfliichtigte sich bis zu ctwa 10°/o. Insbesondere bei Tonen, welehe 
geringe Verunreinigungen hatten, wirkte sich der B20 3-Zusatz giinstig aus. Das Er- 
weichungsverh. unter Belastung wurde verbessert, wobei angenommen wurde, daB 
die Borsaure bei dem in den Tonen entstchenden Glase die Zahigkeit steigert. Bei 
Si02-reiehen Tonen dagegen wurde das Erweichungsverh. verschlechtert. Weiterhin 
wurde die Schwindung u. Warmeausdehnung herabgesetzt u. die Temperaturbestandig- 
keit etwas verbessert. Eine Róntgenaufnahme deutet dio teilweise Auflsg. des (Juarzes 
durch die Borsaure an. Die Zugabe von geschmolzenem A120 3 bewirkte ebenfalls eine 
Steigcrung der Tonąualitaten. Dies war aber erst bei gróBeren Zusatzen der Fali. 
(Buli. Amer. ceram. Soc. 14. 106— 12. 1935. Urbana, 111., U. S. A., Univ. Ceramic 
Engineering Departm.) SCHUSTERIUS.

Georges Vić, Herstellung von Steinzeug. (Ind. ehimiąue 22- 499—500.
1935.) S c h u s t e r i u s .

W. K . Carter, Geo. H. Duncombe, E. E. Hillyer und R. M. King, Der Ein- 
fiu  (i von N a2A l„04 in einer Masse fiir Steinzeugrohren. Es wurde in einer groBen Keilie 
von Verss. festgestellt, daB durch Zugabe von etwa 1% Na2Al20 4 zu der M. die Festig- 
keitsverminderung solcher Rohre infolge Lagerung im Freien stark eingeschrankt 
werden konnte. Ebenso konnte auch die Anfangsfestiglceit kurz nach dem Brando 
gesteigert werden. Die mikroskop. Unters. laBt den SchluB zu, daB eine besserc u- 
homogene Itrj^stallausbldg. die Steigerung der Festigkeit u. W etterbestiindigkeit 
bedingen kann. (J. Amer. ceram. Soc. 18. 251—58. 1935. Chicago, 111., U. S. A., 
National Aluminate Corp.) S C H U S T E R IU S .

Albert Vasel, Ober Blasenbildung bei Steinzeugrohren nach dem Brande. Ais 
Ursache fiir das Auftreten yon Blasen wird eine fette M. m it  zu fein gemahlener 
Schamotte u. die Art der Formgebung mittels Róhrenpresse angenommen. Die Feuer- 
fiihrung soli fiir die Blasen nicht yerantwortlich sein. (Keram. Rdsch. K unstkerannk, 
Feinkeramik, Glas, Email 43. 614— 15. 26/12. 1935.) P l a t z m a n n .

Adrian Margarit, Erzeugung von Zement und Eisen im Drehofen. D u rch  einige 
Umbauten an einem n. Drehofen wurde die gleiehzeitige Herst. yon metali. Eisen u. 
eines n. Portlandzements aus einem stark Fe20 3-haltigen Rohmehl nach dem BASSET- 
Verf. ennoglicht. Ein Wall am unteren Ende der Ausmauerung des Ofens staut das 
fl. Fe an, das durch geeignete Offnungen abflieBt, wahrend der Klinker auf dem ubhchen 
Weg aus dem Ofen in den Ktihler gelangt. Die Sinterzone muB besonders durch W. 
gekuhlt- werden u. wegen des stark reduzierenden Brandes ist ein Umbau des Kohlen- 
staubbrenners notwendig. Die Produktion an Portlandzement betragt ca. 60 i o dcs
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gleichen Drehofens ohne Rolieisenerzeugung. (Cement Cement Manuf. 8. 281—83. 
Dez. 1935.) E l s n e r  v . G r o n o w .

H. Jordan, Neuerungen beim Drehrolirofen zum Brennen von Zement. An Hand
der wichtigeren im Jahrc 1934 erteilten dcutschen Reichspatente wird ein Uberblick 
iiber den Fortschritt der Technik gegeben. Dieser lag yorwiegend in der Verbesserung 
des Warmcaustausehes der Yerbrennungsgasc mit dem Gut durch besondere Einbauten 
im Drehrohr oder durch dem Drehofen vorgeschaltete Aggregate. (Zement 25. 15—20. 
9/1. 1936.) E l s n e r  v . G r o n o w .

A. R. Chandler, Bleicherden Jur die Herstellung plastischer, wasserdichcr Zemenle. 
Bleicherde mit ca. 20—40% Geh. an Erdolriickstanden soli nach E vans in einer Menge 
von ca. 3% mit n. Portlandzementklinker zur Erzielung eines piast. u. wasserdichten 
Zements yermahlen werden. Die Herabsetzung der Oberflachenspannung durch die 
Olriickstande in der gebrauchten Bleicherde bewirkt die Verbesserung der Verarbcit- 
harkeit. Die Wrkg. ist also eine andere, ais bei Zusatz eines n. Puzzolans. (Nat. Petrol.
News 27. Nr. 15. 32—35. 1935.) E l s n e r  v . G r o n o w .

Louis Cłiassevent, Das Erharten der Zemenle. Der Stand der heutigen Erkenntnis
iiber das Wesen des Erhartens von Gips, Sorelzement, Portlandzement u. Tonerdezement 
wird dargelegt unter besonderer Beriicksichtigung der Zus. u. Eigg. der iibersatt. wss. 
Lsgg. der Zementmineralien u. der im Gleiehgewicht gebildeten Bodenkórper. Die 
beim Erharten der Zemente auftretenden Warmetonungen werden diskutiert u. die 
Grenzen der Moglichkeit, durch Róntgenanalyse die Prodd. n. Erhartung zu identifizieren, 
erórtert. (Rev. Materiaux Construct. Trav. publ. 1935. 281—92. Dez.) G r o n .

I. A. Alexandrow, Das Erharten von Tonerdezement an der Luft. Auf Grund eigener
u. fremder Verss. stellt Vf. fest, dafi bei 600—800° gebrannter Ton gegenuber gewóhn- 
lichem Puzzolan charakterist. Unterschiede aufweist. An sich wird die Verwendung 
von Tonerdezementen im Bau empfohlen, jedoch nur boi geniigender Erfahrung u. 
nicht im Kleinbetrieb. Durch Erhohung der CaO-Menge wird die Luftbestandigkeit 
des Tonerdezements verbessert, die Festigkeit aber herabgesetzt. Beton mit Verwendung 
von Tonerdezement wird zweckmaCig der Ruttehnethode unterworfen. (Baumater. 
[russ.: Stroitelnye Materiały] 1935. Nr. 6. 42—49.) R. K. M u l l e r .

G. Baire, Erwdrmung der hydraulischen Bindemittel wahrend ihrer Erhartung. 
Die Temp.-Steigerung im Beton, die durch die Abbindewarme der Zemente hervor- 
gerufen wird, wurde durch Temp.-Mcssungen in Betonwiirfeln von 20 cm Kantenlange 
bestimmt. Puzzolanhaltige u. schlackenhaltige Zemente lieferten die geringsten Temp.- 
steigerungen im Beton, sehr fein gemahlene Portlandzemente u. Tonerdezement die 
hóchsten. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 6 Seiten. 1935.) G r o n .

J. C. Sprague, EinflufS der Erhartunrjstemperatur auf die Druckfestigkeit von 
jungem Beton. Fiir einen Beton mit einem ziemlieh hohen Geh. an groben Zuschlags- 
stoffen wurden fiir W.-Zementfaktoren von 0,66—0,82 fiir Tempp. von 21— 13° die 
Druckfestigkeiten von Zylindern 15 x  30 cm festgestellt. Die Druckfestigkeit sank 
in bekannter Weise mit steigendem Wasserzementfaktor, wahrend die Betondruck- 
festigkeit nach 7-tagiger Erhartung um ca. 4 kg/qcm je 1° Temp.-Erniedrigung absank. 
Aus diesen Ergebnissen kann man Diagramme ableiten, aus denen zu ersehen ist, 
wnerhalb w’elcher Frist eine gewiinschte Botonfestigkeit, z. B. 100 kg/qcm, erreicht 
"'erden kann. Bei hohem Wasserzementfaktor muB zur Erzielung gleicher Beton- 
fcstigkeit eine hohere Temp. wahrend der Erhartung herrschen u. die Feuchthaltung 
des Betons langer ausgedehnt werden. (J. Amer. Concrete Inst. 7. 212—18. Nov./ 
Dez. 1935. U. S. Engineer Office, Huntington, West Va.) E l s n e r  v. G r o n o w .

R. Griin, Einioirkung von Salzlosungen auf die Anfangshartung von Zement. In 
Abhangigkeit von der Konz. verschiedener Salzlsgg. wurden Abbindezeit, Abbinde
warme u. Anfangserhartung der Zemente untersucht. Hcrangezogen wurden u. a. 
die folgenden Salze in Konzz. yon 0,095—2 Mol/l: CaCl2, MgCl2, A1C13, FeCl3, MgSO„ 
A12(S04)3. In der Praxis geht man meist nicht iiber einen Salzgeh. des Anmachwassers 
von 0,25 Mol/l =  ca. 3% hinaus. Durch Zusatz yon Chloriden u. von Ca(N03)2 wurde 
<he Bindezeit u. die Abgabe der Abbindewarme stark verkiirzt u. der Festigkeitsanstieg 
"ar betraehtlich, besonders bei den Mischungen yon CaCl2 u. A1C13. Dic spezif. Wrkg. 
jon Salzzusatzen ist auf die einzelnen Zementmarken ganz yerschieden, ohne daB eine 
erklarung dafiir gefunden werden konnte. Aueh HCl-Zusatz zum Mórtel steigert die 
Anfangsfestigkeit, besonders aueh bei Hochofenzementen, dagegen ist ein Zusatz von 
^HjCOOH mit einem Verlust der Festigkeit verbunden. A12(S04)3 scheidet ais Abbinde- 

schleuniger aus, weil es nur im Anfang die Festigkeiten heraufsetzt, nach 16 Stunden
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aber bereits schadigt. Die friiher zur Verkiirzung der Bindezeit viel benutzte KOH 
scheidet aus dem gleichen Grund aus. Aueh NH3, K2C03 u. Na2Si03 setzen die Mortel- 
festigkeiten herab. Durch diese Unterss. wird die uberragende Bedeutung des CaCl2 
fiir die Beschleunigung der Erhartung der Portlandzemente u. portlandzementhaltigen 
Schlackenzemente erwiesen, dereń Festigkeiten in den ersten 24 Stdn. durchweg uber 
die Festigkeiten der Tonerdezemente gesteigert werden konnen, ihnen aber in der 
Nacherhartung untcrlegen sind. Wegen der móglichen zerstorenden Wrkg. auch der 
neutralen Salzlsgg. auf die Eiseneinlagen im Eisenbeton bleibt die Anwendung der Ab- 
bindebeschleuniger zunachst auf unbewehrten Beton beschrankt. (Zement 25. 1—6. 
2 /1 . 193G.) E l s n e r  v . G r o n o w .

E. B. R. Prideaux und B. G. Limmer, Die Korrosion von Portlandzement in 
Wasser. (Cement Cement Manuf. 8. 288—301. Dez. 1935. — C. 1936. I. 407.) Gr o n .

Marc Elber, Uber gewisse Abbindestorungen in Beziehung zur Mahlung des Zemenłs. 
Die Bindezeit eines in einer Verbundmuhle gemahlenen Zements wurde kiirzer ge
funden, ais wcnn der gleiche Zement in einer veralteten Gruppenmiihle gemahlen 
wurde. Die Temp. kann in der Verbundmiihle auf 150° ansteigen u. eine Entwasserung 
des Gipses hervorrufen. Diese Verkiirzung der Bindezeit, die auch eintritt, wenn ein 
Zement zu lange gemahlen wird, fiihrt der Vf. nicht auf die Steigerung der Temp. 
beim Mahlprozefl zuriick. Der Riickstand auf dem 4900-Maschensieb steigt dagegen 
bei sehr lange anhaltender Mahlung dauernd an, weil dureh die Schlage der schweren 
Mahlkorper der feinste Mineralstaub zu groBeren Konglomeraten verschweiBt wird, 
die mehr Gips enthalten. So wird der Gips seiner Best., die Bindezeit des Zements 
zn verlangsamen, entzogen u. die Folgę ist das Schnellbinden zu lange gemahlener 
Zemente. (Rev. Matćriaux Construct. Trav. publ. 1935. 257—61. Nov.) Gr o n .

I. L. Lefand und W. W. Sserow, Ober Magnesiaportlandzenient. (Vgl. C. 1934. II. 
2577.) Vff. zeigcn, daB das Verh. von MgO-Portlandzement sich zuverlassig aus der 
Autoklavenprobe ergibt. Ein Geli. von 5—6°/o an freiem MgO im Zementklinker be- 
dingt Vol.-Unbestandigkeit, was sich zu Beginn des Erhartens nur in der Autoklaven- 
probe erkennen laBt. Gebunden tritt MgO vor allem in 4 CaO-2 MgO-Al20 3-Fe20 3 
auf, sowie in anderen Verbb. Verss. in techn. MaBstab zeigen, daB dio Klinker von MgO- 
Portlandzement im Drehofen gebrannt werden konnen, am besten mit ca. 25—30°/o 
fliichtigen Bestandteilen in der Brennstoffschicht u. Brennstoffen von 5000—5500 Cal/kg 
Heizwert. MgO-Portlandzemente mit hydraul. Zuschliigen (30%) zeigen keine Ver- 
langsamung bei der beginnenden Erhartung wie Puzzolanzemento auf gewohnlicher 
Portlandzementgrundlage. (Zement [russ.: Zement] 3. Nr. 7. 7—18. 1935.) R. K. Mu.

W. W. Kind, Uber die Wirkung von Magnesiumsalzen a u f Puzzolanportlandzemmte. 
(Vgl. C. 1 9 3 5 .1. 3972.) Bei geringen Konzz. wirken Mg-Salzlsgg. auf Puzzolanportland- 
zemente (Ppz) kaum merklich ein, ein Angriff erfolgt jedenfalls erheblich langsamer 
ais bei Portlandzement (Pz). Von ca. 1% an ist die zerstorende Wrkg. der Mg-Salzc 
gegeniiber Ppz bemerkbar, die Zerstórungsgeschwindigkeit ist im wesentlichen ab- 
hangig von dem zugrundeliegenden Pz, den Zuschlagen usw. Bei stark konz. Mg-Salz
lsgg. kehrt sich das Verhaltnis um, Ppz wird starker angegriffen ais Pz. Vf. Tcrsucht 
die beobachteten Erscheinungen damit zu erklaren, daB bei ungeniigender Zuschlag- 
menge ein Teil des CaO ungebunden bleibt u. das mit diesem gebildete Mg(OH)2 eine 
oberflachliche Schutzschicht bildet oder durch Verstopfung der Zementporen dic W.- 
Durchlassigkeit herabsetzt. (Zement [russ.: Zement] 3. Nr. 7. 42—53.1935.) R. K. Mu.

Raymond W ilson, Prufung ton Farben fiir Portlandzementmdrtd■ Im Freien 
gelagerte gefarbte Portlandzementmórtel haben innerhalb von 9 Jahren nur vereinzelt 
Schaden in der Farbung gezeigt. Gewisse Sorten von Ultramarinblau wurden zerstórt, 
gelegentlich wurde auch durch das BloBlegen anders gefarbter Zuschlagstofle der 
Farbton geschadigt. Farbbestandige Pigmente sind nicht immer mit Sicherheit auch 
ais Mórtelfarben zu verwenden. Ais beste Mortelfarbcn werden Chromoxyd, E isenoxyu  
u. RuB genannt. Im allgemeinen geniigt fiir die Beurteilung einer Zementfarbe eine 
6 Monate lange Einw. des Wetters auf den Mórtel. (J. Amer. Concrete Inst. 7. 228 2J. 
N ov./Dez. 1935.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

Rudolf Barta, Die Eigenschaften von Ringofenkalk in Abhangigkeit ton der 
weise. Art des Brandes u. Brenntemp. beeinflussen die M órtelfestigkcit der K aw c 
sehr stark. Hochprozentige Kalksteine ergeben nach scharferem Brand ein hellercs 
Loschprod., auch sind sie ausgiebiger ais gebrannte, niedrigprozentige K alksteine, doc 
ist dio Festigkeit meist geringer. Niedrigprozentige Kalksteine werden durch die A 
des Brandes u. die Brenntemp. mehr beeinfluBt ais hochprozentige^ Grobkormge,
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hochprozentige Kalksteine ergeben hellere Lóschprodd. Ebenso miisson grobkornigc 
Kalkę scharfer gebrannt werden, um gleiche Lósclizeiten wie entsprechende feinkornigo 
zu erreichen. Die grobkomigen Kalkę liefem geringere Festigkeit u. niedrigere Er- 
giebigkeit ais die feinkórnigen. Kalkproben aus dem gloiclicn Gestein bei den gleichen 
Tempp., an der gleichen Ofenstelle, auf die gleiche Weise erbrannt, gleichen sich sehr 
hinsichtlich Loschzeit, Ergiebigkeit, Festigkeit u. chem. Zus. Proben, die hingegon 
aus dem gleichen Gestein gleichartig, aber in yerschiedenen Ringófen gebrannt wurden, 
weisen yerschiedene chem. Zus. u. Festigkeit, aber ahnliches Loschyerh. auf. Dureh 
zweckmaBig gefiihrtcn Brand ist es moglich, den Anteil des Branntkalkes an schwer 
loschbaren Riickstanden zu reduzieren. Allgemein entsprieht bis zu einer gewissen 
Grenze einer niedrigeren Brenntemp. hohere Ergiebigkeit u. einer bestimmten optimalen 
Brenntemp. die hóchste Festigkeit. Zwisehen Ergiebigkeit u. Mortelfestigkeit besteht 
offenbar keine Bezieliung. Es empfiehlt sich, rationelle Kalkanalysen so zu berechnen, 
daB aus ihnen der Geh. an CaO, Ca(OH)2, CaC03, Silieaten u. Aluminaten heryorgeht, 
um aus der Zus. auf die Eigg. des Prod. zu schlieBen. Die Gute yon Ringofenkalk ist 
auch bei gleichem Rohmaterial starken Schwankungen unterworfen. Je nach der 
Lagę im Brennkanal sind Unterschiede in der Lóschbarkeit u. Ergiebigkeit bis zu 30% 
u. in der Festigkeit bis zu 100% moglich. (Tonind.-Ztg. 60. 28—30. 41—42. 9/1.
1936.) . P l a t z m a n n .

J . I. Domoratzki, Pneumaiisćhes Verfahren zur Herstellung von Kalkmilch. Vf. 
bcschreibt eine Anordnung zur Darst. yon Kalkmilch in mehreren hinteremander- 
geschalteten GefaBen, in denen der zunachst stiickige Kalk dureh Druckluft mit W.
durchgemischt u. gleichzeitig zerkleinert wird; dureh Siebe wird das MitreiBen groberer
Teilchen in die fertige Kalkmilch ycrhindert. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory]
3. 366—68. 1935. Leningrad.) R. K. M u l l e r /

— , Gips. (Vgl. C. 1935. I. 2714.) Kurzer Weltwirtschaftsbericht uber das 
Jahr 1934. (Minerał Ind. 43. 305—08. 1935.) P a n g r i t z .

W. W . Belowodski und N. A. Goluschko, Baustein aus Abfallen der MagnesU- 
induslrie. Vff. beschreiben die Herst. von Bausteinen aus gebrannten Magnesitabfallen 
im Gemisch mit Generatorschlacken, wobei ein Teil des Magnesitstaubes auf MgCl2- 
Lauge yerarbeitet wird, dic ais Bindemittel dient. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory]
3. 256—60. 1935.) R. K. M u l l e r .

B. K. Butkewitsch, Faserslein aus 100°/„ gebranntem Dolomit. Es wird gezeigt, 
daB boi der Herst. von Faserstein Magnesit yollstandig dureh gebrannten Dolomit 
(25,39% MgO, 4,00% MgC03, 63,57% CaC03, 0,99% CaO) ersetzt werden karm bei 
einem Mehryerbrauch yon ca. 30—50% je nacli der Qualitat, der aber dureh Verwendung 
feinerer Holzwolle (0,16 mm) yermieden werden kann; dureh letztere MaBnahme wird 
auch eine Verbesserung der mechan. Festigkeit u. der D. erreicht. (Baumater. [russ.: 
Stroitelnye Materiały] 1935. Nr. 6. 36—39.) R. K. M u l l e r .

W. Dawihl, Vorschlage zur Normung der Priifung ton Emails gegen chemiscJien 
Angriff. (Ygl. C. 1936. I. 841). Fiir die Ausfuhmng der Flachenmethode ais Priifungs- 
form kommen das Plattehen- oder das Stabyerf. in Fi-age. Ais Priiftemp. soli die Siede- 
temp. der angreifenden Fl. gelten, ais Priifdauer 30 Min. Bei der Unters. von Geschirr- 
cmail wird 10°/oig. Ameisensaure ais angreifende Fl. empfohlen. Die GróBe des Angriffs 
ist tunlichst dureh Best. des Gewiehtsyerlustes zu errnitteln. Mitteilung von Richtwerten 
fiir das Verh. von Emails. (Chem. Fabrik 9. 15— 18. 7/1. 1936.) P l a t z m a n k .

W. A. Lebedew, Konstruktion des Apparates fiir Volumenmessungen nach Seger- 
Kramer. Die Beschreibung des Baues eines App. zur Volumenmessung nach S eg er -  
Kramer mit laboratoriumsmaBigen Hilfsmitteln ais Ersatz fiir den yon der Firma 
>>TonindU8TRIE“ Berlin gebauten App. wird gegeben u. zur Anwendung empfohlen. 
Genauigkeit des App. 0,05 ccm. Es konnen Volumina bis 200 ccm gemessen werden. 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 551—54-) v. F u n er .

E.Lux, ZumAufsatz tonEndell, Hofmann undMaegdcfrau: „Der róntgenographischc 
bachweis ton Tridyrnit in Silimkoksofensteinen und seine łechnologische Bedeutung“. 
(>'gl C. 1936. I. 404.) Es wird darauf hingewiesen, daB die nach dem „neuen“ Verf, 
hergestellten Silicasteine (C. 1931. I. 2102) in ihrem Tridymitgeh. hoher liegen ais die 
nach dem alten Verf. ohne rationellen Mineralisatorzusatz yerfertigten. Die Autoren 
oer ersten Arbeit bezeichnen diesen Unterscliied in einer weiteren Erwiderung ais 
unerheblich, da die technolog. Eigg. beider Steinsorten gleich seien. (Gliickauf 71. 
1231—32. 14/12. 1935.) B u s s e m . .



2418 H yj. S il ic a t c h e m ie . B a u s t o f f e . 1 9 3 6 .  1.

W. E. S. Turner, Die ZJniersućhung ton Glasmaterialien auf cliemische Haltbarkeit. 
Besprechung der yerschiedenen Methoden zur Unters. yon Glasem auf ihre chem. 
Haltbarkeit. (J. Amer. ceram. Soc. 18. 135—41. 1935. Sheffield, Univ. Departm.

H ugo Freund, Mikroskopie und Mikropholographie in Glashiitlcnlaboratorien mit 
dem „Panphot"'. Es werden der Aufbau u. die yerschiedenen Ausriistungen des ,,Pan- 
phot“-Geriites beschricben u. Abbildungen von Oberflachenaufrauhungen, blasen- 
artigen Erscheinungen, Spannungsdoppelbrcehungen wiedergegeben. (Glastechn. Ber. 
13. 425—28. Dez. 1935. Wetzlar.) W i n k l e r .

A. W . Filossofow, Ein beschleunigtes Verfahren fiir  Eisenoxydbestimmung im 
Portlandzemenl. Vf. gibt folgendes Verf. an: 5 g  der durch 4900-Maschensieb gesiebten 
Probe werden mit 5 g NaCl, 500 ccm 5— 6%ig. HCl-Lsg. u. 2—3 ccm konz. HN03 
yersetzt, langsam erwarmt, Lsg. abgekiihlt, im MeCkolben auf 1 1 yerdunnt. Nach 
dem Absitzen (10— 15 Minuten) werden Proben zu je 100 ccm herausgenommen, neutra- 
lisiert, zur Befreiung von Cl2 mit NH3 so lange yersetzt, bis Nd. entsteht, mit 20 ccm 
n. HCl-Lsg. angesauert, 10 Minuten C02-Strom durchgelassen, mit 2 g K J yersetzt 
u. nach 15 Minuten das J 2 mit 0,01-n. Na2S20 3-Lsg. titriert. Die Best. wird in 4 bis
5 Proben durchgefiihrt, bis 3 ubereinstimmende Werte erhalten werden. Abweichungen 
der Parallelbest. betragen 0,07%- (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3.

— , Schnellbestimmung ton Magnesia in Portlandzemenl. Die yolumetr. Best. des 
MgO im Portlandzement nach F. P. D i e n e r  zeigt den folgenden Arbeitsgang: 5g  
Zement werden in 100 g 2,5-n. HC1 gel. u. mit 5 ccm gesatt. Bromwasser gekocht. 
Dann wird mit 20%'g- NaOH gefallt, der Nd. mit 5-n. HC1 gel. u. mit CaC03 neutrali- 
siert. Nach Zusatz von alkoh. gesatt. (l,3,5)-Trinitrobenzollsg. (2°/0ig.) wird mit 
V3-n. NaOH titriert, bis beim Sieden die zunachst yerschwindende rosenrote Farbung 
bestehen bleibt u. anschlieBend mit HC1 oder H N 03 in Ggw. von Phenolphthalein bis 
zum Vcrschwinden der Rosafarbung titriert. Die MgO-Menge in Portlandzemont liiBt 
sich aus den zum Titrieren gebrauchten ccm Alkali- u. Saurelsg. ais Differenz errechnen.
— Weiter kann man statt der iiblichen Pyrophosphatmethode nach J. C. REDMOND 
den MgO-Geh. von Portlandzement u. ahnlichen Silicaten durch Fallung u. Titration 
von Magnesiumoxychinolat in Ggw. von Calciumoxalat erhalten. Diese Methode 
ist eingehend referiert. Sie liefert nach den yergleichenden Unterss. von 10 Laboratorien 
an 4 Zementen mit MgO-Geh. von 4—5°/o um i’11 Durchschnitt 0,1% MgO zu kleino 
Werte. (Zement 2 4 . 810—12. 19/12. 1935.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

S. M. Phelps, Eine Giitetorschrift und Priifmethoden fiir Kaltmortd. Feuerfeste 
Mortel m it einem Geh. an hydraul. Bindemitteln eignen sich zum Vermaucrn feuer- 
fester Steine, wenn dio Verarbeitbarkeit des Mórtels beim Aufbringen auf den porósen 
feuerfesten Stein trotz eines gewissen Wasserverlustcs gut bleibt, wenn die H aftfestigk cit 
bei tiefer Temp. gut ist (die Biegefestigkeit einer genormten Verfugung soli ca. 7 kg/qcin 
bei einer Fugenstarke von 1,5 mm iiberschreiten) u. wenn der Mortel aus der 1,5 mm 
starken Fugo zwischen 2 flachen feuerfesten Steinen innerhalb von 5 Stunden bei 1500° 
nicht auslauft. 95°/o der Mortelmasse sollen bei der Nafisiebung durch ein amerikan. 
28-Maschensieb gehen. (Heat Treat. Forg. 21. 593—96. Dez. 1935. Mellon Inst. of 
Industrial Res.) E l s n e r  v . G r o n o w .

Samuel J. Mc Dowell, Die Entwicklung ton Normen und Priifmethoden fiir Gips 
in der keramischen Industrie. Analysen einiger amerikan. Gipssorten. Angaben uber 
Kornfeinheit sowio Bruchfestigkeit, u. Porositat von abgebundenen Gipsprobcn. 
(Buli. Amer. ceram. Soc. 14. 229—36. 1935.) S c h u s t e r i u s .

Soc. An. des Manufactures des Glaces et Produits Chimiques de Saint- 
Gobain, Chauny & Cirey, Frankreich, Spiegel mil Neodymoxydgehalt, wobei der Gch. 
an Ne20 3 bei einer 3 mm Glasschicht l° /0u. bei 6 mm 0,5% betragt. Ein solcher Spiegel 
gibt bei kiinstlicher Beleuchtung d en  F arb  ton von Tageslicht wieder. (F. P. 786 226 
vom 14/5. 1934, ausg. 29/8. 1935.) K a r m a u s .

Samuel Smith Boyd, Louisville, Ky., V. St. A., Entfernen ton Silber ton Spiegel- 
riickseiten. Ais Lósungsm. wird eine Mischung von HC1, Weinsaure u. W. benutzt, 
die auch noch H N 03 enthalten kann. (A. P. 1994  633 vom 29/11. 1933, ausg. 19/3.
1935.) Horn-

John H. Thomas, Newark, O., iibert. von: Owens-Illinois Glass Co., Ohio, 
V. St. A., Herstdlung ton Tafeln aus Glaswolle. Aus einer mit einem Speiser yersehenen

Glass Technol.) G o t t f r i e d .

494—95.) v .  F u n e r .
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Glasschmelzwanne flieBt ein standiger Glasstrom, der durch ein Geblase mittels Dampf 
oder irgendeines Gases zu Glaswolle zerstaubt wird. Die Iockere Glaswolle wird auf ein 
endloses, durchlassiges Forderband gebraclit, dureh das yon oben nach unten so hoch 
erhitzte Luft hindurchgeleitet wird, daB dio Glaswolle wieder bildsam u. zu einem 
dichten Band zusammengepreBt wird, das in einzelne Platten zcrschnitten wird. — Vorr. 
(A. P. 2 016 401 yom 6/3. 1933, ausg. 8/10. 1935.) K a r m a u s .

Carborundum Co., iibert. von: Raymond C. Benner und Henry N. Bau- 
mann Jr., Niagara Falls, N. Y., V. St. A., Herstellung von feuerfesten, mit der Glas- 
schmdze in Beriihrung kommenden Stoffen, die auBer A120 3 noch Alkali- oder Erdalkali- 
oxyde enthalten u. z. B. aus 85— 97% A120 3, 1— 10% Na20  u. 2—15% Si02 zu- 
sammengesetzt sind. Die A120 3 soli ganz oder teilweise aus der /3-Form bestehen. Die 
M. wird geschmolzen u. in goeignete Formen gebracht. Dio zugesetzten Alkalioxyde 
geben den hergestellten Steinen eine groBere Bestandigkeit gegen den Glasangriff ais 
die zugesetzten Erdalkalioxyde. (A. P. 2 019 209 vom 17/4. 1934, ausg. 29/10. 1935. 
Can. Prior. 12/9. 1932. F. P. 787 931 vom 20/3. 1935, ausg. 1/10. 1935. D. Priorr. 
17. u. 19/4. 1934.) K a r m a u s .

Giovanni Fuschi, Castelli-Teramo, und Maurizio Korach, Bologna, Herstellung 
von temperaturbestdndigem Porzdlangeschirr. Die Zus. des Porzellans ist folgende:
26 (Gew.-Teile) Kaolin I, 31 Kaolin II, 16 Feldspat, 12 Quarz u. 15 Bindemittel. 
Wichtig ist, daB man die Gegenstande vor dem Brennen mit einem Pulver, welches 
aus 40 Kaolin I, 55 Kaolin II u. 5 Dextrin besteht, bestreut, das nach dem Verbrennen 
des Dextrins nicht zusammenbaekt u. die Entstehung von Rissen yerhindert. (Tsche
chosl. P. 49 850 vom 16/5. 1930, ausg. 25/12. 1934.) K a u t z .

Hans Hirt, Turgi, Schweiz, Zementabbindebcsćhlcunigungsmittel, bestehond aus 
8 (Litem) CaCl2-Lsg. von 36° Bć, 2 Schmierseifenlsg. u. 1% g Weinstcin. (Schwz. P. 
178 473 vom 13/5. 1935, ausg. 1/10. 1935.) H o f f m a n n .

Victor Chemical Works, Chicago Heights, 111., iibert. von W illiam  H. Knox jr., 
Nashville, Tcnn., V. St. A., Herstellung von Kalk. Bei der Verarbeitung von 20 bis
300-10“6 F enthaltenden Kalkstein erhitzt man nach der Austreibung des CO., noch 
langere Zeit, z. B. 1— 12 Stdn. bei Tempp. yon 1000—1500°, um ein Endprod. mit 
weniger ais 5-10-0 F zu erhalten. (A. P. 2 021663 vom 25/9. 1933, ausg. 19/11. 
1935.) N itz e .

B. Eugen GroBmann, Lausa, Sa., Herstellung von glasurartigen Uberzugen auf 
Baukorpem durch Aufbringen einer M. aus Kunstharz (I) u. cellulosehaltigen Ffifistoffen 
(II), dad. gek., daB von Massen aus I u. yerzunderter Cellulose oder yerzunderten II 
durch Pressen in der Warmo diinne Blatter hergestellt werden, in welehen das I seine 
Endharte noch nicht erreicht hat, u. darauf die Blatter unter Anwendung einer 
Zwischenschicht aus I u. mit Zn-Staub yorbehandelten, yerzunderten 11 auf die vor- 
gewarmten Baukórper aufgelegt u. durch Druck u. Warnie unter yolliger Erhartung 
des I mit den Baukorpern yerbunden werden. (D. R. P. 622 637 KI. 80 b vom 4/4.
1934, ausg. 3/12.1935.) H o f f m a n n .

Babcock & WilC0X Ltd., London, England, Bohr zur Wdrmeiibcrtragung, ins- 
besondere Ekono7niserrohr. Zwischen die mit Rippen o. dgl. yersehenen Buchsen aus 
warmeleitendem Metali u. die Rohre bringt man ein nichtmetall. warmeleitendes Binde- 
niitd, bestehend aus Graphit, Si-Carbid u. Glycerin mit oder ohne Zusatz von 01, 
wobei ais abbindender Bestandteil Wasserglas zugegeben ist. — Hierzu vgl. Belg. P. 
364 786; C. 1932. I. 3215. (D iin .P . 50 792 vom 3/10. 1933, ausg. 21/10. 1935.
E. Prior. 14/11. 1932.) __________________  D r e w s .

E, Freyssinet, Une róvolution dans les techniques du beton. Paris: Libr. do rEnseignemcnt
Tcchnique. (118 S.) 25 fr.

VII. Agrikulturchemie. Scłtadlingsbekampfung.
N. D. Smirnow, Veruiertung von Nephdingesteinen ais Dungemittel. Die Nephelin- 

ruckstande der Apatitanreicherung aus Chibin sind ein yielseitiger Dunger; sie wirken 
ais K-Quelle, ais Neutralisator der Bodenaciditat, auf stark sauren Boden aueh ais 
P-Quelle. Vegetationsverss. mit Hafer auf Torf- u. Weidenmoos ergaben, daB das 
^ephelin die Ausnutzung des Torf-N begiinstigt. (Minerał. Dungemittel Insektofungicide 
[russ.: Mineralny je Udobreni ja i Inssektofungicidy] 1935. Nr.5. 81—88.) S c h ó n f e l d .
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W. P. Belski, Neuere Erfahrungen iiber die Wirkung der yerschiedenen Formen 
von Kalidiingern. Die Abgange der Mg-Fabrikation (aus Karnallit) kónnen sowohl 
ais Kalidiłnger ais auch zur Herst. yon 40%ig. K-Salz yer wendet werden. Die Wirk
samkeit u. t)berlegenheit der einen oder anderen Form der Kalidiinger ist in hohem 
Grade von der Pflanzenart abhangig. Der Na-Geh. yon Sylvinit u. Karnallit steigert 
ihre Wrkg. unter Futterriiben, was bei Kohl u. Kartoffeln nicht zu beobachten war. 
Umgekehrt erniedrigen Rohkalisalze bei Kartoffeln, infolge hohen Cl-Geh., den Stfirke- 
geh. der Knollen so erheblich, daB ihre Wrkg. auf den Ertrag eine negative wird, trotz 
hoheren Knollenertrages. (Minerał. Dungemittel Insektofungicide [russ.: Mineralnyje 
Udobrenija i Inssektofungicidy] 1935. Nr. 3. 56— 65.) S c h ó n f e l d .

B. S. Rosenberg, Mischdungemiliel und Kali ans Solikamsk. Uberblick iiber die 
Entw. der Fabrikation von Misohdungern in RuBland u. im Ausland, geeignete 
Mischungen aus russ. Komponenten u. einige wirtschaftliehe Fragen. (Kali [russ.: 
Kalii] 4. Nr. 5. 26—33. 1935.) R. K. M u l l e r .

G. I. Abolina, Wirkung gemeinsamer Eintragung von verschiedenen Kalk- und 
Kalidosen in Podsolboden auf die EntwicJdung von Oerste und die Zusammensetzung des 
Bodenadsorplionskomplexes. Die gemeinsame Eintragung von Kalk u. Kali in saure 
Podsolboden hat nicht nur einen sehr groBen Mehrertrag ergeben, sondern auch die 
Kationenzus. im Adsorptionskomplox des Bodens yeriindert; eine weitere Folgo war 
Steigerung der Konz. der wasserloslichen Ca u. K im Boden. Der Eintritt u. die An- 
haufung der Nahrelemente in Gerstc steht in enger Verb. mit der Konz. yon Ca u. K 
in der Bodenlsg. u. der Kationenzus. des Adsorptionskomplexes. Beobachtet wurde 
Antagonismus zwischen Ca u. K bei Zufuhr hoher Kalk- u. Kalidosen, u. zwar sowohl 
hinsichtlich des Eintritts ais auch der Anhaufung dieser Elemente in der Pflanze. Dio 
antagonist. Wrkg. ist bei Kali groBer ais bei Ca. Giinstigstes pn fur Gersto .== 7,0—7,2, 
(Chemisat. socialist. Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitscheskogo Semledelija] 1935. 
Nr. 8 . 23—34.) S c h ó n f e l d .

W . N. Prokoschew und J. M. Usstjushanina, Vergleićhende Wirksamkeit von 
Kalidungern an Gełreidekomkuliuren. Feld- u. Vegetationsverss. iiber die Wrkg. yon 
rohen u. konz. Kalisalzen, hauptsachlicli auf Sandboden. Fiir Getreidepflanzen ist 
die Form der Kalidiingung (roho oder konz. Salze) im ersten Jabre ohne wesentliche 
Wrkg.; hoho Rohsalzdosen (120 kg K20) konnen aber bei trockenem Friihjahr depressiv 
wirken. Torfboden zeigte groBeren Widerstand gegen hohe Rohsalzdosen ais Sandboden. 
Nach Kartoffeln u. Riibenpflanzen waren erliolite Kalidosen bei Kornfriichten giinstigcr 
in der Wrkg., Rohsalze wirkten besser ais angereicherte. Karnallit wirkte an Getreide 
nicht weniger giinstig ais Sylvinit. Bei Buchweizen wurde eine besonders groBe negative 
Wrkg. von Kalirohsalzen beobachtet. Diingung mit Rohsalzen wahrend der Nd.- 
Perioden in Friihjahr u. Herbst fiihrt zum Auswasehen groBer Teile des Cl u. Na, 
wahrend das K in geringerem MaBe ausgewaschen wird. Darauf ist die giinstige Wrkg. 
der Kalidungung an Cl-empfindlichen Pflanzen zuriiekzufiihren. (Minerał. Dungemittel 
Insektofungicide [russ.: Mineralnyje Udobrenija i Inssektofungicidy] 1935. Nr. 5. 
59—69.) S c h ó n f e l d .

— , Bor und Pflanzenleben. Sammelbericht iiber das Schrifttum betr. Nachweis 
u. Best. von Bor in Boden u. Pflanzen, sowie iiber die Einw. von B auf das Pflanzen- 
wachstum. (Fertiliser, Feed.Stuffs Farm. Suppl. J. 20. 720—24. 4/12. 1935.) G rim m e.

J. W. Bobko und G. S. Ssyworotkin, Zur Frage der Wirkung von Bor auf das 
Pflanzenwachstum auf gekalkten Boden. Verss. an Futterriiben, Lupine, Hafer, Tabak 
usw. In Fallen, in welehen ubersehiissiger Kalk zur Unterdriickung des Pflanzen- 
waehstums fiihrt, beseitigt Bor die Wrkg. des CaO-t)berschusses u. gibt iiberdies noch 
einen Mehreffekt. Die durch Bor bedingten Mehrertrage sind yon einer Abnahme des 
N- u. Aschengeh. der Pflanzen begleitet. Bei Verss. mit Sprósslingen wurde in Ggw. 
von Bor beschleunigte Aufnahme von Nitrat u. .Fe u. eine yerzogerte N H .,-A u £ n a h m o  
beobachtet. (Chemisat. socialist. Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitscheskogo Seml- 
edelija] 1935. Nr. 8. 17—22.) S c h ó n f e l d .

D. E. Haley, Mangan und seine landwirtschaftlichen und biologischcn Verwandt- 
schaflen. Berieht iiber das Vork. yon Mn in Kulturboden u. seine Einw. auf das Pflanzen- 
wachstum. (Amer. Fertilizer 83. Nr. 8. 5— 7. 28—30. 1935.) G rim m e.

B. A am io, U ber die Faktoren, welche die humusfiihrende Schicht von Naturboden 
beeinflussen. Eine umfassende Unters. der finn. Boden u. Gesteine mit besonderer Be- 
riieksichtigung ihrer Zus. u. der darauf befindlichen Vegetation auf die Humusbldg. u. 
den Humusgeh., EinfluB yon Dungung auf die Humusbldg. Naheres durch die Tabellcn
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des OriginalB. (Maataloustieteellinen Aikakauskirja 7. 73— 84. 1935. Helsinki. [Orig.: 
engl.]) Gk im m e .

B. W . Osstroumow und J. K. Smagina, Chlorpikrin ais Millel zur Bekampfung 
von Mulgedium tataricum und ais Faktor in der Erhohung der Scmmerweizenemte. Bei 
Eintragen des Chlorpikrins in 18—20 cm Tiefe (200 1 pro ha) sinkt die Unkrautmenge 
um das 9-faehe u. yerschwindet nahezu bei einer Dosis yon 5001; das Eintragen soli 
im Herbst erfolgen. Die Weizenaussaat kann bei der 200 1/ha-Dosis schon am 5. Tage 
erfolgen. Die teilweise durch Chlorpikrin crzeugte Sterilisierung des Bodens andert 
die biol. Eigg. des Bodens u. zeigt sich in yerstarkter Ammonifikation u. Unter- 
driickung .der Nitrifikation in der ersten Periode der Chlorpikrin wrkg. u. in der for- 
cierten Anhaufung von Nitraten in der darauffolgenden Zeit. Der Gesamtverlauf 
der N-Nahrung der Pflanze yerbessert sich durch Chlorpikrin hauptsachlieh auf Kosten 
des NHj-N. Chlorpikrin hat iiberdies eine stimulierende Wrkg. auf die Entw. der 
Pflanze. (Chemisat. socialist. Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitscheskogo S em le- 
delija] 4. Nr. 9/10. 52—69. 1935.) S c h o n f e l d .

D. Mann, Pyrethrin, Rotenon und Nicotin. (Vgl. C. 1935- II. 425.) Vf. beschreibt 
Vork. des Rotenons (I), Anbau der Derriswurzel (II), Chemie des I u. der anderen Inhalts- 
stoffe der II, Unters. u. Wertbest., techn. Herst. des I u. der Derrisextrakte (III), Ver- 
wendung yon I u. III zur Schadlingsbekampfung, pharmakol. Wrkg. von I u. gibt 
Vorschriften zur Herst. von Praparaten auf der Grundlage von I u. III an. (Seifen- 
sieder-Ztg. 62. 892. 18 Seiten bis 1037. 11/12. 1935.) N eu .

Hubert Martin, Ol ais Inseklicid. (Vgl. C. 1935. II. 2269.) Geh.- u. Reinheits- 
yorschriften fiir Teer-Ol-, Teer-Ol-Petroleum- u. Petroleum-Olspritzmittel. (Petrol. 
Wid. [London] 32. 206— 08. 1935.) G r im m e .

Arthur Kelsall, Eisensulfat- und Kalkschwefdmischungen ais Spritzmittel. Ferro- 
sulfatbeigabe yermindert die Blattschadigungen bei Spritzen mit CaO-S-lialtigen Spritz- 
mitteln, so daB Vf. dessen Beigabe dringend empfiehlt. Im Original R-ezepte fiir ver- 
schiedene Spritzmittel u. Bericht iiber Verss. zur Schadlingsbekampfung an Obst- 
bttumen. (Canad. Chem. Metallurgy 19. 239. 1935. Annapolis Royal [N. S.].) G r im m e .

R. M. Woodman, Benetzungs-, Spreitungs- und Emulgięrungsmittel zum Oebrauch 
bei Zerstaubungsflussigkeiten. VI. Die Wirkung verscldedener Mengen Wasser und Auf- 
loswngshilfsstoff auf die Bildung des miselibaren Ols und auf den Charakter der Emulsionen, 
die weiterhin aus diesen miselibaren ólen entstehen. (V. vgl. C. 1 9 3 6 .1. 151.) Unterss. 
am System Na-Oleat-Phenol-W. mit Zusatz von Toluol, Bzl., Dekalin u. Tetralin. 
Bzgl. Einzelheiten muB auf das Original yerwiesen werden. (J. Soc. chem. Ind., Chem. 
& Ind. 52. Nr, 43. Trans. 351—52. Cambridge, Univ.) K r u g e r .

R. M. Woodman und H. R. B am ell, Benetzungs-, Spreitungs- und Emulgierungs
mittd zum Oebraueli bei Zerstaubungsflussigkeiten. VII. Die Wirkung yon Odatine auf 
Wasserrerluste aus Blattern. (VI. vgl. yorst. Ref.) Verss.' an Prunus laurocerasus er- 
geben, daB dunne Gelatine-Filme auf den Blattern prakt. keine Wrkg. auf die W.- 
Verluste ausiiben. Schadigungen durch Verstopfung der Stomata oder durch Storung 
der eutieularen W.-Verluste bei Ggw. von Gelatine oder Leini in Zerstiiubungsfll. sind 
daher nicht wahrscheinlich. (J. Soc. chem, Ind., Chem. & Ind. 52. Nr. 43. Trans. 
352—54.) K r u g e r .

A. S. Korshujew, Zur Methodik der Bestimmung der rdumlichen Verteilung der 
Dilnger im Boden. Zur Best. der Verteilung der Diinger im Bodcn wurde die Rontgen- 
strahlenabsorption yerwendet, nachdem festgestellt werden konnte, daB die Durch- 
dringung der Róntgenstrahlcn bei Boden u. Diinger auBcrst yerschieden ist. Hohe 
Absorption zeigen salzreiche Boden, geringere Tschemosemboden, wahrend Torf boden 
u- Torf fast keine Absorption zeigen. Das Verh. der Diinger gegeniiber Rontgen- 
straklen ist ebenfalls sehr yerschieden. Ein geradezu entgegengesetztes Verh. gegen- 
fiber Rontgenstrahlen zeigen einerseits N-Diinger, andererseits Phosphat-, Kali- u. 
Mischdiinger. Nach dom Grade der Rontgenstrahlenabsorption lassen sich die Diinger 
wie fplgt einteilen: Sehr gut werden Rontgenstrahlen yon Pliosphatdiingern, nament- 
lich yon Thomasschlacke, absorbiert; ahnlich yerhalt sich Phosphorit. Schwachere 
Absorption zeigt Superphosphat. Letzterem stehen hinsichtlich der X-Strahlenabsorp- 

nahe die Kalidiinger (Sylvinit, KCl) u. Nitrophoska, Ammophos u. dgl. Die 
^-Diinger (Harnstoff, NH4N 0 3, Salpeter) zeigen nahezu keinerlei X-Strahlenabsorption. 
m  wurden nun róntgenograph. Unterss. yerschieden gediingter Boden yorgenommen. 
H1.? ^getragenen Diinger lieBen sich nach der Methode gut nachweisen, womit die 
M6glichkcit der Anwendung der Rontgenograpbie zur Unters. der Diingeryerteilung
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im Boden festgestellt ist. Um die X-Strahlenabsorption der Diinger zu yergroBern, 
wurden sie mit Schwermetall (BlciweiB, ZinkweiB, Bleiglatte u. dgl.) enthaltenden 
Farben gefarbt. In einem solchen Falle traten die Diingerteilehen im Róntgenogramm 
auBerst scharf hervor. Gesatt. Lsgg. gewisser Diinger zeigten ebenfalls ein sehr unter- 
sehiedliches Verh. bei der rontgenograph. Unters. Nach lokaler Eintragung des Diingers 
zeigt sich im Róntgenogramm sehr deutlich die Eintragungszone; ferner treten deut
lich die Zonen hervor, welche an die Eintragungszone angrenzen, d. h. es laBt sich die 
Verscliiebung der Diinger im Boden gut erkennen. Fiir quantitative Unterss. wird 
Anwendung des Densitometers u. Registriermikrophotometers empfohlen. (Chemisat. 
socialist. Agric. [russ.: Chimisazija ssozialistitscheskogo Semledelija] 4. Nr. 9/10.
85—90. 1935.) S c h o n f e l d .

Amar Nath Puri, Eine einfache Methode zur Bestimmung des austauschbaren 
Calciums und anderer Basen in Nichtkalkboden. (Vgl. C. 1936. I. 620.) 10—20 g Boden 
werden 1 Stde. lang mit 100 ccm einer Lsg. von 0,1-n. Oxalsaure in 0,2-n. K- oder NH4- 
Acetatlsg. geschiittelt. In 50 ccm Filtrat die Oxalsaure nach Zusatz von H2S 04 in ge- 
wohnter Weise mitKMnO., titrieren. DerRiickgang an Oxalsaure ist aquivalent dem Geh. 
an austauschfahigem CaO. Humusbodcn geben bei dieser Methode tief gefarbte, nicht 
titrierbare Filtrate. In diesem Falle fallt man im Filtrate die noch vorhandene Oxal- 
siiure durch Zusatz von 50 ccm 0,1-n. CaCl2-Lsg. Nd. abfiltrieren, auswaschen, gliihen 
u. CaO gel. in n. Saure riicktitrieren mit n. Alkali. Gefundener CaO =  aquivalent zu 
ungebundener Oxalsaure im Filtrat. Zur Best. von austauschfahigem MgO, K20  u. 
Na20  25 g des Bodens mit 250 ccm einer 0,1-n. Oxalsiiure enthaltenden n. NH.,-Acetat- 
lsg. ausgeschiittelt. 50— 100 ccm Filtrat dienen zur CaO-Best., weitere 100—150 ccm 
werden zur Trockne yerdampft u. gegliilit. Durch Behandeln mit 50°/oig. A. werden 
Na2C03 u. K2C03 herausgel. u. nach dem Eindampfen der Lsg. titriert. MgC03 wird 
mit iiberschussiger n. Saure gekocht u. dann riicktitriert. Im Original zahlreiche 
Bcleganalysen. (Soil Sci. 40. 383—90. Nov. 1935. Lahore, Indien.) G r im m e .

R. Anderson Fisher und R. P. Thomas, Die Bestimmung der anorganischen 
Phosphorformen im Boden. Vff. benutzen zur Trennung der verschiedenen P-Formen 
zwei Losungsm. vom pa =  2 u . 5. Lsg. pH =  2 (I) ist eine 0,3% K H S04 enthaltende 
0,002-n. H2S 04, Lsg. pH =  5 (II) enthalt im Liter 3,6 ccm Eg. u . 19,04 g Na-Acetat. 
In 3 750 cem-Erlenmeyerkolben gibt man je 2 g lufttrockenen Feinboden. 2 Kolben 
erhalten je400ccmLsg. II ,der dritte400ccmLsg. I. Mechan.schiitteln inRotiermaschine. 
Nach l/2-std. Schiitteln 1 Kolben mit II abfiltrieren, den zweiten nach 2 Stdn., den 
Kolben mit I nach 3 Stdn. In den Filtraten Best. der gel. P20 5 nach W o y . — Im 
Original zahlreiche Analysen amerikan. Boden. — Des weiteren wurden Auslaugeverss. 
im RuSSELschen App. durchgefiihrt mit obigen Lsgg. D u rch lau fsgeseh w ind igk eit  
200 ccm in 4 Stdn. Es gelang so die Differenzierung der Phosphate nach ihrer Loslich- 
keit in 3 Gruppen: A) amorphe u. feinverteiltc krystalline Phosphate des Ca, Mg u. 
Mn; B) amorphe Phosphate des Al u . Fe; C) an wasserhaltige Oxyde absorbierter P 
u . Apatit. (J. Amer. Soc. Agron. 27. 863—73. Nov. 1935. College Park, Maryland.) Gbi.

W. S. Martin und G. Griffith, Mitteilung uber die Bestimmung von Kohlensloff 
in Boden nach der Methode der nassen Verbrennung. Die krit. Nachpriifung der HARDY- 
schen Cr03-H2S 04-Methode zur Best. des Boden-C ergab, daB vorherige Anfeuchtung 
der Probo mit W. zu hólieren Ergebnissen fiihrt u. daB die Erwarmung mindestens
1 Stde. lang durchgefiihrt werden muB. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 54. Trans. 
234—35. 1935. Uganda.) Gr im m e .

I. J. Ischtschuk, Anwendung der vereinfachten Kirssanow-Metliode zur Be- 
stimmung des Diingebedarfs der Boden an phosphorsauren Dungemitteln. Methode von 
K i r s s a n o w :  5 g  lufttrockenen Bodens werden mit 25 ccm 0,2-n. HCl ubergossen u. 
nach 5 Min. filtriert durch ein mit HCl ausgewaschenes Faltenfilter. 5 ccm Filtrat 
werden mit 5 ecm NH4-Molybdatlsg. geschiittelt (12 g in 100 ccm W.; Zusatz von 
200 ccm konz. HCl zum Filtrat). In die Lsg. taucht man 10—20—30—40-mal Qc o 
bis 10— 15—20 Sek.) einen Sn-Stift. Die Blaufarbung wird verglichen mit einer Reihc 
von Standardreagensgiasern, in welcher in gleicher Weise CaHP04 in 0,2-n. HCl be
handelt wurde. Die Intensitat der Blaufarbung ist dem P20 5-Geh. proportional. 
A n  Stelle der Sn-Stifte kann eine Lsg. von SnCl2 (0,5 g) in (20 ccm) HCl yerw endet 
werden, unter Zugabe yon je 2 Tropfen. Die Obereinstimmung mit der Theorie wini 
dadurch groBer. Oberhalb 25 mg P20 5 sind aber beide Methoden unzuverliissig. JJio 
t)bereinstimmung mit der Methode von ARRHENIUS war bei Anwendung von SnU2
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85%, bei Anwendung von Sn nur 60%. (Soviet Sugar [russ.: Ssowjetski Ssaeliar]
1935. Nr. 1. 30—33.) Schonfeld.

F. Hardy, J. A. M cDonald und G. Rodriguez, Blaitanalyse ais Miłtel zur 
Feststellung des Nahrstoffbedarfes von tropischen Fruchtbdumen. Bestst. von P20 5, 
K20 , CaO u. MgO in der Blattasclie geben wertvolle Fingerzeige fiir die Bereehnung 
des Nahrstoffbedarfes. Ais Standard dient die Analyse der Blattasche von ,,Ideal“- 
Baumen, d. h. solchen von gutem Wuchs u. hohem Ertrag. (J. agrie. Sci. 25. 610 
bis 627. Okt. 1935. Trinidad.) G r im m e .

Atmospheric Nitrogen Corp., New York, iibert. von: Charles Kiddell Lawrence,
Syraouse, N. Y., V. St. A., Dilngemittd. In eine NH4N 0 3-Schmelze wird ammonisiertes 
Doppelsuperphosphat eingetragen, das Gemisch gekuhlt u. zum Erstarrcn gebracht. 
Auf 45—60 Teile NH4N 0 3 gelangen 55— 40 Teile ammonisiertes Doppelsuperphosphat 
zur Anwendung. (Can. P. 349 555 vom 14/8. 1933, ausg. 16/4. 1935. A. Prior. 4/10. 
1932.) K a r s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Erhohung der Lagerbestandigkeit 
von Calciumcyanamid. Gekórnter Kalkstickstoff, der durch Azotieren von gekórntem 
CaC2 gewonnen wurde, wird bei erhóht-cn Tempp. von insbesondere 100—150° mit 
NH4-Salzen behandelt. Z. B. werden 10 Teile gekórntes CaCN, mit 2 Teilen NH4N 03, 
Ammoncarbonat oder -phospliat gemischt, worauf das Gemisch etwa 20 Minuten in 
einer auf 120° erwarmten Transportschmclze behandelt wird. Durch das Verf. wird 
die Staubbldg. bei der Lagerung vermieden. (F. P. 790 992 vom 7/6. 1935, ausg. 
30/11. 1935. D. Prior. 13/6. 1934.) K a r s t .

Nikodem Caro, Berlin-Dahlem, und Albert R. Frank, Berlin-Charlottenburg 
(Erfinder: H. Heinrich Franek und Hans Fiildner, Berlin-Charlottenburg), Her- 
stellung von Calciumcyanamiddungemitteln und Phosphor bzw. Phosphoroxyden aus 
Calciumphosphaten, insbesondere Ca3(P04)2, dad. gek., dafi man die Ausgangsmaterialien 
bei Tempp. von 700—1200° mit die Cyangruppe enthaltenden oder bildenden Gasen 
allein oder im Gemisch mit anderen Gasen behandelt u. den dabei abgetriebenen P 
in bekannter Weise auffangt oder in Phosphoroxyde umwandelt. Die Umsetzung kann 
in Ggw. von Red.-Mitteln durchgefuhrt u. ein BlausśLure- oder Cyanbildungsgemisch 
verwendet werden, das man zunachst iiber Kontakte bekannter Art leitet u. in HCN 
bzw. CN umwandelt. Durch cntsprechend verkiirzte Rk.-Dauer oder Anwendung 
einer zur vollstandigen Red. nicht ausreichenden Menge an Red.-Mitteln wird ein 
CaCN2 u. P20 G enthaltendes Gemisch hergestellt. Der abgetriebone P bzw. die Phosphor- 
oxyde werden zu Phosphatdiingesalzen verarbeitet, die dem Rk.-Prod. zugemiseht 
werden konnen. (D. R. P. 622 801 K I. 16 vom 8/ 6. 1932, ausg. 6/12. 1935.) K a r s t .

Maurice Fitzgibbon und Lunevale Products Ltd., Lancaster, England, Her- 
stellung von Natriumarsenit und solches enthaltenden ais Pflanzenschulzmittel verwend- 
baren Misclmngen. Man vermischt z. B. in einer Ruhrvorr. gemahlenes NaOH gegebenen- 
falls unter Zusatz von Na2C03.10 H20  in geringen Mengen mit As20 3 unter Vermeidung 
des Zusatzes von mehr W., ais zur Befórderung der Rk. erforderlich ist. Die Umsetzung 
kann durch órtliche tlberhitzung eingeleitet werden. Zum pulverfórmig anfallenden 
Rk.-Prod. kann man geringe Mengen von Stoffen, die die Bestandigkeit des Prod. 
gegen Feuchtigkeit erhohen, zumischen, z. B. Stearin- bzw. hohere Fettsauren, Zn- 
Stearat, fettsauro Metallsalze, Harz, harzsaure Metalle, Paraffin, Erdwachs, Erdol- 
riickstiinde, sowie inerte Fiillmittel wie Talk, weiflen Ton, Kalkstein- oder Dolomit- 
pulver, Gips. <E. P. 438 022 vom 15/11. 1934, ausg. 5/12. 1935.) Ma a s .

Pierre Franęois Joseph Souviron, Frankreioh, IIe.rstellung von Kupferbruhen 
mit Kupferozychlorid (I), besonders von der Zus. 4 Cu(OH),-CuCl2. Die in an sieli be- 
kannter Weise erhaltenen Ndd. yon der Zus. nCu(OH)2-CaCl2-x H ,0  werden in Ggw. 
von Ba-Salzen, wie BaCl2, Ba(N03)2 oder Ba(C2H30 2)2 mit CuS04 behandelt, so daB 
sjch I u. BaS04 in feinster Verteilung bildet. In gleicher Weise kann I in feinster 
liniulsion hergestellt werden, wenn bei der Herst. von I aus metali. Cu in CuS04-Lsg. 
unter O- oder Luftbehandlung z. B. BaCl. zugesetzt wird. Ebenso kann von einem 
«od. der Zus. 4 Cu(OH)2BaCl2 ausgegangen werden, das mit CuCl2 oder CuS04 oder 
oauren, wie H2S 04, HCl oder H N 03, behandelt wird. Wenn Sulfationen bei der Rk. 
nicht teilnehmen, entstehen I-Prodd., die 1. Ba-Salze einsehlieCen. (F. PP. 775 602 
yom 18/6. 1934, ausg. 5/1. 1935 u. 45 336 [Zus.-Pat.] vom 11/9. 1934, ausg. 22/7. 
1S3o0 G r a g e r .
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Pierre Franęois Joseph Souviron, Hautcs-Pyrenćes, Frankreich, Anreicherung 
von Kupfer in Sclmdlingsbekdmpfungsmitteln, dic aus CuSOit Na2G03 u. A l2(S04)3 be- 
stelien, indem man ein bas. Salz, z. B. ein Oxychlorid, oder ein Hydrat von Cu, das einen 
gewissen Geh. an Erdalkalichlorid, besonders CaCl2, hat, hinzufiigt; ygl. F. P. 746 626.
— Dio auftretcnden Rkk. lassen sich etwa so formulieren:
4 Cu(OH)2-CaCl2 +  S 04Cu +  C03Na2 +  H20  =  B Cu(OH)2 +  S04Ca +  2 NaCl +  C02.

Das entstandene Hydrat ist fein verteilt u. halt sich gut suspendiert. — Z. B. yer
wendet man 20—30 (kg) CuS04, 5— IB A12(S04)3, 12—21 Na2C03, 34—63 Cu-haltigen 
Zusatz, u. erhalt so Prodd. von 26% Cu-Geh. Man kann noch Stoffe, wie Casein, Gelatine, 
Seifen, Harze, Farben, zusetzen. (F. P. 770 676 vom 13/6. 1933, ausg. 18/9.
1934.) D o n l e .

Pierre Franęois Joseph Souviron, Hautes-Pyrćnćes, Frankreich, Anreicherung 
von Kupfer in Schddlingsbelcdmpfungsmitleln. Man braucht nicht, wie im Hauptpatent 
angegeben, CuSOt ais Ausgangsstoff zu verwenden, sondern kann es in der Rk.-Misehung 
entstehen lassen, indem man zu der Lsg. einer bas. Cu-Verb. (Hydrat, Carbonat, Hydro- 
carbonat, Oxychlorid, Cl-haltige Cu-Ca-Verbb., ammoniakal. Gu-Basen) eine Menge 
H^SOi hinzufiigt, dio zu dereń Neutralisierung nicht ausreicht. Hierauf gibt man 
Na2C03 oder Ca(OH)2 zu u. erhiilt so neutrale Prodd. — Z. B. werden 63 (kg) einer bas. 
Cu-Verb. mit 40% Cu-Geh. mit 18 H2S 04 (66° B<5) yermengt, dann mit 18 wasserfreiem 
Na2C03 versetzt. Das Prod. gibt beim Verdunnen mit W. eine neutrale, frisch gefallte 
Suspension. — Yerwendet man Ca(OH)2 an Stelle von Na2C03, so darf die Beimischung 
erst kurz vor dem Gebraucli erfolgen. Zusatz yon A12(S04)3 ist nicht notig. (F. P. 
44 515 vom 23/2.1934, ausg. 19/2.1935. Zus. zu F. P. 770 676; vgl. vorst. Ref.) D o n l e .

Nicolas Moskovits, Ungarn, Arsenhaltiges Pflanzenschutzmittel, bestehend aus 
einer Misehung einer Verb. des (5-wertigen As u. eines 2-wertigen Metalls, wie Ca, Mg, 
Zn oder Cu, u. einer Verb. des 5-wertigen As mit einem 3-wertigen Metali, wie Fe oder 
Al, dio zweckmaBig unter Steigerung der Wrkg. gleichzeitig aus der Lsg. 1. As-Salze 
ausgefallt werden. Diesem Mittel konnen noch arsenigsaure Salze 2- oder 3-wertiger 
Motalle u./oder andere Fungicide zugesetzt werden. Bei Steigerung der Wrkg. wird 
das Blattwerk auch empfindlicher Pflanzen nicht geschadigt. (F. P. 776138 vom 
19/7. 1934, ausg. 17/1. 1935.) Gr a GEH.

Lance Le Souef, Melbourne, Australien, Rauchermittel gegen Nagetiere, das gleich
zeitig aueh insekticid u./oder fungicid wirkt, bestehend aus pulyerisierter Holzkohle 
(20 Pfd.), S-Blumen (130), K N 03 (112) ais O abgebendes Mittel u. einem Fullmittel, 
wie Sagespane (100), welchem Gemisch noch ein Bindemittel, wie eine Lsg. von Cellu- 
loid oder Schellack in einem geeigneten Losungsm., zugesetzt ist. In Form yon Briketts 
wird das Mittel zweckmaBig in der angegebenen Vorr. yerrauchert. (Aust. P. 19147/ 
1934 yom 1/9. 1934, ausg.. 26/9. 1935.) G r a g e b .

Firma F. Joh. Kwizda, Korneuburg bei Wien, Blausaure (oder Giftgas) ent- 
wickelnde Tdbletten oder Pulvergemische, bestehend aus zur HCN-Entw. geeigneten 
Cyanverbb., wie NaCN, u. Stoffen, die bei Einw. von Feuchtigkeit (Luft- oder Boden- 
feuchtigkeit) bei Ggw. von Sauren oder sauren Salzen C02 entwiekeln, z. B. ein Gemisch 
von 1 (Teil) NaCN, 5 NaHC03 u. 10 Weinsaure. An Stelle von NaCN konnen andere 
Giftgas abgebende Salze yerwendet werden. Zum Sehutze gegen Feuchtigkeit werden 
diese Gemische zweckmaBig in Metallfolien yerpackt. (Oe. P. 143 664 vom 13/9. 1934, 
ausg. 25/11. 1935.) GRAGER.

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
H. H. V0n Scotti, Aufschluflarbeiten im Oberharz. Ober Gewinnung u. Verarbei- 

tung von insbesondere Ag-haltigem Bleiglanz u. Zinkblende. (Metali u. Erz 33. 21 -o-
1936. Goslar.) P a n g r it z .

F. Deubel, Neuaufschlu/3- und Erweiterungsarbeiten im tliuńngischen Erzbergbau- 
Unterss. iiber die Eisen-, Kupfer- u. Manganerze Thuringens. (Metali u. Erz 33. 23
1936. Jena.) PANGRITZ.

F. W em icke, Die Wiederaufbauarbeiien im erzgebirgischen Erzbergbau■ Die Sn- u. 
W-, Bi-Co-Ag-, Ag-Pb-Zn-Erz- u. Magnetit-Zinkblendelagerstatten im Erzgebirge u-
ihre Abbauwiirdigkeit. (Metali u. Erz 33. 25— 29.1936. Leipzig.) P a n g r it z -

O. Eisentraut, Die Entuńcklung des Erzbergbaues in  Schlesien. ZinkerzyorK. 
Nickel- u. Magnesitlagerstatten u. Bergbau auf Kupfermergel werden kurz besproeuen. 
(Metali u. Erz 33. 29—32. 1936. Breslau.) P a n g r i t z .
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Philipp Siedler, Bemerkungen zu den Arbeiten „Zur Theorie der F l o la t io n (Vgl.
C. 1936.1. 30. 518.) Vf., der im wesentliclien mit den Ansichten W a r k s  iibercinstimmt, 
fafit noch einmal die gegen die OsTWALDSche Lineartheorie der Flotation sprcchenden 
theoret. u. experimentellcn Ergebnisse zusammen, namlicli: Konstanz des fur einen 
Sammler spezif. Randwinkels auf yerschiedenen Oberflachen bei t)berschreitung einer 
gewissen Minimalkonz.; die Konz.-Abhangigkeit des Randwinkels unterhalb der 
Minimalkonz.; die konzentrationsabhangige Einstellverzogerung des Randwinkels. — 
Im Gegensatz zu OSTWALD bedeutet die Bedeckung der Oberflache (u. nicht nur der 
Kanten) mit Sammler keine Verscliwendung, sondern eine Notwendigkeit; in der 
Praxis mag manchmal unyollstandige Bedeckung ausreichen, meist sind jedoch die 
angewandten Sammlermengen mehr ais ausreichend zur Oberflachenbedeckung. —  
„Triphile“ Konst. allein maeht noch keinen Stoff zum guten Sammler. OSTWALDs 
Verss. sind nicht beweisend, denn sie beziehen sich auf trocken geschliffene Flachcn. 
Eine lincare Adsorption mag moglich sein, kann jedoch nicht die Ausbildung des Rand
winkels deuten. (Z. physik. Chem. Abt. A. 174. 73— 76. 1935.) L e c k e .

A. M. Gaudin und Plato Malozemoff, Eine Hypothese iiber die Nichtflotierbar- 
keit sulfidischer Mineralien zon nahezu kolloider Grófle. Es ist bekannt, daB Vermahlen 
der Erze unter eine krit. TeilchengroBe zu Verlusten bei der Flotation fiihrt, weil die 
feinsten Tcilchen nicht in den Schaum ubergehen. Vff. fiihren dies darauf zuriiek, 
daB mit abnehmender TeilchengroBe die Wahrscheinlichkeit eines wirksamen Zusammen- 
stoBes zwischen Teilchen u. Luftblasc sinkt. Flockung der Triibe bcwirkt demgemaB 
Ausbeuteerhohung. Weiter durfte von Bedeutung sein, daB die Oberflache der feinen 
Teilchen yerhaltnismiiBig alter ist, denn beim Mahlen entgehen bereits feine Teilchen 
weiterer Zerkleinerung, so daB ihre Oberflache unverandert bleibt. Dabei durfte das 
Altem sulfid. Oberflachen weniger auf einer Oxydation oder Carbonatisierung beruhen, 
aondern auf Umsatz mit den GefaBwiinden, Mahlgeriiten u. der Gangart. — Verss. mit 
yerschiedenen sulfid. Erzen +  silicat. Gangart ergaben, daB die Flotierbarkeit mit 
steigender Mahlzeit abnimmt; bei Vermahlung bei Ggw. von Sammler (K-Amyl- 
xanthat) sind die Flotationsausbeuten gróBer, aber auch von der KorngróBe abhiingig. 
Wiihrend die Flotierbarkeit eines sehr feinen Pulvers bei Sammlerzusatz nach Mahlung 
ein flaches Maximum in Abhangigkeit yon der Sammlerkonz. aufweist, ist die eines 
iihnlich feinen bei Ggw. yon Sammler hergestellten Pulyers bei kleinen Sammlerkonzz. 
kleiner ais die eines sammlerfrei ermahlenen Pulyers, bei gróBeren Konzz. jedoch 
bedeutend gróBer. — Die Flotierbarkeit steigt bei Vermahlung unter 0 2-AusschluB; 
wird die Gangart nicht getrennt von dem Sulfid gemahlen, sondern zusammen mit 
ihm, so sinkt die Flotierbarkeit, u. zwar um so mehr, je feiner u. langer gemahlen 
wird u. je hóher der Geh. an 1. S i02 ist. Es kann auch yorkommen, daB das Erz auf der 
Gangart einen Nd. flotierbarer Vei'bb. abscheidet; z. B. kann nach langem Vermahlen 
von PbS mit ZnS (oder PbS -)- CaC03) letzteres nicht mehr gedriickt werden. (Trans. 
Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 112. 303—18. 1935. Butte, Mont, Montana School 
of Mines, Ore Dressing Laborat.) LECKE.

T. Clinton Taylor und A. F. Knoll. Einwirkung von Alkalixanthaten auf Galenit. 
Vff. untersuchen quantitativ die Umsetzung von naturlichem gepulyertem PbS mit 
Alkalixanthat, wobei sich neben der Adsorption auch noch chem. Rkk. (Bldg. von 
SO.,", reduzierende S-haltige Sauren [(SmOn)"3, OH-Bindung etc.) abspielen. Best. 
(les. Xanthats +  reduzierende S-Verbb. erfolgt durch 0,002-n. J2 bei ph =  7,5— 8 
(bei Ggw. von grofieren Mengen K2SO.,, wodurch die J2-Starkerk. empfindliclier wird); 
die der reduzierenden S-Verbb. allein nach Zerstoren des Xanthats durch Ansauern 

Extraktion mit Toluol. — Bei der Umsetzung yon 30 g PbS +  300 ccm K-Xanthat- 
lsg- ( ~  25 mg/l) entsprechen die in der Lsg. gefundenen S04" +  (SmOn)" der Menge 
ues yerschwundenen Xanthats; bei Ggw. von mehr Xanthat yerschwindet mehr davon 
>i- die Lsg. wird zunehmend alkalischer. S" liiBt sich in beiden Fallen nicht nachweisen.

le PH-2unahme durfte nicht auf Xanthatumsatz mit PbS oder PbO zuriickzufuhren 
sein’ sondern eher auf die Hydrolyse von K2C03 aus PbC03 +  K-Xanthat. — Das
• ?J.*xanthat wird nicht ais solches adsorbiert, yielmehr findet sich alles Alkali frei 
*m Filtrat. — Schuttelt man PbS mit K-Xanthat, K-Oxalat oder K-Chromat, so zeigt 
Qas Filtrat ein pn von 9,2—9,4; ebenso gibt auch Cerussit mit K-Xanthat (60 mg auf

PbC03) ein Filtrat mit ph =  9,2; daraus u. aucli aus direkten C03"-Bestst. im 
oenutzten Galenit folgt, daB PbC03 die Ursache der Erscheinung ist. Das Xanthat 
setzt■ sich also zunachst mit dem PbS04, dann dem Pb(SmS„) u. endlich dem PbC03 

s Oalenits um, nicht iedoeh mit dem PbS. GroBe Mengen Xanthat losen das PbS
XVIII. i. 156
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auf. — Da kub. Salze wio NaCl sich auf PbS, aucli wenn dieses oberflachlich oxydiert 
ist, orientiert abscheiden, ist anzunehmen, daB die Oxydationsprodd. des PbS ebenfalls 
kub. Verbb. sind. — Durch die Zunahme der adsorbierten Xanthatmenge mit der Zeit 
laBt sich der Fortschritt der Oxydation des PbS yerfolgen. Nach Zerpulvern unter N2 
ist die adsorbierto Xanthatmenge erheblich kleiner. Die PbS04-Konz. in lange mit 
wenig oxydiertem PbS behandeltem W. ist geringer ais der Lóslichkeit des PbS04 
entspricht; es ist also anzunehmen, daB dieses besonders festgehalten wird, yielleicht 
ais eine isomorphe kub. Modifikation. — DaB es die Athylgruppe des Xanthats ist, 
dio das beladene PbS weniger benetzbar macht, geht zweifelsfrei daraus hervor, daB 
mit Na-Glykobcanthat (aus Mono-Na-Glykolat +  CS2 bei GlykoliiberschuB; nicht in 
Substanz isoliert; rotor Nd. mit Pb", weiBer mit Zn") kein Schaum yon PbS erzeugt 
werden konnte, obwohl quantitativ festgestellt werden konnte, daB aueh dieses Xanthat 
stark adsorbiert wird. — Zum SchluB untersuchen Vff. die Stabilitat von K-Xanthat 
in wss. Lsg.; die Spontanzers. bei pn =  7— 10 ist sicher sehr langsam; den HaupteinfluB 
diirfte Oxydation haben. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 112. 382—97.
1935. New York, N. Y., Columbia Univ., Departm. of Chem.) L e c k e .

W . P. Kasanzev, Eine rontgenographische Untersuchung iiber das Verfahren zur 
Herstellung von Eisenscliwamm aus Hamatit durcli Reduktion mit Gasen. Es wurden 
rontgenograph. mittels Pulyeraufnahmen u. FeK-Strahlung die Red.-Prodd. unter
sucht, dio aus naturlichem H a m a t i t  (Fe20 3) durch H2 bei yerschiedenen Tempp. 
u. yerschiedenen Red.-Zeiten entsteheh. Red.-Tempp. waren 450 u. 700°, die Zeiten 
schwankten zwischen 0—480 Min. Ais Red.-Prodd. konnen auftreten Fe30 4, FeO 
u. a-Fe. Bei hóheren Tempp. yollzieht sich der t)bergang von Fe20 3 zu Fe30 4 mit 
grófierer Gesehwindigkeit ais die Bldg. der naehstfolgenden Phasen. Bei Abnahme 
der Fe30 4-Menge tritt neben etwas FeO gleich a-Fe auf. Bei 450° yerlauft der ProzeB 
langsamer; FeO konnte hier nicht naehgewiesen werden. Der Gitterparameter des 
a-Fe wurde gefunden zu 2,859±0,005 A, der des Fe30 4 zu 8,35 A u. der des FeO zu 
4,281 A. Fe20 3 hatte a =  5,40—5,43. An zwei Proben wurde die RrystallitgróBe 
des a-Fe nach der L A U E s c h e n  Formel bestimmt; es ergab s ic h  eine Kantenlange des 
Teilchens yon l ,1 6 x l0 ~ °c m  bzw. 6 ,5 x l0 - 7 cm. (Z. physik. Chem. Abt. A. 174. 
370—83. Okt. 1935. Sverdlovsk.) G o t t f r i e d .

Gunter W assermann, Ober die Umkrystallisation ton Eleklrolyłeisen. Aus 
Unterss. an Blechen aus Elektrolyteisen mit weniger ais 0,01% C, die k. gewalzt u. 
rekrystallisierend gegliiht wurden, wird festgestellt, daB Rekrystallisation zu fein- 
kórnigem Gefuge ftihrt, Umkrystallisation (iiber Ac3) dagegen ein ziemlich grobkórniges 
Gefuge zur Folgę hat. Dieses grobe umkrystallisierte Kom laBt sich durch Abschrecken 
aus dem y-Gebiet etwas yerfeinern. Wird das Elektrolyteisen aus dem y-Gebiet so 
abgekuhlt, daB sich die Umwandlungstemp. allmahlich langs des Probestabes ver- 
sehiebt, so entstehen schmale, langgestreckte Stengelkrystalle, die um so besser aus- 
gebildet sind, je langsamer die Abkiihlung erfolgt. Dabei wirken benachbarte a-Kry- 
stalle haufig ais Keim bei der Entstehung der Stengelkrystalle. Zur Deutung der Bldg. 
der Stengelkrystalle wird angenommen, daB die Keimzahl der a-Krystallite bei der 
y-a-Umwandlung sehr klein ist u. erst bei zunehmender Unterkuhlung groBer wird. — 
Armcoeisen u. C-armes FiuBeisen yerhalten sich bei der Rekrystallisation yollig anders 
ais Elektrolyteisen. Das umkrystallisierte Gefuge ist stets sehr feinkórnig u. zeigt 
keine Stengelkrystalle. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforschg. Dusseldorf 17. 203—0G. 
1935.) E d e n s .

Gerhard Naeser, Zur Frage der Umlagerungen des Eisens zwischen TO und 700°■
An Hand des calorimetr. Mischungsyerf. wurde an Carbonyleisen, an einem Draht aus
Elektrolyteisen u . an einem Błock aus techn. reinem Eisen der Verlauf der mittleren 
spezif. Warme zwischen 70 u . 700° gemessen. Dabei zeigt sich, daB die Schaulinic 0 
deutlich ausgepragte umkehrbare Unstetigkeiten aufweist, die bei etwa 112, 198, 29-, 
388, 487 u . 591° liegen. Die Ergebnisse wurden mit denen friiherer Unterss. yerglichen  
(61 Literaturnachweise). Es wird auf Grund der Temp.-Abstande sowie der an den 
Unstetigkeitspunkten abgegebenen Warmemengen geschlossen, daB diese Werte in 
einfaehen GesetzmiiBigkeiten zueinander stehen. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforschg- 
Dusseldorf 17. 185—90. 1935.) E d e n s .

O. A. Knight und J. R. Benner, Vergleich der Korrosionsbestandigkeit ver- 
schiedener Schweifieisensorteti, die nach yerschiedenen Verfahren hergestellt worden sina. 
Es werden Unterss.- durchgefiihrt an mechan. gepuddeltem, handgepuddeltem u.■ 
dem AsTON-Yerf. hergestelltem SchweiBeisen, um dereń K orrosionsbestandigkei
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miteinander zu yergleichen. Ais korrodierende Mittel wurden yerwendet: verd. HCl, 
verd. H2S 04, yerd. NaCl u. gewóhnliches Leitungswasser, wobei die Verss. sich iiber
2 Jahre erstreckten u. jeweils 2 Proben untersucht wurden, eine im Anlieferungs- 
zustand ohno Entfernung von Schmutz u. Fett, die andere nachdem Zunder u. andere 
Verunreinigungen entfemt worden waren. Die Ergebnisse sind angegeben ais Gewichts- 
verlust pro cbm pro Tag. (Trans. Amer. Soc. Metals 23. 693— 702. 1935. Pennsylyania, 
Dept. Metallurgy, Pennsylyania State College; Cleyeland, American Steel & 
Wire Co.) E d e n s .

p. W . E llis, J. R. Gordon und G. S. Famham , Die Abnutzung von weifiem 
Gupeisen. Zur Priifung der Abnutzung werden Kugeln aus dem zu untersuchenden 
GuBeisen yerwendet, um in Kugelmtihlen Siliciumcarbid zu mahlen, wobei die Ab- 
nutzung der GuBeisenkugeln nach einer bestimmten Umdrehungszahl bestimmt wird. 
Es wird festgestellt, daB je hoher der C-Geli. ist, um so groBer die Abnutzung des 
GuBeisens ist. Anderungen des Mn-Geh. bis etwa l °/0 liaben prakt. keinen EinfluB auf 
den VerschleiB von weiBem GuBeisen, wahrend eine Erhohung des Mn-Geh. bis 6% 
ebenfalls keinen wesentlichen Vorteil bietet. Eine Erhohung des Si-Geh. von 0,75 auf 
etwa 1,5% ubt auf die Abnutzung yon weiBem GuBeisen keinen EinfluB aus, dagegen 
wird die Abnutzung von meliertem GuBeisen wescntlich herabgesetzt. Es wird an
genommen, daB diese Erscheinung auf die Auflsg. des Si im Austenit bei der stabilen 
eutekt. Temp. zuriickzufiihren ist, was durch den Zerfall des eutekt. Zemcntits u. 
die dadurch bedingtc Graphitbldg. erfolgt, wahrend bei Erlialtung des metastabilen 
Gleichgewichts das Si im eutekt. Zementit gel. sein wiirdo. S dagegen erhóht die Ab
nutzung von weiBem GuBeisen. (Foundry Trade J. 53. 449—52. 19/12.1935. Toronto, 
Canada.) EDENS.

W. Baukloh und O. Reif, Der Einflu/3 der Luftgeschwindigke.il auf die Ver- 
zunderung von Eisen. Es wurden Verzunderungsverss. an Armcoeisen mit yerschie- 
denen Luftgeschwindigkeiten (0,05 bis maximal 0,7 m/Sek.) durchgefiihrt u. fest
gestellt, daB bei relatiy niedrigen Gasgeschwindigkeiten (etwa bis zu 0,5 m/Sek.) eine 
Unstetigkeit im Verlauf der Verzunderung in Abhangigkeit von der Luftgeschwindig- 
keit auftritt. Dieser Kurvenverlauf wird damit erkliirt, daB das Ansteigen der Ab- 
brandwerte mit steigender Luftgeschwindigkeit im Bereiche relatiy niedriger Luft
geschwindigkeiten, also im ersten Teil der Kuryc, auf den Mangel an Sauerstoff gegen- 
uber dem bei einer Temp. móglichen Umsatz zwischen Eisen u. Sauerstoff zuriick- 
zufuhren ist. Beim Maximum der Kurye ist die gróBtmóglicho Verzunderung in der 
Zeiteinheit fiir die betreffende Temp. erreicht. Beim Oberschreiten dieses Sauerstoff- 
angebotes wird durch den SauerstoffiiberschuB die Krystallisation der entstehenden 
Zunderschicht dergestalt yerandert, daB bei steigendem t)berschuB an Sauerstoff sich 
jeweils eine dichtere Zunderschicht bildet, die dann ihrerseits dio Sauerstoffdiffusion 
merklich erschwert u. damit die Verzunderung herabsetzt. (Metallwirtsch., Metall- 
wiss., Metalltechn. 14. 1055— 57. 27/12. 1935. Berlin, Mitt. aus dem Eisenhiittenmann. 
inst. d. Techn. Hochschule.) F r a n k e .

R. Griffiths, Uber Vorgange unterhalb der Oberflaclie beim Ve.rzunde.rn von Stahl. 
Vf. untersucht die sich bei der Oxydation unterhalb der Zunderschicht abspielenden 
Vorgange an Proben aus reinem Eisen, Elektrolyt- u. Armcoeisen, C-Stahl mit 0,53% C, 

tahl mit 0,43% C u. 0,91% Cr, Al-Stahl mit 0,019% C, 1,01% Al u. Mn-Stahl 
nut 0,07% C u. 0,95% Die Proben wurden fiir die Dauer yon 1 Stde. bis 3 Wochen 
bei verschiedenen Tempp. (850—950°) einer langsamen Oxydation unterworfen, indem 
temgemahlener Zunder in Bohrlocher, die sich in den Proben befanden, hineingepreBt 
wurde. Dio Gliihyerss., die teils im Vakuum, teils in Luft u. C-haltigen Gasen durch- 
geluhrt wurden, ergaben, daB der Angriff auf der Bldg. punktformiger Oxydeinschliisse 
® der Nahe der Oberflacho beruht, besonders bei langsamer Osydation der Proben. 

der Ansicht, daB der Sauerstoff des Zunders in den Stahl hineindiffundiert, 
zur Bldg. einer an O gesattigten Lsg. von Eisen fiihrt u. daB ferner ein Teil des 

“auerstoffes mit den Bestandteilen des Stahles reagiert, die eine gróBere Affinitat 
aum O2 haben ais das Eisen, z. B. Cr, Mn, Si, Al usw. Je groBer der Geh. des Stahles 
n "ben oxydierbaren Elementen ist, um so groBer wird seine Neigung zur Bldg. 
Ja. Einschliisse sein u. andererseits wird die Oberflache um so empfindlicher gegen 
eraundem sein, je weniger soleher leieht oxydierbarer Elemente im Stahl enthalten 

ro .: Stahle mit dorartigen Fehlstellen neigen bei Dauerbelastungen u. bei ihrer
wteryerarbeitung durch Tiefziehen leicht zur RiBbldg., was sich besonders bei solchen

156’
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Blechcn, die nachtraglieh yerzinnt werden, storend bemerkbar maeht. (Sheet Metal 
Ind. 9. 679—81. Nov. 1935. Swansea, University College.) F r a n k e .

Samuel J. Rosenberg und Louis Jordan, Ober den Einflufi von Oxydfilmen auf 
den Yerschlei/i v on Stahlen. (Trans. Amer. Soe. Metals 23. 577—613. 1935. Washington,
D . C. Nat. Bur. Stand. — C. 1 9 3 5 .1. 3708.) E d e n s .

A. Sauveur, Ansichten iiber das Oefiige von Slahl. Stellungnahme zu den C. 1936-
I. 623 referierten Arbeiten iiber Gefiigebestandteil des Stahlcs: Austenit, Martensit, 
Perlit u. Sorbit. (Metal Progr. 28. Nr. 5. 65—66. Nov. 1935.) E d e n s .

Frederick G. Sefing und Kenneth J. Trigger, Einflufi der Korngrófic auf einige 
physikalische Eigenschaften von Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt. An C-Stahlen mit 
C-Gehh. zwischen 0,42 u. 0,57, die verschieden groBes Korn aufwiesen — bestimmt 
nach der A.S.T.M.-Vorsehrift E 19—33 durch 8std. Zementieren bei 927° mit anschlie- 
Bender Ofenabkuhlung — wird der EinfluB dieser KorngróBe auf die Brinellharte bzw. 
die Hartbarkeit, Volumenveranderungen beim Harten u. Anlassen, RiBblg. u. Kerb- 
zahigkeit untersucht. Bei feinem Kom tritt keine RiBbldg. auf, wahrend grobkómigc 
Stticke beim Harten stets reiBen. Diese Erscheinung wird mit der Ggw. niehtmetall. 
Einschlusse in Verb. gebracht. Auch hinsichtlich geringster Volumenanderungen 
beim Harten u. Anlassen sind feinkórnige Stahle vorzuziehen, wahrend die grobkómigen 
Stiihle eine gróBere Obcrflachenharte aufweisen. Wird groBe Zahigkeit vom Wcrkstoff 
verlangt, so muB auf Feinkornigkeit unbedingt Wert gelegt werden. Stahle mit ge- 
mischten Korngrofien, d. h. teils feinem, teils grobem Korn konnen sich je nach dem 
so yerhalten wie rein feinkórnige oder auch rein grobkómige Stahle, wodurch diese 
Art von Stahlen ais sehr unzuverlassig zu bezeichnen ist. (Trans. Amer. Soc. Metals 
23. 782—96. 1935. Lansing, Michigan, Michigan State College.) E d e n s .

Stephen F. Urban und John Chipman, Nichtmetallische Einschlilsse im Stahl. 
(I. vgl. C. 1935. I. 3840.) Es werden eine Reihe hoeh-schwefelhaltige Legierungen 
im Vakuum erschmolzen, die in der Hauptsache Sulfide von Fe, Mn, Al, Cr, Ti u. Zr 
enthalten. Die Ausbildung der Einschlusse sowie ihr EinfluB auf Rotbriichigkeit u. 
Zeilenbildung wird im einzelnen besprochen. Weiterhin werden ahnliche sulfidhaltige 
Schmelzen in Ggw. yon Luft hergestellt, wodurch Gemische aus Oxyden u. Sulfiden 
von Fe, Mn, Al, Cr, Zr u. Ti auftreten. Einzelheiten hinsichtlich Ausbildung der Ein- 
schliisse werden beschrieben. Die Rotbriichigkeit des Eisens infolge von Sulfidein- 
schliissen wird durch die gleichzeitige Ggw. von Eisenoxyden yerringert. Bei Ggw. 
von 0 2 lassen sich bei Zusatz aller erwahnten Elemente schmiedbare Stahle erzeugen. 
In einem weiteren Teil der Arbeit wird iiber die Art der Einschlusse berichtet, dio 
durch Zusatz von Ti oder Zr zu fl. Eisen, das an N2 gesatt. ist, entstehen. SchlieClich 
wird eine Zusammenstellung iiber Atzmittel zur Erkennung der yerschiedenartigsten 
Einschlusse u. iiber dio Wrkg. dieser Atzmittel gegeben. (Trans. Amer. Soc. Metals 
23. 645—71. 1935. Kearny, N. J., Res. Lab. U. S. Steel Corp.; Middletown, Ohio, 
Res. Lab. American Rolling Mili Co.) E d e n s .

J. C. 01iver, W . N. Barron und R. J. W illiam s, Ursachen und Vermeidung 
von Iłissen in warmebehandeltem Stahl. V ff. untersuchen die Grunde fiir dio E ntstehung  
von Rissen in Gesenken, Werkzeugen u. ahnlichen warmebehandelten Teilcn, wobei 
sie Fehler, die bei der Materialauswahl, Formgebung, Warmebeliandlung, Schleifen  
u. Polieren sowie im Betrieb auftreten konnen, diskutieren u. Vorschlage fiir Behebnng  
dieser Fehler machen. (Heat Treat. Forg. 21. 525—31. 581—83. Dez. 1935.) F k e .

Roland Mitsche, Wirkungsweise der Carbiddtzmittel. Zur K laru n g  der Frage, 
welche Bestandteile in den Carbidiitzmitteln wesentlich sind u. wie sie wirken, werden 
an 4 Stahlen (1 C-Stahl mit 1,27% C, 1 W-Stahl mit 5,72% W neben 0,68% C, 1 Cr-Stahl 
mit 12—13% Cr neben 1,8—2% C u. 1 W-Cr-Stahl mit 14— 16% W, 4—5% Cr neben
0,7—0,75% C) Verss. mit reiner KOH oder NaOH in yerschiedenen Konzz., ferner 
mit reiner K3Fe(CN)6 bei 20 u. 100° durchgefiihrt. Es zeigt sich, daB fiir eine brauchbare 
Carbidiitzung das Vorhandensein eines Oxydationsmittels neben H yd roxylion en  no - 
wendig ist. Dabei erweist sich ais besonders zweckmaBig eine Lsg. von KMnOj in 
KOH oder NaOH. Es wird angenommen, daB die Carbidatzmittel so wirken, tm 
unter d er Einw. der Lauge von dem u n ed leren  Ferrit Ferroionen in Lsg. gehen u. Qi 
entstehenden H-Ionen am ed leren  Fe3C e n tla d e n  w erd en . Durch das O x y u a tio n s-  
mittel wird der H2 zu W. u. das aus den Ferroionen sich zunachst bildende iefUnh  
zu Fe(0H )3 oxydiert, das sich auf dem Zementit niederschliigt u . diesem eine je nac 
der Atzdauer yerschieden starkę Dunkelfarbung gibt. (Arch. Eisenhiittenwes.
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311— 12. Doz. 1935. Leoben, Mitt. Eisonhiitten-Inst. Techn. Montan. Hochschulc 
Graz-Leoben.) E d e n s .

W ilhelm Spath, Einfluf3 der Federung der Z em i fi maschine auf das Spannungs- 
Dehnungs-Schaubild. Zwecks grundsiitzlichcr Unters. der Verhaltnisse beim Zugyers. 
u. bei der Ermittelung der Streckgrenze in den heutc iiblichen Priifmasehinen geht 
Vf. zunachst von einem scliwingungstechn. Ersatzbild einer ZerrciBmascliine aus u. 
betrachtet die Gleichgewichtslage zwisehen Federung der Probe u. Eigenfederung der 
Maschine. Weiterhin untersucht Vf. die Verschiebung der Gleichgewichtslage infolge 
der piast. FlieBvorgange. Um auch die dynam. Verhaltnisse zu beriicksichtigen, wird 
die Eigenfreąuenz der Maschine — ais Beispiel wird eine Maschine fur 60 t Hochstlast 
betrachtet — berechnet u. Betrachtungen angestellt iiber die Anzeigegenauigkeit fur 
schnelle Vorgiinge. Vf. gelangt zu dem Ergebnis, daB der Verlauf des Spannungs- 
Dehnungs-Sehaubildcs von der Eigenfederung der Maschine ausschlaggebend abhangt. 
Jo harter die Federung der Maschine selbcr ist, desto empfindlieher spricht diese mit 
einem Spannungsabfall auf piast. Verformungen des Priifstiiekes an. Eine sehr weiche 
Federung dagegen laBt einen piast. Dehnyorgang unter ungefahr gleiclibleibender 
Spannung verlaufen. Hinsichtlich der oberen bzw. unteren Streckgrenze gelangt Vf. 
zum SchluB, daB der Verlauf des Verformungs-Belastungs-Schaubildes nach t)ber- 
schreitung der sog. oberen Streckgrenze im wesentlichen von der Art der Priifung 
u. den besonderen Eigg. der Priifeinriclitung abhangig ist. Es werden Richtlinien fiir 
die Weiterentwickelung der ZerreiBmaschinen aufgestellt. (Arch. Eisenliiittenwes. 9. 
277—83. Dez. 1935. Wuppertal, Ber. Nr. 328 Werkstoffaussch. Ver. deutsch. Eisen- 
hiittenleute.) E d e n s .

Leopold Harant, Untersuchungen iiber das anodisćhe Verhalten von korrosions- 
und hitzebestandigen Eisenlegierungen. Es wurde der Losungsvorgang von Anoden aus 
verschiedenen korrosionsbestandigen Legierungen der Firmen K r u p p , B o h l e r , Poldi- 
hiitte u. T h . F i r t h  & Sons in H 2SO., u. H N 0 3 sowohl durch Aufnahme von Strom- 
dichte-Potentialkurven ais auch durch quantitative Lósungsverss. verfolgt. Die Verss. 
ergaben eine weitgehende Ubereinstimmung zwisehen den Probcn von annahemd 
gleicher chem. Zus. u. gleichem Gefiige. Weiter wurde festgestellt, daB nach eingetre- 
tener Passivierung die Loslichkeit von der yorwendeten Stromdichte abhangt u. boi 
mittlerer Belastung eine scharf abgegrenzte Zone von vollkommener Loslichkeit vor- 
handon ist. (Berg- u. huttenmann. Jb. montan. Hochscliule Leoben 8 3 . 122— 27. 
23/12. 1935. Leoben, Inst. f. Hiittenehemie u. techn. Elektrochemie d. Montanist. Fak. 
d. Techn. u. Montanist. Hochsch. [Graz-Leoben] in Leoben.) F r a n k e .

Eduard Maurer und Herbert Heine, Festigkeitseigenęchaflen und Korrosions- 
whalłen von Hochbaustdhlen. Es wurden 17 deutsche u. 3 amerikan., teils unlegierte u. 
teils mit Cr, Mo u. Ni legierte Hoeh- u. Briickenbaustahle nach ihrer Zugfcstigkcit, 
Streckgrenze, Delinung u. Einschniirung bei — 20 bis +  20°, nach Biegcfestigkeit an 
glatten u. gekerbten Staben bei 20° in Luft u. unter W.-Berieselung sowie bei — 25°, 
nach Witterungsbestandigkeit, Alterung, Aushiirtung u. Kaltsprodigkeit verglichen. 
In der Eignung der dcutschen Stahle ais Hochbaustahle oder in ihrer Anwendung im 
ublichen Maschinenbau ergaben sich keine Unterschiede, woraus weiter die Folgerung 
gezogen wurde, daB nach dem Schrottkohlungsverf. heute Stahle erzeugt werden 
kónnen, die den nach dem Roheisenschrottyerf. erzeugten gleichwertig sind. (Arch. 
Eisenhiittenwes. 9 . 347— 57. Jan. 1936. Freiberg [Saohsen], Mitt. aus d. Eisenhiitten- 
mann. Inst. d. Sachs. Bergakad.) F r a n k e .
, T. G. Grey-Davies, Ausschaltung von Fehlerąuellen bei der Herstdlung von Tief- 

uehstalil. Zusammenfassende Obersicht iiber yerschiedene Fehlerinoglichkeiten, die 
zur Qualitatsverminderung eines Stahles fiir Tiefziehzweeke fiihren kónnen: Ausgangs- 
material, niehtmetall. Einschliisse sowie auch fehlerhafte u. unreine GieBpfannen, 
AusfluBoffnungen u. Stopfverschlusse. Weiter werden GieB- u. Ausgleichgruben bzw.

etl hinsichtlich etwaiger Fehferąuellen untersucht u. Vorschlage zur Behebung der 
rehler gemacht. (Sheet Metal Ind. 9. 487—80. 548—50. 1935.) F r a n k e .

Einar Amśen, Untersuchung iiber die Dimensionsdnderung von Werkzeugstahl 
fiw Harteń und Anlassen. Dio Deformation bei der Wiirmebehandlung von Werkzeug- 

stahlen kann entweder auf Warmespannungen oder auf Umwandlungsspannungen oder 
aut beiden beruhen; erstere suchen eine Annahcrung an die Kugelform zu bewirken, 
e twe wirken in entgegengesetztem Sinne. GroBe Abkiihlungsgeschwindigkeit oder 
Tcrmindertc Warmeleitfahigkeit erliohen die Deformation durch Warmespannungen, 

aktoren, die die Elastizitatsgrenze in der Warme erhohen, wirken den Warme-
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spannungen entgegen. Wenn ein Teil der Struktur durch eine an der Umwandlung 
nicht teilnehmende Phase gebildet wird (z. B. Restaustenit oder t)berschuBcarbid), 
werden die durch Strukturumwandlung bewirkten Spannungen herabgesetzt. Auf 
Grund der Unterss. an yersćhiedenen Werkzeugstahlen ergeben sich folgende Forde- 
rungen fur die Herst. móglichst deformationsbestandiger Werkzeugstiihle: langsamc 
Abkiihlung; Bldg. so groBer Mengen Restaustenit, wie ohne Schadigung der Hartc 
tragbar; groBc Menge anCarbid, das bei der Umwandlung nicht aufgelóst wird. Durch 
Erhohung der Hartungstemp. wird die Deforniation nicht unbedingt erhóht, da die 
Warmespannungen durch Umwandlungsspannungen kompensiert werden kónnen. 
Beim Anlassen eines geharteten Stiickes erfolgt Dimensionsanderung teils durch Struktur- 
umwandlung, teils durch Spannungsauslosung, die bis ca. 200° rasch yerlauft. Yólliger 
Dimensionsausgleich durch Anlassen ist nur in Ausnahmefallen zu erwarten. Die 
Neigung eines Stahles zur Dimensionsanderung wird zweckmafiig an Ringen bestimmter 
AusmaBe untersucht: bei kleinen Dimensionen ca. 15 mm (innen) x  5 mm (auBen) X
10 mm (Hóhc), bei gróberen Dimensionen an einem Zylinder von ca. 50 mm Durch- 
messer u. 50 mm Hólie. (Jemkontorets Ann. 119. 359—99. 1935. Uddeholm 
A/B.) R. K. Mu l l e r .

W. Trubenkow, Versuche zur Herstdlung von SlaMguflformen mit erhohtem Ton- 
erdegehalt. Durch hóheren Al20 3-Geh. der GuBform (ca. 40% statt bisher 35%) wird 
dereń Haltbarkeit yerbessert. Vf. weist auf die Wichtigkeit einer richtigen Einpassung 
der Bodenplatte fur das Gelingen des Gusses hin. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory]
з. 414—19. 1935. Dnjepropetrowsk, Hiittenwerk.) R. K. Mu l l e r .

D. A. Campbell, Uber die Kerbzahigkeit einiger Nickdstdhle bei Temperaluren 
nnter Raumtemperatur. Die Unterss. sind durchgefuhrt an 3 C-Stahlen mit 0,10—0,72%C
и. 6 Ni-Stahlen mit yersćhiedenen C-Gehh.: 0,1, 0,3, 0,7% u. yersćhiedenen Ni-Gehh.
bis etwa 3,5%. Dabci lagen die Stahle vor im normalisierten, geharteten u. bei ver- 
sehiedenen Tempp. zwischen 432 u. 621° yerguteten Zustand. Dabei wird die Kerb
zahigkeit bei Tempp. zwischen Raumtemp. u. — 37° ermittelt, ferner die prozentualc 
Anderung der Kerbzahigkeit mit fallender Temp. bezogen auf 100% bei Raumtemp. 
Ermittelungen der Brinellharte bei Raumtemp. u. Unters. des Bruchaussehens erganzen 
die Unterss. Es zeigt sich, daB eine Vergutung die Kerbzahigkeit perlit. Ni-Stahle 
bei tiefen Tempp. erhóht. Ni-Zusatze in geringen Mengen yerbessern die Kerbzahigkeit 
niedriggekohlter Stahle bei tiefen Tempp. u. zwar soli der Ni-Geh. bei C-Gehh. unter
0,4% ungefahr 2%, bei C-Gehh. uber 0,4% mindestens 3,5% betragen. Es kommt 
darauf an, daB nur soviel Ni zugesetzt wird, daB das kómige Ferritgefiige erhalten bleibt 
u. keine nadelfórmigen Ferritkómer auftreten. Das bedeutet, daB bei einem gegebenen 
C-Geh. der Stahle jeweils ein giinstigster Ni-Geh. vorhanden ist, der beste Kerbzahigkeits- 
werte bei Tempp. unterhalb Raumtemp. zur Folgę hat. (Trans. Amer. Soc. Metals 23- 
761—81. 1935. Edmonton, Alberta, Canada Univ. Alberta.) E d e n s .

Donald R. Pratt, Verbesserte Herstdlung von 18-8-Stahlen. Naeh O berblick  iiber 
die eharakterist. Eigenarten u. Schwierigkeiten der SchweiBung von 18—8-Stahlen 
wird der EinfluB eines Nb-Zusatzes zur Elektrodo auf den SchweiByorgang bei 
18—8-Stahlen u. auf die Eigg., besonders auf den Korrosionswiderstand der SchweiBe, 
behandelt u. auf die prakt. Durchfiihrung derartiger SchweiBungen ausfiihrlich ern- 
gegangen. (Amer. Weld. Soc. J. 14. Nr. 12. 16— 19. Dez. 1935.) F r a n k e .

Rudolf Vogel und Kurt Rosenthal, Das System  Eisen-Kobalt-Kóbaltsilizid-Eisen- 
silizid. Auf Grund therm. u. mkr. Unterss. wird an Hand von 6 Schnitten durch dic 
Si-Ecke das Dreistoffsystem Fe-Co-Si im Gebiet Fe-Co-CoSi-FeSi ausgearbeitet. lis 
wird festgestellt, daB die Yerbb. FeSi u. CoSi eine liickenlose R eihe von MischkrystaUcn 
miteinander bilden, ferner daB eine Dreistoffyerb. der Zus. FeCoSi besteht. Aus 
ZweckmaBigkeitsgriinden wird das untersuchte Gebiet in 2 T e ilsy stem e  aufgetcilt, 
namlich Fe-Co-Co2Si-FeCoSi-FeSi u . FeSi-FeCoSi-Co2Si-CoSi. Im 1. T eilsy stem  werden 
die Krystallisationsvorgange durch 5 YierphasenebenCn bestimmt, yon denen 2V  bci - 
gangsebenen u. 2 eutekt. Ebenen sind, wahrend die 5. einem ternaren eutektoid. 
entspricht. Tempp. u. an den Umsetzungen teilnehmende Phasen sind: 1. bei lloo • 
Schm elze +  a-Fe ^  y-Fe +  FeSi, 2. bei 1180°: Schm elze +  Co^Si-M ischkrystali ^  
a-Co +  a-Co2Si, 3. bei 1165°: Schmelze ^  /?-Co2Si +  y-Fc +  FeSi u. 4. bei llb  - 
Schmelze ^  a-Co2Si +  /3-Co2Si +  y-Fe, ferner 5.: bei 860°: P-Co2Si FeSi +  łeCow 
+  y-Ee. Im 2. Teilsystem sind die Paare der gegenuberliegenden Randsysteme e 
ander weitgehend ahnlieh. Da die Randsysteme FeSi-CoSi u. Co2Si-FeCoSi lucken 
Mischkrystallreihen sind, gehen die Dreiphasengleichgewichte des Bandsjs e
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Co2Si-CoSi in dio des Systems FeSi-FeCoSi iiber. (Arch. Eisenhiittenwes. 9. 293—98. 
Dez. 1935. Góttingen, Ber. Nr. 330 Werkstoffaussch. Ver. deutsch. Eisenhiitten- 
leute.) E d e n s .

Heinz Foelsch, Die Herstellung des Cereisens. Herst. des pyrophoren Cereisons 
(Zundmetall) mit 18—30% Fe aus den Rohstoffen: Cer-Misehmetall (40—50% Ce), 
Fe, Zn, Al, Mg, Cu, Si u. NaCl-KCl-BaCl2. Das Zundmetall muB frei yon Schlacken 
u. Oxyden sein u. darf insbesondere kein C enthalten. Es folgen Angaben uber Ofen, 
Ofentempp., EinfluB der Zusatze: Mg, Zn, auf dio pyrophoren Eigg. des Ziindmetalls, 
das Legieren der Komponenten, das GieBen, die Formen u. das Fertigmachen. 
(Chemiker-Ztg. 59. 1036. 1037— 38. 21/12. 1935.) J u n g e r .

W ilhelm  Piingel, Erich Scheil und Robert Stenkhoff, Uber die Reaktionen 
(hs Eisens mit flussigem Zink. An yerschiedenen unlegiertcn sowie mit Cr, Cu, Al, 
Mo, Ti bzw. Sn legierten Stahlen werden Unterss. uber die Auflsg. im Zn-Bad in Ab
hangigkeit yon der Temp. angestellt. Es wird festgestellt, daB der Angriff des Fe nach 
zwei yerschiedenen Gesetzen erfolgen kann, je nachdem, ob die Krystallart FeZn, 
gebildet wird oder nicht. Findet die Entstehung yon FeZn3 nicht statt, so ist der Angriff 
sehr starli, u. zwar bildet sich dann ein lockcres Krystallgerippe yon FeZn7, so daB 
standig Zn mit dem Fe unter Auflsg. in Verb. treten kann. Dabei entsteht eine Legie- 
nmgsschicht, die senkrecht zur Eisenoberflache wrachst u. zu mcrkwiirdigen Wachstums- 
kórpern Veranlassung gibt. Ais EinfluB der Temp. ergibt sich, daB dio Tatsache, daB 
FeZn3 sich nicht bildet, nur bis zu einer bestimmten oberen Temp. zu beobachten ist. 
Sobald FeZn3 gebildet wird, entsteht eine diclit abschlicBende Schutzschicht, dio den 
Angriff des Stahles dureh das Zn-Bad stark herabsetzt. Die Ergebnisse reichen nicht 
aus, um die Zusammenhange zwisehen der chem. Zus. des Stahles oder des Zn-Bades 
u. dem Auftreten von FeZn3 einwandfrei orkennen zu lassen. (Arch. Eisenhuttenwes. 9.
301—04. Dez. 1935. Dortmund, Mitt. Forsch.-Inst. Ver. Stahlwerke, A.-G.) E d e n s .

W illi Claus, Kurzer Uberblick uber die geschichtliche Entwicklung der Werkstoffe 
fiir ŃE-Metallgufi. (GieBereiprasis 56. 452—54. 469—72. 1935.) Go l d b a c h .

H. A. Miley und U. R. Evans, Uber die Oxydfilme, die die Farben auf geschmol- 
zenem Blei, Zinn, Wismut und Zink hervorbringen. Die Farben der Oberflachen fl. 
Metalle sind Interferenzfarben, die dureh die yerschiedene Dicke der Oxydfilme bedingt 
sind. Dureh Beobachtung der nach dem Abschopfen der Oberflachenschichten neu 
entstehenden Oxydhaute gelang es, die mit der zunehmenden Schichtdicke zusammen- 
hangende Reihenfolge der Farben festzustellen. Diese Reihenfolgen werden fiir die 
Metalle Pb, Zn, Bi u. Sn bekanntgegeben. Uber das Abheben der Oxydfilme von der 
fl. Metalloberflache werden Angaben gemacht. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. 
31—33. 10/1.1936. Cambridge, Metallurg. Labor. der Uniyersitat.) G o l d b a c h .

W. Kroll, Die Vakuumdestillation von Metallen. Ausfiihrliche Fassung von
C. 1935.1. 2428. (Metal Ind., London 47. 3—6. 29—31.103—05.155—56.1935.) Go l d .

E. W. Bernstein und N. G. Droshilow, Das Rósten von Zinkkonzentraten der 
Waigatscherze. Rostverss. im HmiBOLDT-Ófen. Es gelingt, Zn-Abbrande mit 0,5 bis 
l°/o Sulfid-S zu erhalten. Der Geh. yon 60% S 0 3 u. 40% S 0 2 des Gascs gestattet 
die Durchfuhrung des n. H2S 04-Prozesses. Die Ggw. von S 0 3 im Gas erklart sich 
dadurch, daB die Rdsttemp. teilweise hoher ist (800—900°) ais die Temp. der ZnS04- 
Dissoziation. (Lack- u. Farben-Ind. [russ.: Sa lakokrassotschnuju Industriju] 1935. 
Nr. 3. 40—43.) S c h o n f e l d .

G. G. Urasow, Die Betrachtung der Umwandlungen im temaren System Schwefd- 
Blei-Sauerstoff. Besprechung aus fruheren Arbeiten, z. B . R. S c h e n k  u . Mitarbeiter, 
bekannter Rkk., die im System Pb'-02-S2 auf Grund von Gleichgewichtsrechnungen 
bei yerschiedenen Tempp. u. Drucken moglich sind. (Metallurg [russ.: Metallurg] 10. 
Nr. 3. 27—37. 1935.) J u n g e r .

—, KupferenlwicJdung. Ein Uberblick iiber neuerc Verweiulungsarlen. Fortschritte 
in der Verwendung yon Cu in der Elektroindustrie (Cd-Cu-Leitungen, Cu-Oxydgleich- 
ńchter), im Bauwesen (Cu-Daeher, Cu-Rohre) u. ais Legierungsbildner im Stahl u. 
GuBeisen. (Metallurgia 13. 57—59. 46. Dez. 1935.) Go l d b a c h .

N. W. Hl\iQ.h&\l,Korrosionswiderstand von Kupferlegierungen. Ubersicht iiber die 
bei Cu-Legierungen auftretenden Artcn von Korrosion — Entzinkung, teilweise Be- 
liiftung u. interkrystalline Korrosion — u. Erorterung des Korrosionswiderstandes

Cu-Zn-, Cu-Ni- u. Cu-Al-Legierungen. (Metal Progr. 28. Nr. 6. 38—41. Dez. 1935. 
Waterbury, Conn., Chase Brass and Copper Co.) F r a n k e .
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Francis W. Rowe, Die Herstellung und Ubenoacliung von Bronzegu/3. (Vgl. 
T h e w s , C. 1936. I. 860.) EinfluB dor verwendeten Rohstoffe, dor Art des Ein- 
sehmelzens u. der Ofcn (Tiegel-, Ajax-, Liehtbogen-Schaukelofen) auf den BronzeguB; 
EinfluB der M. des GuBstiickes auf das Gefuge, die D. u. Hartę (B r in e l l ). Der 
SchleuderguB gibt besonders giinstige Werte fiir Gefuge u. D. Auf die Verwendung 
von Zementformen wird hingewiesen. (Metal Ind., London 47. 459—63. 475. 8/11. 
1935.) J u n g e r .

K anzi Tamaru, Vber die Alterungshiirlung von Messing. Im Gegensatz zu den 
Unterss. yon H a n s e n  1930 beobachtet der Vf. beim Anlassen von Messing mit 59,11% 
Cu, Rest Zn, das yon 870° abgeschreckt u. hierauf bei yerschiedenen Tempp. gcaltert 
worden ist, bei der Messung des elektr. Widerstandes u. der Hartę keine „Inkubations- 
zeit“. Beim abgeschreckten Messing ist der elektr. Widerstand groBer ais beim an- 
gelassenen. Beim Altem bei 130° u. 460° wird eine schwache Warmeabsorption ge
funden. Bei einer Alterungstemp. yon 260° zeigt sich eine kleine, bei 310° eine groBerc 
Wiirmeentw. Die erste Warmeabsorption diirfte auf eine Umlagerung der Atome, 
die Warmeabsorption bei der hóheren Temp. auf die [i' /?-Umwandlung zurttek- 
zufiihren sein. Die kleinere Warmeentw. riihrt yon der Trennung der oc-Phase von der 
/J-Phasc, die gróBero von der Umwandlung fi ->/?' her. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. 
Res. 26. Nr. 560/65. Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 14. 11. 1935. 
[Nach engl. Ausz. ref.]) G la u n e r .

T. E. Kihlgren, N. B. P illing und E. M. W ise, Physikalische Eigenscliaften 
und GiefJverhalten von Ncusilberlegierungen. Systemat. Unters. des Einflusses der Zus. 
auf Farbę, Anlaufbestandigkeit, Hartę u. Łiąuidustemp. von Neusilberlegierungen 
mit N i bis zu 30% u. Zn bis zu 50%- An einigen dieser Legierungen wurde der EinfluB 
unterschiedlicher Sn- u. Pb-Gehh. gepriłft u. zwar schwanlcte dabei der Sn-Geh. zwischen 
0 u. 8% u. der Pb-Geh. zwischen 0 u. 10%. An einzelnen Legierungen wurden auBerdem 
die Festigkeits- u. GieBeigg. (Leichtfliissigkeit, Schwindung, D.) festgestellt, wobei 
besonders die amerikan. Normlegierung WWP 541 (20%>g- NeusilberguBlegierung) 
beachtet wurde. (Metals Technol. 2. Nr. 2. Techn. Publ. 610. 31 Seiten. Febr. 1935. 
Bayonne, New Jersey, The International Nickel Co., Research Labor.) Go ld ba ch .

Elbert S. Rowland und Clair Uptłiegrove, Die Gleichgewichtsverhallnisse in der 
Kupferecke des Dreisloffsystems Kupfer-Zinn-Beryllium. Cu-Sn-Be-Legierungen bis 
zu 32% Sn u. 1% Be wurden durch therm. Analyse, Rontgen- u. mkr. Unterss. gepriift.
— Die Liąuidus- u. Solidustempp. nelimen mit steigendem Be-Geh. gleichmaBig ab. 
Durch Zusatz yon 1% Be sinkt die Temp. der /?-Bldg. von 800° auf 754° u. die der 
y-Bldg. von 750° auf 709°. Samtliche Phasengrenzen fallen mit steigendem Be-Geh. 
zu niedrigen Sn-Gehh. ab. Das a-Feld yerengt sich mit abnehmdender Temp. von 
600° auf Raumtemp. [Ausscheidungshiirtung!]. Eine neue Phase, t , wird yon a in 
Nadelform, von fi in Kugelform ausgeschieden. Die Menge dieser Krystallart nimmt 
mit dem Be-Geh. zu, ist jedoch vom Sn-Geh. unabhangig. Sie wird ais ident. mit
der y-Phase des Cu-Be-Systems angesehen. Im quasibinaren Schnitt bei 0,25%
wurde im a,/?-Feld zwischen 589 u. 593° eine Umwandlung therm. wahrgenommen, 
dio mkr. nicht erkennbar ist; sie wird ais fi ->- (i' angesehen. Sie fiillt mit der Bldg. 
von r so dicht zusammen, daB sie hiiufig therm. nicht zu untersclieiden waren. Dic 
Phase, die in a +  6 zerfallt, ist nicht y sondern fi', y  erleidet eine eutektoide Umwandlung 
in fi' u. 6. Die Temp. dieser Umwandlung steigt mit zunehmendem Be-Geh. von 540° 
auf 613° u. bleibt dort wegen der Ggw. der r-Phase konstant. Die Temp. der Entstehung 
von (5 aus y steigt mit dem Be-Geh. Der Gitteraufbau von (5 gleicht dem der <5-Phase 
des Cu-Sn-Systems. Der Parameter fiillt yon 17,91’ A bei 0% Be auf 16,53 A bei 1% 
was zweifellos durch Lsg. von Be in <5 zu erklaren ist. (Metals Technol. 2. Nr. -. 
Techn. Publ. 613. 26 Seiten. Febr. 1935. Pennsylvania, The Pennsylvania State 
College u. Ann Arbor, University of Michigan.) G o ld b a c h .

W illiam  M. Corse, Leichtmetalle und ihre Legierungen. G eschichte, wirtschaft- 
liche Lage u. Anwendungsbeispiele. (Ind. Engng. Chem. 27. 745—51. 19oj. 
Washington.) G o ld ba ch .

F. M. Rabinowitsch, Zum „All-sowjetslandard“ fur Kryólith und Fluoraluminium. 
Ais Toleranzen fiir dio Verunreinigungen im ICryolith bzw. Fluoralum inium  werden 
yorgeschlagen: S 04 =  1%; je 0,4% fiir SiO„ Fe„03 u. CaO; H20  =  1,5%- Der Ge . 
an NaF-AlFj soli im Kryólith nicht <97% , der Geh. an A1F3 im Fluoralumimu.n 
nicht < 80%  betragen. In letzterem etwa yorhandenes Na is t  a u f 3 NaF-Allł3 um-



1 9 3 6 .  I. Hvm. M e t a l l u k g i e .  M e t a l l o g r a f h i e .  M e t a l l y e b a r b e i t u n g .  2 4 3 3

zurechnen, dic darin gebundencn A1F3-Gehh. sind vom Gesamtgeh. an A1F3 abzuzielien. 
(Leichtmctalle [russ.: Legkie Motally] 4. Nr. 8. 55— 56. 1935.) JuN G ER .

M. M. Loboda, Das Quellen des Iłotschlammes und die Chargenzusammensetzung 
auf dem Wolechow-Aluminiumwerk. Das Quellen des Rotschlammes u. die dadurch 
bei der Trennung von der Aluminatlsg. entstchcnden Schwierigkciten werden auf 
einen Gch. an freiem CaO im Bauxitsinter zuriiekgcfiihrt. Die Schwierigkciten wrerdcn 
vermiedcn durch Zusammensetzung der Sinterchargen nach folgender Formel:

(NfŁ,0 +  CaO +  MgO)/(AljO„ +  F e ,0 3 +  2SiO, - f  TiO,) =  0.85—0,925 
(Leichtmctalle [russ.: Leglde Metally] 4. Nr. 8. 14—17. 1935.) J u n g e r .

A. I. Beljajew, A. I. Lainer und J. I. Chasanow, Zum Problem der Herstellung 
fon Aluminiumsulfid fiir die Aluminiumindustrie. Herst. von A12S3, Elektrolyse des 
Sulfids auf Al, anschlieBcndc Raffination des erhaltcnen Rohaluminiums. Dic Vcrff. 
der Herst des Al-Sulfids werden an Hand der Literatur bcsproclien, u. das aussichts- 
reichste (HAGLUND-Verf.) in seinen Hauptrkk.:

A120 3 +  3 ZnS +  3 C =  A12S3 +  3 Zn +  3 CO
A120 3 +  3 FeS +  3 C =  A12S3 +  3 Fe +  3 CO

hinsichtlich EinfluB der Temp., der Menge ŻnS bzw. FeS u. C u. der Schmelzdaucr 
untersucht. Die Verss. wurden im laboratoriums- u. halbbetriebsmaBigen MaBstab 
durchgefuhrt. (Leichtmetalle [russ.: Legkie Metally] 4. Nr. 9. 1—14. 1935.) JUNG.

G. K. Magarschak, Zur Pragę des fur die Aluminiumindustrie wichtigen Schmelzens 
von Bauxiten im Hochofen. Der Zus. von tonerdereichen Hochofenschlacken kommt 
bei ihrer Verarbeitung (Laugcn) auf Tonerde eine entscheidcnde Rollc zu. Nach den 
Unterss. des Vf. liegen die optimalen Schlacken hinsichtlich des Tonerdcausbiingens 
(Schlacken, die beim Laugen bei 95° in 1 Stde. nicht <  80% Al20 3-Ausbringcn er
geben) im Dreieck 2C a0-S i0 2—5Ca0- 3Al 20 3—Ca0-Al20 3 des Diagramms R a n k in  
fiir das Dreistoffsystem CaO—AL03—Si02. Das Feld der optimalen Auslaugbarkeit 
von A120 3 nimmt fast das ganze Feld CaO • AL03 ein u. entspricht einem Kalk- 
verhaltnis CaO : A120 3 =  0,65—0,70 (Gewichtsverhaltnis) bzw. 1,18—1,27 (Mol-Vcr- 
haltnis). Alle Schlacken, dic diesem Verhaltnis entsprechen, ergeben ungeachtet ihrer 
Si02-Gehh. cin Toncrdeausbringen beim Laugen von mindestens 80%. In optimal 
zusammengesetzten Schlacken laBt sich auf Grund der Yerss. des Vf. das Yerhaltnis 
A120 3: SiO,: CaO in folgende Formel bringen: (C— 1,866 S)/A  =  0,666, in der A, C 
u. S die %-Gchh. von A120 3 bzw. CaO bzw. S i02 darstellen. Die Unterss. erstreekten 
sich auf Schlacken mit 5, 7ll2 u. 10% Si02. (Metallurg [russ.: Metallurg] 10. Nr. 5.
86—89. 1935.) ” * J u n g e r .

A. D. Ssokolski, Hochofenschmelzen lonerdercicher Beschickungen und Zahigkeit 
lonerdereicher Schlacken. Durch umfangreiche Messungen werden die Ivurven gleiclier 
Viscositat (Isoviscosc) tonerdcreicher Schlacken fiir verschiedene Zuss. u. Tempp. 
aufgestellt. Die Yiscositiit wurde nach einer Methode, dio der von Mc CAFFERY u. 
Mitarbeitorn (C. 1932. II. 3949) gleich kommt, bestimmt. SchluBfolgerungcn: 1 . bei 
Einhaltung optimaler Bedingungen hinsichtlich Viscositat, Schmelztcmp., Zus. maeht 
das Erschmclzen toncrdereicher Schlacken im Hochofen mit Koks bzw. Holzkohle 
keinc Schwierigkciten; 2. dic Schmelzwarmen tonerdcreicher Hochofenschlacken 
sehwankcn zwischen 400—460 kcal; sio unterscheiden sich hierin nur wenig von gc- 
wohnlichen Hochofenschlacken; 3. die durch gut© Viscositat ausgezeichneten tonerde
reichen Schlacken fallen in das Gebiet der fiir die Al20 3-Herst. gunstigen Schlacken 
des Dreistoffsystems Ca0-Al20 3-S i02 (Diagramm R a n k in ) .  Das Sclimelzen Fe- 
reicher Uralbauxitc (2,9—4 S i02; 25— 29Fe20 3; 52—56A120 3) im Hochofen auf ton- 
crdereiche Schlacken ais Ausgangsmaterial fiir die Tonerdeherst. wird cmpfohlcn. 
(Leichtmetalle [russ.: Legkie Metally] 4. Nr. 7. 18—40. 1935.) J u n g e r .

A. N. Warschawski, Zur Frage der rdaliven Yorleile von Chargen: Bauxil-Soda 
bzu:. Bauxit-Soda-Kalk. Ein Vergleich der beiden Chargen durch Nachprufung im 
Laboratorium u. Betrieb ergab fiir die Umstellung des auf dem Tonerdewcrk Wolchow 
angewendeten Verf. (BauxitaufschluB mit Soda u. Kalk) gegeniiber einem AufschluB 
mit Soda allein keine Vortoile. (Leichtmetalle [russ.: Legkie Metally] 4. Nr. 9. 46—52. 
1935-) * J u n g e r .

F. F. W olf und O. I. Pudowkina, Die Kinetik der Anhdufung organischer Sub- 
mnzen beim Bayerverfahren. Verss. an gerosteten u. ungerosteten Bauxiten von 
Sokołowsk (Nordural) zeigten die Harmlosigkeit der organ. Verunreinigungen fiir dio 
ionerdegewinnung. Eine Róstung der Bauxite ist nicht erforderlieh, doch ist ein
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Waschen vor dem Bayerverf. erwiinseht. (Lcichtmetallo [russ.: Legkie Metally] 4. 
Nr. 8. 24—34. 1935.) J u n g e r .

Richard Thews, Herstdlung von Blockguf) aus stark korrodiertem Aluminium- 
schrott. II. (I. Y gl. C. 1936. I. 1098.) Einschmelzcn u. Raffinieren von Si-haltigem 
Schrott mit NH4C1, Erzielung porenfreier bzw. porenarmcr Blocke durch lang- 
sames Erstarrcn: Vermeidung diekwandiger k. Formen, Abdecken der Formen durch 
Eiscnplattcn, Einstellen in Sand. Mittel zur Verhiitung der Gasaufnahme wahrend 
des Schmelzens u. Raffinierens: starkę FluBmitteldecke, keine reduzierende Ofen- 
atmosphare, móglichste Ausschaltung zu hoher Arbeitstempp. u. Abkiirzung der 
t)berhitzungsdauer. Genaue Kontrolle der GieBtempp. (optimale Temp. 690—700°, 
bei der geringe Affinitat des Al fur 0 2). N 2-Gchli. gehen mit 0 2- u. KW-stoffgehh. 
parallel. Desoxydationsmittel: Kryolith-Sodamischung mit oder ohne Zusatz von 
K2C03 bzw. Borax. Noch starker wirken Chlorkalk-NaCl-CaF2-Mischungen. Aus- 
bringen yerschieden je nach Art des Schrotts: < 5 0 —92°/o. (Metall-Woche 1936. 
1—2. 4/1.) J u n g e r .

— , Empfehlensiuerte Qiefiverfahren fiir Aluminiumsandguf). Bericht des Nicht- 
cisenmetall-Ausschusses der American Foundrymen’s Association. — Nach allgemeinen 
Empfehlungen iiber das Formen (Formsand, Formen, Eingusse, Steiger u. Kerne), 
das Schmelzen u. GieCen (Schmelzeinrichtungen, Arbeitsgange, FluBmittel, Desoxy- 
dationsmittel, Schmelz- u. GieCbereiche), die Fertigbearbeitung, Warmebehandlung, 
Fehler u. ihre Ursachen u. Behebung werden in einzelnen Abschnitten n. u. warm- 
behandelbare Al-Cu-, Al-Si- u. Al-Mg-GuBlegierungen behandelt. (Trans. Amer. 
Foundrymen’s Ass. 6 .  1—26. Dez. 1935.) G O LD BA CH .

J. Towns Robinson, Die Warmebehandlung von Aluminiumlegierungen. (Vgl.
C. 1935. II. 115.) (Nickel Buli. 8. 138—39. Okt. 1935.) G o l d b a c h .

E. Sóhnchen, Die Warmebehandlung von Leichlmetal1gu(). (Vgl. C. 1935. I. 3468.) 
Das Wesen der Duraluminvergiitung, dio Durchfiihrung der Warmebehandlung, der 
EinfluB der Zus., die erreichbaren Festigkeiten, Aushartung u. Korrosion. (TZ prakt. 
Metallbearbeitg. 45. 609— 14. 25/12. 1935.) G o l d b a c h .

E. John Pike, Sonderpriifeinrichtungen fiir  Aluminiutrdegicrungen. Folgende Priif- 
maschinen werden beschrieben u. einige Ergebnisse ais Beispiele gezeigt: Dauerschlag- 
maschine (A m s l e r ) ,  Reibungspriifmaschine ( R o l l s  R o y c e , Ltd.), Dauerbiege- 
maschine ( W ó h l e r ). Zur Feststellung der inneren Spannungen wahrend der Be- 
lastung ist ein Rontgenspektroskop entwickelt worden, das naher beschrieben wird. 
(Metailurgia 13. 35—37. Dez. 1935. Slough, High Duty Alloys, Ltd.) G o l d b a c h .

— , Die Verwendbarkeit von Leichtmetall im Aulotnobiłbau. Lebensdauer u. Betriebs- 
sicherheit Yon Leichtmetallkolben u. Zylinderlaufbahnen konnen durch Aufspritzen 
von Stahlschichten mittels der Elektropistole auBerordentlich gesteigert werden. 
Der unterschiedliche Ausdehnungskoeff. der beiden Metallarten hindert nicht. (Che- 
miker-Ztg. 59. 398. 1935.) G o l d b a c h .

U. I. Jenikejew, Yorlaufige Angdben iiber die Aufbereitung der Ilmeniłkaoline 
Wolhyniens. NaBklassieren gewisser Ilmenitkaoline Wolhyniens U. S. S. R. mit 6 bis 
8,6% T i02, Aufbereitung des Prod. >  4900 Maschen/qcm auf WlLFLEY-Herden; 
darauf folgende magnet. Anreicherung der Herdkonzentrate ergibt ein Prod. mit 52 
bis 55% T i02 u. ca. 1% V20 5, entsprechend einem Ausbringen Yon 84—95% des 
T i02-Vorlaufes im Ilmenitkaolin. (Seltene Metalle [russ.: Redkie Metally] 4. Nr. 4.
31—34. 1935.) J u n g e r .

Hugh S. Spence, Radium, TJran und Vanadium. (Vgl. C. 1935. I- 2724.) Wirt- 
schaftliche u. technolog. Mitteilungen (1934). (Minerał Ind. 43. 516— 24. 1935.) PanG-

H. N. Lawrie, Gold und Silber. (Ygl. C. 1935- I. 2724.) W e l t w i r t s c h a f t s b e r i c h t  
1934 mit umfassender Literaturzusammenstellung. (Minerał Ind. 43. 186 -94. 
1935.) P a n g r i t z .

Ch. Berthelot, Neuzeitliche Yerfahren der Priifung und Behandlung von t?oWerz««' 
AUgememer tjberblick. (Rev. Chim. ind. Monit. sci. Quesneville 44. 137—43. 154 uU. 
1935.) G o l d b a c h .

G. A. Roush, Metalle der Platingruppe. (Vgl. C. 1935. I. 2724.) Weltwirtschafts
bericht iiber die letzten 10 Jahre (bis 1934). Technolog. Mitteilungen; Bibliographie. 
(Minerał Ind. 43. 460—73. 1935.) P a n g r i t z .

Fred E. Carter, Edelmetalle ais Baustoffe. Bei Yerwendung Yon E d e l i n e t a i i e  
ais Baustoffe werden i n  Y ie le n  Fiillen d ie  hohen Rohstoffkosten durch l a n g e r e  L e b c n s -  
dauer, hoehwertige Eigg. des Erzeugnisses u. hohen Altwert aufgewogen. Die iugg.
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u. Verwendungsarten von Pt-Legierungen werden geschilderfc u. abschlieBend auf Au 
u. Ag eingegangen. (Ind. Engng. Chem. 27. 7B1—55. Metal Ind., London 47. 81—84.
1935. Newark, New Jersey, Baker & Comp.) G o l d b a c h .

F. Combettes, Apparat zur Untersuchung der Alterungsersćheinungen an Metallen
und Legienmgen. Die ganz aus Pyroxglas hergestellte Anordnung besteht aus einer 
Krystallisierschale, in der auf Glasklotzen eine Glocke sitzt. Die Sehale ist mit W. 
fast gefiillt, das durch einen Cr-Ni-Widerstandsdraht (in Pyrexglasrohr) erhitzt wird. 
In der Glocke befinden sich iiber der W.-Oberflache auf GlasfuBen die Probestiicke. 
Das Kondenswasser lauft an don Wanden der Glocko zuriick. Die Probestiicko kommen 
also nur mit dem Dampf, nicht aber mit der FI. selbst in Beriihrung. Weitere Einzel- 
heiton im Original. (Documentat. sci. 4. 262—64. Nov. 1935.) E c k s t e i n .

G. W elter, Uber die Unhaltbarkeit des Begriffes der oberen und unteren Streck
grenze sowie der Zerreifllast von weichem Stahl und anderen Metallen. Vf. gelangt auf 
Grand krit. t)berlegungen zu dor SchluBfolgerung, daB die im Spannungs-Dehnungs- 
diagramm von weichem Stahl u. anderen weichen Materialien auftretende obero u. 
untere Streckgrenze sowie der Lastabfall beim ZerreiBen nicht den wirkliehen Ver- 
haltnissen entsprechen, sondern durch die Konstruktion der Priifmaschinen bedingt 
sind. An Hand von Laboratoriumsverss. werden diese Gesichtspunkte belegt, indem 
auf Grund d i r e k t e r  Gewichtsbelastung der Probestabo nachgewiesen wird, daB 
die Spannung an der Streckgrenze bei zunehmender Dehnung stetig zunimmt u. daB 
keinerlei Abfall der Hochstlastgrenze vor dem Bruch zu Terzeichnen ist. Es wird ge- 
folgert, daB die an die obere u. untere Streckgrenze geknupften Uberlegungen u. Theorien 
zum Teil liinfallig sind, ferner daB die effektiven Festigkoitswerte samtlicher Materialien 
mit Einschnurung, dio aus den tiblichen ZerreiBdiagrammen errechnet werden, einer 
Richtigstellung insofem bediirfen, ais dieselben durchweg hoher liegen ais dio bisher 
festgestellten tatsiichlichen ZerroiBfestigkeitswerte dieser Werkstoffe. AuBerdem ge- 
staltet sich der sogenannte Yólligkeitsgrad der Werkstoffe, der aus dem gesamten 
Flacheninhalt des ZerreiBdiagrammes errechnet wird, wesentlich anders, was besonders 
bei Warmzerreifiverss. zu beachten ist. Es wird gefordert, daB die ZerreiBmaschinen 
einer grandsatzlichen Umkonstruktion bediirfen, um hinsichtlich der Aufzeichnung 
des Spannungs-Dehnungsdiagrammes nach Móglichkeit denen mit d i r e k t o r  Ge- 
wichtsbelastung zu entsprechen. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 14. 1043 
bis 1047. 20/12. 1935. Warschau, T. H., Lehrstuhl Metallurgie, Metallkunde.) E d e n s .

L. Persoz, Briiche an Maschinenteilen und Maflnahmen zu ihrer Verhinderung. 
Nach Erklarung des Begriffes „Ermudung“ eines Werkstoffes u. Beschreibung der 
Ermudungsrisse u. -briiche gibt Vf. eine Ubersicht iiber die verschiedenstcn Maschinen 
zur Best. der Dauerfestigkeit u. diskutiert dio Vergleichbarkeit der nach yerschiedenen 
Vers.-Methoden erhaltenen Ergebnisse u. den Zusammenhang der Dauerfestigkeit mit 
anderen meehan. Eigg. Weiter werden an Hand zahlreicher Kurven u. tabellar. Zu- 
sammenstellungen der EinfluB von Temp., Korrosion, Oberflachenbesehaffenheit, 
Kerben u. Biinden, nichtmetall. Einschlussen, lokalcn Spannungsanhaufungen, Quer- 
schnittsiiborgangen u. Warmebehandlung auf die Ermiidung der yerschiedensten Stahle 
u. Nicliteisenmetalle behandelt u. zum SchluB alle die sich aus diesen Unterss. ergeben- 
den Faktoren, die fiir die Lebensdauer von Konstruktionen u. Maschinen von Be
deutung sind, kurz zusammengefafit. (Genie civil. 106 (55). 245— 51. 274—78. 304—08. 
328—30. 1935.) F r a n k e .

0 . Jahnert, Harleprufung. Żusammenfassender tjberblick iiber die stat. Priif- 
Yerff. (Brinell, Rockwell, Durometer, Monotron), die djTiam. Prufverff. (Fallharte, 
Shore, Pendelharte) u. die Einritzverff. Es wird eine Tabelle zum Vergleich von Hartc- 
zahlen fiir C-Stahle u. legierte Stahle gebracht. (Maschinenbau. Der BetriebJ15. 21—22. 
Anzeigenteil S. 36. Jan. 1936. Berlin.) E d e n s .

— , Das Uberziehen ton Eisen mit Aluminium. Die bisher yorgeschlagenen Verff. 
zum tlberziehen von Fe mit Al werden zusammengestellt. (Oborflachentechnik 13.
1—2. 7/1. 1936.) K u t z e l n i g g .

Hugo Krause, Oaltanische Niederschlage auf Aluminium. Dberblick iiber dic 
Verff., das Al fiir die Vernickelung gecignet zu machen. (TZ prakt. Metallbearbeitg. 
45. 462—66. 1935.) K u t z e l n i g g .

George Jensen, Ozydieren ton Neusilber. Neusilber kann in einer Lsg. der nach- 
iolgenden Zus. scliwarz gefarbt werden: 1 Gallone HCl, 10 Unzen (oz) As20 3, 10 oz 
^uS04, 2 oz FeClj, 2 oz Kupferacetat, 1 oz NH4C1, 1,5 oz Na2S20 3. Das As20 3 wird 
ln HCl gel.; dann erst werden die ubrigen Bestandteile zugesetzt. Die Waren werden
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wiederholt in die k. Lsg. getaucht, in k. W. gespiilt, in eine NaCN-Lsg. getaucht u. 
wieder gespiilt. (Metal Ind., New York 33 . 427. Dez. 1935. Chicago.) K u t z e l n ig g .

H. Moore und E. A. G. Liddiard, Korrosionsbestandige Nichteisenmetallegierungen. 
An Hand der neueren engl. Literatur (Quellenangaben im Anhang) wird ein allgemeiner 
Oberblick gegeben. Nach Schilderung der die Korrosion beeinflussenden Faktoren 
(Zus., Gefiigczustand, Grad der Kaltverformung, Oberflachenbeschaffenheit, stat. u. 
dynam. Beanspruchungen) wird auf das Korrosionsverh. folgender Metalle u. ihrer 
Legierungen eingegangen: Al, Cu, Pb, Ni, Sn, Zn u. Mg. (J. Soc. chem. Ind., Chem.
& Ind. 54. 786—95. 1935.) G o l d b a c h .

American Sm elting and Refining Co., New York, iibert. von: Jesse O. Better- 
ton, Metuchen, N. J., V. St. A., Raffination von Metallen mittels Cl2, z. B. Entzinkung 
von Pb oder Entbleiung vom Bi. Infolge der starken Rk. des Cl2 mit den zu entfernenden 
Stoffen tritt an der Einfiihrungsstelle des Gases in das Metallbad eine starkę órtliche 
Erhitzung auf, die zu einer Zerstorung des Einfiihrungsrohres fiir das Cl2 fiihren kann. 
Dies soli durch eine Umklcidung des Rohres mit einem Kiihlwassermantel verhindert 
werden. Das Cl2 wird an einer moglichst tiefen Stelle des Bades eingefiihrt, um durch 
das aufsteigendc Gas u. das erhitzte Metali eine starko Badbewegung ohne Anwendung 
einer Riihrvorr. zu ermóglichen. (A. P. 2 019 470 vom 13/1.1934, ausg. 29/10.
1935.) G e i s z l e r .

W alter Savelsberg, Munster i. W., Entfemung von Arsen aus Erzen und Hiitten- 
erzeugnissen, z. B. Speisen, dad. gek., daB bei beschranktem Luftzutritt iiber oder durch 
das As enthaltende Gut S 0 2 bei bis zu 1000° ansteigenden Tempp. geleitet wird, wobci 
zur Verhinderung eines vorzeitigen Schmelzens der Arsenide dem Gut Kalkstein oder 
andere ansteifende Mittel u. zur Vervollstandigung der Rk. Sand oder andere Si02 ent
haltende Stoffe zugeschlagen werden. — 2 weitere Anspriiche. Neben oder an Stelle 
von Kalkstein konnen auch Sulfate, z. B. Gips, zugesetzt werden. Es fallt ein S-haltiges 
Erzeugnis an, das z. B. ais Zuschlag bei der Schmelzung oxyd. Ni-Erzc Verwcndung 
finden kann. (D. R. P. 610 632 Kl. 40a vom 11/11. 1933, ausg. 26/10. 1935.) G e is z l .

B ell Telephone Laboratories Inc., New York, iibert. von: James E. Harris, 
Newark, N. J., V. St. A., Herstdlung von Krarupleitungen. Um beim Ausgliihen der 
auf den Kupferleiter aufgebrachten Streifen aus magnet. Legierungen bei 600—1000° 
ein Brtichigwerden des Leiters durch die dabei gebildeten reduzierenden Gase zu vcr- 
hiiten, stellt man den Leiter aus z. B. mit Ca-Borid vollstiindig desoxydicrtem Cu her. 
Infolge des Fehlens von Oxyden im Cu konnen die z. B. vom Olanstrich des Belastungs- 
streifens entwickelnden reduzierenden Gase keine schiidigende Wrkg. auf das Metali 
ausuben. (A. P. 2 017 657 vom 8/ 6. 1929, ausg. 15/10. 1935.) G e is z l e r .

Stahlwerke Róchling-Buderus, Akt.-Ges., und Alfred Kropf, Wetzlar, Kall- 
verformen von Legierungen aus 10—40% Cr, 3—50% Ta, 0,1—1% C u. 40—60% Ni 
nach D .R . P. 616 858, dad. gek., daB die Verformung stufenweise geschieht u. daB yor 
jeder einzelnen Verformungsstufc die Werkstoffe von einer Temp. zwischen 950 u. 1050° 
u. naeh der letzten Kaltverformung von einer Temp. zwischen 300—600° abgeschreckt  
worden. — 3 weitere Anspriiche. Durch die Schlufiwarmebehandlung soli die fiir 
schneidende u. federnde Instrumente erforderliche hohe Schneid- u. Federharte erreicht 
werden, die selbst bei maBigem Ausgliihen nicht nachlaBt. (D. R. P. 620 712 Kl. 40a 
vom 23/4. 1933, ausg. 25/10. 1935. Zus. zu D. R. P. 616 858; C. 1938. 1. 868.) G e is z l .

American Smelting and Refining Co., V. St. A., Flupmittel zum Schmelzen yon 
Cd u. seinen Legierungen, bestehend aus CdCl2 oder CdBr2 oder einer Mischung bcider 
Salze u. Bromiden oder Chloriden von Li, K oder Na. Eine geeignete Mischung besteht 
z. B. aus 58% CdCl2, 22% KCl u. 20% NaCl. Man kann auch Mischungen der genannten 
Alkalisalze u. NH4-Salze auf das zu rcinigende Metallbad geben. Durch Umsctzung 
des NHj-Salzes mit dem CdO-Geh. des Bades bildet sich dann die gewiinschte Cd-Verb., 
so daB es eines besonderen Zusatzes dieses Stoffes nicht bedarf. (F. P. 788 493 vom 
6/4. 1935, ausg. 10/10. 1935. A. Prior. 14/4. 1934.) Ge i s z l e r .

Arnold Nesbitt Macnicol, Sydney, Australien, Aufbereitung von Oolderzen. Emo 
aus den Erzen hergestellte Triibe wird in eine sich schnell drchende Trommel mit 
durchlochter Wand, dio durch ein Filtertuch bedeckt ist, eingetragen. Infolge der 
Zentrifugalkraft werden die Au-Teilchen nach auBen getrieben u. von den F asern  des 
Tuches festgehalten, wahrend die leichteren Teilchen abgespiilt werden. Ein lei 
des W. tritt durch das Filtertuch hindureh. Nach Abstellen der Drehbewegung der 
Trommel konnen die Au-Teilchen vom Filtertuch durch Absehiitteln entfemt werden,
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z. B. indom man Luft von auBen her dureh das Tuch preflt. (Aust. P. 18 206/1934 
vom 28/6. 1934, ausg. 22/8. 1935.) G e i s z l e r .

Merrill Co., iibert. von: Joye Canfield Hann, San Francisco, Louis David Mills 
und Thomas Bennett Crowe, Pało Alto, Calif., V. St. A., Ausfdllung von Edelmetallen 
aus neutralen Cyanidlsgg. mit Hilfe von Zn. Um den pu-Wert der Lsg. immer auf gleicher 
Hohe zu erhalten, setzt man ihr ein Alkalibisulfit zu. (Can. P. 348 686 vom 9/1. 1934, 
ausg. 5/3. 1935.) G e i s z l e r .

Mond Niekel Co. Ltd., London, England, Gewinnung von Platinmetallen u. anderen 
Edelmetallen aus Stein, vorzugsweise Ni-Cu-Stein. Dem geschmolzenen, auf 1100 
bis 1400° erhitzten Stein werden Si, P oder B oder Verbb. oder Legierungen dieser 
Elemente zugesetzt. Die Menge der Zusatze wird derart bemessen, daB der Geh. des 
Steines an den genannten Elementen etwa 2% betragen wiirde. Beim Abstehen des 
Steines bilden sich 2 Schichten aus, von denen die an Si o. dgl. reiche Schicht, dereń 
Menge etwa 10% der Gesamtmenge ausmaclit, die Pt-Metalle u. anderen Edelmetalle 
enthalt. Die Trennung der Schichten erfolgt zweckmaBig nach Erstarrung der Schmelze, 
die vorzugsweise in einem kon. GefaB erfolgt. (E. P. 438 996 vom 19/9. 1934, ausg. 
27/12. 1935. A. Prior. 17/11. 1933.) G e i s z l e r .

Ernst Schoch, Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Rostschutzmittel. Man laBt amerikan. 
Spindelol (70—80 Teile), techn. Riibol (10—20) u. konz. Wasserglaslsg. (5—10) auf- 
einander einwirken. Der M. konnen auch Pigmente, z. B. Graphit, gemahlene Mineralien 
zugesetzt werden. (Schwz. P. 177 944 vom 23/8. 1934, ausg. 2/9. 1935.) S c h r e i b e r .

Werner Koster, Der metallische Werkstoff. Seine Vervollkommnung dureh Technik u. Wissen- 
schaft. Berlin: VDI-Verl. 1935. (31 S.) 8°. =  Deutsches Museum. Abhandlungen
u. Berichte. Jg. 7, H. 4. M. — .90.

[russ.] B. F. Lapschin, Kupfernickelstalil. Leningrad-Moskau: Onti 1935. (III, 52 S.) 
Rbl. 1.25.

fruss.] Dimitri Nesstorowitsch Monastyrski, Beispiele der techn. Analyse in der metallurg.
Eabrikation. Leningrad: Kubutsch 1935. (293 S.) Rbl. 3.50.

[russ.] Wolf Ssolomonowitsch Rshesnikow, A. S. Bali und S. S. Lasskin, Untersuchung von 
Antifriktionslegierungen. — B. L. Ślinko und S. I. Bobkin, Untersuchung des Einflusses 
der Abkiihlungsgeschwindigkoit auf die Struktur u. Eigg. Bleibronzcn. Moskau-Lenin- 
grad: Onti 1935. (II, 78 S.) Rbl. 1.50.

Recueił de la soudure autogene. La soudure autogśne appliquec aux rćparations. Paris: 
Ch. Berangor. (80 S.) 30 fr.

IX. Organische Industrie.
I. J. Moissak, Uber die Zusammensetzung der Nitriersaure zur Gewinnung von 

Mono- und Dinitfotoluol. Es wird gezeigt, daB die ublicherweise verwendeten Saure- 
gemisehe (z. B . 29% HNOa, 54% H 2S 04, 17% H aO) zur Gewinnung von Mononitro- 
loluol oder Dinilrotoluol (z. B. 23,95% H N 03, 64,85% H 2S04, 11,20% H20) ohne 
Qualitatsminderung der Prodd. mehr W. u. weniger H N 03 enthalten konnen. Jedoch 
muli ten erst Betriebsverss. die Venvendbarkeit von Abfallsaure erweisen. (Trans. 
Butlerow’s Inst. chem. Technol. Kazan [russ.: Trudy Kasanskogo cliimiko-technologi- 
tscheskogo Instituta im. A. M. Butlerowa] 1934. Nr. 2. 73— 80.) B e r s i n .

G. W. Tschelinzew und B. N. Rodnewitsch, Die Vanillinsynthese. Obersieht 
iiber die vom Guajacol ausgehenden Synthesen u. Nacharbeitung dea F. P. 751687 
mit 80% Ausbeute der Theorie. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimi- 
tscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8. 909—11. 1935. Inst. f. organ. 
Chemie d. Akad. d. Wissenseliaften.) M a u r a c h .

A. Rivaille, Der synthetische Campher. Einige technische und wirtschaftliclie 
Angaben. (Rev. Chim. ind. Monit. sci. Quesneville 44. 334—40. Dez. 1935.) O s t e r t a g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren und Vorrichtiing 
zur Ausfiihrung chemischer Reaktionen. Es wird eine Vorr. beschrieben, in der chem. 
Rkk., dereń Rk.-Teilnehmer in Form einer Emulsion oder Suspension vorliegen, z. B. 
Sulfonierungen, Nitrierungen, Oxydationen, Redd., Halogenierungen, Alkylierungen, 
Mercerisierungen, Kondensationen u. besonders Kohlehydrierungen mit Hilfe mechan. 
Oscillationen in Ggw. von Fiillkorpern ausgefiihrt werden. Das Verf. laBt sich auch 
bei Extraktionen mittels organ. Losungsmm. sowie bei der Flotation von Erzen an- 
wenden. — Z. B. werden 40,4 Pyren (I) u. 300 einer 20%ig- HN03 in einem mit Fuli-
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korpern beschickten Rk.-GefaB 4 Stdn. bei yon 20 auf 50° steigenden Tempp. mechan. 
Schwingimgen (160—3000 pro Minutę mit einem Ausschlag yon 3 mm) ausgesetzt. 
Dann wird neutral gewasehen u. getrocknet. Ausbeute 47 3-Nitropyren vom F. 149 bis 
150°. An Hand weiterer Beispiele wird die Bromierung yon I zu Brompyren, die Nitrie- 
rung von Acenaphthen zu Nitroacenaphłhen, die Kondeńsation von 3-Aminopyren mit 
Tetrachlorbenzochinon in Ggw. yon Na-Aeetat, die Umwandlung von 2,1-Naplitlioxyihio- 
naphthen in 2,l-Naphtoxyihioindigo, die Red. von p-Nitranilin mittels H2 u. die katalyt. 
Druckhydrierung von Braunkohlenlignit nach dem Yerf. erlautert. Dazu eine Abb. 
der Vorr. (F. P. 786128 vom 25/2. 1935, ausg. 27/8. 1935. D. Priorr. 24/2. u. 26/9.
1934.) E b e n .

Shell Development Co., San Francisco, ubert. von: Richard M. Deanesly 
und W illiam  Engs, Berkeley, Cal., V. St. A., Tertidre Olefine (KW-stoffe, die bei der 
Hydratation tertiare Alkohole liefern, z. B. y-Butylen, tert. Amylen) aus den ent- 
sprechenden tertiaren Alkoholen oder aus KW-stoffgemischen, wie sie bei der pyro- 
genet. Behandlung von Kohle, Olen usw. anfallen. — Z. B. erhalt man y-Butylen (I) 
aus tert.-Butanol (II) durch therm. Zers. in Ggw. von H20  u. sauren Katalysatoren 
(H„SOv  Il3POt , Benzolsulfonsduren, sauren Salzen vcm HJSOt usw.), indem man reines
II oder wss. Lsgg. auf 70—85°, z. B. mit 10—30, hóchstens 50% wss. H2S 04, erliitzt. — 
Aus 1 (Teil) H3POj, i  W. u. 1,8 tert. Amylalkohol erhalt man beim Erhitzen gute 
Ausbeuten an unsymm. Melhyldthyldthylen u. Trimethyldthylen. — An Stelle von 
reinem II kann man Lsgg. desselben in yerd. H2S 04 yerwenden, die durch Absorbieren 
von I aus solches enthaltenden KW-stoffgemischen (die nur Butane u. Butylene ent- 
halten sollen) u. dabei erfolgende Hydratation zu H erhalten werden. Die Polymeri- 
sation dieser Lsgg. zu unerwiinschten Nebenprodd. wird durch Zugabe von 0,02—0,5 Mol 
der Sulfate von zweiwertigen Elementen {Zn, Mg, Cd, Pb usw.) yerhindert, auch die 
Metalle selbst sowie ihre Oxyde u. Hydroxyde eignen sich hierfur. (A. P. 2012785  
vom 18/3. 1935, ausg. 27/8. 1935.) D o n l e .

Neon Research of Connecticut, Inc., ubert. yon: Waldemar O. Mischerling, 
Bridgeport, Conn., V. St. A., Herstdlung sauersloffhalliger organischer Verbindungen 
aus Kohlenwasserstoffen. Aliphat. oder aromat. KW-stoffe werden in Ggw. eines Kata- 
lysators, enthaltend ein Oxydationsmittel (Perborate, -chlorate, -sulfate, -carbonate, 
Bichromate, H20 2 u. dgl.), u. eines Leiters (Metallyerb.) den Strahlen yon mit Edel- 
gasen, wie Ne, Ar, Kr, gefiillten Lampen ausgesetzt. Den KW-stoffen kann auch eine 
geringe Menge W. zugesetzt werden. Die Katalysatoren (Cu, Ni) werden auf Trager 
(akt. C, Bimsstein) angewandt. Der dem KW-stoff zuzusetzende Leiter, der aus einer 
Metallyerb., wie Hydroxyd, Oxyd, Stearat, Resinat, Oleat u. dgl., besteht, wird 
mittels eines Dispersionsmittels (Gummi, Leim, Traganth) im KW-stoff dispergiert. — 
Aus Oasolin erhalt man bei der Bestrahlung mittels einer ^4r-Lampe in Ggw. eines 
Katalysators, der ein Oxydationsmittel enthalt, u. eines Leiters, bestehend aus Cu(OH)2J
0 2-haltige Verbb., wie n-Propyl- u. Isopropyl-, ferner Butyl- u. Amylalkohol, sowie 
Aceton u. dgl. (A. P. 2 003 303 vom 27/11. 1931, ausg. 4/6. 1935.) K o n i g .

Standard Alcohol Co., Wilmington, Del., ubert. von: Benjamin T. Brooks, 
Greenwich, Conn., V. St. A., Entwdssem von Alkoholen und Estem  mit 3 oder mehr 
C-Atomen. Das Verf. beruht in der Anwendung bekannter entwassemder Salze, z. B. 
Na2C03, K2C03, CaCl2, ZnCl2 usw., jedoch in Form von konz. Lsgg. mit 40—50% 
Salżgeh., die bei 0—20° mit den zu entwassemden Stoffen in innige Beriihrung gebracht 
werden. Durch Dekantieren erfolgt sodann die Trennung. Die durch W.-Aufnahme 
verd. Salzlsg. wird durch Erhitzen konz. u. wieder in den ProzeB gegeben. Vorr. 
(A. P. 2 022274 vom 15/9. 1931, ausg. 26/11. 1935.) S c h i n d l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, ubert. yon: Gilbert B. Car- 
penter, Bellemoor, Del., V. St. A., Herstdlung von Ameisensaure (I). Bei der Herst. 
yon I aus einer gasfórmigen Jlischung von CO u. W.-Dampf bei etwa 100—400° u. 
etwa 25— 900 at, z. B. bei 325° u. 700 at, werden saure Salze saurer Oxyde der Elemente 
P, As, W, Mo, U, Cr, V, B, Si u. Zr ais Katalysatoren yerwendet. Besonders erwahnt 
sind Zn(H2P 0 4)2 u. Ca(H„P04)2; die Katalysatoren kónnen auf Tragern, z. B. akt. Kohle, 
angewendet werden. (A. P. 2 023 003 vom 24/8. 1931, ausg. 3/12. 1935.) D o n a t .

Carbide and Carbon Chemical Corp., V. St. A., Herstdlung reiner einbastscher 
aliphatischer Sauren. Durch Oxydation von Aldehyden, wie Butyr-, 2-Athylbutyr-, 
Hexąldehyd, erhaltene Rohsauren, wie Butler-, 2-AthylbutUr-, Capronsaure, wfrden 
fraktioniert dest. u. die erhaltenen Sauren in fl. Phase bei etwa 80—150°, z. B. bei IćU 
in Ggw. eines Katalysators, z. B. eines Salzes des V, durch Einleiten, z. B. eines Lult-
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stromes, nachoxydiert. Durch anschlieBende Dest. erhalt man farblose Sauren. (F. P. 
790 213 vom 17/5. 1935, ausg. 16/11. 1935. A. Prior. 13/6. 1934.) D o n a t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert. von: James H. Werntz, Wilmington, 
Del., Y. St. A., Herstellung von Butadienylestem aus Monovinylacetylen u. organ. 
Carbonsauren in Ggw. eines, yorzugsweise aus H gS04, Sulfoessigsaure (Benzolsulfon- 
siiure) u. Essigsaureanhydrid bestehenden Katalysators. — 10 g HgO werden in 
200 g h. Eg. gel. Zu der auf Zimmertemp. abgekiihlten Misehung setzt man 10 g Essig
saureanhydrid u. tropfenweise, unter kraftigem Riihren, 4 g rauehende H2S 04 u. 
erhalt auf diese Weise HgSO., in feinster Verteilung. Hierzu setzt man bei 0—5° inner- 
halb ca. I1/ ,  Stdn. aus einem Tropftrichter 173 g fl. Monovinylacetylen, das bei 0° 
prakt. yollstandig absorbiert wird. Das Rk.-Gemisch giefit man in gesatt. Salzlsg., 
auf der sich der Ester ais braunes 01 abseheidet. Es wird noehmals mit Salzlsg. nach- 
gewaschen u. liierauf im Vakuum dest. Ausbeute 13 g, Kp.12 32—70°. — In ahnlicher 
Weise geben: Monochloressigsdure l,3-Butadienyl-2-Moracetat, Ameisensaure 1,3-Buta- 
dienyl-2-formiat, Buttersaure l,3-Butadienyl-2-butyrat. An Stelle yon Vinylaeetylen 
konnen aueh Verbb. der allgemeinen Formeln: CH2=CH—C~: CR; CH2=CR—C =C H ; 
CH2=OR—C=CRl umgesetzt werden, in denen R u. Rx Alkyl- oder Arylreste bc- 
deuten. — Die Butadienylester sind leicht polymerisierbar zu Prodd., die fiir sehr 
viele Zwećke nutzbar zu machen sind. Hitze, Druck, Belichtung u. Katalysatoren 
aller Art fórdern dieso Neigung. (A. P. 19 6 3 1 0 8  vom 4/8. 1932, ausg. 19/6. 
1934.) P r o b s t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, iibert. yon Emmette F. Izard, 
Elsmere, Del., V. St. A., Ester ungesdttigter aliphatischer Carbonsauren durch Um- 
setzung halogenierter Ameisensaureester [aus COCU u. Methanol (I), A., Glycerin, 
Methoxyathanol, Propanol, Gyclohexanol usw.] mit Olefinen [Atliylen (II), Propylen (III), 
Butylen, Styrol usw.] bei 35— 150° u. 1—100 at, allenfalls in Ggw. von Katalysatoren wie 
AlGl3, FeCl3, BiCl3, BCls, akt. Kohle u. anschlieBende Abspaltung von Halogenwasser- 
stoff, z. B. gemaB:

1. COCl2 +  CHjOH -> CICOOCHj +  HC1
2. CICOOCHj +  CHj-CH: CH2 >  CH3 • CH(CH2C1) • COOCH3
3. CH3 • CH(CH2Cl)COOCH3 ^ C H , • C: CH, • COOCH3 +  HC1

Z. B. werden 30 kg COCl2 mit 10 1 I im Autoklayen umgesetzt, mit A1C13 yersetzt, 
so daB eine 5— 10%ig. Lsg. entsteht; in diese wird III bei 50 at eingeleitet. Nach 
Zugabe von lO ^ig. alkoh. NaOH wird Methacrylsauremethylester erhalten. — Ver- 
wendet man II anstatt IH, erhalt man Acrylsiiuremethylester. — Plastifizierungs- u. 
Losungsmm. (A. P. 2 020 685 yom 21/10.1933, ausg. 12/11.1935.) D o n l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., iibert. yon: W alter Reppe 
und Ulrich Hoffmann, Ludwigshafen a. Rh., Ester aliphalischer Carbonsauren mit 
mindestens einer Doppelbindung, z. B. Methyl-, Propyl-, Butyl-, Allyl-, Athylenglykol-, 
-Wonaithylglykolesier von Acnjl-, Crotonsdure, Methyl-, Athyl-, Allyl-, Butylester von 
Angelika-, Tiglin-, Methylacrylsdure in reiner Form aus Mischungen, die die Ester, 
die zugehorigen Sauren u. Alkohole, W. u. gegebenenfalls H2S 04, H3P 0 4 usw. enthalten
u. bei der Darst. aus den Sauren oder geeigneten Cyanyerbb. (z. B. Acrylester aus 
Mhylenctjanhydrin) entstehen, dureh Abdestillieren der unter 200° sd. Ester u. Waschen 
der Dampfe mit 1—25 Teilen W. Das Verf. ist kontinuierlich, die Fraktionierkolonnen 
bestehen aus polymerisationsyerhiitenden Metallen wie Fe, Al, Zn, Sn, Pb, Cu. — Zeich- 
nungen. (A .P. 1998  413 vom 3/3. 1934, ausg. 16/4. 1935. D. Prior. 30/1. 1932.) D o n l e .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Patrick Dunbar R itchie, David 
Irevor Jones und Robert Burns, Saltcoats, England, Niedrige Alkylester oder 
Aitrile a, fl-ungesdttigter aliphatischer Monocarbonsauren aus niedrigen Alkylestern, 
-Nitrilen oder Amiden von Mono- oder Dialkylglykolsauren, dereń a-Oxygruppe durch 
o«n Rest einer ein- oder zweibas. Saure (z. B. II2C03, CH3-C00H, Phthalsdure, II2S 03, 
“2SOt) oder des Monoalkylesters einer zweibas. Saure substituiert ist, indem man diese 

Dampfform betrachtlich iiber ihren Kp. erhitzt (400—600°). — Beispiele: Man 
leitet 287 g a-Acetoxyisobutyronitril in Mengen von 5 g pro Min. (zusammen mit C02) 
uureh ein auf 425—435° erhitztes Fe-Rohr. 132 g Methacrylnitril vom Kp. 90—96°. — 
Aus Methyl-cc-acetoxyisobutyrat (durch Acetylieren von Methyl-a.-oxyisobutyrat), 
*-P';5o 169—-171“, Kp.2Q 78—79°, Methacrylaauremethylester yom Kp. 96— 106°. — 
Aus N-Acetyl-a.-acetoxyisobutyramid, F. 81—82°, Methacrylsaurenitril. — Aus a-Acet- 
oxypropionitril Acrylsaurenitril (I). — Aus Methyl-a.-acetoxypropionat (durch Acetylieren 
Von Milchsimremethylester (II)) Acrylsaurernethylester (IH). — Aus Alhyl-x-acttoxy-
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propionat Acrylsaureathylester (IV). — Aus dcm Mclhylesler der a-Benzoyloxyiso- 
buttersdure (aus Benzoylchlorid, Pyridin  u. a-Oxyisobuttersauremethylester), Kp.4 124°, 
Kp.;eo 209—210°, eine gelbe, halbfeste M., hicraus durch Abspaltung der Benzoesaure 
mit Na2C03 Methacrylsauremethylesicr. — Aus rohem I)i-(a-carbathoxydthyl)-sulfit unter 
S 0 2-Entw. IV u. Milchsdureiithylester. — Aus Di-(a.-carbomethoxyisopropyl)-carbonat 
(durch Einleiten von COCl2 in eine Mischung von Methyl-a-oxyisobutyrat u. Pyridin 
neben a-Chlorisobutlersauretnethylesler erhaltlich; F. 66—67°, Kp.15 192— 194°), Metliyl- 
acrylsdure- u. a.-Oxyisobuttersduremelhylester. — Aus Di-(a.-cyanoisopropyl)-carbonal 
durch Behandeln von Acetoncyanhydrin mit COCl2 in Pyridin, F. 76—77°), Metliacryl- 
saurenitril. — Aus Di-(a.-carbomethoxyathyl)-carbonat (aus II mit COCU in Pyridin 
Kp.32 1 72°) II u. III. — Aus Di-(a.-cyanoathyl)-carbonat (Behandeln von Acetaldehyd- 
cyanhydrin mit COCl2; F. 44,5—45°, Kp.i8 165— 168°) I. — Aus Methyl-(<x.-carbo- 
methoxydthyl)-carbonat (aus Methylchlorformiat u. II ); Kp .759 198—200°, Kp.Ig 97—98°, 
Kp.12 91,5— 92°, III. — Aus Methyl-(a-cyanodthyl)-carbonat, Kp ,22 92°, Kp.13 82—83°, 
Kp.10 80,5°, I. — f)-Methoxydthyl-<x-oxyisobulyrat (aus Acetoncyanhydrin mit Athylen- 
glykolmonomethylather in Ggw. von H2S04), Kp.20 80—100°, wird acetyliert zu ji-Melh- 
oxydthyl-cn-acetoxyisobutyrat, Kp.I2105°. Hieraus Methacrylsdure-[3-methoxydthylester, 
Kp.20 88—89°. — Aus Methyl-(a.-carbdthoxydthyl)-plithalat (aus Milchsdureathylesler u. 
saurem Phthalsduremethylester), Ivp,3 140°, neben anderen Prodd. IV. (E. P. 424 885 
yom 3/8. 1933, ausg. 28/3. 1935.) D o n l e .

Giyaudan-Delawanna, Inc., New York, N. Y., iibert. von: Marion Scott Car- 
penter, Nutley, N. J., V. St. A., Herstellung aromatischer Alkohole. Bei der Konden
sation der aromat. KW-stoffe mit aliphat. Alkylenoxyden soli das saure Kondensations- 
mittcl (A1C13) in 3,4—4- oder mehrfachem DberschuB, gegeniiber dem Alkylenoxyd, 
vorhanden sein. Inerte Gase oder Luft konnen wahrend der Rk. durchgeleitet werden. 
Rk.-Tempp. von —5 bis 40°. — Bzl. (I) u. Alliylenoxyd (II) geben in Ggw. von A1CI3 
bei 5° Phenyldthylalkohol. I u. Propylenoxyd ergeben Methylbenzylcarbinol oder Hydra- 
tropaalkohol oder eine Mischung beider, farbloses, aromat. 01, Kp.4 90—100°. Toluol
u. II geben fl-m-Xylyldthijlalkohol, farbloses 01 mit feinem aromat. Geruch, Kp.4 110 
bis 113°. p-Cymen u. II geben fS-(p-Gymyl)-dthylalkohol, gelbes 01 von aromat. Geruch, 
Ivp.5 125—135°. (A. P. 2013  710 vom 29/5. 1933, ausg. 10/9. 1935.) Konig.

C. F. Boehringer & Solinę G. m. b. H ., iibert. von: Reinhold Tschunke, 
Mannheim, tjberfiihrung ton Isotanillin in 4-Oxy-3-athoxybenzaldehyd, dad. gek., dnB 
man in alkoh. Alkali gel. Isovanillin mittels Athylierungsmitteln in bekannter Weise 
verathert u. das Veratherungsprod. einer partiellen Verseifung in saurem Medium 
unterwirft. (D. R. P. 622 966 KI. 12o vom 9/9. 1932, ausg. 10/12. 1935.) ICoNlG.

Hercules Powder Co., iibert. von: Joseph N. Borglin, Wilmington, Del., V.St.A., 
Terpenester von Dicarbonsduren, durch Erhitzen sekundiirer Terpenalkohole (Bomeol (I), 
Fenchylalkohol) mit den Sauren (B ernsteinM alein-, Phthal-, Wein-, Adipin-, Oxal-, 
Sebacin-, Glutar-, Malonsdure) in einem inerten, mit W. nicht mischbaren, zwischen 
75 u. 200° sd. Losungsm. (Toluol [II], Xylol, Bzl.) auf Temp. iiber 100°. Man erlialt. 
saure oder neutrale Ester oder Geinischc beider. Wenn man die Rk. in Ggw. niedriger 
primarer aliphat. Alkohole durchfiihrt, erhalt man gemischte Ester. — Z. B. werden 
40 (Teile) I in 5 II durch Erhitzen entwassert, mit 12 Phthalsdureanhydrid 84 Stdn. 
auf 165— 170° erhitzt. Phthalsduredibomylester, F. 130— 135°, SZ. 8,6. Ausbeute: 
98,3%. — Ferner sind besehrieben: Monobomyl-, Difenchyl-, Monofenchyl-, Fenchyl- 
bomyl-, Bomylbutyl-, Fenchylbutylester der Phthalsdure, Bemsteinsduredibornylester, 
Maleinsduredibornyl- u. -difenchylester. Verwendung bei der Filmbereitung. (A. P-
2 011 707 Tom 4/6. 1932; ausg. 20/8. 1935.) D o n le .

Generał Electric Co., New York, iibert. von: Frank M. Clark und Walter M. 
Kutz, Pittsfield, Mass., V. St. A., Halogenierte Benzophenone mit verschiedenem 
Halogengeh. durch Halogenieren von Benzophenon in Ggw. yon Fe oder FeCl3 ais 
Katalysatoren. Pentachlorbenzophenon (Gemisch aus Isomeren), FI. vom Kp.25 
bis 280°; D . 10015i5 1,43; Viscositat bei 100° 54 Sek. nach S a y b o l t ;  DE. 7,54 bei 
25°; 8,2 bei 50° u. bei der Freąuenz 1000. Hexachlorbenzophenon, unter 21° piast. A1-, 
iiber 21° FI. vom Kp.25 275—310°; D . 10015i5 1,48; Viscositiit bei 100°: 61. — Die Prodd. 
krystallisieren beim Abkiihlen nicht aus, neigen nicht zur C-Abscheidung, sind unent- 
flammbar, bilden keine explosiblen Gase, greifen Metallwiinde nicht an u. e ig n e n  sieli 
daher besonders fur elektr. App., z. B. ais Kuhlmittel u. ais Fiillmittel fiir lra'13' 
formatoren u. Hochspannungsschalter. Auch Gemische, gegebcnenfalls mit hohu



oder niedrigor halogeniertcn Prodd., sind brauehbar. (A. P. 2012301  vom 4/4. 1933, 
ausg. 27/8. 1935.) D o n l e .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Frank Willard 
Johnson, Pennsgrove, N. J., Herstdlung von Fluoraminoanthrachinonen durch Ni- 
trierung von 4-Fluorbenzoyl-o-bcnzoesćiure (I), Red. u. RingschluB. — Zu einer Lsg. 
von 100 (Teilen) I in 210 H2S 04 100%ig gibt man unter Riihren u. Kiihlung allmahlieh 
eine Mischung von 57 Nitriersiiure (46,48% H N 03, 51,9% H2S 04) u. 55 Oleum 25%ig, 
erhitzt kurze Zeit auf 50° u. gieBt auf Eis. 3-Nitro-4-fluorbenzoyl-o-benzoesaure, aus 
verd. A. u. dann aus Bzl. F. 172—173°. Dio Red. erfolgt in wss.-alkoh. Lsg. mittels 
Fe u. etwas HC1. 3-Amino-4-fhiorbenzoyl-o-benzoesdure (II), F. ca. 151°. 300 II erhitzt 
man mit 1000 Monohydrat auf 200°, bringt dio abgekuhlte Lsg. auf eine H2S 0 4-Konz. 
von ca. 80%, saugt nach einigcr Zeit ab, wiischt mit H2S 04 80%ig u. hydrolysiert 
das Sulfat durch Kochen mit \V. 2-Amino-3-fluoranthrachinon, F. ca. 278°. Aus dem 
schwefelsauren Filtrat orliiilt man durch weitere Verdunnung ein Prod., das haupt- 
sachlich aus l-Amino-2-fluorantlirachinon besteht. (A. P. 2 013 657 vom 23/8.1932, 
ausg. 10/9. 1935.) H o p p e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Herstdlung von Aldehyden der Indolreihe 
durch Einw. von Methylformylanilin auf N-substituierte Indole, die in 2-Stellung 
eine reaktionsfahige Methylengruppe u. in 3-Stellung zwei Alkylgruppen enthalten, 
in Ggw. saurer ehlorhaltigor Kondensationsmittel. — Man verd. ein Rk.-Gemisch 
von 135 (Teilen) Methylformylanilin u. 155 POCl3 mit 150 o-Dichlorbenzol, tragt 
bei 5° 170 l,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin ein, dest. nach 15 Stdn. mit W.-Dampf
u. krystallisiert den Riickstand aus Lg. um. 1,3,3 •Trimethylindolin-2-methylen- 
co-aldehyd, derbe Krystalle, F. 118°. In iihnlicher Weise erhalt man 1,3,3-Trimethyl- 
')-mcthoxyindolin-2-methylen-o)-aldehyd, F. 105°. (F. P. 44 865 vom 14/5. 1935, ausg. 
24/4.1935. D. Prior. 13/5. 1933. Zus. zu F. P. 773 259; C. 1935. 11.595.) H o p p e .

X. Farberei. Organiscłie Farbstoffe.
M. G. Martin, Die Genauigkeit der Dosierung von Farbstoffen. Vf. untersucht 

dio Fehlerquellen boi dor Geh.-Best. von Farbstoffprobon durch Vergleichen einer 
Ausfarbung mit der Typfarbung u. findet, daB der subjektive opt. Fehler, festgestellt 
durch Personenoxperimente, alle boi den chem. Operationen unvermeidlichon Un- 
genauigkeiten um ein Mehrfaches iibertrifft, so daB unter gunstigen Bodingungon bei 
der yisuellen Abschatzung von Farbstoffkonzz. lióchstens eine Genauigkeit von 3,5 
bis 6% erreichbar ist. (Rev. gen. Matieres colorantes Teinture, Impress. Blanchiment 
Apprets 39. 423—28. Nov. 1935.) MAURACH.

—, Abreiben substantiver Fdrbungen. Die beim Farben getragener u. belichteter 
Waren notwendigen Mafinahmen kónnen Reib- u. SchweiBeehtheit ungiinstig be- 
emflussen. Yerwendung von substantiven Farbstoffen, die in schwach saurer Lsg. mit 
Ammonsulfat oder -acetat oder mit Cr ziehen, ist ratsam, ferner Nachbehandlung mit 
Cr- oder Cu-Salzen u. gute Nachwasche mit Soda, die man bei tier. Faser vorteilhaft 
durch Tetracarnit oder NH, ersotzt. (Z. ges. Textilind. 39. 49—50. 15/1. 1936.) F r i e d e .

Jean Rolland, EinflufS der Bleich- und Farbebedingungen auf die Lichtechtlieit 
von Fdrbungen auf Alb&ie. Mit KMn04 gebleichto glanzende u. matte Acetatseide, 
sowie Viscoseseide wird beim Nachbehandeln mit C20 4H2 nicht starkor, meist sogar 
weniger angegriffen ais beim Nachbehandehi mit NaHSOs. (Rev. univ. Soie Test. 
artific. 10. 447. 1935. Roubaix.) Su v e r n .

W. Jaeck, Fortschritie in der Wollstiickfdrberei. D ie  fur W olle u. W ollm ischungen  
Terwendbaren Farbstoffe 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
u. ihre Anwendungsweisen sind besprochen. Muster. (M elliands Textilber. 17. 54 
bls 58. Jan. 1936. B asel.) Su v e r n .

Herbert Brandenburger, Ech te Wollfarbungen, insbesondere fiir Lieferungstuche. 
(Melliands Textilber. 17. 60—62. Jan. 1936. — C. 1936. I. 1313.) S u v e r n .

Jackel, Die Herstdlung von licht- und seeuiasserechten Modetónen auf wollenen 
und Wirkgamen. Ais geeignet werden bezcichnet Palatinecht-, Cr-Entw.- u. 

Jlctachromfarbstoffe. Kombinationen auch fiir dunkle Tóne sind angegeben. (Melliands 
lestilber. 16. 867. Dez. 1935.) SuvERN.

Th. Egger, Farben ton Teppichgamen. Neolanfarbstoffe der GESELLSCHAFT 
fur Ch e m is c h e  I n d u s t r i e  i n  B a s e l  werden empfohlen. Einzelheiten iiber die 
Arbeitsweise. (Melliands Textilber. 17. 51—53. Jan. 1936. Basel.) S u v e r n .
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Kurt Stierwaldt, FortschriUe in der Indigosolstuckfarberei. Ein im Continueverf. 
fiir die Indigosolentw. geeignetes Chassis ist beschrieben. Beim Farben von Schlauch- 
ware auf der Haspelkufe yerhindert ein Zusatz von Peregal O, daB sich bei Beendigung 
des Auffiirbens noch nicht aufgezogene Farbstoffanteile wahrend der Entw. ober- 
fliiehlich ablagern. (Melliands Textilber. 1 7 .  50—51. Jan. 1936.) S u v e r n .

Georg Rudolph, Eine neue Farbstoffgruppe. Die Verwendung der Immedial- 
leukofarbstoffe ist beschrieben. Auf Mischgeweben aus Baumwolle u. Yiscoseseide 
geben sie gute Ton-in-Tonfarbungen. Muster. (Z. ges. Textilind. 39. 24—25. 1/1.

— , Monastralećhtblau BS. Monaslmlechthlau BS  der I m p e r ia l  Ch e m ic a l  I n 
d u s t r i e s  L t d . ist ein neuer Pigmentfarbstoff von brillantem Ton, liervorragend 
licht- u. yollkommen saure-, alkali- u. CaO-echt, sowie ganz unl. in 01, A. u. Nitro- 
celluloselósungsmm. Er eignet sich fiir alle Zwecke, zu denen Pigmentfarben benutzt 
werden, Drucltfarbcn, Emaillen, Tempera- u. Wasserfarben, fur Seifen, Siegellacke, 
Tapeten, Kunstleder, Linoleum u. a. m. (Chem. Age 3 3 .  514— 15. 7/12. 1935.) So.

G. Toriuus, Neue Druckrerfahren fur Bapidogenfarbstoffe. Ein neues Verf., nach 
welchem die Bapidogenfarbstoffe sowohl auf pflanzliclien, wie auf tier. Fasern gedruckt 
werden konnen, die Entw. der Drucke im neutralen Dampf erfolgt u. die Kombinations- 
moglichkeiten mit anderen Farbstoffen weiter ausgebaut sind, ist geschildert. Druck- 
vorscliriften u. Muster. (Melliands Textilber. 1 7 .  70—72. Jan. 1936.) SuVERN.

G. Tagliani, Herstdlung von Dmckfarben und Beseitigung von unrorhergesehenm 
Schwierigkeiten beim Drucken. Die Vorteile der Yerwendung von Printogcn in der 
Druckereipraxis sind geschildert. (Melliands Textilber. 1 7 .  47—48. Jan. 1936. 
Basel.) S u v e r n .

— , Neue Farbstoffe und Muslerkarten. Viskoblau O der Ch e m i s c h e n  F a b r ik  
VORM. SANDOZ, Basel, egalisiert gut auf zum Streifigfarben neigender Viscoseseide. 
Der Farbstoff liefert klare Blautone, die reiner u. griiner sind ais die mit der alteren 
£ -Markę erzielbaren u. bessere Abendfarbe zeigen. (Dtsch. Farber-Ztg. 7 2 .  49. 2/2. 
1936.) SiiVERN.

— , Neue Farbstoffe, Muslerkarten und TextilhilfsmiUel. Apprelan SF der I. G. Far- 
B E N IN D U ST R IE  A kt.-G es. ermoglieht die schiebefeste Ausriistung von Kunstseide- 
geweben ohne Benachteiligung des Appreturcharakters u. gibt den Geweben gutes 
Aussehen u. guten Griff, ohne sie zu harten. (Mschr. Text.-Ind. 5 1 .  22—23. Jan. 
1936.) SuTERN.

— , du Pont-Farbsloff. Lilhosolechtgriin B-Pasle der E. I .  D U  P o n t  DE NEMOURS 
A N D  COMP. IN C . ist ein neuer Lackfarbstoff, der gelbgrune Tóne gibt u. fiir Tapetcn- 
druck u. Druckfarben geeignet ist. Die Lichtechtheit entspriclit den an Tapeten- 
farben gestellten Anforderungen. (Amer. Dyestuff Reporter 2 4 .  702. 16/12. 1935.) Su.

Rin-nosuke Sibata und Tetunosuke Nisi, Synthese einiger blauer Schwefelfarb- 
stoffe. I .—I I .  Vff. gelangten, ausgehend vom 9-Acetyl- bzw. B e n z o y l-3 -am inocarbazol, 
iiber die entsprechenden Thiazthioniumchloride I  zum 3 -A m in o-2 -m ercaptocarbazol, 
aus dem das Trichlorthiazin II erhalten wurde, welches durch Polysulfidschmelze eiiien 
Kórper v o n  der Konst. III ergab, der ident. war mit Hydronblau R. Dieses Ergebnis 
steht im Einklang mit der von B e r n a s c o n i  (C. 1 9 3 2 . 1 . 2589) gegebenen Form uherung  
des Farbstoffes, nicht aber mit der v. W e i n b e r g s  (C. 1 9 3 0 .  II. 473), gegen clessen 
Angabe, daB Hydronblau R auf analogem Wege bei Verwendung von nicht acylieitem
3-Aminocarbazol erhaltlich sei, Vff. sich mit der Feststellung wenden, daB Carbazo 
mit Chlorschwefel unter B ld g . eines Disulfids (IV) reagiert u . daB aus 3 -Aminocarbazo  
mit ungeschiitzter Im id gru p p e keine einfache Thiazthioniumverb. herstellbar ist.

1936.) SUYERN.
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V e r s u c h e .  9-Acetyl-3-nitrocarbazol, C14Hi0O3N2, aus 9-Acetylcarbazol mit H N 03 
d — 1,46 in Eg. boi 80°. Aus Eg. F. 230—233°. Ident. mit dem aus 3-Nitrocarbazol u. 
Essigsaureanhydrid bei 200—240° erhaltenen Prod. (F. 235—237°). — 9-Acetyltrinitro- 
carbazol, C14H 80N 2(N02)3, F. 285—287°. — 9-Acetyl-3-aminocarbazol, C14H12ON2, durch 
Red. der Nitroverb. mit Fe in 5%ig. Essigsaure. Aus A. F. 122— 123°. — Chlorhydrat, 
C14H130N 2C1. A us verd. A. F. 253—254°. — 9-Benzoyl-3-nitrocarbazol aus Eg. F. 185°. 
Ais Nebenprod. bei der Nitrierung bildet sich in geringer Menge 9-Benzoylpentanitro- 
carbazol, C19H80N (N 02)6. — 9-Benzoyl-3-aminocarbazol, C19HI4ON2, aus der Nitroverb. 
mit Fe u. 5%ig. Essigsaure. Aus A. F. 142°. — Chlorhydrat, C19H15ON2CI. — 9-Acatyl- 
carbazol-2,3-thiazthioniumchlorid (I) aus 9-Acetyl-3-aminocarbazolehlorhydrat mit iiber- 
schussigem Chlorsehwefel. — 9-Benzoylcarbazol-2,3-thiazthioniumchlorid analog obigem 
Prod. aus der 9-Benzoylverb. — 3-Amino-2-mercaptocarbazol aus vorst. Verbb. mit 
Hydrosulfit in wss. A . in Ggw. von NaOH unter Abspaltung des Acetyl- bzw. Benzoyl- 
restes. — Glykolsaureanhydrid des 3-Amino-2-mercaptocarbazols, Ci4H12ON2S, aus obiger 
Verb. mit Monochloressigsaure. F. 225° (Zers.). —- Trichlorthiazin, CjsH7b Ń 2SCl3 (II), 
aus dem 3-Aminocarbazol-2-Zn-mercaptid u. Chloranil in A . Violettes Pulver". — S yn
thet. Farbstoff, C30H1?O4N4S5 (III), durch 30-std. Kochen von obiger Verb. mit alkoh. 
Polysulfidlsg. u. Reinigung des Nd. durch Umkiipen. Tiefblau. — Dicarbazol-9,9' - 
disulfid, (C12H8N)2S2 (IV), aus Carbazol u. Chlorsehwefel in Bzl. — Dicarbazol-9,9' - 
monosulfid, (C12H8N)2S, durch 3-maliges Umkrystallisieren des Disulfids aus Nitro- 
benzol. F. 360° (Zers.). (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 41 B— 47B. 1935. 
Sendai, Chem.-techn. Inst. d. Univ. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) M a u r a c h .

W. W. Koslow, Lichtechte basische Farbstoffe mit Heteropolyverbindungen (Fanal- 
lacke). I. u. II. Laboratoriumsyerss. zur Darst. von Fanalfarben aus komplexen Phos- 
pliorwolfram-, Phosphormolybdan- u. Kieselwolframsauren einheim. Herkunft, Licht- 
echtheitspriifung der erhaltenen Pigmente in reiner Form u. auf Tragern (Al-Gel, 
BaS04, Kaolin) u. Hinweise fiir ihre Verwendung. (Anilinfarben-Ind. [russ.: Anilino- 
krassotschnaja Promyschlennost] 5. 126—35. 186—92. 1935.) Ma u r a c h .

. N. N. Maljutin und D. Z. Kanter, Eine neue Methode zur Bestimmung der Un- 
ghichmafłigkeit der Fdrbung von Viscoseseide. Uber die Anwendung der colorimetr. 
Pyridinmethode nach N e a l e  (C. 1933. II. 2598). (Kunstfaser [russ.: Isskusstwennoje 
Wolokno] 1935. N r . 1. 57—61.) H a n n s  S c h m id t .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Aminoxyde. 
(Vgl. F. P. 786911; C. 1936. I. 1115.) Ais Ausgangsstoffe sind weiter genannt: Prod. 
aus chloriertem Paraffin (20% Cl-Geh.) u. alkoh. (CH3)2NH  (20 Stdn., 200—210°), —  
Dodecyldiiithylamin, — Hezadecyldimethylamin, — Dodecylpiperidin. (Schwz. PP. 
177455—177460 vom 16/2. 1934, ausg. 16/8.1935. Zus. zu Schwz. P. 175 351; C. 1935.
II. 2713.) A l t p e t e r .

Bohme Fettchemie-Ges. m. b. H ., Chemnitz (Etfinder: Heinrich Bertsch, 
Chemnitz), Dispersionsmittel. Die Einwirkungsprodd. aliphat. Oxyamine mit einer 
oder mehreren Hydroxylgruppen auf sulfonierte, hohere aliphat. Fettalkohole mit mehr 
ais 8 C werden ais Dispersionsmittel verwendet. Beispiel 1: 10 g Supraminrot 2 G 
werden mit 60 ccm einer 10% Lsg- des Triathanolaminsalzes des Laurinalkoholschwefel- 
saureesters (Fettalkoholgeh. des festen Prod. 50%) angeteigt, mit 1 1 sd. W. gel. u. 
auf 5 1 aufgefiillt, Verwendung zum Farben von Faserstoffcn. 2. 1 Teil Triathanol- 
aminsalz des Oleinalkoholschwefelsaureesters, 9 Teile Olein u. 100 Teile W. werden 
emulgiert, homogenisiert u. ais Spinnschmiilze verwendot. Beispiel 3. Die nach Beispiel 2 
Łergestellte Emulsion wird mit der 6-fachen Menge W. verd. u. zum Wasehen von 
Iwihwolle unter nachfolgendem Spiilen mit wss. Alkalilsg. verwendet. (D. R. P. 
622 640 K l. 12 s vom 21/9. 1929, ausg. 3/12. 1935.) K it t l e r .

Dr. Alexander Wacker Ges. fiir Elektrochem ische Industrie G. m. b. H ., 
zrhohen der Netzwirkung durch Zusatz eines oder mehrerer Ester einer Oxycarbonsaure 
nut Alkoholen, die mehr ais 3, yorzugsweise 4— 8 C-Atome enthalten, zu molekularen 
°der kolloidalen Lsgg., Suspensionen, Emulsionen oder festen Stoffen. Z. B. Glykol- 
f^ e s y le s te r , Milchsaureamylester. (F. P. 790 041 vom 15/5. 1935, ausg. 12/11. 
Wrfa. D. Prior. 30/6.1934.) K it t l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung einer ąuartdren 
’n>noniumverbindung, dad. gek.. daB man Cyanurchlorid mit einem Polyathylen- 
1a>ningemisch (Kp.6 90—720°) in saurem Mittel umsetzt u. die so erhaltene. in W. 1. 
erb. mit Dimethylsulfat in Ggw. von Alkalien peralkyliert. — Die Lsgg. der ais hell-
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brauner Syrup anfallonden ąuartaren Ammoniunwerbb. dienen zum Nachbehanddn 
von subslanliten Fdrbungen auf Cdlulosefasem. dereń Wasser-. SchweiB- u. Siiure- 
kochechthoit erhcblieh yerbessert wird. (Schwz. P. 176024  vom 14/3. 1934, ausg. 
17/6. 1935. D. Prior. 24/3. 1933.) _ S ch jialz .

Comp. de Produits Chimiques et Electrometallurgiques A lais, Froges et 
Camargue, Seine, Frankreich, Muslem von Sami oder Pliisch, dessen Grundgewebe aus 
Seide und dessen Flor aus Cellulosefasem besleht, dad. gek., daB man auf dio Ruckseite 
des Samtes oder Plusches órtlich Druckpasten aufdruckt, die ein Perchlorat enthalten, 
trocknet, gegebenenfalls auf 100° oder dariiber erwiirmt u. die zerstorte Cellulosefaser, 
u. zwąr sowohl Acetatseide ais auch Kunstseido aus umgefallter Cellulose, dureh Biirsten 
entfernt. — Man yerwendet z. B. eine Druckpaste, die Glyeerin, arab. Gummi oder 
Gummitragant ais Vordickungsmittel u. 2,5°/0 Al-Perehlorat enthalt. (F. P. 790 493 
T o m  24/5. 1935, ausg. 21/11. 1935.) S c h m a lz .

Imperial Chemical Industries Ltd., England, Farbstoffe. Man erhitzt o-Chlor- 
oder o-Brombenzonitril oder o-Chlor- oder o-Brombenzamid mit CuCN, vorteilhaft in 
Pyridin. Eine Misehung von o-Chlorbenzonitril, CuCN u. Pyridin erhitzt man in ge- 
schlossenem GefaB 5 Stdn. auf 200°; zum Entfernen des Nitrils behandelt man das Prod. 
mit A. u. dann zum Entfernen des Cu mit NH3, dann mit HC1 u. verd. Alkali. Der 
erhaltene Farbstoff stimmt mit dem nach E. P. 322169 erhaltlichen iiberein. (F. P. 
789 508 vom 3/8. 1934, ausg. 30/10. 1935.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky 
und Rudolf Robi, Ludwigshafen a. Rh.), Herstdlung von Farbstoffen und Zwischen- 
produkten. Lincares Phthaloylfluoren oder seine Substitutionsprodd. setzt man mit 
Aldehyden oder Ketonen oder diese unter den Reaktionsbedingungen bildenden 
Verbb. um. Phthaloylfluoren, F. 257—259° (I) erhitzt man mit Benzaldehyd oder 
Benzalchlorid, Pyridin u. geringen Mengen Piperidin zum Sieden, bis I nicht mehr 
nachweisbar ist, saugt nach dem Erkalten ab, wascht mit CH3OH u. trocknet, die Verb. 
bildet grunstichiggelbe Nadeln aus Monochlorbenzol, F. 240—241°, u. gibt eine violctte 
Kiipe. Mit Benzophenon gibt I eino Verb., orange Nadeln aus o-Dichlorbenzol, F. 260 
bis 262°. I gibt mit Anthrachinon-2-aldehyd einen Farbstoff, grunstichiggelbes Krystall- 
pulver, der Baumwolle aus der Kiipe griinstichiggelb farbt. Aus I u. 1-Chlor- oder
l-Bromanthrachinon-2-aldehyd erhalt man rotstichiggelbe Verbb. Aus I u. 1-Amino- 
anthrachinon-2-aldehyd entsteht ein Farbstoff, roto Krystalle aus Trichlorbenzol, der 
Baumwolle aus der Kiipe blaurot farbt. Aus I u. Glyoxalsulfat entsteht ein Baumwolle 
scharlachrot fiirbender Farbstoff. Mit Terephthalalddiyd entsteht ein schwach orange 
farbender Farbstoff. (D. R. P. 621474 KI. 22b vom 4/3. 1934, ausg. 7/11. 
1935.) F ran z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz, 
Mannheim, Gerd Kochendoerfer und Karl Kóberle, Ludwigshafen a. R.), Ber- 
stdlung yon Farbstoffen und Zwischenprodukten. In Azabenzanthrone fiihrt man Sub
stituenten ein. — Zu einer Suspension von S-Azabenzanthron (I) (darstellbar nach 
Beispiel 1 des D. R. P. 600 326), Fe u. Jod in Nitrobenzol laBt man bei 70—-75° Br 
zuflieBen u. erwiirmt so lange auf 70—75°, bis eine Abnahme des Geh. an freiem Br 
nicht mehr festzustellen ist; nach dem Erkalten saugt man das gelbe krystallin. Mono- 
brom-8-azabenzanthron (II), Krystalle aus Eg. F. 214—215°, ab. In ahnlicher W eisc 
erhalt man Dibrom-8-azabenzanthron (III), filzigo gelbe Nadeln, F. iiber 300°, Di- 
Trichlor-S-azabenzanthron, Chlorbrom-S-azabenzanthrone. Aus I u. H N 03 in J«itro- 
benzol erhalt man Mononitro-S-azabenzanthron, orangegelbe Nadeln aus D ichlorbenzol,
F. 285—286°; dureh Red. mit wrss. Schwefelnatriumlsg. erhalt man ein scharlachrotes 
Amino-8-azabenmnthron, seine Diazoverb. liefert beim Erhitzen mit W. auf 80 Jy 
ein Oxy-8-azabenzanthrcm-, mit p-Toluolsulfosauremethylester erhalt man hicraus m 
Nitrobenzol Mełhoxy-S-azabenzanlhron, gelbliche Blattchen aus Eg. In analogê  
erhalt man aus 5-Azabenzanthron (darstellbar nach Beispiel 3 des D. R. P- 60U u- 
die entspreehenden Nitro-, Amino- u. Oxyverbb. — I gibt mit 23°/0ig- Oleuni cuî  
8-Azabenzanihronsulfonsdure, 11. in h . W., unl. in CH3OH, F. oberhalb 300°; die bUj 
laBt sich gegen OH oder Halogen austauschen oder zu SH reduzieren. — I lieiert 
mehrstd. Erhitzen mit Benzoylchlorid nach dem h . Filtrieren aus dem F iltra t ei 
braune M., dio sich nicht verkiipen la-Bt, sie bildet ein ziegelrotes Pulver. — II cl.. 
Erwarmen mit CuCN in Pyridin auf 150— 155° Monocyan-8-azabenzanthron, i^rys^ 
aus Dichlorbenzol, F. bei 305—307°, es liefert beim Behandeln mit HC1 oder .tu  ̂
eine Azabenzanthroncarbonsdure. II liefert beim Erhitzen mit Schwefelnatnum u-
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in Butylalkohol eine Verb., gelbes Pulver, die mit H20 2 wahrscheinlieh das alkaliunl. 
gelbe Disulfid gibt. Mit Se erhalt man in analoger Weise eine Se-haltigo Verb. Aus 
Bz.l-Halogen-8-azabenzanthron u. Thioglykolsaure entsteht ein schwefelhaltiges Sub- 
stitutionsprod.; mit Na-Methylat entsteht Bz.l-Methoxy-8-azdbenzantliron u. mit Phenol 
in Ggw. von K2C03 ein Phenoxyderiv. II erhitzt man mit Naphthalin, K2C03, CuC03 
u. 1-Aminoanthrachinon, bis eine Probe prakt. bromfrei ist, lafit darauf etwas abkuhlen, 
verd. evtl. mit Toluol oder Chlorbenzol, filtriert h., entfemt aus dem Rtickstand die 
anorgan. Begleitstoffe durch Auskoehen mit W. oder verd. Sauren u. trocknet. Das 
erhaltene Bz.l-a.-Anthrachinonylamino-8-azabenzanthron, filzige Nadeln, farbt Baum
wolle aus brauner Kiipe schwaeh yiolettrot. Aus 1 Mol II u. 1/2 Mol 1,5-Diaminoanthra- 
chinon entsteht eine Verb., violettbraune Krystalle, lost sich 111 H2SO., griin. Aus II 
u. l-Amino-4-benzoylaminoanthraćhinon entsteht eine krystallin. yiolette Verb., mit 
l-Amino-5-benzoylaminoanthrachinon eine krystallin. braune Verb., mit 1,5-Diamino- 
anthrachinon eine dunkelyiolette krystallin. Vcrb. An Stelle des 1-Aminoanthrachinons 
kann man auch seine Substitutionsprodd., wie l-Amino-4-methoxy- oder 1-Amino- 
5-methoxyantkrachinon, oder 1 -Amino-2-methylunthrachinon, 1 -Amino-7-benzoylamino- 
anthrachinon, fi-Aminoanthrachinon oder seine Deriyy., Aminoanthrachinonacńdonc, 
■imidazole, -thiazole, Aminoanthrapyrimidine, -pyridone, -pyrimidone, Aminobenzanthronc 
usw. ve.rwenden. — Aus II u. NH3 unter Druck eine Aminoterb. III gibt mit 2 Mol 
1-Aminoanthrachinon eine dunkelviolette Verb. — Eino Mischung von II, Pyrazol- 
anthron, K2C03 u. Nitrobenzol liefert beim Erhitzen bis zum Verscliwinden der Aus- 
gangsstoffe eino Verb., gelbe Krystalle. III gibt mit 1 Mol Pyrazolanthron eine stroh- 
gelbe, krystallin., Br-haltiges Verb. — III erhitzt man mit Pyrazolanthron, K2C03 
u. Nitrobenzol zum Siedon, kuhlt etwas ab u. gibt 1-Aminoanthrachinon, Na2C03 u. 
Cu-Acetat zu, nach Beendigung der Umsetzung erhalt man ein braunes krystallin. 
Pulyer. (D. R. P. 622 464 KI. 22 b vom 27/10. 1932, ausg. 28/11. 1935. A. P. 
2013 659 To m 20/3. 1933, ausg. 10/9. 1935. D. Prior. 26/10. 1932.) FraN Z .

E. I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, ubert. von: Joseph  
Deinet, Milwaukee, Wis., V. St. A., Anihra-chinonfarbsloffe. 2-Methylanthrachinon 
oder 2-Methylbenzanthrone erhitzt man mit Schwefelmonobromid auf 230°, es entstehen 
orangefarbeno Kiipenfarbstoffe, beim Erhitzen auf 160—210° entstehen gelbe Earb- 
stoffe; sio kónnen durch Behandeln mit Hypoehloriten gereinigt werden. 2-Methyl
anthrachinon erhitzt man in Trichlorbenzol mit Schwefelmonobromid u. Jod 2 Stdn. 
auf 160° u. dann 2 Stdn. auf 205— 210°, nach dem Kiihlen auf 100° filtriert man u. 
reinigt mit NaClO, der Earbstoff enthalt 8,2°/0 S u. 10,6% Br, er farbt Baumwollo 
griinstichiggelb. Ais Verdunnungsmittel kann man auch Phthalsaureanhydrid ver- 
wenden. Der Earbstoff aus 2-Methyl-3-cldoranthrachinon farbt Baumwolle braunlieh- 
gelb, der aus l-Amino-2-methylanthrachinon braun, der aus 2-Methyl-G- oder -7-chlor- 
anthrachinon rótlichgelb. Beim Erhitzen von 2-Methylanthrachinon mit Schwefel u. 
Schwefelmonobromid auf 255— 260° in l 1/2— 2 Stdn. erhalt man ein Prod., das nach 
dem Erhitzen mit Na2S-Lsg., Waschen, Trocknen, Lósen in 100%ig. H2S 0 4, Fallen 
mit W., Waschen u. Reinigen mit NaClO einen Farbstoff liefert, der Baumwolle lebliaft 
orange farbt. Der Farbstoff aus 2-Methylbenzanthron farbt Baumwolle grimstichigblau. 
(A.P. 2019 846 vom 25/1. 1935, ausg. 5/11. 1935.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfmder: Berthold Bienert, 
Leverkusen-I. G.-Werk), Herstdlung von Wollfarbstoffen der Anthrachinonreihe der 

nebensteh. Formel, worin R lNH2 den Rest eines aliphat. 
oder hydroaromat. Amins u. R2iS!H2 des Rest eines aliphat., 

-CHj-SOjII hydroaromat. oder aromat. Amins bedeuten, dad. gek., 
daB man l-Halogen-2-co-halogenmethylanthrachinone mit 
Sulfit behandelt, die entstehenden 1-Halogenanthrachinonyl-
2-methansulfonsauren mit NH3 oder aliphat. oder hydro- 

aromat. Aminen umsetzt, nochmals halogeniert u. mit N-haltigen Basen kondensiert. 
Die erhaltenen Farbstoffe farben Wolle sehr gleichmaBig rotstichig- bis griinstichigblau. 
In eine Lsg. yon l-Chlor-2-melhylanthrachinon in Trichlorbenzol leitet man unter Be- 
uchten mit der Hg-Lampe bei 140° so lange Cl ein, bis die Gewichtszunahme der Bldg. 
des l-Chlor-2-co-chlormethylanthrachinons (I) entspricht, man saugt ab u. deckt mit 
i-g' I, schwachgelbe Krystalle, F. 165—167°, lóst man in H2SO„ gietit in W., wascht 
neutral, Yerrtilirt mit W., yersetzt mit Bisulfit, neutralisiert mit NaOH u. kocht, hóch- 
stens 3—4 Stdn., bis nichts mehr in Ldg. geht, salzt h. aus, saugt nach dem Erkalten 
ab u. wascht mit NaCl-Lsg.; das gebildete Na-Salz der l-Chloranthrachinonyl-2-
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methansulfonsaure bildet schwach gelbe, lange Nadeln; cs liefert beim Erhitzen 
mit NH3 in Ggw. yon CuCl„ auf 120° im Drehautoklaven das JVa-Salz der 1-Amino- 
anthrachinonyl-2-methansulfonsdure, krystallin. braunrotes Pulyer; beim Bromieren in 
W. mit 10°/oig. Bromsalzsaure erhalt man nach dem Aussalzen das Na-Salz der 1-Amino-
4-bromanthrachinonyl-2-methansulfonsaure (II), sternfórmig angeordnete orangerote
Nadeln. Durch Erhitzen mit Anilin in Ggw. yon CuS04 u. Aussalzen des Filtrats mit 
KOI entsteht das K-Salz der l-Am.ino-4-anilidoanthrachinon yl-2-mełhansulfonsaure, 
feine, blaue Nadeln, das Wolle aus saurem Bade klar blau farbt. Beim Erhitzen yon II 
mit p-Aminoacetanilid, NaHC03 u. CuS04 u. W. erhalt man nach dem Filtrieren u. Aus
salzen mit KC1 das K-Salz der l-Amino-4,4'-acetylaminoanilidoanthrachinonyl-2-mclhan- 
sulfonsdure, das Wolle klar griinstichigblau farbt. Das aus II u. Hezahydroanilin er- 
haltene K-Salz der l-Amino-4-hexahydroanilidoantlirachinonyl-2-meihansvljonsaiirc. farbt 
Wolle rotstichigblau. (D. R. P. 622311 KI. 22b vom 10/6.1934, ausg. 25/11.
1935.) F ranz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Koberle und 
Christian Steigerwald, Ludwigshafen a. Rh.), Herstdlung von Kupenfarbstoffen. 
Nitrodibenzanthrone mit einem N-Geh. yon mehr ais 4°/0 behandelt man mit S oder
5-abgebenden Mitteln bei erhohter Temp. Man kann in An- oder Abwesenheit yon
Lósungs- oder Verdunnungsmitteln u. eventuell unter Druck arbeiten. Man kann 
dem Rk.-Gemisch Metalle oder Metallyerbb. zusetzen, um den Farbton zu beeinflussen. 
Die Farbstoffe liefern Farbungen u. Drucke von herrorragender Sodakoehechtheit 
u. guter Chlorechtheit, sie konnen auch ais Leukoester yerwendet werden. — Eine 
Mischung von Dinilrodibenzanthron (N-Geh. 5,13°/0), Naphthalin u. S erhitzt man
8 Stdn. unter RiickfluB zum Sieden, saugt h. ab, wfischt mit h. Trichlorbenzol aus, 
kocht hiermit aus, saugt ab u. wascht mit A. aus, das Prod. farbt Baumwolle aus der 
Kiipe blaustichigschwarz. Der Farbstoff aus Nitrodibenzanthron mit 4,55% N farbt 
blaustichiger schwarz, der aus dem Nitrodibenzanthron mit 6,25% N griinstichiger 
schwarz. Beim Erhitzen von Nitrodibenzanthron mit 5,08% N, Trichlorbenzol, S 
u. CuO entsteht ein neutral schwarz farbender Farbstoff. (D. R. P. 622173 KI. 22b 
vom 15/11. 1933, ausg. 21/11. 1935.) F raNZ.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Nitrodibenzanthrone. Chinonc 
der Dibenzanthronreihe behandelt man mit nitrierenden Mitteln u. reduziert die er
haltenen Verbb. gegebenenfalls. — Dibenzanthron-Bz.2,Bz.2'-chinon (I) (darstellbar 
nach Bcispiel 1 des D. R. P. 411 013) tragt man bei 50° in eine Mischung yon Eg. u. 
H N 03 98%ig. u. erwarmt auf 70—80° bis zum Verschwinden yon I, nach dem Er- 
kalten filtriert man. Die erhaltene Dinilroterb. (II), rotę Krystalle, lost sich in H2S04 
blauviolett, in Pyridin gelbrot, die durch Zusatz yon Hydrochinon griin wird. Mit 
Hydrosulfit erhalt man Diaminodioxydibenzanthron, das sich in der Kalte nur schwer 
yerkiipen laBt, in der Warme farbt es Baumwolle aus der Kiipe graublau. Das durch 
Red. von I mit NaHS03 darstellbare Bz.2,Bz.2'-Dioxydibenzanthron (HI) liefert mit 
90%ig. H N 03 das in braungelben Nadeln krystallisierende Chinon-, beim Enyiirmen 
der Mischung auf 50—60° bis zum Verschwinden des Ausgangsstoffes enteteht II; 
das gleiche Prod. erhalt man, wenn man von Dimethoxy-, Oxymethoxydibenzanthron 
oder dem Prod. aus Dioxydibenzanthron u. Trioxymethylen ausgeht. II erhalt man 
auch beim Erwarmen einer Mischung yon mit Nitrobenzol u. H N 03 98%ig. Aus 6,6 - 
Dichlor-Bz.2,Bz.2'-dioxydibenzanthron erhalt man die 6,6'-DicMordinitrovcrb. Diirch 
Nitrieren yon Bz.2-Monoxydibenzanthron mit 90%ig. HNOs entsteht II. — II erwarmt 
man unter Riihren mit NaOH u. Hydrosulfit 1—2 Stdn. auf 90—95°, laBt erkalten, 
saugt die griine krystallin. M. ab u. wascht mit k. W. Durch den mit W. angeruhrten 
Riickstand lcitet man bis zur yólligen Oxydation der Leukoverb. Luft, sauert mit wenig 
Essigsaure an, saugt ab u. wascht neutral. Das entstandene M onoaminodioxydihenz- 
anthron bildet mit alkal. Hydrosulfit bei gewohnlicher Temp. eine Kiipe, aus der Bauni- 
wolle blaustichiggriin gefarbt wird. Durch Behandeln mit p-Toluolsulfonsauremcthyl- 
ester erhalt man einen Baumwolle echt graublau farbenden Kupenfarbstoff. 
Kochen von fein yerteiltem II in W. mit Na2S 03 unter RuckfluB entsteht eine \ erb., 
griine Krystalle, lóst sich in Pyridin griin, 1. in W., die Wolle aus saurem Bade ecn 
griin farbt; die Verb. enthalt 2 N u. eine geringe Menge Schwefel; durch Kondensation 
mit CH20  in H2S 0 4 erhalt man einen schwarzblau farbenden Kupenfarbstoff; d«rc 
Methylieren entsteht ein grau farbender Kupenfarbstoff. H erhitzt man in fein ■ 
teiltem Zustande mit 10%ig. NaOH, bis die Verb. griin geworden ist; durch Methyliere 
erhalt man hieraus einen Kupenfarbstoff. Beim Riihren von II m it Dimethyiani i
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bei gewóhnlicher Temp. erhalt man in einigen Stdn. eine Verb., griine Nadeln, die mit 
CH20  in H2S 04 einen schwarzblauen u. durch Methyliercn einen grauen Kiipenfarbstoff 
liefert. Erhitzt man II mit Dimethylanilin zum Siedcn, so entsteht unter Entweichen 
nitroser Gase eine Verb. mit einem N, griine Nadeln, die mit CH20  in H2S 04 einen 
rotstichigblau farbenden, durch Methylieren einen griinblauen Kiipenfarbstoff gibt. —  
Zu einer Lsg. von II in H2S 0 4 96°/0ig gibt man bei gewóhnlicher Temp. unter Ruhren 
Phenol u. gieCt nach einiger Zeit in W., es entsteht ein gruner Kiipenfarbstoff. Den 
gleichen Farbstoff erhalt man aus II durch Behandeln mit FeSO., in Ggw. von verd. 
H2S04 oder mit einer wss. Lsg. von Hydrazinhydrat. Eine Lsg. von II in H2S 04 96%ig 
u. wasserfreier Borsaure erwarmt man auf 80°, bis die Bldg. bronzeglanzender blauer 
Nadeln beendet ist. Dio entstandene Verb. enthalt 2 N, beim Methyliercn liefert sio 
einen grauen Kiipenfarbstoff. In eine Lsg. von II in Borsaure u. Monohydrat tragt 
man in 4 Stdn. bei 20° Cu-Pulver ein, filtriort u. verd. das Filtrat auf eine H2S 0 4 von 
85%, hierbei krystallisiert das Sulfat des Diaminodioxydibenzanthron$ aus. Zu einer 
Lsg. von II in H2S 04 gibt man bei 50° Cu-Pulver zu, bis kein Diaminodioxydibenz- 
anthron mehr nachweisbar ist; nach dem Filtricren gicBt man in W., man erhalt ein 
mit Dioxydibenzanłhron vermischtes Monoaminodioxydibenzanthron, das durch frak- 
tioniertes Fallon aus H2S 0 4 gereinigt werden kann. Das mit W. angeriihrte II versetzt 
man unter Ruhren mit einer Mischung von NaOH u. Na-Hydrosulfit, man erwarmt 
hierauf auf 40—50° bis zur Bldg. einer blaugriinen Kiipc, hierauf blast man Luft ein, 
sauert an, filtriert u. wiischt; man erhalt Diaminodiozydibenzanthron. (F. P. 789 451 
vom 2/5. 1935, ausg. 29/10. 1935. D. Prior. 4/5. 1934.) F ranz .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Anthrachinonazinfarbsloffe. 
N-Alkylanthrachinonazine behandelt man mit deshydrogenierenden Mitteln; wie 
Halogen oder halogenliefernde Verbb., Mn02, P b02, H N 03, Oleum usw. Die erhaltenen 
Farbstoffe bilden eine blaue Kiipe u. liifcrn sehr licht-, chlor- u. wetterechtc kriiftigo 
Farbungen. Das Prod. (I) aus l-Methylamino-2-bromanthrachinon u. l-Amino-2-brom- 
anthrachinon erhitzt man in Nitrobenzol unter Ruhren mit Jod u. Br auf 100—110°, 
bis eine Probe eine blaue Kiipe liefert. Nach dem Erkalten filtriert man, der erhaltenc 
Farbstoff, rótlichblaue Nadeln, liefert sehr echte blaue Farbungen. Mit gróBeren 
Mengen Br erhalt man ein Dibromderiv., das griinstichiger blau farbt. Mit S 02C12 
erhalt man ein Cl- u. Br-haltiges Prod. Das Prod. aus l-Brom-2-amino-3-fluor- 
arUhrachinon u. l,3-Dibrom-2-methylaminoanthracliiii0n liefort ein F u. andere 
Halogene enthaltendes Prod. Das Prod. aiis 1 - Methylamino - 2 - bromantlirachinon 
u. l-Amino-2-bronianthrachinon lóst man in HC1S03 u. erwarmt nach Zusatz 
von Jod mit Br auf 60—65°, bis eino Probe eine blaue Kupę liefert; der ent
standene Farbstoff farbt blau. Erwarmt man das Prod. mit S 0 2C12 u. Jod in 
Nitrobenzol, so entsteht ein griinstichig blau farbender Farbstoff; erwarmt man das 
Prod. 6—10 Stdn. mit S 0 2C12 auf 40°, so entsteht ein N-Mełhyl-N-dihydroanthra- 
chinonazin mit 3— 4 Cl, das rótlicher blau farbt. Mit Br u. Jod in Nitrobenzol ent
steht ein Dibromderw., Nadeln, das sehr echte griinlichblaue Farbungen liefert. Ein 
Monobromderiv. farbt etwas rótlicher blau. Das durch Behandeln von 1,3-Dibrom- 
Z-iMthylaminoanthrachinon mit Na-Acetat u. Cu-Acetat in Nitrobenzol erhaltlicho 
Prod. gibt auf Zusatz von Jod u. S 0 2C12 bei 75—95° einen blau farbenden Farbstoff; 
durch Chlorieren erhalt man einen 2 Br u. 2 Cl enthaltenden Farbstoff. — Das aus 
l ’3-Dibrom-2-ałhylaminoanthrachinon, Na-Acetat u. Cu-Acetat in Nitrobenzol erhalt- 
liche Prod. gibt mit Br einen 2 Br enthaltenden Farbstoff. I gibt in H2S 0 4 mit Pyrolusit 
beim Erwarmen auf 80° einen Farbstoff, der Baumwolle aus der Kiipe kriiftig blau 
ftrbt. Mit Benzoylchlorid erhalt man aus I einen blau farbenden Kiipenfarbstoff, 
violettblaue Nadeln. — Das aus l-Methylamino-2-bromanthrachirwn durch Behandeln 
roit Na-Acetat u. CuO in Nitrobenzol erhaltliche Kondensationsprod. kocht man in 
Nitrobenzol mit Jod, der entstandene Farbstoff, blaue Krystalle, farbt Baumwolle 
blau. (F. p. 782 990 vom 14/12. 1934, ausg. 5/7. 1935. D. Priorr. 20., 23. u. 27/1.
1934.) _ F ranz .

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farbstoffmischungen. Sie 
bestehen aus Farbstoffen der Azabenzanthronreihe, die wenigstens einen Acridinring 
enthalten, u. anderen Farbstoffen; die Mischungen konnen erforderlichenfalls auf der 
Jaser erzeugt werden. Durch die Azabenzanthrone werden dio Eclitheitseigg. der 
ilischfarbungen verbessert. Besteht das Gemisch aus Kiipenfarbstoffen, so konnen 
die Farbstoffe gemeinsam yerkiipt oder die getrennt kergestellten Kiipen yermischt 
werden. Bei Yerwendung von Farbstoffen, die durch Reduktionsmittel zers. werden,
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farbt man erst mit dem Azabenzanthronfarbstoff u. dann mit 
dcm anderen Farbstoff. Die Farbstoffe konnen auch in Form 
ihrer bestandigen Leukoschwefelsaurcester benutzt werden. 
Der Geh. an Azabenzanthronfarbstoffen in den Mischungen 
soli wenigstens 10—20°/0 betragen. Eine Mischung von 5 Teilen 
8-Azabenzanthron-a-aminoanthrachinon (I) u. 10 Teilen des 
Farbstoffes (II) liefert aus der Kupę gefarbt auf Baumwolle 
schone grune licht- u. wetterechte Farbungen. Man farbt 
Baumwolle mit I u. iiberfarbt mit einem bas. Farbstoff, wie 
Auramin O, man erhalt sehr lichtechte Farbungen; man kann 
die gefiirbte Baumwolle auch mit Di-(acetoacetyl)-tolididtriinken 
u. mit diazotiertem o-Chloranilin entwickeln. Eine Mischung 
aus 5 Teilen I u. 7 Teilen Anthrachinondiphenylthiazol liefert 
auf Baumwolle aus der Kiipe ein sehr licht- u. wetterechtes 
Grim. Ahnlich yerfiihrt man mit anderen gelben Kupen- 
farbstoffen. Mit anderen Kupenfarbstoffen erhalt man andere 
Farbtóne. An Stelle von I kann man seine Diehlor- oder Di- 
brom- oder Alkylderiw. yerwenden; man kann auch die ent- 

sprechenden 5- oder Bz.3-Azabenzanthrone yerwenden. (F. P. 785 269 yom 26/1.
1935, ausg. 6/8. 1935. D. Prior. 27/1. 1934.) F r a n z .

XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
C. D. Holley, Beobachtungen iiber die Farbtoribestandiglceit. Zweijahrige Be- 

witterungsverss. mit Anstrichfarben, die yerschiedene WeiBpigmente u. Bindemittel 
enthielten u. durch Buntfarben auf elfenbein, creme u. strohgelb abgetont waren. 
Nach diesen Verss. wird die Farbtonbestandigkeit durch Mityerwcndung von Zink- 
oxyd, besonders von bleihaltigem ZnO verbessert. Auch Zusatz von Alkydharzbinde- 
mittel wirkt gunstig. (Paint, Oil chem. Rev. 97. Nr. 25. 9—10. 12/12. 1935.) S c h e if .

H. Rasąuin, Zci/gemupc Betrachtuiujen aus der Buntfarbensch.au. Ein Chromrot 
nnoh D. R. P. 574 379 (C. 1933. I. 4508) beruht auf dem Prinzip der Mischkrystall- 
bldg. von Bleichromat, Bleisulfat u. Bleimolybdat; es besitzt gro!3e Farbkraft, gute 
Deckfiihigkeit u. geringe Sedimentationstcndenz im Bindemittel. Das gleiche gilt 
fiir eine neue blaue Mineralfarbe, die ein Schmelzprod. darstellt, aber wenig ausgiebig 
ist u. kornige Struktur besitzt. Fiir Kunstharzlacke eignen sich besonders kiinstliche 
Eisenoxydfarben. (Farben-Ztg. 41. 55— 56. 18/1. 1936.) S c h e i f e l e .

A. M. Brussilowski, F. S. Ssigal und Je. Ja. Kabanowa, Zum Nachdunkebi
von Lithopon. Unters. des Nachdunkelns (nicht zu yerwechseln mit dem Vergilben) 
von Lithopon. Die Lichtempfindlichkeit yon Lithopon nimmt zu mit der Temp. im 
Mafie des Erreichens von etwa 900°, u. zwar unabhangig yon der Atmospbare, in der 
das Gliihen yorgenommen wairde (C02, S 0 2 usw.). Die weiteren Yerss. wurden deshalb 
mit einem 30—40 Min. bei 900° ausgegluhten Praparat yorgenommen; zunachst wurde 
der EinfluB eines Zusatzes yon yerschiedenen Salzlsgg. u. yon uberscliussigem ZnSO., oder 
BaS auf Lithopon untersucht. Fiir die Lichtempfindlichkeitsbest. wurde die spektro- 
photometr. Methode (das Spektrophotometer yon KoNIG-MARTENS) yerwendet. 
Das durch langsames ZusammengieBen yon ZnSO,r Lsg. u. BaS bei 40° dargestellte 
Prod. iinderte sich nicht nach 30 Min. Bestrahlung. Zusatz von Co-Nitrat (0,01°/o 
des Zn) oder Co u. Cl (Chlorwasser) ruft keine Lichtempfindliclikeit heryor (die Prodd. 
wurden sorgfaltig ausgewaschen). Bei Fallen von Lithopon in Ggn'. uberschiissigen 
BaS beobachtete man gewisse Anderungen der spektrophotometr. Kurven des nicht- 
bestrahlten Prod. Der EinfluB yon nicht durch Auswaschen entfernbaren B eim engungen  
(BaS, BaS +  HC1 usw.) war bei den spektrophotometr. Messungen sehr deutlich zu 
erkennen. Die Ggw. von ZnCl2, BaCl2, ZnS04, BaS u. anderen, im Lithopon zuriick- 
bleibenden Salzen fdrdert die Bldg. der l ich te m p fin d lich en  L ith op onm od ifik ation . 
Minimalo Mengen einiger Beimengungen (Aeeeptoren) geniigen, damit Lithopon licht- 
empfindlich wird. Die Verss. bestatigen die theoret. Angaben yon S k r a b a l  (Z. analyt. 
Chem. 45 [1906]. 584). (Lack- u. Farben-Ind. [russ.: Sa lakokrassotschnuju Indu- 
striju] 1935. Nr. 3. 11— 16.) S c h o n f e l d .

B. Scheiiele, Korrosionsschutz und Anstrich. (Farben-Ztg. 40. 1164—65. 16/11-
1935.) ' WlLBOBN.
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G. O. Taylor, Die Vorbereitung von Leichtmelallen fiir den Anslrich. (Paint Colour
Oil Vamish Ink Lacąuor Manuf. 6 . 19—21. Jan. 1936.) S c h e if e l e .

E. Kindscher, Unterwasseranstrich unter Yerwendung bituminóser Stoffe. I; II. 
(Farbę u. Laek 1935. 485—86. 497; Oel Kohle Erdoel Teer 11. 669—72. Berlin. —
C. 1935. II. 2435.) Co n s o l a t i .

C. Hornemann, Gibt es Farben, mit denen man schallddmpfende Anstriche ausfiihren
kann? Die sehalldampfende Wrkg. rauher Wandfliicłien wird unterstiitzt dureh Wasser- 
farbenanstriehe mit Zusatzen von Korkmehl, Sagespanen etc., die eine rauhe Oberflacho 
ergeben. (Farbę u. Laek 1935. 557. 19/11.) S c h e if e l e .

D. H . S. Forbes, Die Herstellung von Kunstlerfarben. Allgemeinc Angaben uber 
die Verwendung anorgan. u. organ. Pigmente u. dereji Verarbeitung zu Kunstlerfarben. 
(Paint Colour Oil Varnish Ink Lacąuer Manuf. 5. 352—54. Nov. 1935.) S c h l e if e l e .

M. D. Curwen, Naphthenattrockenstoffe. Vorzuge der Naphthenate ais Trocken- 
stoffe gegeniiber Resinaten u. Linoleaten: Hoher Geh. an wirksamem Metali, Stabilitat, 
guto Loslichkeit, Neutralitat, giinstige Einw. auf die Filmeigg., tiberlegenheit der 
Trockenenergie bei gleichem Metallgeh. im Film. (Oil Colour Trades J. 88. 1711—14. 
6/12. 1935.) W il b o r n .

Henry J. Wing, Entwicklung der Lacke. Histor. Entw. der Lacko bis zu den 
Nitrocellulose- u. Kunstharzeinbrennlacken. (Sci. Monthly 42. 77—80. Jan.
1936.) S c h e if e l e .

J. S. Gourlay, Historische Entwicklung der Eohstoffc fur Nitrocellulosdackc. III. 
(II. vgl. C. 1936. I. 1972.) Weichmacher u. Plastifizierungsmittel, sowie die Funktion 
von Weichmachern u. Harzen in Nitrocelluloselacken. (Synthet. appl. Finishes 6. 
215—17. Dez. 1935.) Sc h e if e l e .

Ewald Fonrobert, Holzol ais Rohstoff fiir Lacka und Kunstharze. (Vgl. C. 1936. 
I. 1325.) Angaben iiber Holzolstandol u. Holzol-Leinolstandóle, Alkylphenolbarzeu. 
Alkydharzc. (Farben-Chemiker 7. 5— 10; Verfkroniek 9. 7—11; Paint Colour Oil 
Yamish Ink Lacąuer Manuf. 6. 4—7. Jan. 1936.) S c h e if e l e .

W. W. Shebrowski und G. M. Ssokolow, Ober die Anwendung verschiedener 
Kolophoniumpraparate und anderer Harze in „fliiclUigen“ Harzlacken. Yerss. zur Be- 
reitung von Harzen dureh Behandeln von Kolophonium, Cumaronharz, Leinol, Acidol, 
Firnissen aus Riickstanden der Diyinylfabrikation („Kord") mit H N 03. Mit verd. 
HN03 aus Kolophonium hergestellte Harze sind nicht klebrig; die Fihne zeigen aber 
keine Haftfestigkeit. Haftfestigkeit kann erzeugt werden, wenn man dem behandelten 
Kolophonium u. „Kord“ Iditol oder Schellack (60%), Nitrocellulose (10%), Athyl- 
cellulose (20%) oder 10% Bienenwachs u. 50% Glyptalharz zusetzt. (Laek- u. Farben- 
Ind. [russ.: Sa lakokrassotschnuju Industriju] 1935. Nr. 3. 16— 20.) S c h o n f e l d .

—, Ein neuer Laek auf Kautschukbasis. Angaben iiber Anstriclie mit dem Kaut- 
sehukderiv. „Pliolite“. (Peintures-Pigments-Vemis 12. 245—47. Dez. 1935.) S c h e if .

P. H. Faucett, Der Aufbau von Laeken fiir Hiite und Gewebe. RezeptmaBige An
gaben. (Paint, Oil chem. Rev. 97. Nr. 19. 12—16. 1935.) S c h e if e l e .

—, Vorbereitungsarbeiten beim Lackieren und Polieren. Ais besonders wirksames 
Dichtungsmittel fiir Holzoberflachen wird Kauritlsg. bezeichnet. Bei grobporigen 
Hólzem muB man noch besondere Porenfiillmassen mitverwenden. (Holztechn. 15.
400—01. 20/12. 1935.) S c h e if e l e .

T. H. Durrans, Losungsmittel und Weichmacher. (J. Oil Colour Chemists’ Ass. 
18. 340—61. Okt, 1935. — C. 1 9 3 5 .1. 1306. 3990.) W. W o l f f .

_— , Der Schellack und seine Ersatzstoffe. (Rcv. gen. Matiercs piast. 11. 147—49. 
103ó.) S c h e if e l e .

G. Louveau, Die Guajakhólzarten und ihre Produkte. Botan. Angaben, Eigg. des 
Holzes, Gewinnung von Guajakharz u. Guajakholzol, Zus., Eigg. u. Verwendung des 
letztgenannten. (Rev. Marąues Parfum. Savonn. 13. 348—49. 374—75. Nov. 
!935.) 4  E l l m e r .

I. A. Arbusowa, Untersuchung der chemischen Zusammenselzung des Terpentins 
aus Fichtenharz. Das untersuchte Terpentin aus Fichtenharz (d11 =  0,8673, nu12’5 =  
1)4776, an =  — 16,50°) enthielt 30% 1-a-Pinen, 42% 1-,9-Pinen, 18% 1-Terpen (y?-Phel- 
Jandren?), 8,9% 1-Limonen, 1,1% hoher sd. Substanzen. (Chem. J. Ser. B. J . angew.
io,?1' frusa-: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prildadnoi Chimii] 8. 884—88. 
1935. Inst. f. piast. Massen, Leningrad.) Ma u r a c h .

Jen-Chuan Wee, Die Herstdlung ólloslicher Harze aus mehrwertigem Alkohol und 
nwirbasischer Saure. Ricinolsaures Na wird bei 180° mit 2,3-Dichlorpropanol um-
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gesetzt u. das erhaltene olige Rk.-Prod. bei 200—210° mit Plithalsaureanhydrid 
yereinigt. Nach 3 Stdn. wird eine piast, barzige M. erhalten, die in Olen in allen Ver- 
haltnissen 1. ist. — Andererseits wird Ricinusol mit Glycerin in Ggw. von NaOH bei 
250—260° umgesetzt u. anschlieBend mit Plithalsaureanhydrid vercstert. Dieses Harz 
erweist sich ais gceignet zur Lackherst. (J. Chin. chem. Soc. 3. 321—24. Nov. 1935. 
Chiao-Tung Univ.) W. W o l f f .

M. Jeanny, Die Herstdlung von Harnstoff-Formaldehydharzen in saurem Medium. 
Obersicht iiber das Verf. von K b a u s  (vgl. Oe. P. 142 893; C. 1936. I. 902). (Rev. gen. 
Matiferes piast. 11. 307— 11. Okt. 1935.) W . W o l f f .

Lester W. Tarr, Plastische Massen in der chemisclien Industrie. Piast. Massen 
auf Grundlage von Phenolformaldchydharzen finden in der chem. Industrie in Form von 
geschichteten Materialien, PreBmassen u. Hayegmaterial vielseitigc Anwendung. Sio 
sind iiberaus bestandig gegeniiber nichtoxydierenden Sauren, wahrend sie von Alkalien 
zerstórt werden. (Ind. Engng. Chem. 27. 1284—86. Nov. 1935. Newark, V. St. A., 
Hayeg Corpor.) W . W o l f f .

— , Neuerungen in der Herstdlung plastischer Massen. Patentiibersicht unter aus-
schlieBlicher Berucksichtigung der Massen auf Grundlage von Cellulosederiw. (Guinmi- 
Ztg. 50. 47—49. 10/1. 1936.) W . W o l f f .

Herbert Chase, Die Entuńcklung von Prepformen aus Bronze in den V .S t.A . 
Erorterung der Vorteile von BronzepreBformen, die von der G o bh am  Com pa ny , 
V. St. A., aus einer Be-Cu-Legicrung hergestellt werden. (Brit. Plastics moulded 
Products Trader 7. 290—92. Dez. 1935.) W. W o l f f .

A. M. Brussilowski und S. L. Schneerson, Die Anwendung von Photoelementen 
zur Bestimmung des Dispersionsgrades von Pigment en. Die Dispersitatsbest. erfolgt 
nach der von An d r e  JE W (vgl. C. 1930. II. 2410) zur Unters. von Bakteriensuspensionen 
u. kolloiden Lsgg. ausgearbeiteten Methode. (Lack- u. Farben-Ind. [russ.: Sa lako- 
krassotsehnuju Industriju] 1935. Nr. 3. 20—23.) Sc h ó n f e l d .

P. H. Faueett, Sćhndlprufmethoden fiir  Anstrichstoffe. Benutzung von Dreiecks- 
koordinaten, Viscositatsmessung, Ritzprobe usw. (Drugs Oils Paints 50 368—72. 
418—20. Okt. 1935.) S c h e if e l e ._

L. P. Mc Hatton, Prufung von Anslrichfarben fiir Stahlwerke auf Wasserbestdndig- 
keit. In Anlehnung an die elektr. Methode yon D i g b y  u . P a t t e r s o n  (C. 1934. II. 
3316) wird ein Glastrog mit einer gestrielienen Metallplatte verschlossen, durch zwei 
Offnungen eine Kohlenelektrode eingefiihrt u. durch zwei weitere Offnungen ein Luft- 
strom durch diese Zelle geleitet. Nach Einfiillen des Elektrolyten wird Spannung 
mittels Potentiometers, sowie Widerstand gemessen u. die Messung nach 24 Stdn. 
wiederholt. Derartige Messungen mit Anstrichen von Bleimennige, Bleimennige- 
Eisenrot, BleiweiB u. Kunstharz ergaben, daB nach 24 Stdn. die Spannung zu- u. der 
Widerstand abnimmt, ohne daB zwischen beiden Werten genaue Proportionalitat 
besteht. Da die Spannungswerte von dem benutzten Meflinstrument abhangen, wird 
besser der Abfall des Widerstands ais Kriterium fiir die Anstrichdurchlassigkeit benutzt 
Die zu priifenden Anstriche werden vorher auf das Vorhandensein von Fehlstellcn 
(Nadellocher, Luftblasen) gepriift. (J. Instn. Petrol. Technologists 21. 989—92. 
Dez. 1935.) S c h e i f e l e .

Herbert E. Eastlack, Prufung von Cdltdosdacken. (Vgl. C. 1935. II. 1266.) 
(Metal Clean. Finish. 7. 557—59. 605—08. 610. Dez. 1935.) S c h e if e l e .

— , Untersuchung und Bestimmung der Losungs- und Verdiinnungsmittel in Nitro- 
cdluloselacken und Nitrolackverdiinnem. (Rev. gen. Matieres piast. 11. 209 10. 
1935.) ____________  S c h e if e l e .

Jakob Malovrh, Agram, Jugoslawien, Herstdlung einer grauen Anstrichfarbe fur 
eiseme Gegenstande. Feingemahlenem Bausiterz (mit wenigstens 20% Si02 u. 20 /0 
A120 3) wird 10—20% ZnO oder T i02 sowie 1—2°/0 RuB zugesetzt u. alles gut mit- 
einander vermiseht. (Jugoslaw- P. 11929  vom 8/ 11 . 1934, ausg. 1/ 12. 1935.) Fuhst.

Julius Fischer, Nordhausen, Drucken mit schnell trocknenden dunnflussigen Farben. 
Die Farben werden in mehreren diinnen Sehichten auf die Druckform a u f g e t r a ^ c n ,  
wobei zwischen dem Auftragen der Schichten eine Antrockenzeit eingeschaltet "'jra, 
die durch, eine zwischen den Auftragstellen liegende Trockenvorr. beschleunigt wird. 
(D. R. P. 623 545 Kl. 15 k vom 14/1. 1934, ausg. 27/12. 1935.) K i t t l e k .

Otto Carl Strecker, Gerald Strecker und Otto Heinrich Strecker, 
stadt, Atze fiir Flachdruckformen, hauptsachlich bestehend aus Salzen der xi3i  i>
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eines Erdmetalls u. der H N 03 u. z war auf 1 Mol Erdmetallioncn nieht mehr ais 6 Mol 
N 03'-Ionen enthaltend, daneben auch Verbb. der HF oder H2SiFc. (E. P. 437127  
vom 10/B. 1934, ausg. 21/11. 1935. D. Prior. 31/5. 1933.) K it t l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von organischen 
Harzfarben. Pigmente werden in Harzsuspensionen bzw. Polymerisations- oder Konden- 
sationsprodd., die in W. unl. sind, z. B. solche von Acrylestern, eingefiihrt. Ais Pig
mente werden solche yerwendet, dic nicht die ublichcn Lacke sind, z. B. ein Diazo- 
farbstoff, der aus 153 Teilen l-Metliyl-3-nitro-4-amidobenzol mit 177 Teilen Acotessig- 
saureanilid erhalten ist. Die Farbstoffe konnen bei der Herst. der Emulsion zugesetzt 
werden. Die Prodd. dienen z. B. zum Farben von Nitrocdluloselacken. (F. P. 776 026 
vom 16/7. 1934, ausg. 15/1. 1935. D. Prior. 5/8. 1933.) N it z e .

Hercules Powder Co., iibert. von: Joseph N. Borglin, Wilmington, Del., 
V.. St. A., Helerocydische Harzsaureester, besonders von Abietinsdure, indem man die 
Saure mit Furfuryl-, Oxyfurfuryl-, Athylfurfwylalkohol, Thienylcarbinol (CJI^S 
CH„OH) usw., bzw. die Salze der Saure mit den Halogenwasserstoffsiiureestem der 
Alkohole, durch Erhitzen auf 50—300° in oder ohne Ggw. von sauren Katalysatoren 
(0,01—0,5% p-Toluolsulfo-, Salz-, Borsaure) u. KW-stoffen (Toluol, Xylol usw.) ver- 
estert. (A. P. 2 012 622 vom 11/6. 1932, ausg. 27/8. 1935.) D o n le .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Polyvinyl- 
acdalen in Losungsmm., die das Acetal losen u. die bei gewóhnlicher Temp. u. ge- 
wohnlichem Druck gasfórmig sind, wie Methyl-, Athylchlorid, Dimethylather, Athylon- 
oxyd u. insbesondere S 0 2, das infolge geringer Menge Feuchtigkeit gleichzeitig ais 
saurer Katalysator wirkt. Nach beendeter Kondensation wird das Lósungsm. durch 
Druckentspannung vergast, so daB das Acetal in feinverteilter Form' anfallt. Man kann 
die Kondensationsmischung auch in cin Fallbad, z. B. W., entspannen. Man kann 
auch yom Polyyinylester ausgehen u. Verseifung u. Acetalisierung in einem Rk.-Ge- 
misch vornehmen. Dic Umsetzung kann mit Aldehyden oder Ketonen, insbesondere 
hydroaromat. erfolgen. (F. P. 785 791 vom 18/2. 1935. ausg. 19/8. 1935. D. Prior. 
17/2.1934.) P a n k ó w .

E. I. Bu Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: W illiam  
S. Calcott, Penns Grove, N. .T., Albert S. Carter, Wilmington, und Frederick
B. Downing, Cameys Point, N. J., V. St. A., Hydrierung ion Acetylenpolymeren. 
Die aus Acetylen durch Polymerisieren mittels CuCl erhaltlichen Polymeren Mono- 
vinylacetyhn (I), Limnylacetylen (II) u. dereń weitere Polymerisationsprodd. werden 
in Ggw. yon Katalysatoren der 1. oder 8. Gruppe (Cu, Pt, Pd, Os, Ni, Co) in Dampf- 
phase, gegebcnenfalls mit Verdunnungsgasen (N2, W.-Dampf, A., C02) oder in fl. Phase 
in Ggw. von Losungsmm. bei 15— 150° u. unter Drucken bis 10 at mit H2 reduziert, 
bis die H-Aufnahme 2,2 bis hóchstens 10% vom Gewicht der Ausgangsstoffe betragt. 
Die Hydrierungsprodd. sind Gemische von gesatt. u. ungesatt. KW-stoffen. Aus I 
erhalt man Butadien oder Gemische von Butan, Butylen, Butadien, Atliylacetylen. 
Aus H erhalt man Hexan, Hexadim, Hexatrien, Athylmnylacetylen, Didthylacetylen. — 
Die Red.-Prodd. der hóheren Polymeren stellen trochnende Ole dar. Sie konnen in der 
Wannę (25— 250°) u. in Ggw. von Katalysatoren weiter polymerisiert werden. Dabei 
kann man sie mit nicht hydrierten Acetylenpolymeren oder mit Isopren, Dimethyl- 
butadien, chines. Holzol, Styrol, Furylathylen, Phthalsaureanhydrid oder mehr- 
wertigen Alkoholen kondensieren. Man erhalt so piast. Massen oder biegsame u. wider- 
standsfahigo Anstrich- oder t)berzugsmittel. (E. P. 389108 vom 30/5. 1931, ausg. 
6li- 1933. A. PP. 1903  501 vom 24/3. 1930, ausg. 11/4. 1933, 1920  242 vom 24/4. 
1931, ausg. 1/8. 1933, 1 959 343 vom 23/4. 1930, ausg. 22/5. 1934.) K in d e r m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Polymerisieren ungesattigter, 
organischer Stoffe, wie Butadien, Vinylchlorid, -ddoracetat, dereń Mischungen wie eine 
Mischung von Maleinsaurcanhydrid mit Styrol oder Vinylbutylather in Ggw. einer 
indifferenten, organ. Fl., die mit dem polymerisierenden Stoff oder Polymerisat nicht 
reagiert u. das Polymerisat nicht lóst, das Monomere entweder lóst oder nicht lóst, 
wie aliphat. KW-stoffe, Alkohole, Ather. AuBerdem erfolgt die Polymerisation in Ggw. 
eines emulgierend wirkenden Stoffes; ais solcher kann irgendein bekanntes Emul- 
gierungsmittel yerwendet werden, das in dem Verdiinnungsmittel 1. ist u. eine losende 
oder stark netzende Wrkg. auf den zu polymerisierenden Stoff hat, wie synthet. oder 
^aturharze, Cellulosederiw. oder andere liochmolekulare OH-Verbb,, wie oxalkylierte 
Lelhilose. Das Polymerisat fallt ais Emulsion oder in feinverteilter Form an u. kann 
zum Impragnieren, ais Firois, Lack, piast. M. oder fur Filme yerwendet werden. —
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100 (Teile) Bzn., 50 Vinylchloracetat u. 20 einer 5%ig. Lsg. von mastiziertem Kaut
schuk in Bzn. werden mit 0,5 Benzoylperoxyd am RuckfluBluihler unter Riihren zum 
Sieden erhitzt. Nach 1% Stdn. erhalt man eino latexartige M. (E. P . 434783 vom 
1/12. 1933, ausg. 10/10. 1935.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung unlóslicher Póły- 
merisate von Vinylverbindungen, wio Yinylcsler, -ather, Acrijhaureester, Malein-, Croton- 
saureester, Inden, die auBer der Vinylgruppe wenigstens ein C-Atom, das nicht einem 
aromat. Kem angehórt, besitzen, durch Polymerisation in Ggw. einer Verb. der Formel 
X- R- Y,  in der X  u. Y Reste, dio eino Vinylgruppe enthalten, bedeuten u. R einen 
KW-stoffrest der Bzl.-Reihe bedeutet. Solche Vcrbb. sind Diwnylbenzol u. seine Homo- 
logen, wio Methyldivinylbenzol, Vinylisopropenylbenzol u. seine Homologen, die in 
Mengen von etwa 0,05 bis etwa 5% verwendet werden. (F. P. 786 984 vom 9/3. 1935, 
ausg. 14/9. 1935. D. Prior. 15/3. 1934.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verwendung von hoćhpoly- 
merem Isóbutylen u. ahnlichen aliphat., polymerisierten Olefinen mit yerzweigtcr 
C-Kette zur Herst. von medizin. Pflaster, Isolierband, Gleiłschvlz fiir Reifen u. Treib- 
riemen, Klebmittel. 15 (Teile) polymeres Isóbutylen (durch Polymerisation unter 
—10° hergestellt), jo 15 Guttaperclia u. Schellack, sowie 5 S  werden zusammen- 
gesehmolzen u. dienen ais Leim. (E. PP. 434266 vom 9/7. 1934, ausg. 26/9. 1935.
D. Prior. 8/7.1933 u. 437 704 vom 9/7.1934, ausg. 28/11.1935. D. Prior. 8/7.
1933.) P a n k ó w .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und John W illiam  Croom Craw-
ford, Eaglescliffe, Pólymerisieren von Acrylsaurenitril oder seinen oc-alkylsubstituierten 
Homologen, Mischungen mit Weichmachem oder anderen Vinylverbb. Man behandelt 
dio monomeren Nitrile mit geringen Mengen eines Oxydationsmittels bei niedrigen 
Tempp., so daB eine nur schwache Oxydation erfolgt. Ais Osydationsmittel eignen 
sich insbesondere Sauerstoffsauren des Mn oder neutrale oder alkal. Lsgg. der Manganate 
oder Permanganate; zweckmaBig setzt man genugend Saure zu (HN03, H2S0.1( Essig-, 
Phosphorsiiure), um die Red.-Prodd. in Lsg. zu halten. Die Polymerisato sind nicht 
oder wenig gefarbt. Verwendung ais Cdluloidersatz zur Herst. von Sicherheitsglas 
oder ais Formmassen fiir Zigarettendosen, Schirmkriicken oder zum HeiBwalzen in 
Platten. — 150 Volumenteile Vio-n- KMn04 mit etwas H2SOlS angesauert, werden 
unter gutem Riihren u. Kiililen zu 50 Methacrylnitril gegeben. Das MnOj wird mit 
NaHS03-Lsg. gel., die wss. Schicht entfemt, das Nitril mit W. gewasehen, iiber wasser- 
freiem, 1 Gew.-% Gerbsaure enthaltendem Na2S 0 4 getrocknet, dest., das Destillat 
vom Kp. 89—91° bei 60—65° mit 0,5 Gew.-% Benzoyl- oder Succinylperosyd 1 Wochc 
polymerisiert. (E. P . 437271 vom 28/3.1934, ausg. 21/11. 1935. F. P. 787573 
vom 20/3. 1935, ausg. 25/9.1935. E. Prior. 28/3. 1934.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung hochmolehilarer, 
plastiscTier, organischer Polysulfidmassen. Die Kondensation von Alkali-, Erdalkali- 
oder Ammoniumpolysulfiden mit 2-Chlorathyl-2'-chlorathylather in wss. oder alkoh., 
wss. Medium erfolgt in Ggw. festor, oberflachenakt., unl. Stoffe, wie BaS04, Mg(OH)2 
oder Al-Silicat; msbesondere in Ggw. der frisch gefallten Stoffe. Gleichzeitig kónnen 
Emulgiermittel zugesetzt werden. Man erhalt Suspensionen oder Dispersionen. Dic 
Kondensationsprodd. kónnen mit RuB, ZnO, S, Beschleunigem u. Kautschuk ver- 
arbeitet u. gehartet bzw. Tulkanisiert werden. Sie dienen ais Isoliermaterial fiir ól- 
bestandige Leitungen u. Sćhlauche. Man kann sie auch ais Uberzug auf Kautschuk 
verwenden. (F. P. 788 645 vom 11/4. 1935, ausg. 14/10. 1935. D. Priorr. 18. u. 19/4.
1934. E. P. 438 965 vom 24/5. 1934, ausg. 27/12. 1935.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung plastischer,
organischer Polysulfidmassen. Man laBt Alkali-, Erdalkali- oder A m m o n iu m s u lf id e ,  
insbesondere -polysulfide auf aromat. Verbb., die in d e r  aliphat. Seitenkette mindestens 
2 Halogene enthalten, in Ggw. von VerdiinnungsmitteLn, wie A. oder W., aufeinander 
einwirken. Solche aromat. Verbb. sind Benzylidenchlorid, Benzotrichlorid, Dichlor- 
methylnaplithalin, o- oder p-DicMormethylbenzol, Dichlormethylmesitylen, p,p'-Dichlor- 
methyldiphenyl oder dereń am Kem substituierte Alkyl-, Aralkyl-, Nitro- o d e r  Halogen- 
deriw . Die Umsetzung kann in wss. Emulsion, z. B. in Ggw. f e s t e r  D is p e r s io n s m it te l  
mit groBer Oberflache, wie frisch gefalltem BaS04, Mg(OH)2, Al-Silicat, e rfo lg e n . 
Man erhalt p i a s t ,  bis kautsehukartige Massen, die keinen unangenehmen Geruoh be
sitzen. Sie dienen allein oder z. B. mit Ghlcrkautschuk ais Lacke, ferner zur Herst. 
yon Akkumulatoren; sie kónnen allein oder zusammen mit Kautschuk, synthet. Kaut-
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schuk oder dem Mischpolymerisat aus Butadien u. AcrylsaurcchJorid vulkanisiert 
werden u. sind gegen Ole u. Bzn. fest. Die unyulkanisierte M. ist in aromat. KW- 
stoffen 1. (F. P. 785 861 vom 20/2. 1935, ausg. 21/8. 1935. D. Prior. 21/2.
1934.) P a n k ó w .

Joseph Cecil Patrick, Trenton, N. J., V. St. A., Herslellung hochmolekularer, 
plastischer Polysulfidmassm. Man laCt ein alkal. Polysulfid (Alkali-, Erdalkali-, NH4-, 
Triathanolaminpolysulfid) auf einen Halogenather, wie Di-p-chlorathylather, Diclilor- 
methyldther, symm. Chlorathozychlorathyldther, zweekmaBig in wss. oder alkoh.-wss. Lsg. 
u. in Ggw. eines Dispergierungsmittels, wie frisch gefalltes Mg(OH)2, einwirken. Ver- 
wendung der Stoffe zum Impragnieren von Gewebe, Asbest, fiir Uberziige, Dichtungen, 
in der Elektronindustrie. (F. P. 789 743 vom 5/6.1934, ausg. 5/11.1935. E. P. 
439 355 vom 31/5.1934, ausg. 2/1.1936.) P a n k ó w .

Aug. Nowack Akt.-Ges. und Richard Hessen, Bautzen, Herslellung von Form- 
korpem aus Kv.nstha.rz. Man yermischt oder yerschmilzt, z. B. im Verlialtnis 2 : 1, 
ein liiirtbares oder nicht hiirtbares Anilin-CH20-Harz mit einem Resol aus m-Kresol 
oder l,3,5-Xylenol oder aus an diesen Stoffen reielien Materialien u. CH20 , gegebenen- 
falls unter Zusatz yon Fuli-, Farbstoffen usw., insbesonderc diamagnet. Fiillstoffen 
u. preflt die M. h. Man erhalt Gegenstiinde, die elektr. u. auch mechan. hochwertig 
sind. (E. P. 425 871 vom 17/8. 1934, ausg. 18/4. 1935.) S a r r e .

August Nowack A.-G., und Dr. Richard Hessen, Bautzen, Herslellung von 
Kunstharzformkdrpem. Man yermischt Besol u. Besit in móglichst feingepulvertem 
Zustand, z. B. im Verhaltnis 20 : 80 oder 30 : 70, gegebenenfalls unter Zusatz von 
Fiillstoffen u. yerpreBt das Gemisch h. in iiblicher Weise. Die zu verwendenden Harze 
sollen móglichst frei von fliichtigen Bestandteilen sein. Die nicht gefiillten Mischungen 
ergeben durchscheinende PreBkórper. (E. P. 439 378 vom 17/8. 1934, ausg. 2/1.
1936.) S a r r e .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, Mattieren von Polystyroloberfldchen durch 
kurzes Behandeln mit Aceton oder einem anderen Losungsm. Anbringung yon Zeichen. 
Ver\vendung ais Faden oder Bander fiir Isoliermaterial. (F. P. 788 345 yom 5/4. 1935, 
ausg. 8/10. 1935. D. Prior. 6/4. 1934.) P a n k ó w .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Erzeugung von mehr- 
farbigen Effekten auf Prepkórpem. Man legt auf den VorpreBling eine mit hartbarem 
Hamstoff-CHjO-Harz (I) yersehene Zierfolie, z. B. aus Papier, Gewebe, Holz, Metali 
usw. u. profit endgiiltig. Z. B. trankt man farbig bedruckten Baumwollstoff mit 
50°/oig. wss. Hamstoff-CH20-Harzlsg., trocknct bei 60—70° etwa */* Stde., legt den 
Stoff auf einen VorpreBling aus I u. preBt nochmals 3—4 Min. bei 140°. (Schwz. P. 
177 990 yom 28/4. 1934, ausg. 2/9. 1935.) S a r r e .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Herstdlung von gefdrbten 
Kunststoffen. Man yerleibt Massen oder Lsgg. aus Cellulosederiw., naturlicben u. 
kiinstlichen Harzen, Caseinen usw. in Lacldosungsmm. schwer- bis unl. komplexc 
Metallyerbb. von Arylmethanfarbstoffen ein, z. B. die komplexen Cr-, Cu-, Fe-, Co-, 
Ni-, A1-, Mn-, Zn-, V-, Ti- oder 2 bis mehrere Metalle enthaltenden Verbb. yon Aryl
methanfarbstoffen, die eine, 2 oder mehrere lackbildende Gruppen, d. h. in o-Stellung 
zu einer Carboxylgruppe befindliche Hydroxylgruppen enthalten konnen, wie Farb
stoffe, die durch Oxydation der Kondensationsprodd. aus 1 Mol eines aromat. Aldehyds 
mit 2 Mol einer aromat. o-Oxycarbonsaure erhalten werden. (Schwz. P- 178 232 yom 
13/8. 1934, ausg. 16/9. 1935.) S a r r e .

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
Paul Bary, Neue Ergebnisse bezuglich der Konstitution des Kautschuks. Zusammen

fassende Betrachtung der neuesten Arbeiten uber Sol(a)- u. Gel(/J)-Kautschuk, dereń 
®gg. u. Zus. (Rev. gen. Caoutchouc 12. Nr. 115. 20— 23. Okt. 1935.) R i e b l .

Georges L. Clark, Fortschritte der rontgenographischen Untersuchung von Kaut
schuk. Die Ergebnisse der mittels einer neu ausgearbeiteten Technik ausgefiihrten 
róntgenograph. Unterss. yon Kautschuk zeigen charakterist. Strukturunterschiede 
zwischen Gel (atherunl.)- u. Sol- (atherlóslichen) Kautschuk, weisen auf eine bereits 
im ungedehnten Kautschuk yorhandene Art Strukturperiodizitat u. yerleihen der 
auch auf Grund yiscosimetr. Messungen erfolgten Annahmc eines sehr hohen Mol.- 

von Kautschuk (GroBenordnung 500 000) groBe Wahrscheinlichkeit. (Rubber 
Age [New York] 38. 79— 80. 2Stoy. 1935.) R i e b l .
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S. Khvostovskaya und B. Margaritov, Elastische Hysłerese und Zunahme der 
Zugfestigkeit bei niedrigen Temperaturen. Ident. mit der C. 1935. I. 1624 ref. Arbeit. 
(Rubber. Chem. Technol. 8. 522—27. Okt. 1935.) R i e b l .

W. H. Stevens, Die naturlichen Stabilisatoren von Latex. Die Unters. einer aus 
Brasilien stammenden Probe von Abiaranalatex (Lucuma lastiocarpa) ergab weitgehende 
Ahnliehkeit mit Latex von Hevea brasiliensis, jedoch einen groBen Unterschied hin- 
sichtlich Stabilitat der kolloidalen wss. Lsg. Koagulation mit Saure oder Alkali 
war unmóglich, wohl mit A. oder Aceton. Der Latex zeigte eine stark saure Rk. 
( P h  =  4,0) u. ralimte leicht auf, wobei sich ein klares Serum mit einem braunlichen 
Satz absonderte. Bei Schutteln erfolgte muhelos Redispersion ohne Aggregatbldg. 
Anscheinend tragen die naturlich anwesenden Stabilisatoren eiweiBahnlicher Art 
einen vom Hevealatox sehr yerschiedenen Charakter. Das Koagulat ergab einen bei 
70° erweichenden, thermoplast. Guttapercha. (India Rubber J. 90. Nr. 17 a. 36—37. 
31/10. 1935.) R i e b l .

Hukio Horie und Kikuo Morikawa, Anderungen des Wdrmezustandes bei der 
Vulkanisation von Kautschuk. I. Qualitative Versuche auf vergleichbarer Grundlage. 
100 Teilo Rohkautschuk bzw. harzfreier bzw. nach E n d o  (C. 1932. I- 3272) gereinigter 
Kautschuk wurden mit je 0, 5, 10, 15 u. 20 Teilen Schwefel gemengt u. in einem Thermo- 
staten bei 160° ±  0,2° yulkanisiert. Dor Temp.-Verlauf wurde mittels eines ins Innere 
der Probe gesteckten (Juecksilberthcrmometers beobachtet u. die auf diese Weise erhal
tenen Wiirmekurven mit den bei der analyt. Best. von freiem u. gebundenem S erhaltenen 
Ergebnissen verglichen. Kautschuk ohne S zeigte bei Erwarmung prakt. keinerlei endo- 
therme oder exotherme Rk. Die S-haltigen Proben zeigten ein exothermes Maximum in 
der Rcihenfolge: Rohkautschuk >  harzfreier Kautschuk >  gereinigter Kautschuk. Die 
zur Erreichung des Maximums erforderliche Zeit nahm ab in der Reihenfolge: ge
reinigter Kautschuk >  Rohkautschuk >  harzfreier Kautschuk, war bei 10% S-haltigen 
Mischungen am gróBten u. nahm dann mit steigendem S-Geh. ab. Die Anwesenheit 
von N-haltigen Stoffen im Kautschuk scheint bei weniger ais 5% gebundenem S einen 
hemmenden EinfluB auf den Vulkanisationsverlauf auszuiiben, ist aber zur Erreichung 
hóherer Prozentsatze an gebundenem S erforderlich. Das yulkanisationsbeschleunigende 
Agens scheint nicht in den Harzen, sondern in den N-haltigen Stoffen gesucht werden 
zu miissen. (Rubber Chem. Technol. 8 . 514—20. Okt. 1935.) R i e b l .

T. L. Gamer, Neuzeitliche Fortschritte im Weichmachen von Kautschuk. Erórterung 
der typ. Wrkg. u. Eigg. yon Fichtenteer, Fettsauren bzw. dereń Zinksalzen u. hóheren 
Alkoholen ais Kautschukweichmacher. Kurze Besprechung des therm. Plastizierens 
von Kautschuk nach dem U .\G AR-ScH IDRO W ITZ-Verf. u. eines kurzlicli patentierten 
Verf. zur Herst. von weichem Kautschuk direkt aus Latex. (India Rubber J. 90. 
N r. 17 a. 6— 8. 31/10. 1935.) R i e b l .

F. Jacobs, Erweichter Kautschuk (softened rubber). Beschreibung des von U NGAR 
u .  S c h i d r o w i t z  patentierten Verf. zur Herst. von weichem Kautschuk mittels Er
hitzung im Vakuuin (Abbildungen). Besprechung der yon yerschiedenen U n te r s u c h e m  
mit diesem weichen Kautschuk erzielten Ergebnisse u .  von dessen Eigg. (Rev. gen. 
Caoutchouc 12. Nr. 115. 24—29. Okt. 1935.) R i e b l .

George C. Clark, Fortschritte auf dem Óebiete des Chlorkautschuks. B e s c h re ib u n g  
der wichtigsten Chlorkautschuktypen, dereń Herst., Eigg. u. industriellen V e rw e n d b a r -  
keit, besonders i n  Farben u. Lacken, vom Standpunkt modemer U n te r s .- E r g e b m s s e .  
(Rubber Age [New York] 38. 139—41. Dez. 1935.) R i e b l .

P. Schidrowitz, Untersuchungen iiber modifizierten Kautschuk. V. Die teclino- 
logischen Eigenschaften von chloriertem Kautschuk aus Latex. (IV. ygl. B L O O M F I E L D  

u. F a r m e r , C. 1934. II. 3321.) Die techn. Verwendbarkeit der yon B L O O M F I E L D  

u. F a r m e r  (C. 1934. I. 2834) beschriebenen, bei Chlorierung von Latex erhaltenen 
Kautschukderiyy. wurde untersucht. Die Ergebnisse waren durcliweg ungiinstig.
V a. Die technologischen Eigenschaften von Kautschukoxydationsprodukten. Dieselbcn 
Unterss. wurden ausgefuhrt mit den von obengenannten Autoren (C. 1934. II. 33^1) 
beschriebenen Stoffen, erhalten bei Behandlung yon Latex mit wss. HsOo-CH^OOrL- 
(Jemischen. Es handelt sich um durch einen OxydationsprozeB entstandene, h y d r o x y h e r te  
u. acetylierte Kautschukderiyy. Auf Grund der teilweise sehr interessanten E rg e b n is s e  
erseheint eine techn. Verwendung móglich. (Rubber Chem. Technol. 8- 613 
Okt. 1935.) R i e b l .

H. p! Stevens und W. H. Stevens, Rubbone. Rubbone wird h e r g e s te l l t ,  indem 
man 20 Gewichtsteile Kautschuk (mastizierter Blanketcrepe) in 80 Teilen eines
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Lósungsm. (z. B. Terpentingeist) lóst, 0,5 Teile Kobaltlinoleat ais Katalysator liinzu- 
fiigt u. bei 80° Luft durcb die Lsg. jagt, bis beim Zentrifugieren sich eine klare Harzlsg. 
von einem sich rasch absetzenden Sediment trennt. Dureh Dest. im W.-Dampf oder 
Vakuum wird das Rubboneharz gewonnen. Die Zus. ist angeniihert (C5H8)20 . Es ist 
ein klarer, bernsteinfarbiger, klebriger, dicksirupartiger halbfester Korper, der an der 
Luft Oberflachenhartung zeigt u. bei hoherer Temp. (iiber 100°) nach einiger Zeit sich 
„setzt“, wobei er unl. wird. Dureh verschiedene Stoffe — am besten NH3, Harnstoff, 
Thioliamstoff u. Nonox S — wird diese „Warmesetzung" beschleunigt. Rubbone ist 
ein ungesatt. Korper u. kann S oder weiteren 0 2 addieren u. polymerisieren. Es ist 
auch moglich, Rubbone aus leicht anvulkanisiertem Kautschuk zu erzeugen. (Rubber 
Chem. Technol. 8 . 624—26. Okt. 1935.) R i e b l .

A. F. Hardman und H . E. Barbelienn, Bestimmung des freien Schwefds in Gummi. 
Es wird eine neue volumetr. Best.-Methode yorgeschlagen, die schnell u. zuverliissig 
den wahren freien S vom urspriinglich organ, gebundenen S unterscheiden laBt. Eine 
metali. Cu-Spirale, die aus einem 45 c m  langen u. 0,6 c m  breiten Streifen von Cu-Gaze 
zusammengedreht wird, adsorbiert in Beriihrung mit einer Lsg. yon S in Aceton 
(Acetonextrakt von Gummi) in kurzer Zeit quantitativ den gesamten S unter Bldg. 
eines Hautchens von S c h w a rz e m  CuS. Das Hautchen wird mit li. konz. HC1 behandelt, 
wobei es unter Entw. von H2S zerstórt wird. Der H2S wird nach Passieren einer Wasch- 
flasche in einer ammoniakal. CdCl2-Lsg. aufgefangen, worauf man aus einer Biiretto
0,04-n. Kaliumjodidjodatlsg. zuflieBen laBt, bis nach Zufiigung yon konz. HC1 eine 
gelbliche Farbung zuriickbleibt. Der OberschuB wird mit 0,04-n. Thiosulfatlsg. u. 
Starkeindicator zurucktitriert. — Die Einzelheiten der Best.-Methode werden aus- 
f iih r lic h  mitgeteilt u. dereń Brauchbarkeit u. Zuverlassigkeit an Hand yergleichender 
Vers.-Ergebnisse nachgewiesen. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 103—04. 
1935.) R i e b l .

Walter A lexander, Hamburg, Vulkanisiertc Kautsclmklósungm. Roh- oder 
vulkanisierter Kautschuk werden dureh Erhitzen auf 200—300° bis zu einer sirupartigen 
M. depolymerisiert, gel. u. in Lsg. bei etwa 140° mit S event. in Ggw. eines Beschleunigers 
vulkanisiert. Die Lsg. kann ais Fim is, zum Impragnieren yon Fasem, Gewebe, Papier 
dienen. Nach Ausfallen aus der Lsg. ist das Vulkanisat unl., es haftet gut an Metali u. 
kann mit fetten Olen oder Lacken u. Fimissen gemischt werden. Die S-Menge bei der 
Vulkanisation kann bis zur Hartkautschukqualitat gesteigert werden. Mit Chlor-S 
erhalt man Vulkanisate, die erst nach Zusatz yon Siccativen unl. weiden. (A. P. 
2 019 207 vom 10/1. 1934, ausg. 29/10. 1935. D. Prior. 6/2. 1933.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie A kt.-G es., Frankfurt a. M., Vulkanisieren von syn- 
thetischem Kautschuk. Butadien, seine Homologen, Deriw ., dereń Mischungen unter- 
einander oder mit anderen polymerisierbaren Substanzen wird in wss. Emulsion poly- 
meriaiert u. das Polymerisat mit 10— 50, insbesondere 20—30% wenig oder nicht- 
fliichtiger organ. Verbb. oder dereń Mischungen gemischt. Solche organ. Yerbb. sind 
Ole, Fette, tier., pflanzliclie oder minerał. Wachse, Ruckstande von ihrer Behandlung, 
Harze, Harzsauren, Bitumen, insbesondere Lein-, Holz-, Oliyen-, Palm-, Fischol, dereń 
Pettsiiuren, Stearinsaure, Paraffinoxydationsprodd., Lignitasphalt. Im ubrigen werden 
die iiblichen Fuli- u. Vulkanisiermittel zugesetzt. (F. P. 787 467 vom 16/3. 1935, 
ausg. 23/9.1935.) P a n k ó w .

Giacomo Galimberti und Giuseppe Peverelli, Mailand, Uberziehen von Geweben. 
Auch Leder kann entsprechend dem Verf. des Hauptpatents mit einer Emulsion aus
7 kg Latex, 9 kg Ol-Harz-Lack, einer ammoniakal. Caseinlsg. (1 kg Casein auf 10 Teile 
ą o i )  u. 0,5 kg 40%ig. HCHO, welche gegebenenfalls auch ais Grundierung fur 
Kitrocclluloselacke dient, iiberzogen werden; ygl. auch C. 1 9 3 3 .1. 3803 [F. P. 737 412]. 
(It. P. 314114 vom 10/5. 1932. Zus. zu It. P. 30G549.) S a l z m a n n .

Giacomo Galimberti und Giuseppe Peverelli, Mailand, Uberziehen von Geweben 
aller Art, Leder, Holz u. Metali. GemaB weiterer Ausbldg. des F. P. 737 412; C. 1933.
I. 3803 wird zunachst das Gemisch aus Kautschuk, Casein, HCHO u. Antioxydations- 
jnitteln aufgetragen u. getrocknct, dann wird das Gemisch von trocknenden Olen 
(mit oder ohne Natur- oder Kunstharz bzw. Siecatiy) gemeinsam mit S2C12 u. Bzl. 
aufgebracht u. yulkanisiert, wobei einmal das 01 den Kautschuk schutzt, zum andern 
selbst geschwefelt wird u. eine gut aussehende Deckschicht liefert. Fur die letzte 
Behandlungsstufe empfiehlt sich folgendes Mengenyerhaltnis: Olgemisch -f  Harz
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100 (Teile) (100), S 2C12 25 (27), Bzl. 800 (700). (It. P. 314116 vom 14/2. 1933. 
Zus. zu It. P. 306 549.) S a l z m a n n .

Dewey and Almy Chemical Co., North Cambridge, Mass., ubert. von: Stephen
B. Neiley, Winchester, Mass., V. St. A., Herslellung Jcautschulcierter Faserplatten. Zu 
einer Aufschliimmung langer Fasern gibt man im Hollander kurze Fasern, yerarbeitet 
auf der Papiermaschine zu Platten u. impragniert diese mit Kautschuklsg. oder einer 
vorzugsweise labilen Kaulschukmilch. (A. P. 1978  385 vom 29/4. 1933, ausg. 23/10.
1934.) P a n k ó w .

Albert-Perśz & Cie., Paris, Mischung aus Kautschuk und Cumaronharz. Man 
yerarbeitet yulkanisierten Kautschuk (I) u. Cumaronharz bei mindestens 140° mit- 
einander. I kann zum Teil durch unvulkanisierten Kautschuk oder Kolopkonium 
ersetzt werden. Fullstoffe wie Quarzmehl, BaS04, Ole, S konnen zugesetzt werden. 
Asphaltersatz zum Isolieren von Wanden, AusgieB-, Kitt-, Klebmasse. Auskleidung 
fiir TransportgefiiBe fiir starkę Salzsaure. (Schwz. P. 175 686 vom 1/2. 1934, ausg. 
16/5. 1935.) P a n k ó w .

Soc. Internationale Vereeniging voor de Rubber-en andere Cultures in 
Nederlandsch-Indie, Holland, Mischungen von Asphalt oder Bitumen mit fein ge- 
mahlenem, Kautschuk, geeignet ais Anstrich- u. Impriigniermittel usw. Fein gemahlener 
Kautschuk wird in einer nichtlosenden FI., z. B . Paraffinól, Sehweról, Leinol oder 
anderen suspendiert u. mit geschm. Asphalt gemischt. Beispiel: 11,25 (Teile) Kaut- 
schukpulver, 50 Goudronol u. 100 Asphalt. (F. P . 783 041 vom 20/12. 1934, ausg. 
6/7. 1935. Holi. Prior. 23/12. 1933.) B r a u n s .

N. V. Installatiebureau voor Steenindustrie en W egenbouw, Zeist (Erfinder: 
Frederik W illem  Hisschem oller, Utrecht), Fiillmittel fiir Fugen. Die Fugen zwischen 
Natur- oder Kunststeinen werden mit Sand gefiillt, der Sand wird mit Kautschuk- 
milch (I), z. B. durch AusgieBen, impragniert. Der I konnen 01, Bitumen, harzartige 
Stoffe u. a. zugesetzt werden. So besteht dio Mischung „Cohesiet“ aus 900 1 konser- 

yierter I, 7,4 (kg) GasruB, 1,2 NH4-01eat, 8,4 fein yerteiltem S, 1,85 Ultrabeschleuniger 
u. 861 W. Ais Alterungsschutz konnen 3,7 kg Pyrogallussaure zugesetzt werden. 
(Holi. P . 36 246 yom 30/6. 1932, ausg. 16/9. 1935.) P a n k ó w .

M etallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Behalter oder Kdhrenfiir Alkalien 
oder Saure7i bestehend aus einer Mischung von Kautschuk oder Kautschukmilch mit 
Zement, Gips, Asbest, Lederfasern, Yulkanisationsmitteln, die durch Einlagen aus 
Drahtnetzen u. dgl. yerstiirkt sind u. an den den Chemikalien ausgesetzten Teilen 
mit einer Weicli- oder Hartkautschukschicht ausgekleidet sind. (F. P. 786 459 vom 
1/3. 1935, ausg. 3/9. 1935. D. Prior. 3/3. 1934.) P a n k ó w .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, ubert. von: W alter George Gorham, 
Birmingham, und Geoffrey W illiam  Trobridge, Sutton Coldfield, England, Her- 
stellung mikroporoser Scheider fiir Batterien. Kautschukmilch wird in ein GefaB getan, 
in welches die Platten, zwischen denen die Scheider geformt werden, e in g e ta u c h t  
werden, so daB die Kautschukmilch zwischen den Platten aufstcigt. Vermeidung der 
Blasenbldg. Nachdem die Platten in der gewiinschten Lage fixiert sind, wird die 
Kautschukmilch koaguliert u. nach B e c k m a n n  yulkanisiert. (A. P. 2 001305 vom 
17/5. Ł1934, ausg. 14/5. 1935. E. Prior. 20/12. 1929.) PA N K Ó W .

XIII. Atherische Ole. Parfiimerie. Kosmetik.
Je. Schapiro, Geioinnung von Benzylacetat „Exlralt. Reiner B e n z y la lk o h o l  wird 

mit Acetanhydrid u. 3% eines Gemisches von 10 Teilen Acetanhydrid - f  1 Teil H.3PO4,
1,7, 24 Stdn. bei 35° gemischt, mit W. verd.i die Essigsaure abgegossen u. das Bk.-Prod. 
mit Na2C03-Lsg. neutralisiert. Hierauf isoliert man die Fraktion Kp.10 93—94°. (Ocl- u. 
Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 321—22. 1935.) SCH Ó N FELD .

. Y. Mayor, Die Vencendung der Nebenprodukte der Gampherfabrikation. Bei der 
Campherfabrikation aus Terpentinól werden ais Nebenprodd. die im T e r p e n t in o l  en - 
haltenen Sesgui- u. Polyterpene sowie ais Umwandlungsprodd. des Pinens e i n e  Anzan 
monocycl. Terpene (Limonen, Dipenten, '1'crpinolen, Terpinen) gewonnen; letztere 
konnen ais Grundlage fiir kiinstliche Agrumenole dienen (Vorschriften) oder in andere 
Riechstoffe (z. B. Terpirihydrat, Terpineol, Cymol) umgewandelt werden. ( P a r f u m e n  
mod. 29. 431__35. Okt. 1935.) E l ł j i e R-

Josef Augustin, Riechstoffe in der Technik. Angaben iiber V e r w e n d u n g  ath- 
Ole u. Riechstoffe zu techn. Zwecken, z. B. ais Losungsmm. fiir Cellulose, ais insektici
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Mittel, ais Metallschutzmittel, Isolierungsmaterial, zur Herst. kolloider Goldlsgg., fiir 
opt. Zwecke u. a. (Seifensieder-Ztg. 62. 891—92. 23/10. 1935.) E l l m e r .

Josef Augustin, Almecerin ais Grundlage. oder Verbesserungsmiltel von Hautcrems. 
Vorsehriften fiir die Anwendung. (Seifensieder-Ztg. 62. 702. 1935.) E l l m e r .

A. G. Arend, Maltcrem. Angaben uber Herst. u. Erzielung eines seidengliinzenden 
Aussehens des Crems. (Perfum, essent. Oil Rec. 26. 423—25. 20/11. 1935.) E llm er .

Siegfried L. Malowań, Pudercrems. Angaben fiir die Herst. (Seidensieder-Ztg.
62. 1053—54. 18/12. 1935.) E l l m e r .

— , Nagdpoliermittel. Herst.-Vorsohriften fiir Nagelpolierpulver, -wachse in Form 
von Blóeken, Pasten u. Pulvern u. -laeke (I). Die Rohmaterialien fiir I, Losungsmm., 
Yerdiinnungsmittel, Weichmacher, Harze u. Farbon, sowie dereń Eigg. werden be
schrieben. Ferner werden Vorschriften fiir Nagellackentferner mitgeteilt. (Seifen- 
Facbbl. 7. Nr. 12. 4—G. 20/12. 1935.) N eu .

H. Stanley Redgrove, Farben fiir Kosmetica. Verwendung von kiinstlichen
Farbstoffen. (Pharmac. J. 135 ([4] 81). 533. 16/11. 1935.) E llm er .

Bam ey J. Dryfuss, New York, und Eugene F. Aubry, Weehawken, N. J., 
V. St. A., Hautkrem aus Buttermilch, die auf J/4 eingedickt ist u. 4°/0 Milchsaure enthalt 
(55%), Lanolin 27%, Vaselinol 16,5%, Soda 0,3%, Na-Bcnzoat 1,2%. (A. P. 2 023 125 
vom 8/7. 1932, ausg. 3/12. 1935.) Al t pet er .

Eugóne Guyon, Frankreich, Mittel zur Festlegung von Haarwdlen, bestehend aus
11 Kolnischwasser, 8 EiweiB, Riechstoff. Anwendung durch Aufbiirsten. (F. P. 
790749 T o m  6/5. 1935, ausg. 26/11. 1935.) A l t p e t e r .

Albert Kunz, Neapel, Italien, Haltbarmachen von Wasserstoffsuperoxydlósungen. 
Den Lsgg. wird Antipyrin (etwa 0,5 g/Liter) zugesetzt. Diese Lsgg. eignen sich be
sonders zur Haarbleiche. (A. P. 2022860 vom 13/3.1935, ausg. 3/12. 1935.) H o l z a m e r .

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
J. S. Belawenzewa, Zur Frage des „sdiadlidien Stickstoffs“. Der Geh. der 

Zuckerruben an schadlichem N wird durch Diingung beeinfluBt. Emiedrigt wurde 
er durch P u. P +  K-Diingung. (Soviet Sugar [russ.: Ssowjetski Ssachar] 1934. 
Nr. 12. 23—29.) S c h o n f e l d .

S. Korolkow, Vcrarbeitung von gefrorenen Zuckerriiben in der Aleischen Zucker- 
fabrik. Die Verarbeitung gefrorener Zuckerruben bot keinerlei Schwierigkeiten; die 
Zuckerverluste waren nicht groBer ais sonst, die Melasseausbeute ebenso groB wie bei 
Verarbcitung nicht gefrorener Ruben. GroB waren die Zuckerverluste beim W.-Trans
port (1,16%). (Soviet Sugar [russ.: Ssowjetski Ssachar] 1934. Nr. 12.13—17.) S c h o n f .

A. I. W ostokow und I. P. Lepeschkin, Neues Verfahren bei der Diffusionsarbeit. 
Die Zuckerverlustc in den Ruckstanden der Diffusion der Rubenschnitzel konnten 
durch Zwischenschalten von Behaltern zwischen die einzelnen Diffuseure emiedrigt 
werden. (Sovict Sugar [russ.: Ssowjetski Ssachar] 1935. Nr. 5. 18—23.) Sc h o n fe ld .

H. Claassen, Einige Bemerkungen zur Diffusionsarbeit. Vf. wendet sich gegen 
eine Anderung in der bisherigen Fiihrung des Saftstromes in den DiffusionsgefaBen. 
Bei einer Fiihrung von unten nach oben legt sich auf die oben im GefaB angcbrachten 
Siebe eine mit Schnitzelstiicken u. Mus angereieherte Schnitzelschicht, wodurch sich 
die Siebe leichter verstopfen ais die unteren bei der gewohnlichen Diffusionsarbeit. 
Dazu kommt, daB beim Aufmaischen iiber die Hiilfte des Schnitzelinhaltes eines Dif- 
fuseurs wegen der niedrigen Tempp. nicht an der Diffusion teilnimmt u. erst beim 
Abdriicken alhnahlich iiber 55— 60° erwarmt u. damit diffusionsfahig wird. — Ein 
Zuckergeh. der ausgelaugten Schnitzel iiber 0,2—0,3% ist im allgemeinen ais unwirt- 
whaftlich anzusehen. Es ist falsch, wenn man annimmt, daB bei n. Riibenmaterial 
durch starkę Auslaugung die Menge u. Beschaffcnheit der in den Rohsaft iibergehendeii 
-'ichtzuckerstoffe erschwerend auf die Reinigung der Safte wirkt u. die Ausbeute 
ferschlechtert. (Dtsch. Zuckerind. 60. 751— 54. 1935.) T a e g e n e r .
. W. Paar, Uber Diffusionsverluste. Fiir die Verlustberechnung auf der Diffusion 
ist die Best. der Polarisation der ausgelaugten Schnitzel mit der AbpreBmethode vóllig 
55geeignet, da sie gerade bei zu hocli gehaltener Auslaugung falsche Resultate liefert. 
Wenn die Anwendung der h., wss. Digestion wegen Zeitmangels unterbleiben muB, 
solite fur die schnelle Ermittlung der Polarisation der ausgelaugten Schnitzel wenigstens

' k., wsg, Digestion unter Verwendung eines feingeschliffenen Breies vorgenommen
^ n i .  i .  “ 158
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werden, die dann bedeutend zuyerlassigere Zahlen ergibt. (Dtsch. Zuckerind. 60. 
809. 193B.) _ T a e g e n e r .

H. C. Prinsen Gerligs, Die Reinigung des Zuckerrohrsafłes. Der Rohsaft stellt 
eine yiscose, sehlammige Fl. dar, die neben den gel. Substanzen eine gewisse Menge 
Kolloide in ziemlicli grober Dispersion enthalt, auBerdem in Suspension Sand, Ton, 
Bagasse, Wachs u. Luft. — Durch die Reinigung wird die Ausflockung der Kolloide 
beabsichtigt, die beim Niedersinken die in der Schwebe befindlichen Teilchen einhiillen 
u. mit zu Boden reifien, wahrend die Luft frei wird. Diese Emulsionskolloide lassen 
sich zur Flockung bringen durch Anderung ihrer elektr. Ladung durch Zugabe von 
Kalk (unter Erwarmung des Saftes) bis zur Erreichung des isoelektr. Punktes. Diese 
Rk. kann durch Zugabe eines Sols eines Suspensionskolloides vervollstiindigt werden, 
das sich mit dem Emulsionskoll. mischt, dabei eine wechselseitige Ausflockung heryor- 
ruft u. aus dem Safte alles restlos entfemt. In der Praxis erreicht man dieses Ergebnis 
mit Hilfo der gewóhnlichen Scheidung mit Kalk u. anschlieBender Saturation mit C02, 
S 0 2 oder Phosphorsaure. (Buli. Ass. Cbimistes 5 2 .  825— 28. Dez. 1935.) T a e g e n e r .

P. Ssilin, Geschwindigkeit der Zuckerkrystallisation. Vom Durchmesser der Kry
stalle hangt die Krystallisationsgesehwindigkeit yon Ablaufen niederer Reinheits- 
ąuotienten nicht ab (Geschwindigkeit bezogen auf 1 qm Krystalloberflache). Auch 
yon der Menge der Krystalle in den Nachprodd. hangt in den Grenzen 20—71,4% 
vom Gewicht der Ablaufe die Krystallisationsgeschwindigkeit nicht ab, ebensowenig von 
der Riihrgeschwindigkeit. Zur Best. des Sattigungskoeff. wird eine kinet. Methode an- 
gegeben. (Soviet Sugar [russ.: Ssowjetski Ssachar] 1 9 3 4 .  Nr. 12. 30— 42.) ScHONF.

W . Ssokolow, Oewinnung von Xylose aus den Abgangen der Landwirtschaft. Be- 
richt uber die Xylosegewinnung aus Roggenstroh, Maisstengeln u. dgl. Prodd. Das 
zerkleinerte Rohmaterial wurde mit W. yerkocht u. hierauf mit yerd. Mineralsiiure 
im Autoklaven hydrolysiert. Das Hydrolysat wird neutralisiert, filtriert, das Filtrat 
auf D. 1,35— 1,40 eingedampft. Die auskrystallisierte Xylose wird abgeschleudert. 
Die Geschwindigkeit der Verzuckerung hangt ab von der Temp., Saurekonz. u. Dauer. 
Dio gróBten Ausbeuten an reduzierenden Zuekern wurden fur Roggenstroh mit 4,5 
bis 5% Saure (14,4% Ausbeute) u. fiir Maisstengel (22,3%) mit 3,5—4,5% Saure 
erzielt. Von Wichtigkeit ist auch die Menge des angewandten W. (der Verd.), dessen 
Verringerung die Zuckerausbeuten nicht yermindert. Hoherer Druck fuhrte zur Ver- 
minderung des Saureverbrauchs. Die Hydrolysate konnen mehrmals (zweckmafiig 
zweimal) zur Hydrolyse yerwendet werden, indem man nur die fehlende H2S04-Menge 
bei der zweiten Verwendung zusetzt. Im Betrieb wurden auf 100 kg Maisstengel 
bis zu 30%, auf 100 kg Roggenstroh 18—22% reduzierende Zucker erhalten. (Soviet 
Sugar [russ.: Ssowjetski Ssachar] 1 9 3 5 .  Nr. 2/3. 52—55.) S c h o n f e l d .

J. A. Radley, Dezlrin. Behandelt werden: Herstellungsyerff., saure Róstung, 
Starkearten ais Rohstoff, Art der Saure, Fabrikationsstufen, Eigg., Aussehen, Loslich- 
keit, Geruch u. Geschmack von Dextrin, Verwendungsarten. (Manufactur. Chemist 
pharmac. Cosmetic Perfum. Tradc J. 7. 5— 9. Jan. 1936.) G r o s z f e l d .

J. A. Radley, Die Herstellung von Dezlrin. Eine kurze Beschreibung der iiblichen 
Prazis. Inhaltlich ident. mit vorst. Arbeit. (Chem. Trade J. chem. Engr. 9 8 .  21—22. 
10/1. 1936.) G r o s z f e l d

Jaroslav Pucherna, Monochromalisches Natriumlicht im  Zuckerfabrikslaboratorium. 
Hinweis auf die Vorteile monochromat. Lichtes bei refraktor. u. polarimetr. Messungen. 
(Z. Zuckerind. 6echoslov. Republ. 6 0  (17). 102—04. 29/11. 1935.) T a e g e n e r .

P. Morizot, Neue Methode zur Bestimmung der uiahren Trockensubstanz von festen 
und fliissigen Substanzen. Mit Hilfe eines Trockenkastens u. einer Troekenróhre, welcne 
die zu untersuchenden Substanzen auf einem Wollfaden ais adsorbierendes M. enthalt, 
wird durch Saugen von w. Luft durch die Schicht in der Troekenróhre eine gewisse 
Trocknungsgesehwindigkeit erreicht. Nach den angegebenen Zahlen kann dieso Me
thode ebenso gut zur Best. der Trockensubstanz in FU. wie auch zur Best. der Feuchtig- 
keit fester Stoffe Verwendung finden. Sie ist schnell u. benótigt nur wenig Materia . 
(Buli. Ass. Chimistes 5 2 .  830—32. Dez. 1935.) T a e g e n e r . ^

P. Morizot, Die Bestimmung der Trockensubstanz in Zuckerlósungen ’
sonderer Berucksichtigung der Zuckerfabriksprodukte. Nach einer kurzeń Ubersieht u e 
die Bedingungen fiir die Anwendung der iiblichen Methoden zur Best. der 
Trockensubstanz in Zuckerfabriksprodd. beschreibt Vf. dio neue Methode (vĝ l. v'or • 
Ref.) mit allen Einzelheiten u. erlautert die in zahlreichen Verss. erlialtenen Ergebnis . 
Die Methode gestattet es, die Genauigkeit der auszufuhrenden Bestst. zu kontrol icre ,
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indem man nachpriifen kann, ob die Gewichtsabnahme walirend des Trocknens aus- 
scłilieClicli dem W.-Verlust zuzuschreiben ist. (Buli. Ass. Chimistes 52. 833—39. 
Dez. 1936.) T a e g e n e r .

I. SeUkman und K. Łjubitzki, Uber die Methode zur Bestimniung der Enl- 
farbungseigenschaften von aklwen Kohlen. Die Priifung der Entfarbungskohlen nach 
der Entfiirbung einer Standardlsg., z. B. von Melasse, genugt nicht zu ihrer Bewertung, 
weil Zuckerlsgg. gleichen Farbgrades, aber verschiedener Zus. u. Reinheit sehr ver- 
schieden von der gleichen Kohle entfarbt werden. Es wird empfohlen, zur allgemeinen 
Priifung der Kohlen eine Lsg. yon WeiCzucker zu yerwenden, welche mit dem Ablauf 
des letzten Naehprod. auf 50° STA M M ER gefarbt ist u. 70° Bx hat, beim Entfarbungs- 
vers. aber auf 50° Bx verd. wird. Riehtige Werte kann man nur durch Priifung an 
samtlichen, bei der Raffination in Frage kommenden Saften erhalten. (Soviet Sugar 
[russ.: Ssowjetski Ssachar] 1935. Nr. 1 . 49—52.) S c h o n f e l d .

XV. Garungsindustrie.
N. Ossminnikow, G. W lassowa und J. Filimonowa, Anwendung von akliver 

Kohle zur Absorplion von Alkoholddmpfen aus den Garungsgasen. Aktiykohle vermag 
den gesamten, von den Gasen mitgerissenen A.-Dampf zu adsorbieren; bei Regeneration 
der beladenen Kohle mit Dampf werden 98,5% des A. wieder abgegeben; dieser A. 
ist aber reicher an Aldehyd. Anzuwenden ist eine Kohle der KomgroBe 1—3 mm. 
Ihr A.-Adsorptionsvtrmógen ist proportional der mittcls Cl2 oder J2 bestimmten 
Aktivitat der Kohle. (Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja Promyschlennost] 12. Nr. 3. 
39—45. 1935.) S c h o n f e l d .

Raymond Sterckx, Einfluf) physikalischer und physikalisch-chemischer Faktoren 
auf die Mikroorganismen, insbesondere auf Hefen und Bakterien. Yf. bespricht an Hand 
einzeln aufgefiihrter Sehrifttumsstellen die bisherigen Beobachtungen iiber dio mikro
biolog. Wrkgg. von Rontgenstrahlen u. UV-Licht. Es wird femer iiber den EinfluB 
yerschiedenen monochromat. Lichtes auf das Garyermogen von Hefo im Vergleich 
zu n. weificm Licht berichtet. Monochromat. Licht erhoht in jedem Fallo das Gar
yermogen. Die Wrkgg. von Metallen u. Ultraschallwellen werden ebenfalls erórtert. 
(Buli. Ass. anciens Elóves Inst. supćr. Fermentat. Gand 36. 279—87. 37. 21—24. 
Jan. 1936.) S c h i n d l e r .

Hermann Fink, Richard Lechner und Eugen Heinisch, Vber die Fetthefe- 
gewinnung in Holzzuckerldsungen. II. (I. ygl. C. 1935. II. 1622.) Dio Verss. uber die 
biol. Emeifjsynthese durch Hefeziichtung (torula utilis) in Holzzuckerwiirze nach dem 
S C H 0 L L E R -T 0 R N E S C H -V erf., bei denen ais N-Quelle nur anorgan. Ammonsalze zu- 
gesetzt wurden, wurden fortgesetzt. Dio Ausbeuten an gebildetem Hefeeiweifi hingen 
von den Versuchsbedingungen ab, die yon Zuehtung zu Ziichtung systemat. yariiert 
wurden. Einen groCen EinfluB hatte bisher die Zus. der Holzzuckerwiirze, die wiederum 
davon abhangt, aus weleher Phase des Holzyerzuckerungsprozesses die Wiirze stammt. 
Die Beurteilung der Holzzuckerwiirze nach ihrem Wert fiir die Hefeziichtung kann 
wegen ihrer anderen Zus. nicht ohne weiteres nach den sonst in den Garungsgewerben 
herkómmlichen Untersuchungsmethoden erfolgen. Es wurden deshalb Richtlinien 
fur die Bewertung bei der Hefeziichtung yorgeschlagen u. diskutiert. So wurde z. B. 
die Hefe- bzw. Eiweifiausbeute berechnet auf reduzierenden Zucker, yergarbaren 
Zucker u. auf Reduktionsdifferenz. Bei der Dauerziiehtung, die nunmehr bis zur 
45. Fuhrung fortgesetzt worden ist, konnte trotz scharfer Kontrolle keine Infektion 
festgestellt werden. (Bioohem. Z. 283. 71—82. 14/12. 1935. Berlin, Landwirtschaftlich- 
tierarztliche Fakultat der Univ. u. Inst. fiir Garungsgewerbe.) K o b e l .

S. Besnossik, Konsercierung von Hefen. Die Verss. zur Konservierung von Hefe 
WTirden 1 . mit fliichtigen Stoffen (A., A., NH3, Chlf., S 0 2), 2. mit Benzoe- u. Salicyl- 
saure u. mit Na-Benzoat, 3. mit C02 untemommen. Bei den Verss. naeh 1. wurde 
die Hefe im Exsiccator iiber der entspreehenden Substanz gehalten. Das ZerflieBen 
trat ein in durch die Fleischmaschine geschickter Hefe nach 22 Stdn., bei A. nach 
22 Stdn,, bei NH, nach 4 Stdn., bei Chlf. naeh 22 Stdn., bei A. nach 22 Stdn., bei S 0 2 
nach 21 Stdn. Ein ganzes PreBhefestiick zerfloB nach entsprechend langerer Zeit. 
Nach ZerflieBen war die Haupt- oder Gesamtmenge der Zellen abgetotet. Mit 1%
i °ii °1 zerricbene Hefe zerfloB bei 35° nach 24 Stdn., bei 10° nach 4 Tagen. Uber Chlor- 

lk "nirde Hefe nach 28 Tagen yollig abgetotet, ZerflieBen trat nicht ein. Durch- 
waschen von Hefe mit 0,05%ig. Benzoesaure hat ihre Haltbarkeit nicht gesteigert.
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Auf mit 0 , l ° /o  Benzoesaurc gcwaschener PreBhefe trat starkes Schimmelwachstum 
cin; auck Salicylsiiure war unwirksam. Ebcnsowenig hat sich Verpacken in mit Benzoe- 
siiure getriinktem Papier ais eine wirksame MaBnahme erwiesen. Unter C02 bei 10° 
aufbewahrt, begann Sehimmelbldg. erst nach 32 Tagen, im Kontrollvers. schon nach 
10 Tagen. (Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja Promyschlennost] 1 2 .  Nr. 3. 25—30.
1935.) S c h o n f e l d .

K. R. Dietrich, Erste Dramnolanlage in Schweden zur Erzeugung von 09,8- bis 
100-gewichtsprozentigem Alkohol. Beschreibung der Wirkungsweise von Anlagen zur 
Entwassorung yon Sulfit-Rohsprit mit Methylalkoholrektifikation u. zur Gewinnung 
von absol. A. direkt aus Sulfitablaugen oder Hefemaischen. Angaben iiber Warrne- 
verbrauch u. Zusatz von Drawinol (stabilisiert-es Trichlorathylen). Abb., Schemata 
u. Kurven. (Ygl. C. 1 9 3 4 .  I. 2051.) (Svensk Pappers-Tidn. 3 8 .  730—41. 30/11. 
1935.) S c h i n d l e r .

W. Jewtejew, P. Danilenko und A. Poloshischnik, Spritherstelhmg aus Bataten 
(Ipomea Batatus). Die Verarbeitung des Prod. auf A. bietet keine Schwierigkciten. 
Der Zucker wird, zwecks Vermeidung der Caramelisicrung durch Verkoehen bei 1,5 at 
u. Ablassen des Eruchtwassers entfemt, hierauf wird bei 3 at 25—30 Min. verkocht usw. 
(Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja Promyschlennost] 1 2 .  Nr. 3. 34—39. 1935.) S c h o n f e l d .

P. Bobkow, Yerwendung von Zichorie in der Sprilindustrie. Die Hydrolyse des 
Inulins ist direkt proportional dem pn des Saftes, der Temp. u. der Zeit. Zur Voll- 
liydrolyse (99,9%) des Inulins der Zichorie in 50 Min. bei 100° ist ein pn von 2,5, von 
2,0 bei 90° u. von 1,5° bei 80° erforderlich. Die zur Erzeugung des pH =  2—2,5 erforder- 
lichc Menge Saure muB bei lióhcrem Ballinggrad des Saftes entspreehend groBer sein. 
Nach Verzuckerung muB dio Maische mit Kalk neutralisiert werden. Unter einem 
Druck von 3—3,5 at wird innerhalb von 35—40 Min. ein Yerzuekerungsgrad des 
Zichoriensaftes von 85—90% erreicht; liierbei ist auch der Yerlust an Eructose ani 
geringsten Die verzuckerte M ist tiefbraun, mit fruchtartigem Geruch. Die Ausbeuten 
an A. sind um so groBer, die Inulinyerluste um so geringer, je lioher der Verzuckerungs- 
grad war. So betrugen die A.-Verluste bei einem Verzuckcrungsgrad von 95—99% 
0,47— 1,0%, u. bei einem Verzuckerungsgrad von 85— 90% 2,0—8,0%. Bei n. Gang 
der Hefegarung darf der Geh. an reduzierenden Zuckern in der Maische nicht iiber 
0,5—0,7% betragen. (Giir.-Ind. [russ.: Brodilnaja Promyschlennost] 1 2 .  Nr. 2. 23—28.
1935.) ” S c h o n f e l d .

Yves Deux, Photoelektrische Zelle und ihre Anwendung im Brauereibetrieb. Vf. 
schlagt die Anwendung der Photozelle zur tlberwachung der Bruchbldg. beim Wiirze- 
kochen, zur Best. der Trubungen fertigen Bieres usw. vor. (Petit J. Brasseur 4 3 .  1002 
bis 1004. 1935.) S c h i n d l e b .

F. M. W ieninger, Kriłische Betrachlungen iiber das Malzschroten. (Wschr. 
Brauerei 52. 377—80. 23/11. 1935.) S c h i n d l e r .

F. M. W ieninger, Die Beurteilung des Malzschrołes mit Konlrollsiebsdtzen und 
Vorschldge fiir die Bespannung eines fiir Betriebssclirot und Laboratoriumsschrot geeigneten 
Siebsatzes. (Wschr. Brauerei 5 2 .  380—82. 23/11. 1935.) S c h i n d l e r .

H. Siegfried, Einflufi des Brauwassers auf die Zusammensetzung der Wiirze- und 
Bierasche. II. Teil. (I. ygl. C. 1 9 3 4 .  I. 2052.) Es wird iiber den EinfluB der Konz. 
der Wiirzen auf das Herauslósen der Mineralbestandteile des Malzes durch das Maischen 
mit W. yon yerschiedenen Hartegraden, iiber den EinfluB des Ca(HC03)2, CaS04, 
Mg(HC03)2 u. des CaS04 zusammen mit Ca(HC03)2 auf den Mineralstoffgeh. der Wiirzen 
sowie iiber den Geh. der Trcber an MineraIsalzen bei Anwesenheit yerschiedener Harte- 
bildner im Maischwasser berichtet. Tabellen. (Sehweizer Brauerei-Bdsch. 4 7 .  1 :>- 

20/1. 1936.) S c h i n d l e r .
Fritz W indisch, Ober die Intensitat der Eiweipausscheidung beim )Viirzekochen- 

Ermittlung der oplimalen Koagulationszald. Prakt. Vergleichssude ergaben, daB zu ł>e- 
g m n  des Wurzekochens d ie  Hauptmenge d es EiweiBes koaguliert, u . zwar so 
m ehx, je  in te n s iv e r  g e k o c h t wird. Aufstellung e in er  o p tim a len  K oagu lation szah l, d . i. 
d iejen ig e  Menge a n  koagu lierbarem  EiweiB, d ie  d as Bier gerad e n och  braucht, um  voU- 
mundig m it g u te m  Hopfengeschmack zu  sein.. Tabellen. (Sehweizer B rauerei-R d sch . 47. 
7— 11. 20/1. 1936.) S c h in d l e r .

Fritz W indisch, Vergleichende Feststellungen im Sudhaus iiber offene und ge- 
sćhlossene (iiberbaromelrische) Wiirzelcochung. Auf Grund der fruher a u fg e s te l l te n  
Koagulationszahl (ygl. yorst. Ref.) werden offene u. geschlossene (Druck-) Kochung 
der Wiirze in bezug auf EiweiBausscheidung, p n  u .  Farbę yerglichen. Vf. s p n c h t  sic
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unter Einhaltcn gewisser Bedingungen fiir die Druckkochung aus. (Schweizer Brauerei- 
Rdsch. 47. 11— 15. 20/1. 1936.) S c h i n d l e r .

Gottfr. Jakob, Die Kldrungsvorgange bei der Bierbereitung. Auf Grund von 
Verss. fordert Vf. eine schonenderc Filtr&tion des Bieres vor dem Abfullen ais bisher. 
Erreieht kann dies werden dureh langsames Filtem (gegebenenfalls wahrend der Nacht) 
iiber zwisehen hoher u. tiefer gelegenem Tank geschaltete Filter, uber die das Bier 
ohne Druckanwendung mit eigenem Fl.-Gefalle flieBt. Fiir Druekausgleich der ver- 
drangten Luft ist Sorge zu tragen. Erhalten des kolloiden Gleichgewiehts im Bier. 
(Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 76. 19—22. 1/1. 1936.) S c h i n d l e r .

Hermann Fink, Ober das Pcktin des Hopfens und seine Bedeutung beim Brauen. 
Vf. gelang der Naehweis des Vork. von echtem Pcktin im Hopfen, der davon 12—14% 
enthalt. Dieses Pcktin wurde rein dargestellt, seine chem. Zus. aufgeklart. Beim 
WiirzekocJiprozcC gelit das Pcktin in erhcblicher Menge in die Wiirze u. ist nachher 
noch im Trub, in den Krausen u. Bierdeckcn, im FaBgelager, in den Biertriibungen 
u. in ungewaschenen Filtermassen nachzuweisen. Der gróBte Teil jedoch maclit den 
ganzen Bierwerdegang mit u. gelangt so in das fertige Bier. Verh. u. Menge des Pektins 
werden beeinfluBt von Sorte, Herkunft, Reifezustand, Schwefelung u. Art der Ver- 
arbeitung des Hopfens. Bedeutung fiir den BrauprozeB noeh nicht vollig geklart. 
Angaben iiber die Gewinnung u. den Naehweis des Pektins. Vf. stellt fest, daB der 
Hopfencxtrakt von H o r s t  so gut wio kein Pektin enthalt. (Wsclir. Brauerei 52-
401—05. 14/12. 1935.) S c h i n d l e r .

Rolf steenhoff, ZJntersuchungen an Flaschen fiir Bier und Erfrischungsgetriinke. 
Falsche Tempp. beim Spulen veranlassen keine bleibenden Spannungen im Flaschen- 
glas. Die „Ermiidung“ des Glases spielt bei den in der Praxis yorkommenden Tempp. 
u. Drucken keine Rolle fiir seine Haltbarkeit. (Svenska Bryggarefóren. Manadsbl. 50. 
450—63. Dez. 1935.) “ W i l l s t a e d t .

W. V. Cruess, Zur Erzeugung und Haltbarmachung von W einen mit niedrigem 
GeJtalt an fliiclitigen Sauren. Von 4 yerglichenen Methoden lieferten Kiihlung in Verb. 
mit Anwendung yon Metabisulfit u. Reinhefe die gesundesten trockenen Weine mit 
niedrigstem Geli. an fliiehtiger Saure u. Zucker. Dic Weine waren yiel gesiinder ais 
dureh Spontangarung ohne Metabisulfit, Reinhefe oder Kiihlung erhaltene. Der SO,- 
Geh. muBte in ausreichender Konz. gelialten werden, um Entw. von Essigstich u. Zu- 
nahme yon fliiehtiger Saure zu yerhindern, wenn nicht Pasteurisierung oder andere 
Mittel Anwendung fanden. (Fruit Prod. J. Amer. Vinegar Ind. 15- 76—77. 108—09. 
119. 1935. Univ. of California.) G r o s z f e l d .

Harry E. Goresline, E. A. Beavens und Carl S. Pederson, Handełspasteuri- 
sterung von Weinen aus dem Slaate New York. Nach Verss. lassen sich trockene u. 
siifie Weine mit niedrigem A.-Geh. wirksam bei 130° F  fiir 20 Min. im ganzen in gc- 
schlossenen oder in offenen Flaschen pasteurisieren. Gelegentlich iiberlebendc Orga- 
nismen sind nicht vom Typ der Verdorbenhcitserreger u. offenbar yon geringer Be
deutung. Beschreibung von Pasteurisierungsyorr. (Źeichnungen) u. Zeit- u. Ternp.- 
Kurycn iiber den Pasteurisicrungsyerlauf. (Glass Packer Glass Container 14. 779 
his 781. 790. Dez. 1935. U. S. Dep. of Agriculture.) G r o s z f e l d .

A. Schwedow, Versuch zur Bestimmung des Verkochungsgrades von Maischen nach 
'hrer Farbung. S ie  erfolgt dureh Vergleieh der Farbę des Filtrats mit der Farbo einer 
Caraniellsg. (Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaja Promyschlennost] 12. Nr. 3. 54—57.
1935.) S c h ó n f e l d .

S. Posnjak, Methode zur Bestimmung der Hefeausbeuten in abgcgorenen Fliissig- 
teiien. Genaue Resultate liefert nur dic Zentrifugiermethode. (Gar.-Ind. [russ.: 
■Brodilnaja Promyschlennost] 12. Nr. 2. 50—51. 1935.) S c h ó n f e l d .

Robert Belamain, Histoiro du cognac. P aris : Stock, D elam ain e t Boutclleau 1935. (142 S.) 
16°. 15 fr.

XVI. Nahrungs-, GenuB- und Puttermittel.
Zbigniew Margasiński, Zur Farbung von Nahrungsmitteln in der Republik Polen 

'Ugelassene Farbstoffe, ihre Eigenschaften und ihr Naehweis. Aufzahlung der Farbstoffe 
«; ihre charakterist. Rkk. (Wiadomości farmae. 62. 665—68. 679—82. 695—98. 711 
bls 71o. 8/12. 1935.) S c h ó n f e l d .
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W . W . W orzella und G. H. Cutler, Carotinpigmente im Weizen mit besonderer 
BeriicksichUgung der Sorte und Abstammung. Weizen, die unter ahnlichen Bedingungen 
waehsen u. reifen, zeigen, unabhangig von der Weizensorte, ahnlichen Carotingeh. 
(Cereal Chem. 12. 708— 13. Noy. 1935.) H a e v e c k e r .

N. N. Iwanow, Die biochemische Charakteristik der Gersłe der Sowjetunion. (Vgl.
1936. I. 211.) Ausfiihrliche chem. u. biochem. Charakteristik der russ. Gerstearten, 
insbesondere der Brauereigersten, sowie iiber den Geh. derselben an Starkę u. EiweiB- 
stoffen. (Buli. appl. Botany, Gcnetics Plant Breed. [russ.: Trudy po prikladnoi Botanikę, 
Genetike i Sselekzii] [3] Nr. 7. 5— 188. 1935. Leningrad, Inst. fiir Pflanzen- 
industric.) K l e v e r .

P. Bruere, Die Bedeutung der durch das Extensimeter bestimmbaren Grófle ]V und 
des Verhaltnisses Elastiziłdt : Dehnbarkeit fiir die Brotbereilung. Vf. gibt Formeln an, 
um aus yerschiedenen Getreidesorten mit verschiedenem W u. Verhaltnis Elastizitiit: 
Dehnbarkeit Mischungen herzustellen, aus denen ein Mehl mit garantiertcm Minimum 
des W gewonnen werden kann. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 
4 Seiten. 1935.) H a e v e c k e r .

H. Colin und H. Belval, Die Zucker im Mehl und im Teig. (Buli. Soc. chim. France 
[5] 2. 1907—12. Nov. 1935. — C. 1935. II. 1983.) E l s n e r .

Julio A. Harris, Mikroskopische Kontrólle von Tomalenkonseruen und anderen 
Tomatenderimten. (Ind. y Quim. 1. 7— 18. 1935. Buenos-Aires, Oficina Quimica 
Nacional.) ” WlLLSTAEDT.

Margaret Elizabeth Smith, Faktoren, die die Qualitdt von Tomaten]conserven be- 
einflussm. 1. Eine Untersuchung uber die physikalischen und chemischen Bestandteile 
von Marglobelomaten von Arkansas. Angaben uber Klimaeinflusse, Geh. an W. u. 
Trockenmassc, Sauregeh., ph, Invertzucker u. Saccharose in Tabellen. (Fruit Prod. 
J. Amer. Vincgar Ind. 15. 81—83. 91. 114— 15. 122. 1935. Fayetteville, Uniy. of 
Arkansas.) G r o s z f e l d .

Istvan Szanyi, Beitrdge zur Zusammensetzuntj ungarischer Bohnen. Analysen- 
ergebnisse u. Angaben iiber die Kochdauer bis zum Erweichen in einer Tabelle. Bei 
Aufweicliung der Bohnen vor dem Kochen wird die Kochdauer fiir alle Bohnen nahezu 
gleich (65— 100 Min. gegen 105—150 Min. yorher) u. um 25—75 Min. abgekiirzt. 
(Z. Unters. Lebensmittel 70. 269—74. Okt. 1935.) G r o s z f e l d .

G. Romeo und F. Lisi, Direkłe Herstellung von Trinalriumcitrat aus Gitronensaft. 
Citronensaft wird zunaehst bis zur prakt. Zuckerfreiheit yergoren, nach dem Aufkochen 
mitCuS04u.Na-Ferrocyanidgeklart, filtriert u. mit Soda schwach alkalisiert. B eim E in - 
dampfen krystallisiert Trinatriumcitrat aus. Ausbeute ca. 95%. Naheres im  Original. 
(Riy. ital. Essenze Profumi Pianto of£icinali 17. 310—12. 15/10. 1935. Messina.) Gai.

P. Grigorjew und G. Cholmer, Gitronensdureerzeugung azis Moosbeeren. Die 
Moosbeeren enthalten 2,5—3,3% Citronensaure. Zur Gewinnung der Citronensaure 
wird der Saft der zerkleinerten Beeren abgepreBt, die Citronensaure mit CaC03 gefallt, 
die iiber dem Nd. stehende trube Lsg. abgegossen, Nd. auf der Nutsche abgesaugt u. 
mit h. W. nachgewaschen. Nd. wird darauf mit H2S 04 zers., die Citronensaurelsg. 
yom Gips abfiltriert, mit Birkenkohle aufgekocht, filtriert u. im Vakuum bei 80° ein- 
gedampft; der dabei ausfallende Gips wird abfiltriert, die Lsg. auf 32—34° Be ein- 
gedampft u. zur Krystallisation gestellt. Techn. konnen so 2°/0 Citronensaure bczogen 
auf das Gewicht der Beeren gewonnen werden. Aus dem Filtrat der Citronensaure- 
fallung mit CaC03 kann noch durch Garung A. in einer Ausbeute yon 1% gewonnen 
werden. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 661—62.) V. Funer.

C. A. Iyerson, Zwei besondere Eiscremwurzen. Ein besonderer T o f f e g e s c h m a e k  
wird mit Butter 3, Rohrzucker 3, W. 1, Mandeln 1,5 lbs u. 3 Teelóffel voll Salz unter 
Rosten nach besonderer Vorschrift (im Original) erhalten, ein zweites Prod. mehr nacn 
Butter, weniger nach Caramel schmeckend, aus den genannten Stoffen aber mit braunem 
Zucker u. ohne W. nach anderer Verarbeitungsweise. (Ice Cream Trade J. 31. Nr. 1 
21—22. Dez. 1935. Ames, Iowa State Coli.) G r o s z f e l d .

E. Caserio, Fleisch- und Hefeneztrakte. (Vgl. C. 1935. I. 1632.) Zuruckweisung  
yon Angriffen R icO R D is (C. 1935. II. 614) u. Richtigstellung yon Irrtiimern. łialieres 
im Original. (Ind. ital. Conserve aliment. 10. 129—30. 1935. Pavia.) GBIMME.

Gulbrand Lunde, Norwegische Brislingsardinen in Olivenol. ubersicht u e 
Vork. u. Eigg, der rohen Fische, Fabrikation der Konseryen, Nahrwert, Salzgeh. ( >
Fe, H3PO., J), Geh. an Yitamin A u. D. (Tidsskr. Hermetikind. 22. 16—23. Jan.
1936.) WlLLSTAEDT.
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George W. Putnam, Bemerkungen zur Ilochiemperaturpasteurisierung. Krit. 
Ausfiihrungen iiber Yor- u. Nachteile nach prakt. Erfahrungen. (Milk Plant Monthly 
24. Nr. 12. 26— 28. Dez. 1935.) Gr o s z f e l d .

Richard Seligman, Alłemativen bei der Milchpasteurisierung. Besprechung der 
yerschiedenen Pasteurisierungsverff., ihrer Grenzen u. ihrer Anwendung in yerschie
denen Landern. (Milk Ind. 16. Nr. 7. 77—81. Jan. 1936.) G r o s z f e l d .

W illiam Harley Chilson, Die Ursache des hdufigslen Geschmacksfdders von Markt- 
milch. Die Milch yerschiedener Einzelkiilie zeigte groBe Schwankungen in der Emp- 
fanghchkeit gegen Oxydation. Der Oxydationsgeschmack (OG.) entwickelt sich auch 
ohne Beriihrung mit Metallen, die allerdings die Rk. stark bcschleunigen. Hervor- 
gerufen wird OG. durch eine auch in Magermilch yorhandene Oxydase, die auf das 
Milchfett wirkt. Das Enzym ist boi den meistenMilchprobcn im Sommer in yiel klcinerer 
Menge yorhanden ais im Winter u. kann auch ganz fehlen. In Magermilch entwickelt 
sich kein OG. Bei Rahm aus Milch mit OG. kann sich OG. entwickeln oder durch 
gewisse Einfliisse ausbleiben. Der OG. ist auffalliger in 30 Min. bei 143° F pasteuri- 
sierter Milch ais in Rohmilch, das Enzym wird dabei nicht zerstórt, wohl in 10 Min. 
bei 170°, doch ruft auch dann Zusatz yon CuS04 OG. wieder hervor. OG. entwickelt 
sich nicht in 4%ig., aus 10 Min. auf 170° erhitzt gewesener Magermilch u. aus nicht 
erhitztem Rahm wieder hergestellter Mich; dagegen hemmt Erhitzen yon Rahm, 
10 Min. auf 170° u. Wiedermischen mit niclit crhitzter Magermilch nicht die Entw. 
von OG. Verzogem oder Verhindern laBt sich OG. durch Zusatz yon Red.-Mitteln; 
Ascorbinsaure (50—60 mg/l) yerhindert dio Entw. von OG. fur 7 Tage; erst nach ihrer 
yolligen Oxydation tritt OG. auf. Das Oxydationsenzym in der Magermilch ist der 
Hauptfaktor bei der Zerstorung von Vitamin C bei der Dauerpasteurisierung ohne 
Ggw. von Metallen. Die Zerstórungsgeschwindigkeit yariiert wahrscheinlich mit der 
Enzymwrkg. u. der Menge des aufgenommenen Metalles (Cu). Bei Erhitzen der Milch 
(30 Min.) auf 200° tritt kcine merkliche Zers. von Vitamin C ein. Der typ. OG. yon 
Vollmilch ist mehr auf Oxydation von Lecithin oder ahnlichen Stoffen, die auf den 
Fcttkugelchen adsorbiert sind, ais auf Oxydation des eigentlichen Fettes zuriick-
zufiihren. Der bekannte „talgige“ Geschmack ist anderer Art u. beruht wahrscheinlich
auf Oxydation der Olsaure des echten Fettes. (Milk Plant Monthly 24. Nr. 11. 24
bis 28. Nr. 12. 30—34. Dez. 1935.) Gr o s z f e l d .

E. Truninger, In  wdeher Weise konnen Dungung und Wiesenfutter die Kdserei- 
iauglichkeit der Milcli beeinflussen ? Nach zahlreichen Verss. u. langjahrigen Erfahrungen 
ist kein ungunstiger EinfluB kimstlichor Dunger auf die Kasereitauglichkeit der Milch 
anzunehmen. Kalkdiingung bedeutet nicht immer Erhohung des Ca-Geh. des Futters 
u. noch weniger Zunahme des CaO in der Milch/ Intensive u. einseitige Gullendungung 
hirgt Gefahren fiir die Kasereitauglichkeit in sich, weil sie ein nach Pflanzenbestand 
u- Mineralstoffgeh. ungiinstig zusammengesetztes Wiesenfutter erzeugt. Der direkte 
u- indirekte EinfluB der Mikroflora des Wiesenfutters auf die Kasereitauglichkeit 
bleibt, wie naher dargelegt wird, eine offene Frage. Eine allgemeine Verbesserung 
des Wiesenfutters u. Bekampfung einseitiger Unkrautbestande ist nur durch aus- 
gedehnten Weidebetriob in Verb. mit rationeller wechsclweiser Dungung móglich. 
(Landwirtsch. Jb. Schweiz 49. 934—53. 1935. Liebcfeld-Bern, Eidg. agrikulturehem. 
Anstalt,) " G r o s z f e l d .

W. V. Price, Bedeutung der Saurewecker bei der Kdsdierstellung. Ausfiihrungen 
uber Typen u. Aktiyitat der Saurewecker, Menge, u. Zeitpunkt des Zusatzes zu Milch, 
~edeutung ^er Milchqualitat dabei. (Nat. Butter Cheese J. 26. Nr. 23. 27—28. 
10/12. 1935. Uniy. of Wisconsin.) G r o s z f e l d .

M. Kraj5inović, Verfolgung der Enthitterung der Sojabohne mit Hilfe der hamo- 
lyhschen Reaktion. Nach Verfolgung an Hand der hamolyt. Rk. kann die Entbitterung 
der rohen Sojabohne prakt. durch Digerierung mit W. von 75— 100° mit u. ohne Saure- 
zusatz, ferner mit gesatt. W.-Dampf durchgefuhrt werden. Die Behandlung kann an

geschalten u. ungeschalten Bohne sowie an dem rohen Mehl erfolgen. In allen Fallen 
crfolgt die hydrolyt. Zers. der Saponinę ais Trager des unangenehmen Geschmacks. 
*ur Erzielung eines yeredolten Prod. mit groBerem Geh. an Hauptnahrstoffen empfiehlt 
es sich, yor oder nach Bearbeitung die Bohnen trocken zu schalen oder gleichzeitig mit 
«er Entbitterung eine nasse Entfemung der Schalen zu yerbinden. (Z. Unters. Lebens- 
““ttcl 70. 391—94. Noy. 1935. Zagreb, Uniy.) G r o s z f e l d .
, Wiegner und A. Tschem iak, Futterungsversuche mit Magcrmilchpidver bei Lege- 
unnem. Reine Magermilchpulyerzulage bewirkte an Yerss. mit je 42 Hennen iiber
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252 Tagc eine um 8% niedrigere, Verfiitterung von gemischtem Magermilchpulyer- 
Dorschmehl eine um 16% hfihere Legeleistung ais Dorschmelil bei gleicber Futter- 
yerwertung. Der Ballastvcrzehr blieb trotz versebiedener Mengen von aufgenommenen 
Yerdaulichen Gesamtnahrstoffen nahezu gleich. (Biedermanns Zbl. Agrik.-Chem. 
ration. Landwirtsehaftsbetr. Abt. B. Tierernahrg. 7. 344—60. Okt. 1935. Ziirich, 
Eidg. Techn. Hochsch.) G r o s z f e l d .

J. Landis, Katbermastuersuche mit VoUmilch und mit Ersatzmittdn. Nach 
Fiitterungsyerss. wird in Obereinstimmung mit prakt. Erfahrungen festgestellt, daB 
Mast von erstklassigen ICalbern ausschlieBlich mit frischcr Vollmileh durchgefuhrt 
werden kann. Jeder auch nur bescheideno Ersatz der Vollmilcli hat sofort Qualitats- 
einbuBen zur Folgę. (Landwirtsch. Jb. Schweiz 49. 887—902. 1935. Liebefeld-Bem, 
Eidg. landw. Versuchsanstalten.) GROSZFELD.

G. Frolich und F. Haring, Versuche zur Prufung der eiweifisparenden Wirkung
der Melasse bei waćhsenden Schweinen. Nach vergleichenden Verss. scheint eine eiweifl- 
sparende Wrkg. der Melasse bei der Ernahrung wachsender Schweine nicht móghch 
zu scin. Weiter wurde kein besonderer diatet. oder die FreBlust anregender EinfluB der 
Melasse u. keine Herabsetzung der Futterkosten durch den Ersatz des Fischmchlcs 
durch 20% Melasse gefunden. Ihr Wert besteht ais zusatzliches Kohlenhydratfutter- 
mittel in Schweinezucht u. -mast. (Kiihn-Arch. 40. 1—25. 1935. Halle a. S., Inst. f. 
Tierzucht u. Molkcreiwesen d. Univ.) GROSZFELD.

M. Barbade, Laboratoriumsmiihle zur Herstdlung vergleichbarer MeJrfe zwecks Be- 
stimmung des Backwertes von Getreide. (Vgl. C. 1935. I. 814.) (Quatorz. Congr. Chini. 
ind. Paris 1934. Commun. 1. 7 Seiten. 1935.) H a e v e c k e r .

Quick Landis und J. Freilich, Untersuchungen iiber die Eicliung von Teigknetem. 
Zur Eichung des Prufungsteigkneters sehlagen Vff. vor, den Erweichungsgrad des 
Farinographen zu benutzen, oder ein Mehl mit bekanntem Erweichungsgrad. (Cereal 
Chem. 12. 665— 67. Nov. 1935. New York, The Fleischmann Laboratories.) H a e v .

Eberhard Galter, Grundsatzliches iiber Passagenpriifung. Zur Ermittlung der 
Baekfiihigkeit der Passagen einer Yermahlung, in der sich solche vom manitobaunahn- 
lichen Typus (kleberarm, kleberschwach) bis zum manitobaahnlichen Typus (kleber- 
reich, kleberstark) finden konnen, ist der Backvers. von kiirzerer zu langerer Fiihrung 
gleitend anzuwenden. Die Best. des Typus findet durch den Farinographen statt. 
(Muhle 73. Nr. 1. Muhlenlabor. 6 . 1—12. 3/1. 1936. Wien.) H a e v e c k e r .

E m st Mahlkuch, Yersuche ■Uber den Ersatz der Aschebestimmung durch einfachere 
Methoden. Helligkeitsmessungen von Mehl nach der Durchleuchtungsmethode mittels 
einer Photozello u. nach der Spiegelungsmethode im ZEISS-App. zeigten, daB die 
Aschebest. durch diese Yerff. nicht crsetzbar ist. (Z. ges. Getreide- und Miihlenwes. 
22. 230—32. Dez. 1935. Klutzow, Pommern, Greifemnuhle.) H a e v e c k e r .

H. R. Thornton und R. B. Sandin, Vcreinheitlichung der Hethylenblaureduktions-
probe durch Veruiendung von Methylenblauthiocyanat. Es wird die Verwendung von 
Methylenblauthiocyanat in Mengen von 1 (Farbstoff): 300000 (Milch) vorgeschlagen. 
(Amer. J. publ. Health Nation’s Health 25. 1114— 17. Okt. 1935. Edmonton, Canada, 
tlniv. of Alberta.) SlANZ.

B. Dirks, Bestimmung von verdaulichem Eiweifi und Futtencert. Zur Roliprotein- 
best. nach einem Schnellverf. werden 25 mg Rohprotein entsprechende Menge Sub- 
stanz mit 3 ccm H2S04 +  1 ccm H.,02 +  einigen Kornchen K2S04 aufgeschlosscn, 
auf 500 ccm verd. u. davon 10 ccm mit 0,5-n. NaOH neutralisiert, wobei die Laugcn- 
menge in einem Parallelvers. gegen Thymolblau besonders ermittelt wurde. Zu dem 
neutralisierten Gemisch fugt man 20 ccm Natriumboratpufferlsg. von pn =  10,5 u. 
eolorimetriert mit NESSLERS Reagens. — Zur Best. des yerdaulichen Proteins wurden
2 g Substanz mit 480 ccm W. auf 80° erhitzt u. rohfaserreiche Stoffe (Heu) mit sd. 
W. behandelt, dann mit Pepsin-HCl yerdaut u. in 20 ccm Verdauungsfl. der N nach 
dem Mikrokjeldahlverf. bestimmt. Zur Ermittlung des Reineiweifies wurde das veri. 
yon BARNSTEIN in ein Mikroverf. abgeandert. — Bei der Vorbehandlung der 1 r0‘̂ crn 
zur Unters. ist ein Trocknen uber 40° zu yermeiden. (Kiihn-Arch. 39. 135— 44. 19oo- 
Halle, Saale, Inst. fiir Pflanzenbau u. Pflanzenzuchtung.) Gr o s z f e l d .

J. R. Short Milling Co., Chicago, V. St. A., Ozydationsprodukte von Fetten, Olen, 
Fettsauren, Estem derselben (z. B . Cocos-, Baumwoll-, Kom-, Mohnol, Butter, iScli ma 
hydrierte Fette, Ole, Fettsauren) durch Oxydation mit freiem 0„ in Ggw. e n z y m h a l t i g e  
Stoffe, wie Extrakte u. Meble von Leguminosen (Erbsen, Sojabohnen), gegebenenla
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unter Zusatz anorgan. Perozyde (II20 2), bei n. oder erhóhtem Druck u. Tempp. bis 60°.
— Z. B. werden 300 (Teile) teilweise gehartetes Baumwollsaatól u. eine Suspension von 
90 akt. Sojamehl in 360 W. 4 Stdn. bei 49—60° griindlieh mit 0 2 geliiftct. Reinigung 
durch Zentrifugieren oder Extrahieren. — Dic Prodd. geben leicht Sauerstoff ab u. 
eignen sich zum Bleichen von Nahrungsmitteln, besonders Teig. (Schwz. P. 177268  
yom 23/12.1933, ausg. 16/8. 1935, u. Oe. P. 143 656 vom 21/12.1933, ausg. 25/11.1935. 
Beide A . Prior. 27/12. 1932.) DONLE.

Hans Fattinger, Stadl bei St. Ruprecht a. d. Raab, Herstellung eines Tierfutter- 
mittels, dad gek., daB man den in der Zuckerfabrikation bei n., auf hoho Zuckerausbeute 
gerichteter Betriebsfiihrung anfallenden Seheide- oder den Saturationsschlamm bzw. 
den in einem einzigcn Vcrf.-Gange erhaltenen Scheidesaturationsschlamm yorerst mit 
einem den Geschmack u. Geruch desselben yerdeckenden Beifutter, wio Getreidekleie, 
Heumehl, Olkuchenmehl u. dgl., u. zweckmiiBig mit wenig W. zu einem knetbaren
Brei yerriihrt, diesen sodann in eine krumelige, korner-, blattclien- oder griesartige
Form bringt u. hierauf bis auf 10% W.-Geh. trocknet. Der Riickstand der Piilpe- 
oder EiweiBfiinger der Zuckerfabriken kann dom Sehlamm zugesetzt werden. Man 
gewinnt aus einem wertlosen Abfallprod. ein haltbares, wertvolles Futtermittel, welches 
von den Tieren gern aufgenommen u. gut ausgonutzt wird. (Oe. P. 143 318 vom 
22/5. 1933, ausg. 11/11. 1935.) K a e s t .

Hermann Beck, Berlin-Zehlendorf, Erzeugung ton Keimpflanzen aus £>amen, ohne 
Verwendung ton Erdreich, wobei das Keimgut wiederholt mit Nalirlsgg. getrankt wird, 
dad. gek., daB das Keimgut der Einw. yon elektr. Schwachstrom ausgesctzt wird, indem 
der Nahrlsg. Elektrolytsalzc zugesetzt werden, u. das Keimgut zwisohen zwei leitend 
miteinander yerbundene Metalle yerschiedenen Einzelpotentials ais stromerzeugende 
Elektroden angeordnet wird. Die Stromerzeugung u. damit dio Stromeinw. wird nach 
jeder Trankung durch die eintretende Trocknung des ICeimgutes selbsttatig schwacher, 
u. setzt zuletzt ganz aus. Man erreicht eine Abkurzung der Wachstumsperiode. Dio zur 
Durchfiihrung des Verf. geeignete Vorr. ist besehrieben. Die gewonnenen Keimpflanzen 
dienen ais Futtermittel. (Schwz. P. 177933 vom 5/5. 1934, ausg. 2/9. 1935. D. Prior. 
6/5.1933.) K a r s t .

Henri Gachot e t A. Daudć-Bangel, M anuel p ra tiąuo  pour la preparation  e t la  conyeraation
des ju s  de raisin e t de pomnie. S trasbourg: H eitz 1935. (V III, 125 S.) 8°.

XVII. Fette. Seifen. W asch- u. Reinigungsmittel. 
Wachse. Bohnermassen usw.

R. straufi, Neuere Verfahren zur Gewinnung tierischer Fette. Obersicht neuerer 
Patente. (Fettohem. Umschau 42. 190—93. 209—13. Okt. 1935.) S c h o n f e l d .

Em st Grossmann, HYFLO-Supercel fiir die Filtration ton Olen, Fetten, Wachsen 
und in der Seifenindustrie. Bericht iiber Zus. u. Verwendung eines neuen Filterliilfs- 
mittels „HYFLO-Supercel“ . Es besitzt keine bleiehende u. entfarbende Wrkg., er- 
hóht jedoch die Filtrationsgeschwindigkeit in Verb. mit Bleichorden u. Entfiirbungs- 
kohlen. (Oele, Fette, Wachse 1935. Nr. 3. 9— 11. Dez. Wien.) K e u .

D. Nakae, H. Nobori und S. Sasada, Autoklatenspallung der Ole. IV. Stufen- 
weise Hydrolyse. (III. ygl. C. 1935. II. 2899.) Dio Ergebnisse der VZ.- u. SZ.-Best. 
von partiell gespaltenem Sojabohnenol (8 at, Kalk, MgO, Zn-WeiB, Zn-WeiB +  Zn ais 
Katalysatoren) bestatigen, daB die Spaltung nicht tetramolekular, sondern stufenweise 
verlauft. Dio Menge der intermediaren Hydrolyseprodd. (Di- u. Monoglyceride) war 
groBer bei Anwendung von MgO. Altes ZnO neigt mehr zur Bldg. der Prodd. stufen- 
wciser Hydrolyse ais frisches; letzteres ist aber wirksamer ais Katalysator. Es besteht 
insofern eine Analogie zwischen der stufenweisen Hydrolyse u. der selektiven Hydrie- 
ning, ais die selektive W7rkg. bei Anwendung weniger akt. Katalysatoren sieh besser 
beobachten laBt. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38- 7 B— 8 B. 1935. [Nach 
engl. Ausz. ref.]) SCHONFELD.

Je. Etinburg und M. Popow, Uber die Anwendung ton direkt im Ol reduziertem 
ickdforrniat und Nickekarbonat. (Vgl. C. 1935. II. 149.) Bei Hydrierung von hoch- 

wertigen Olen kann an Stello von Ni-Formiat Ni-Carbonat ais Katalysator venvendet 
werden. Bei minderwertigem Rohmaterial wird die Anwendung von Ni-Formiat +  
^i-Carbonat empfohlen. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11.
o63. 1935.) S c h o n f e l d .
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A. Sinowjew und N. Kurotschkina, Uber die Bildung ton Isodlsduren beim Hydrie- 
rungsprozefl. Unters. uber die Bldg. von Isoólsauren bei der Hartung yon Sonnenblumenbl 
in Ggw. von Ni-Kieselgur bei 140—220°. Die Menge der gebildeten gesatt. Sauren 
wurden nach GROSZFELD (feste Siiure minus der aus der JZ. berechneten festen „Iso- 
ólsauren") u. rhódanometr. nach K a u f m a n n  bestimmt. Die beiden Methoden stimmten 
in ihren Ergebnissen weitgehend iiberein. Festgestellt wurde, daB die Bldg. von „Iso- 
ólsauren“ bereits bei 140° sehr groB ist u. in einem bestimmten Stadium 20—30% er- 
reicht. So betrug die Hochstmenge an fester Isoólsaure (12,13) bei 140° 21,8%, bei 180° 
31,2%, bei 220° 27—30%. Bei samtliehen Verss. war die Hochstmenge der gebildeten 
,,Isoólsauren“ etwa gleich der Hiilfte der im 01 entlialtcnen Linolsaure. Nimmt man an, 
dafi die „Isoolsaure*1 ausschlieBlich durch partielle Red. der Linolsaure gebildet wird, 
dann muBte sich dio andero Halfte der Linolsaure in n. Olsaure venvandeln. (Oel- u. 
Fett-Ind. [iuss.: Massloboino-shirowojo Djelo] 11. 308—12. 1935.) S c h o n f e l d .

Yuiti Sinozaki und Hiraki Kubo, Sludien uber die Hochdruckhydrierung ton 
Sojabohnenól. IV. Bildung ton Koldenwasserstoffen. (III. vgl. C. 1936. I. 1743.) 
Oberhalb 390° wird bei Hydrierung mit Cu-Cr-Katalysator unter Hochdruck, der aus 
Sojaól gebildete Wachsester (Octadecylstearat) giinzlich zers. unter Bldg. yon Octadecan 
bei 410° u. unter Bldg. eines Leichtóles, D. 0,74, wenn die Hydriertemp. ca. 450° 
betrug. Die Ausbeuten an dem benzinartigen Prod. betragen iiber 70%- (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 38. 21 B. 1935. [Naeh engl. Ausz. ref.]) S c h o n f e l d .

— , Uber die Nomenklatur der Olitenóle. Vorschlage zur Nomenklatur u. Klassi- 
fizierung von 01ivenólen in Spanien, Italien, Tunis, Portugal, Grioehenland, Algerien, 
Frankreich, franz. Marokko, Palastina, der Tiirkei u. den U. S. A. (Oele, Fette, Wachse
1936. Nr. 4. 15— 16. Jan.) N e u .

Daniel Mangranś, Beitrag zur Kenntnis der raffinierten Sulfuróle im Vergleicli 
mit den nałurlichen und raffinierten Olitenprepólen. Vf. untersucht den S-Geh., die 
physikal.-chem. Konstanten u. die Zus. von PreB- u. Sulfurólen. Der S-Geh. wird bei 
der Raffination der Sulfuróle zweckmaBig durch Erhitzen eines Tropfens bis zu be- 
ginnender Zers. auf einem Ag-Blech verfolgt; diese Methode besitzt eine Empfindlich- 
keit von 0,5 •10-4. H,S-Entw. aus raffinierten Sulfurólen erfolgt, wenn diese 0,03 bis 
0,04% S enthalten. Reiner CS, reagiert nicht mit den Olen, der S-Geh. der raffinierten 
Olo stammt vielmehr aus dem im CS2 gel. enthaltenen S; der S-Geh. des bei der 
Extraktion verwendeten CS, darf noch 0,08% betragen. Durch Desodorisierung an 
der Siiulo wird der S-Geh. um 0,015—0,02% herabgedrttckt. Ein Teil des S kann auch 
aus dem im CS2 event. enthaltenen H,S oder sauren Sulfliydraten stammen. Die PreB- 
ruekstande selbst geben starkę S-Rk. In den PreB- u. in den mit PAe., A. oder C,HC13 
estrahierten Olen aus Riickstanden ist dio S-Rk. schwach, bei den ersteren um so 
schwiicher, je weiter die Emte fortschrcitet; in allęn untersuchten Fallen uberschreitet 
der S-Geh. jedoch nicht 0,01%. Ole aus wurmigen Friichten liaben etwas lióheren
S-Geh. Eino Anlagerung von S an C=C-Bindungen im Ol ist móglich. Dio physikal. 
u. chem. Konstanten (D., Refr., F., Viseositat, Oberflachenspannung, Loslichkeit in 
A., VZ., JZ. usw.) der untersuchten Ole zeigen nur geringe Sehwankungen. Dio PreB- 
óle zeigen in der Regel im Gegensatz zu den Raffinaten einen, wenn auch geringon, 
Seifegeh.' Vf. untersucht die in der Desodorisierungskolonne teilweise stattfindende 
Oxydation. In allen Sulfurólen, auch nach guter Raffination, ist der Harzgeh. hóher 
ais in n. Prefiólen. (An. Soc. espafi. Fisiea Quim. 33. 767—79. 1935.) R. K. M u l l e r .

P. Denis, Ol ton Blighia Laurentii De Wildcman. Blighia Laurentii Do Wild. 
(Sapindaceae) ist ein groBer, in Kongo heim. Baum. Die Friichte werden von den 
Eingeborenen ,,Bóosso“ genannt. Die Keme enthalten 8,23% Fett; griingelbes 01, 
Chaulmoogrageruch; D .15I5 0,904, no33’6 =  1,4620, F. 28,3°, SZ. 35,5, VZ. 181,7, 
JZ. 73,4, Unverseifbares 1,6%, Hehnerzahl 95,29. Fettsauren: F. 48—50°, E. 44,5 
bis 43°, NZ. 180,9, JZ. 72,05. Pb-Salz Trennung ergab 73,2% fl. u. 26,8% feste Sauren 
(F. 68,7—69,5°). Die festen Sauren bestehen aus Arachinsaure (F. 74,5°) u. sehr wenig 
Palmitinsaure. Die fl. Sauren bestehen aus Olsaure u. wenig Linolsaure. (Matióres 
grasses-Petrole Derives 27. 10 398—99. 10 426—27. 1935.) S c h o n f e l d .

A. F. H. Ward und G. D. France, Die Ozydation ton Leinól in Losung. Vff. 
untersuchen die Oxydation von Leinól in CC14 bei 79° unter Einleiten von 0 2. Die 
Methode nach W i j s  ■wurde zur Best. der JZ. in verd. Lsgg. modifiziert. Die JZ. ver- 
mindert sich mit der Zeitdauer des Erhitzens. Aus dom Rk.-Gemisch wurde ein braunes 
Polymerisationsprod. (I) (JZ. 20—25) isoliert. I vermindert die Induktionsperiode. 
Dunkelheit oder ein Antioxydanz erhóhen die Induktionsperiode. Die Sattigung der
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Doppelbindung muB bis fast zur Hiilfte erfolgt sein, bevor Polymerisation stattfindet 
u. das I in CC14 unl. wird. Wahrend des sehnellen Abfalles der JZ. (~ 60—70 Stdn.) 
nahert sich dio Oxydation einer monomolekularen Rk. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 
54. Trans. 435—38. Dez. 1935. Manchester, College of Technology.) N eu.

H. W em er, H. SchmalfuB und A. Gehrke, Gróflere Umsalzneigung gesaltiglerer 
Fette gegeniiber ungesdttigteren. Zum Aldehydigwerden gereinigter Fette. III. Warme und 
Aldehydigwerden. II. (II. vgl. C. 1935. II. 1987.) Die Beobachtung, daB Laurinsaure 
durch Warme scheinbar leichter aldehydig wird ais das ungesatt. Sojaól, wahrend 
eher das Umgekehrte zu erwarten war, gab AnlaB zur Prufung, ob nicht etwa ent- 
standene Aldehyde durch die Warme wieder zerstórt worden sind. Die Versuclisreihe 
wurde deshalb erweitert u. Zwischenzeiten nicht nur bei 150°, sondern auch bei 180 
u. 120° gepriift. Auch wurde die Menge des entstandenen Aldehyds u. Epihydrin- 
aldehyds gemessen. — M o B v e r f .  f i i r  d i e  A l d e h y d i g k e i t :  Es wurde auf- 
gebaut auf dem Aldehydnachweis v . F e lle n b e b g s . Die Farbtiefe wurde mit einer 
geeichten Krystallyiolettreihe yerglichen; Mischungen reinen Fettes mit bekannten 
Aldehydmengen sind ais Vergleichsreihe ungeeignet, weil die Farbtiefe mit fuchsin
schwefliger Saure langere Zeit hindurch zunimmt; auch yertiefen sich die Farben 
anfangs um so starker, je langer man schiittelt. Die Vergleichsreihe wird hergestellt, 
ausgehend von einer Lsg. von 0,01 g Krystallviolett in 100 ccm H20 . 2 ccm davon 
werden auf 4 ccm verd., hieryon wieder 2 ccm auf 4 ccm usw. Je 2 ccm dieser Lsgg. 
yersetzt man in Prufglasern mit 2 ccm eines Gemisehes gleicher Teile ErdnuB- oder 
Sojaól u. Chlf. oder CC14 u. yerwahrt die Mischungen im Dunkeln. Eiclien der Ver- 
gleichslsgg.: Ausgehend von 0,100 g Heptylaldehyd in 4 ccm PAe., stellt man eine 
Reihe absteigenden Aldehydgeh. her, indem man 1 ccm mit PAe. auf das Doppelte 
yerdiinnt, dann wieder 1 ccm auf 2 ccm usw. Jo 1 ccm dieser Lsgg. yersetzt man mit 
1 ccm nichtaldehydigem 01, z. B. reinem Sojaól. Dann bringt man jeweils in eins der 
Priifglaser 2 ccm fuchsinschwefliger Saure, bereitet nach PRITZKER u . JUNGKUNZ 
(C. 1926. II. 3124) u. schiittelt sofort genau 2 Min. Wahrend der nachsten Minuto 
sucht man aus der Krystallviolettreihe Gemische iihnlicher Farbtiefe u. eicht mit Ab- 
lauf der Minutę das Passende. 2,56% Heptylaldehyd im 01 entsprachen 0,005% 
Krystallyiolett in ILO; 0,005% Aldehyd im 01 entsprachen 0,00063% Krystallyiolett;
0,0012% Aldehyd entsprachen 0,00016% Krystallyiolett in W. (Grenzwert). Das 
Messen: 1 ccm 01 in 1 ccm PAo. werden mit 2 ccm fuchsinschwefliger Saure 2 Min. 
geschuttelt u. mit Ablauf der nachsten Minutę an der Verglcichsreihe gemessen. Feste 
Fette werden (1 ccm) in CC14 (1 ccm) gel., dio Lsg. auf 20° abgekiihlt u. dann wie oben 
gepriift. — M o B v o r f .  f i i r  d i e  E p i h y d r i n a l d e h y d i g k e i t .  Der 
Nachweis wird nach K r e is  durchgefiihrt u. die Farbtiefe mit einer geeichten Methyl- 
rotreihe verglichen: Ausgehend von 0,01 g Methylrot in 100 ccm A. stellt man eino 
Reihe absteigenden Methylrotgeh. her, indem man 1 ccm mit 1 ccm HCl (1,19) yerdiinnt, 
hiervon 1 ccm auf 2 ccm mit HCl yerdiinnt usw. Je 1 ccm dieser Lsgg. yersetzt man 
mit 2 ccm eines Gemisehes gleicher Teilo ErdnuB- oder Sojaól u. A. u. yerwahrt ver- 
schlossen im Dunkeln. Eichen der Vergleichsreihe: Ausgehend von einem beliebig 
stark epihydrinhaltigen 01 (ErdnuBól) stellt man durch Verdunnen mit Paraffinól 
eine Reiho absteigenden Epihydringeh. her. 1 ccm dieser Lsgg. yersetzt man mit 
1 ccm HCl, 1,19, schuttelt 1 Min., setzt 1 ccm einer Lsg. yon 0,1 g Phloroglucin in 
100 ccm A. hinzu u. schuttelt 20 Sek. Binnen 2% weiterer Minuten (wahrend die Farb
tiefe noch zunimmt) sucht man die Methylrotyergleichslsgg. ahnlicher Farbtiefe u. 
eicht mit Ablauf der 4. Min. 0,016% Epihydrinaldeliyd im Ol entsprachen 0,000625% 
Methylrot in HCl; 0,001% Epihydrinaldeliyd entsprachen 0,00002% Methylrot (gerado 
noch erkennbare Rótung). Das Messen: 1 ccm 01 wird mit 1 ccm HCl, 1,19 1 Min. 
geschuttelt, 1 ccm Phloroglucinlsg. in A. zugesetzt, 20 Sek. geschuttelt u. nach Ablauf 
der 4. Min. an der Vergleiclisreihe gemessen. — E i n f l u B  d e r  W a r m e  a u f  
das  A l d e h y d i g w e r d e n .  Gepriift wurden Palmkemfett, Cocosfett, Sojaól, 
Erdnufiól, Laurinsduremethylester, Caprylsauremethylester, Olycerin u. Paraffinól. Je
- ccm wurden in Einschmelzeróhrchen 5 Blin. bis zu 96 Stdn. bei 120, 150 u. 180° 
erwarmt u. hierauf auf Aldehydigkeit u. Epihydrinaldehydigkeit gepriift. Aldehydig 
wurden bei 120, 150 u. 180° alle gepriiften Stoffe. Einen ausgesprochenen Anstieg, 
Hohepunkt u. Abfall zeigen: Cocosfett, Palmkemfett, Glycerin, Paraffinól. Weniger 
ausgepragt sind diese Erscheinungen bei Soja- u. ErdnuBól, noch weniger ausgepragt 
^t der Abfall bei Laurinsaure u. Laurinsaure- u. Caprylsauremethylester. Cocos- u. 
Palmkemfett werden starker aldehydig ais Glycerin u. Laurinsaure. Epihydrinaldehydig
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wurden bei 120—180° nur Coeos-, Palmkernfett, Soja- u. ErdnuBol. Die Epihydrin- 
aldehydigkeit zeigt einen Anstieg, Hóhepunkt u. Abfall. Die iibrigen gepriiften Stoffo 
wurden nicht epihydrinaldehydig. Dio Aldchydigkeit u. Epihydrinaldehydigkeit 
traten um so schneller ein, je hoher der Wiirmcgrad. Zum Aldehydigwerden neigen am 
starksten Cocos- u. Palmkernfett. Bemerkenswertist, daB die gesiittigteren Fette mehrero 
hundert Mało starker aldehydig werden ais die ungesattigteren. Zum Epihydrinalde- 
hydigwerden neigen die 4 Fette etwa gleich stark; Aldehydigkeit u. Epihydrinaldehydig
keit nehmen hior gleiehartig u. gleichzeitig zu u. ab (ygl. T a u f e l  u. Mu l l e r , C. 1931.
I. 2281). Der Abfall yerlauft mehrere 100-mal langsamer ais der Anstieg; wahrend 
der Zeit der Zerstorung werden also noch lange Aldehyde nachgcliefert. Ein zahlen- 
maBiger Vergleich zwisehen Aldehydigkeit u. Epihydrinaldehydigkeit ist nicht moglich, 
solange nicht die Stoffe der Aldehydigkeit fiir jeden Fali bekannt sind. (Margarine- 
Ind. 29 . 4—8. 1/1. 1936. Hamburg, Univ.) S c h ó n f e l d .

E. E. U. Abraham und T. P. Hilditch, Die sauren Bestandteile von Wollfelł. 
Die Sauren des Wollfcttes wurden ais Methylester fraktioniert dest. Der Hauptbestand- 
teil ist eine waehsartige Saure, F. 73—75°, mit der Formel C20H54O2 oder C27H5I0 2. 
Ferner wurden Sauren der Formel C15H30O2, C15H30O3, C20H.,0O2, C20H4(1O3 (oder 
G2oH3g03), C30H00O4 u . C30H60O3 (oder C30H5sO3) gefunden. Eine Saure C14H?80 2 mit
F. ca. 22° konnte nicht rein erhalten werden. Die Sauren der Formel C i5H 30O 3, OjoHgoO.! 
u. C30HC0(58,O3 waren in ihren Eigg. mit den yon DARMSTADTER u. L i f s c h u t z  be- 
schriebenen ident. Die Bldg. yon ,,Lacton“ bzw. innerem Anhydrid wurde beobachtet, 
wenn die Sauren hohen Mol.-Gew. mit yerd. Mineralsaure gekoeht wurden. Sauren 
n. aliphat. Ketten sind nicht yorhanden. Vff. weisen darauf hin, daB die Sauren aus 
Sterinwachsen, die in Talg- u. ahnlichen Driisen yorkommen, sich von Isopren- oder 
Terpenderiyy., jedoch weniger von unyerzweigten C-Ketten ableiten. (J. Soc. chem. 
Ind., Chem. & Ind. 54. Trans. 398—404. 29 /11 . 1935. Liverpool, Univ., u. Manchester, 
Veno Labb.) N e u .

A. Schmidt und O. Michailowskaja, Trennung des Soapsiocks in Neutralol und 
Seife bei der Raffinalion dureh Schleudern. Die Trennung von 01 u. Seife im Soapstock 
mittels Separatoren wird berechnet nach der modifizierten STOKESchen Formel 
v =  2/9(2 jt/60)2 R N t’2 ([D — d]/t]); D  u. d sind die DD. yon Seifenlsg. u. 01, N  =  Touren- 
zah l, R =  Entfernung der Korper von der Drehachse, i] =  Viscositat, r =  Durchmesser 
der Olkugeln. Dio VergróBerung yon r gelingt dureh Verdiinnung; bei 4-faclier Ver- 
diinnung des Soapstoeks yergróBerte sieli r um das 8—9-fache. Die Trennungsgeschwin- 
digkeit waehst nach dieser Formel auch mit der Differenz D  — d; experimentell wurde 
sie am gróBten zwisehen 80—90° gefunden. Die Trennung der Soapstoeks dureh 
Zentrifugieren gelingt umso besser, je hoher der Gesamtfettgeh. des Soapstoeks u. je 
mehr Neutralól er enthalt. Daraus ergibt sich die Móglichkeit der kontinuierlichen 
Laugenraffination dureh Aufarbeiten des Soapstoeks in Separatoren, ohne ihn vorher 
absitzen zu lassen. So wurden beim Schleudern eines Prod. mit 4,6% Seifc u. 63,7% 
Neutralfett 97% des Neutralfettes wiedergewonnen. Der Salzzusatz soli nicht uber
3—4% betragen. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 255 
bis 258. 1935.) S c h ó n f e l d .

Reginald Cartwright, Flussige Seifen. Die zu stellcnden Anforderungen an fl. 
Seifen, Rohstoffe, Herst.-Vorschriften fiir desinfizierende, fl. Seifen usw. werden init- 
geteilt. (Seifensieder-Ztg. 6 2 . 1044—45. 1064—65. 24/12. 1935.) N e u .

G. Knigge, „Seifenversch7iitt“ in alier und neuer Zeit. Vf. bespricht die alten 
Seifenstreckungsmittel, Wasserglas u. Kartoffelstiirke, u. berichtet iiber Yerss., durcli 
Zusatz yon „Calgon“ zu Kemseifen, pilierten Feinseifen, Seifenfloeken u. -pulvern 
die Seifenqualitat zu yerbessem. Vorsehriften. (Seifensieder-Ztg. 62 . 982—84. 27/11. 
1935. Dresden.) N e u .

— , Fiillen und Fiillungen. Vorschriften zum Strecken von auf w. u. halbwarmem 
Wege gesottenen Kern-, Fein- u. kaltgeruhrten Coeosseifen. (Seifensieder-Ztg. 
1003—04. 4/12. 1935.) . N eu .

— , Feste Emulgatoren ais Seifenzusdlze. Beschreibung der Waseheigg. von Kolloic - 
kaoMnen allein u. in Verb. mit Seife u. der Herst. yon Tonseifen. Nur Tone, die einen 
groBen Anteil feinst dispergierter Teilchen ( S I  /a) haben, besitzen Waschwrkg. Uic 
Wasehwrkg. der Tone beruht auf dem Emulgieryemógen u. nieht auf oberflaehen- 
akt. Eigg. (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 2 1 . 366—68. 10/12. 1935.) . EUj ,

R. F om śt, Ist das Parfumol an den Seifenfleclcen schuld? Zur Vermeiaung an  
Fleckenbldg. ist sorgfaltige Entfernung des Rostes in Seifenkesseln u. Umfiillen er
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in Blęchkannen gelioferton Parfumóle in Glasflaschen notwendig. Die Alkalibestandig- 
keit von Parfiimen kann dureli Kochen gleicher Mengen Parfiim mit 15%ig. KOH
1—2 Min. lang erfolgen. Bleibt die KOH ungefarbt, so ist der Riechstoff seifenecht. 
(Seifensieder-Ztg. 62. 1024—25. 11/12. 1935.) N e u .

A. Beythien, Zur Auswertung der Fettanalysen. Vf. berichtet an Hand prakt. 
Beispiele iiber die bei Fettanalysen erhaltenen Werto u. yergleicht diese mit den Kon- 
stanten der Fetto unter besonderer Beriicksichtigung der Auswertung. (Oele, Fette, 
Wachse 1935. Nr. 3. 1—3. Dez. Dresden.) N eu.

Leo Ivanovszky, Colorimetrische Messungen auf dem Oebiele der Fette, Ole und 
Wachse. Angabe ,von theoret. Grundlagen colorimetr. Messungen u. Formeln zur 
colorimetr. Berechnung nach der Schiclithohenmethode unter Verwendung von Ver- 
gleiclisfll. u. Beschreibung yon Colorimetem u. Photometem, sowio dereń Handhabung. 
(Oele, Fette, Wachse 1936. Nr. 4. 1—8. Jan. Wien.) N e u .

Ciusa Walter, Beitrag zur Untersuchung der Fluorescenz von Olwenolen. Esakte 
Verss. an zahlreichen Proben ergaben, daB alle guten PreBóle im TJV-Licht gelb fluores- 
cieren. Die Fluorescenz yerschwindet faBt yollstiindig bei der Behandlung mit Carbo
raffin. Raffinierte Ole fluorescieren himmelblau, aueh nach Behandlung mit Carbo
raffin, raffinierte ,,Sansa“-0le in der Aufsieht tiefblau, in der Durchsicht gelbgriin, 
aueh nach der Behandlung mit Carboraffin. PreBóle aus yerdorbenen Frilchten yer- 
halten sich wie raffinierte Ole. PreBóle aus nur 2—3 Tage gelagerten Oliyen fluores
cieren bląuviolett, aber nach der Behandlung mit Carboraffin nicht mehr. Die blaue 
Fluorescenz von Raffinaten laBt sich durch Chlorophyllzusatz maskieren, auBerdem 
zeigen gewisse, garantiert reine PreBóle sofort oder nach langerer Lagerung blaue 
Fluorescenz. (Olii minerał., Olii Grassi, Colori Vernici 15. 149—56. 31/10. 1935. 
Bologna.)_ _ Ge im m e .

Vladimir Tuma, Qualitutsbestimmung von Schuhpolishes und Reinigungsmittdn. 
Beschreibung einer Methode zur Wertbest. von Schuhputzpraparaten. (Soap 11. N r. 12. 
25—28. 127. 129. Dez. 1935.) __________  N e u .

Paul Ammann, Seine, Frankreich, Pflanzliche Ule von erhóhter Reinheit erhalt 
man, wenn man die ólhaltigen Kerne (von Baumwolle, Erdniissen, Ricinus, Leinsamen, 
Aleuritcs usw.) zunaehst boi Tempp., die die Zerstórung der Diastasen siclier stellen 
(bis 90°), sehr weitgehend trocknet (bis auf 1—2% Feuchtigkeit) u. dann, gegebenenfalls 
nach yorheriger Abkiililung, die u n z e r k l e i n e r t e n  Kerne auspreBt. Die Aus- 
beuten an Ol betragen bei 350—400 kg/cm2 Druck: 25— 28(°/0) aus Lein-, 40—52 aus 
Aleurites-, 31—35 aus ErdnuB-, 35—42 aus Ricinuskernen. Man erhalt an Verunreini- 
gungen arnie, schwachgefarbte Ole von geringer Aeiditat u. unterbindet dio Oxydation 
durch Luftsauerstoff sowio die zers. Wrkg. der Fermente. — Die aus ganzen Kórnern 
bestehenden Olkuchen sind yorziigliche Futtermittel. (F. P. 789 756 vom 6/ 8. 1934, 
ausg. 6/11. 1935.) _ D o n l e .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, England, Reinigung von róhen 
Fetten und Ólen (z. B. Lein-, Baumwoll-, Erdnuft-, Palmól, Waltran usw.), in dem sie 
zuerst mit geringen Mengen Alkali oder Saure gebrochen u. dann einer Hochyakuum- 
dest, (10- 2—10-5 mm Hg) unterworfen werden, wobei sie, ohne zu sieden, von einer 
Heizfliiche verdampft u. in geringer Entfernung yon derselben (1—5 cm, etwa der 
nnttleren freien Weglange der Molekule der zu dest. Substanz beim herrschenden 
Partialdruck entsprechend) kondensiert werden. Hierbei gehen freie Fettsauren, 
1'arbstoffe usw. bei niedrigeren Tempp. uber ais die Triglyceride, die man, wenn nótig, 
noch bei erhóhter Temp. von anderen Verunreinigungen wie Harzen, Pflanzenbestand- 
teilen usw., trennen kann. (E. P. 438 056 vom 11/5. 1934, ausg. 5/12. 1935. F . P. 
'89 919 yom 11/5. 1935, ausg. 8/11. 1935. E. Prior. 11/5. 1934.) D o n l e .

Metallgeselischaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Reinigen von pflanzlichen und 
tumchen pleń mul Fetten. Hierzu vgl. D. R. P. 614 898, C. 1935. II. 2758. — Nach- 
zutragen ist: 1. Die bei der Neutralisation des Olesr z. B. mit Na2C03, gebildete, von 
dem 01 nicht abgetrennte Alkaliseife wird in alkoh., konz. Salzlsg. gel., nachdem sie 
Inr sich oder zusammen mit dem 01 im Vakuum getrocknet wurde, so daB bei der Dest. 
“es A- aus der Lsg. ein Destillat erhalten wird, das gleiche oder hóhere Konz. hat wie 
j r A-> in dem dio Seife gel. wurde. — 2. Die Emulsionsschicht, die sich beim Abtrennen 
(ier_ alkoh. Seifenlsg. vom Neutralól bOden kann, wird dadurch raffiniert, daB sie, 
nach dem Herauswaschen der Seife mittels A. oder wss. A., mit yerd. organ, oder anorgan. 
i wre *n Neutralól u. eine Schicht, die die festen Schleimstoffe enthalt, getrennt wird.
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(Holi. P. 37107  vom 10/4. 1934; ausg. 16/12. 1935. D . Priorr. 28/4. 1933 u. 15/2.
1934.) D o n l e .

John Frederick Ward, London, England, Lebertran aus Heilbutllebem und dergl. 
Die Fischlebem werden in W. erhitzt, mit verd. Alkali behandelt, das sich schaumig 
abscheidende 01 mit einer in W. 1. oder mit W. mischbaren organ. FI., in der Fette 
u. Ole im wesentliehen unl. sind (z. B. A.), behandelt u. in ublicher Weise abgetrennt. 
(E. P. 438 349 vom 9/2. 1934, ausg. 12/12. 1935.) D o n l e .

Chemische Institut Rhenus, Deutschland, Hdndereinigungsmittel, insbesondere 
zur Entfcmung von 01, Tinte, Farbband- oder Kopiertinteflecken, bestehend aus einem 
mit einer Lsg. von N ajlP O .t oder Na3POiy Glycerin u. fl. Seife getriinktem, in einer 
Kautschukliiille verpackten Lappen. Abtrocknen der Hiinde ist unnótig. Leichtes 
Anfeuchten des angetrockneten Lappens stellt seinen Gebrauchswert wieder lier. 
(F. P. 779 564 vom 11/10. 1934, ausg. 9/4. 1935. D. Prior. 12/10. 1933.) S a lzm a n n .

Josef Kuster, Vitznau, Schweiz, Entfemen von Sengflecken aus Teztilgeweben. 
Die Fleckbilder werden mit einem Gemiseh aus H,fl„, Kreidemehl u. Petersilienezlrakt 
behandelt u. nach dem Trocknen geburstet. (Schwz. P. 177 554 vom 8/5. 1934, ausg. 
16/8. 1935.) R . H e r b s t .

Standard Ultramarine Co., ubert. yon: Henry Dourif, Huntington, W. Va., 
V. St. A., Herstdlung von Waschblau. Um Ultramarin in eine in W. leicht dispergier- 
baro Gelform uberzufiihren, teigt man es mit einem Gemenge von Mono-, Di- u. Tri- 
athanolaminen an. (A. P. 2 020 539 vom 7/5. 1931, ausg. 12/11. 1935.) NlTZE.

E. L. Bruce Co., ubert. von: Frank H. Lyons, Memphis, Tenn., V. St. A., Fu[l- 
bodenpflegemittd, bestehend aus 313 (Teilen) Leinól, 94 Holzól, 130 Lackól, 724 Paraffin, 
50 Zinkstcarat, 365 Naphtha, 50 Vol.-% Xylol u. Pflanzengummi. (Can. P. 339 024 
Tom 22/6. 1932, ausg. 30/1. 1934.) S c h r e ib e r .

Jean Mas, Frankreich, Herstdlung von Bohnermassen nach F. P. 741 337, dad. 
gek., daB hier die pulyerisierte, gefarbte Wachsmischung durch Zugabe organ. Losungs- 
mittel, z. B. Mineralól, gegebcnenfalls in Mischung mit Terpentinól in Pastenform 
oder Lsg. iiberfuhrt wird. (F. P. 45 292 vom 6/10. 1934, ausg. 22/7. 1935. Zus. zu
F. P. 741 337; C. 1934. II. 1568.) S c h r e ib e r .

XVIII. Faser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
Kunstseide. lin o leu m  usw.

K. A. Pelikan, Fettsauren in der Teztilindustrie. t)ber Anwendung von Fott- 
sauren, Seifen, Sulfonaten usw. in der Textilindustrie. (Rayon Melliand Text. Monthly 
16. 61—62. 69. 98—99. 103. 1935.) S c h o n f e l b .

Erich Wiinderlich, Das Entgerbem stuckfarbiger Tuche und Feintuche. Prakt. 
Ratschlage; der Wert des Zusatzes von speziellen Fdtlósem  zu den iiblichen Soda- u. 
Seifenwaschflotten. (Dtsch. Farber-Ztg. 71. 325—26. 1935.) FRIEBEMANN.

— , Ammonium-Oleinseifen. Yorzuge yon NH3-Seifen vor Seifen auf Sodabasis. 
Ammonseifen emulgieren besser ais Na-Seifen u. lassen sich leichtcr aus der Ware ent- 
fernen. Infolge des geringeren Einflusses auf Wolle yerursacht NH3 im Gegensatz zu 
Na2C03 keine streifigen Farbungen, ist yielmehr bei Indigo, Metachrom- u. sauren Farb- 
stoffen bei der Farbung niitzlich. (Dtsch. Farber-Ztg. 71. 531—32. 1/12. 1935.) F r ie b e .

— , Flecke, Vergilben und mifilungena Farbungen in gebleichler Baumwollstiickware- 
Fehler durch unvollkommeno Bauche, durch Mineralólflecke, Ca- u. Mg-Seifen, Oxy- 
cellulose, Metallflecke von der Apparatur her u. durch Pilze. (Z. ges. Textilind. 38- 
642. 18/12. 1935.) F r ie b e m a n n .

L. Caberti, ubcr die Ausrilstung von gefarbten und bedruckten Baumwollflandl&i- 
(Boli. Reparto Fibrę tess. yeget. R . Staz. sperim. Ind. Carta Fibrę tess. yeget. 30. 
654— 58. Okt. 1935.) Ma u r a c h .

— , Das Sengen und Mercerisieren von Baumwollgarnen und -geweben. Techn. 
Ubersicht. (Z. ges. Textilind. 38. 653—54. 25/12. 1935.) F r ie b e m a n n .

H. Rehmann, Die Verwertung und Verwendung der Abfalle in Hanf- und Flachs- 
spinnereien. Das Behandeln von Hart- u. WeichfaserabfaUen sowie das Beuchen u. 
Bleichen von Flachsfaserabfall nach yerschiedenen Verff. ist geschildert. (Mschr. 
Text.-Ind. 50. 292—93. Dez. 1935.) SuvERN.

B. P. Ossanow und A. G. Ssisowa, Ubcr die chemische Zusam m ensetzung aer 
Flachsscha.be. Die Schabe (Achel) enthalt durchschnittlich 55,70% R ohcellu lose, 
27,88 Rohlignin, 30,10 Pentosane, 2,35 Asche u. 2,22 Harze u. Fette; die Cu-Zahl ist
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die W.-Losliełikeit 8,35%- Von den 55,70% Rohcellulose kommen etwa 36,30% aiif 
reine Cellulose, 29,23 auf Pentosane u. 5,83 auf Asehe; von den 27,88 Rohlignin kommen 
27,35 auf reines Lignin u. 1,88 auf Asehe. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promy - 
schlennost] 14. Nr. 7. 72—73. 1935.) H a n n s  S c h m id t .

N. W . Golub und A. I. Lurje, Behandlung der Hanfschabe nach dem, Kaltverfahren. 
Die verholzten bastfreien Abfalle werden ohne Druok bei 80— 90° 2—3 Stdn. mit 7 bis 
8°/0 NaOH (vom Rohstoffgewieht) oder 5—6 Stdn. mit 10% CaO oder 2—6 Stdn. mit 
Mischungen yon 10% CaO u. 4—8% Na2C03 behandelt u. bis 45—55° SR gemahlen. 
Der erhaltene Halbstoff ist im Gemiseh mit anderen Cellulosematerialien, wie Stroh- 
zellstoff auf Packpapier, yerarbeitbar. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlen- 
nost] 14. Nr. 1. 56—61. 1935.) H a n n s  S c h m id t .

H. Miinch, Beitrdge zur Struktur des Seidenfibroins. (Vgl. C. 1936- I. 1746.) Vf. 
gibt ein Verf. zur Entbastung von Misehgeweben aus realer Seide u. alkaliempfindlichen 
Fasern an, bei dem mit Papain u. Natriumthiosulfat oder Natriumhydrosulfit ais 
Aktiyatoren gearbeitet wird. Er untersucht weiterhin enzymanalyt. den Ubergang 
des Spinndruseninhaltes zum fertigen Seidenfaden. Bei der Rohseide wird nur das 
Sericin durch aktiviertes Papain abgebaut. Verss. mit getrockneten Spinndriisen 
ergaben, daB das Sericin in den Drusen yorgebildet ist. Vf. erhielt durch Alkalibehand- 
lung getrockneter Drusen den krystallisierten Fibroinkern der Driise. Seine ICrystalle 
haben keine Orientierung. Das Fibroin der frischen Drusen zeigte keine Faserstruktur 
u. war durch aktiviertes Papain leicht spaltbar. Der Rohseidenfaden zeigt aber nach 
Entbastung ein Rontgendiagramm u. ist nicht spaltbar. Hatte die Seide einen Um- 
losungsprozeB (mit CaCl2) durchgemacht, so war kein Unterschied im enzymchem. 
Verh. von strukturiertem u. strukturlosem Materiał mehr festzustellen. Offenbar 
werden durch die Umlosung Angriffsstellen fiir das Enzym freigelegt. (Angew. Chem. 48. 
797— 99. 28/12. 1935.) B r e d e r e c k .

H. Feld, Entbasten, Beschuieren, Bleichen und Farben der Seiden im, Strang. 
(Msehr. Text.-Ind. 50. 293—94. Dez. 1935.) S u v e r n .

J. G. Chintschin, Hydratation der Pflanzenfasem bei der Mahlung und Einflup 
auf die Festigkeit des Papiers. (Vgl. C. 1935. II. 2902.) Naehzutragen ist, daB gleiehe 
Festigkeit in yersćhiedenen Mahlgeraten yersehiedene Mahldauer erfordem, z. B. in 
einer Lampenmiihle 20 Min. bis 20° SR, im Hollander aber 4 Stdn. bis 45° SR. (Zell- 
stoff u. Papier 15. 399—400. Okt. 1935.) H a n n s  S c h m id t .

Otto Bade, Pilz im. Holzschliff. Vortrag. Besprechung der Infektionsąuellen u. 
der Faktoren, die ais mitwirkende Ursachen fiir die Pilzinfektion gereehnet werden 
konnen. Quantitative Bestst. ausgefiihrt yon Robak, zeigten keinen regelmaBigen 
Zusammenhang, weshalb die Waclistumsbedingungen die ausschlaggebende Rolle bei 
Pilzschaden spielen diirften. (Papir-Joumalen 23. 296—99. 303—05. 31/12.
1935.) E. Ma y e r .

R. M. Pawlinowa, Versuche zur Bekampfung der Pilzbewachsung durch Chlorierung 
der Umlaufwasser. Żur Abtotung der in den App. bestimmter Papierfabriken auf- 
tretenden Mikroorganismen, wie B a c t e r i a c e a e ,  S p h a e r o t i l u s  n a t a n s ,  
B e g g i a t o a  l e p t o m i t i f o r m i s ,  C i l i a t a ,  N e m a t o d a ,  werden dem 
Gebrauchswasser 0,005, zur restlosen Abtotung von S p h a e r o t i l u s  n a t a n s  
0)01 g/Liter Cl zugesetzt. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 14. Nr. 6. 
45—51. 1935.) H a n n s  S c h m id t .

A. A. Mjassnikow, Bas Farben von Papier mit substantiven, sauren und basischen 
Farbstoffen. Das Farben erfolgt im Hollander. Beim substa?itiven Farben wird dem 
alkal. reagierenden Faserbrei zuerst der Leim, nach 10 Min. die Farbstofflotte (1: 25) 
u. nach 25—30 Min. Al-Sulfat zugegeben u. noch 10 Min. geruhrt. Flotten saurer Farb- 
8t°ffe (1:15—20) setzt man dem Brei zu Anfang zu, nach 5— 8 Min. Al-Sulfat u. nach 
"eiteren 25—30 Min. den Leim, oder den Farbstoff u. Leim gleichzeitig u. nach 10 Min. 
Al-Salz u. riihrt noch 25—30 Min. Zum Farben mit bas. Fa/rbstoffen allein wird der M. 
zuerst der Leim, nach 8— 10 Min. Al-Sulfat, nach weiteren 5—10 Min. die Farbstoff- 
flotte (1: 20—25 oder 1:50) zugegeben u. dann noch 25—30 Min. behandelt; beim 
Farben mit Gemischen von bas. mit substantiyen oder sauren Farbstoffen gibt man 
erst einen Teil Al-Salz zu, nach 5—8 Min. die Farbstofflotte, nach weiteren 20—25 Min. 
den Leim u. schlieBlich nach 8—10Min. das restliehe Al-Salz. (Papier-Ind. [russ.: 
Bumashnaja Promyschlennost] 14. Nr. 1 . 43—49. 1935.) H a n n s  S c h m id t .

0. J. Schierholtz, Beeinflupt die Papierąualitat Golddruckfarben. Untersucht 
wurde eine iibliche Druckfarbe aus Bronzepulyer (Cu, Zn, Al) u. Gummilsgg. Solche

l
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Druekfarben zeigen oft ein unschónes Nachdunkeln, namentlich unter dem EinfluB 
feuchter Luft. Fiir die Prufung wurden die Probepapierstreifen in 100% relativer 
Feuchtigkeit gelagert, leiclit getrocknet, mit dem Bronzeanstrich versehen u. wieder 
bei 100% r. F. in yerstópselten Rohren gelagert. AuBer Filterpapier u. einzelnen hoch- 
wertigen Leinenpapicren riefen alle Papiersorten Schwarzung hervor. Zusatze zu der 
Gummilsg., wio ZnS04, gegen Sulfide u. CaC03 oder BaC03 gegen Alaun hatten nur 
teilweisen Erfolg u. vcrsagten vor allem bei Tapctcnpapicren. Anderung der Metalle 
in der Bronze, so Weglassung des Zn bzw. des Al oder Verwendung yon nur Cu blieben 
ohne Wrkg. Es fand sich, daB die Hauptursacho der Schwarzung der Alaun ist, der 
bei der Hydrolyse I i,S 0 4 abspaltet, die mit Cu S 02 u. H2S bilden kann. Ais wirksamstes 
Mittel gegen die Schwarzung erwiesen sich Dicarbonate der Erdalkalien, vor der Bron- 
ziorung direkt dem Papier einverleibt oder darin aus den Hydroxyden u. C02 erzeugt. 
Bei der Schwarzung der Bronze wurde die Entstehung eines Gases, wahrscheinlich 
S 02, nachgewiesen. S 02 wirkt sehr stark auf Bronzen ein, die daher ein empfindliches 
Reagens darauf darstellen. (Pulp Paper Mag. Canada 36. 609—13. Nov. 1935.) F r i e d e .

S. W . Utschastkina und W . J. Matwejew, Flachenćinderung des Papier* beim 
Bedrucken. Die Doformationsfahigkeit nimmt ab durch Erhohung des Geh. an Hadem- 
stoff, durch rósches Mahlen bis zu 50—52° SR olme Bldg. yon Sehleim, durch Leimen 
mit 3% Harz, Erhohung des Kaolingeh. auf 15%> Erniedrigen der Anfangstcmp. beim 
Papiertrocknen auf mindestens 40° u. Lagern in Luft mit lidchstens 50—55% Feuchtig
keit. Auch sind Papiere aus gebleichtem Zellstoff wertyoUer ais solche aus yeredeltem 
Zellstoff. (Mater. zentr. wiss. Forscli.-Inst. Papierind. [russ.: Zentralny nautschno- 
issledowatelski Institut bumashnoi Promyschlennosti, Materiały Instituta] 1934. Nr. 4. 
107— 15; Zellstoff u. Papier 15. 494—96. Dez. 1935.) H a n n s  S c h m id t .

W . A. Grabowski, P. W. Schumilow und M. J. Marschak, Bestes Druckpapier 
von emiedrigter Dichie von 35—40 g/qm. Das Papier wird aus 100% halbgebleichtem 
Sulfitzellstoff, der eine Wcichheit 50— 65° nach B je r k m a n  aufweist, durch 3-std. 
Mahlen bis 45° SR, FuOen mit 40% Kaolin u. Leimen mit 3,5% Kolophonium gewonnen. 
(Mater. zentr. wiss. Forsch.-Inst. Papierind. [russ.: Zentralny nautsclino-issledo- 
watelski Institut bumashnoi Promyschlennosti, Materiały Instituta] 1934. Nr. 2. 
53—87.) H a n n s  S ch m id t .

N. A. Lisskowitsch, Der Schwefelsaureverbrauch bei der Pergamentpapicrherstdlung. 
Es wird eine Saure mit 92,5—97% H2S 04 u. die Anwendung von lediglich 2 Pergamentier- 
badern erapfohlen. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 14. Nr. 7. 19 bis 
25. 1935.) H a n n s  S c h m id t .

P. P. Schorygin, Die neuesten Errungenschaflm auf dem Gebiete der Gdlulosechemie. 
Literaturzusammenstellung. (Kunstfaser [russ.: Isskusstwennoje Wolokno] 1935. 
231—40.)  ̂ ' H a n n s  S c h m id t .

G. Mark, Uber die Gdlulosestruktur und ihren Einfluf) auf die mcclianischen und 
chemischen EigenscJiaften der Faser. t)ber die Veranderung der Micellarstruktur yon 
Kunstfasern aus Cellulose u. Cellulosederiw. wahrend ihrer Herst. u. Veredlung. 
(Kunstfaser [russ.: Isskusstwennoje Wolokno] 1935. Nr. 1. 14—21.) HANNS SCHMIDT.

U. Yosłlida und N. Matsumoto, Die Grójie der Micellen von Cellulosefasern. Lange 
u. Breite wurden zu 560 A u. 56 A bestimmt, sie werden durch die Breite des Fadens 
nicht beeinfluBt. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 187 B. 1935. [Nach engl. 
Ausz. ref.]) S u v e r n .

S. Samuelson, Harz im Sulfitzellstoff. Vortrag. Die ausgefiihrten Verss., dereń 
Resultate in zahlreichen Tabellen niedergelegt sind, zeigen, daB bereits mit mechan. 
Mitteln so viel Harz entfemt werden kann, daB keine Zusammenbackung bei der folgen- 
den Papierfabrikation auftreten sollto u. daB durch mechan. Entfcniung ein Zellstofi 
mit gróBerer Reinheit u. bessero Farbę erhalten wird. (Papir-Journalen 23- 63 (><>. 
71—74. 1935.) Ę. Ma y e r .

Gosta Annergren, Die Sedimentierung von Sulfitzellstoff bei verschiedenen Auf- 
schlufigraden, sowie bei verschiedenen ilahlgraden. Die Verss. ergaben, daB je wemger 
aufgeschlossen der Zellstoff ist, desto grófier dessen Absatzgeschwindigkeit u. daB bei 
der Mahlung im Anfang diese Geschwindigkeit steigt, um dann bei Erhohung des Mahl- 
grades rasch abzusinken. Vf. weist schlieBlich darauf hm, daB gemahlener u. ungemahlener 
Zellstoff bei demselben Mahlgrade yerschiedene Sedimentierung aufweist, bedmgt 
dureh Verdriingung der Luft u. beginnende Quellung bei der Mahlung. Beschreibung 
des Verf., Tabellen. (Svensk Pappers - Tidn. 38. 762 — 63. 15/12. 1935. Mack- 
myra.) E . Ma y e r .
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I. L. Kagan, Der giinsligste Aufbau der Saureabteilung. Auf Grund cingehendcr 
zahlenmaBiger Vcrss. zur Best. des Wrkg.-Grades der App. zur Gewinnung der Kochsaure 
fiir die Sulfitzełlsioffherst. werden empfohlen: senkrechter DORENFELD-Wascher ohne 
Aufsatz oder zweigangiger LuRGI-Wascher, LuRGI-Kiihler u. Elektrofilter, nicht jedoch 
die COTTRELL-Kammer u. der Gloverturm. (Mater. zentr. wiss. Forsch.-Inst. Papierind. 
[russ.: Zentralny nautschno-issledowatelski Institut bumashnoi Promyschlennosti, 
Materiały Instituta] 1934. N r. 2. 27—53.) H a n n s  S c h m id t .

D. M. Fljate und N. P. Belych, Uber die Metallkorrosion in der Sulfitcełlulose- 
fabrikalion. Auf Grund zahlenmaBiger Unterss. werden ais korrosionsfester Baustoff 
fiir die App. empfohlen: zuerst V4A-Stahl, dann Cr-Mn-Stahl mit 17,34 (%) Cr, 8,06 Mn, 
2,11 Cu, 1,62 Mo, 0,22 W, 0,60 Si u. 0,14 C, ferner solcher mit 17,26 Cr, 8,10 Mn, 0,52 Si, 
0,039 P u. 0,20 C u. Cr-Gupeisen mit 36,62 Cr, 0,86 Mn, 1,25 Si u. 2,12 C; auch Bronzen 
mit 13,19 Sn, 9,86 Pb u. 4,38 Sb, oder mit 10,15 Al sind yerwendbar. (Mater. zentr. wiss. 
Forsch.-Inst. Papierind. [russ.: Zentralny nautschno-isslcdowatelski Institut bumashnoi 
Promyschlennosti, Materiały Instituta] 1934. Nr. 2. 107—34.) H a n n s  S c h m id t .

D. M. Fljate, WiderstandsfaMgkeit des sdurefesten Gupeisens gegenuber Chlorkalk- 
losungen. Auf Grund yon Priifungen yerscliiedener Legierungen werden fur Apparaturen, 
wie Pumpen des CeZZwZosebleichbetriebes, auBer Blei Themwsilid mit 14,99% Si u.
0,99 C, sowie Cr-Gupeisen mit 34,22 Cr, 1,33 C u. 0,87 Si empfohlen. (Papier-Ind. [russ.: 
Bumashnaja Promyschlennost] 14. Nr. 6. 54—58. 1935.) H a n n s  S c h m id t .

Giulio Tocco und Emilio Cerbaro, Uber die „Reifung“ der Cdluloselosungen. II. 
(I. vgl. C. 1934. II. 3696.) Die friiher mitgeteilte Beobachtung, daB die Reifung 
(Hydrolyse) der Acetylcellulose in wss. Lsgg. von Ca(CNS)2 u. CaBr2 sehr viel langsamer 
yerlauft ais dic der Formylcellulose, wird durch quantitative Verss. bestatigt; rascher 
Yollzieht sich der ProzeB in 60%ig. ZnCl2-Lsg. — Verss. mit Formylcellulose lehrten 
ferner, daB die Geschwindigkeit der Hydrolyse mit der Konz. des Celluloseesters in 
der Lsg. zunimmt, dagegen abnimmt mit steigender Salzkonz. (NH4CNS, ZnCl2) u. 
zunehmendem Basizitatsgrade des mit dem —CNS-Reste yerbundenen Kations. (Boli. 
Reparto Fibrę tess. yeget. R. Staz. sperim. Ind. Carta Fibrę tess. yeget. 30. 640-—42. 
Okt. 1935. Lab. della R. Stazione Sperim.) Ma u r a c h .

S. A. Rogowin und K. Tichonow, Untersuchungen auf dem Gebiel der Cdlulose- 
nilrierung. IV. (III. ygl. C. 1936. I. 76.) Durch Zusatz yon 1—5% N 20 5 zu H N 03 
wird der Nitriergrad erhoht, so der N-Geh. von 0,6—0,7%, durch Nitrieren von Baum- 
wollo mit einem Gemisch von 95% H N 03 u. 5 N20 5 erhalt man Nitrocellulose mit 
13,7—13,8% N, sowie hoherer Viscositat (I) u. Stabilitat (II) ais bei Zusatz von P20 6 
oder (CH3C0)20 . Durch Zusatz von 1—10% N20 4 wird der N-Geh. otwas erhoht, die
I u. II jedoch emiedrigt. Zusatze von 1—10% N 20 3 wirken nur zersetzend. (Kunstfaser 
[russ.: Isskusstwennoje Wolokno] 1934. Nr. 7. 41—46.) H a n n s  S c h m id t .

S. A. Rogowin, Festselzung der technischen Eigenschaften von Nitrocdlulose fur die 
Nitroseideherstdlung. Die Nitrocellulose soli 11,2—11,5% N  u. 0,2—0,25 Asche ent- 
halten, zu 99,2—99,5% im A.-A.-Gemisch 2:31.  sein, die 0,25%ig. Acetonlsg. eine spezif. 
viscositat yon 1,0 u. die 18%ig- A.-A.-Lsg. eine Kugelfallviscositat yon 2500 Sek. 
(±10%) aufweisen. (Kunstfaser [russ.: Isskusstwennoje Wolokno] 1935. Nr. 1. 28 
bis 33.) H a n n s  S c h m id t .

S. Danilow und L. Rogulewa, Physikalisch-chemische Kennzeichnung der Viscose- 
ffillungsbader. Verss. uber die Fallwrkg. ublicher Mullerbdder, die auch durch ihre 
elektr. Leitfahigkeit gekennzeichnet werden konnen. (Kunstfaser [russ.: Isskusstwennoje 
Wolokno] 1935. 241— 48.) H a n n s  Sc h m id t .

A. B. Pakschwer und Samilatzkaja, Die Slrukturuiscositdt der Viscose. Ober 
<ue zahlenmaBigen Beziehungen zwischen den Bedingungen der Viscosehorst. u. -an- 
wendung u. der Strukturviseositat. (Kunstfaser [russ.: Isskusstwennoje Wolokno] 1935. 
Ar. i. 67—76.) H a n n s  Sc h m id t .

A. Pakschwer, P. Kamyschan und N. Kisselewa, Wahl des Loseapparats fiir 
t-scose. Ober die Verkiirzung der Losedauer von Xanthogenat zu Viscose u. dio Bestst. 

J^Messung des Endes desLoseyoreanges. (Kunstfaser [russ.: Isskusstwennoje Wolokno]
1935. 264-76.) H a n n s  Sc h m id t .

N. N. Maljutin, L. P. Iwanowa und D. Z. Kanter, Einflufi der Ariderung des 
Mnnwchen Herslellungsverfahrms von Yiscoseseide auf ihre Anfarbbarkeit. ZahlenmaBige 
unterss. iiber den EinfluB einzelner Spinnbedingungen. (Kunstfaser [russ.: Isskusst- 
wennoje Wolokno] 1935. Nr. 1 . 33—40.) H a n n s  S c h m id t .
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M. Coyaud und J. Constailt, Die Herstdlung des Viscosekrepps. (Forts. u. SeliluB 
zu C. 1935. II. 3326.) Von Felilem wird dio Streifigkeit u. das Auftreten von Moirśe 
besprochen. Weiter behandelt sind yerschiedeno Krepparten. (Rev. imiv. Soie Test. 
artific. 10. 383— 87. 459—61. 1935.) S u v e r n .

Erich W agner und Paul-August Koch, Partiell substanlivierte Acetatseide und 
ihre Verwendung fiir Oewebeeffekte. Angaben iiber Eigg. u. Unters. teilweise yerseifter 
Acetatseide u. ihre textile Verwendung. Mikrophotographien. (Z. ges. Textilind. 39. 
18—22. 1/1. 1936. Wuppertal-Barmen.) S u v e r n .

Robe rt Schroder, Zur Frage der Losemittelriickgewinnung bei der Herstellung trans- 
parenter Behalter aus Acetylcellulose. Nach eingehender Erórterung der Vor- u. Nachteile 
der yerschiedenen Verff. zur Wicdergewinnung fluelitiger Lósungsnim. kommt Vf. zu 
dem SchluB, da 13 fiir die Massenhcrst. von Transparentbehaltern aus Acetylcellulose in 
erster Linie das K o n d e n s a t i o n s v c r f .  geeignet ist. (Kunststoffe 26. 3—4. Jan.
1936.) _ W . W o l f f .

I. Etingof und J. Kornier, Erteilung von Biegscimkeit und Wasserfesligkeit dem 
Yulknnfibe.r. (Vorl. ISIitt.) (Vgl. C. 1935. I. 2285.) Vulkanfiber wird 1/o Stde. bei 130° 
mit Paraffin, Petroleum oder dereń Gemisclien 1: 1 oder nacheinander je 24 Stdn. mit 
50°/0ig. Ńaphthetiatlsgg. u. 10%'g- Ca-, Mg-, Zn-, Mn- oder Al-Chloridlsgg. ge- 
trankt. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 14. Nr. 7. 54—58. 
1935.) H a n n s  S c h m id t .

F. I. Kortschemkin und M. E. Pomorzew, Der EinflufS verschiedener Faktoren bei 
der Yulkanfiberhersldlung auf die Pergammtierung und die Eigenschaften der Fiber. Der 
EinfluB der Temp., Konz. u. Einw.-Dauer der ZnCI2-Lsg., sowie Dauer u. Temp. des 
Nąphwalzens wurden zahlenmaBig untersucht. Mit der Steigerung der Lsg.-Temp. 
nimmt die Papier-D. u. aufgenommene Salzmenge zu, diese fallt aber mit Erhóhung der
D. der Lsg. Mit Erhóhung der D. der Lsg. von 1,86—2,01 steigt dagegen die Papier- 
festigkeit. (Mater. zentr. wiss. Forsch.-Inst. Papierind. [russ.: Zentralny nautschno- 
issledowatelski Institut bumashnoi Promyschlennosti, Blaterialy Instituta] 1934. Nr. 2.
197—214; Zellstoff u. Papier 15. 400—02. Okt. 1935.) H a n n s  S c h m id t .

Felix Fritz, Neuerungen auf dem Linóleumgebiete. Vf. berichtet iiber Fortschritte 
bei der Linoleumherst. (Oele, Fette, Wachse 1935. Nr. 3. 7—8. Dez. Elt- 
ville a. Rh.) N eu.

A. M. Katz, Uber eine Standardmethode zur Bestimmung des Wcifigehalt-s von Sulf it- 
zellstoffen. Der russ. Photometer yon K o n d p .a t z k y  wird mit denjenigen von Os t w a l d  
u. P u l f r i c h  yerglichen. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promyschlennost] 14. Nr. 7. 
33—38. 1935.) H a n n s  S c h m id t .

O. P. Golowa und O. M. Ssafronowa, Ausarbeitung einer Standardmethode zur 
Viscositdtsbestimmung von Cellulose. Die Viscositat wird durch AusfluB der Kupfer- 
oxydammoniaklsg. aus Capillaren gemessen. (Kunstfaser [russ.: Isskusstwennoje 
Wolokno] 1935. Nr. 1. 43—50.) H a n n s  S c h m id t .

Ralph T. Mease und Daniel A. Jessup, Analyse von Teztilien auf Cdluloseacetat- 
kunstseide, Seide, Kunstseide aus regenerierter Cellulose, Baumwolle und Wolle. Im 
wesentlichen inhaltgleich mit der C. 1935. II. 1992 referierten Arbeit von R. T. M e a s e . 
(Amer. Dyestuff Reporter 24- 613—18. 4/11. 1935.) F r i e d e m a n n .

Farb- & Gerbstoffwerke Carl Flesch jr., Frankfurt a. M., Herstellung ton 
Schwefdsdureestem hochmolekularer Kohlenhydrate, wie Starkę, durch Behandlung der- 
selben mit Schwefelsaure, dad. gek., daB lióchstens 1 (Teil) konz. H2S04 auf 1 Kohlen
hydrat bei tiefer Temp., evtl. in Ggw. organ. Ldsungsmm., zur Einw. gelangt. Die in 
W. 1. Prodd. sind nicht abgebaut, nicht hygroskop.; ihre Alkalisalze eignen sich zur 
Textil- u. Lederappretur, ihre Schwermetallsalze zum Impragnieren, Mattieren u. Be- 
schweren. — 200 (kg) Kartoffelstarke, evtl. mit 200 CC14 angeteigt, werden mit 200 H2S04 
von 0° yerknetet u. dann durch Kalken aufgearbeitet. Auch Cdlulose ist ais Rohstoft 
geeignet. (D. R. P. 621978 KI. 12 o yom 5/12. 1930, ausg. 16/11.1935.) H a n n s  S c h m i.

British Celanese Ltd., London, W illiam  Alexander Dickie, Robert Wighton 
Moncrieff und Charles W illiam  North, Spondon, Herstdlen und Behanddn von Aatur- 
und Kunstfdden, Folien und dhnlichen Materialien. Man terseifl oder streckt die Cellulosc- 
derim. enthaltenden Gebilde mit wss., fliichtige Stoffe, wie ŃHS, Dioxan, enthaltenden 
u. mit einer Paraffin- oder Mineralolschicht bedeckten Badern. (E. P. 411 094 yom 
28/10. 1932, ausg. 28/6. 1934.) H a n n s  S c h m id t .
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British Celanese Ltd. und W illiam  Henry Moss, London, Belianddn von Teztil- 
materialien. Die Gelhdosederiw. enthaltenden Waren impragniert oder bedeekt man zur 
Erhóhung der Knitterfestigkeit mit wasserunl. Polymerisationsprodd. von ungesatt. 
aliphat. Aldehyden oder von Estern ungesatt. niederer aliphat. Sauren u. evcnt. Weich- 
maclier, Losungsmm. u. Cellulosederiw. enthaltenden Mischungen, z. B. mit einer 
20°/oig. Lsg. von polymerisiertem Methylacrylsdureester in einem Gemisch von Bzl., 
Toluol u. Aceton 2 : 2 : 1  unter 15 Min. langem Naoherhitzen bei 80— 100°. (E. P. 
414 040 vom 18/1. 1933, ausg. 23/8. 1934.) H a n n s  S c h m id t .

British Celanese Ltd., London, Behandeln von Samtgeweben. Man farbt, reinigt 
u. insbesondere entbastet Cellulosederiw., wie Cdluloseacetatfaser, u. daneben vorzugs- 
weise Naturseide enthaltende Samto mit h. wss. 0,5— 10%ig. Lsgg. von neutralen, 
Cellulosederiw. nicht ąuellenden, osmot. Druck erzeugenden Stoffen, wie Salzen, Zucker, 
sowio yon Phosphaten oder Borax zur Einstellung eines pn-Wertes von 8— 10,5, z. B. 1,5 
bis 2,5 Stdn. bei 95° im Bad mit 50 g/Liter Olivendlseife, 25 Na2SO,, u. 25 Na„HPO., •
12 H 20 .  (E. P. 409 916 vom 12/6. 1933, ausg. 31/5. 1934. A. Prior. 10/6.
1932.) H a n n s  S c h m id t .

Jean Etienne Charles Bongrand, Paris, und Leon Sylvain Max Lejeune, 
Wasąuehal, Frankreich, Imprdgnieren von Texlilfasem. Die Fasern werden in Form 
yon Yorgespinst oder auf Spulen in einen geschlossenen Behalter gebracht, der zunachst 
evakuiert, dann mit S enthaltender Latexdispersion beschickt u. mit N unter Druck 
gesetzt wird. Auf diese Weise dringt die Impragnierfl. bis an u. in die einzelnen Fasern. 
Der Kautschuk wird dureh Warme oder verd. CH3COOH zur Koagulation gebracht. 
In gewissen Fallen (Regcnsehirmstoff u. dgl.) empfiehlt sich noch eine Nachimpragnie- 
rung. (A P. 1 964 658 vom 11/4. 1930, ausg. 26/6. 1934. F. Prior. 8/11. 1929.) Sa lzm .

Charak Chemical Co., iibert. von: W illiam  Bennett Serrington, Boston, Mass., 
V. St. A., Imprdgnieren von Geweben, die annahemd wasserdicht werden soUen, ohne 
von ihrer Geschmeidigkeit u.Weichheit zu yerlieren u. sich leicht reinigen lassen, gek. 
dureh eine Behandlung der Stoffo mit einer Lsg. von Nitro- oder Acetylcellulose u. 
Wachsen, Paraffin, Fetten, Olen (Lein-, Baumwollsaat-, Ricinusol), Glycerin, Gelatine, 
Leim, Schellack bzw. Gemischen der letzteren in fliichtigen Losungsmm. unter Zuhilfe- 
nahrne h. Walzen. Eino sehr vorteilhafte Misehung besteht aus 1 (Teil) Paraffinól, 
3/t Wachs, 1 Nitrocellulose u. 1 Kautschuk in 50 Losungsmm. Das Auftragen erfolgt 
in móglichst diinner Schicht. (A. PP. 1967  267 vom 7/8. 1929 u. 1 967 268 vom 11/2.
1930, beide ausg. 24/7. 1934.) S a l z m a n n .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Uberzugs- und
Impragniermittel fiir Gewebe, (,,Krafelt“-, Lumpcn- u. dgl.) Papier, Filz, Flachsfasem, 
zur Herst. von Lederersatz, Óipapier u. dgl., bestehend aus polymerisiertem Halogen-
2-butadien-l,3, dessen Mischpolymerisaten oder Mischungen mit Olen, Leim, Casein, 
Harzen, Weichmachungsmitteln, Wachs, S u. dessen organ. Verbb. u. Pigmenten. 
Zur Anwendung gelangt entweder eine wss. Dispersion, dio dureh ausgiebiges Ver- 
mischen u. Polymerisieren von Chlor-2-butadien-l,3 mit der entspreehenden Menge 
2°/0ig. wss. Na-Oleatlsg. u. Zugabe von NH4OH, sowie oxydationsverhindemden 
Stoffen, z. B. l °/0 Phenyl-/3-naphthylamin erhalten wird; oder es wird eine Lsg. benutzt, 
wie sie dureh Lósen des dureh Bestrahlung erhaltenen Teilpolymerisats in Toluol, 
XyloI, CC14 u. dgl. gewonnen wird. Die Hartung, gegebenenfalis unter Zugabe yon 
ZnO oder Schwermetallfcttsiiuresalzen — wenn PAe.-bestandige tlberziige gewiinscht 
werden — erfolgt dureh Warme oder Keifen bei Raumtemp. — Papier wird z. B. dureh 
Lackieren mit einer Lsg. von 14,26 (Teilen) polymerisierten Chlor-2-butadien-l,3, 0,725 
Zn-Laurat, 0,725 ZnO, 0,22 Phenyl-/3-naphthylamin in 84,05 Toluol u. nachtragłiehes 
Harten bei 121° (30 Min.) feuehtigkeitsbestandig. In zahlreichen Beispielen sind weitere 
Lacke in Verb. mit Latex, Asphalt, Dimethylcyclokexyladipat beschrieben; ferner eine 
Nachbehandlung mit 3°/0ig. Br-Lsg. in CC14, um die Oberflaehc zu glatten. Es konnen 
auch andere porose Stoffe (Holz, Zement, Steino u. dgl.) in gleicher Weise behandelt 
werden. Die impragnierten Stoffe finden ais Flugzeugbespannung bzw. Ballonstoff, 
Schutzstoffe gegen Giftgase, Isoliermaterial, fiir Fensterladen, Bucheinbande u. dgl. 
Verwendung. (E .P . 413 666 vom 18/10. 1932, ausg. 16/8. 1934. A. Prior. 2/ 11 .
1931.) Sa l z m a n n .

St. Clair Rubber Co., Detroit, iibert. von: Clarence J. Strobel, Port Huron,
Mich., V. St. A., Herstellung eines wetterfesten Belagstoffes, insbesondere fiir Kraft- 
wagenkiihler. Ein Faserfilz (,,Celotex“) wird mit einer Lsg. yon Kautschuk, Gam- 
abfall u; Fiillstoffen in Naphtha iiberzogen u. mit einer gewalzten Kauteehukplatte
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belegt, welche auf ihrer oberen Seite drei Schichten aus Kautschuk u. Casein u. eine 
diinne Deckscliieht aus Vulkanfiber tragt. (A. P. 1955  984 vom 25/1. 1932, ausg. 
24/4. 1934.) S a l z m a n n .

W alter D. Hodson, Chicago, HI., V. St. A., Schmiermittel cnthaltcnde Seile. Dio 
Zwischenraume der aus Manila, Hanf bestehenden Litzen werden mit Stoffen von 
hoher Absorptionskraft, wie Asbest, Baumwolle, Jule u. Schmiermittdn (Mineralól u. 
Al-Oleat, -lineolat oder Mg-, Ca-, Na-, Pb-, Zn-Scifen) u. einem Schutzmitlel, wie Thymol, 
Kreosot, ausgefiillt. Seilo, die mit W. in Beriihrung kommen, erhalten einen Zuschlag 
von wasserabstoBenden Stoffen (Caseinprodd., Tungsól, Stearinpech). (A. P. 2 000 951 
vom 17/9. 1934, ausg. 14/5. 1935.) K ó n i g .

W alter D. Hodson, Chicago, 111., V. St. A., Schmiermittel enthalteiide Seile. Die 
Litzen eines Seiles werden um einen losen Kem, bestehend aus absorbierend wirkenden 
Stoffen (Asbest, Baumwolle) u. Schmiermittdn (Mineralól u. Seife) gedreht. (A. P.
2 000 952 yom 10/10. 1932, ausg. 14/5. 1935.) K ó n i g .

Erwin Braeuer, Ziirich, Herstdlung eines ais Buchbinderleinwanderrsatz, ais Kunst- 
leder und ais abwaschbare Tapeie veru>endbaren Produktes, dad. gek., daI3 Papier oder 
Pappe mindestens einseitig mit Viscose uberzogen wird, ais dann durch ein Fallbad 
zwecks Koagulieren der Viscose gefuhrt, dann ausgewaschen u. getrocknet wird. — 
Papier oder Pappe wird von der Eollc kommend durch einen mit Viscose gefiillten Be- 
halter im Tauchyerf. durchgefiihrt u. somit beidseitig uberzogen. Dann wird das 
Papier oder Pappe durch yerstellbare Zylinder oder Walzen gefuhrt, wodurch die 
Starkę der Auftragsschicht geregelt u. die iiberschtissige Auftragsschicht abgestreift 
wird. Nach dem Durchfiihren durch das Fallbad (H2SO,j) werden die Bahnen aus
gewaschen u. getrocknet. (Schwz. P. 178 239 vom 28/7. 1934, ausg. 16/9. 1935.) Seiz.

Pacific Mills, Ocean Falls, Canada, ubert. von: W illiam  R. Barber, Albert
G. Natwick und Maurice W. Phelps, Camas, Wash., V. St. A., Gekupfertes Papier. 
Man yermischt in wss. Aufschlammung bzw. Lsg. Papierstoff, Alkaliorthophenyl- 
phenolat u. CuSO,, u. schliigt die Mischung langere Zeit vor dem Verarbeiten zu Papier. 
Es soli mindestens 1% des Fasergewiehtes an Cu-Orthophenylphenolat entstchen. 
(Can. P. 345 855 vom 20/1. 1934, ausg. 6/11. 1934.) N it z e .

Stephen G. W right, Chicago, 111., ubert. von: Charles J. Merriam, Winnetka,
111., V. St. A., Herstellung von nicht abblatternder Daclipappe, dad. gek., daB man die 
mit Asphalt getrankte Rohpappo mit einer Schicht aus gepulyertem Zinkstearat, 
Talkum u. Glimmer yersieht u. darauf einen Anstrich aus geblasenem Asphalt auftragt. 
(A. P. 2 0 2 2  429 yom 3/2. 1934, ausg. 26/11.1935.) S e i z .

Certain-Teed Products Corp., New York, ubert. von: Philip W. Codwise, 
Kenmore, N. Y., Herstdlung von wetter- und wasserfester Dachpappe durch Impragnicren 
yon Zellstoffplatten, die gróBtenteils aus Natronzellstoff bestehen, mit Asphalt o. dgl. 
Der Natronzellstoff besitzt gegeniiber dem ublichen Sulfitzellstoff eine groBere Auf- 
saugefahigkeit fiir das Impragniermittel. (A. P. 1948  979 yom 27/6. 1932, ausg. 
27/2. 1934.) M . F. M u l l e r .

Akt.-Ges. fiir Halbzellstoif-Industrie, Basel, Herstdlung voń Cdlulosehalbstoff. 
Stroh, Graser, Bambus, Schilf, Bagasse u. dgl. wird in einer Schlagkreuzmiihlo zu 
10 mm langen Schnitzeln zerkleinert, die unter Vermeidung einer Kocliung u. yon Druck 
in 80° w. 10%ig- Ca(OH)2-Lsg. 4 Stdn. unter schwaoher Bewegung zerfasert werden. 
Der Stoff eignet sich u. a. zur Herst. yon Jacąuardkarten. (Ind. P. 21930  yom 12/ 6. 
1935, ausg. 2/10. 1935.) S a l z m a n n .

C. F. Boehringer & Sohne G. m. b. H ., Mannheim-Waldhof, Trennung von festen, 
insbesondere faserfórmigen Cdlulosederivaten von ihnen aus der Fabrikation anliaftenden, 
mit Wasser nicht mischbaren Flussigkeiten. Die im Rk.-Gemisch yorliegenden Cdlulose- 
ester u. -ather wascht man mit gegeniiber den Cellulosederiw. u. den zu y e rd ra n g e n d e n  
Fil. indifferenten, mit letztercn u. mit W. mischbaren oder mit W.-Dampf fliichtigen 
Verdrangungsfll., wie Aceton, Dioxan, Acetonitril, Bzl., Bzn., CS2, CC14 oder anderen 
Halogen-KW-stoffen, Athem, Estem, dereń Mischungen miteinander oder mit W., z. B. 
Cdlulosdriacetat, mit einem Bzn.-Bzl.-Gemisch 1:1.  (Schwz. P. 175 669 vom 21/2.
1934, ausg. 16/5. 1935. D. Prior. 25/2. 1933. E. P. 419 190 yom 23/2. 1934, ausg. 6/12.
1934. D. Priorr. 25/2.1933 u. 7/2. 1934. F . P. 780 793 vom 24/2. 1934, ausg. 3/5. 1935.
D. Prior. 25/2. 1933.) H a n n s  S c h m id t .

Meyer W ilderman,. Monaco, Filterkerze fiir Kunstseidespinnlsgg., b e s te h e n d  aus 
einem inneren, mit mikro- oder makroporosen Kautschuk (Ebonit) gefiillten U -fonm gen ,
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porosen Rolir, das in die oigentliche Filterkammer eingesetzt ist. (F. P. 763 972 vom 
16/11. 1933, ausg. 12/5- 1934.) S a l z m a n n .

Canadian Industries Ltd., Montreal, Canada, ubert. von: James R. Buckley, 
Parlin, N. J., V. St. A., Losungsmittd fiir Cellulose, bestehend aus einem Gemisch eines 
Esters einer Fettsiiure mit mehr ais 7 C-Atomen, r. B. Stearinsiiure, u. dem Monoalkyl- 
wie Athylather des Athylenglykols. (Can. P. 338 264 vom 5/11. 1931, ausg. 2/1.
1934.) _ N it z e .

Samuel W ild, Basel, Ernst Hugentobler, Ziirich, und Erich Fritz Gellrich,
Basel, Herstellung ton konzentrierten Losungen ton Cellulosederitaten. Zerkleinerto 
Cellulosederiw. in Meklform werden in groBen Mengen miteinander u. dann mit unl. 
feBten Stoffen selbsttatigt gemisoht u. in feiner Verteilung fortlaufend mit genau ge- 
regelten Mengen feinverteilten Losungsmm., z. B. 75 (kg) Celluloseacetat (I) u. 3 Kiesdgur 
mit 425 wss. Aceton verruhrt, verknetet u. langsam aufgel. bzw. dispergiert, die erhaltene 
Dispersion filtriert, das Filtrat unter Druck iiberhitzt u. durch Entspannen konz., 
z. B. aus einer Lsg. von 150 (Teilen) I in 850 Lósungsm. (II) 500 II abgeftihrt, u. die 
kondensierten Dampfe im Kreislauf wieder teilweise der konz. Lsg., teilweise dem festen
I zugefiihrt (Zeichnung). (Schwz. P. 174 660 vom 23/12. 1932, ausg. 16/5.
1935.) H a n n s  S c h m id t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A. (Erfinder: James
Karr Hunt und George Henry Latham, Del.), Verhuien der Ranzigkeit in Cdlulose- 
derimtmassen. Gemischen von Cellulosederiw. u. ranzig werdenden trocknenden oder 
halbtrocknenden Fettstoffen von einer JZ. unter 135 werden etwa 0,25—5,0% (vom 
Fettgewicht) Plienole mit einem oder 2, durch ein O- oder sek. oder tert. C-Atom in p- 
oder aueh o-Stellung zum O H  verbundenen Oxarylkemen u. mindestens einem Alkyl-, 
Oxalkyl-, Alkoxy-, Aroxy-, Aryl-, Cycloalkylrest oder Cl-Atom im Molekuł zugesetzt. — 
Eine Deckmasse fiir Kunstleder besteht z. B. aus 11,5 (Teilen) Cellulosenitrat, 18 Ricinus- 
dl, 11 Lithopone, 36 A., 23,5 Athylaeetat u. 0,36 Phenolkórper, wie o-Kresol, Cartacrol,
l,2,4-Xylenol, Hydrochinonmonomethylather, o- u. p-Oxydiphenylather, o- u. p-Cyclo- 
hezylphenol, p,p'-Dioxydiphenyhnethyl- oder -dimethylmethan, dessen Kondensations- 
prod. mit CH20 , Dikresyldunethylmethan, Kondensationsprod. von Phenol, Kresol oder 
Guajacol mit Dipenien. (Aust. P. 18 388/1934 vom 11/7. 1934, ausg. 6/ 6. 1935. 
A. Prior. 15/7. 1933.) H a n n s  S c h m id t .

Henry Dreyfus, London, Herstdlung ton Cdluloseester enthaltenden Fdden, Bandem 
und ahidichen Erzeugnissen. Die mit hygroskop. u./oder viseose wss. Lsgg. bildenden 
Stoffen, wie Salzen, Seifen u. Cdluloseathem, beladenen Textilien behandelt man mit 
Verseifungsmittdn, z. B. zuerst mit 30%ig. Na-Acetathgg., nach dem Trocknen mit 
5%ig. NaOH-Bad u. erhitzt dann nochmals. (E. P. 415 094 vom 14/2. 1933, ausg. 
13/9.1934.) H a n n s  S c h m id t .

Henry Dreyfus, London, Herstdlung von Celluloseester enthaltenden Faden, Gamen, 
Bandem und Textilwaren. Dieselben rerseift man teilweise mittels alkal. Erdalkali- 
vcrbb. enthaltender wss. Flotten u. anschlieBendem Erhitzen, z. B. taucht man sie unter 
Spannung in eine gesatt. Lsg. oder l%ig. Suspension von C a(O H )2, die aueh 5% wasser- 
loslicke Mdhylcdlulose enthalten kann, u. fiihrt sie sofort durch eine mit Dampf an- 
gefullte Trommel. (E. P. 417 263 vom 29/3.1933, ausg. 1/11.1934.) H a n n s  S c h m id t .

British Celanese Ltd., London, George Holland E llis, Robert W ighton  
Moncrieff und Frank Brentnall H ill, Spondon, Veredlung von Faden und Bandem 
aus organischen Cdluloseestern, gek. durch eine oberflachliche oder vollstandige Ver- 
seifung derselben mit eine Aminosaure (Leucin, Asparagin- bzw. Glutaminsdure, Prolin, 
Łysin, Hystidin oder Tyrosin), dereń Salze oder Substanzen, die in diese zerlegt werden 
konnen, enthaltender wss. Alkalilauge. — Celluloseacetatgam wird z. B. durch eine 
■5—10 Teile Gelatine enthaltende 1—4%ig. NaOH von 65—75° mit einer Geschwindig- 
keit gezogen, daB die Badberiihrung 1—3 Min. dauert. State dessen konnen aueh 
1—15%ig. wss. Alkahlaugen verwendet werden, welche 0,2—1% einer schwaeh sauren 
aromat. Verb., insbesondere Phenol u. seine Homologe, Salicyl- oder Benzoesdure u. 
gegebenenfalls Quellmittel enthalten. Durch eine anschlieBende Verstfeekung werden 
die Eigg. der Seide noch yerbessert. Au Ber einer Erhohung der Festigkeit u. des Farb- 
aufnahmevermogens (substantive Farbstoffe!) findet aueh eine Steigerung der Biigel- 
festigkeit statt. (E. PP. 428 224 von 9/11. 1933, ausg. 6/ 6. 1935 u. 431701 vom 
15/1. 1934, ausg. 8 /8 . 1935.) S a l z m a n n .

Henry Dreyfus, London, Veredeln ton Cdluloseesterfaden und -bandem. Man 
Yerseift die Gebildo ganz oder oberflaehlich bis zu 3 Min. in einem 50—60° w. wss.
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bzw. wss.-alkoh. oder alkoh., 15—25% einer organ. Base, z. B. Mono-, Di-, Trimeihyl- 
amin, Athyl-, Diathyl-, Propyl-, Amyl-, Allylamin, Telramethylammoniumhydrat, 
Piperidin oder Oyclohexylamin enthaltendcn Bade, das zweckmaBig mit einem nn- 
verscifbaren 01 bedeekt wird. Vor dem Eingehen in das Verseifungsbad empfiehlt 
sich eine Behandlung mit Netzmitteln, wahrend nachtraglich eine solche mit schmmpfend 
wirkenden Mitteln vorteilhaft ist. Die verfahrensgemal3 behandelte Seide weist eine 
erhóhte Festigkeit u. Dehnung sowie Bugelfestigkeit auf u. besitzt eine gute Affinitat 
fiir substantive Farbstoffe. (F. P. 782 088 vom 19/2. 1934, ausg. 27/5. 1935.) S a l z m .

British Celanese Ltd., London, Robert W ighton M oncrieif und Frank Brent- 
nall Hill, Spondon, Vereddn von Celluloseesterfaden. Die mit einem wss., 10—30% 
eines Amins (Monoathylamin, Triaminopropan, u.,y-Diamino-(i-oxypropan u. dgl.) ent- 
lialtenden Bade, gegebenenfalls unter Spannung verseifte (Acidylverlust 12—25%) 
Seide, wird in einem Quellmittelbad (35— 40%ig. wss. Diosan, 40—50%ig. wss. Aceton, 
Gylkolather, Methylenathylenather u. dgl.) um mindestens 300% gestreckt. Dic 
Faden zeichnen sich durch erhohte Festigkeit, Warmebestandigkeit (beim Biigeln!) 
u. Substantivitat gegeniiber Farbstoffen aus. (E. P. 429 447 vom 1/12. 1933, ausg. 
27/6. 1935.) S a l z m  a n n .

Henry Dreyfus, London, Herstdlung und Behandlung von Cdlulosederivate enl- 
haltenden Tcxtilmaterialien. Leicht farbbare u. stark delmbare Textilien erhalt man 
durch Verseifen u. event. Strecken oder Schrumpfen von Fasom aus hochstens 1 Ather- 
gruppe auf 1 C6H ,0O5-Einheit enthaltenden Cdlulosedtherestem, insbesondere -dthyl- 
acetalen. (E. P. 415 077 vom 16/2. 1933, ausg. 13/9. 1934.) H a n n s  S c h m id t .

British Celanese Ltd., London, Robert W ighton Moncrieff, Frank Brentnall 
H ill und Thomas Barnard Frearson, Spondon, Verseifen von Faden aus organischen 
Cclluloseestem. Ais Behandlungsfll. dienen wss., 20—30% einer mindestens 2 Amino- 
gruppen besitzenden Base, z. B. Athylendiamin, Dimdhylathylendiamin, Propylen- 
diamin, 1,2,3-Triaminopropan oder a,y-Diamino-fi-oxypropan u. gegebenenfalls Losungs- 
u. Quellmittel enthaltende 40—90° w. Bader. Die Faden konnen wahrend der Ver- 
scifung z. B. mit substantiven Farbstoffen gefarbt werden. (E. P. 429 103 vom 22/11.
1933, ausg. 20/6. 1935.) S a l z m a n n .

British Celanese Ltd., London, Robert W ighton Moncrieff, Frank Brentnall 
H ill und Thomas Barnard Frearson, Spondon, Verseifen von Faden und Bandem 
aus organischen Celluloseestern. Die Yerseifung mittels organ. Basen, insbesondere 
aliphat. Aminm, vorzugsweise bei 50—60° wird durcli die Ggw. von 0,01—0,5% Cu 
bzw. Cu(OH)2 oder CuS04 beschleunigt; eine Nachbehandlung mit verd. H2SO.i oder 
20%ig. CH3COOH ist erforderlich. Festigkeit, Dehnung u. Warmebestandigkeit 
werden verbessert, die Affinitat zu substantiven Farbstoffen erhóht. (E. P. 430 349 
yom 12/12. 1933, ausg. 18/7. 1935.) S a l z m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kun-stschwamm aus Viscose. 
Um ein vóllig gleiehmiiBiges, auch am Rande poróses Prod. zu erhalten, erzeugt man 
an den Innenwanden der Form wahrend der Koagulation der Viscose Gas- oder Luft- 
blasen, indem man den Boden der Form mit einem trocknen Stoff belegt, oder mit 
Al- bzw. Mg-Pulver, (NH4)2C03, (NH4)2S 0 4 o. dgl. bestreut, oder indem man schlieB- 
lich Formen aus porósem Materiał, z. B. Steingut, Al oder Hydronalium benutzt, das 
mit der alkal. Viscose Gase entwiekelt. (F. P. 776 447 vom 25/7. 1934, ausg. 25/1.
1935. D. Prior. 26/8. 1933.) S a l z m a n n .

XIX. Brennstoffe. Erdol. Mineralóle.
Gustavo A. Fester, Modmie Slromungen bei der Auffindung und dem Gcbrauch 

der Brennstoffe. Kurze Dbersieht iiber Yerff. zur Kohlenhydrierung u. iiber die Ver- 
wendung fester u. gasfórmiger Brennstoffe. (Ind. y Quim. 1. 3—6. 1935. Santa Fe, 
Fak. f. industr. Chemie.) W i l l s t a e d t .

J. Rudic, Anwendung des Verfahrens der thermischen Fraklionierung der gasfórniigen 
Produkte der Verkokung auf die Unlersuchung einiger Kohlen llumaniens. 10 verschiedenc  
rmnan. Kohlen wurden stufenweise im Vakuum entgast, wobei die Gasmenge u. ihre 
Zus. bestimmt wurden. Das Maximum der Gasentw. lag bei 700°; es w urden 28d 
bis 326 cbm/t Gas erhalten, nur die Kohle von S e h c 1 a ergab nur 45 ebm/t Gas. 
Aus der Gaszus. sowie aus Lsg.-Verss., Saurebehandlung (H2S04, H2S 04 +  H N03, 
konz. u. verd. HK03, KaOH) u. Reliefschliffen w ird  eine Einteilung der Kohlen ab gele itet. 
Danach sind ligmtartige Braunkohle: S. G o l e s t i ;  peehartige Braunkohle: C o m a -
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n e s t  i ; sch warze Braunkohlen (lignites noirs): C o d l e a ,  L o n o a ,  L u p  o n i ;  
Fettkohle: A n i n a;anthrazitartigeSteinkohlc: B a iaN ou a;P eranth razit: S  c h e 1 a. 
(Ann. Office nat. Combustibles liąuidcs 10. 889—921. 1935. Konstantza,
Rumanien.) Ju. SCHMIDT.

Ch. Ab-Der-Halden, Die Nutzbarmachung sehr fcuchter Lignite durch Schwdung. 
Mógliehkeiten der Nutzbarmachung von Ligniten mit mehr ais 50% W.-Geh. Vcr- 
feuerung. Schwclung. Beschreibung einer halbtechn. Anlage. Ergebnisse. Verwendung 
der Erzeugnisse. (CJuatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 9 Seiten. 
1935.) S c h u s t e r .

Lewis Leigh Fermor, Ergebnisse der Tieftemperatuwerkokung einiger geńngercr 
indischer Gondwanakolilen. 22 Sorten ind. Kohlen wurden in England nach dem 
Coaliteverf. verkokt. Diejenigen Kohlen, die auch den besten Hochtcmp.-Koks cr- 
gaben, erwiesen sich ais die fur dieses Yerf. geeignetsten. Nichtbackende oder stark 
blahendo Kohlen sind ganz ungeeignet. (Rec. geol. Survey India 69. 353—60. 
1935.) W a l t h e r .

S. Clark Jacobsen und George W . Carter, Praktische Beseitigung der Raucli- 
schadm im Salt Lake-Tal. Beselireibung einer Tieftemp.-Verkokungsanlage naeh 
K a r r ic k  fiir Vers.-Zwecke, in der Utahkohlen verarbeitet- wurden. Ergebnisse. Ver- 
wendung des Halbkokses ais rauchlosen festen Brennstoff. (Ind. Engng. Chem. 27. 
1278—83. Nov. 1935. Salt Lake City, Utah, Univ.) S c h u s t e r .

Ivan A. Given, Kohle und Koks■ (Ygl. C. 1935- I- 2923.) Wirtschaftsbericht 
iiber das Jahr 1934 unter besonderer Berucksichtigung der U. S. A. (Minerał Ind. 43- 
70— 110. 1935.) P a n g r it z .

G. E. Foxwell, Die Entfernung von Schwefel aus Koks. Verteilung des S  im Koks. 
Mógliehkeiten seiner Entfernung. (G as J. 213 (88). 31—33. 1/1. 1936.) S c h u s t e r .

W. E. Mordecai, OiefSereikoles. (Gas Wid. 104. Nr. 2683. Coking Scct. 9—11. 17. 
4/1. 1936. — C. 1936. I. 1352.) S c h u s t e r .

— , Moderne Anwendung der Salermorelorle. Beschreibung des Verf. Seine An
wendung in Sudafrika zur Yerarbcitung von Torbanit. (Ind. Chemist chem. Manu- 
faoturer 11. 495—99. Dez. 1935.) S c h u s t e r .

Leon J. W illien, Die Verwendung bituminoser Kohle ais Generatorbrennsloff. Das 
PiER-Verf. u. die mit ihm zu erzielenden Betriebsergebnisse. (Gas Age-Rec. 76- 506—10. 
7/12. 1935. Chicago, 111., Byllesby Engng. & Management Corp.) S c h u s t e r .

M. G. Levi und G. Monti, Untersućhungen iiber das Verliallen von Oas in Asbesl- 
Zementróhren. Die Diffusion von Leucktgas aus Eternitróhren, dio von Luft umgcben 
sind, ist von den sonstigen Bedingungen abhangig. Wesentlich herabgesetzt wird die 
Diffusion bei in der Erde eingegrabenen, ferner bei feuchten u. mit einem Bitumen- 
anstrich yersehenen Róhrcn. Beschreibung der Versuchsapparatur im Original. (Acąua 
o Gas 24. 250—69. Okt. 1935. Mailand.) Co n s o l a t i .

Fritz Schuster, Entgiftung des Stadtgases durch katalylische Verbrennung des 
Kolilcnoxydes mit Wasserdampf. Vergleich des Yerf. der Ge s e l l s c il a f t  FUR Ga s - 
e n t g i f t u n g  mit dem von W. J. M u l l e r  (Oest. P. 113 333, C. 1929. II. 1369), das 
fiir warmewirtschaftlich u. betriebswirtsehaftlicli ungunstiger gehalten wird. (Warme 
58. 854—58. 28/12. 1935.) Ju. S c h m id t .

Paul Vuillemin, Bemerkungen zur Bildung und Verbrennung von Hochofengas. 
Das an CO reiche Hochofengas ist ein zwangslaufig anfallendes Erzeugnis. Verwendungs- 
moglichkeiten. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 8 Seiten. 
1935.) S c h u s t e r .

C. W. Delorey, Kohlenteer ais Kesselbrennstoff. Vorteile der Teerfeuerungen. 
Brennerausbldg. Ausfuhrliche Zusammenstellung der Ergebnisse von Leistungsverss. 
an einem teergefeuerten Babcock u. Wilcoxkessel. (Gas Industry 52. 506—07. 1935. 
CJucbec, Power Co.) S c h u s t e r .

S. J. Kornitzki, Einige Vcrsuclisdatcn zur Verbrennung viscoser Ole. Vf. unter
sucht — im Rahmen einer umfassenderen Priifung der Eignung hochviscoser Ole 
(z. B. Crackriickstande) zur Kesselfeuerung — das Verh. zweier Óle russ. Herkunft 
(D. 0,951 u. 0,928) bei der Vcrbrennung in zerstaubter Form. (Ber. allruss. wiirme- 
techn. Inst. [russ.: Iswestija wssessojusnogo teplotechnitscheskogo Instituta] 1935. 
Nr. 4. 36—40. April. Moskau.) R. K. M u l l e r .

Jean-Daniel Maublanc, Reine Holzkohle und ilire Verwendung in Gaserzeugern. 
Begriffsbest. der reinen Holzkohle ais weitgehend entgaster Ruckstand der trockenen
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Dest. harter Holzarten in Retorten. Eigg. der Holzkohle. Ergebnisse bei ihrer Ver- 
wendiłng in Gaserzeugem. (Ind. chimique 22. 734—37. Okt. 1935.) S c h u s t e r .

Hilding Bergstróm und K. N. Cederąuist, Versuch zur Steigerung der Aeeton- 
ausbeute bei der Kohlung von Holz. Dureh Einfiihren von CaC03 in den Ofenraum kann 
ein Teil der bei der Holzdest. entstehenden CH3C 00H  absorbiert werden. Die Ausbeute 
ist weehselnd, da sich das CaC03 mit einer C-Schicht iiberzieht. Diese kann jedoch 
durch Behandlung mit Luft von 400—450° entfernt werden. (IVA 1935. 76—78. 
1/10.) ' W i l l s t a e d t .

S. P. Nassakin und L. W . Gordon, Zur Frage der Bestdndigkeit des Holzstoffes 
ais Materiał zur Apparaturlierstellung in der Essigsdurefabrikation. Vff. geben dio 
Ergebnisse einer Priifung von Nadelhólzern (Ficlite u. Roh- u. Edeltanne) u. Laubhólzer 
(Linde, Espe u. Birke) gegeniiber der Einw. von yerschiedenen Zwischenprodd. der 
Essigsaurefabrikation aus der Trockendest. des Holzes bei wechselnden Betriebs- 
bedingungen an. Ausfuhrlicho Angaben iiber den Abbau von Cellulose, Lignin u. 
Pentosane werden gegeben u. daraus die Bestandigkeit einzelner Holzarten abgeleitet. 
Nadelhólzer erweisen sich allgemein bestandiger ais die Laubhólzer. Das h. Roh- 
kondensat zeigt fiir alle Holzarten den hóchsten Angriff durch hydrolyt. Zers., wobei 
bei Laubholzern auch Lignin zerstórt wird (Faserbldg.). H. Rohspiritus u. noch mehr 
der Rohessig zerstóren bei den Nadelhólzern besonders die Kohlehydrate (Abnahme 
der mechan. Festigkeit) im Gegensatz zu Laubholzern, bei denen mehr das Lignin 
angegriffen wird (Faserbldg.). Gegen den Angriff der nicht kondensierten Gase u. 
Dampfe sind alle Holzarten geniigend bestandig. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8. 505—19. 1935. 
Moskau, Forst-Chem. Inst.) v. F u n e r .

W. N. Chadshinow, Destruktive Hydrierung des Rohanthrazens zwecksOewinnung tief- 
siedender aromatischer Kohlenwassersloffe. II. Mitt. (I. vgl. C. 1935. II. 3182.) DieVerss. 
wurden unter den optimalen Bedingungen (1. c.) ausgefuhrt mit der Absicht, dio Lebens- 
dauer des MoS3 +  S-Kontaktes u. dio Natur der entstehenden Rk.-Prodd. festzustellen.
— Die Wirksamkeit des Kontaktes erleidet nach dem 1. Vers. einen Abfall, danach 
bleibt wahrend 32 Stdn. die Crackwrkg. annahemd konstant, die Hydrienvrkg. da
gegen nimmt ab. — Bei 480—500° entstehen fast ausschlieBlicli aromat. KW-stoffe. 
Bei 400° u. darunter bilden sich in betraehtlicher Menge Naphthene (40% der Eraktion 
bis 150°; 14,3% der Fraktion 150—230°), die Hauptfraktion (65,7% des Ausgangs- 
materials) sd. bei 230—300°. Isoliert wurden folgende KW-stoffe: Bzl., Toluol, Athyl- 
benzol, Naphthalin, Tetralin, Methylnaphthalin u. ihre Hydrienmgsprodd., Athyl- 
naphthalin, Diphenyl; Methylcyclopentan, Cyclohexan, Methyloyolohesan, Dekalin, 
Dieyclohoxyl u. wahrseheinlich hydrierte Anthracene u. Phenanthrone. (Chem. J. 
Ser. B. ,T. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi 
Chimii] 8. 889—902. 1935. Hoohdrueklab. d. Ukrain, kohlenchem. Inst.) Ma u r a c h .

Georg Herbst und Rolf Teichmiiller, Die Erdóllagersldtte am Tegemsee (Ober- 
bayem). t)ber das Speicher- u. das Muttergestein des Tegemseer Erdóles. Literatur- 
iibersicht. (Kali, verwandte Salze, Erdól 30. 1—5. 11— 15. 15/1. 1936.) P a n g r it z .

Rech "und Flirst, Die Korrosion in der Erdólindustrie. (Bohrteehniker-Ztg. 53. 
285—91. 15/11. 1935.) W a l t h e r .

K. Flirst und H. M. Both, Die Rolle des Wassers im Bohr- und Erdólfeld. Un- 
. bedingt nótig ist eine Vorbehandlung des W . fiir das Olfeld, vor allem wenn suspen- 
dierte u. gel. Substanzen enthalten sind. Am leichtesten entfemt man die Suspension 
durch Koagulation mittels A12(S04)3, Na3A103 usw. Es wird eine neue elektr. Ent- 
emulgierungsanlage von H. P a s z l e r  beschrieben. (Bohrtechniker-Ztg. 53. 310—14. 
15/12. 1935.) W a l t h e r .

Harold K. Ihrig, Erdollosungsmittel zum Entfemen von Paraffinabscheidungen in 
Bohrlocliem. Zum Losen u. Herausspulen von Paraffinabscheidungen aus fordemden 
Bohrlóchern benutzt eine groBe Gesellschaft ein Erzeugnis aus der Verflussigung von 
Naturgasen, das in Tankwagen, unter Druck stehend, befórdert wird. (Oil Gas J. 
34. Nr. 29. 37. 5/12. 1935.) _ W a l t h e r .

J. F . Ballet, Einflup der Entwicklung der Erdóherarbeitung in Frankreich auf die 
chemische Industrie. Einerseits veranlafit die steigende Erdólyerarbcitung die chem. 
Industrie in Frankreich, mehr H2S 0 4, Chlorkalk, Na2C03 usw. herzustellen, anderer- 
seits liefert sie bisher eingefiihrte Stoffe, u. zwar in Zukunft neben den Olen, Paraf!in 
u. Asphalt, yielleicht Alkohole, Ester, Sauren usw. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris
1934. Commun. 1. 25 Seiten. 1935.) W a l t h e r .
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Albert Guiselin, Beitrdge des Kongresses fur angewandte Chemie zur Schaffung 
und Entwicklung der Erdolindustrie in Frankreich. Inhaltlich ident. mit der C. 1932.
II. 1106 referierten Arbeit. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1 .
12 Seiten. 1935.) W a l t h e r .

W . B. Lerch, Behandeln von Ol ist ein wichtiges Problem fur die Gewinnung von 
Bohól. Fiir Emuisionen von Midcontinentroliolen ist eine ehem. Behandlung zweck- 
mafiiger ais eine elektr. Fiir die ehem. Behandlung werden allgcmeine Richtlinien 
gegeben. (Oil Gas J. 34. Nr. 30. 28—31. 12/12. 1935.) W a l t h e r .

F. B. Plummer und R. B. Newcome jr., Richtige Saurebehandlung wirkt auf 
Ólsande ebensogut wie auf Kalkformationen. Das Verf., Olbohrlocher dureh Saure
behandlung ergiebiger zu machen, das seit einigen Jakren yielfach fiir kalkhaltigo 
Formationen angewandt wird, laBt sich auch haufig fiir Sandformationen anwenden, 
hauptsaehlich dann, wenn im Sand oder Kalk die Poren schon verhaltnismaBig groB 
sind. Ob sich Saure anwenden laBt, muB von Fali zu Fali dureh Verss. iiber die Durch- 
lassigkeit der betreffenden Formationen festgestellt werden. (Oil Gas J. 34. Nr. 23. 
44—46. 24/10. 1935.) W a l t h e r .

R. Gr. Ralph, Emulsionsbildung vemieiden ist der erste Schritt um die Behandlungs- 
probleme zu losen. W.-Olemulsionen sind nicht in der Erde yorlianden, sondem ent- 
stehen dadurch, daB W . u. 01 dureh Gase oder beim Stromen dureh enge Rohr- 
leitungen usw. kraftig gemischt werden. Man sollte daher alles vermeiden, was der- 
artige Emuisionen erzeugt. Fiir die Behandlung der Emuisionen wird eine Obersicht 
iiber die yerschiedenen Verff. gegeben. (Oil Gas J. 34. Nr. 31. 56—58. 19/12.
1935.) W a l t h e r .

C. R. Wagner, Pure Oil Company skizziert die Lage bezuglich der Anwendung der 
Polymerisation. Kurze Obersicht iiber die neuesten Verff., aus gasformigen KW- 
stoffen dureh Polymerisieren fl. KW-stoffe zu erhalten. (Oil Gas J. 34. Nr. 29. 41. 
5/12. 1935.) W a l t h e r .

M. B. Cooke, H. R. Swanson und c. R. Wagner, Thermische Verfahren, um 
Olefine enthaltende Gase zu polymerisieren. Da man beim Spalten von Sehwerólen 
immer mehr yon niedrigen Tempp. u. hohen Drucken zu hoheren Tempp. u. niedrigeren 
Drucken iibergeht, fallen immer mehr Olefine enthaltende Spaltgase an. Diese konnen 
unmittolbar in Rohren unter 600—8001bs/sq" (36—64 at) Druck auf 900—1000° F 
(485—535° C) erhitzt werden. Das Gas gelangt in eine Rk.-Kammer, die die Form 
eines Rohres haben kann u. gekiihlt wird, um die Rk.-Wasser abzufiihren, u. wird 
dann dureh k. Gas oder 01 abgekiihlt. Die Rk. wird abgebrochen bei einem Umsatz 
yon 60—70°/o, so daB sich ein Ruckfiihrungsyerhaltnis von rund 1,5 ergibt. — Zweck- 
maBiger ist es, die Spaltgase dureh Verdiehten u. Fraktionieren so zu zerlegen, daB 
im wesentlichen nur die leiehfc polymerisierbaren KW-stoffe, Propylen u. Butylen 
enthaltenden Fraktionen der Druckwarmebehandlung ausgesetzt werden. Unter den 
oben genannten Bedingungen wurde z. B. ein Umsatz der Ungesattigten zu 86,7 bei 
einem Riicklaufyerhaltnis von rund 1,75 erzielt. Von den fl. Prodd. sind rund 3/i Bzn. 
u, 1/i Heizól. — Beim Hochtemp.-Niederdruckyerf. zum Polymerisieren werden dio 
ungesatt. KW-stoffe enthaltenden Gase bei 50—75 lbs/q" (7—H a t) in Rohren auf 
1150—1300° F (618—705° C) erhitzt. Aus einer im wesentlichen Propylen u. Butylen 
enthaltenden Fraktion erhalt man fl. Polymere, z. B. mit einer Ausbeute von 80%. 
Die Bznn. haben eine Octanzahl yon 85——105 u. eine Octanmischzahl von 105— 125. 
Sie bestehen fast ganz aus Aromaten. — Um Naturgase weitgehend in Bzn. um- 
zuwandeln, ist der Polymerisation eine Spaltung yorzuschalten. Aus Spaltgasen aus 
der Raffinerie werden zunachst Propylen u. Butylen polymerisiert, die Ilestgaso bei 
iiber 1300° F (705° C) gespalten u. dann in einer dritten Stufe polymerisiert. (Refiner 
natur. Gasoline Manufacturer 14. 497—505. Oil Gas J. 34. Nr. 26. 57. 59. 60. 62.
1935.) W a l t h e r .

M. Dalin und A. Gutyrja, Zur Gewinnung von Athylalkoliol aus dem Athylen der 
Erdolgase. VIII. (VII. ygl. C. 1935. II. 2765.) App. einer neuen betriebsmiiBigen 
Anlage u. Arbeitsergebnisse. (Petrol-Ind. Aserbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoo 
neftjanoe Chosjaistwo] 15. Nr. 7/8. 110— 18. 1935.) S c h ó n f e l d .

M. A. Bestougeff, Die synthetischen Naphthenkohlenwasserstoffe und die Kon- 
stitution der Erddlbestandteile. Zusammenstellung der Eigg. der bisher synthet. her- 
gestellten u. der aus Erdolen verschiedener Herkunft isolierten Naphthen-KW-stoffe. 
Bas spezif. Gewicht der monocycl. Naphthene aus Erdol liegt zwisehen den spezif, 
Gewichten der D eriw . des Cyclojientans u. Cyclohoxans. Die spezif. Gewichte u.
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Refraktionsindices der bicycl. Naphthene ausErdól liegen im allgemeinen in der Nahe 
der der synthet. ICW-stoffe. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1.
9 Seiten. 1935.) W a l t h e r .

K. Ping, Katalylische Umwandlung von Peanul-Ól in Bcnzin. Peanut-01 wurde 
fiir sich u. mit A1C13 erhitzt. Es entstanden dabei an bis zu 250° sd. Anteilen bei Verss. 
mit 0% A1C13 30,3%. bei 10 A1C13 37,1% Ausbeuten. Mit den Ausbeuten steigt auch 
der Geh. an gesatt. KW-stoffen, z. B. in der Fraktion 200—250° von 33,3 auf 63,3%. 
(,T. Chin. chem. Soc. 3. 95—102. 1935.) W a l t h e r .

K. Ping, Weitere Unlersuchungen uber das Spalten von pflanzlichen Olen in fliissiger 
Phase. (Vgl. vorst. Ref.) Acht yerschiedene vegetabile Ole wurden durch Erhitzen 
mit 1% A1C1S gespalten. Ricinusol ergibt die gróBte Ausbeuto an unter 250° sd. An
teilen (32,1%), Sesamól die geringste (23% nach der Raffination). (J. Chin. chem. Soc.
з. 281—86. 1935.) W a l t h e r .

S. D. Turner und E. J. Le Roi, Heraufsełzen der Oetanzahl beim Urnwanddn von 
Benzinen. Die Oetanzahl, die bei der Druckwarmebehandlung von Bznn. erhalten 
werden kann, laBt sich annahernd berechnen aus der Oetanzahl des Ausgangsbenzins
и. der Starkę des Spaltens. Diese wird bezogen auf Sekunden Spaltzeit bei 900° F 
(0 9OO), unter der Annahme, daB das Spalten sich bei Temp.-Erhóhung um 25° F ver-
doppelt: ©aoo =  / >2<7 010) d O . Diese GesetzmaBigkeit wird in Diagrammen dar-
gestellt u . aus diesen formelmaBig angegoben. Es wird gezeigt, wie die Abmessungen 
der Spaltrohre u. die Spaltbedingungen zu berechnen sind. (Ind. Engng. Chem. 37. 
1347—49. Nov. 1935.) W a l t h e r .

Gustav EgloJf, Edwin F. Nelson und G. B. Zimmerman, Verbesserłe Molor- 
Ireibstoffe werden der Welt gdiefert durch Umwandeln oder Spalten von Benzin. Rund 
25% der in den Vereinigten Staaten gewonnenen Destillatbenzine werden durch 
Spalten in Bznn. mit hóherer Oetanzahl umgewandelt. Es werden 12 Bznn., 7 aus 
verschiedenen Feldern Amerikas, je 1 aus Trinidad, Rumanien, Irak, Persien u. RuB- 
land behandelt. Die Ausbeuten u. Eigg. der erhaltenen Bznn. werden ausfuhrlich 
mitgeteilt. Aus den Spaltgasen kann man noch durch Polymerisieren hoehklopffesto 
Bznn. erhalten. (Oil Gas J. 34. Nr. 32. 90. 91. 93. 94. 97. 98. 101. 104. 26/12.
1935.) W a l t h e r .

M. Prettre, Uber die Anderung der Sdbstentzundungstemperatur von Kohlenimsser- 
stoff-Luftgemischen mit den Versućhsbedingungen. Die Selbstentziindungstempp. von 
KW-stoff-Luftgemischen werden durch hóheren Druck herabgesetzt u. durch Blei- 
tetraathyl nur wenig nach hoheren Drucken u. Tempp. yerschoben. Die Zundlucken, 
d. h. das Aussetzen der Zundung bei steigenden Tempp. verschwinden mit hoheren 
Drucken. Da dio Oxydationsrk. eine Kettenrk., daher sehr empfindlich gegen Temp.- 
Erhóhung ist, kann sie vielleicht durch Oberflachen aus Alkali- bzw. Erdalkalisalzo 
unterbrochcn werden. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 6 Seiten.
1935.) W a l t h e r .

Sabrou und Marty, Beobachlung einer pldtzlichen Enlnmchung in Alkolwl-Benzin- 
gcmischen. A.-Bzn.-Gemische, die zur Priifung von Korrosionsfragen der Luft aus- 
gesetzt waren, zeigten nach einigen Tagen zwei Schichten, da W. aus der Luft an- 
gezogen worden war. Setzt man A.-Bzn.-Gemischen steigende Mengen W. zu, so ent- 
halten dio unteren Schichten zunachst z. B. 36,7% Bzn., spiiter immer weniger. — 
Wird ein A.-Bzn.-Gemisch an nicht zu feuchter Luft langsam yerdampft, wird die 
Gefahr der Entmischung immer geringer, da der A. in den ersten Anteilen yerdampft. 
(Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 8 Seiten. 1935.) W a l t h e r .

S. SaijtJ, Versuche mit Alkoholtreibstoffen. In einem RiCARDO-M otor i s t  der Vcr- 
brauch von 94—95%ig. A. u. einem 20% enthaltenden A. erheblich gróBer ais der 
von Bzn. Bei Verss. in Schleppern u. Automobilen i s t  der Verbrauch von 94%ig. 
10°/o Ather enthaltendem, A. bei Tempp. yon 0—8° rund 50% gróBer ais der yon 
Bzn. Bei Gemischen von Bzn. mit 10 u. 20% 99,8%ig. A. sind in StraBenverss. Vcr- 
brauch u. Leistung etwa ebenso hoch wie bei Bzn., bei hóherer Verdichtung yerh alt  
sich das A.-Gemisch giinstiger. (J. Fuel Soc. Japan 14. 133—34. Dez. 1935. [Nach 
ongi. Ausz. ref.]) W a l t h e r .

T. Suwa, Alkoholmotorlreibsloff. Reines u. mit 10, 20 u. 30% absol. A. yersetztes 
Bzn. wurden in  einem C. F. R.-Motor bei yerschiedener Vorziindung u. yerschiedenem 
Verdiehtungsyerhaltnis untersucht. In Brennstoffyerbrauch u. Leistung ist bei ge- 
riuger Yorziindung u. niedriger Yerdichtung reines Bzn. giinstiger, bei umgekehrton
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Bedingungen A. cnthaltendes. (J. Fuel Soc. Japan 14. 129—33. Dez. 1935. [Nach 
engl. Ausz. ref.]) W a l t h e r .

W illiam  H. Hubner und George B. Murphy, Anforderungen an Dieselole. Zu- 
sammenstellung von Anforderungen an Dieselole, die von 27 Dieselmotorherstellern 
mitgeteilt wurden u. Gegenuberstellung der Meinungen iiber dio yerschiedenen Ana- 
lysenverff. (Nat. Petrol. News 27. Nr. 33. 24 D—26. 28. 30. 32. 33. 1935.) W a l t h e r .

Yves Durier, Verwemdung von Ólen im schndlaufenden Dieselmotor. Aus der Be- 
obachtung, die Verbrennung beeinflussenden Bedingungen im Dieselmotor (z. B. Ggw 
von akt. O, Konz. an O, Gemischbldg., Temp., Druck, Turbulenz) wird geschlossen, 
daB — lim auf dem Markt befindliche Erdol-Gasole einwandfrei im Dieselmotor be- 
nutzen zu konnen -— nicht der Brennstoff geandert werden sollte, z. B. durch Zusatz 
von Athylnitrat od. dgl., sondem der Motor verbessert werden sollte. (Quatorz. Congr. 
Chirn. ind. Paris 1934. Commun. 1. 14 Seiten. 1935.) W a l t h e r "

Karl Zinner, Słeinkohlenteerdl ais Treibsloff des schnellaufenden Diesdmolors. Um 
Steinkohlenteerole auch in schnellaufenden Dieselmotoren ais Treibstoff yerwenden 
zu konnen, soli die Temp. im Brennraum erhoht werden, ais Mittel zur Verkleinerung 
des Ziindverzuges. Zu diesem Zweck wird beim Vorkammermotor ein ungekuhlter 
Einsatzkorper ais Warmespeicher in das Mundstuck der Vorkammer eingebaut. Nach 
auBen gegen Warmeableitung móglichst geschiitzt, gewahrleistet eine gro 13e Oberflaehe 
guten Warmeaustausch zwischen den Verbrennungsgasen u. der Luft, die so wahrend 
des Verdichtungshubs auf dem Wege zur Vorkammer erwarmt wird. Der gesamte 
Durchgangsąuerschnitt zur Vorkammer ist durch diesen Einsatzkorper in eine Anzahl 
enger Bohrungen aufgelóst, eine unmittclbare Beriihrung des eingespritzten Brenn- 
stoffes mit dem Warmespeicher wird durch Anbringung eines Zwischcnbodens vcr- 
hindert. Ais Werkstoff wird Ni-Cr-Thermostahl yerwandt. Verss. am Fahrzeug- 
diesclmotor, sowie an ortsfesten Zweitakt- u. Viertaktmotoren ergaben bei Verwendung 
von Stahl einwandfreien Lauf der Maschine iiber den ganzen Lastbereich. (Z. Ver. 
dtsch. Lig. 79. 1319—26. 2/11. 1935.) W a l t h e r .

WM. Mendius, W. Ainslee und C. H. Schlesman, Die Ansicht der Erdólraffincurc 
iiber Treibol fiir schnellaufende Diesdmotoren. Wahrend Dieselmotorenhersteller hohe 
u. sehr yerschiedene Anforderungen an Dieselole stcllen, diirften zwei Dieselole ge- 
niigen u. zwar solche, die schon jetzt ublichen Heizolen entsprechen. (Oil Gas J. 34. 
Nr. 26. 76. 79. 80. 14/11. 1935.) W a l t h e r .

K. Yamazaki und S. Ota, Ziindeigemchaften von Leichiolen fiir schnellaufende
Dieselmotoren. Bei 7 handelsublichen Leichtolen, einem Schmieról u. 13 besonders
hergestellten Dieselólen stehen Dieselindex, Zundindex u. Cetenzahl in einem ver- 
glcichbaren Verhaltnis zueinander. Indicatordiagrammc bei 2 Brennstoffen zeigen, 
daB diese Kennzeichnung auch dem Verh. im Motor entspricht. (J. Fuel Soc. Japan 
14. 134—37. Dez. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) W a l t h e r .

M. Boltu^-Goruneanu, Beitragc zum Studium der Lampenolraffination. Die 
Brenneigg. von mit 2% 40%ig- NaOH, mit den gleichen Mengen NaOH u. anschlicBend 
mit steigenden Mengen 80%'g- H2S 0 ,. sowie mit 96- bzw. 98%ig- H2S 04 raffinierten 
Leuchtólen (aus einem Erdol von Baicoi) werden auf der Lampe gepruft u. auch die 
Zus. der Raffinate festgestellt. Es ergibt sieh, daB nicht die aromat., sondem die un- 
gesatt. KW-stoffe schlecht verbrennen u. diese auch nur, wenn saure, sauerstoff- u. 
schwefelhaltige Verbb. zugegen sind. Die Raffination muB also yor allem diese Verbb. 
entfemen, was in diesem Fali mit der 40%’g- NaOH gelang. (Bul. Chim. pura apl. 
Soc. rom. Stun^e 37. 133—39. 1934. [Orig.: dtsch.]) W a l t h e r .

Maurice yan Rysselberge, Anwendung der Ultrai-ioleltstrahkn zur Unlersuchung
von Spezialmi?ieralólen. Mehrere Transformatorenole wurden den Ultraviolettstrahlen 
u. der Einw. von O ausgesetzt. In einem QuarzgefaB nehmen die Ole unter Saure- 
u. Asphaltbldg. viel schneller O auf ais in einem mit Schwarzem Lack bestrichenen 
Glas. Die Ultraviolettstrahlen beschleunigen also die Alterung. (Quatorz;. Congr. 
Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 22 Seiten. 1935.) W a l t h e r .

— , Betriebserfahrungen aus dem Kessd- und Maschinenhaus. Die Behandlung im 
Belriebe befindlichcr Dampfturbinendle. Kurze Obersicht iiber Anforderungen an 
Dampfturbinenóle u. dereń Pflege im Betrieb. (Warme 59. 42—43.18/1.1936.) W a l t h .

Rudolf Plucker, Die Anwendung von Ólen und Fetlen und die Schmiertechnik. 
Allgemeine Darlegungen iiber Schmierung u. Schmiermittel. (Seifensieder-Ztg. 62. 
791—92. 1935.) W a l t h e r .
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Edward Erdheim, Die Viscositdt. ton terdiinnlen urid termengten Olen. (Vgl. 
liierzu C. 1935. II. 309.) (Chem. Obzor 10. 111— 12. 1935. Drohobicz.) Co.wsolati.

Marcel Bourdiol, Beitrag zum Studium, des Viscositat und der Verfestigu?ig ton 
Olen. Ausfiihrliche Darst. der C. 1932. II. 479 ref. Arbeit. (Publ. sei. techn. Ministere 
de 1’Air Nr. 27. 1—119.) W a l t h e k .

Yoshio Tanaka, Ryónosuke Kobayasi und Toyoyuki Tukuda, Untersuchungen 
iiber nichtstockende Schmiermittel. I. Herstdlung von nichtstockenden Mineralschmier- 
olen durch Zusatz geharteter, fetter Ole. Zusatz von geringen Mengen geharteter oder 
gesatt. fetter Ole (mit Ausnahme des Ricinusoles) setzt den Stockpunkt von Mineral- 
schmierólen oft sehr stark herab, z. B. ais Zusatz von 0,13°/o gehartetem Fischol den 
Stockpunkt eines Mobiloles von — 1 a u f— 43°. (Proc. Imp. Acad. Tokyo 11. 295— 97.
1935. [Orig.: engl.]) _ W a l t h e k .

R. E. Hersh, E. K. Fisher und M. R. Fenske, Viscositdt von Erdólerzeugnissen. 
Von Schmierolfraktionen aus pennsylyan. Roholeu, dereń Siedegrenzen (zwischen 
Siedebeginn u. dem 90%-Punktj bei 10 mm Hg-Druck 8—14° betrugen, wurden die 
Viscositaten bei 100° u. 210° F in einem abgeanderten O sTW A LD -V iscosim eter be
stimmt. Die Ergebnisse in cSt lassen sich durch die Gleichung:

KVt00 =  2,808 [Z F 2I0 — 0,500/(iTF210) 1,33] 
wiedergeben. Fiir naphthenbas. Ol wurde aus den Zahlen von D a v i s , L a p k y p .OUSE 
u. D ean  (vgl. C. 1932. II. 482) die Gleichung:

KVwa =  2,450 [KV210 -  0,213/KV„l0 1,08] 
aufgestellt. In einor Tafel werden zu den Viscositaten in cSt bei 210° F von 2,5—-100 
die Viscositaten in cSt bei 100° F fiir die den beiden Gleichungen entsprechenden Ole 
angegeben. Die Differenz der letzteren Viscositaten wird in 100 gleiche Teile geteilt, 
wobei die geringste Viscositat mit 100, dio hóhero mit 0 bezeichnet wird. Diese Ein- 
teilung soli zur Kennzeichnung der Schmierole nach dem kinemat. Viscositatsindex 
dienen. (Ind; Engng. Chem. 27 . 1441—46. Dez. 1935.) W a l t h e k .

J. E . Kline, Gewiinschte Arten der Oberfldchenbeschaffenheit. Es wird darauf 
hingewiesen, daB hinsichtlich der Reibungsverminderung bei bewegten Teilen eine 
vollkommen geglattete, hochglanzende Obcrflachc keineswegs anzustreben ist, sondern 
daB rauhere aber untereinander ahnliche Oberflachen (ubereinstimmende Richtung der 
von der Bearbeitung herriihrenden Unebenheiten) besser zusammenarbeiten. In diesem 
Fallo findet aueh der Schmierólfilm eine bessero Verankerung. (Mech. Engng. 57- 
749—52. Dez. 1935. The Carborundum Co., Hutto Machinę Division.) K u t z e l n .

E. R. Redgrove, Oxydation von Motorolen und der Einfluj.3 von Alterungsruckstdnden 
auf die Rctfnmg. Inhaltlich ident. mit der C. 1935. II. 1291 referierlen Arbeit. (Oil 
Gas J . 34. Nr. 12. 34. 37. 34. Nr. 13. 33. 34. 15/8. 1935.) W a l t h e k .

Eugene R. Smoley und W heaton W . Kraft, Erzeugung von Schmierolen. Damit 
W . in den zum Raffinieren u. Entparaffinieren von Olen benutzten Lsg.-Mitteln nicht 
stort, sollte man die Ole durch Erhitzen im Vakuum, Behandeln mit Cliemikalien usw. 
moglichst wasserfrei machen. Aus den Losungsmm. wird W . zumeist durch Absitzen- 
lassen, fraktioniertc Dest., bei der azeotrope Gemische durch Zusatz von leiehtem 
Destillat gestort werden, oder Aussalzen entfernt. (Ind. Engng. Chem. 27- 1418—22. 
Dez. 1935.) W a l t h e k .

Major R. B. Walker, Aufbereitung von Schmierolen. Gebrauchte Flugzcug- 
motorenole werden in einer staatlichen Anlage dadurch aufbereitet, daB man in groBen 
Tanks W . usw. absitzen laBt, sie dami erhitzt, so daB Bzn. usw. verdampfen, sie fil
triert u. endlich durch Misehen auf die richtigeViscositat bringt. (Befiner natur. Gasoline 
Manufacturer 14. 446—47. 1935.) W a l t h e k .

H. A. Mc Conville, Schmierfelte fiir industndle Zwecke. Beschreibung der Eigg. 
u. Yerwendungszwecke sowie Prufverff. der yerschiedenen iiblichen Schroicrfettc. 
(Gen. eleetr. Rev. 38. 570—73. Dez. 1935.) W a l t h e k .

E. Thomas, Alterung ton Autosdimierdlen. Ein Vergleich von in Flugzeugmotoren 
benutzten Olen u. den gleichen Olen vor u. nach einer Alterung (50 oder 100 Stdn. 
bei 150° in GlasgefaBen) zeigt, daB Ole, bei denen der Kohleriickstand nach CONKADSON 
u. die Viscositat wahrend dor Alterung am meisten zunehmen, die schlechteren sind. 
(Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 3 Seiten. 1935.) W a l t h e k .

Madeleine Roy, Beitrag zur Untersuchung des Alterns ton Ricinusol. RicinusSle 
verschiedener Herkunft wurden langere Zeit, z. B. bis zu 8 Tagen bei 140° erwarmt. 
Im Vakuum oder bei N 2 trat eine geringe Anderung ein. In Ggw. von Luft oder Sauer- 
stoff stiegen Viscosit&t, D., Breehungsindex, Sauregeh. u. Mol.-Gew., wahrend Ober-
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flachenspannung u. Jodzahl fielen. Mit Autoxydationsmitteln konnten nur weniger 
klare Ergebnisse erhalten werden. Thymol scheint die Alterung bei hoheren Tempp. 
zu yerzogcrn. Thymol, Guajaeol, Orthokresol, Carbazol u. Phenol schutzen schwach 
gegen Alterung bei gewólinlichen Tempp. (Publ. sci. techn. Ministóre de l’Air Nr. 40. 
1—60.) W a l t h e r .

E. H. Kadmer, Herslellungsrerfahren ton Bitumendispersionen fiir den Strafienbau. 
Allgemeines. (Seifensieder-Ztg. 62. 813—14. 833—34. 1935. Seefeld b. Miinchen.) Co n s .

E. Neumann, Neue Methoden fiir den Bau von bituminósen StraBendecken. (Vgl. 
hierzu C. 1935. II. 3184; Fortsetzung.) (Asfalti, Bitumi, Catrami 7. 220—24. 244—48.
1935. Stuttgart.) Co n s o l a t i .

Andrś Lśautć, Ober Enlmischungserscheinungen bei Teeren. Es wurde be
obachtet, daB StraBendecken, dic aus mit Teerólen gefluxtem Bitumen bestanden, 
eine olige Ausscheidung aufwiesen. Vf. weist an Hand eigener Vcrss. nach, daB diese 
óligen Ausscheidungen eine Eigenart von Teerpecli darstellen, die unbeeinfluBt durch 
Bitumen- oder Fiillerzusatz auftreten kann. (C. R. hebd. Sćances Acad. Sci. 201. 
556—57. 1935.) Co n s o l a t i .

A. R. Taylor, Andere Methoden im Teerstrafienbau fur gesłeigerten Verkehr. Be- 
sprechung von Vorschlagen. (Publ. Works 6 6 . Nr. 10. 12—14. Okt. 1935.) Co n s o l a t i .

Harry Barron, Kautschuk, Bitumen und Slrafiendecken. Beschreibung der 
Oewinnung u. Eigg. der verschiedenen natiirlichen u. kiinstlichen Bitumenarten, u. 
Besprcehung der Verwendung von Bitumen in Kautschukmischungen bzw. der Herst. 
von Bitumen-Kautschukmischungen u. dereń Verwendbarkeit ais StraBendecken - 
materiał. (India Rubber J. 90. Nr. 17 a. 23—31. 31/10. 1935.) R lE B L .

A. Merlin, Normalisiemngsiersuchc in der induslriellen chemischcn Analyse. 
Untersuchung fester Brennstoffe. Best. des Eeuchtigkeitsgeh. u. der fluchtigen Bestand- 
teile in einem Metallblockofen. (Quatorz. Congr. Cliim. ind. Paris 1934. Commun. 2.
8 Seiten. 1935.) S c h u s t e r .

H. Hullen, Untersućhungen uber die Luftdurchla-ssigkeit der Brnunkohlenbrikelts- 
Vers.-Anordnung zur Best. der Luftdurchlassigkeit. Ergebnisse u. ihre Auswertung. 
EinfluB der beim Verpressen eingeschlossenen Luft auf die Spaltung von Briketts. 
(Braunkolile 34. 825—32. 14/12. 1935. Magdeburg.) S c h u s t e r .

E. Stansfield, W. A. Lang und K. C. Gilbart, Die Ozydierbarkeit von Kohle.
Beschreibung einer Methode, dio mit unmittelbarer Mcssung des in einer Kugelmiihle 
von der Kohle absorbierten Sauerstoffs arbeitet. Ergebnisse. (Fuel Sci. Pract. 15. 
12—14. Jan. 1936.) S c h u s t e r .

L. D. R asskin, Ausarbeitung einer Methode fur gleichzeitige Schwefel- und Asche- 
bestimmung in magerm Kohlen und, Koksen mittels Verbrennung im Sauersioffstrom. 
Die Methode besteht in der Verbrennung der Koks- oder Kohleproben im 0 2-Strom 
bei 850—900° innerhalb 20 Minuten mit 3—4 1 0 2 u. Auffangen der S 0 2-Dampfe in
0,5% H20 2-Lsg. Durch Zuriickwiegen des Schiffchens wird die Asche bestimmt. Der 
Sulfatgeh. der Asche wird aus dem Mittelwert der Sulfatbestst. fur die betreffende 
Brennstoffart entnommen u. nicht besonders bestimmt u. daraus der Gesamt-S er
rechnet. Dauer der Best. ca. 25 Minuten. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Labora- 
torija] 3 . 614— 16.) v .  F u n e r .

F. P. C. S. van der Ploeg, Verfesligung ion Briketten fiir die Anfertigung von
Anschliffen ohne Beeintrdchtigung des Bitumens. Das Verf. besteht darin, die Briketten 
vor dem Anschleifen in eine Lsg. zu tauchen, die in 40 ccm starken NH3 2 g festes 
ŃH4C1 u. etwa 5 g ZnO enthalt. Nach dem Trocknen hat sich im Inneren des Briketts 
so viel festes Zinkoxychlorid abgcsetzt, daB geschliffen werden kann. Das Aufsaugen 
der Lsg. muB gegebenenfalls mclirere Małe wiederholt werden. Im Anschliff erscheint 
das Bindemittel nach dem Polieren bei Olimmersion in Form diinner Leisten, die 
zwischen den Magerkohlenkornem liegen u. nur wenig schwacher ais diese leuchtcn. 
Ais weitere Bindemittel werden in Vorschlag gebracht eine Lsg. von gebranntem Kalk 
^  10%ig. Rohrzuckerlsg. oder eine starkę Lsg. von ZnCi2 oder MgClz. (Gliickauf 
71. 837. 1935. Haag [Holland].) " G o t t f r i e d .

T. Shuse, Vercinfachte.s Verfahren zur polenliometrischen Tilralion von Erdol- 
produkten. Hinreichend genaue Resultate (Fehler 3—4%) erhalt man bei der potentio- 
metr. Titration der Erdolprodd. in A.-Bzl. unter Anwendung einer Elektrode aus glan- 
zendem Pt. Die Methode empfiehlt sich besonders fur dunkle Ole. Neu an der Methode 
ist die Anwendung von glanzendem Pt in Abwesenheit von H2, d. h. keine Anwendung
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von Chinhydron oder Durchleiten yon H2. (Petrol.-Ind. Aserbaidshati [russ.: Aser- 
baidshanskoe neftjanoe Chosjaistwo] 15. Nr. 7/8. 126—30. 1935.) S c h o n f e l d .

Paul Woog, Jean Givaudon und Paul Schmitt, Ennittlung von Spuren von 
Erdól in A bwdssem non Raffinerien. Spuren von Erdól auf W . werden bestimmt durch 
Messung der Oberfliichenspannung. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun.
2. 6 Seiten. 1935.) W a l t h e r .

W. Zwieg und P. Kossendey, Ncue Apparalur zur exakten Bestimmung des 
Naphthalingehalles von Motorenbenzol. (Petroleum 31- Nr. 41. Motorenbetrieb u. 
Masehinenschmier. 8. Nr. 10. 5—6. 16/10. 1935. — C. 1936. I. 253.) P a n g r it z .

A. Bourgom, Bestimmung des Harzgehaltes von Benzolen und Motorbenzinen. 
Obersicht iiber die verschiedenen Verff. zur Best. des Geh. an yorhandenem u. ent- 
stehendem Harz in Benzinen u. Benzolen. (Ind. chim. belge [2] 7. 3—7. Jan.
1936.) W a l t h e r .

Graefe, Uber die Bestimmung des Wassergehaltes in Benzin. Vf. hat das von 
M. Co r d s  (C. 1935. II. 787) angegebene Verf. bereits 1906 vorge8chlagen. Bei An
wendung von gepulyertem Na dauert die Best. nur ł/2 Stde. Na-Pulver erhiilt man 
durch Schiitteln yon geschmolzenem Na mit h. Xylol. (Chemiker-Ztg. 59. 398. 15/5.
1935.) W a l t h e r .

Allgemeine Staubvergasungs G. m. b. H., Berlin, Herstellung eines Oasgemisches 
aus Wassergas und Stickstoff. (D. R. P. 616 466 KI. 24 e vom 8/2. 1931, ausg. 29/7.
1935. — C. 1932. II. 3335 [E. P. 731 052].) Horn.

Allgemeine Staubvergasungs Ges. m. b. H ., Berlin, Herstellung eines Oas
gemisches aus Wassergas und Stickstoff bzw. Wasserstoff und Kohlenoxyd. Die Kraft- 
maschine zur Erzeugung des fiir die Konyertierung benótigten 0 2 wird durch hoch- 
gespannten u. iiberhitzten W.-Dampf angetrieben, der durch die fuhlbare Warme der 
konvertierten Gase erzeugt wird. Der aus der Maschine austretende, entspannte u. 
gesatt. Dampf wird nach noehmaliger Uberhitzung durch die fuhlbare Warme der 
konvertierten Gase in das zu konyertierende Gas eingeleitet. (D. R. P. 619 638 
K1.24e yom 17/8.1932, ausg. 4/10.1935. Zus. zu D. R. P. 616 466; vgl. vorst. Ref.) H o r n .

Gesellschaft fiir Linde’s Eismaschinen Akt.-Ges., Hóllriegelskreuth bei Miinchen 
Zerlegen von Gasgemischen, wie Koksofengas, durch teilweise Verfliissigung u. Wasehung 
des hierbei erhaltenen H2-reichen Restgases mit fl. CH4, dad. gek., daB das bei hóheren 
Tempp. unter Druck erhaltene, im wesentlichen aus CH4 u. CO bestehende Kondensat 
bei geringerem ais Zerlegungsdruck durch Rektifikation in seine Bestandteile zerlegt 
wird u. das hierbei anfallende, zur Wasehung des H2-reichen Restgases dienende CH4 
in fl. Zustande auf den Zerlegungsdruck gefórdert wird. (D. R. P. 621453 KI. 12 i 
vom 6/7. 1933, ausg. 7/11. 1935.) B r a u n i n g e r .

Samuel Harry W hite, V. St. A., Brennbare Oasgemische. Zur Herat. brennbarer 
Gasgemische, die insbesondere zur Erzeugung sehr h. Plammen dienen sollen, wird 
einem iiblichen brennbaren Gas Propan in Mengen von 2—10% zugemischt. (F. P. 
778039 yom 23/7. 1934, ausg. 7/3.1935. E. Prior. 24/7. 1933.) H o r n .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Ronald Holroyd und Charles 
Cockram, Norton-on-Tees, England, Spaltende Hydrierung von bituminóser, basische 
Asche enthaltender Kohle usw., in Ggw. von tlbersehuB an Halogenwasserstoff (I), der 
ais solcher zugegeben oder aus I liefernden Verbb. (anorgan. Chloridc wio PC13, AsCl3, 
SbCl3, SbCl5, BC13, Ammoniumsalze, organ. Cl-Yerbb. wie CHC13, CC14, Cl-Verbb. von 
Bzl., Naphthalin, Toluol, Xylol, Phenol, Kresol, Nitrobenzol usw.) wahrend der Rk. 
abgespalten wird; auch freies Halogen ist brauchbar. Die Kohle usw. wird gegebenen- 
falls einer Vorreinigung unterzogen. Ais Katalysatoren yerwendet man Verbb. der 
Metalle der 3.—8. Gruppe; man arbeitet bei Tempp. yon 380—470° u. Drucken bis 
1000 at. Man erhalt erhóhte Ausbeuten an Bzn. u. Mittelól ohne wesentliche Erhóhung 
der Gasbldg. sowie Schweróle mit geringerem Asphaltgeh. (E. P. 427 883 vom 29/7. 
u. 30/12. 1933, ausg. 30/5. 1935.) D o n l e .

International Hydrogenation Patents Co. Ltd., Liechtenstein, H y d r ie r u n g  von 
cMorhaltiger bituminóser Kohle, femer yon Holzkohle, Torf, Olschiefer, Mineralólen, 
Rohbenzol, Schmierólen, Phenol, Kresol, ungesatt., aromat. KW-sto£fen usw. bei 
erhóhter Temp. (250—700°) u. erhóhtem Druck (50—1000 at) in fester, fl. oder gas- 
fórmiger Phase in Ggw. yon Hydrierungskatalysatoren (Metalle wie Mo, W, Cr, U, 
Sn, Pb, Vd, Mn, Zn, Al, Cu, dereń Verbb. usw.), dad. gek., daB man, um Korrosion 
zu yermeiden, in einem ganz oder teilweise mit einer 0,1—0,8 mm starken Schicht
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von Ag oder Ag-Legierungen (mit Cu, Mn, Al, Mg, Sb, Sn, Zn) ausgekleideten App. 
arbeitet. Die Schieht kann z. B. auf galvan. oder pyrogenet. Wege erhalten werden. 
(F. P. 780 050 Tom  12/10.1934, ausg. 17/4.1935. D . Prior. 18/11. 1933.) D o n l e .

International Hydrogenation Patents Co. L td ., Liechtenstein, Druckhydric- 
rung von Teeren, Mineralolen u. dgl., besonders ihrer Dest.- u. Umwandlungsprodd., 
dereń Siedegrenze der der Mittelóle entspriclit. Man arbeitet in Ggw. von Metall- 
sulfiden (besonders der 6. Gruppe) u. walilt den Dui'ehsatz der Rohstoffe dureh die 
Rk.-Kammer sehr groB (ca. 1,5—-2,5 kg je Liter Katalysator u. Stde.) bei einer niedrigen 
Rk.-Temp. (untcrhalb etwa 450°). Die Rk.-Prodd. enthalten dann weniger ais 40°/o 
von unter 100° sd. Fraktionen, u. es bilden sich hóchstens 0,5—1,2 kg Bzn. je Liter 
Katalysator u. Stde. (F. P. 767 201 vom 17/1. 1934, ausg. 12/7. 1934. D. Prior. 22/7. 
1933.) K i n d e r m a n n .

International Hydrogenation Patents Co. Ltd., Liechtenstein, Spaltende 
katalytische Hydrierung iiber 3500 siedender Mineralóle, Teere, ihrer Spaltprodukle usu>., 
dad. gek., daB man aus ihnen zuniichst durch Dest., allenfalls bei vermindertem Druck 
u. in Ggw. von Gasen, bzw. durch Behandlung mit yerfliissigten, normalerweise gas- 
fórmigen KW-stoffen (z. B. Propan (I), Misclmngen aus I u. Athan, Butan) oder mit 
Lósungsmm. (Phenol, Anilin, Ketone, Nitrobenzol, organ. Cl-Verbb.), ferner mit f  i. S 02, 
mit IhSO.i, AlCl3, / / 2, Bleicherden usw. einen hauptsachlich aus Pech, Asphalt, Harz usw. 
bestehenden Anteil entfernt u. dann die Hydrierung in iiblicher Weise vomimmt. Man 
erhalt leicht fliichtige KW-stoffe, Cerosin usw. in erhóhter Ausbeute. (F. P. 781 846 
vom 13/11. 1934, ausg. 22/5. 1935. D. Prior. 18/11. 1933.) D o n l e .

International Hydrogenation Patents Co., Vaduz, Liechtenstein, iibert. von: 
Edward Peck, Elizabeth, N. J., V. St. A., Herstdlung niedrigsiedender Kolilenwasser- 
stoffe aus schwerem Erdol (mit einem Anilinpunkt unter etwa 50° F) durch spaltende 
Druckhydrierung in Dampiphase in einer Rk.-Zone, die mit S-festen Katalysatoren 
ausgesetzt ist u. auf Tempp. >  900° F gehalten wird. Aus den erhaltenen Prodd. 
trennt man ais Motortreibstoff geeignetes Bzn. ab, die Destst. mit einem Anilinpunkt 
unter 125° F werden mit H2 unter mehr ais 70 at durch eine weitere Rk.-Zone geleitet. 
(Can. P. 338 347 vom 2/2. 1931, ausg. 2/1. 1934.) K i n d e r m a n n .

Edward David Kamm und Basil Taffs, Norton Hall, und Imperial Chemical 
Industries Ltd., London, Raffinierende Hydrierung von KW-stoffen. Man leitet die 
Dampfe fl. KW-stoffe zwischen 200 u. 450° u. unter 10 at Druck zusammen mit H» 
iiber ein aus Mo oder seinen Verbb. u. Oxyden des Zn u. Mg, z. B. aus gleichen Mol. 
Ammoniummolybdat, ZnO u. MgO, bestehendes Gemisch u. verwandelt unter diesen 
ruilden Hydrierungsbedingungen CS2 in H2S. (E. P. 404 960 voin 23/6. 1932, ausg. 
22/2. 1934. “ " P r o b s t .

Standard Oił Co., iibert. von: Robert E. W ilson, Chicago, 111., V. St. A., Hydrier- 
verfahren. Zur Gewinnung von klopffestem, S-freiem Bzn. aus schweren KW-stoffólen, 
wie Erdol, Gasol, Druckteer, werden solche KW-stoffe in fl. Phase bei Tempp. von 
etwa 455° (850° F) unter einem Druck von etwa 200 at der spaltenden Hydrierung 
unterworfen. Den abgetrennten Gasen u. Dampfen werden iiberhitzte Dampfe von 
leichten KW-stoffen beigemischt, wobei das Gemisch eine Temp. von wenigstens 482° 
(900° F) erhalten soli. Das Gemisch wird dann bei einem tieferen H2-Partialdruck 
ais dem in der fl. Phase lierrschenden einer spaltenden Hydrierung in Dampfphase 
bei Tempp. von wenigstens 482° (900° F) unterworfen. (A. P. 1 958 528 vom 28/11. 
1930, ausg. 15/5. 1934.) Ga n z l i n .

Texaco Development Corp., Wilmington, Del., iibert. von: Kenneth Gerad 
Mackenzie, Westport, Conn., V. St. A., Gewinnung von KoMenwasserstoffen fiir Brenn- 
kraftinaschinm. Aus den beim Spalten von KW-stoffólen entstchenden Dampfen 
scheidet man die fliichtigsten Anteile in 2 verschiedenen Fraktionen ab, rcinigt dic 
leichteste Fraktion mit verhaltnismaBig wenig angreifenden Mitteln, wie Fullererde, 
die schwerere Fraktion dagegen mit wirksameren Mitteln u. yermiseht beide Fraktionen 
in geeignetem Verhaltnis. (Can. P. 344 942 vom 25/5. 1933, ausg. 25/9. 1934. A. Prior. 
29/9. 1932.) N i t z e .

Texaco Development Corp., Wilmington, Del., iibert. von: Michael Halpern, 
New York, W illiam  Bryan Logan, White Plains, Robert Ervin Manley und W alter 
IJllrich, Beacon, N. Y., V. St. A., Kohlenwasserstoffgewinnung. Bei der Bildung von 
KW-stoffen durch Spalten von gasfórmigen KW-stoffen der Paraffinreihe zu Olefinen 
u. katalyt. Polymerisation dieser verwendet man ais Katalysator einen hochakt. Ton, 
z- B. einen mit Saure behandelten dem Montmorillonit ahnlichen Stoff, von dem zweck-
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mii Big 50—100% dureh ein Sieb mit 200 Maschen auf don Quadratzoll gehen sollen. 
Der Katalysator kann mit Auflockerungsmitteln zwecks Erhohung der Gasdurcldassig- 
keit gemischt werden. (Can. P. 342155 vom 28/6. 1933, ausg. 5/6. 1934. A. Prior. 
30/6. 1932.) N i t z e .

Universal Oil Products Co., iibert. von: Vladimir Ipatieff, Chicago, 111., 
V. St. A., Kolilenwasserstoffe fiir Oasolinmischungen (Antiklopfmittd) dureh Alkylierung 
von aromat, u. ahnlichen cycl. KW-stoffen mit Olefinen, die z. B. beim CraekprozeB 
gewonnen werden, • in Ggw. von 85—100%ig. H3P 0 4, z. B. gemaB:

HjRO,
C4HI0 (Isobutylen)-f CeH„ C4H<, ■ CaHs (Isobutylbenzol).

Je nach den Vers.-Bedingungen ontstehen auch 2- u. 3-fach alkylierte Prodd. 
sowio Gemische Tersehiedener KW-stoffe. Es konnen gleichzeitig auch starker konden- 
sierende Mittel wie HiS 01 oder AlCl^ Yerwendet werden. (A. P. 2 005 861 vom 16/1.
1933, ausg. 25/6.1935.) D o n l e .

Socony-Vacuum Oil Comp., Inc., New York, N. Y., iibert. von: James B. Rather 
und Leslie C. B aerdjr., Brooklyn, und Orland M. R eiff, Jackson Heights, N. Y., 
V. St. A ., Antioxydationsniittd. Bzn. oder Kerosen sollen 0,02% Hamstoff oder 
Thiohamstoff zwecks Verhinderung der Harzbldg. zugesetzt werden. AuBerdem 
sind ais Antioxydationsmittel gonannt: Butylalkohole, Benzylalkohol, Benzylalddiyd, 
a.-Naphthylamin, Kresol, Hydrochinon, Brucin u. Nicotin ebenfalls geeignet. (A. P.
2 002 645 Tom 26/9.1936, ausg. 28/5.1935.) Ju. SCHMIDT.

Socony-Vacuum Oil Comp., Inc., New York, iibert. von: Bertrand W. Story 
und Everett W. Fuller, Woodbury, N. J., Stabilisierungsmittel fiir Schmierole und 
Transformatorenole. Diese werden mit 0,1% fi-Naphthol u. 0,5% Dibenzyldisulfid 
ais Schutzmittel gegen oxydative Einfliisse versetzt. Die Zusatze sind einzeln weniger 
wirksam. (A. P. 2 000105 vom 2/7.1932, ausg. 7/5.1935.) Ju. S c h m i d t .

Standard Oil Co., San Francisco, ubert. von: Charles K. Parker, Richmond, 
Cal., V. St. A., Stabilisieren von Schmier-, Transformatoren- und Isolierólen mittels Metall- 
naphthenaten oder Metallsalzen, von in dem 01 vorhandenen organ. Sauren, in Mengen 
von 0,05—2,0%. Ais Metalle kommen in Betracht Na, K , Ca, Mn, Zm, Pb, Al, Co, 
Cu, u. a. (A. P. 2 001108 vom 6/7. 1931, ausg. 14/5. 1935.) KÓNIG.

Standard Oil Co., iibert. von: Fred F. Diwoky, Chicago, 111., und Arthur B. 
Brown, Hammond, Ind., V. St. A., Schmierolherstellung. Naphthen. Anteile entfemt 
man aus solche enthaltenden Schmierolen dureh Extraktion mittels Gemischen aus 
C6H5N 0 2-Deriw. u. niedrig sd. Ketonen wie CH3COC3H-, C„H5COC,H7, (C2H5)2CH. 
COCH(CH3)2, (C2H5)2CHCOCH3, (CH3)2CO, CH3COC2H5, [(CH3)2CH]2CO, CH3COCH . 
(CH3),; weiterhin sind Gemische aus Ketonen mit Cl-haltigen aliphat. Athem wie 
CH30CH?CH2C1, CH30CH2CHC1CH2C1, C2HbOCH2CH2C1, (CH2C1CH2)20 , C2H6CC1(CH3)2 
oder mit heterocycl. Verbb. wie Dioxan, Pyridin, Furfurol, Pyrrol, Thiophen u. Chinolin 
anwendbar. (Vgl. C. 1935- I. 1807; A. P. 1 976 544.) (Can. P. 346 406 vom 6/3. 1933, 
ausg. 27/11. 1934.) M a a s .

Gewerkschaft Mathias Stinnes, Essen, Herstdlung riscoser Ole, dad. gek., daB 
man — 1. Eohleere (wio Kokerei-, Steinkohlen- u. Braunkohlenschwelteer), gegobenen- 
falls nach Abtreiben der bis zu 200° sd. Stoffe, bei erhóhtcn Tempp. u. Drucken an- 
lagernd hydriert, die Prodd. mit Asphaltfallungsmitteln in yiscose Ole u. Asphalle 
zerlegt u. die Fallungsmittel abdest., — 2. die beim Zerlegen der hydrierten Teere 
mit Fallungsmitteln anfallenden unl. Asphalte allein oder gemeinsam mit neuem Aus- 
gangsmaterial dem Verf. wieder zufuhrt. — Die Hydrierung muB unter Vermeidung 
von Spaltung bei Tempp. his 400° erfolgen. Ais Fallungsmittel dionon Benzine, hóhersd. 
Mineralólfraktionen, A. Man erhalt z. B. aus Kokereiteer 57% eines Schmierols von 
10° E bei 50°- (D. R. P. 596 040 KI. 12 o vom 15/11.1929, ausg. 26/4.1934.) K i n d e r m .

Elisa Canals, Barcelona, Spanien, Erhohung der Yiscositat von Olen (pflanzlichen, 
tier. u. minerał.), darin bestehend, daB in dem w. 01 Al-Seife (Al-Oleat, -Palmilat oder 
-Stearat) gel. wird. Auf diese Weise konnen Mineralóle, denen man gegebenenfalls 
noch A1-, Zn- oder Mg-Resinat zugefiigt hat, in verseifbare Ole ubergefiihrt werden, 
welche, wenn sio zum Schmieren von Textilmaschinen yerwendet worden sind, aus 
Stoffen leicht entfemt werden konnen. (It. P. 315 360 vom 15/7. 1933.) S a l z m a n n .

Standard Oil Development Co , V. St. A., Alkylierung von Polymerisations- und 
Kondensatkmsprodukten u. anderen harzartigen hochmolekularen Prodd., die eine 
reaktionsfahige aromat. Gruppe enthalten, mittels eines primaren oder sekundaren 
Halogenalkyls mit mehr ais 3 C-Atomen in Ggw. eines Katalysators der F r i e d e l -
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C R A ITS-Ilk. oder mittels Alkoholen u. wasserbindenden Mitteln. Die Alkylierung 
wird mit einer Lsg. des harzartigen Stoffes in inertem Lósungsm., z. B. CS2, durch- 
gefiihrt. Ais Ausgangsstoff dienen z. B. Polymerisationsprodd. yon hohem Mol.-Gew. 
aus einem Arylolefin (z. B. Styrol) oder die nach F. P. 771 215 (vgl. nachst. Ref.) 
erhaltenen Prodd. aus Bzl. u. Athylendiehlorid. — Die Alkylierungsprodd. sind in 
aliphat. KW-stofFen 1. u. dienen ais Zusatze zur Verbesserung der Viscositat u. Ver- 
mehrung der Schmierwrkg. yon Schmierólen. (F. P. 771214 vom 4/4. 1934, ausg.

Standard Oil Development Co., V. St. A., He-rstellung von KondensUiona- 
produkten aus gesatt. Dihalogenderiyy. yon aliphat. KW-stoffen yon niedrigem Kp. 
mit weniger ais 5 C-Atomen (z. B. Athylendiehlorid) mit einer oyel. Verb. (z. B. Bzl.). 
Man arbeitet bei Tempp. von 20—50° u. in Ggw. eines Katalysators des Typs akt. 
Halogenide (z. B. A1C13, ZnCl2, BFa). Neben Diphenylathan entstehen hoehmolekulare 
Prodd. Die Rk. wird durch Zusatz yon W., Saure oder Alkali unterbrochen, beyor 
das Mol.-Gew. etwa 1000 iibersteigt; der Grad der Polymerisation (bis Mol.-Gew. 2500) 
laBt sich auch durch den OberschuB des cycl. KW-stoffe regeln. Die Polymeren stellen 
Verbb. dar, in denen aromat. Kenie u. aliphat. Ketten (yon weniger ais 5 C-Atomen) 
abwechseln. Die piast. Massen, die bei 15° fest u. in CS2, Chlf., Athylenchlorid 1., aber 
in Schmierólen unl. sind, konnen durch nachfolgende Hydrierung oder Alkylierung 
in Schmierólen 1. gemacht werden. (F. P. 771215 yom 4/4. 1934, ausg. 3/10. 1934.

Standard Oil Development Co., V. St. A., Polymerisieren von Kohlenu>asser- 
stoffen. Ein KW-stoffól wird zu fl. u. gasfórmigen Prodd. geeraekt u. eine Fraktion 
abgetrennt, die unterhalb 21° sd., besonders eine zwischen — 40° u. +49°, z. B. zwischen 
—9° u. —21° sd. Fraktion, die neben Butan u. Butylen Isolmtylen enthalt. Diese 
Fraktion wird mit einem Polymerisationsmittel bei niedriger Temp. behandelt, z. B. 
mit BF3 bei unter 0°, nachdem die KW-stoffe auf etwa —70° gekuhlt wurden. Man 
hydrolysiert das Gemisch, trennt die in W. 1. Bestandteile u. die nicht in Rk. getretenen 
KW-stoffe ab u. gewinnt Polymerisationsprodd. von hohem Mol.-Gew. (5—6000). 
Arbeitet man bei hóherer Temp. (27°), so erhalt man hochviscose Ole yom Kp.s 70 bis 
260°. Die Prodd. sind in KW-stoffen 1. u. dienen zur Verbesserung yon Schmierólen. 
(F. P. 771272 vom 6/4. 1934, ausg. 4/10. 1934. A. Prior. 6/ 6. 1933.) K i n d e r m a n n .

Texas Comp.. New York, ubert. yon: Ernest F. Pevere, Beacon, N. Y., V. St. A., 
Entparaffinieren von Eohlenwasserstoffólen. Ais Lósungsm. fiir die Entparaffinierung 
sollen cycl. Ketone mit 4— 8 C-Atomen, wie Cydobutanon, Cyclohexanon, Gydoocłanon, 
gegebenenfalls in Verb. mit leichten KW-stoffen wie Propan, Leichtbenzin, Bzl. yer
wendet werden. (A. P. 2003 667 vom 3/11. 1933, ausg. 4/6. 1935.) Ju. S c h m id t .

Texas Comp., New York, N. Y., iibert. von: James W. Weir, Los Angelos, 
Calif., V. S t. A., Entparaffinieren von Olen. Abanderung des Verf. nach A. P. 1 509 062 
(C. 1925. I. 280) in der Weise, daB die Filterhilfe (Kieselgur, Fullererde) erst nach 
Abkiihlung der ÓUsg. zwecks Paraffinabscheidung zugesetzt wird. (A. P. 2 005 062 
vom 26/7. 1928, ausg. 18/6. 1935.) Ju. S c h m id t .

Standard Oil Co., iibert. von: George L. Parkhurst, Chicago, 111., und Vander- 
veer Voorhees, Hammond, Ind., V. St. A., Entparaffinieren von Schmierol. Man trennt 
hochsd. Anteile aus Schmierólen ab, indem man sie in einem ais Lósungsm. wirkenden 
yerdichteten Gas lóst, durch teilweise Verdampfung des Losungsm. unter Abkiihlung 
eine Ausscheidung der hochsd. Anteile bewirkt u. die Trennung dieser yon der Lsg. in 
einer mittels der entweichenden Losungsm.-Dampfe yorgekuhlten Filterpresse durch- 
fiihrt. Darauf wird das Losungsm. aus beiden Anteilen wiedergewonnen. (Can. P. 
341 710 vom 1/4. 1933, ausg. 15/5. 1934.) N i t z e .

Standard Oil Development Comp., V. St. A., Entparaffinieren von Mineralólen. 
Diese werden mit einem Lósungsm. verd., nach Zugabe von 0,5—4,5% Paraffingatsch 
auf etwa —20° gekuhlt u. vom ausgeschiedenen Paraffin befreit. Ais Lósungsm. konnen 
yerwendet werden: yerfliissigte KW-stoffe (Propan), Bzn., Aromaten, Aldehyde, 
Ketone, Sauren, Ester, Ather u. niedere aliphat. Alkohole oder dereń Gemisehe. (F. P. 
780 999 yom 9/11. 1934, ausg. 7/5. 1935. A. Prior. 28/4. 1934.) Ju. S c h m id t .

Star Oil R eiining Corp., Boston, iibert. yon: George Richard Duffy, Medford, 
Mass., Aufarbeitung gebrauchter Ole. Gebrauchte Ole, insbesondere Schmieróle, werden 
mit Ton yermengt u. mit h. Abgasen behandelt. Diese werden yorher durch Pyro- 
gallollsg. yon 0 2 befreit. Nach Abtreiben der leichtfluchtigen Anteile werden die Ole 
yom Ton abfiltriert. (A. P. 1 997 295 vom 21/7.1933, ausg. 9/4.1935.) Ju. S c h m id t .

3/10. 1934. A. Prior. 6/ 6. 1933.) K i n d e r m a n n .

A. Prior. 6/ 6. 1933.) K i n d e r m a n n .
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Preston Davis, New York, V. St. A., Sdeklive Abtrennung von Fliissigkeiten, ton 
beigemengten Fliissigkeiten, Suspensionen, Schlammen u. dgl. Dio Fil., insbesondere 
Schmieróle, werden unter Druck durch poróse Massen gedriickt, die eine groBę Anzahl 
durchgehender Poren mit einem Querschnitt <0 ,02"  u, einer Lange nicht wesentlich 
unter 0,08" enthalten. (E. P. 429 093 vom 18/10. 1933, ausg. 20/6. 1935. A. Prior. 
18/10. 1932.) Ju. S c h m id t .

Standard Oil Development Co., New York, N. Y., ubert. von: Shennan 
S. Shaffer, Baytown, Tex., und Egi V. Fasce, Baton Rouge, La., V. St. A., Farbstoff 
fiir Schmieróle. zur Erzeugung einer griinen Fluorescenz. Man kondensiert den S 02- 
Estrakt aus Erdóldestillaten u. einen mehrkernigen aromat. KW-stoff, insbesondere 
Anthracen, mittels A1C13, zerstórt danacli A1C13 mittels W. u. HCI u. isoliert aus dcm 
verblcibenden Bk.-Prod. den Farbstoff durch fraktionierte Dest. (Can. P. 341 708 
vom 7/5. 1932, ausg. 15/5. 1934. A. Prior. 2/6. 1931.) N i t z e .

Joseph Straus, New York, V. St. A., Fcirben von Ólen, Fetten, Wachsen, Kaut- 
schuklosungsmitteln, dad. gek., daB die in 01 unl., in W. 1. Farbstoffe mit in 011. Minoral- 
ólsulfonaten in Ggw. von W. gemischt, getrocknet u. alsdann in den zu farbenden Ulen 
od. dgl. gel. werden. — Z. B. werden 2 (Teile) Siiureviolett (Farbindes 698) in 20 W.
gel., mit 44 eines Gemisches 611. Mineralólsulfonat u. WeiBól vermischt u. zur Aus-
treibung des W. erhitzt. 1 Teil der so erhaltenen Pastę wird in 2000 Gasolin gel. 
(A. P. 1996  391 yom 9/5. 1931, ausg. 2/4. 1935.) S c h r e i b e r .

Francis Vivian Lister, Richmond, Surrey, England, Wasser ige Bitumenemulsionen. 
Zuerst wird Bitumen in iiblicher Weise vermittels Harz oder Harzol u. Alkali in W. 
emulgiert. Sie enthalt z. B. 55% Bitumen u. 10% Harzscife (aus 40% Harz oder Harzol 
u. 60% einer 7%ig. NaOH-Lsg.). Dieser Emulsion werden 30% einer alkal. Tonpaste, 
aus 15% Bentonit, 78% W. u. 7% einer 7%ig. NaOH-Lsg. bestehend, u. dann 5% 
einer Na-Silicatlsg. (35° Be) zugemischt. Solcho Emulsionen sind beliebig mit W. zu 
verdiinnen, werden auch bei Sonnenhitze nicht dunnfl. u. bleiben auch in der Kalte 
piast. (E. P. 436 494 vom 18/3. 1935, ausg. 7/11. 1935.) E b e n .

Chemische Fahrik Florsheim Dr. H. Noerdlinger Akt.-Ges., Florsheim a. M., 
Verflussigung von Asphalt- und Petrolbitumm. Die bituminósen Stoffe werden bei 
Schmelztemp. mit Naphthalin (I) u. geringen Mengen A. (H), Ketonen (IH) oder Ter- 
penen (IV) versetzt. ZweckmaBig wird I zunachst in II, III oder IV gel. u. diese Lsg. 
dem geschmolzenen Bitumen zugesetzt. (D. R. P. 623 401 KI. 80 b vom 24/7. 1934, 
ausg. 19/12.1935.) H o f f m a n n .

Jean Louis Chambon und Georges Marie Hart, Frankreieh, Fullstoffe fur 
Bitumina u. iihnliche Massen, die geeignet sind, selbst bei Zusatz von bis zu 150% 
die FlieBbarkeit der M. nicht wesentlich zu beeintrachtigen. Beispiel fur einen Fiill- 
stoff: 33% CaO, 60% feingemahlenen Quarzsand u. 6% Fe20 3 oder A120 3. — Beispiel 
fiir eine Bitumenmasse: 100 kg Goudron, 100 kg Fiillstoff (wie oben) u. 2 kg ICautschuk- 
ól. (F. P. 788834 vom 15/4. 1935, ausg. 18/10. 1935.) B r a u n s .

XX. Sprengstoffe. Zundwaren. Gasschutz.
C. C. Andreew, Ober den Mechanismus explosiver Reaktionen. Das yerschiedene 

Verh. von Spreng- u. Ziindstoffen wird zusammenfassend besprochen u. mit der Theorie 
der Kettenrkk. u. des Wandeffektcs erklart; die Eigg. der Explosivstoffe werden charak- 
terisiert durch dio Beziehung der Rk.-Warme zur Akthderungsenergie. (Buli. Soc. 
chim. France [5] 2. 2128—34. Dez. 1935. Inst. central de Forganisation et de la defense 
du travail de W. C. S. P. S. [Moscou].) REUSCH.

Hermann Seile, Iinigegnung auf die Ausfuhrungen ton Naoum iiber die Detonations- 
geschmndigkeit von Dynamiten. (V gl. N a o u m , C. 1935. II. 3SS0.) (N itrocellu lose  6- - 11 
b is 202. N o v . 1935.) ' F. B e c k e r .

A. Michel-Lśvy und H. Muraourj Ober die Bauer der Lichterscheinungen, die die 
Detonalion von Sprengstoffen begleilen. (Vgl. C. 1935. II. 336.) Bei der Aufnalime des 
beim Zusammentreffen von StoBwellen auftretenden intensiven Lichteffekts aut 
rotierenden Film bei stark abgeblendetem Objektiv werden auBerordentlich kurze 
Zeiten (etwa 4/iooo ooo Sek.) fiir die Leuchtdauer verzeichnet. Verfolgt man dagegen den 
Vorgang aus gróBerer Entfernung mit geoffneter Blende, dann findet man eine uber- 
bleibende Lichterscheinimg von liingerer Dauer (2/ i0 ooo Sek.). Einzolheiten des V or- 
gangs sind dann nicht mehr zu erkennen. Damit erfahren die Ergebnisse anderer
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Forscher, die aus groBerer Entfemung mit offener Blende photographierten u. auf eine 
groBere Dauer des Lichteffekts bei der Detonation geschlossen hatten, ihre zwanglose 
Deutung. Im Original zalilreiehe Abbildungen. (J. Physiąue Radium [7] 6. 49G—98. 
Dez. 1935.) F- B e c k e r .

W illiam  Cullen und J. E. Lambert, Letzle Reuerungen betrcffend Explosivstoffe 
und ihren Gebrauch. tJbersicht iiber in neuerer Zeit auf dem Gebiet der Sprengtechnik 
in Aufnahme gekommene Vorschliige. Bemerkenswert sind die Venvendung von C02- 
Sehnee, durch den in bestimmten Fallen bis zu Va der Ladung bei gleicher Leistung 
ersetzt werden kann, u. die Hydrospatrone, der das gleiche Anwendungsgebiet wie der 
Cardoxpatrone zukommt; ihre Wirksamkeit beruht auf der Umsetzung von NaNO., 
mit NH4C1. (Buli. Instn. Min. Metallurgy. Nr. 376. 1— 19. Jan. 1936.) F. B e c k e r .

Oskar Kausch, Neue Nitrocdlvloseschieppulver und -sprengstoffe. Patentiibersieht. 
(Z. ges. SchieB- u . Spreiigstoffwes. 30. 361— 04. Dez. 1935.) . F .  B e c k e r .

J. Desmaroux und M. Mathieu, Der Ubergang ton Nitrocdhdosen aus dem 
krystallinen Zustand indasGel in Acdondampf. Inhaltlieh ident. mit der C. 193 6 .1. 940 
referierten Arbeit. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 3 Seiten. 1935. 
Lab. Central des Poudres et Lab. de Chimie Generale a la Sorbonne.) F. B e c k e r .

I. J. Moissak, Die Rolle des Bleitrinitroresorcinats in der SprengJcapsel. Blei- 
trinitroresorcinat (1) erhoht die initiierende Wrkg. des Bleiazids (II) gegeniiber Trotyl 
u. Tetryl, so daB eine minimale Ladung von 0,035 g I +  0,05 g II in Al-Kapseln ausfalls- 
freie Sprengungen gibt, was bei der Verwendung von 0,05 g II allein nicht der Fali ist. 
Die Verwendung ais Gemisch ist yorteilhafter ais die Fiillung in Schichten; der dadurch 
erzielte Schutz von II gegeniiber der Einw. von Feuohtigkeit kann noch durch andere 
Mittel (dichtere Pressung usw.) erhoht werden. Ais Initialsprcngstoff ist I allein nicht 
brauchbar. (Trans. Butlerow’s Inst. chem. Technol. Kazan [russ.: Trudy Kasanskogo 
chimiko-technologitscheskogo Instituta im. A. M. Butlerowa] 1934. Nr. 2: 81 
bis 85.) B e r s i n .

Alfred Stettbacher, Ober chemische und mechanische Zeitzunder. Angaben iiber 
das Verh. von empfindlichen Ziindgemischen (z. B . KC10a +  Rohrzucker oder Hexa- 
methylentetramin, KC103 +  o-Nitrotoluol) gegeniiber Sauren. Beschreibung von 
Wirkungsweise u. Aufbau von Zeitziindem, die unter Verwendung derartiger Mischungen 
zusammengestellt sind. (Nitrocellulose 6. 202—04. 220—25. 1935.) F. B e c k e r .

Cli. Boulanger, Uber einige Eigensckaflen organischer Clilorterbindungen, die zur 
Herstdlung fesler Nebelenlwickler dienm. Das Hexachlorathan bietet wenig Vorteil, da 
es leicht sublimiert u. zudem bei Ggw. selbst von Spuren W. oder sauerstoffhaltigen 
organ. Lósungsmm. auf Zn cinwirkt. Die langfristige Aufbewahrung von C2Cl0-haltigen 
Jlischungen ist daher nicht zu empfehlen. Wesentlich giinstiger yerhalten sich clilo- 
riertes Toluol u. chloriertes Naphthalin (F. 100—102°); sie sind bestiindig gegen Warme, 
sauerstoffhaltige organ. Fil. u. W., u. sublimieren erst bei Temp. oberhalb 100°. Der 
Cl-Geh. dieser chem. nicht einheitlichen Stoffe liegt bei 70—72%- Aus ihnen hergestellte 
Entwickler haben den gleichen Wirkungsgrad wie Bergermischung. (Quatorz. Congr. 
Chim. ind. Paris 1934. Commun. 1. 2 Seiten. 1935.) F. BECKER.

W illiam Mac Cormac Burden, Colin Gyrth Jackson, John Norman Pring 
und Godfrey Rotter, London, England, Handhabungsskhermaehen von Sprengstoffen. 
Feste oder fl. Sprengstoffe werden mittels einer inerten Fl. emulgiert oder suspendiert. 
Beispielsweise wird Nitroglycerin in geeigneten Vorr. mit W. emulgiert. Das Nitro- 
glycerin laBt sich dann gefalirlos befórdern. (E. P. 438218 yom 22/6. 1934, ausg. 
12/12.1935.) H o l z a m e r .

Państwowa Wytwórnia Prochu, Polen (Erfinder: J. Kardaszewicz, St. Mar
kiewicz und T. Smiśniewicz), Plaslische Sprengmasse, dad. gek., daB ais Sauerstoff- 
trśiger NaN03 oder NH4N 03 angewandt wird. (Poln. P. 20 253 yom 24/3. 1931, ausg. 
12/9.1934. Zus. zu Poin. P. 15 917; C. 1933. II. 481.) K a u t z .

Lignose Akt.-Ges., Kattowitz, Polen (Erfinder: St. Kościnkiewicz), Sprengstoff, 
bestehend aus 10(°/0) C3H5(N 03)3, 13 Holzmehl, 45 NH4N 0 3, 10 NaN03, 10 Ca(N03)._, 
u. 12 NaCl, zeichnet sich durch geringe D. aus. (Poln. P. 20 739 yom 24/11. 1933, 
ausg. 27/12. 1934.) K a u t z .

Les Petits-Fils de Franęois de Wendel & Cie., Frankreich, Flussigluft- bzw. 
•sauerstoff-Sprengstoff. Den inerten oder brennbaren Aufsaugmitteln ist ais Metall- 
pulyer AISi oder MgSi, dereń Verbrennungswarme (5700 cal.) groBer ist ais die yon
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FeSi oder CaSi (4200 cal), beigemisclit. Das Pulver kann auch ais Zwischenlage zwischen 
dcm Aufsaugmittel, das z. B. aus Cellulosewatte oder Kreppapier bestehen kann u. 
der auBcren Papicrurnhiillung der Patrone angeordnet sein. (F. P . 790 714 vom 
27/8. 1934, ausg. 26/11. 1935.) H o l z a m e r .

Les Petits-Fils de Franęois de Wendel & Cie., Frankreich, FlUsmgluft- bzw. 
-sauerstoffpalrone. In dem die fl. Luft usw. aufsaugenden inerten oder yerbrennbaren 
Aufsaugstoff ist eine Kapsel mit stark aufsaugenden Stoffen, wio Mehl, MgC03 oder 
Infusorienerde, die schlagempfindliche Massen, z. B. Gemische von KW-stoffen 
u. Metallen, enthalten, angeordnet, die noch einen Ziindsatz enthalt. (F. P . 790 715 
vom 27/8. 1934, ausg. 26/11. 1935.) H o l z a m e r .

Erich Hampe, D er Mensch und die Luftgefahr. E in  F tih rer durch L uftgefahr u. Luftschutz
B erlin-Steglitz: ll&der-Verl. 1936. (116 S.) 8°. =  H am pe: Der Mensch u. d. Gase. Bd. 2.
M. 1.35.

W ar Office, Defenco against gas. Loudon: H . M. S. O. 1936. 1 s.

XXIV. Photographie.
John Eggert, Einige wichtige lichtempfindliche Systeme. Vortrag (vgl. C. 1935.

I. 1928.) (Photographie. J. 76 (N. S. 60). 17—26. Jan. 1936.) Ku. M e y e r .
Liippo-Cramer, Claydeneffekt und optimale Bdichtung. Vf. bespricht fruhere 

Unterss. iiber den Claydeneffekt. Die Erklarung fiir die abnehmende Wrkg. des photo- 
graph. Effektes bei zu hohen Belichtungsintensitaten, wie sie heute z. B. boi der photo- 
graph. Tonaufzeichnung Verwendung finden, scheint darin zu liegen, daB sich die Keim- 
bldg. sofort nach dem Inneren des Koms zu orientiert. Hier bieten die Keime fur 
dio nachfolgende Entw. weniger wirksame Ausgangspunkte. (Photogr. Korresp. 72. 
1—3. Jan. 1936. Jena, Inst. f. angew. Optik.) Ku. Me y e r .

H. W. Dangers, Uber die Eigenschaften durch Ultraschallwdlen in Odatine pepti- 
sierten Halogensilbers. Das photograph. Verh. von Peptisationsemulsionen, dio unter 
der Einw. hochfreąuenter mechan. Schwingungen, ohne jegliche chem. Peptisations- 
zuBatze, erzeugt wurden, wurde systemat. beziiglich Temp.-Reifung, Beschaffenheit 
der AgBr-Komer, die durch yerschiedenste bindemittelfreie Kombeeinflussung variiert 
wurden, u. Farbensensibilisierung untersucht. Es ergibt sich, daB bei geeigneten Herst.- 
Bedingungen solche Peptisationsemulsionen zu hoher Eigen- u. Farbenempfindlichkeit 
gebracht werden konnen. (Z. Physik 97. 34—45.1935. Halle a. S., Inst. f. Experimental- 
physik der Martin-Luther-Univ.) Ku. SlEYER.

Andrś Charriou, Fortschrilte in der Farbensensibilisierung photographischer Emul- 
sionen. (Vgl. C. 1936. I. 1359.)) t)bersicht uber die Cyaninfarbstoffe u. ihre photo-
graph. Eigg. (Buli. Soc. Encour. Ind. nat. 134. 153— 68. 1935.) Ku. M e y e r .

C. Smethurst, Das Direktumkehruerfahren. Besprechung der Grundlagen des 
Direktumkehrverf. (Sci. Progr. 30. 434—41. Jan. 1936.) Ku. M e y e r .

York Honorć, Neue Verwendung eines allen M ittds fiir getonte Bilder. Angabe 
einiger Rezepto u. Arbeitsbedingungen fiir die Herst. getonter Bilder nach dem Eisen- 
yerf. (Amer. Photogr. 30. 20—26. Jan. 1936.) Ku. M e y e r .

J. Roussot, Direkie Ve.rgró(5erungen nach dem Oummidruckierfahren. Ausfiihrliche 
Angaben zur Herst. direkter VergroBerungen nach einem Ozobromgummidruckverf.
u. Besprechung der dabei auftretenden Fehlerąuellen. (Photo-Rev. 47. 35—37. 49—51. 
65—67. 1935.) Ku. Me y e r .

Lśon Evrard, Pinatypie auf gebeizten Schichłen. Beschreibung eines Verf. zur
Herst. von Dreifarbendrucken durch Drucken von Pinatypieplatten auf mit CuCNS 
impragnierten Gelatineschichten. (Photo-Rey. 47. 1—4. 19—21. 1935.) Ku. Me y e r .

L. Evrard, Erganzende Hinweise zur Pinatypie. (Vgl. yorst. Ref.) (Photo-Rey. 47- 
148—49. 1935.) Ku. M e y e r .

H. Kienle, Uber die Verwendbarke.it des rolierenden Sektors in der photographischen 
Pliotometrie. (Z. Astrophysik 10. 160. 1935. — C. 1936. I . 1358.) Ku. M e y e r .

K urt v. Holleben, Farbenfotografie m it Agfacolor-Ultra-Film en und Agfacolor-Platten. 
H arzburg : Heering 1935. (78 S.) 8°. M. 4.50.
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