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A. Allgemeine und physikalische CtLemie.
Y. L. Goldfarb und L. M. Smorgonsky, Einfuhrung in  Isomerie und Slruktur- 

theorie. Vorschlage, wie m an  Studenten den Begriff der Isomerie u. der Strukturformeln 
exporimontell orklaren kann. (J. chem. Educat. 13. 22 — 27. Jan. 1936.
Moskau.) G o t t f r ie d .

Charles F. Eckels, Einige Teilfehler bei der Bestimmung des Vólumcns von einem Mol 
Samrstoff. Es wird an Hand eines Beispiels — Best. des Vol. von einem Mol 0 2 ans 
KCI03  — gezeigt, wio man die erforderliche MeBgenauigkeit feststellen kann. (J . chem. 
Educat. 13. 38—40. J a n . 1936. Pasadena [Calif.], Junior College.) G o t t f r ie d .

Lewis V. Judson und Benjamin L. Page, Calibrierungen der Langenstandards 
des Nalionalen Bureau of Standards. V£f. vergleichen die Liingen von Meter- u . Dezi- 
meterstaben, die in U. S. A. ais Standards verwendet werden, u. dereń Unterteilungen 
miteinander u. m it dem Meterprototyp Nr. 27, das die Yereinigten Staaten vom 
B u r e a u  I n t e r n a t io n a l  d e s  P o id s  e t  M e s u r e s  in Paris vor iiber 40 Jahren 
erhalten haben. In  dieser Zeit b a t sieli die Lange jenes Prototyps innerhalb der Fehler- 
grenze yon 1/10000000 niebt geandert. Die einzelnen Fehlerąuellen werden ausfulirlicli 
diskutiert. (J. Res. nat. Bur. Standards 13. 757—72. Dez. 1934. Washington, Nat. 
B ur. of Stand.) Z e i s e .

J. A. Krutkow und W. A. Dmitrijew, Zur Theorie der Brownschen Bewegung. 
Kleine Schwingungen eines Systems von n Freiheitsgraden. (Vgl. C. 1935. II. 2621.) 
Anwendung der allgemeinen Methode zur Lsg. der „linearen Probleme“ der Theorie 
der B r o w n schen Bewegung auf ein System von n  Freiheitsgraden, das kleine Schwin
gungen ausfulirt. (C. R. Acad. Sci., U. II. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk 
S. S. S. R .] 1935. I. 601—05. Leningrad, Univ., Physikal. Inst.) K l e v e r .

J. A. Krutkow und I. I. Diner, Nochmals uber Brownsche Bewegung eines 
achsensymmetrisclien Teilćhens. (C. R. [Doklady] Acad. Sci. U. R. S. S. [N. S.] 1935. 
III. 243—46. Leningrad, Staatsuniy., Katheder f. stat. Mechanik.) G o t t f r ie d .

J. A. Krutkow, Die Brownsclie Bewegung der Saite. (Vgl. C. 1935. I. 997.) (C. R. 
[Doklady] Acad. Sci. U. R. S. S. [N. S.] 1935. III. 297—300. Leningrad, Univ„ 
Physikal. Forschungsinst.) G o t t f r ie d .

Otto Ruff, Chemie der hohen Temperaturen. (Vgl. C. 1933. I. 2639.) Zusainmcn- 
fassende Darst. der Wrkgg. hoher Tempp.: Mol.-Verschiebungen u. Rekrystallisationen, 
Schmelzen u. Erweichen, Herst. von Hartmetallen u. porenfreien feuerfesten Stoffen, 
Best. des F. von Oxyden, Schmelzen von Graphit, Yerfliichtigung, Gasaktivierung. 
(Chim. e t Ind. 35. 255—66. Febr. 1936. Breslau.) R. K . M u l l e r .

H. D. Smyth, G. P. Harnwell, W. Bleakney und W. W. Lozier, Die Er- 
zeugung ton  Helium mit der Masse drei. Die fruhere (C. 1934. II. 2487. 3476) Deutung 
der durch KanalstrahlstóCe in D 2 erzeugten Teilchen ais He-Ionen m it der M. 3 wird 
von den Vff. auf Grund neuerer Messungen wieder in Frage gestellt. Die spektroskop. 
Beobachtungen bleiben somit unerkliirt. (Physic. Rev. [2] 47. 800—801. Princeton- 
D niv.) ‘ Z e i s e .
*  Hugh S. Taylor und H. Diamond, Die kaialytische Reaktion zmschen Deuterium 
und Wasser. Angeregt durch die Beobachtung, daB D„ beim Oberleiten iiber Platin- 
asbest oder bei langerer Beriilirung m it Cr20 3-Gel durch relativ groBe Mengen des 
leichteren Isotops „verunreinigt“ wird, nntersuchen die Vff. diese Erscheinung auCer 
an den genannten Katalysatoren auch an ZnO, Z n0 'C r20 3 u. A120 3 nach der Leit- 
fahigkeitsmikromethode von F a r k a s  u . F a r k a s  (C. 1934. II . 2782) bei Tempp. 
zwischen 0 u. 430°. Das hierbei yerwendebe D 2 wird elektrolyt. aus D20  (D. 254 1,1079) 
mit NaOD ais Elektrolyt erzeugt, durch K ontakt m it einem gliihenden Pt-Drahfc von

*) H 2 in d. organ. Chemie vgl. S. 3303; Best. v. H 2 vgl. S. 3368.
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0 2, sowie durch eine fi. Luft-Falle von Wasserdanipf befreit. Der Druck wird stets auf 
ca. 7 ■ 10~ 2 mm Hg eingeatellt. Die Messungen fiihren zu der Folgerung, daB 
sieli eine Austausehrk. zwisehen dem D2-Gas u. dem vom K ontaktm aterial noeh 
zuriickgehaltenen W. vollzieht:

D 2 (Gas) +  H 20  (Oberflaehe) ^  HDO (Oberflaehe) +  HD (Gas)
HD (Gas) +  HDO (Oberflaehe) D20  (Oberflaehe) +  H 2 (Gas) 

u. andere Rkk. dieser Art. Cr20 3- u. Al20 3-Gel besitzen den grófiten Wassergeh. Die 
einzige andere Deutungsmógliehkeit jener Beobaehtungen durch eine Verdrangung 
von adsorbiertem H 2 oder HD am Kontaktmaterial durch D,- bzw. HD-Gas wird durch 
Verss. widerlegt, bei denen kein H 2 yorhanden ist u. trotzdem jener Austausch ein- 
tr itt . SchlieClich wird aueh die umgekehrte Rk. zwisehen H 2-Gas u. schwerem W. 
an einer teilweise „deutrierten" Oberflaehe festgestellt. Am Cr20 3 wird die Temperatur- 
abhangigkeit der Austauschgesehwindigkeit angenahert ermittelt. Vff. schlagen dem- 
gemaB einen Rcaktionsmechanismus vor, bei dem eine aktivierte Adsorption des D 2 

bzw. H 2 oder (an A120 3) des W. vorausgesetzt wird. (J . Amer. chem. Soe. 57. 1256— 59. 
1935. Princeton, N. J ., Univ., Friek Chem. Lab.) Ze is e .

Adalbert Farkas, Der katalysierte Austausch zuńschen Ammoniak und Deuterium. 
Der Austausch zwisehen Deuterium u. Ammoniak wurde an einem Eisenkatalysator 
bei Drucken von 30— 400 mm Hg im Temp.-Gebiet 160—230° untersucht. Die Gleich- 
gewiehtskonstante fur die R k .: NH 3 +  HD =  NH2D +  H 2 liegt bei 220—-230° un- 
gefahr zwisehen 2 u. 3. Die Austauschgesehwindigkeit ist unabhangig vom NH 3 -Druck, 
stcigt aber mit zunehmendem D2-Druek an. Die scheinbare Aktivierungsenergie des 
Austausches betragt 15 kcal. — Die ortho-para-Umwandlung des Wasserstoffs u. 
des Deuteriums u. die Rk. H 2 +  D, =  2 HD schreiten viel rascher voran ais der Axis- 
tausch. Die Aktivierungsenergie ist in allen Fallen ungefahr 8 — 9 kcal. Durch NH 3 

wird die Umwandlung des para-Wasserstoffs gehemmt, doch ist die Umwandlungs- 
geschwindigkeit trotz der Hemmung viel grofier, ais der Austausch zwisehen Deuterium 
u. NH3. Bei 80° u. oberhalb ist die Hemmung reyersibel, bei Zimmertemp. bleibt die 
vergiftende Wrkg. des NH 3 bestehen, auch naeh Entfernung des Gases. Fiir den 
Austausch ist der folgende Rk.-Mechanismus, der m it den Vers.-Ergebnissen iiber- 
einstimmt, anzunehmen, bei der sich alle Rkk. in der Adsorptionsschicht abspielen:

b) NH3-y  NH 2 +  H  a) D.,-> 2 D d) D +  H  HD c) D +  NH 2 ->- NH.D 
Die langsamste Rk. u. deshalb gesehwindigkeitsbestimmend ist e. (Trans. Faraday 
Soe. 32 . 416—27. Febr. 1936. Cambridge, Lab. of Colloid Science.) Sa l z e r .

Richard M. Barrer, Der thermische Zerfall ton leichtem und schwerem Ammonialc 
und Phosphin an Wolfram. Der tlierm. Zerfall des Ammoniaks an W olframdraht wurde 
bei Drucken von 6-10- 2  bis 6 -10” 1 cm im Temp.-Gebiet 950—1150° abs. untersucht. 
Der therm. Zerfall des Phosphins wurde bei 10- 1  bis 2 -10- 1  cm Druck u. zwisehen 
800 u. 970° abs. untersucht. Im  Anfangsstadium war der Ammoniakzerfall eine Rk. 
nullter Ordnung. Gegen Ende des Zerfalls oder bei sehr kleinen Drucken nahm die 
Zerfallsgeschwindigkeit m it dem Ammoniakdruck ab. Der Phosphinzerfall, der bei 
einem Druck von 10- 4  bis 5 ■ 10- 3  cm eine Rk. erster Ordnung ist, geht bei 10~ 3 bis
5 -10- 2  cm iiber eine Rk. von niehtganzzahliger Ordnung zu einer Rk. nullter Ordnung 
bei 10- 1  cm Druck iiber. Gesehwindigkeitsbestimmend ist die Neuordnung der Wasser- 
stoffbindung. Die Nullpunktsenergiedifferenzen wurden zu 550 cal fiir Proto- u. 
Deuteriophosphin u. zu 800—900 cal fiir Proto- u. Deuterioammoniak bestimmt. Beim 
Phosphinzerfall ist der geschwindigkeitsbestimmende Schritt unimolekular. Wasser- 
stoff u. Stickstoff haben keinen EinfluB auf den katalyt. Zerfall des Ammoninks. 
Katalysatoren, die erst m it Sauerstoff behandelt wurden, sind vergiftet, gewinnen 
aber m it fortschreitender Rk. ihre A ktivitat wieder. Die Aktmerungsenergie fiir die 
Rk. nullter Ordnung beim NH3-Zerfall ist 42,4 kcal u. fiir die Rk. erster Ordnung beim 
Phosphinzerfall 25 kcal. Fiir die Rk. nullter Ordnung beim Phosphinzerfall ist sie 
32,2 kcal. (Trans. Faraday Soe. 32 . 490—501. Febr. 1936. Cambridge, Lab. of 
Colloid Science.) S a l z e r .

Richard M. Barrer, Die Einwirkung von leichtem und schwerem Wasser auf 
Aluminiumcarbid und au f Calciumphosphid. Die scheinbare Aktivierungswarme fiir 
den Aluminiumcarbidzerfall durch fl. W. betragt 14 kcal. Die R k.-Geschwindigkeiten 
fiir leichtes u. schweres W. verhalten sich wie 3,9: 1 bei 0°. Dies entspricht einer Null- 
punktsenergiedifferenz von 750 cal. Bei 0° ist lcein Tunneleffekt feststellbar. Der 
Zerfall des Calciumphosphids, der nur m it W.-Dampf, nicht mit fl. W. untersucht 
werden konnte, wegen der liohen Rk.-Geschwindigkeit, ist bestimmt durch einen



1936. I. A . A l l g e m e in e  u n d  p h y s ik a l is c h e  Ch e m ie . 3259

DiffusionsprozeB. Bei konstantem W.-Dampfdruck ist der Temp.-Koeff. sehr klein. 
Die Zerfallsgesehwindigkeiten in leichtem u. schwerem W. verhalten sich wie die 
Dampfdrucke von H 20  u. D20 . (Trans. Faraday Soe. 32. 486—90. Febr. 1936. Cam
bridge, Lab. of Colloid Science.) S a l z e r .

J. E. Verschaffelt, Das Prinzip yon Le Chalelier-Braun. (Vgl. C. 1934. II. 7.) 
Vf. zerlegt das Prinzip yon L e  C h a t e l i e r - B r a u n  in ein „MaBigungsgesetz" (d z/d x)A  <  
(iiz/dlx)a u. ein „Anpassungsgesetz“ (dx/dz)A >  (dx/dz)m, wobei A  die Affinitiit (im Gleieh- 
gewicht =  0), co den Fortschrittsgrad der Rk., z u. x  zwei yoneinander abhangige 
Zustandsfaktoren (Parameter) bedeutcn. Die genannten Ungleiebungen gelten nur fiir 
stabile Zustande. Sie konnen yerallgemeinert werden, indem man A  dureb einen 
beliebigen Intensitatsfaktor, co dureh den entsprechenden Extensitatsfaktor ersetzt. 
Auch x  kann eine beliebige GroBe sein, wenn die Bedingung gewahrt bleibt, daB 
z =  dU/ćx  u. daB dz/dx positiv ist. (Wis- en natuurkund. Tijdschr. 7. 190—202. 
1935.) R. K. M u l l e r .

J. E. Verschaffelt, Betraclitungen uber die Affinitiit. Die Affinitat A  =  dQ [du> 
(Q' =  nichtkompensierte Warme, a> =  Umsetzungsgrad) wird ais Intensitatsfaktor 
erlautert. Man kann daran denken, durch ihre Konstantlialtung (rj= 0) m it Hilfe eines 
geeigneten elektr. oder magnet. Kraftfeldes einen „Affinostaten" zu konstruieren. 
Kann man einem System keine bestimmte A ffinitat zuerkennen, wie dies im allgemeinen 
der Fali ist, dann tr i t t  eine irreversible Rk. ein, die einem Gleiehgewichtszustand (A =  0) 
zustrebt. Dies gilt fur rein physikal. (Druck-, Temp.-) Gleichgewichte ebenso wie fiir 
physikal.-chem. Vf. gibt einigc Beispiele. Im  Schwerefeld ist die chem. Affinitat in 
allen Hohenlagen dieselbe, niimlich nuli. (Wis- en natuurkund. Tijdschr. 7. 203—16. 
1935.) R. K. Mu l l e r .

Alfred Schulze, Ubcr eine besondere Erscheinung bei Umwandlungen, die sich 
iiber ein Temperalurgebiet erstrecken. Bei Unters. von Carbonyl-Ni u. yakuumgeschmol- 
zenem Ni Avurde beobaebtet, daB ungefa.hr 100° unterhalb des Beginns der eigentlichen 
magnet. Umwandlung in dem Verlauf der Eigensohaftskuryen plótzliche Anderungen 
auftreten, die offenbar im Zusammenbang m it der magnet. Umwandlung stehen oder 
diese in irgendeiner Weise vorbereiten oder einleiten. Auch bei Ni-Legierungen wurde 
ein gleiches Verk. bcobachtet. Ni-Legierungen, bei denen zwischen 200 u. 400° keine 
Umwandlung vorhanden ist, zeigen auch einen n. Verlauf der Eigenschaftskuryen. 
Aus anderen Unterss. ist bekannt, daB dieses sonderbare Verh. der physikal. Eigg. 
auch bei reinem Fe ein tritt u. auBerdem bei tlbergang aus der geordneten in die un- 
geordnete Atomverteilung bei fi-Messing u. bei den intermetall. Verbb. AuCu u. AuCu3. 
(Z. Metallkunde 37. 251—55. Physik. Z. 37. 41—43. 15/1. 1936. Physikal.-Teehn. 
Reichsanstalt.) G o l d b a c h .

Walter Qvist, Hydratsludien. II . Natriumacelat. (I. vgl. C. 1933- I I . 2225.) 
Die Entwasserung des NaC2H 3 0»-3 H20  erfolgt yollkommen gleichmaBig bis zum 
Anhydrid ohne Zwischenhydrate, wie Vf. durch Messungen m it dem Tensieudiometer 
bestótigt. Obersatt. Na-Acetatlsgg. liefern bei schneller Abkiihlung auf ca. — 80° 
(C02 +  A.) ein klares Glas, das auch bei weiterer Erhaltung der tiefen Temp. in 7 Stdn. 
keine Krystallisation zeigt, bei darauffolgender Erwarmung abcr rasch krystallisiert. 
Das durch Entwasserung bei Zimmertemp. erhaltene Anhydrid liefert m it W. wieder 
Trihydrat, jedoch nicht, wenn eine Zwischenerhitzung auf 80 (ca. 4 Stdn.) 85 (1/i  Std.) 
oder 100° ( ! / 4 Std.) erfolgt ist; in diesem Falle geht das Anhydrid ais solehes in Lsg. 
Einige Stdn. auf iiber 200° erhitztes, dann plotzhch auf — 80° abgekiililtes Anhydrid 
ergibt bei W.-Aufnahme Trihydrat, es lóst sich dagegen ais Anhydrid, wenn die Temp. 
nur 150° betrug oder vor der Abkiihlung einige Zeit auf Zimmertemp. gehalten wurde. 
Dieses Verh. laBt sich durch die von V o r l a n d e r  u. N o l t e  (Ber. dtsch. chem. Ges. 
46 [1913]. 3199) gefundene Existenz zweier Modifikationen (I u. II) des Anhydrids 
(Umwandlungstemp. 198°) erklaren. Vf. nimmt noch ein Na-Aeetat III an, das bei 
W.-Aufnahme in das Trihydrat libergeht. Bei Abkiihlung auf — 80° scheint nur I, 
nicht aber Et in III umgewandelt zu werden. Die W.-Aufnahme bei Zimmertemp. 
erfolgt etwas raschcr, wenn Trihydrat gebildet wird, ais wenn Anhydrid in Lsg. geht; 
vemmtlich ist der Dampfdruek der gesatt. Lsg. m it Anhydrid ais Bodenkórper groBer 
ais der des Trihydrats. (Acta Acad. Aboensis math. physic. 9. Nr. 2. 18 Seiten.
1935. Abo, Akademie, Inst. f. chem. Technologie.) R. K. Mu l l e r .

W. W. Ipatjew und W. G. Tronew, Ober den Me-ehanisrnus der Verdrcingung 
ton Edelmetallen aus Lósungen ihrer Salze durch Wasserstoff unter Druck. I . Die Ver- 
drangung des Palladiums aus Lósungen des Palladiumchlorurs. Gekurzte Wiedergabe
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der C. 1936. I. 1790 referiertcn Arbeit. (C. R. Acad. Sci., U. R. S. S. [russ.: Doklady 
Akademii Nauk S. S. S. R .] 1935. I. 622—26. Moskau.) K l e v e Ki

W. W. Ipatjew und W. G. Tronew, tłber den Mechanismus der Verdrangung 
von Edelmetallen aus Losungen ihrer Salze durcJi Wassersloff unter Druck. I I . Ver- 
drangung von Edelmetallen (mis Losungen von H 2PlOl6, H2IrGl0, N asIrCl$ und N a3RhCla. 
(I. vgl. Torst. Ref.) Uber dio Yerdrangung des P t  aus H 2PtCl6 vgl. C. 1 9 3 6 .1. 1790.— 
Sowohl H 2IrCla ais auch Na2IrCl6-Lsgg. wandeln sich unter der Einw. von H 2 bei Zimmer- 
temp. langsam in H 3IrCl,j bzw. Na3IrCl0 um. Schneller vollzieht sich die Umwandlung 
bei 25° u. hohem H 2-Druck. Metali. I r  wird m it merklicher Geschwindigkeit erst bei 
Tempp. iibcr 50° u. hohen Druoken erhalten. — Aus einer 0,1-n. Na3RhCl6-Lsg. laBt 
sieh unter entsprechenden Bedingungen metali. Rh bedeutend schneller abseheiden 
ais P t  u. I r  unter den gleichen Bedingungen. So wurde bei einem H 2-Druck von 100 a t 
u. auch bei Atmospharendruck eine quantitative Abscheidung von R h bei 25° xj. einer 
Ruhrgoschwindigkeit von 500—1000 Umdrehungen in der Minutę erzielt. (C. R. Acad. 
Sci., U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R .] 1935. I. 627—32. Moskau, 
Akad. d. Wissenschaften, Inst. f. allg. u. anorgan. Chemie.) K le v e r .

P. P. Kozakewitch, Das Phanomen des Aussalzeffektes in  nichlwćisserigen Losungen. 
Vf. untersucht die Erscheinungen der „Aussalzwrkg.“ u. bestimmt zu dem Zweck 
die Verteilungsgleichgewichte. Ais Ldsungsmm. werden Methylalkohol u. Vaselinol 
genommen. Einige Verss. werden m it A. ausgefiihrt. Ais Salze werden LiCl, LiBr, 
L iJ -2 H zO, NaBr, N aJ, K J , CaCl2, CoCl2, HgCl2, HgBr2 u. CdJ2 gewahlt u. die Aus- 
salzwrkg. bei Campher, Naphthalin, CC14, CHC13  u. Diathylamin verfolgt. Es wird 
festgestellt, daB bei Abwesenheit der Salze die polaren Molekule wie CHC13, D iathyl
amin u. Campher in der alkoh. Schicht bleiben, wahrend der VerteiIungskoeff. bei CC14 

u. Naphthalin annahem d Eins ist. Der VerteUungskoeff. ist sowohl in salzfreien, wie 
in salzhaltigen Lsgg. prakt. unabhangig von der Konz. des Nichtelektrolyten u. hiingt 
nur von der Menge des zugesetzten Salzes ab. Die thermodjmam. A ktivitat f m (be- 
zogen au f gleiche Mengen Losungsm.) der Nichtelektrolyte wird durch den Zusatz 
der Salze fast in derselben Weise vergróBert wie in  W. Die Unters.-Ergebnisse sind 
fiir dio einzelnen Nichtelektrolyte graph. u. tabellar. wiedergegeben. Es zeigfc sich, 
daB die Gleichung von Se t c h e n o w  fur die meisten untersuchten Alkalihalogenide 
Giiltigkeit besitzt. Aus den fiir die Aussalzwrkg. orhaltenen Kurven, die eine Ab- 
hangigkeit von der S truktur der Ionen aufweisen, lassen sich Schlusso auf dio Wrkg. 
der nichtdissoziierten Salzmolekiile ziehon. Im  Falle der Alkalihalogenide u. fiir un- 
endlich verd. Lsgg. ergibt sieh fiir das Losungsm. aus diesen Messungen der gleiche 
Zustand wie aus kinet. Messungen u. aus theoret. Bereclinungen. Es ist wahrschein- 
lich, daB die Ionen nur auf eine monomolekulare Schicht des Methylalkohols eine 
elektrostat. Wrkg. ausiiben. Weiter ergibt sich, daB die Koordinationszahl von Li+ 
in bezug auf Methylalkohol 3, fiir Na+ 4 u. fiir Cl- , Br-  u. J~  6  ist. Es wird angenommen, 
daB das anomale Yerh. von HgCl2 u. CdJ2 bei Campher auf Bldg. von Molekiilverbb., 
wie C10H lcO +  CdJ2 u. C10H 10O +  HgCl2 zuriickzufuhren ist. Die Anomalien beim 
Naphthalin werden auf eine Gleichgewichtseinstellung entsprechend der Gleichung 
(CH3 0 H )x ‘ Salzy +  z C10H S (C10H 8)z'Salzy -{- x CH3OH zuriiekgefuhrt. (Buli. Soc. 
chim. France [5] 2. 1631—55. 1935. Charków, U. R. S. S., Lab. do chimie generale de 
1’Inst. des Ingenieurs-ćeonomistes, Lab. de Chimie-physique de l’Inst. de Chimie.) Ga e d e .

M. M. Jarlykow, Der Gleichgewichtszustand der LosliM eit der Systeme KCl-B.fi- 
N II.fil und N a C l-H fi-N H fil. Die Lóslichkeitsunterss. der beiden Systeme u. der 
einzelnen Komponenten in reinem W. wurden im Temp.-Gebiet yon — 10 bis 90° 
durchgefuhrt. Die erhaltenen Losliehkeitswerte, sowie die erm ittelten D.D. der gesatt. 
Lsgg. u. der Gleichgewichtssysteme sind in Form von Tabellen wiedergegeben. (Chem. 
J .  Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shum al prikladnoi 
Chimii] 7. 902—05.) K l e v e r .

A. J. Saslawsky, J. L. Ettinger und E. A. Eserowa, Oemeinsame Loslichlceit 
der Aluminium-, Natrium-, Kalium- und Eisennitrate im  Wasser in  Oegenwart von 
Salpetersaure. II. (I. vgl. C. 1935. II. 3078.) In  Fortsetzung der friiheren Arbeit 
untersuchen Vff. das ąuaternare System Al(Ń03 )3 -HN03 -NaN03-H20  bei 0 u. 20°. 
Es werden weder chem. Verbb. noch Misehkrystalle gefunden. Ais feste Phasen sind 
vorhandcn: Al(N03)3-9 H 20 , Al(N03)3-8 H 20 , AI(N03)3-6 H 20  u. N aN 03. Es werden 
die Umwandlungspunkte fiir die 3 H ydratć des A1(N03 ) 3 festgestellt. (Z. anorg. allg. 
Chem. 325. 305— 11. 28/12. 1935. Leningrad, Staatl. Inst. f. angewandte Chem.) G a e d e .
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I. I. Babi, Die nem  kinetische Theońe der Gase. Vf. berichtct iłber die experi- 
mentelle Bestatigung einiger Resultate der neuen kinet. Gasthcorió durch die Ver- 
wendung der Molekularstrahlenmethode zur Messung der mittleren freien Weglange u. 
des wirksamen StoBąuerschnitts. Dio mittlero freie Weglange (bei 1 mm Hg) u. der 
daraus berechnete wirksame StoBąuerschnitt der Alkalimetalle in H 2, D2, He, Ńe u. Ar 
werden tabellar. wiedergegeben. (Rev. soi. Instruments [N. S.] 6 . 251-—53. 1935. 
Columbia Univ.) G e h l e n .

M. L. Spealman und W. H. Rodebush, Die Eeaktionen einiger Sticksloffozyde mit 
atomarem Sauerstoff und Stickstoff. W ird N 0 2 in einen 0 2-Strom geleitet, der durcli 
elektrodcnlose Entladungen teilweise dissoziiert ist, so tr i t t  ein charakterist. 0 2-Nach- 
leuchten auf, dessen Starkę anfangs m it der Menge des zugefuhrten N 0 2 zunimmt, 
bei Zusatz von noeh mehr N 0 2 aber plotzlich verschwindet unter betriiehtlicher Warme- 
entw. an der Mischstelle der beiden Gase. Die Rk., die dabei eintritt, ist: 1. N 0 2 +  O =  
NO +  0 2. Sie yerlauft bei 40° m it einer Wahrscheinlichkeit von 10~ 5 pro Stofl. — 
Das 0 2-Nachleuchten t r i t t  auch auf, wenn NO zu teilweise dissoziiertem, reinem 0 2 

geleitet wird. Dio In tensitat des Nachleuchtens steigt m it waohsender 0 2-Dissoziation 
n. m it aquivalent zunehmendem NO-Geh. Das Naehleuchten wird durch die langsamer 
ais die Rk. 1 verlaufende Rk. 2, NO +  O =  N 0 2, verursacht, dio vermutlich durch 
DreierstoBe zustande kommt. Werden also geringe Mengen von N 0 2 zu teilweise dis
soziiertem 0 2 geleitet, so wird zuerst rasoh nach Rk. 1 NO gebildet, das dann anschlieBend 
langsam nach Rk. 2 unter Naehleuchten weiter reagiert. Wird ein OberschuB an N 0 2 

genommen, so werden allo O-Atome nach Rk. 1 verbraucht u. es t r i t t  kein Naehleuchten 
auf. —  Bei Einw. geringer Mengen von NO oder N 0 2 auf akt. N 2 verblaBt das charak
terist. Nachleuchten u. nur ein schwach bliiuliches Leuchten bleibt bestehen. Mit 
gróBeren Mengen von Stickoxyden t r i t t  das typ. 0 2-Naehleuohten auf, noch gróBere 
Slengen von N 0 2 bringen auch dieses Leuchten zum Verschwinden, wahrend weitcre 
NO-Mengen keino Anderung hervorrufen. Mit feuchtem N 2 (hohe Konz. der N-Atome) 
u. NO oder N 0 2 wird eine betrachtliche Warmemenge entwickelt. Die bei den Verss. 
m it akt. N  eintretenden Rkk. 3, N +  NO =  Na +  O, u. 4. N  -j- N 0 2 =  2NO, ver- 
łaufen m it groBenordnungsmaBig derselben Geschwindigkeit wie die Rk. von NÓ2 m it
O-Atomen. Dio Analyse der Rk.-Prodd. der Rk. von N 0 2 m it atomarem N 2 u. 0 2 

wird dazu verwendet, um den Betrag der prozentuellen Dissoziation des N 2 oder 0 2 

zu bestimmen. Dio Diskussion der Bedingungen fur das Versehwinden des Naeh- 
leuchtens fuhrt Vff. zu der Annahme, daB das 0 2-Nachleuchten auf Rk. 2 zuruck- 
zufuhren ist u. daB ein nicht nachleuchtendes N 2-02-Gemisch ais Folgę der Rkk. 3 u. 4 
keine Stickoxyde enthalt. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1474—76. 1935. Urbana, Univ. 
of Illinois, Chem. Lab.) G e h l e n .

A. E. Malinowski und D. W. Maljar, Untersuchung der Ziindung eines Gemisches 
von Melhan und Luft durch einen gluhenden Draht und Einflu/3 des elekłrischen Feldes 
a u f die Ziindgeschmindigkeit. Es wird die Ziindung der Gemische von Methan u. Ace
tylen m it L uft m ittels gluhenden Drahtcs untersueht. Acetylengemische m it Luft (20% ) 
entzunden sich bei 400°, Methan-Luftmischungen (10% ) bei 750°. Die Zeit vom Rot- 
glutzustand des Drahtes bis zum Beginn der Explosion betragt etwa 5— 10 Sek. An- 
gelegte negative Spannung (— 3000 V/cm) yerkleinert diese Zeitspanne, positiye Span- 
rnrng (-[- 3000 V/cm) vergroBort sie; in 8 0 %  der Fallo bleibt die Verbrennung sogar 
ganz aus. Bei der katalyt. Verbrcnnung an der Drahtoberflache, die m it Explosion 
endet, wird der D raht negativ geladen. (J .  techn. Physik [russ.: Shumal technitscheskoi 
Fisiki] 5. 1260— 69. 1935.) S c h a c h o w s k o y .

Susumu Miyamoto, Helerogene chemische Eeaktionen in  der stiłlen elektrischen 
Entladung. X III . Eeaktionen zwischen Wasserstoff und festen anorganischcn Ver- 
hindungen. (X II. vgl. C. 1 9 3 5 .1. 1016.) Vf. stellt fest, daB H 2 in einem Entladungsrohr 
durch stille elektr. Entladung reduzierend wirkt. E r beobaohtet folgende R kk.: 
H 2Se(Te)03-V [Se(Te)IŁ]-> Se(Te); H 2Se(Te)04 ->- H,Se(Te)Oa +  Se(Te); Na2Se04->- 
Na2Se0 3 +  Se; K 2S20 3-V K 2S 0 3 +  H2S +  S; Ag2C03"->- Ag +  C02; LiC103 -V LiCl; 
N aB r03->- NaBr. (Buli. chem. Soe. Japan  10. 199—204. 1935. Hiroshima Univ., 
Laborat. of Physical Chem. [Orig.: engl.]) L e c k e .

H. H. Storch, Akiiiitd t und Akiivierungsenergie bei der heterogenen Katalyse von 
Gasreaktionen. In  der Gleichung k =  A- e ~  E'11 T (k — Geschwindigkeitskonstante, 
A  =  Aktivitatskonstante, E  =  Aktivierungsenergie) konnen A  u. E  bei einer Anzahl 
heterogener katalyt. Rkk. durch die Gleichung A  =  C0 ■ er- E (C0 u. c sind Konstanten) 
miteinander in Beziehung gesetzt werden. Diese Beziehung wird an Hand der Experi-
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menfce von Palm  KR u. CONSTARLE (C. 1925. II. 2G0. 881; 1927. I. 1119, Dehydrierung 
verscKicdener Alkohole durch Kupfcrkatalysatoren), D o h s e  u . Mitarbeiter (C. 1929. 
II. 2293; 1980. I. 2840; II. 6 8 8 , Deliydratation verschiedener Alkohole durch Bauxit, 
Dehydrierung von CH3OH durch ZnO) u. der Unterss. tiber die Zers. von N20  durch 
vcrschiedene Metalloxyde von S c h w a b  u. Sc h u l t e s  (C. 1930. II . 3112) u. von 
H u t t ig , N o v Ak - S c h r e ib e r  u . K it t e l  (C. 1935. I. 2486) diskutiert. Faktoren, 
wclcho die Beziehung bestimmen konnten, werden besprochen. (J. Amer. chem. Soc. 
57. 1395— 98. 1935. Pittsburgh, Pa., Experim. S tat., U. S. Bur. of Mines.) G e h l e n .

Jules Guśron und Andre Lalande, Dissozialion des Antimonhydńds: Beispiel fu r  
eine hcterogcne autokatalytische Beaktion. Vff. machen darauf aufmerksam, daB es bei 
kinot. Unterss. nicht geniigt, fur die Rk.-Geschwindigkeit eine Gleichung aufzustellen, 
wolche die experimentellen Ergebnisse riehtig wiedergibt, sondern inan muB, soweit 
das inoglich ist, dariibor hinaus zeigen, daB jede andere Gleichung, die einem wahr- 
scheinlichen Rk.-Mechanisinus entsprieht, m it den Vers.-Ergebnissen nicht uberein- 
stimmt. Untcr Beriicksichtigung dieses Gesichtspunktes diskutieren Vff. vcrschiedene 
mOglieho Rk.-Mcehanismen der Dissoziation von SbH3 an Hand der Vers.-Ergebnisse 
von S t o c k  u. Mitarboitern (C. 1904. I. 987. 988; 1 9 0 8 .1. 2079) u. unter Benutzung 
der kinet. Analyse von B o d e n s t e i n  (C. 1904. II . 633; 1905 .1 .495 ; 1907 .1 .693) 
ais Ausgangspunkt. Die katalyt. u. auch die autokatalyt. Rk. Yerlaufen in der adsor- 
bierten Phaso unimolekular, wobei die Adsorption einer von L a n g m u i r  aufgestellten 
Gleichung folgt. Es wird fiir die Rk.-Geschwindigkeit der SbH3-Dissoziation eine 
Gleichung aufgestellt, welche den autokatalyt. Rk.-Verlauf befriedigend wiedergibt. 
Eine Gleichung derselben Form aber m it anderen Konstanten gibt zwar m it den Vers.- 
Ergebnissen eine bessere zahlenmaBige Obereinstimmung, doch sind die Konstanten 
dieser Gloiehung m it einem rcin katalyt. Rk.-Verlauf nicht vereinbar. (Buli. Soc. chim. 
France [5] 2. 2240—58. Dez. 1935. Sorbonne, Lab. de Chimie Minerale e t de Chi- 
mie A.) G e h l e n .

Juro Horiuti und M. Polanyi, Au-stauschreaktionen des Wasserstoffs an melalli-sclien 
Kcitalysatoren. Dio Vff. verfolgen den Ersatz der Wasserstoffatome in Bzl. u. in C2H 4 

in Ggw. von Katalysatoren (Pt-Schwarz u. akt. Ni) durch Behandlung dieser Verbb.- 
mit schwerem W. (2,7% D2) bei Zimmcrtemp. bis 200°. Die Ergebnisse der experimen- 
tollen Uuterss. (vgl. C. 1934. II. 2787) zeigen, daB bei Zimmertemp. kein nennens- 
werter Austausch erfolgt, bei 80° wird im Falle des C2H 4 naeh 27 Stdn. ein Gleich- 
gowichtszustand erreicht, wiihrend die Rk. mit Bzl. ungleieh langsamer verlauft. Bei 
200° stellt sich das Gleichgowicht bereits nach 2 Stdn. ein. Der Austausch von H-Atomen 
zwischen C..H, u. Bzl. vollzieht sich selir langsam unter den gleichen Bedingungen; 
das C,,H4 enthielt nach 20 Stdn. erst 0,27% D„ gegeniiber dem berechneten Gleich- 
gewicfitswort von 1,8%. — Die Diskussion ihrer Ergebnisse fiihrt die Vff. zu der Auf- 
fassung, daB dio Austauschrk. im Falle der Einw. von (ygl. C. 1935. II- 963) anders 
ycrliiuft ais bei Anwesenheit yon W. Die krit. Betrachtung der moglichen Rk.-Schemen 
fiihrt zu dem folgenden ais dem wahrscheinlichsten:

H H H
N i— c f"  11*—Ni N i - ^ C - H *  x.. N i ^ r  H —Nii ____ v  i v
N i- C  N i—C

£ P h  i f ^ H  H H
(Anfangszustand) (Endzustand)

der Rk.-Vcrlnuf ist in entsprechender Weise auf das Bzl. zu ubertragen. Die Hydrierung 
des C ,Ił4 geht unter Beriicksichtigung des obigen Yorganaes nach dem Schema: 

H H  H H " II H ' " H H
N i—(T* H*— N i Ni— " iC h * — Ni N i-^<f" H —N i N i— " c ^ H *  —N i
N i—C H*—N i Nt------ O H*------ Ni N i—G HT—N i_ ^ N i— C—IP  —Ni

ł l " 'H  h "  H H ~ H  H ~ H
vonstatten . (Trans. Faraday Soe. 30. 1164—72. Manchester, Univ.) W e i b k e .

Willy Maassen, U1 ImscJtaUiccUm. AUgemeinverstandlicher Aufsatz uber Er- 
zeugung. Eigg. u. Anweudung von Ultraschallwellen. (Umschau Wiss. Techn. 40.
122—25. 16/2. 1936.) ' Sk a l ik s .

Arthur H, Killen, Physics; 5 th  rew ed. New York: Oxford B’k  Co. 1935. (192 S.) 12°. 68.
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A,. A ufbau  d er M aterie.
V. G. Nevzgliadov, VeralUjemeinerung der Diracschen Methode zur Ermitlelung der 

Energieniveaus eines Systems mittels Permutationen ais Operatoren fu r  den Fali mehr- 
facher Ausgangsniveaus. Die von D ir a c  angegebene Formel fur den Operator der 
Stórungsenergie, die sieli auf den Pall eines Systems glcicher Teilchen bezieht, wird 
fur den Fali erweitert, daB auBer der Perrautationsentartung noeh eine weitere Ent- 
artung vorliegfc. (C. R. [Doklady] Aead. Soi. U. R. S. S. [N. S.] 1935. III. 347—50. 
Leningrad, Physikal.-Techn. Inst.) H e n n e b e r g .

D. M. Wolkow, Eine ezakte Lośimg der Diracgleichung fu r  flachę Wellen bestiinmłer
Freąuenz. (C. R. Acad. Sei., U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.]
1935. I. 605—10. Leningrad, Univ.) K l e v e r .

Felix Joachim Wiśniewski, Bemerkung zur Tlieorie der Bewegung zweier dek- 
trisch geladener Teilchen. Die vom Vf. angegebene verallgemeinerte Mechanik wird 
auf die Bewegung zweier geladener elektr. Teilchen, die gleichzeitig ein magnet. Moment 
besitzen, angewandt. Zwei Teilchen gleicher Ladung stoBen in groBer Entfernung ab, 
bei sehr kleiner Entfernung dagegen kónncn sie eine Einheit bilden. Die Dimension 
besitzt eine obere Grenze, die nicht iiberschritten werden kann. Man kann dies ais 
Bild fur Kerne ansehen, die aus Teilchen gleicher Ladung bestehen. (Acta physic. 
polon. 3. 329—41.) G o s s l e r .

W. N. Bond, Da.s Verhaltnis 136/137 in der AUmphysik. Vf. zeigt, daB seine 
friihere Hypothese, wonach einige oder alle e/m-Bestst. in Wirklichkeit das 136/137- 
fache des EDDINGTONschen Wertes 1,7703-107 elmg-Einh. ergeben, m it den neuesten 
e/m-Messungen sehr genau ubereinstimmt. Denn diese liefern don Mittelwert e/m =  
(1,75764 ±  0,0002)-107, wahrend aus dem vorigen Werte dureh Multiplikation mit 
136/137 ein e/m =  (1,7574 ±  0,00014)-107 folgt. Mit E d d in g t o n s  (C. 1934. II. 
1259) W erten h c/2 ń 1 e =  137 u. M /m  =  1847,6 ergibt sich die Elementarladung 
e =  (4,7759 ±  0,00043)-10~10 elst. Einh. Dies ist angenahert das 136/137-fache des 
aus Róntgenmessungen an Krystallen gefundenen Wertes 4,806 ±  0,003. Vf. ver- 
m utet, daB diese Verhaltnisse (u. gleichzeitig die Diskrepanz zwischen den beiden 
Methoden zur Best. der Elementarladung oder der Rontgenwellonlangen) auf einer 
unrichtigen gedanklichen Aufteilung des Atoms in gewisse Einzelmassen u. -ladungen 
beruhen konnten. (Naturę, London 135. 825. 1935. Univ. of Reading, Dep. of 
Phys.) Z e i s e .

L. Isakov, Ein System, der Massen leichter Atome, das nur aus Kemreaktionen ab- 
geleitet ist. II. (I. vgl. C. 1936.1. 2686.) Aus seinen in I. angegebenen physikal. Atom- 
gewiehten leitet. Vf. unter Benutzung des Verhaltnisses 1,00027 der chem. (O =  16) 
zur physikal. (O16  =  16) Skala u. der bekannten Mischungsverhiiltnisso der Isotopen 
die chem. Atomgewichte ab. E r erhalt H  =  1,00778; H e  =  4,00181 in Obereinstimmung 
m it den anerkannten Werten. Weiterhin wird die bis B 1 1  reichende Aufstellung der 
Atomgewichte nach schwereren Elementen erganzt; allerdings ist die Zahl der yerfiig- 
baren Rkk. u. daher die erzielbare Genauigkeit nicht mehr so groB wie bei den leichten 
Elementen. (C. R. [Doklady] Acad. Sci. U. R. S. S. [N. S.] 1935. IV. 141—44. 
Leningrad, Opt. Inst.) HENNEBERG.

E. Riichardt und A. Sommerfeld, Die Entdeckuwj des Neutrons und der kiinst-
lichen Eadioaktivitat. Die neuen Entdeckungen u. ihre voraussichtliche Bedeutung 
fur die Strahlentherapie werden geschildert. (Muneh. Med. Wschr. 83. 28—30. 
3/1. 1936. Munchen.) S k a l ik s .

Oscar d’Ag0Stin0 nnd Emilio Segrś, In  Thorium und in  Uran durch Bombarde- 
ment mit Neutronen hervorgerufene Radioakthitat. (Vgl. C. 1935. II. 2491.) Bei der 
BeschieBung von Th m it langsamen Neutronen nach Abtrennung der natiirlichen 
Zers.-Prodd. werden zwei Aktivritaten (ca. 1' u. 24') erhalten, die beide gegen Einw. 
H-haltiger Substanzen empfindlich sind; die naher untersuchte A ktivitat 24' muB 
einem neuen radioakt. Th-Isotopen zugeschrieben werden. U nter gleiehen Bedingungen 
zeigt U mindestens 3 Aktivitaten geniigend bekannter Periode u. 2 von langerer, 
bisher nicht bestimmter Periode. Die Aktivitaten 10", 13' u. 100' konnen ais von einem 
gemeinsamen Primarprod. ausgehende Kettenprodd. angesehen werden, wahrend die 
A ktivitat 40" offenbar einem anderen Primarprod. zugehort. Auf chem. Wege wird 
gezeigt, daB die Aktivitiiten 13' u. 100' keinem Element m it einer Ordnungszahl zwischen 
80 u. 92 zugeschrieben werden konnen. Es ergibt sich die W ahrschein lichkeit, daB die 
Aktiyitaten Transuranelementen m it den Ordnungszahlen 93 u. 94 u. dem At.-Gew. 239 
entsprechen. (Gazz. chim. ital. 65-1088—98.1935. Rom, Univ., Physilc. Inst.) R. K . Mu.
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Edwin Mc Milian, Die Erzeugung von Róntgcnstrahlung durch sehr schneUe Elek- 
Ironen. Die von akt. P  (P 32) emittierten /5-Teilchen (maximale Energie 1,8 mV) liefem 
bei der Bremsung in Paraffin, Al u. Pb eine Strahlung, dereń Intensitat (durch ein 
Elektroskop gemessen) im Falle des Pb ca. 1 Quant je 25 /3-Teilchen entspricht. Im  
Fallc des Al u. Paraffins betragt die Intensitat der Strahlung nur 1/ 0 bzw. 1/ 12 yon 
derjenigen in Pb. Somit ist die Intensitat der Atomzahl proportional, im Einklange 
m it der tlieoret. Voraussage yon B e t h e  u . H e i t l e r  (C. 1 9 3 4 . I I . 3720). — Durch 
BeschieBung m it Deuteronen aktiviertes Cl liefert einen akt. Kórper m it sehr energie- 
reichen /?-Teilchen (4,5 mV), jedocli im Gegensatz zu P gleichzeitig auch y-Strahlen, 
so daB die Unters. der Sekundarstrahlung erschwert wird. Diese ist 2—3-mal inten- 
siver u. crhoblich barter ais die von den /i-Teilohcn des P  erzeugte Strahlung. (Physic. 
Rev. [2] 4 7 . 801. 1935. Uniy. of California.) Z e i s e .

Simone P ran ch e tti, Ober die bei der Żertrummerung von 9vBe m it a-Strahlm  
ausgesandte y-Slrahlung. Vf. untersucht die bei Einw. von a-Teilchen aus Po auf Be 
auftretcnde y-Strahlung. Die Anregungskurve der y-Strahlen in Ablmngigkeit von 
der Reichweite der a-Teilchen wird esperimentell bestimmt. Es ergibt sich weit- 
gehendo Obcreinstimmung m it der Kurve der Neutronen. Yf. nimm t an, daB die 
•/-Strahlen von dem bei der Rk. 94Be +  4,Hc 120G +  V 1 entstehenden 126C aus- 
gesandt werden. (Nuovo Cimento [N. S.] 12 . 516—21. 1935. Arcetri.) R. K. M u l l e r .

H. Zanstra, Evidenz fiir Supertiovae ais Erzeuger kosmischer Strahlung. Nach 
BAADE u . ZwiCKY (C. 1 9 3 5 . I. 194. 519) werden die Supernovae ais Erzeuger kosm. 
Strahlung betrachtct. Bei einem Supornovaausbruch wird ein erheblicher Teil der 
Sternmasse in Energie umgewandclt. Es wird gezeigt, daB diese Energie geniigen 
wiirde, um  die beobachtete Intensitat der kosm. Strahlung der GroBenordnung nach 
zu erklaren. Es wird ferner darauf hingewiesen, dafi die Teilchen der kosm. Strahlung 
spater auf der Erde beobachtet werden ais das Lichtsignal des Ausbruchs. Vff. zeigen, 
da(3 dieser Zeitunterschied zu einem beobachtbaren Effekt fiihrt, falls ein erheblicher 
Teil der Strahlung aus Protonen besteht, u. daB die bisherigen Beobachtungen giinatig 
fiir die Hypotliesc sind. Auch die galakt. Snpernovac lassen einen beobachtbaren 
Effekt erwarten, aber wegen der kleinercn Energie der ankommenden Strahlen muB 
sich dieser auf die obere Atmosphiire u. auf hohe magnet. Breiten beschranken. (Natur- 
wss. 2 3 . 867—68. 20/12. 1935. Amsterdam, Univ.) G. S c h m id t .

B. Milianczuk, U ber den Einflufl des magnetischen Feldes a u f den Comptoneffekt. 
Dio Unters. iiber d en  EinfluB des magnet. Feldes a u f  d en  COMPTON-Effekt wurde v o n  
B o t h e  m it  negativem Erfolg unternommen. E r h a t  gezeigt, daB ein Feld v o n  
20 000 Gauss nicht imstando ist, die  In tensitat nocli die  Wellenlange merklieh zu 
andern. Vf. gibt eine th eo re t. Unters., wieweit die  Wellenlange u. die  In tensitat d e r 
COiMPTONschen Streustrahlung d u rc h  d a s  magnot. Feld beeinfluflt wird. Dabei ergibt 
sich, daB  fiir die  prakt. erreiehbaren Feldstarken die In tensitat d e r COMPTON-Linien 
v o n  d e r Feldstiirke unabhangig is t  u. d e r In tensitat d e r L in ien  im yerschwindenden 
magnet. Felde gleich is t. Auch wird die Intensitat v o m  magnet. Feld nicht beeinfluBt, 
in  vollcr Dbcreinstimmung m it B o t h e s  Versucliscrgebnis. Das Elektron verhiilt sich 
im  magnet. Feld in  bezug a u f  d ie  COM PTON-Streuung so, a is  ob es frei ware. Ais G ra n d  
hierfiir kami man angeben, daB das Elektron im magnet. Feld nocli eine v o n  dem- 
selbcn unbecinfluBte Bewegungsrichtung besitzt. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit 
der Emission u. Absorption gleich Nuli. (Acta phy sic . po lon . 3. 133— 42. Lwów, Univ. 
Inst. f. theoret. P h y sik .) G o s s l e r .

W. Scharwachter, Streuung von JRontgenstrahlen an Leitungselekironen. Kurzer 
Sitzimgsbericht. — Der EinfluB der Leitungselektronen auf das Streuvermogen der 
Metallo liegt bei sehr kleinen Streuwinkeln u. fallt fiir die koharente Strahlung vor den 
ersten Intcrforenzring, so daB nur die Beobachtung des inkoharenten Streuuntergrundes 
Erfolg yerspriclit. Es wurden deshalb Verss. an sehr reinem Be (97,97%) gemacht u. 
dio experimentelle Winkelabhangigkeit der inkoharenten Streustrahlung vergliehen 
m it der fiir ncutrales Be u. der fiir Be++ einsclilicBlich der beiden freien Leitungselek
tronen bereehneten. Die beiden letzteren diirfen nach einer Rechnung von D e b y e  nicht 
ais vollig frei angenommen werden; ihr Beitrag ist beim Winkel 0 ebenfalls 0 u. steigt 
erst aUmiililich auf den vollen Betrag. Die Expcrimente sind m it der DEBYEschen 
Rechnung in guter Ubereinstimmung. (Physik. Z. 27. 145—46. 1/3. 1936. Leipzig, 
Physik. Inst. d. Univ.) ' B u s s e h .

G. Thoiner, Streuung von IiontgenstraMcn an neonahńlichen Molehulen. Kurzer 
Sitzungsbericht. — Um den EinfluB verschiedener Ladungsyerteilung auf das Streubild
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zu untersuchen, wurden die Streukurven (Intensitat ais Funktion des Winkels) bei 
Ne, H 20 , NH 3 u . CH4 gemessen, die alle die Gesamtelektronenzahl 10 haben. Die 
Kurven zeigen m it zunehmender H-Zahl immer steileren Abfall entsprechend der 
Aufloekenmg der Ladungswolke, die bedingt ist zuniichst duroh die Anwesenheit der 
H-Kerne u. die kleinere Ladung des Zentralkerns. Bei grofien Winkeln, wo die in- 
koharente Streuung iiberwiegt, streben die Kurven demselben Grenzwert zu. Zur 
theoret. Darst. kann man in guter Naherung die Molekule ais einatomig-kugelsymmetr. 
behandeln u. den EinfluB der H-Kerne in besonderer Weise berucksichtigen. (Physik. Z. 
27. 145. 1/3. 1936. Lcipzig, Phys. Inst. d. Univ.) B u s s e m .

L. H. Martin, J. C. Bower und T. H. Laby, Augereffekł im  Argon. Alle bis- 
herigen Messungen der Quantenausbeute an charakterist. Strahlung zeigen erhebliche 
Differenzen. Vff. untersuchen deshalb noch einmal die K-Ausbeute an Ar, die Verss. 
werden m it einer Wilsonkammer ausgefuhrt, die eingehend beschrieben wird. Die 
charakterist. Strahlung von Cu, Mo u. W dicnt ais erregende charakterist. Strahlung. 
Der W ert der K-Ausbeute ist unabhangig von der erregenden Wellenliinge. Die Be- 
rechnung der K-Ausbeute an Argon ergibt einen Wert von 0,077. (Proc. Boy. Soc., 
London. Ser. A. 148. 40—46. 1935. Melbourne.) G ó s s l e r .

H. R. Robinson, Augereffekt und verbotene Ubergange. D ie A uG E R -E lek tronen  
in  A tom en , d enen  e in  E le k tro n  de r /•L-Sehale en tr issen  w orden  is t  u . in  d enen  W echsel- 
w rkgg. zw ischen d ieser u . d e r  L -S ch ale  zu r E m iss io n  jen e r E le k tro n en  fiih ren , lassen  
sich  in  3 T y p en  g ru p p ie ren , d e reń  re la tiy e  In te n s ita te n  n a ch  ąu an ten m eeh an . B ereeh- 
n u n g en  v o n  BuRHOP (C. 1936. I .  2503) im  E in k la n g  m it  neu eren  M essungen des Vf. 
s teh en . E in e r  d ieser tib e rg an g e  (L  ->- K) i s t  n a ch  den  b e k an n ten  A usw ahlregcln  fu r 
d ie  zu  RoN TG EN -Linien fiih ren d en  U bergange  v e rb o ten . D ies zeig t e inen  grund legenden  
U n te rsch ie d  zw ischen  d e n  E lem en tarp ro zessen  beim  A uG E R -E ffek t u . bei d e r E m ission  
v o n  P h o to e le k tro n en  zw eiter A r t  (E rzeugung  u . innere  A b so rp tio n  v o n  ch a ra k te ris t. 
R O N TG EN -Strahlung des A tom s). (N a tu rę , L o n d o n  135. 826. 1935. L o ndon , U n iv ., 
Q ueen M ary  College.) Z e i s e .

Frederick R. Hirsh jr., Verstdrkung der Rontgenstrahlsatdliten durch den Auger
effekt. Vf. beobachtet starkę Intensitatsanomalien fiir die Satelliten L  /?/ u. L  /Śj", 
die hervorgerufen werden durch den A uG E R -E ffekt. Nach der Theorie von CoSTER- 
K r o n ig  (C. 1935. I . 2135) lassen sich diese Erscheinungen durch strahlungslosen 
Ubcrgang L , ->- L n bei gleichzeitiger Entfernung eines AuBenelektrons erklaren. 
Dieser Obergang bewirkt die hohe In tensitat der Satelliten in ge%vissen Gebieten des 
natiirlichen Systems. (Physic. Rev. [2] 48. 776—77. 1/11. 1935. Ithaca, Comell- 
U n iv .) G o s s l e r .

F. R. Hirsh jr., Die relatire Energie der L^-Saldlilen, angeregt durch Kathoden- 
slrdhlen fiir die Atomnummern 47 bis 52. Yf. untersucht m it einem SiEGBAHN-Vakuum- 
spektrographen auf Eastm an IV—O-Platten die relativo In tensitat der L a-Satelliten 
fiir die Elemente Ag (47) bis To (52). Die Elemente Zr (40) bis Ag (47) sind von H ir s h  
u. R ic h t m y e r  bereits untersucht. Es zeigt sich, daB die relative Energie der Satelliten 
schnell abnimmt m it wachsender Atomnummer. Die Ergebnisse sind in guter t)ber- 
einstimmung m it der Theorie von Co s t e r  u. K r o n ig  (C. 1935. I. 2135). (Physic. 
Rev. [2] 48. 722—24. 1/11. 1935. Cornell Univ.) _ G o s s l e r .

Folke Tyrśn, Wellenlangenbestimmungen der L-Serie an den Ełementen 29 Cu bis 
26 Fe. Fiir die L -Serie der Elemente 30 Zn bis 23 V liegt bereits ein umfangreiches 
Materiał vor, doch ist die Genauigkeit noch nicht sehr groB.' Vf. yersucht fur die Ele
mente 29 Cu bis 26 Fe zuverlassige, absolute Wellenlangenangaben zu machen. Die 
Unters. wurde nach der von S ó d e rm a n k  beschriebenen „kombinierten Methode11 

ausgefuhrt u. bringt insofern etwas Neues, ais die Wellenliingenbestst. auf wasserstoff- 
ahniiche opt. Linien bczogen sind, die zusammen m it den Róntgenlinien auf derselben 
P latte aufgenommen sind. E in Hochvakuumspektrometer m it einem Konkavgitter 
von 5 m Kriimmungsradius u. 1152 Teilstrichen pro mm wird beschrieben. Die Wellen- 
langen der Linien der L-Serie von Cu, Ni, Co u. Fe werden angegeben. AuBerdem 
werden noch die Wellenlangen einiger opt. Linien von B IV , C V, N  VI u. O VII er- 
mittelt. (Z. Physik 98. 768—74. 3/2. 1936. Upsala, Uniy. Phys. Inst.) Go s s l e r . 
*  Karl F. Herzfeld und Maria Goeppert-Mayer, Zur Theorie der Dispersion.
I. Bei der Anwendung der Dispersionsformel fiir Infrarotabsorption u. Absorption 
h. Gase (Sonne) hat man zu beachten, daB die gemessene Absorption die Differenz

*) Opt. Unters. organ. Verbb. vgl. S. 3296, 3315.
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zwischen tatsilchlicher Absorption u. erzwungener Emission ist. I I .  Vff. untersuchen 
den EinfluB der magnet. Susceptibilitat auf dieDispersion eines Gases(n~=ef i  mit /idp  i). 
Wahrend der paramagnot. Anteil von der Frequenz iihnlich abhangt wie der elektr., 
ist der diamagnet. bis zu Rdntgenfreąuenzen prakt. freąuenzunabhangig. (Physic. Rev.
[2] 49. 332—39. 15/2. 1936. Johns Hopkins Univ., Dept. of Physics.) H e n n e b e r g .

M. F. Crawford und L. A. Wills, Hyperfeinstrukturformeln fu r  die p 3s-Kon- 
figuration. Vff. bereehnen nach der Methode von B r e i t  u . W il l s  die Intervall- 
faktoren der Hyperfeinstruktur der Terme der p  “s-Konfiguration. Die Formeln fiir 
die Kopplung lassen sich darstellen entweder unter Benutzung der Koeff. C der linearen 
Kombinationen der (?'^')-Funktionen oder unter Benutzung der Koeff. K  der linearen 
Kombinationen der {L  ,S)-Funktionen. Zum SchluB wrerden die Intervallfaktoren fiir 
( j j )  u. (L S)  angegeben. (Physic. Rev. [2] 48. 69—72. 1935. Department of Physics, 
Univ. of Wisconsin and College of the City of New York.) G o s s l e r .

W. Kessel, Ober die Frage der Hyperfeinstruktur von Banden. Vf. untersucht 
die Hyperfeinstruktur der Bandenlinien des Jodmolekiils. Das J-Spektrum  wird in 
Fluorescenz durch Einstrahlung der Hg-Linien angeregt. Eine kreisfórmig gebogene 
Hg-Lampe umgibt die Resonanzkammer, die sich in einem KiihlgefaB befindet. Die 
Aufnahmen wurden m it einem ZEISS-Dreiprismenspektrographen gemacht in Verb. 
m it dem Multiplexinterferometer von Ge h r k e  u . L au , das zwischen Prismen u. 
Kamera gestellt war. Die Belichtungszeiten betrugen 8 — 12 Stunden. Die Aufnahmen 
zeigten nur die bekanntcn Dublette der Hauptserie. Eine Hyperfeinstruktur der Linien 
muB, wenn sie vorhanden ist, unterhalb des Auflosungsvermógens des benutzten 
Interferometers liegen. (Acta physic. polon. 3. 513—16. Warschau, In stitu t de Physiąue 
Experimentale de l’Univ.) G o s s l e r .

W. Kessel, Ober die Rolle der Absorption der anregenden Linie in  den Resonanz- 
spektren. II. (I. vgl. C. 1934. II. 198.) Vf. untersucht den Einflufl der Absorption 
der erregenden Linien auf die Struktur der Resonanzspektren von Jod  u. Tellur. Mit 
einem GEHRKE-LAU-Interferometer werden fiir die Hg-Linien X 5461 A, 4358,5 A u. 
4047 A Messungen gemacht. Die S truktur der Absorption ist die gleiche wie fiir 
Emission. Besonders muB auf die Belastung der Hg-Lampe geaehtet werden, da 
hiervon die Linienbreite stark abhangig ist. (Acta physic. polon. 3. 505— 12. Warsohau, 
Univ. Physikal. Inst.) GOSSLER.

B. Milianczuk, Die Intensitaten der „erzwungenen“ Dipóllinien. Die Intensitaten 
der durch das elektr. Feld „erzwungenen" Linien wurden theoret. zuerst von P a u l i  
behandelt. E r zeigte, daB die In tensitat der durch schwache elektr. Felder erzwungenen 
Linien dem Quadrat der Feldstarke proportional ist. P a u l is  Theorie wurde durch 
experimentelle Untei-ss. bestatigt. F ur erzwungene Dipóllinien war die Theorie auf 
Grund von Intensitatsmessungen nicht erfiillt. Yf. gibt Intensitatsformeln an, die ganz 
analog den Formeln fiir spontano Strahlung sind. Die In tensitat wird ais Summę 
der Intensitaten der ZEEJIAN-Komponenten aufgefaBt. Vf. behandelt den Fali des 
Einelektronensystems u. des „schwachen” elektr. Feldes. (Acta physic. polon. 3.
123—31. Lemberg, In stitu t fiir theoret. Physik der Univ.) G o s s l e r .

Arthur Adel, Eine Bem-erkung iiber die Spektr&n des Jupiter und Saturn. Vf. 
untersucht die Rotationsschwingungsbanden von Ammoniak bei einer Schichtlange 
von 315-m-Atmospharen im Gebiete 7920 A, 6474 A u. 5520 A. Alle drei Banden 
besitzen dieselbe S truktur u. sind m it der Grundschwingung bei 3337 cm- 1  durch 
folgende Formel verbunden: vjy =  3389 N  — 50 N~ — 2 N 3. Eine Abbildung der 
yierten, funften u. sechsten Oberschwingung zusammen m it einer Photometerkurve 
wird mitgeteilt. Die Bandenstruktur wird auf Grund der Theorie von D e n n i s o n  u. 
U h l e n b e c k  (C. 1933. I. 2781) diskutiert. (Physic. Rcv. [2] 48. 103. 1935. Lowell 
Observatory and Univ. of Michigan.) G o s s l e r .

Alecandre Dauvillier, Ober die Bestimmung des atmospharisciien Ozons. Ver- 
gleich der spektrographischen und chemischen Methoden. Zahlreiche Bestst. des Ozon- 
geh. sind teils nach spektrograph., teils nach chem. Methoden ausgefiihrt. Vf. h a t im 
W inter 1935 in Abisko 6 8  spektrograph. u. 56 chem. Bestst. des Ozongeh. ausgefiihrt, 
um beide .Methoden zu vergleichen. Beide Methoden liefern ubereinstimmende Resultate. 
(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 679—80. 1935.) G o s s l e r .

Daniel Barbier, Daniel Chalonge und Etienne Vassy, Der Temperatureinflup 
der Stralosphare au f das Ozonspektrum. Gekurzte Fassung der C. 1936. I- 2726 ref.
Arbeit. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 200. 1063—65. 1935.) G o s s l e r .
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Charles Fabry, Bemerkungen zu vorstehender Mitteilung. Vf. weist auf die Be- 
deutung der Verss. von B a r b i e r ,  CHALONGE u . VASSY (vgl. yorst. Ref.) hin u. disku- 
tiert die Vorziige des Sonnen- u. Sternspektrums fiir derartige Verss. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 200. 1065—66. 1935.) G o s s l e r .

Łucie Lefebvre, Das Absorptionsspektrum von Ozon im Gebieł des photographischen 
Infrarots. Unter Venvendung eines Spektrographen, dessen Dispersion ca. 150 A 
pro mm in dem Gebiet zwischcn 6500 u. 10 000 A betragt u. einer Silberlampe wurden 
die Absorptionsbanden von starli an Ozon angereichertcn 0zon-O2-Gemischen be- 
stim m t (Rohr von 2,50 m Lange). Absorptionsmaxima (in A) bei 6640, 7110, 7490, 
8170, 8480, 8615, 9015, 9600, 6850, 7155, 7795, 8445, 8570, 8920, 9460, (9910?). (C. R, 
hebd. Seances Acad. Sci. 200. 1743—44. 1935.) G. P. W o l e .

Henryk Niewodniczański, Der transrersale Zeemaneffekt der ,,verbotenen“ Pb I- 
Linie X 4618 A . E in ezperimenteller Beweis der Ezistenz einer magnetischen Dipol- 
strahlung. Stimmt inhaltlich m it der C. 1934. II. 3726 referierten Arbeit iiberein. 
(Acta physic. polon. 3. 285— 90. Wilno, Stefan-Batory-Univ., Physikal. Labor.) G o s s l .

Louis d’Or, Die Absorptionsspektren von Schwefeldampf. Vf. untersucht das Ab
sorptionsspektrum von S-Dampf bei yerschiedenen Tempp. u. Drucken. Es ist schon 
lange bekannt, da(3 im S-Dampf mehrere Molekiilarten existieren, u. dementsprechend 
erhalt man drei Spektren von sehr verschiedencm Aussehen. 1. Ein Spektrum von 
2475—3800 A. Dies besitzt eine groBe Anzahl von Banden, die zum Teil eine Fcin- 
struktur zeigen. Es riikrt vom S2-Molekiil her. 2. Ein Spektrum vom R ot bis etwa 
3500 A ohne jede Struktur. Nach H e n r y  u . T ż v e s  wird dieses dem Molekuł Ss u. S8 

zugeschrieben. 3. Ein Spektrum yon 3600—4200 A, das bereits von G r a h a m  u . R o s e n  
untersucht wurde u. dem S2 zugeschrieben wurde. Die Verss. des Vf. zeigen, daB dies 
nicht moglich ist. Das letzte Spektrum riihrt yielmehr von einem Molekuł S3 oder S4 

her. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 1026—28. 1935.) G 5 s s l e r .
Leon Bloch, Eugóne Bloch und Choong Shin-Piaw, Uber das Absorptionsspektrum 

von Selenanhydrid. Vff. untersuchen das Absorptionsspektrum von Selenanhydrid im 
Siehtbaren u. UV. m it einem Glasspektrographen (Dispersion 4 A/mm bei 4000 A) 
u. einem (juarzspektrographen (Dispersion 7 A/mm bei 2700 A). Bei einer Temp. 
von 200° erscheint im UV. eine nach R ot absehattierte, vóllig aufgel. Bandę bei 2700 A. 
Bei einer Erlióhung der Temp. erscheinen nach R ot u. nach Violett weitere Banden, 
die bei 250° in eine kontinuierliche Absorption von 2400—3200 A iibergeht. Bei einer 
Temp. von 290° erscheint ein zweites Absorptionsgebiet bei 4000 A m it aufgel. Banden. 
Bei Temp.-Erhóhung gehen die einzelnen Banden wieder in kontinuierliche Absorption 
iiber von 3500—4400 A. Bei einer Temp. von 430° yermischen sich beide Absorptions- 
gebiete. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 654—55. 1935.) G o s s l e r .

K. Murakawa, Funkenspektrum des Gldors (CIII) .  Die friiheren Angaben des 
Vf. iiber das Cl II-Spektrum  (C. 1931. I. 1973) werden erganzt u. erweitert. Samtliche 
bisher identifizierte Tripletterme von Cl I I  sind in einer Tabelle zusammengestellt. 
(Z. Physik 96. 117— 18. 1935. Tokio, Aeronautical Research Institu t Imperial Univ. 
Komaba.) Go s s l e r .

Ludwik Dąbrowski, Eine neue Absorptionsbande des Bromdampfes bei hohen 
Temperaluren. Vf. untersucht Bromdampf bei einer Temp. yon 940° u. einem Dampf- 
druck von 270 mm Hg u. findet eine neue, schwache, kontinuierliche Bandę bei 2930 A. 
Die Bandę besitzt eine scharfe Grenze auf der langwelligen Seite. Wird die Temp. 
auf 1000° u. der Dampfdruck auf 650 mm Hg erhoht, so nimm t die Intensitat nur wenig 
zu. Die absorbierendc Schicht betrug 150 cm. Bei einer Schichtdicke von 30 cm u. 
1250° tra t die Bandę nicht auf. In  Emission ist die Bandę bei 2930 A schon lange 
bekannt (1911 von S t r u t t  u. F o w l e r  entdeckt). Die entsprechende Jodbande liegt 
bei 3460 A u. wird bei einer Temp. von 775° erhalten. Die entsprechende Clilorbande 
in Absorption ist bisher nicht beobachtet. (Acta physic. polon. 3. 301—05. Wilno, 
Stefan-Batory-Uniy., Physical Labor.) G o s s l e r .

Józef Patkowski, Bemerkung -uber die Variation der konłinuierlichen Absorption 
von Bromdampf mil der Dichte und der Temperatur. Vf. untersucht das kontinuierliche 
Absorptionsspektrum vom B r, bei Variation der D. u. Temp. Das Absorptionsrohr 
war 150 cm lang u. 2,5 cm weit. Die Aufnahmen wurden m it dem kleinen Quarz- 
spektrographen von HlLGER, dem kleinen FUESS-Spcktrographen u. H lLGER-E 1- 
Spektrograph gemacht. Bei Temp.-Erhohung (von 20—800°) zeigt Br2-Dampf im 
allgemeincn dasselbe Verh. wie Cl2, das von G ib s o n  u . B a y l is s  untersucht wurde. 
Die Absorptionsbande wird breiter u. die Masimalintensitat nimmt zu. Kleine Unter-
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schiede im  A ussehen  be ider S p e k tren  w erden  d isk u tie r t. Z u m  SchluB w erden  dio Er- 
seheinungen  a u f  G ru n d  des FRANK-CONDON-Prinzips e rk la r t. (A eta  p h y sic . polon.
з . 385—91. Wilno, Stefan-Batory-Univ., Physical Labor.) G o s s l e r .

S. Mrozowski, Ober die Absorption der Hg-Linie 5461A  im  Bromdampf. P lu m -  
LEY (C. 1934. I I . 1896) war es gelungen, in der Fluorescenz des Br-Dampfes Resonanz- 
serien zu b eo b ach ten , wobei festgestellt wurde, daB durch die Linie 5461 A nieht eine, 
sondem gleichzeitig mehrero Resonanzserien angeregt wurden. Da die Rotations- 
struktur der Br-Banden bisher nicht analysiert wurde, u n te rs u c h t Vf. die Absorption 
der Hg-Linie 5461 A im Br-Dampf. Ais Lichtąuelle diente ein selbst konstruierter 
Hg-Bogen. A is Absorptionsrohr diente ein G lasro h r von 70 em  Lange. Eine von zwei 
LtJM M ER-GEHRK E-Platten von verseh ied en er Dicke wurde in gekreuzter Stellung m it 
einem ais Spektrograph benutzten H lL G E R -M onochrom ator eingerichtet u . hiermit 
Aufnahmen m it u. ohne absorbierenden Br-Dampf im Lichtweg gemacht. Die Auf
nahmen wurden m it einem M O LL -M ikrophotom eter ausgewertet. Im  Wellenlangen- 
gebiet der Hauptkomponente von 5461 A sind zwei Absorptionslinien von Br vor- 
handen. AuBerdem tr i t t  eine allgemeine Schwachung der Hyperfeinstrukturkompo- 
nenten auf. Mit derselben Apparatur wurden auch Verss. an Cl u. J  ausgefuhrt. Im  
Fali des CI konnto keine Linienabsorption im Bereich der Hauptkomponente der lin ie  
5461 A festgestellt werden. Es tr i t t  nur eine unwesentliche allgemeine Schwachung 
der ganzen Linie ein. Im  Fali des Joddampfes konnten die Ergebnisse von W o o d
и. A r g a r b ic e a n u  bestatigt werden. Zum SchluB wird noch iiber einen bei den
Interferenzaufnahmen beobachteten Dopplereffekt beriehtet, der allerdings so kleiń 
ist, daB er keine meBbare Verschiebung der Hyperfeinstrukturkomponenten hervor- 
rafen kann. (Acta physic. polon. 3. 447—54. Warschau, In stitu t fiir theoret. 
Physik der Univ.) G o s s l e r .

Eugenjusz Skorko, Die Absorption von Joddampf bei hohen Temperaturen. Vf. 
untersucht das Absorptionsspektrum des Joddampfes im Gebiet von 5000—2900 A 
bei Tempp. von 800—1100° u. Dampfdrucken von 0,13—1000 mm Hg. Die Aufnahmen 
wurden m it einem FuESS-Quarzspektrographen gemacht, die Tempp. m it einem 
Pt-PtRh-Thermoelement gemessen. Bei 750“ u. 100 mm Hg wurde eine kontinuier- 
liche Absorption zwischen 4300 u. 5000 A, die sich m it wachsendem Dampfdruck 
nach kurzeń Wellen hin yerbreitert, gefunden. Bei 1 a t  ist 4000 A erreicht. Gleich
zeitig erstreckt sich eine schwache Absorption zwischen 2900 u. 3100 A nach langen 
Wellen. Weiter werden Banden bei 3427 A u. 3263 A beobachtet. Alle Banden werden 
dem Jodmolekiil zugeordnet. Die Absorptionsbanden werden m it der Emissionsbande 
bei 3460 A von O l d e n b e r g  verglichen. Beide Banden erscheinen erst bei hohen 
Drucken. Die Intensitatsverteilung ist sehr ahnlich. Die Ergebnisse von OLDEN
BERG, F i l i p p o w ,  G e r l a c h  u. G r o m a n n  werden diskutiert. (Acta physic. polon.
з . 191—96. 1934. Wilno, Stefan-Batory-Univ., Physical Labor.) G o s s l e r .

W. Opęchowski, Verbreiterung von Absorptionslinien des Joddampfes durch Fremd- 
gase. Bekanntlich werden Fluorescenz u. Absorption durch Anwesenheit von Fremd- 
gasen beeinfluBt. Alle bisherigen Unterss. sind ohne Auflsg. der Rotationsstruktur 
der Banden ausgefuhrt. Deshalb erschien es dem Vf. zweckmaBig, den EinfluB des 
Fremdgases auf die einzelnen Absorptionslinien des Joddampfes zu untersuchen. Mit 
Hilfe einer L uilM E R -G E H R C K E-Platte  (1. 15 cm Lange, 3,82 mm Dicke u. 0,30 A 
Dispersionsbereich; 2. 15 cm Lange, 6,98 mm Dicke u. 0,17 A Dispersionsbereich) 
werden zwei Rotationslinien des Joddampfes (die verbreiterte griine Hg-Linie 5461 A 
ais Hintergrund) photographiert. Ais Fremdgase wurden N 2 bei yersehiedenen Drucken
и. Ar bei einem Druck zugesetzt. Fiir jede Linie nahm bei Anwesenheit von N 2 u. Ar
die Gesamtabsorption zu. Die Abhangigkeit der Gesamtabsorption vom Druck des 
Zusatzgases ist fiir jede Linie etwas verschieden. Eine Diskussion der Resultate wird 
gegeben. (Acta physic. polon. 3. 307—22. Warschau, Univ., In stitu t fur Esperimental- 
physik.) G o s s l e r .

Jo h n  P . Howe und W . A lbert Noyes jr .,  Die Auslosćhung der Jodfluorescenz 
durch Benzoldampf. Die Ausloschung der Jodfluorescenz durch Benzoldampf wird in 
einem Pyrex- bzw. QuarzgefaB bei Jod- sowie Benzoldrucken von weniger ais
1 mm Hg u. t — 20° untersucht. Bei der Auftragung von I J I  (I 0 =  Fluorescenz- 
intensitat beim Benzoldruck 0, I  die Intensitatbei einem gegebenen Benzol- 
druck p) gegen p  ergibt sich oberhalb von 0,3 mm Hg eine Gerade, wahrend 
unterhalb von 0,3 mm H g die gemessene Kurve stark  oberhalb der Geraden 
verlauft. Besondere Verss. zeigen, daB das C6H 6 kein J  aufnimmt. Zur Deutung



1936. I. A u f b a u  d e k  Ma t e r ie . 3269

der Beobachtungen nohmen die Vff. an, daB die C6H„-Moll. die angeregten J 2-Moll. 
bei StoBen in andere llotationa- u. Schwingungszustande uberfubren, u. zwar miissen 
sie wenigstens 2 solcbe Anregungszustande annehmen, um die beobachtete Kurye 
durch eine Gleichung wiedergeben zu konnen. Wenn der aus der kinet. Gastheorie 
folgende Radius 2,23 A fur das J 2-Mol. u. 2,90 A fur das C0H 6-Mol. yerwendet wird, 
ergibt sich die mittlere Lebensdauer des angeregfcon J 2-Mol. zu 2 , 1  • 10~ 6 sec, in an- 
genaherter Ubereinstimmung m it dem von K o e h le r  aus Selbstausloschunga- 
yerss. abgeleiteten Worte 3,8-10“° sec. Der von S t e r n  u . V o lm e r (Physikal. 
Z. 20 [1919]. 183) yorgeschlagene Mechanismus gilt nur fur den Anfang (bei den kleinsten 
Drucken), wo o i n Anrcgungszustand iiberwiegt, wahrend fiir den ansohlieBenden 
kurzeń horizontalen Kuryenteil intermediare Anregungszustande angenommen werden 
mussen, dereń relatiye Konzz. sclilieBlich konstant werden, so daB die Kurye in die 
oberhalb p =  0,3 mm Hg gefundene Gerade iibergelit. (J . Amer. chem. Soe. 57. 
1262—65.1935. Proyidence, Rhode Islands, Brown-Uniy., Metcalf Chem. Labor.) Z e is e .

Władimir Lasareff, Elektronenzustdnde des Kohlenstoffatoms und Berechnung der 
Bindungsenergien. Auf Grund der Arbeiten von E d l e n , B a c h e r  u. G o u t s m it  folgt 
fiir die Energiedifferenz des 3P- u. 5iS-Zustandes von C: A E  =  4,2 ±  0,2 eV. Somit 
erhalt man fiir die Dissoziations- u. Bindungsenergien, die m it dem C (6iS)-Zustand 
verbunden sind, neue Werte. Z. B. dissoziiert das CN-Molekiil in seinem untersten 
Zustand in C (3 P) u. N (4/S). Die Energie der C—C-Bindung des Diamanten ist 
132 ±  3,5 kcal =  5,73 ±  0,15 eV, u. (tfc-c)aiipimt. =  128 kcal =  5,56 eV. (Physica 2. 
737—42. 1935. Liege, Uniy.) GOSSLER.

F. Brons, Dissoziationsenergie von Kohlenmonoxyd. Die von S c h m id  u. G e r o  
(C. 1935. I I .  3747) gefundene Pradissoziation im oberen Term der HERZBERG -Banden 
des CO liegt um 0,48 V iiber der von C o s t e r  u . B r o n s  (C. 1934. II . 2049) beobachteten 
Pradissoziationsstelle im oberen Term der ANGSTRÓM-Banden u. der 3. positiyen 
Gruppe, die zur Spaltung in O (3P )  u. C (1jS) fiihrt. Die 1. Pradissoziation boII nach 
S c h m id  u. G e r o  z u  O (1D) u. C (lD) fiihren. Vff. finden nun in der 4. positiyen 
Bandengruppe des CO ein plotzliches Verschwinden der Rotationslinien fiir v' — 10 
entsprechend einer Pradissoziation im oberen Term A  1IJ  dieser Banden u. deuten 
dies durch eine Spaltung in O (3 P) u. C (1X>); der frilher angenommene W ert 8,41 V 
fiir die Spaltungsenergie des CO wird hierdurch bestatigt. (Naturę, London 136. 796. 
16/11. 1935. Groningen, Naturkund. Labor. der Rcichsuniy.) Z e i s e .

E. Miesclier, SiBr-Banden. Vf. untersucht das Emissionsspektrum von SiBr 
in einer elektrodenlosen Entladung. Die Banden erscheinen m it groBer Intensitat im 
Gebiet von 3240 A bis 2870 A. Die Aufnahmen wurden m it dem IlAGENBACHschen 
Quarzspektrographen m it 3 Quarzprismen (Dispersion: 15 A/mm bei 3000 A) ge- 
macht. Alle Banden sind nach Violett abschattiert u. lassen sich durch folgende Formel 
darstellen: v =  33570 +  578,3 (vr +  i)  — 4,3 {V +  ^ ) 2 — 424,6 (v"  +  ł )  +  1,3 (v" +  ^)2. 
In  einer Tabelle sind die Bandkanten in A.-E. u. cm- 1  angegeben. (Hely. physica' 
Acta 8 . 587— 8 8 . 18/11. 1935. Basel, Physikal. Anstalt.) G o s s l e r .

A. A. Kruithof und L. S. Ornstein, Anregung einiger Spektrallinien des Wasser- 
stoffmókkiils durch Elektronenstop. Vff. bestimmen die Anregungsfunktionen der 
Singulettlinie 4634 A u. der Triplettlinie 4617 A der H 2. Die MeBmethode war eine 
Kombination der Methoden yon O r n s t e i n - E l e n b a a s  u. von H a n l e .  Das Elektronen- 
biindel wird durch ein Gitter in der Nahe der Kathode m it hoher Spanuung besohleunigt. 
E in  zweites Gitter war angebracht, dessen Potential so niedrig gewahlt war (4 V uber 
dem der Kathode), daB die von den Elektronen hoher Geschwindigkcit gebildeten 
Ionen nicht in den F a r a d a y -Kafig gelangen konnten u. die Resultate falschen konnten. 
Die In tensitat des ausgestrahlten Lichtes schwankte liings des Elektronenbiindels 
erheblich. Deshalb wurde die In tensitat iiber jeden Querschnitt des Biindels m it einer 
opt. Anordmmg summiert. Eine Zylinderlinse diente dazu, das Bild des horizontalen 
Buschels auf das Prisma des Spektrographen zu werfen, wahrend das yertikale Buschel 
auf die photograph. P latte  abgebildet bleibt. An den gemessenen Intensitaten wurden 
folgende Korrekturen angebracht: 1. Intensitatsabnahme langs des Strahls, 2. Druck- 
u. Temp.-Differcnzen des H 2, 3. Unterschiede in der Konz., die ihre Ursache in der 
Dissoziation haben. Die Dissoziation zeigt eine Abhiingigkeit yon der Elektronen- 
geschwindigkeit. Deshalb war es notig, die Dissoziationswahrschemhchkeiten durch 
Intensitatsmessungen an H a u. Hp zu bestimmen. Die Rekombination findet an der 
W and durch ZusammenstoB yon 2 Atomen sta tt. F iir  den W irkungsąuerschnitt wurden 
folgende W erte gefunden:
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Elektronengeschwindigkeit (V o lt)...................................... 17,0 19,0 22,3 28,0
Wirkungsąuerschnitt (cm2/cm3) ...................................... 23,0 25,4 21,2 21,3
(Physica 2. 611—22. 1935. Utrecht, Univ., Physikal. Inst.) G o s s l e r .

Marvin Fox und I. I. Rabi, Uber die Kernmomente von Lithium, Kalium und 
Nalrium. Vff. untersuchen naeli der Mcthode von COHEN u. MlLLMAN den Kernspin 
u. die Hyperfeinstrukturaufspaltung des Grundzustandes "S1/, von Li7. Die experi- 
mentelle Anordnung laBt eine Genauigkeit von l ° /0 zu. Der Kernspin ergibt einen 
W ert von 3/„, dio Hyperfeinstrukturaufspaltung: 0,0268 ±  0,0003 cm-1 . B ei Benutzung 
der modifizierten G ouD SM iT-Form eln fur das magnet. Kernmoment erhalt man einen 
W ert von 3,20 Kernmagnetonen. B r e i t  u. D o e rm a n  (C. 1931. I. 222) bereehnen aus 
den Hyperfeinstrukturmessungen die 3 P 0 — 3jS'1-Gruppo (A 5485) von (Li7)+ einen Wert 
von 3,28 Kernmagnetonen. F iir  K  sind die Aufspaltung: 0,0154 ±  0,0002 cm "1, das 
magnet. Moment: 0,397 Kernmagnetonen u. fiir N a: 0,0596 ±  0,0006 cm- 1  u. 2,07 K ern
magnetonen. Mit einer Vers.-Anoidnung noch hóherer Auflósung erhalt man ais obere 
Grenze fur den Kernspin von K 41 5/„. Der Kernspin von Li6 ist 2/ 2 oder m eh r, das magnet. 
Moment von der Grofienordnung desjenigen vom Deuteron. (Physie. Rev. [2] 48. 
746—51. 1/11. 1935. Columbia, Univ.) G o s s l e r .

R. K. Stranathan und L. P. Granath, DieHyperfeuislruktur und das magnetische 
Kernmoment von Caesium. (Vgl. C. 1936. I. 1802.) Die Hyperfeinstrukturen von 
5 Cs-Linien werden m it FABRY-PEROT-Etalons ausgemessen u. daraus die g (Z)-Werte 
berechnet. (Physie. Rev. [2] 47. 801. 1935. New York, Univ.) Z e i s e .

H. Casimir, Vber die Hyperfeinstruktur des Europiums. ŚCHULER u. SCHMIDT 
(C. 1935. II. 645) haben die Hyperfeinstruktur des Eu-Spektrums untersucht u. ge- 
funden, daB fiir einige Linien Abweichungen von der Intervallregel auftreten. Sie 
stellen fest, daB diese nicht von den Stórungen durch benachbarte Terme herriihren 
u. versuchen sie auf Grund einer nieht kugelsymm. Ladungsverteilung im Kern zu 
deuten. Vf. zeigt, daB dieso Deutung sich quantitativ  durchfiihren laBt. Fiir die 
Aufspaltungen zwischen den einzelnen /-Niveaus werden Formeln abgeleitct, welehe 
die magnet, u. elektr. Wechselwrkg. zwischen Kern u. Elektronen enthalten. Die 
Aufspaltungen werden fiir die Isotope E u 151 u. E u 153 berechnet u. stimmcn m it den 
experimentellen Werten gut iiberein. (Physica 2. 719—23. 1935. Leiden, Univ.) G o ss l.

S. Mrozowski, Bemerkungen uber die Struktur der QuecksilberresoiMnzlinie 2537 A.  
Sc h r a m m e n  (C. 1927. II . 2438) h a t zum erstenmal m it einer Lummerplatte die 
Intensitatsverhiiltnisse der Komponenten der Resonanzlinie 2537 A bcstimmt. Die 
Messungen sind durch Reabsorption stark  gefalscht u. wurden deshalb vom Vf. wieder- 
holt. Dabei ergibt sich, daB S c h r a m m e n  die Intensitatssumme der auBeren Kom
ponenten viel zu klein gemessen hat. Fiir das Verhaltnis der Absorptionskoeff. im Fali 
der Anregimg m it der I II . u. IV. Komponento zum Fali der Anregung m it der I. Kom
ponento ergibt sich ein W ert von 1,6. Der theoret. W ert betragt 2,05. Z u b e r  (C. 1935.
I I .  3890) ha t m it einer photoelektr. Methode ein viel grófieres Verhaltnis, namlieh 
2,58 erhalten. Vf. ist der Ansieht, daB zur Erkliirung dieses groBen Wertes die von 
ING LIS stammende Korrektion im Sehema der Hg-Resonanzlinie nicht anzuwenden 
ist. Vf. gibt zum SchluB eine Deutung der Ergebnisse von Z u b e r . (Helv. physica 
Acta 9. 27—32. 11/2. 1936. Warschau, Inst. f. theoret. Physik der Univ.) G o s s l e r .

Faterson Aniela, Uber die Reemission in  der Bandenfluorescenz des llg-Dampfes. 
In den Fluorescenzbanden, die im Hg- u. Cd-Spektrum an der langwelligen Seite der 
Resonanzlinie auftreten, h a t K a p u s c in s k i  (C. 1927. I. 2708) die Erscheinung der 
Reemission aufgefunden. Diese bestehfc darin, daB jede die Fluorescenz erregende 
Linie m it groBer In tensitat ausgestrahlt wird. F r a n k  erklart diese Erscheinung durch 
Strcuung an Atomen, welche durch die anomale Dispersion in der Nahe der Resonanz
linie heryorgerufen ist. Vf. versucht zu zeigen, daB diese Erklarung von F r a n k  wenig 
wahrscheinlich ist. Es scheint ohne Zweifel zu sein, daB die Trager der Reemission die 
Dampfmolekiile sind. Die Vers.-Anordnung bestand aus einem QuarzgefiiB m it dem 
zu untcrsuchenden Hg bei einer Temp. von 450° u. einem Druek von 100 mm. Die 
Fluorescenz wurde m it dem Cd- u. Zn-Funken erregt. Ais Spektralapp. wurde ein 
Quarzspektrograph von F u e s s  verwandt. Die Photoplatten, O p t a  L u m i e r e ,  
wurden m it Transformatorenól fiir das UV sensibilisiert. Expositionszeit 3—4 Stdn. 
(Acta physie. polon. 3. 323—27.) G o s s l e r .

S. Mrozowski, Absorptionsmessungen im  Banden-speklmm des Quecksilberdampfes. 
Vf. bestimmt m it einer photoelektr. Anordnung (HiLGER-Monochromator, edelgas- 
gefiillte Cd-Photozelle von L e is s  u . selbstgebautes Quadrantenelektrometer) die Ab-
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sorptionskocff. des Hg-Dampfes fiir folgende Wellenlangen: Cd 2749 A, Cd 2573 A, 
Zn 2557 A, Cd 2313 A, Cd 2195 A, Cd 2144 A, Zn 2100 A, Zn 2062 A, Zn 2026 A u. 
Al 1990 A. Die Abhangigkeit des Absorptionskoeff. vom Druck u. Temp. wurde unter- 
sucbt. Der Absorptionsverlauf in Abhangigkeit von der Wellenlange u. der EinfluB 
der t)berhitzung haben sioh ubereinstimmend m it den theoret. Erwartungen ergeben, 
dagegen wurden in der Druckabhangigkeit Abweichungen von der Proportionalitat 
des Dampfdruckes (bei konstanter Temp.) gefunden, dio weit auBerhalb der Fehler- 
grenzen des MeBverf. liegen. (Acta physic. polon. 3. 215—33. Warsehau, Inst. fiir 
theoret. Physik der Univ.) GOSSLER.

Jerzy Zieliński, Ober die Polarisation der Fluorescenzbanden des Hg-Dampfes- 
Ausfuhrliche Mitteilung zu der C. 1934. I. 1289 referierten Arbeit. (Acta physic. polon.
з. 517—25. Inst. de Physiąue Experimentale de PUnir. de Varsovie.) G o s s l e r .

Jean Terrien, Ober die Rotalionsstruktur der Bandensysteme D und E  des OuGl. 
Vf. untersucht m it einem Konkavgitter in 2. Ordnung (Dispersion 1  A/mm) die violetten 
Banden der Systeme D  u. E  von CuCl. Diese Banden sind erstmalig von R it s c h l  
in Absorption gefunden, der sie in 5 Systeme Idassifiziert u. ihre Schwingungsanalyse 
gibt. Die Banden besitzen ein sehr kompliziertes Aussehen, denn jedes Element des 
Molekiils besitzt ein Isotop, u. man erhalt in Wirklichkeit die Spektren von 4Mole- 
kiilen: Cu6 3Cl35; Cu6 5Cl35; Cu63Cl3 7 u. CuMCl37. Die Bandę v' =  0, v"  =  0 des Systems E  
liegt bei 4333,19 A u. besitzt einen P- u. -R-Zweig. Die Bandę ist nach Rot ab- 
schattiert u. entspricht einem 12T-Dbergang. Die Banden v' =  0, v"  =  0 des
D -Systems liegt bei 4353,86 A. Sie besitzt einen Q- u. .K-Zweig vom Typ eines iJT^~ 1£- 
t)bergangs. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201- 1029—30. 1935.) G o s s l e r .

J. Swietoslawska, Ober die Fluorescenzbanden des Cadmiumdam/pfes. Vf. unter
sucht die VAN DER LiNGEN-Bande, die in der Fluorescenz von Cd-Dampf auftritt. 
Die Anregung geschah durch Ag-, Fe-, Mg-, Cr- u. Mn-Funken. Die Verss. wurden 
ausgefiihrt bei einer Temp. von 650°, entsprechend einem Cd-Dampfdruck von 100 mm 
Hg. Die Aufnahmen wurden gemacht m it einem HiLGER-Quarzspektrographen (Dis
persion 3,88 A/mm fiir 2200—3000 A) u. 2 FuESS-Spektrographen (Dispersion 12 A/mm
и. 60 A/mm). Die Auswertung geschah m it einem selbstregistrierenden Mikrophoto-
meter von M o l l .  Die langwellige Grcnze der Fluorescenzbande hangt von der Wellen
lange der erregenden Strahlung ab. Nimmt die Wellenlange der erregenden Strahlung 
k u , so verschiebt sich die Grenze nach kurzeń Wellen. Weiter ergibt sich eine Ab
hangigkeit fiir das diffuse Aussehen der Banden. (Acta physic. polon. 3. 261—70. 
Warsehau, Inst. fiir Experimentalphysik der Univ.) GOSSLER.

W. Kapuściński, Ober die monochromatisch angeregte Fluorescenz des Cd-Dampfes. 
Vf. untersucht dio Fluorescenzbande des Cd-Dampfes bei 750°. Der Dampf wurde 
m it dem mittels eines Quarzmonochromators ((L e i s s ) ausgesonderten Licht bestrahlt. 
Es wurden folgende monochromat. Anregungen benutzt: Hg II  2848 A; C d i 2881 A; 
Mg Il-Gruppe 2929—2935 A; H g l  2967 A u. C d i  2981 A. Die Spektren wurden mit 
dem kleinen Quarzspektrographen von FuE S S  aufgenommen. Bei Anregung mit 
kurzeń Wellen bis zu ,2800 A hin zeigen sieli deutliche Fluktuationsmaxima. Bei Er- 
regung m it langeren Wellenlangen nimmt die Struktur ab. Mit 2980 A erhalt man 
eine strukturlose antistokesche Fluorescenzbande. Dagegen zeigt die m it kiirzeren 
Wellenlangen erregbare Fluorescenz im gleichen Emissionsgebiet aeutliehe Maxima. 
Zum SchluB wird auf Grand der Arbeit von KuHN (C. 1930. II. 1949) eine Erklarung 
dieser Ersoheinung gegeben. (Acta physic. polon. 3. 537—45. Warsehau, Inst. fiir 
Esperimentalphysik der Univ.) GOSSLER.

Michel Kantzer, Der Ei-nfiu fi von Druck und Fremdgasen au f die Absorption von 
Chromylchlońd. Die friiheren (C. 1933. II. 1975) Unterss. werden auf das Spektral- 
gebiet ausgedehnt, in dem keine photochem. Zers. stattfindet. Die Verss. werden mit 
einem 1 -m-Konkavgitter in 2. Ordnung ausgefiihrt (Dispersion: 13 A/mm . Die Ab- 
soi-ptionslinien konnen in 3 Serien einteilt werden. Die Serie A zeigt bei Druckerhohung 
eine verstarkte Absorption. Serie B zeigt unter denselben Bedingungen eine Ver- 
minderung. Serie C zeigt dasselbe Verh. wie B. Weiter wird der EinfluB von Fremd- 
gason H 2, Ar, CO., u. SFe untersucht. H 2 zeigt eine Verstarkung der Absorption 
fiir alle Linieli. Fiir die anderen Gase erhalt man ahnliche Resultate. Fiir C02 ist 
der Effekt Nuli. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 1030—;31. 1935.) G o s s l e r .

W. L. Lewschin, Ober die Beziehungen zwisehen der Absorption und Luminescenz 
von konzenlrieiien Farbstofflosungen. Ausfuhrliche Wiedergabe der C. 1935. II. 1158
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rof. Arbeit. (Acta physicochimica U. R. S. S. 1. 685—12. 1935. Moskau, Uniy., 
l>hysikal. Inst.) KLEVER.

J. F. Bachmetew, Eine Formel zur Bestimmung des Kameradurchmessers aus dem 
Rontgenogramm eines sich drehenden Kryslalls. Aus elementaren geometr. Beziehungen 
zwischen den Lagen der Interfercnzmaxiina wird eine Formel zur Best. des Durch- 
messers der Kamera abgcleitet. Die Formel ermoglicht die Auswertung yon Dreh- 
krystallaufnahmen oline Messung des Kameradurchmessers. (J . techn. Physik [russ.: 
Shurnal technitscheskoi Fisiki] 5. 1169—70. 1935.) Sc h a c h o w s k o y .

E. J. W. Verwey, Einige flachenzentrierte Git ter mit unvollstdndig angeordneten 
Kationen. (Vgl. C. 1935. II. 3634.) Vf. geht aus von dem Prinzip, daB die Packung 
yerhaltnismaBig grofler Anionen bei vielen Gittern die S truktur bestimmt u. ver- 
gleicht einige „gemittelte Strukturen“ m it flachenzentrierter Anordnung der Anionen 
m it bekannten Strukturtypen. Die S trukturen werden bestimmt durch die Anordnung 
der Kationen in den (Tetraeder- oder Oktaedor-) Liicken zwischen den groBen Anionen. 
Die yerschiedenen Typen „gemittelter Strukturen 11 lassen sich untorscheiden durch 
den yerschiedenen Grad unvollkommener Anordnung, die therm. Beweglichkeit der 
Kationen im Gitter u. das Vorhandensein oder Fehlen unbesetzter Stellen in den 
statist. Anordnungen. Die yerschiedenen Typen werden an Beispielen erlautert. (Chem. 
Weekbl. 32. 721—26.1935. Eindhoven, N.V. Philips’ Gloeilampenfabr.) R .K . M u l l e r .

A. T. Clifford und F. K. Cameron, Untersuchung von Fasem im  Dunkelfeld. 
Nachpriifung bestatigt die rontgenograph. Ergebnisse von Sa n d e r s  u . Ca m e r o n  
(C. 1 9 3 4 . I. 1133). Einige Netzebenenabstande von Cellulose u. Hydratcellulose werden 
angegeben. Alle Celluloaen sind strukturell ident. — Die von Se i f r i z  (C. 1 9 3 1 .
I . 3691) u. yon T h i e s s e n  (C. 1 9 3 3 .1. 2194) an Cellulosefasem beobachteten Streifungen
haben nichts m it Micellarstruktur zu tun. Die Streifungen sind iiberhaupt nicht charak
terist. fiir diese Fasern, sie erscheincn z. B. auch an beliebigen organ. u. anorgan. 
Fasem  u. Krystallen, auch an den Strichen eines Objektmikrometers, wie durch eine 
Reihe Mikrophotographien belegt wird. Wahrscheinlich sind es Beugungsfiguren. 
(Rayon Melliand Test. Monthly 16 . 290—91. 455— 57. 1935. Chapel Hill, North Caro- 
lina Univ.) H a l l e .

Chullchai Park, Eine Untersuchung der Verkohlung von Ramiecellulose mittels 
RontgenstraMen und der „Methode der wahren Dichten". Ramiecellulose wird in ca. 
25 cm langen, 2 cm weiten Rohren je 5 Stdn. bei Tempp. zwischen 200 u. 400° erhitzt, 
die wahren Dichten der Verkohlungsprodd. werden nach Y o s h i d a  u. T a k e i  (C. 1 9 3 2 .
I I .  2392) bestimmt u. in Abhangigkeit von der Verkohlungstemp. kuryenmaBig dar-
gestellt. Die walire D. fallt von 1,6 fiir Ramie von 260° an unter Zerstorung der Cellulose 
au f ein Minimum von 1,4 bei 290° unter Bldg. amorphen Kohlenstoffs, der nach M at- 
SUNAGA (C. 1 9 3 6 . I. 731) die wahre D. 1,475 h a t (Graphit 2,268). Rontgenograph. 
werden nach Verkohlung bei ca. 290° nur Interferenzen von amorphem Kohlenstoff 
beobachtet, die Interferenzen der Ramie verschwindcn bei 280°, ohne daB ein neues 
G itter bemerkbar wird. Erhitzen auf 600—700° laBt Interferenzen des Graphits er- 
scheinen. (Mem. Coli. Sci., Kyoto Imp. Uniy. Ser. A. 1 8 . 311—13. Nov. 1935. [Orig.: 
engl.]) H a l l e .

R. S uhrm ann und W. B em dt, Eleklrische und optische Untersuchungen uber die 
Umuiandlung von unmetallischem in  melallisches Antimon. Es wurde zunachst durch 
Widerstandsmessungcn der Umwandlungspunkt nichtmetall. - metal], Antimon fest- 
gelegt. E r wurde gemessen an einer Sb-Schicht, die durch Verdampfen aus einer 
W-Spirale u. Kondensieren auf einer m it fi. Luft gekuhlten Quarzplatto im Hochyakuum 
hergestellt war. Es wurde gefunden, daB die Umwandlungstemp. je nach der Schicht- 
dicke yariierte; bei 15 m/( lag sio bei .—^325° abs., bei 35 m fi bei ~ 280° abs. u. bei 
109 mn  bei /~270° abs. Der Temp.-Koeff. des umgewandelten Sb zwischen 84° abs. 
u. 424° abs. betragt 1,6 X 10-3. H ierauf wurdo das Absorptionsspektrum des auf- 
gedampften Sb u. soine Veranderung bei Temperaturanstieg beobachtet. Das Spektrum 
des bei 77° abs. aufgedampften Metalls zeigte eine Reihe yerhaltnismaBig breiter Ab- 
sorptionsbanden. Enviinnt man auf 373° abs. u. kiihlt wieder auf 77° abs. ab, so ver- 
schwinden die Banden. (Physik. Z. 27. 146—49. 1/3. 1936. Breslau, Physikal.-chem. 
Inst., Techn. Hochsch. u. Uniy.) G o t t f r ie d .

M. C. Neuburger, Oitterkonstante und Allotropie von Beryllium. Die yon O w e n , 
P ic k u p  u. R o b e r t s  (C. 1 9 3 5 . II. 2494) erhaltenen u. yon den Ergebnissen des Vf. 
(C. 1 9 3 3 . I I . 13) abweichenden Werte der Gitterkonstanten diirften auf die geringere 
Reinheit des von den erstgenamiten Beobachtern yemrendeten Be-Praparates, yor
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alłem aber auf die Allotropie des Elementes zuriickzufiihren sein. Die vom Vf. (1. c.) 
angegebenen Gitterkonstanten diirften ais die zur Zeit bcsten Werte angesehen werden 
konnen. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. [Abt. A d. 
Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 92 . 474—75. Dez. 1935. Wien.) S k a lik s .

E. G. Cox und K, C. Webster, Rontgenuntersuchung einiger niclitplanaren Ko- 
ordiriationsverbindungen des zweiwertigen Niclcels. Es wird uber Messungen nach der 
Drehkrystall- u. Schwenkmethode an 3 Verbb. vom Typ {NiN[(CH2)nNH2]3}X2 fiir 
n  =  2 oder 3 bcrichtet, in welchen die 4 N-Atonie nicht m it Ni in einer Ebene liegen 
konnen. — fi,fi' ,fi”-Triaminotriathylaminoniekelothiocyanat [NiN(CH2CH2NH 2)3](SCN)2. 
Rhomb.-bisphenoid. Krystalle m it den Gitterkonstanten a — 10,79, 6  =  14,66, 
c =  8,59 A. 4 Moll. im Elementarkorper. Raumgruppe P  21 2t 2y. Die Komplesionen 
sind also asymm. Nach Messungen yon L. C. JACKSON (unyerdffentlicht) ist die Sub- 
stanz paramagnet. (p =  14,0 W EiSSsche Magnetonen). — fi,fi',fi"-Triamhlotńdthyl- 
aminonickelosulfatheptahydrat, [NiN(CH2CH2N H 2)3 ]S 04• 7 H aO. Monokline Krystalle: 
a =  18,41, b =  10,03, c =  10,28 A; fi =  91° 40', 4 Moll. im Elementarkorper. Ilaum- 
gruppe P  2Ja . — y,y',y"-Triaminotripropylaminonickelothiocyanat. [NiNfCB^CH^- 
CH2NH 2)3 ](CNS)2. Monokline, naoli {0 1 0} tafelige Krystalle: a =  14,78, b =  14,57, 
c =  7,54 A; fi — 93° 14'. 4 Moll. im Elementarkorper. Raumgruppe P  2 j a .  — Nahe 
Beziehungen zwischen den Strukturen der 3 Yerbb. scheinen nicht zu bestehen; die 
Komplexionen sind aber in allen 3 Verbb. asymm., so daB eine tetraedr. Konfiguration 
unwahrscheiiilich ist. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 
[Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 92 . 478—80. Dez. 1935. Birmingham, 
Univ., Chem. Dept.) S k a l ik s .

W. Feitknecht und W. Lotmar, Nachtrag zu der Arbeit: Die Struktur des grilnen 
basischen Kobaltbromids. (Vgl. C. 19 3 6 . I. 961.) Bemerkung zur Frage der In ten
sitaten der (0 0 Z)-Reflexe. Der m it u  =  0,367 angegebene Parameterwert ist durch
0,371 zu ersetzen. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 
[Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 92 . 475. Dez. 1935.) Sk a l i k s .

J. A. A. Ketelaar, Krystallstruktur und kolloidchemische Eigenschaften von 
Vanadinpentoxyd. An KrystaHen von V20 5 ergibt eine Róntgenunters. folgende Dimen- 
sionen der rhomb. Elementarzelle: a =  11,48 ±  0 , 0 1  A, b =  4,360 i  0,005 A,
c =  3,555 ±  0,005 A m it 2  Moll. V20 5 (bereehnete D. 3,37), wahrseheinliche Baum- 
gruppc C12,.. Ais S truktur konnen K etten V—O—V—O—V parallel der c-Achse 
des Krystalls angenommen werden, die untereinander durch O-Atome verbunden 
sind; die S truktur laBt sich m it der der Glimmer A(Si20 5) ( B i jv o e t  u. N ietjw enkam p, 
C. 1 9 3 5 . I. 2146) vergleichen. Zur Aufklarung der kolloidchem. Eigg. werden V20 5-Sole 
yerschiedenen Alters u. verschiedener Herst. rontgenograph. untersucht, wobei die 
Teilchengroflen aus der beobachteten Linienbreite abgeleitet werden. Es zeigt sich, 
daB die bisher angenommene Stabchenstruktur vielmehr ais „L attenstruktur“ m it 
yerschiedenen Abmessungen in den zur Langsachse senkrechten Richtungen aufzufassen 
ist; diese S truktur bedingt einen yorher noch nicht entdeckten Anisotropieeffekt; 
tatsaehhch werden scharfe Reflexionen beobachtet, die auf Orientierungserscheinungen 
zuriickzufiihren sind. Die Alterungserscheinungen sind ais Krystallisationsvorgange 
aufzufassen, auch die Loslichkeit wird durch Krystallisationsunterschiede beeinfluBt. 
Bei der bekannten Hemmung des Alterns von V20 5-Solen durch geringe Mengen 
H 3As04 scheint ein t)bergang yon As20 5 in das Y20 5-Gitter yorzuliegen. Obwohl die 
Krj-stallisation ais primarer Vorgang beim Altern gelten muB, werden auch durch 
partielle Koagulation komplexe Teilchen gebildet, die bei Verdiinnung aufgespalten 
werden. (Chem. Weekbl. 33 . 51—57. 25/1. 1936. Leiden, Uniy., Lab. f. anorgan. 
Cherfiie.) R. K. M u l l e r .

W. E. Garner und W. R. Southon, Kerńbildung ą n  Krystallen von Nickelsulfat- 
heplahydral. (Vgl. C. 1 9 3 5 .1. 3661.) Die Bldg. u. das Wachstum von Kemen, die auf 
der Oberflache von N iS0.,-7H 20-Krystallen bei dereń Entwasserung entstehen, wurde 
yerfolgt; die Kerne haben das”Aussehen yon halben Ellipsen (Abbildung im Original). 
W ahrend der Induktionsperiode, das ist die Zeit t{ bis zum ersten Auftreten sicht- 
barer Kerne (10- 3  cm), wachsen die Kerne abnormal langsam, dann linear mit der 
Zeit; m it steigender Temp. nim m t die Induktionsperiode ab. Die Anzahl der Kerne 
wachst nach der Gleichung N ,  =  K  (t — tA*. (J- chem. Soc. London 1935- 1705—09- 
Dez. Bristol, Uniy.) R e u s c h .

P. Tartakowsky und W. Poddubny, uber die Natur der U-Zęntren in  Alkali- 
luilogenidkrystallen. Nach H il s c h  u . P o h l  sind die U-Zentren entweder ais Elek-

xvm. i. 2i i
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troncn, die im Krystallgitter ansta tt der Halogenionen sitzen (vgl. C. 1934. I. 3034) 
oder ais ALkalimetallmolekule (C. 1935. I . 359) anzusehen. Durch eine Reihe yon 
Verss. kommen Vff. zu der Ansioht, daB die erste Auffassung die riehtige ist. — Bei 
Erwarmung yon NaCI-Krystallen iiber 550—600° nimm t die ultrarote Absorption 
(1,2 /t) stark  zu, was dem Ubergang der Elektronen aus der Grundzone in das f7-Niveau 
entspricht. In  das F-Niyeau konnen Elektronen entweder direkt ubergehcn (Licht- 
ąuant 4 Y) oder indirekt iiber die Leitfahigkeitszone (Lichtąuant 6,4 V). Bei diesem 
indirekten Wege kann ein lichtelektr. Strom entstehen, der durch kurzwelliges Ultra- 
yiolett bedingt ist u. m it der Zeit infolge der sich ausbildenden Gegenspannung ab- 
nimmt. Elektronen der Z7-Zcntren konnen m it in die Krystalle eintretenden Cu+- 
Ionen rekombinieren u. fiirben dann den Krystall ro t (A r z y b y s c h e w , C. 1935. I I .  
2635). (Z. Physik 97. 765—73. 25/11. 1935. Tomsk, Sib. Phys.-Techn. Inst., Lab. fur 
Elektronenforsehung.) E t z r o d t .

P. W. Burbidge und T. G. Moorcraft, Emissionsspektrum eines KBr-Krystalls 
unter R6ntge.nbestralilu.ng. Vff. bestrahlen m it Mo-Róntgenstrahlen einen kiinstlichen 
KBr-Krystall. Dabei erhalten sie nach 24 Stdn. Belichtung drei Emissionsbanden bei 
)1 5310, 4520 u. 3810 A. Diese Banden kann man yergleichen m it den von Roos 
(C. 1934. II. 3594) gefundenen Banden der Alkalihalogenidkrystallc bei Bestrahlung 
m it UV-Licht. (Naturę, Londpn 137. 278. 15/2. 1936. Auckland, N. Z., Uniy.- 
College.) G o s s l e r .

Carlo Goria, Die binareri Systeme der Alkalimetalle. I I . (I. vgl. C. 1936. I. 2699.) 
Die therm. Analyse des Systems Na-Cs zeigt, daB eine Verb. Na2Cs u. ein Eutektikum 
m it ca. 7l)/ 0 Na (—28°) vorliegt, im Einklang m it den Unterss. von R in c k  (C. 1934.
I. 1152). — Bei den Legierungen yon K  u. Cs yereinigen sich Liąuidus- u. Solidus- 
kurve bei einem sehr ausgepragten Minimum bei —45° (ca. 22% K). Ob eine dement- 
sprechende Verb. KCs yorliegt, ist nicht klargestellt; im ubrigen Diagramm finden 
sich feste Lsgg. Dio bei — 45° schm. Mischung von 22% K  u. 78°/o Cs ist die Legierung 
m it dem tiefsten bisher bekannten E. — Das System Cs-Rb weist ein Eutektikum bei 
—39° m it ca. 13% Rb auf. Verbb., auch solche labiler Natur, sind nicht erkennbar, 
auch nicht feste Lsgg. (Gazz. chim. ital. 65. 1226—30. 1935. Turin, Teehn. Hochseh., 
Lab. f. allg. u. angewandte Chemie.) R. K. M u l l e r . ;

W. G. Burgers und J. J. A. Plcos van Amstel, Kinematographische Aufnahmen 
der a y-Eisenumwandlung mit dcm Elektronenmikroskop. Es wird die Umkrystalli- 
sation, die der Umwandlung des Ee yom a- in den y-Zustand parallel geht, im Elektronen- 
mikroskop beobachtet u. kinematographiert. (Naturę, London 136. 721. 2/11. 1935. 
Eindhoven, Holland, Natuurkundig Labor. der N. V. Philips Gloeilampen- 
fabrieken.) B r u c h e .

C. F. Elam, Umkrystallisation bei allotropcn Umicandlungen. Der Vf. erinnert im 
Anschlufi an die yorst. referierte Arbeit an seine alteren, liclitopt. Unterss. ahnhcher Art. 
(Naturę, London 136. 917. 7/12. 1935. Cambridge, Engineering Labor.) B r u c h e .

J. G. Thompson, Grope Einkrystalle von Kupfer. Eine vereinfaclite Herstellungs- 
meihode. Es wird eine Abanderung der B r id g m a n -Methode (Proc. Amer. Acad. Arts 
Sci. 60 [1924— 1925]. 305—383) zur Herst. yon Metalleinkrystallen besclirieben. Es 
konnten Cu-Einkrystalle von 8 —10 cm Lange u. ca. 6  cm Durchmesser erhalten werden. 
Hinsichtlich der Einzelheiten von Ofen u. Tiegeldimensionen vgl. die Originalarbeit. 
Aus einem solehen Einkrystall wurde eine Kugel gedreht, die nach geeigneter Atzung 
an  ilirer Oberflaehe eine yierkleeahnhche Figur zeigte. Die yier „B latter“ wiesen eine 
(llO)-Orientierung auf. Diese A rt der Best. der Krystallorientierung war die gleiche, 
wie die von H a u s s e r  u. S c h o l z  (C. 1927. II. 1325) yerwendete. (Metals and AUoys 7. 
19—21. Jan . 1936. Washington, Nat. Bureau of Standards.) W e r n e r .

W. H. George, Untergrenzen in einem nach der Methode von Bridgman gewachsenen 
Krystall. Eine aus einem nach B r i d g m a n  geziichteten C«-Einkrystall nach (3 1 1) 
geschnittene P latte  zeigte nach dem Anatzen mkr., daB der Einkrystall in eine groBe 
Anzahl kleiner ICrystallite zerfallen war. Sowohl mkr., wie róntgenograph. wurde 
festgestellt, daB dio kleinen Krystallite wie im Einkrystall orientiert waren. A uBerdem  
wurden eine grofle Anzahl yon „Untergrenzen" beobachtet, so daB der Eindruck einer 
„A derstruktur“ yorherrseht. Die Entstehung dieser S truktur kann nicht auf Be- 
ansprucliung infolge Abschreckens zuriickgefiihrt werden, da der untersuchto Ein
krystall langsam abgekuhlt war. AuBerdem ist es móglich, die Bldg. einer A d e r s t r u k t u r  
in  polykrystallinem Cu durch Abschrecken yon 1000° zu yerhindem. (Naturę, L ondon 
136. 392. 1935. Sheffield, Uniy.) G o t t f r i e d .
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G. Tammann und F. Laass, Ober die Krystallitenorientiemng in einem Nickel- 
gupstiick und ihre Anderung beim Walzen und bei der Rekrystallisation. Die Best. der 
Kiystallitenorientierung erfolgt durch Beobachtung der Reflexion der Krystallite beim 
Drehen um 360° nach vorhergegangener Atzung m it KC103—HC1, H N 03. Im  Ni-GuB- 
stuck liegen nach der Mitte hin besonders viele Krystallite, die m it einer Wurfelachse 
senkrecht zur Abkiihlungsflache stehen. In  der Niihe der Abkiihlungsflache liegen haupt- 
sachlich Oktaederebenen. Dies Verh. des Ni-Gusses ahnelt dem des Al-Gusses (Tammann 
u. H e ik z e l ,  C. 1927. II- 2345), unterscheidet sich aber stark von dem des Kupfergusses 
(Tam m ann u. M e y e r , Z. Metallkunde 18. [1926], 176), bei dem parallel zur Abkiihlungs
flache Yorwicgend Wiirfelebenen liegen. — Aus dem GuBstiick werden parallel zur 
Abkiihlungsflache P lattchen geschnitten, die gewalzt werden. Zunachst wird ein 
Anwachsen des prozentualen Anteils der Wiirfelebenen bis zu einem Walzgrade von 
30°/o beobachtet. Der prozentuale Anteil der Oktaederebenen nimm t zunachst ab. 
Oberhalb yon 30%  Walzgrad nimm t der prozentuale Anteil der Wiirfelebenen rapidę 
ab, wahrend der der Oktaederebenen ansteigt bis zu 94% der Zahl der ausgemessenen 
Krystallite bei einem Walzgrade von 90%. Der prozentuale Anteil der Rhomben- 
dodekaederebenen vermindert sich stetig. Bei Walzgraden von mehr ais 80% beginnt 
Querteilung der Krystallite, u. beim Atzen treten dunkle Flecken auf. Cu zeigt dies 
Verh. bereits bei 40% Walzgrad. Al erst bei mehr ais 95%  Walzgrad. — An einem Walz- 
plattchen von 33°/o Walzgrad werden Rekrystallisationsverss. unternommen. Yon 
500—700° bleibt die KomgroBe u. die Orientierung der Krystallite unverandert. E rst 
bei 750“ zerfallen die Krystallite in sehr kleine Korner. Die Krystallitenorientiemng, 
die sich beim Erhitzen~auf 1300° einstellt, ist nahezu die gleiche, wio die auf der Ab
kiihlungsflache eines GuBstiickes. (Z. Metallkunde 27- 86— 88. 1935.) W e r n e r .

V. Fischer, E in  Zustandsschaubild fu r  Vicrsłofflegierungen. Es wird gezeigt, daB 
das vom Vf. fur Dreistofflegierungen entwickelte ebene orthogonale Diagramm (C. 1 9 3 4 .
II . 503) ohne weiteres auch auf Legierungen m it beliebig vielen Bestandteilen erweitert 
werden kann. Die neue Darst.-Weise wird an dem System Mn-Cu-Fe-Ni ais Beispiel 
erlautert. (Z. .Metallkunde 27. 88—89. 1935.) W e r n e r .

K anzi T am aru und A tom i Ósawa, Uber eine weitere Untersuchung des Zustands- 
diagramms im  System Nickel-Zink. Bei friiheren Unterss. des Systems Ni-Zn (C. 1 9 3 3 .
I. 842) beobachteten Vff. bei der Abkiihlung von Proben m it einem Geh. von etwa 
10—11% Ni eine anomale Ausdehnung, die haufig zum Zerbrechen der Tiegel fiihrte. 
Die Ursache dieser Erscheinung wird untersucht, u. weiterhin alle im System vor- 
kommenden Phasen (a— s) einer Rontgenanalyse unterzogen. Ergebnisse: 1. Es wird 
eine peritekt. Rk. bei 517° im Bereichc von 0,5—13,5% Ni beobachtet. Die s-Phase 
enthalt 10,9°/o Ni. 2. Durch D.-Messungen wird festgestellt, daB Legierungen m it 10 
bis 11% Ni bei der Bldg. der e-Phase eine Volumzunahme von etwa 3%  aufweisen.
3. Der a-Mischkrystall h a t ein kub.-flachenzentriertes Gitter. Der Gitterparameter 
steigt steil an bis etwa 20%  Zn u. erreicht darauf in langsamerem Anstiege das Masimum 
bei 38,9% Zn m it 3,592 A. 4. Der /?-Mischkrystall ha t ein raumzentriertes tetragonales 
Gitter, a =  2,724 A, c =  3,168 A, c/a =  1,163. 5. Die y-Phase h a t ein kub.-raum- 
zentriertes Gitter, a — 8,927 A, m it 52 Atomen in der Elementarzelle. Fur die y-Phase 
wird die Formel Ni3Zn10 angegeben. 6 . Die <5-Phase h a t ein flaehenzentriertes te tra
gonales Gitter m it den Konstanten a =  3,867 A, c =  9,254 A, c/a =  0,8278. Die 
s-Phase h a t tetragonale S truktur m it 50 Atomen in der Elementarzelle. a — 8,922 A, 
c =  9,254 A, c/a == 1,0372. Fiir die e-Phase wird die Formel Ni3Zn22 angegeben (1 0 ,9 %Ni) 
(Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. [1] 2 3 . 794—815. 1935.) W e r n e r .

Robert Blondel und Paul Laffitte, tJber die Konstitution der Antimon-Zinn-Zink- 
legierungen. Die dom Dreistoffsystem zugrunde liegenden binaren Systeme wurden 
bereits fur Sb-Zn von T a k e i  (C. 1 9 2 8 . I . 2070), fiir Sn-Zn von L o r e n z  u. P l u m - 
b r id g e  (Z. anorg. allg. Chem. 83  [1913]. 228), u. fiir Sb-Sn von I w a s ć , A oki u. OSAWA 
(C. 1 9 3 1 . I I .  2381) untersucht. Die Vff. bestatigen durch eigene Unterss. im wesent- 
lichen die Ergebnisse der genannten Autoren. Im  System Sn-Sn liegt die Lóslichkeita- 
grenze fiir Zink im Zinn boi 2,5° / 0 Zn. Im  System Sb-Zn konnte die bereits von IWASt 
(1. c.) aufgefundene allotrope Umwandlung der Verb. Sb2Sn3 (by &2) bei^325° be- 
statig t werden. — Weiterhin wurde durch therm. Analyse das System Sb-Sn-Zn un te r
sucht u. das Gleichgewichtsdiagramm aufgestellt. Es enthalt drei temare Peritektica: 
vx (Sb 0,5; Sn 91,5; Zn 8 ), p2 (Sb 8 ; Sn 91; Zn 1), p3 (Sb 53; Sn 40; Zn 7). Diese 
Peritektica geben zu drei Umwandlungen Veranlassung:

211*
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p l : Schmelze p t +  K rystall ZnSb ^  K rystall Zn +  K rystall c bei 197,5°;
p2: Sehmelze p 2 +  K rystall b ==̂  ICrystall c +  K rystall SbZn bei 235°;
p3: Schmelze p3 +  Krystall a ^  K rystall b +  K rystall c bei 395° .

Den K rystallarten a, b u. c entsprechen im binaren System eine feste Lsg. m it 95°/o 
Sb (a), u. 42%  Sb (6 ) (ungefahr entsprechend der Verb. Sb2Sn3) u. schlieBlich im ter- 
naren System bei y ' ein zinnreicher Mischkrystall c. — Links der Linie y ' D ' wurde 
nur ein Invarianzpunkt p1 gefunden, woraus eine Zers. der Verbb. Zn3 Sb2 u. Zn4Sb3 

folgt, entsprechend den Rklc. Zn3 Sb2 ^  2 ZnS +  Zn u. Zn4Sb3 ^  3 ŻnSb +  Zn.
(C. R . hebd. Sćances Acad. Sci. 2 0 0 . 1472. 1935.) W e r n e r .

Emile Elchardus und Paul Laffitte, Uber die Krmstilation dar magnesiumreichen 
Magnesium-Zink-Siliciumlegierungen. Friiherc Unterss. der Vff. iiber dieses System 
(C. 1 9 3 4 .1. 2035) werden in der yorliegenden Arbeit vervollstandigt. Es wird ein labiles, 
bei 932° schm. Silicid Mg4Si aufgefunden. Im  binaren System Mg-Si bildet diese Verb. 
ein bei 575° schm. Eutektikum m it 2,7%  Si. Entsprechend wird fiir das terniire System 
Mg-Zn-Si die Móglichkeit des Vorhandenseins zweier Systeme, eines stabilen u. e in e s  
instabilen, gefolgert. Das Existenzgebiet dieser beiden Phasen wird fiir den festen 
Zustand untersucht. —  Im  stabilen System stellt das Gleichgewichtsdiagramm m it 
den Sehnittpunkten Mg-MgZn2-Mg2Si ein temares Eutektikum  dar, dessen Zus. in 
d e r  friiheren Arbeit angegeben wurde. — Das labilc System Mg-MgZn2-Mg4Si ist dem 
v o r h e r g e h e n d e n  a h n l i e h .  Es ist ebenfalis ein ternares, bei 314° schm. Eutektikum  Y on  
der Zus. Mg 51,85%, Zn 47,7%, Si 0,45%. (C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 0 . 1938 
bis 1940. 1935.) W e r n e r .

Anton Peterlin, Schliisse au f die Orientierung von Flussigkeiłsmalekulen aus dem 
Rontgenstreubild. Es wurde fiir fl. CC14 das Róntgenstreubild berechnet, wobei die 
Orientierung der Moll. beriicksiehtigt wurde. Vergleich der so erhaltenen Kurve zeigte 
guto t)bereinstimmung m it der experimentell von P i e r c e  (C. 1 9 3 2 . I- 910) erhaltenen. 
Ais Ladungswerte wurden fiir die Cl- u. C-Atome 1 bzw. 4 X  0,82 X 10- 1 0  benutzt. 
Es zeigte sich, daB die Orientierung der Nachbarmoll. in Fil. auch noch boi groBeren 
Abstanden stattfindet, ais dies auf Grund der Weehselwrkg. der Moll. zu erwarten ist, 
sofern man sie nach dem cinfachen Gasmodell berechnet. (Physik. Z. 37 . 43—52. 
15/1. 1936. Ljubljana [Jugoslawien], Physikal. Inst. UniY.) G o t t f r i e d .

J . F renkel, Der flussige Zustand und die Theorie des Schmelzens. II . Die Theorie 
des Schmelzens und der Krysldllisalion. (I. Ygl. C. 1 9 3 6 . I. 2679.) Ahnlieh wie zwischen 
dem fl. u. gasformigen Zustand ein kontinuierlicher Ubergang besteht, auf dem die 
VAN DER WAALSsche Theorie aufgebaut ist, besteht ebenfalis ein kontinuierlicher 
tJbergang zwischen dem fl. u. festen Zustand, nur m it dem Unterschied, daB im ersten 
Fali nur eine abkiingige Variable — der Druck bei konstant gehaltener Temp. — im 
zweiten noch eine zweite zu berucksichtigen ist, niimlich der Grad der RegelmaBigkeit 
der Anordnung ais Funktion des Volumens. Von diesem Gesichtspunkt ausgehend, 
entwickelt der Vf. rein theoret. eine angenaherte Theorie des Gleicligewichtes zwischen 
K rystall u. F l. u. in diesem Zusammenhang dio (p, Ł’)-Isotherme eines Krystalls. Die 
drei Aggregatzustande gasfórmig, fl., fest konnen danach ais drei Schritte einer einzigen 
kontinuierlichen Folgę von homogenen Zustanden anfgefaBt werden, die im Prinzip 
durch eine isothermale yolumenanderung erhalten werden konnen. Auf der [p, '»)- 
Isotherme sind sie yoneinander getrennt durch zwei hakenfórmige Gebiete, die einer 
charakterist. Instabilita t entsprechen, die den Zerfall der einen Phase in zwei ver- 
schiedene homogene Phasen — K rystall - Fl., bzw. Fl. - Gas — vem rsacht. (Acta 
physicochimica U. R . S. S. 3. 913—38.1935. Leningrad, Physikal.-techn. Inst.) G o t t f r .

C. V. Raman und B. V. Raghavendra Rao, Natur der Wdrmebewegung in 
Flussiglceiten. Es werden Aufnahmen der S truktur der unter 180° an einer Fl.-Saule 
Yon GC’lx gestreuten Hg-Linien 4046, 4078 u. 4358 A (wassergekuhlter Hg-Bogen 
niedriger D.) wiedergegeben. Die Aufnahmen wurden m it einem F a b r y -P e r o t - 
Etalon fur jede Wellenlange bei 2Tem pp. (30 u. 70°) hergestellt. — Mit steigender 
Temp. wird bei 40° eine sehr bemerkenswerte Anderung in der S truktur der gestreuten 
Strahlung beobaehtet. Die beiden BRILLOUIN-Komponenten m it einer durch die 
Schallgeschwindigkeit in der Fl. gegebenen DopplerYerschiebung, die bei niedrigen 
Tempp. gu t definiert sind, werden beim Erhitzen breiter, bewegen sich auf die zentrale 
Komponento hin zu u. fallen schlieBlich prakt. m it ihr zusammen. Gleichzeitig wird 
die zentrale Komponente intensiYer. Die Ansicht, daB die Warmeenergie einer Fl. 
aus geordneten Schallwellenziigen besteht, ist also m it steigender Temp. der Fl.
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immer weniger zutreffend. (Naturę, London 135. 761. 1935. Bangalore, Indian Inst. 
of Science, Dept. of Physics.) Sk a l ik s .

A2. E lek triz ita t. M agnetism us. E lek trochem ie .
Harvey L. Curtis, Charles Moonund C. Matilda Sparks, Eine Absolutbestimmung 

dea Ohm,. Prazisionsbest. des absol. Ohm aus der mittleren Sonnensekunde u. dem 
absol. Henry. Mit der mittleren Sonnensekunde wurde ein piezoelektr. Oscillator 
geeicht, welcher einen 100 Hz-Oscillator steuerte. Die Selbstinduktion von drei ver- 
schiedenen Kreisspulen wurde aus den geometr. Daten berechnet. Mit Hilfe einer 
Wechselstrombriicke wurde der W iderstand durch die Induktiv itat u. eine Hilfs- 
kapazitat gemessen, die ihrerseits m it einer MAKWELL-Briicke (Ladung-Entladung) 
m it dem Widerstand u. der Zeiteinheit geeicht wurde. Das Ergebnis ist: 1 Nat.- 
Bur.-Stand.-Ohm =  1,000450 absol. Ohm m it einem Fehler von weniger ais 20 Millionatel. 
(J . Res. Nat. Bur. Standards 16. 1—82. Jan. 1936. Washington, Bureau of Stand.) E t z .

Pierre Trunel, Das permanente eleklrische Moment und die Struktur des Phosphor- 
■jjentachlorids. U nter Vemachlassigung der Infrarotpolarisation findet Vf. vermittels 
der DEBYEschen Gleichung fiir PC10 in CS2 oder CC14 ein elektr. Moment von 0,8(7) X 
1018 e.s.E. Die daraus zu schlieBende Dissymmetrie des Mol. ist entweder auf eine 
Versehiedenheit der 5 Cl-Atomo oder auf nicht ebenen Bau zuruckzufiihren. Eine 
Entscheidung zwischen diesen beiden Hypothesen ist noch nicht moglich. (C. R . hebd. 
Seances Acad. Sci. 202. 37—39.̂  6/1. 1936.) G. P. W o l f .

H. Braune und R. Linke, Uber die Dielektrizitdtskonstanten der Mercurihalogenide. 
Durch Unters. des RAM AN-Effektes der Hg-Halogenide in gel. u. gasfórmigen Zustand 
(C. 1933. I. 1585) liatte sich ein gradliniger Bau der Moll. ergeben. Vff. kónnen durch 
Best. der DEE. der Halogenide in gasfórmigem Zustand uber ein gróBeres Temp.- 
Intervall dieses Ergebnis bestatigen: sie finden Unabhiingigkeit der Molekularpolari- 
sationen von der Temp. Ein Kondensator fiir hohere Tempp. wurde entwickelt u. 
beschrieben. Untcrsucht wurden HgCh, IigBr„ u. HgJ2 (mehrmals im Hochvakuum 
dest.). Die Verbb. haben kein Dipolmoment. Die Atompolarisationen sind prakt. 
gleich (6,4, 7,2, 6,7), aus ihnen wird die GróBe der Bindungsmomente Hg-Halogen 
berechnet. Bestatigung des von einer reinen Ionenbindung abweichenden Bindungs- 
charakters der Hg-Halogenide. (Z. physik. Chem. Abt. B. 31. 12—17. Dez. 1935. 
Hannover, Inst. fiir Physikal. Chemie.) G. P. W o l f .

Adolf Smekal, Zum  Mechanismus der Elektrizitatsleitung Jest er Ionenleiter. Theoret. 
Betrachtungen uber Gitterleitung u. die Einzelliickenbildungsarbeiten. Berechnung 
dieser Arbciten fiir Alkalihalogenide unter der Yoraussetzung, daB man von einer 
Gitterverzermng in der Nachbarschaft einer Liicko absehen kann, fuhrtcn zu positiven 
Bildungsarbeiten. Ebenso ergab sich fur die Alkalihalogenide m it kleinem Kation 
u. groBem Anion, daB die Gittorenergie gróBcr ist ais die Summę der Einzelliicken- 
bildungsarbeitcn fiir Kation u. Anion. (Physik. Z. 27. 150—53. 1/3. 1936. Halle, Inst. 
f. theoret. Physik, Univ.) G o t t f r ie d .

H. R. Kiehl, Die elektrische Leitfdhigkeit von Glas. Teil I II . Strom-Spannungs- 
BezieJtuwgen bei hochohmigen Schichten. (II. vgl. C. 1935. I. 3384.) In  Fortfuhrung 
der friiheren Arbeiten werden einige Wrkgg. auf die Strom-Spannungs- u. Temp.- 
Abhangigkeiten beschrieben, welcho durch die Bldg, „impragnierter" Schichten in 
der Nahe der Elektroden hervorgerufen werden. Fiir „nichtimpragnierte“ Proben 
scheint das OHMScho Gcaetz giiltig zu sein. Bei „Impragnierung“ waren die ver- 
schiedensten GesetzmaBigkeiten zu beobachten, je nach A rt der Schichten. Moglicher- 
weise sind diese Schichten von Bedeutung fur die elektr. Leitfahigkeit von Glas u. 
anderen Isoliermatcrialien bei hóheren Feldern u. Tempp. Wahrscheinlich erklaren 
sich durch sie auch einige der scheinbaren Unstimmigkeiten in den vorliandenen 
MeBwerten. (Physics 7. 20—25. Jan. 1936. Pennsylvania S tate College.) E t z r o d t .

A. Gemant, Leitfahigkeit von Olen und Waclisen. Vf. fand (C. 1932- I I . 1131) 
einen negativen Tempkoeff. der Leitfahigkeit bei schweren Olen in der Nahe des Ver-
festigungspunktes. Ein analoger Effekt wurde von J a c k s o n  (C. 1934.1. 3836; II. 1098)
bei Paraffinwachs entdeckt. Vf. halt diese Erscheinung fur ein Charakteristikum der 
Ole u. Wachse m it KW-stoffen. u. gibt dafiir folgende theoret. Vorstellung: Der t)ber- 
gang zwischen dem Glaszustand u. dem krystallinen Zustand in einer Mischung wie 
Ol muB sich uber einen gewissen Temp.-Bereich erstrecken. Die Leitfahigkeit des 
Ols ist deshalb in diesem Gebiet diejenige eines Zweiphasensystems. Aus den extra- 
polierten Tem p.-Kun_en ist zu schlieBen, daB die Leitfahigkeit der Glasphase im Ober-
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gangsgebiet niedriger ist ais die der krystallinen Pliase. Das Gebiet des negatiyen 
Temp.-Koeff. laBt sieli somit leieht durch eine m it sinkender Temp. fortschreitende 
Krystallisation crklaren. Diese Annahme erfaBt gleichzeitig die im Schmelzgebiet 
besonders liervortrotende dielektr. Absorption. Auf Grund dieser Vorstellungen sollte 
es moglich sein, aus don Temp.-Kurven bestimmter Ole u. Wachse die relativen Anteile 
dor Komponenten gegebener FF. zu bestimmen, u. dam it Schliisse auf die chem. Zus. 
eines solchen Stoffes zu ziehen. (Naturę, London 1 3 5 . 912. 1935. Oxford, Univ., 
Engineering Lab.) E t z r o d t .

A. M. Lasarew und I. N. Raschtschektajew, Eleklrische Leitfahigkeit und Asso- 
ziation in •polymerisicrenden fliissigen Dieleklriken. Es wird festgestellt, daB die elektr. 
Leitfahigkeit von polymerisierenden Olen ausschlicBlich durch dio Ionenbeweglichkeit 
bestimmt wird, wobei die Anderung der makroskop. Zahigkeit proportional der Anderung 
der mkr. Zahigkeit geht. Temp.-Erhohung beeinfluBt lediglich die sekundaren Asso- 
ziationskomplexe. Zwisehen 20 u. 100° erfolgt keine VergróBerung der Zahl der Elck- 
trizitiitstrager durch elektrolyt. Dissoziation. Die Steigung der Exponentialcharak- 
teristik der Leitfahigkeit u. der Viscositat [ln a =  f  (1/21) u. In t] — f  (1/T)] wird gróBer 
m it zunehmender Polymerisation. Elektr. Leitfahigkeit u. Zahigkeit yerschiedener 
Polymerisationsprodd. sind durch die Beziehung verknupft: or f 1 =  const,-, wobei 
»  =  1 u. const,. eine nur von den wenigen freien Ionen des Polymerisationsprod. ab- 
hangige GroBe ist. Da sich der Sauregrad m it dem Polymerisationsgrad andert, wird 
auch durcli o i f l =  const,. eine charakterist. Kurve der Polymerisationsprodd. aus- 
godriickt. Fiir t konstant gilt fur Leitfahigkeit u. Viscositat folgende Beziehung:
o T]* =  const, wobei v <  1 ist; der Koeff. v bestimmt dio In tensitat der m it der Zunahme 
des Sauregrades verbundenen zerstorenden Vorgiinge. Vff. stellen fest, daB die von 
ilmen ausgefiihrten Messungcn tiefere Einblicke in die Vorgange bei der Polymerisation 
der Ole gewiihren. Die Unters.-Methoden werden beschrieben u. die einzelnen Vers.- 
Ergebnisse diskutiert. (J .  teclrn. Physik [russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki] 5. 
1206— 19. 1935.) S c h a c h o w s k o y .

W. Rogowski und A. WallrafL Fremdionisierung und Durchschlagssenlcung bei 
Oasen. Es wird exporimentell nachgewiescn, daB dio Durchschlagssenkung durch Fremd- 
ionisioi-ung anfanglich dem Wurzelgesetz von R o g o w s k i  u . F u c h s  folgt. F iir sehr 
liohe Fromdionisienmgen wachst die Dui-chschlagssenkung langsamer an u. nimmt 
schlieBlich m it der 4. Wurzel aus der Fremdstromdichte zu. (Z. Physik 97 . 758—64. 
25/11. 1935. Aachen, Techn. Hochschule.) K o l l a t h .

E. C. S. Megaw, Grundeigemchaften von Elektronenschwingungen. Vf. stcllt 
experimentell fest, daB Elektronenscbwingungen ohne jeden auBeren Resonanzkreis 
orzeugt werden u. eine einzelno Freąuenz haben kónnen. (Naturo, London 1 3 7 . 189 
bis 190. 1/2. 1936. Wembley, Res. Lab. d. Gen. Eleetr. Comp.) K o l l a t h .

W. R. Harper, U ber die Tlieorie der Komhinationskoeffizienten fu r  grafie łonem  
Eine Korrektion. Vf. erklart, daB in seiner friiher (vgl. C. 1 9 3 4 . I I .  2806) veroffentlichten 
Theorie ein zahlenmiiBiger Fehlor vorhanden ist u. gibt an, welche Anderungen sich 
dadurch fiir die SchluBgleichungen ergeben. Die fruher gegebenen Werte sind zu 
andern, wenn auch die Form der Kurven erhalten bleibt. Der Anziehungsfaktor ist 
nicht 8,7. sondern 3,4, ein Wert, der je tzt gut m it dem Experiment iibereinstimmt. 
(Pliilos. Mag. J .  Sci. [7] 20. 740. 1935.) G a e d e .

M. P. Bemadiner und N. D. Morguliss, Die Zerstdubung einer rmnoalomaren 
Sdiicht von Thorium au f einer Wolframkathode bei Entladung in  Quecksilberdampfen. 
(Vgl. C. 1 9 3 5 .1. 1503.) Vff. untersuchen die Vorgange bei der kathod. Zerstaubung 
eines m it Th iiborzogenen W -Drahtes unter verschiedenen Vers.-Bedingungen. Sie 
stellen fest, daB die krit. Energie der au f die Kathode auftreffenden Ionen (V0) von 
der Temp. dor m it Th uberzogenen Kathode abhiingig ist. Diesbzgl. Verss. wurden 
im Temp.-Intcrvall von 1600—2200° K  durchgefiihrt. Weiterhin wird der EinfluB 
dor D. des Elcktronenstroms auf die krit. Energie untersucht u. festgestellt, daB mit 
zunehmender D. V0 zuerst ziemlich rasch abnimmt, um dann einem Grenzwert zu- 
zustroben. Die Richtigkeit der Vers.-Ergebnisse wird diskutiert. Es wird versucht, 
dio Vors.-Ergebnisse theoret. zu deuten u. die in der L iteratur vorhandenen Unstimmig- 
keiten zu kliiren. (J . techn. Physik [russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki] 5. 1231—47. 
1935.) ~ S c h a c h o w s k o y .

H. Kurzke, Zur Frage der Austrittsarbeiteandcmngen im  Schmdzpunkt der MetaUe. 
Dio experimentell boobachteten Austrittsarbeitsanderungen im F. lassen sich durch die 
yorschiedenen im wesentliohen aus klass. Anschauungen entwickelten theoret. Formeln
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nicht wiedergeben. Die von R o t h e r  u . B o m k e  (C. 1934. I. 514. 3565; vgl. auch 
S o m m e r p e l d , C. 1934. I. 2879) unter Zugrundelegung der SoMMEREELDsehen Elek- 
tronentheorie entwickelte Darst. der Austrittsarboit steht in gutcr Ubereinstimmiihg 
m it den Beobachtungen, wobei noch eine plausible Annahme iiber die Anderung der 
Bindungsstarke der ,,freien“ Elektronen im F. zugrunde gelegt wird. Diese Betrach- 
tungen sind indes nicht an die spezielle ROTHER-BoMELEsche Formel gebunden, sondern 
setzen nur eine Darst. der Austrittsarbeiten in Diffcrenzform yoraus, wie sie die Elek- 
tronentheorie yerlangt. Weiterhin muB man annehmen, daB die wesentlicho Anderung 
des Oberflachengliedes, der iiuBeren Austrittsarbeit, im F. durch die Dichteanderung 
gegeben ist. (Z. Physik 98. 684— 91. 3/2. 1936. Berlin, Physikal. Inst. d. Univ.) E tz .

D. Schenk, Elektroneiwplische Unlersuchungen uber die Oliihemission von Nickel 
in  Caesiumdamyf. Aktiyierte Ni-Kathodon wurden elektronenopt. imtersucht. Die 
Aktiyierung erfolgte durch Brennen der Kathode in Cs-Dampf oder durch dauemdes 
Aufdampfen von einer Cs-Oxydkathode aus. Dabei zeigt sich in iihnlicher Weise wie 
beim Ba das Strukturbild des Ni. In  Ubereinstimmung m it den integralen Emissions- 
messungen wird beim Brennen der K athode in Cs-Dampf ein Emissionsmaximum m it 
steigender Temp. erreieht. Bei 600° absol. ist die Emission zur Abbldg. ausreichend, 
bei etwa 700° absol. liegt das Emissionsmaximum. Die einzelnen Krystallite erreichen 
diese Hóchstemission bei etwas yerschiedenen Tempp. In  der Nahe des Emissions- 
masimums tr it t  deshalb auch ein Maximum des Bildkontrastes auf; auBerdem findet 
eine Umkehr des Helligkeitsverhaltnisses zweier Krystallite zueinander sta tt. (Z. 
Physik 98. 753— 58. 3 /2 .1936 . Berlin-Beiniekendorf, Physikal. Lab. d. AEG.-Forschungs- 
Inst.) ' E t z r o d t .

W. B. Nottingham, Thermionisclie Emission von Wolfram- und thoriertem Wolfram- 
drahten. Umfassende Unters. zur Elektronenemission, vor allem zur Klarung der TJnter- 
schiede zwischen realer u. idealer Oberflaehe. Es wird die Elektronenemission von 
Drahten aus reinem u. aus thoriertem W  iiber einen Bereich von ein paar V yerzogern- 
der Spannung bis zu 1400 V beschleunigender Spannung, also uber das ganze Emissions- 
gebiet yom Anlauf bis zur Sattigung m it besonderer Berueksiehtigung des Feldes Nuli 
untersucht. Die Yersuchsróhren u. die iibrige MeBanordnung werden ausfiihrlich be- 
sehrieben. Die D rahte wurden zur Ausschaltung des Spannungsabfalles wahrend der 
Messung m it pulsierenden Strómen geheizt (Stromtorsteuerung). Ergebnisse: In  der 
Energieverteilung der Elektronen fehlen die langsamen Elektronen. E in empir. de- 
finierter Beflexionsfaktor vermag die beobachteten Werte f iir  alle Tempp. u. Akti- 
yierungszustiinde yon thoriertem W  wiederzugeben. Zwischen don W erten von Ge r m e r  
(1925) u. denen des Vf. herrseht Ubereinstimmung. Die RiCHARD SO łf-Geraden beim 
Felde Nuli zeigen, daB die Reflexion die beiden GróBen A  u. b der R ic h a r d s o n - 
Gleichung beeinfluBt. Die bozuglich der Reflexion korrigierten W erte sind n a ch  Vf. 
A  =  204, b =  55 100 fur reines W. Dieser /i-W ert deutot auf einen negatiyen Temp.- 
Koeff., welcher durch einen besonderen Vers. auch yerifiziert werden konnte. — Weiter 
werden neue Werte zur Elektronenemission in  beschleunigenden Feldern fiir yiele 
Aktivierungsstufen gegeben, welche groBe Abweichungen yon d e r  ScHOTTKYschen 
Bildkrafttheorie aufweisen. An die Stelle der BECKERschen Fleckentheorie, w elche 
k u rz  erórtert wird, entwickelt Vf. eine einfachere Streifentheorie. Die BECKERsehe 
Theorie kann den R«flexionseffekt nicht wiedergeben, da sie dem Aktiyierungszustand 
des Drahtes nicht^Bechnung tragt. Vgl. auch friihere Arbeiten des Vf. (C. 1935. I. 
26. 201; I I . 1513). (Physic. Rey. [2] 49. 78— 97. 1/1. 1936. Cambridge, Massachusetts, 
Massachusetts Inst. of Technology, George Eastm an Research Lab. of Physics.) E t z .

B. M. Wul und I. M. Goldman, Durchschlag beim inneren Photoeffekt. Vff. 
tintersuchen Steinsalzkrystalle auf ihre elektr. Durchschlagsfestigkeit. Die Unterss. 
werden erstreckt sowohl auf ungefarbte ais auch auf Krystafle, die durch eine Behand- 
lung m it elektr. Strom bei erhóhter Temp. (650—700°) gefarbt worden sind. Letztere 
zeigen bei Belichtung bedeutende Photostrome. Auf diese Weise kann man Bedingungen 
realisieren, unter denen die Elektronenbeweglichkeiten sehr yerschieden sind. Auf 
Grand der erhaltenen Resultate kommen die Vff. zur Ansicht, daB die elektr. Festigkeit 
der Steinsalzkrystalle yon ihrer elektr. Leitfahigkeit unabhangig ist. Die Erniedrigung 
der Durehschlagsspannung, die bei den gefarbten Krystallen wahrend der Belichtung 
beobachtet werden konnte, wird au f sekundare Einfliisse zuriickgefuhrt. Sekundare 
Einfll. konnten sein: Erwarmung des Krystalls durch den Photostrom u. Deformationen 
des elektr. Feldes im K rystall durch Raumladungen. (J. techn. Physik [russ.: Shin-nal 
technitscheskoi Fisiki] 5. 1200— 051 1935.) SCHACHOWSKOY-
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N. K. Saha, Uber den Einflufl des Druckes au f den elektrischen Widerstand von 
Melallen. Vf. berechnet den Druckkoeff. des elektr. Widerstandes der Metalle u. die 
W iderstandsanderung bei yerschiedenen Drucken aus dem N oR D H E B lschen Modeli 
des festen Ionenkrystalls unter Benutzung eines abgeschirmten CoULOMBschen 
Potentials. Fiir Au, Ag, Cu u. andere Metalle m it niederer Kompressibilitat wurden 
recht gute W erte gefunden. Die Ergebnisse werden yergliclien m it denen von K r o l l  
(C. 1933. II. 2649) nach der F erm  i  - Statistik -Form des Ionenpotentials. Weiter wird 
der spezif. Widerstand von Au, Ag, Cu, Na, K , Li nach beiden Methoden berechnet. 
Aus der Diskussion der Ergebnisse folgt, dafl das CoULOMBsche Potential zutreffender 
ist ais das FER M ische. F ur die Alkalien m it ihrer hohen Kompressibilitat fuhrt keine 
der beiden Potentialformen zu einem brauchbaren Ergebnis. (Indian J .  Physics Proc. 
Indian Ass. Cultivat. Sci. 9. 623—35. 1935. Lahore, Uniy. of the Punjab, Dept. of 
Phys.) E t z r o d t .

Mildred Allen, Die Spannungskoeffizienten des Widerstandes der hexagonalen 
Krystalle Z ink und Cadmium. (Vgl. C. 1933. I. 3422.) Es wurden fur Zink  u. Cadmium 
die Spannungskoeff. des Widerstands ais Funktionen der prim. u. sek. Orientierung 
der Krystalle in bezug auf die Achse dor zylinderformig gegossenen Metalle. In  der 
von BRIDGMAN gegebenen u. von COOKSON modifizierten Theorie iiber die Anderung 
des durch Druck heryorgerufenen Widerstandes fur trigonale Krystalle mussen fiir 
den vorliegenden Fali hexagonaler Symmetrie zwei dor Koeff. Nuli werden. Die Verss. 
ergaben fiir Zn die folgenden Koeff.: pn  =  (0,86 ±  0,26) X  10- u , p33 =  (14,09 ±
0,45) X  10~n , g13 +  g31 4- =  (15,27 ±  1,2) X  10_ n , oder korrigiert (0,00 ±  0,29) x
10-11, (11,63 ±  0,50) X  10~n , (15,19 ±  1,35) X  10_ n . Berechnet man den Tensions- 
koeff. unter der Annahme regelloser Verteilung der Krystallite, so erhśilt man 7,8 x  10_G. 
Da die experimentell gefundenen W erte ~ 3  X 10- 6  sind, muB angenommen werden, 
daB die Krystallite nicht vollkommen regellos verteilt sind. Im  Einklang m it der 
Theorie wurde gefunden, daB die Koeff. unabhangig yon der sekundiiren Orientierung 
sind. — Fiir Cd ergaben sich die folgenden Koeff. in obiger Reihenfolgc: (6,08 ±  0,33) X  
10-u , (16,3 ±  0,53) x  10-11, (11,7 ±  1,7) X  10“ n  oder korrigiert (4,81 ±  0,34) X 
10-11, (11,6 ±  0,55) x  lO" 1 1 u. (6,22 ±  1,8) X  10“ u . (Physic. Bev. [2] 49. 249—53. 
1/2. 1936. Mount Holyoke College, Phys. Dep.) G o t t f r i e d .

A. Sieverts und H. Bruning, Der eleklrisclie Widerstand wasserstoffbeladener 
Tantaldrahte. Zum AbschluB einer Reihe von Arbeiten (vgl. C. 1936. I. 1577) teilen 
Vff. die Ergebnisse an Ta-Drahten mit. Es wurden bei 600“, 500°, 400° u. bei Drucken 
bis 1 a t  aufwarts gleichzeitig Wasserstoffabsorption u. Widerstandsanderung gemessen. 
Bei 600° u. 500° ist die gel. H 2-Menge der Quadratwurzel aus dem Druck recht genau 
proportional, bei 400° gab es merkliche Abweichungen. Die Widerstandszunahmen 
sind bei 600° u. 500°, angenahert auch bei 400° der gel. H2-Menge u. dam it auch derW urzel 
aus dem Druck proportional. Die gleichen Regelma(3igkeiten wie fiir Ta-H» gelten auch 
fiir Pd-H 2 im Gebiet niedriger Wasserstoffgehh. In  beiden FaOen erstreekt sich ihr 
Giiltigkeitsbereich nur soweit, ais der Wasserstoff ohne Bldg. einer neuen Phase gel. 
wird. (Z. physilt. Chem. Abt. A. 174. 365— 69. 1935. Jena, Chem. Lab. d. Friedrich- 
Schiller-Univ. und Hanau.) E t z r o d t .

W. H. Keesom und P. H. van Laer, Relaxationserscheinungen beim Ubergang vom 
supraleitenden in  den nichtsupraleitenden Zustand. Der zeitliche Verlauf des tłberganges 
vom supraleitenden in den nichtsupraleitenden Zustand wurde an Sn gemessen. Geht 
der Ubergang unter einem konstanten auBeren Magnetfeld m it steigender Temp. vor 
sich, so t r i t t  eine Belaxationszeit von mehreren sec auf. Beim Ubergang infolge An- 
stiegs des auBeren Magnetfeldes tr i t t  keine derartige Verzogerung, wenigstens nicht 
um Sekunden auf. Dieso experimentellen Tatsaclien stehen im Einklang m it der Vor- 
stellung, daB beim Erreichen der Schwellenkurye eine scliwache Kupplung zwischen 
Atomgitter u. dem System der supraleitenden Elektronen sta ttha t, sowie daB zwischen 
iiuBerem Magnetfeld u. dem System der supraleitenden Elektronen eine ebenso feste 
Kupplung wie zwischen nichtsupraleitenden Elektronen u. Atomgitter besteht. (Physica
3. 173—81. 1936. Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) E t z r o d t .

A. D. Misener und J. O. Wilhelm, Die Supralei/fahigkeit dunner metallischer 
Schichten. In  einer friiheren Unters. (C. 1935. I. 2321) iiber die Supraleitfahigkeit 
dunner Sn-Sehichten hatten  Vff. gezeigt, daB die Ubergangstemp. eine Diekenfunktion 
ist, u. daB es schcinbar eine untere Dickengrenze gibt, imterhalb welcher Schichten 
nicht supraleitend werden. Es ergab sich auch, daB die SiLSBEEsche Hypothese nicht 
anwendbar ist. Da die Yermutung nahe liegt, daB diese Besonderheiten des Sn in der
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Esistenz der nicht supraleitenden allotropen Modifikation begriindet ist, jwurden jetzt 
die gleiclien Verss. m it Pb ausgefuhrt. Es ergab sich jedoch auch hier, daB der EinfluB 
des Stromes auf die t)bergangstemp. nicht m it der ŚiLSB EEschen Hypothese in E in - 
klang zu bringen ist. Durch yergleichende Strom- u. Magnetfeldverss., zum Teil an 
Sn-Folien, wird gezeigt, daB es sich dabei offenbar um einen geometr. Effekt der Feld- 
yerteilung handelt. — Erganzend wird mitgeteilt, daB die friiher gemessenen Sn-Folien 
bei dor Wiederholung der Messung nach 6  Monaten das gleiche Verh. wie friiher zeigten. 
(Trans. Roy. Soc. Canada. Sect. I II . [3] 29. 5— 11.1935. Toronto, Uniy., The Mc Lennan 
Lab., Dep. of Physics.) E t z r o d t .

A. D. Misener, H. Grayson Smith und J. O. Wilhelm, Der Einflufi von Magnet- 
feldern auf die Supraleitfahigkeit dunner Zinnschichten. (Vgl. C. 1935. I. 2321 u. vorst. 
Ref.) Vff. untersuchen die Storung der Supraleitfśihigkoit in dunnen Sn-Filmen durch 
auBere Magnetfelder. Die Ergobnisse sind zu unubersichtlich, ais daB quantitatiyo 
Schliisse gezogen werden konnten. Immerhin lieB sich folgendes feststellen: Die krit. 
Feldstarke, welche die Supraleitung beseitigt, ist bei dunnen Schichten betrachtlich 
hoher, ais im gewohnlichen massiven Sn. Transyersal sind die krit. Folder hoher ais 
longitudinal. Der magnet. Obergang aus dem supraleitenden in den n. Zustand geht 
bei diinnen Schichten sehr allmahlich vor sich u. zeigt eine ausgepragte Hysterese. 
Diese magnet. Anomalien sind noch recht groB fiir wesentlich dickere Schichten ais
0,9 /(, von wo ab der n. Temp.- Obergang beginnt, dickenabhiingig zu werden. Das 
krit. Magnetfeld bei bestimmter Temp. wird kleiner, wenn der Strom durch die Probe 
steigt. Dem Eigenfeld des Stromes kann diese Verschiebung nicht voll zugeschrieben 
werden. Vielmehr muB man schlioBen, daB die Beeinflussung der tJbergangspunkte 
durch Stromanstieg einen eigentlichen Stromeffekt darstellt u. nicht einen solchen 
eines Magnetfeldes. Es diirfte bei gegebenen Bedingungen eine maximale Stromdichte 
fiir den Suprastrom esistieren. (Trans. Roy. Soc. Canada. Sect. I II . [3] 29. 13—21.
1935. Toronto,. Univ., Mc Lennan Lab.) E t z r o d t .

H. Grayson Smith und F. G. A. Tarr, E in supraleitendes Galranometer. Die 
iibliche Magnetometermethode zur Messung yon Dauerstrómen in Supraleitern yersagt 
fiir kleine Strome. Vff. haben ein yollkommen supraleitendes Drehspulgalyanometer 
entwickelt, welches gerade zur Beobaclitung kleiner Strome geeignet ist. Die Dreh- 
spule aus dunnem Pb-D raht ist an einem Phosphorbronzedraht m it Drehspiegel an 
einer Suspension auBerhalb des Kaltebades aufgehangt u. scliwingt selbcr in fl. He, 
innerhalb des yon zwei Cu-Spulen erzeugten Magnetfeldes. Vor auBeren Storfeldern 
■\vird das System abgeschirmt durch einen supraleitenden Pb-Zylinder. Verbindet 
man die Enden der Galyanometerspule m it einem Supraleiter, so erhalt man einen 
Stromkreis m it Selbstinduktion ohne O H JIscben Widerstand. Ein Dauerstrom wird 
deshalb Schwingungen des Systemes yeranlassen, welche nur der schwachen mechan. 
Dampfung unterliegen. Diese Schwingungen sind tatsachlich zu beobachten; da sie 
der Anwendung des Instrum entes hinderlich sind, erhielt das System zur Stabilisierung 
noch eine zusatzliche Oldampfung. In  der letzten Ausfiihrung besitzt das Instrum ent 
eine E m p fin d lie h k e it von 5-10“ 5 Amp./mm. — Mit dem Instrum ent wurde die E s is te n z  
von Dauerstrómen in einer an das System angeschlossenen supraleitenden Sn-Spule 
d i r  e k t  nachgewiesen. Weitere Anwendungsmdglichkeiten des supraleitenden Gal- 
yanometers sind: Unterss. des thermoelektr. Effektes in den Ubergangsgebieten, Unterss. 
des H A LL -Effektes in Supraleitern, Verss. zur Verteilung der Dauerstromo u. zum 
magnet. Verh. der supraleitenden Legierungen. (Trans. R*y. Soc. Canada. Sect. III .
[3] 29. 23—35. 1935. Toronto, Uniy., Mc Lennan Lab., Department of Physics.) E t z .

E. F. Burton, H. Grayson Smith und F. G. A. Tarr, E in  vóllig supraleitendes 
Galmnometer. Gekurzte Wiedergabo der vorst. referierten Arbeit. (Naturę, London 
135. 906. 1935.) E t z r o d t .
*  Bór je Svensson, Ferromagnetische Widerstundserhohung der Kupfer-Nickel- 
legierungen. An neun Cu-Ni-Legierungen m it Konzentrationsunterschieden von je 
etwa 10°/o wird der spezif. elektr. W iderstand zwischen 0° u. 500° gemessen. Das 
Hauptziel der Arbeit ist, den Masimalwert von q f , dem ferromagnet. Anteil des spezif. 
elektr. Widerstands, zu ermitteln, der bei hóheren Tempp. erreicht wird. Dazu wurde 
der Widerstandswert von K r u p k o w s k i  u. d e  H a a s  (C. 1929. I. 26. 1310) am absol. 
Nullpunkt, der den Mischkrystallwiderstand 0 3 /  angibt, benotigt. Aus dem linearen 
Temp.-Verlauf des Widerstands oberhalb des Curiepunkts wird der 3. Bestandteil,

*) Magnetochem. Unters. organ. Verbb. ygl. S. 3303.
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der tlicrm. Widerstandsantoil o t ,  bestinimt. Da q =  py +  qm  -f- q t  ist, ist also auch 
q f  bekannt. op wurde so in Abhangigkeit von der Konz. der Legierungen berechnet. 
(Ann. Physik [5] 25. 263—71. 9/1. 1936. Stockholm, Phys. Inst. d. Techn. Hoch- 
schulc.) F a h l e n b r a c h .

K. H. R. Weber, Beitrd-ge zur Analyse des Yorganges der technischen Magneti
sierung. I. Teil. Experimenle zur Weissschen Theorie der technischen Magnetisierungs- 
kurve. Vf. untem im m t einen Vers., den Giiltigkeitsbereich der WEissschen Theorie 
der techn. Magnotisierungskurve durch Experimente an geeignet vorbehandelten Ni- 
Drahten zu bestimmen. Zu dem Zweck bringt er zuerst eine Beschreibung der W E lSS
schen Theorie. Die Ni-Driihtc waren 20 cm lang u. hatten  einen Durchmesser von
0.45.mm. Die Messung gesehah mit einem astat. Magnetometer, das fiir solche Proben 
gebaut worden war. Die Messungen der symmetr. u. unsymmetr. Magnetisierungs- 
schleifcn von Ni-Drahten, die dureh Biegung nach Angaben von E o r e e r  (C. 1929.
I I .  2540) verspannt waren, zeigten viel bessere Obereinstimmungen m it den theoret. 
Kurven von W EISS ais die alten EwiNGschen Resultate. 3 Unterschiede blieben:
1. Eine geringe Neigung dor Horizontalteile der Magnetisierungskurven im Experiment.
2. Die Knickstellen bei yerschiedenen Schleifen liegen nicht bei derselben Feldstarke,
wie es W e is s  fordert. 3. Die Knickstellen sind im Experiment abgerundet, in der 
Theorie scharf. 1. u. 2. lassen sich durch eine Scherung beseitigen, dereń Ursache eine 
Wechselwrkg. der ferromaguet. Elementarbereiche im Sinne der GANSSschen Theorie 
sein  soli. Aus der gemessenen Magnetisierungskurve wird nach der W ElSSschen Theorie 
dio Richtungsverteilung der Magnetisierungsvektoren der Elementarbereiche errechnet. 
Vf. findet Abweichungen von einer Kugelsymmetrie, indem gewisse Richtungen der 
Magnetisierungsvektoren bevorzugte Haufigkeiten haben. Die Messung der idealen 
Magnetisiorungskurye u. der jungfriiulichen Kurve zeigt ebenfalls eine qualitative 
t)bereinstimmung m it der W ElSSschen Theorie. (Z. Physik 98. 155— 80. 14/12. 1935. 
Miinehon, Phys. Inst. d. Univ.) F a h l e n b r a c h .

Kotaro Honda und Tamotsu Nishina, Ober die sogenannte Temperaturdbhdiigig- 
keit der spontanen Magnelisiemng. Die Anderung des remanenten Magnetismus des 
Fe-Einkrystalls mit der Temp. wird fur seine 3 Hauptachsen gemessen. Das Ergebnis 
der Arbeit ist eine Verschiedenheit von der bekannten Temp.-Abhiingigkeit der in- 
duzierten Magnetisierung. Daher wird behauptet, daB dio sogenannte Temp.-Abhangig- 
keit der spontanen Magnetisierung sicher nicht die wirkliche, sondem nur induzierte 
Magnetisierung ist u. daB es noch niemandem gelungen ist, die Temp.-Abhangigkeit 
dor spontanen Magnetisierung theoret. herzuleiten. (Z. Physik 98. 657—65. 3/2.
1936. Sendai [Japan].) F a h l e n b r a c h .

A. V. Mitkevitch, Ober die Trennung von magnetischer Yiscositdt und Wirbel- 
stromverlu$ten. Die Trennung von magnet. Viscositat u. Wirbelstromverlusten ist 
manchmal schwer, da die Wirbelstromyerluste nicht immer zu berechnen sind. In  
solchen Fiillen empfiehlt Vf., dio Verschiedenheit der Abhangigkeit dieser beiden Er- 
seheinungen yon einigen speziellen Bedingungen zur Trennung zu benutzen. Vf. unter
sucht dio Verhiiltnisse fur Eisenringe beim Magnetfeld H  =  o nach plótzlichem Aus- 
schalten des Slagnetisierungsstromes. Die Unterss. zeigen, daB die W irbelstrom
yerluste proportional der Anderung der magnet. Induktion sind u. daB die magnet. 
Viscositat von einer solchen Anderung unabliangig ist, wenn nur das Ausgangsfeld 
geniigend groB ist. Bei H  — o kann danach der, der magnet. Viscositat uberlagerte, 
Wirbelstromyerlust beąuem abgetrennt werden. (C. R. [Doklady] Acad. Sci. U. R. S. S. 
[N. S.] 1935. III. 209—11. Research Department of the Leningrad Industrial 
Institutc.) F a h l e n b r a c h .

Hans Lues, Ober die Temperaiurabhdngigkeit der Susccptibilitat des Sauerstoffs. 
Mit einer LEH RERschen Vers.-Anordnung (Best. der Druckdifferenzen des Gases, das 
im honiogenen Magnetfeld a n  zwei Stellen verschiedener Tempp. erwarmt wird) wird 
die magnet. Susceptibilitiit y_ von 0 2 im Temp.-Interyall yon 286— 600° absol. ge- 
messen. Die Druckdifferenz \uirdo auf drei Axten bestimmt, dureh den Ausschlag 
des Strómungsmanometers, durch Druckkompensation u. durch Retorsion des Fadens 
des Manometers. Alle drei Methoden lieferten ąuantitatiy  das gleiche Resultat: Eine 
m it steigender Temp. groBer werdende Abweichung vom C uR iE schen  Gesetz: ■/ T  =  C. 
Die Abweichung betriigt bei 600° absol. 4% . Kontrolimessungen (Anderung der 
ApparaturgroBe, der Polschuhe, der Reinheit von 0 2 usw.) erharteten das Ergebnis. 
Die Unterss. konnten durch einen yerschiedenen 0 4-Geh. bei yerschiedenen Tempp. 
erkliirt werden. Der Unterscliied im 0,-Geh. bei Zimmertemp. u. 300° muBte dazu
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2D/ 0 betragen. Eine Beschreibung des Resultats dureh die Annahme des W EiSSschen 
Gesetzes: /  (T  — 0) =  G ist physikal. nicht erlaubt, da 0  proportional der D. sein 
miiBte u. ein D.-EinfluB nach Ma n n  (vgl. nachst. Ref.) nicht besteht. Die beste Er- 
klarung soheint dem Vf., einen EinfluB der Temp. auf die Konst. der 0 2-Molekel an- 
zunehmen. Eine formale Beschreibung gelingt durch die Beziehung: y  =  B  +  G /T  +  
D /T 3, m it B  &  0; D  =  226 u. CWie Tcmpp. =  0,0307. (Z. Physik 98. 537—47. 15/1.
1936. Miinchen, Phys. Inst. d. Univ.) F a h l e n b r a c h .

K. E. Mann, Susceplibilitatsmessungen an Sauerstoff und Edelgasen. Die von 
L u e s  (vgi. vorst. Ref.) u. von d e  H a a s  u . Mitarbeitern (C. 1931. II. 3191) gefundene 
Abweichung yom C uR lE sch en  Gesetz u. andere Anomalien im Magnetfeld fiir 0 2 legten 
die Aufgabo nahe, die Susceptibilitat von 0 .2 ais Funktion der magnet. Feldstarke u. 
des Gasdrucks zu bestimmen. Gemessen wurde nach d e r LEHRER-Methode. Zwischen 
Drucken von 90 mm u. 750 mm Hg u. zwischen Feldstarken von 2000 u. 15 000 Orstedt 
ist dio Differenz der spezif. Susceptibilitat des Sauerstoffs von 20° u. 100° innerhalb* 
1%  Genauigkeit konstant. Mit derselben Apparatur wurden die Susceptibilitatswerte 
derEdelgase bestimmt, indem m it Sauerstoff (molare C u R lE -K o n stan te  =  1,01) geeicht 
wurde. Vf. fand folgende Atomsusceptibilitaten, fur Ne: — (6,75 ±  0,18)-10~8, fur 
Ar: — (19,54 ±  0,15)-10-6, fiir K r: —  (28,0 ±  0,8)-10~ 6 u. X : — (42,4 ±  0,9)-10~«. 
Die W erte stimmen m it denen anderer Autoren hinreichend uberein. Sie wurden m it 
den zahlreich vorliegenden theoret. Berechnungen yerglichen. Die diamagnet. Atom
susceptibilitaten der Edelgase sind proportional Atomgewicht, Ordnungszahl u. Siede- 
temp., umgekehrt proportional der 1. Anregungsspannung u. der Ionisicrungsspannung. 
(Z. Physik 98. 548—58. 15/1. 1936. Miinchen, Phys. Inst. d. Univ.) F a h le n b r a c h .

Zoltan Szabó, Die Debye-HiicLdsche Theorie und die neueren Ergebnisse ihrer 
Enlwicklung. Ausfuhrliche Darst. der Grundlagen u. der neueren E ntw .: Ionpotentiale 
der Elektrolytlsgg., Osmosekoeff., Aktivitatskoeff., irreversible Prozesse. (Magyar 
chem. Fol}'óirat 41. 163—73. 1935. Szeged, Ungam, Inst. f. theoret. Physik. [Orig.: 
ung.]) " S a i l e r .

C. S. Siva Rao, Der Einflufi von Temperaturanderungen au f die Konstitution des 
Wassers in  Elektrolytlomngen. (Vgl. C. 1935- I. 2496.) In  Fortsctzung der friiheren 
Unterss. bestimmt Vf. den EinfluB einer Temp.-Anderung auf die Konst. des W. in 
Elektrolytlsgg. u. untersucht die S truktur der RAMAN-Wasserbanden in reinem W. 
u. 8 -n. Lsgg. von LiCl, N aN 0 3 u. H 2S 0 4 bei 31, 65 u. 95°. Temp.-Erhóhung yerlagert 
das Intensitatsmaximum der Bandę sowie den K urvenast im Gebiet der kleinen Fre- 
ąuenzen nach den lioheren Freąuenzen hin, wobei der Kurvenzweig gleiehzeitig all- 
mahlich weniger konvex wird. Dagegen andert sich der K urvenast im Gebiet der hohen 
Freąuenzen wenig in Gestalt u. Lage. Gleiehzeitig wird die Bandę scharfer. Aus- 
genommen hiervon ist die H 2SO,,-Lsg. bei 95°, es erfolgt ein Breiterwerden der Bandę. 
Die Erscheinungen werden dadurch erklart, daB die hóher komplexen W.-Molekule 
u. die hóher komplexen H ydrate in  einfachere Molekule zerfallen. Im  Fali der H 2S 0 4 

wird angenommen, daB die H ydrate bei 95° in freie Ionen u. einfache W.-Molekiile 
zerfallen u. einige vielleicht auch in einfache W.-Molekiile u. H ydrate m it einem asso- 
ziierten W.-Molekiil. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 151. 167—78. 1935.) Ga e d e .

C. S. Siva Rao, Konstitution des Wassers in  Lósungen schwacher Elektrolyte. 
I .  Ameisensdure und Essigsaure. (Vgl. C. 1 9 3 5 .1. 2496.) Urn den EinfluB festzustellen, 
den schwache Elektrolyte auf die K onstitution des W. ausiiben, untersucht Vf. die 
Struktur der Ramanbanden yon W., dem Ameisensaure oder Essigsaure zugesetzt- 
ist. Mit zunehmender Konz. der gel. Substanz werden die W.-Banden scharfer u. 
nach groBeren Freąuenzen yersehoben, wobei der Kuryenast fur kleinere Freąuenzen 
gleiehzeitig s ta tt der konyexen eine konkave Form annimmt. Die Wrkg. der Essig- 
saure ist dabei starker ais die der Ameisensaure bei gleichen Konzz. Die Ergebnisse 
werden diskutiert im Zusammenhang m it der Anderung des Gleichgewiehtes u. der 
H ydratation in W. Es zeigt sich, daB die Ergebnisse in den Lsgg. schwacher Elektrolyte 
groBe Ahnlichkeit haben m it den Ergebnissen in wss. Lsgg. starker Elektrolyte. (Philcs. 
Mag. J . Sci. [7] 20. 310—22. 1935. W altair, Andhra Univ. College of Science and 
Technology.) Ga e d e .

C. S. Siva Rao, Konstitution des Wassers in  Losungen von Nichtelektrolyten. 
I.. Aceton. (Vgl. C. 1935. I. 2496 u. vorst. Ref.) Um den EinfluB festzustellen, den 
Nichtelektrolyte auf die Konstitution des W. ausiiben, untersucht Vf. die Struktur 
der Ramanbanden des W., dem Aceton zugesetzt ist. Es zeigt sich, daB die Ram an
banden m it zunehmender Konz. des Acetons scharfer werden. Im  Gegensatz zu den
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starken u. schwachen Elektrolyten wird das Intensitatsmaximum der Bandę, das sich 
ungefahr an der gleichen Stelle wie in reinem W. befindet, durch Konz.-Anderungen 
des Acetons nicht yerandert. Im  Gebiet der hohen Frequenzen ha t die Intensitats- 
kurve der W.-Bande durch den Acetonzusatz keine merldiche Veranderung erfahren, 
wahrend im Gebiet der kleineren Frequenzen der Kuryenast nach der Seite der hoheren 
Freąuenzen yersehoben ist u. aus der konvexen in die konkaye Form iibergegangen 
ist. Es ergibt sich, daB die Doppelmolekiilc vom Typ (H 20 ) 2 in Acetonlsgg. stabil 
sind u. daB zunehmende Acetonkonz. das Gleichgewieht zugunsten der (H ,0)2-Mole- 
kiile unter Abnahme der Tripelmolekule yerschiebt. Es wird weiter angenommen, 
daB im Gebiet der kleinen Konzz. die sogenannten „physikal. H ydrate" existieren, die 
bei wachsender Acetonkonz. in (H:0)„ u. einfachere Hydrate dissoziieren. (Philos. 
Mag. J .  Sci. [7] 20. 587—94. Okt. 1935.) ‘ Ga e d e .
*  M. TJssanowitsch, Ober die Natur des Leilvenndgens von nichtućisserigen Losungen. 

*(Vgl. C. 1933. II. 1311.) Vf. bestimmt die Leitfahigkeit u. den Temp.-Koeff. in mehreren 
binarcn Systemen, dereń eine Komponente A., Nitrobenzol oder Anisol ist u. stellen 
fest, daB in diesen Systemen ais Elektrolyte bestimmte chem. Verbb. aus den Kom- 
ponenten erscheinen. Nur dio Stoffe geben m it Athern leitende Lsgg., die Saurefunktion 
ausiiben, so wie AIC13 u. seine Analoga nur m it Basen leitende Systeme geben. Die 
Unters. der Systeme aus A. u. den Trihalogeniden der Elementc der 5. Gruppe laBt 
gesetzmaBige Vcranderungen der Leitfahigkeit erkennen. Es wird gezeigt, daB im 
System H N 0 3 -H2S 0 4 H N 0 3 ais Base fungiert. An Hand der Messungen der Systeme 
H 2S0 4-(CH3 )2S 0 4 u. H 2S0 4-CC13C 00H , in denen keine Verbb. entstehen, ist ein neuer 
Typ der Konz.-Abhiingigkeit der Leitfahigkeit gefunden. Es wird festgestellt, daB der 
EinfluB der 2. Komponente nur durch die innere Reibung bestimmt wird. Durch 
Einfuhrung der Viscositatskorrektion konnen die Leitfahigkeitsruessungen von 2 Sy
stemen auf dieselbe Kurve aufgetragen werden. Aus den Unters.-Ergebnissen, vor 
allem aus dem Zusammenfallen der Loitfahigkeitskurven von H 2S 0 4 in Losungsmm. 
m it ganz yerschiedener DE., wird geschlossen, daB die Regel yon N e r n s t -T h o m s o n  
widerlegt ist. Vf. zeigt, daB dio Einteilung der Elektrolyte in „n .“ u. „anomale“ nicht 
stichhaltig ist u. daB dio Theorie der Elektrolyte unter Beriicksichtigung der Bldg. 
bestimmter chem. Verbb. aus den Lósungskomponenten aufgebaut werden muB. 
(Acta physicochimica U. R. S. S. 2. 239—71. 1935. Tomsk, Sibir. physikal.-techn. Inst., 
Lab. f. physikal. Chemie.) G a e d e .

Angus Macfarlane und Harold Hartley, Das Siandardeleklrodenpołential von 
Lithium in Metliylalkohol. Nach den friiher beschriebenen Methoden (vgl. C. 1932.
I. 2819) bestimmen Vff. die EKK. der K e tte : 0,350% Li-Amalgam | LiCl in Methyl- 
alkohol (0,1—0,05 mol.) | AgCl, Ag bei 25 ±  0,1° u. berechnen das Standardelektroden- 
potential des Li in Methylalkohol zu — 3,095 Volt. In  tabellar. t)bersicht bringen sie 
die bisher bestimmten Standardpotentiale fiir Li, Na, Tl, Ag, J ,  Br u. Cl in W., Methyl
alkohol u. A. u. weiter die gefundenen u. berechneten partiellen, molaren, freien 
Energien fiir den t)bergang der Elektrolyte yon W. zu Methylalkohol u. zu A. Die 
Diskrepanz zwischen den gefundenen u. den nach der BoRNschen Gleichung berech
neten W erten fiir die freie Uberfuhnmgsenergie wird ausfiihrlieh diskutiert. (Philos. 
Mag. J . Sci. [7] 20. 611— 16. 1935. Oxford, Balliol College and Trinity College 
Lab.) Ga e d e .

K. M. Gorbunowa und A. T. Wagramjan, Beilrag zur Frage uber die katliodische 
Passivitat. Es wurde zunachst der Yorgang der Elektrokrystallisation in Abhangigkeit 
von der Vorbehandlung der Kathode untersueht. Die Anodę aus Ag (Scheibe) war 
konzentr. zur drahtfórmigen Ag-Kathode angeordnet. Elektrolyt war 3-n. AgN03- 
Lsg. Die Kathode wurde entweder sofort naeh dem Schleifen u. Waschen in den 
Elektrolyten getaucht oder vorhcr an der L uft getrocknet. Es ergab sich, daB an der 
Kathode, die nicht m it der Luft in Beriihrung war, die Keimbldg. bei niedrigeren 
Spannungen sta ttfindet; die auch zalilreicher auftretenden Krystallite deuten auf eine 
groBe Anzahl von akt. Stellen hin. Verss., die bezweckten, den zeitlichen EinfluB der 
L uft auf die Keimbldg. zu untersuchen, ergaben, daB die frisch an der Luft getrocknete 
Oberflache sich genau so yerhalt, wie die, die langere Zeit m it der L uft in Beriihrung 
war. Dies zeigt die grofie Gesehwindigkeit des Passivierungsvorganges an. Endlich 
wurde untersueht, in welchem MaBe der E lektrolyt selbst passiyierend wirkt, wenn

*) Dissoziationskonstanten organ. Verbb. vgl. S. 3312.
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die Kathode, die nicht in Beriihrung m it der Luft war, sich langere Zeit in Beriihrung 
m it dem Elektrolyten befand, bevor die Elektrolyse begann. Es wurde gefunden, 
daB nach ~ 2  Min. keine wesentliclie Veriinderungen fiir die Spannung bei der Ab- 
scheidung sich bemerkbar machen. (C. R. Acad. Sci., U. R. S. S. [russ.: Doklayy 
Akademii Nauk S. S. S. R .] 1934 IV. 443— 53. Leningrad, Akad. d. Wissensch., U. d. 
S. S. R. Lab. f. Kolloid- u. Elektrochem.) G o t t f r ie d .

A 3. T h erm o d y n am ik . T herm ochem ie.
*  Heinrich Schmolke, Ober die Bezeichnung des Warmesatzes von Nernsl ais driltes 
Gesetz der Thermodynamik. Stelhmgnahme zu einer Notiz von K. CLUSIUS: „Zwei 
Bemerkungen zum Sammelreferat H. Z e i s e : Spektralphysik u. Thermodynamik ' 1 

(vgl. C. 19i34. I I .  27) iiber die Allgemeingiiltigkeit des NERNSTschen Warmetheorems. 
Vf. i s t  m it H. Z e i s e  der Ansicht, daB der NERNSTsche Wśirmesatz ein aUgemein 
gultiger Satz ist, der m it vol!em Recht der dritte Hauptsatz der Thermodynamik 
genannt wird. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 41. 654— 57. 1935.) W OITINEK.

Carl Schwarz, Die spezifiscJim Wdrmen der Gase ais Hilfswerte zur Bcrechnung 
von Gleichgewichlen. Vf. bespricht die neuen Festsetzungen in der Vorzeichenfrage fiir 
Rk.-Warmen. Eine dem System von auBen zugefiihrte Warmemenge (endotherme Rk.) 
soli in Zukunft auch bei warmetechn. Berechnungen m it positivem, eine vom System 
abgegebene (exotherme Rk.) mit negativem Vorzeichen yersehen werden. F ur die 
W armetonung bei konstantem Druck wird das Formelzeichen ,f) eingefuhrt. — Fiir die 
spezif. Warmen u. Warmeinhalte der techn. wichtigen Gase H 2, 0 2, CO, N2, NO, H 20 , 
C02, N 20 , OH.,, aufierdem fiir OH u. Cgasf. werden nach den Angaben in den neuesten 
amerikan. Arbeiten berechnete Naherungsgleichungen gegeben, meist fiir Temp.-Be- 
reiche zwisehen 273 u. etwa 3300° absol., femer Entropiewerte. Sie ermóglichen auBer 
warmetechn. Berechnungen auch die Berechnung der Gleichgewichte fiir Gasrkk. in 
sehr einfacher Weise ohne Benutzung der „chem. Konstantę** unter Zuhilfenahme der 
Entropiewerte. (Arch. Eisenhiittenwes. 9. 389—96. Febr. 1936. Aachen.) B a n s e .

Bernard Lewis und Guenther von Elbe, Die spezifische Warnie des Sauerstoffs 
bei hohen Temperaturen aus Ozonezplosionen und die Energie des lA -Niveaus der neu- 
tralen Sauerstoffmolekel: Korrektion fiir  den Temperaturgradienlen bei Ezplosionen. Die 
friiher aus 0 3-Explosioncn (Anfangstemp. 300°, Temp. beim Maximaldruck 1400 bis 
2500° absol.) von den Vff. (C. 1933. II. 1488) bestimmten Worte fur die Warme- 
kapazitat des 0 2 werden fiir den im explodierenden Gase beim Maximaldruck bestehen- 
den Temp.-Gradienten korrigiert. Die neuen Werte stimmen m it den aus bandenspektr. 
Messungen ermittelten W erten (vgl. J o h n s to n  u. W a lk e r ,  C. 1936. I. 725) sehr gu t 
uberein. Aus den komgierten Daten der 0 3 -Explosionsverss. ergibt sich fur den 1A - 
Term des O, ein W ert von 0,85 V (spektr. Messung von H e rz b e e g , C. 1934,
II . 2048: 0,97 V). Der etwas hóhere experimentelle W ert fiir die Warmekapa- 
zitat ist auf einen geringen Strahlungsverlust der in der Flammenfront gebildeten 
0 2-Molekeln zuriickzufiihren. Die aus Explosionen von H 2-02-Gemisehen m it einem 
0 2-t)berachuB erhaltenen W erte fiir die W armekapazitat des 0 2 sind niedriger ais die 
spektr. ermittelten, was in Ubereinstimmung m it W o h l u. M a g a t (C. 1932. II . 3846) 
dadureh erklart wird, daB die Explosionsdauer nicht ausreicht, um die Schwingungs- 
freiheitsgrade von 0 2 voll anzuregen. Dieser Effekt, der bei 0 3-Explosionen scheinbar 
nicht auftritt, wird diskutiert. (J . Amer. chem. Soc. 57. 1399—1401. 1935. Pittsburgh, 
Pa., U. S. Bur. of Mines, Pittsburgh Experira. Stat.) G e h le n .

C. J .  B. Clews. Eine Bestimmung der spezifischen Wdrmen wdsseriger Losungen 
von Kaliumchlorid. Vf. mifit walnre spezif. Warmen in 0,1—2,5-n. Lsgg. bei Tempp. 
von 15— 45° nach einer von F e r g u s o x  u . M il l e r  (C. 1933.1. 3061) angegebenen, 
fiir elektr. leitende Fil. etwas modifizierten Methode. Dem m it etwa 500 ccm Lsg. 
beschickten Calorimeter wird so viel gemessene elektr. Energie zugcfiihrt, daB seine 
Temp. konstant um einen definierten Betrag iiber der der Umgebung gehalten wird. 
Tempp. werden auf 0,01° genau m it einem geeichten, in 0,1° geteilten Hg-Thermometer 
bestimmt. Der W .-W ert wird durch einen Vers. m it H aO erm ittelt. — Der Temp.- 
Koeff. dor spezif. Warnie c nimm t m it fallender Konz. ab u. wird fiir 0,5-n. Lsg. =  0. 
Hier sehwanken die c-Werte nur wenig um den Mittelwert 0,957, die fiir 1-n. Lsg. 
steigen von 0,9114 bei 15,2° auf 0,016, bei 41,9°, fiir 2,5-n. Lsg. von 0,813e bei 15,6°

*) Thermochem. Unters. organ. Verbb. vgl. S. 3314.
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auf 0,8242 bei 40,5°. Unterhalb 0,5-n. ergibt die Auftragung von c gegen die Temp. 
eine parabol. Kurve wie fiir H 20 . Zur Berechnung thermodynam. Funktionen (par- 
tieller molarer Warmeinhalte) reiclit die Genauigkeit der erhaltenen Werte nicht aus. 
(Proc. physic. Soc. 48. 95— 99. 1/1. 1936. Univ. of London, Queen Mary Coli.) B a n s e .

T. Carlton-Sutton, H. R. Ambler und Gr. Wyn Williams, Thermochemische 
Eigenschaften von Stickstoffozydul. 1. Teil: H. R. Ambler und T. Carlton-Sutton, 
Der Zerfall von Stickstoffoxydul. Die Bildungswarme von N20  soli durch Messung der 
W armetónung bei seinem Zerfall in die Elemente erm ittelt werden. Zu diesem Zweck 
werden zunachst die Bedingungen fiir den Zerfall studiert. Bei Drucken unter 13 a t  
t r i t t  keine Explosion ein. Bei Initialziindung wachst die zers. Menge rasch m it steigen- 
dem Anfangsdruck, so daB bei 30 a t  bereits 93% N20  zerfallen.

2. Teil: T. Carlton-Sutton, H . R . Ambler und G. Wyn Williams, Messung der 
Bildungswarme von Stickstoffoxydul durch direkle Zersetzung. Bei den bisherigen Bestst. 
(ygl. C. 1933. I I .  3247) wurde N20  stets m it CO oder H 2 yerbrannt, wobei nur 20% 
der gemessenen Warmetónung auf die Zers. yon N ,0  entfallen. — Vff. messen ealorimćśtr. 
die bei der direkten Zers. von 99,995%ig. N20  von ca. 42 a t Anfangsdruck in einer 
Stahlbombe frei werdendc Warmemenge. Der W.-Wert wird nach 3 yerschiedenen 
Methoden erm ittelt. Elektr. Ziindung m it P t-D raht. Etw a 90—-95% N20  werden 
jeweils zers. Das resultierende Gasgemisch wird gemessen, der 0 2- u. N 0 2-Geh. analyt., 
der NaO-Geh. durch D.-Messung bestimmt. Zur Absorption der hoheren Stickstoff- 
osyde wird 1 ccm H 20  in die Bombę pipettiert u. nach dem Vers. H N 03, H N 0 2 u. Ee 
darin bestimmt u. fiir dereń Bildungswarmen u. die Ziindungswarme korr. Bildungs
warme von (N20) aus (N2) -f- 1/ 2(0 2): — 19,52 i  0,1 kcal/Moi bei konstantem Druck. 
Durch Esplosion m it ĆO ergaben sich — 19,4, kcal/Moi (konstanter Druck).

3. Teil: T. Carlton-Sutton und Gr. Wyn Williams, Die Abweiclmng des Stick-
stoffoxyduls von den einfachen Gasgesetzen. Zur Erm ittlung der Abweichung vom idealen 
Gasgesetz wird p -v  fiir N ;0  bei hoheren Drucken gemessen. Die Genauigkeit der 
Methode wird gepriift durch Messungen an C02 u. Vergleieh m it den klass. Werten 
von A m ag a t (1893). Aus einer Bombę yom Vol. wird das zu messende Gas yon 
hohern Druck (p5) in ein GefaB yon groBem bekanntem Vol. vs, das Luft yon niedrigem 
Druck (p0) enthalt, isotherm espandiert, u. p„ u. der sieh einstellende Enddruck p 2 
gemessen. Die genaue Messung von erubrigt sich, wenn das Vergleichsgas (N2) au f 
genau denselben Anfangsdruck gebracht wird. Die Werte fur die Abweichungen vom 
idealen Gasgesetz a  =  p-v/p-videa.\ fiir N20  u. C 02 werden fiir Drucke yon 10—45 a t  
tabelliert (Tempp. 19—20°). aj{2o betragt bei lO at 0,93!, bei 20 a t 0,870, bei 30 a t 0,795, 
bei 45 a t  0,64x; acOs 11 a t  0,936, bei 20 a t  0,88i, bei 30 a t  0,815, bei 45 a t 0,68s . 
(Proc. physic. Soc. 48. 189—202. 1/1. 1936.) B an se .

E a r lA . L o n g u n d E arl A. G ulbransen, Zuslandsgropen von Phospliin bei niedrigen 
Drucken und von 190 bis 300° absolut. Die ?;-i--?'-Beziehungen von reinem Phosphin 
werden untersucht durch direkten Yergleieh m it He in einem „doppelten" Gasthermo- 
meter von konstantem VoI., dessen eine Halfte m it He beschickt wird, wahrend die 
andere das Phosphin enthalt. Druckmessung m it 2 ident. Hg-Manometem auf 0,02 mm 
genau. F ur die Abweichungen des He yom idealen Gaszustand u. die therm. Aus- 
dehnung des TliermometergefaBes wird korr. Adsorptionseffekte sind zu yernach- 
liissigen. Temp.-Messung m it Cu-Constantanthermoelementen. p 0 wird fiir He zu 
748,85 mm gefunden. Fiir Tempp. von 190—297° K  werden die gemessenen Drucke 
u. zweiten Virialkoeff. B  in der Zustandsgleichung von K a m e rlin g h -O n n e s , 
P' Fmol = R ' T  -f- B - P ,  tabelliert u. die Anderung yon B  m it der Temp. graph. auf- 
getragen. Genauigkeit: 3 Einheiten in B, entsprechend 0,05 mm Hg. Es ergibt sich 
gute Ubereinstimmmig m it den aus der Gleichung yon B e r t h e l o t  abgeleiteten 
£-W erten. (J . Amer. chem. Soc. 58- 203—05. Febr. 1936. Berkeley, Calif., Chem. 
Lab. d. Univ.) B a n s e .

K. Kearby, Der Dampfdruck ton SiliciumtelracMorid. Die bisher yorliegenden 
Dampfdruckdaten fiir SiCl4 differieren stark. Vf. mifit an einem P raparat von 25 ccm, 
das aus 1 kg 99,3%ig. SiCl., ausfraktioniert wurde, die Dampfdrueke auf 0,1 mm genau. 
log p =  7,6414— 1572,3/7’, MeBbereich 0—60°. Aus der Gleichung folgt fu rK p.76„ 57,0°. 
Die Resultate stimmen gut m it denen yon S t o c k ,  S o m ie s k i  u . W iNTGEN (Ber. dtsch. 
chem. Ges. 50 [1917]. 1754) uberein. Die von B e c k e r  u . M e y e r  (Z. anorg. allg. 
Chem. 43 [1905]. 251) sind zu hoch. (J. Amer. chem. Soc. 58. 374—75. Febr. 1936. 
Urbana, Illinois, Univ.) B a n s e .
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A 4. K o l lo id c h e m ie .  C a p i l la r c h e m ie .
Anton Basiński, Untersueliungen uber die Bestandigkeit von Kolloiden. I I . Ober 

die Bestandigkeit des negativ geladenen kolloidcden Silberjodids. (I. vgl. C. 1 9 3 6 .1. 1384.) 
Vf. stellt negatiy geladenes A gJ in groBer Reinheit her durch langdauemde Dialyse 
u. Elektrodialyse, hestimmt den Koagulationswert u. erhiilt folgonde Ergebnisse: 
Die Koagulationswerte nehmen ab in der Reihenfolge: Li' ->- N a' ->- K ' ->- NH.,' ->- 
H ' Ag ; Cd" —)>- Mg" Mn" Co" Zn" Ni" Ca" Sr" -5*- Cu" -y  Ba" 
P b " ; Fe ” ->- L a '"  Ce"' ->- Al " ; Z r '" '->-T h"". Die vierwertigen Kationen zeigen 
zwei Koagulationswerte, yon denen einer dem negativen Kolloid zugehort, der andere 
dem positiven. Der Charakter des Anions des koaguherenden Salzes ist ohne EinfluB auf 
den Koagulationswert (Verss. m it K N 03, K-Acetat, K 2S04, K 2C20 4, K -Tartrat, K-Citrat), 
nur Cl' zeigt hóheres Stabilisierungsyermógen. — Kationenantagonismus ist bei der 
Koagulation m it Elektrolytgemischen m it ein- u. zweiwertigen Kationen nicht zu 
beobachten, wohl aber bei Gemischen von einwertigen m it spater zugesetzten zwei-, 
drei- u. vierwertigen Kationen; bei gleichem einwertigem Kation nimm t der Kationen
antagonismus zu in der Reihe B a"—Ca"—Mg". Bei gegebenem zweiwertigem Kation 
ist der Antagonismus fiir LiCl gróBer ais fiir NaCl u. KC1, die sich gleieh yerhalten. 
Noch mehr tr i t t  L i1 gegeniiber N a' u. dem iiberhaupt nicht mehr wirksamen K ' liervor 
beim Gemisch m it AIC13; beim Gemischen m it vierwertigen Kationen zeigt nur noch 
Li' den Antagonismus. — Vf. yerweist auf die Erklarung m it Hilfe der Austausch- 
adsorption. (Roczniki Chem. 15. 430—49. 1935. Wilna, Univ., Inst. f. physikal. 
Chemie.) R. K. Mu l l e r .

Karl Schultze, Ober den Einflufl der Verdunstung au f das Wandem der Salze. 
Vf. bespricht ausfiilirlich die von E r l e n m e y e r  (C. 1934. I. 1961) aufgestellte Theorie 
iiber das K lettern der Salze u. yerwirft sie u. die Deutung der angestellten Vorss., 
weil die Vers.-Anordnung nicht einwurfsfrei ist. Insbesondere sei unrichtig, daB dio 
Oberflachenaktivitat der (undissoziierten) Salze etwas mit dem Phanomen zu tun hat, 
wahrend dio Capillarwrkg. der GefaBwand doch eino gewisse Rolle spielt. — Vf. zeigt 
durch eine groBe Zahl yon Verss., daJ3 der Verdunstmig u. ihrer mehr oder weniger 
groBen Behinderung, die zu einer lokalen Ubersattigung fiihren kann, eino entschcidende 
Bedeutung zuzuschreiben ist; grundsatzlich lafit sich jedes Salz zum Klettern bringen. — 
Die Starkę der Verdunstung einer Lsg. hangt (auBer yom Dampfdruck) ab von der 
freien Oberflache u. der GroBe des „W indschattens“ ; durch Salzausscheidung kann 
sich die Yerdunstungsgeschwindigkeit erhóhen. — W ahrend in runden Capillaren KC1 
nicht klettert, tu t es dies in unrunden, indem die Lsg. capillar in den Teil mit dem 
kleinsten Kriimmungsradius emporgezogen wird u. dort yerdunstet. VergróBcrung 
des W indschattens unterdriickt das K lettern jedes Salzes u. umgekehrt; auf dieso 
Weise laBt sich selbst K ainit zum Klettern bringen. — Das Hóherlegen des Capillar- 
saumes erfolgt dadurch, daB der zuerst ausgeschiedene Krystall das Capillarsystem 
yerandert, indem zwischen ihm u. der Wand neue capillaro Riiume entstehen; ein 
wichtiger Faktor ist der U m stand; daB der Krystall von seiner Mutterlauge besser 
benetzt wird ais die GefaBwand. — Zur Berechnung des Capillaraufstiegs in Boden 
reichen die bekannten GesetzmaBigkeiten wegen der Kompliziertheit der yorkommenden 
Capillaren nicht aus. — Die Diffusionsbewegung der Salze nach dem Innem  der Lsg. 
u. die Verdunstungsbewegung der Lsg. sind entgegengesetzt gerichtet. Der Dispersitats- 
grad des Materials ist daher yon groBtem EinfluB auf dieses Widerspiel, weil er bei 
Zunahme die Meniskusarme, also den Weg nach dem Fl.-Innem , yerkiirzt u. umgekehrt. 
(Kolloid-Beih. 41. 365— 92. 1935. Hamburg, Hygien. Staatsinst., kolloidchem.
Laborat.) LECKE.

Herbert Freundlieh und Deodata Kruger, Anomale Diffusion in  wahren Lósungen. 
Vff. zeigen am Beispiel der Diffusion des Chinons in wss. Elektrolytlsgg., daB die dabei 
auftretenden Anomalien auf Konvektionsstrome zuriickzufiihren sind. (Trans. Faraday 
Soc. 31. 906— 13. 1935. London, Uniy. College. The Sir William Ramsay Lab. of In- 
organic and Physical Chem .; Berlin-Wilmersdorf.) Ga e d e .

Lars W. Oh nim, Untersuchung der Diffusion einiger Ammoniumsalze mit Beruck- 
sichtigung der damil zusammenhangenden Umstdnde. (Vgl. C. 1935- II. 3895.) vf. 
bestimmt die innere Reibung yon yerschieden konz. Lsgg. von NH 4C1, NH 4a 0 3 u . 
(NH4)2S 0 4 bei 20° (Tabelle), die elektrolyt. Leitfahigkeit, den Dissoziationsgrad u. 
die Aktivitatskoeff. kann man auf Grund der Literaturangaben beriicksichtigen. Emen 
EinfluB zeigen bei den Diffusionsmessungen die Verdunnungswarmen der unter-
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suchten Lsgg., die ebenso wie die Lsg.-Warme negatiy sind u. an der Beriihrungsschicht 
Abkuhlung u. dam it yerminderte Diffusionsgeschwindigkeit u. stórendc Konvektions- 
stromc bewirken. E in Ausgleich laBt sich prakt. nur durch eine geniigend lange 
Diffusionszeit erreichen; etwas unsicher bleiben die Diffusionskoeff. in solchen Fallen 
stets. Die Diffusionsmessungen werden bei Tempp. von 22, 20 u. 12° (mit geringen 
Abweichungen, jedoch jeweils unter Temp.-Konstanz fiir eine Vers.-Reihe) ausgefuhrt 
an 0,1—4,0-n. NH 4C1-, 0,1—'7,0-n. NH 4N 03- u. 0,1—6,0-n. (NH4)2S 0 4-Lsgg. Die Er- 
gebnisse sind tabellar. u. graph. dargestellt. Fiir unendliclie Verdimnung errechnet Vf. 
folgende Diffusionskoeff. (bei 20°): NH 4C1 1,462, NH 4N 0 3 1,419, (NH4)2S 0 4 1,489; 
die experimentell m it 0,1-n. Lsgg. gefundenen Werte sind 1,440, 1,403 u. 1,007; der 
niedrige W ert im Palle des Sulfats laBt sich aus der inneren Reibung u. dem Disso- 
ziationsgrad erklaren. Die Beziehung der vorschiedenen physikal.-chem. Eigg. zum 
Diffusionskoeff. der 3 Salze wird erórtert. (Fińska Kemistsainfund. Medd. 4 4 . 35—54. 
1935. Helsingfors, Univ., Phys.-chem. Labor.) R. K. Mu l l e e .

Francis T. Miles, Vergleich von Zdhigkeiisdaten. In  AnschluB an Uberlegungen 
von W a l l e b  (C. 1 9 3 4 . II . 3913. 1 9 3 5 . I. 3397) wird an Hand der FF., Kpp. u. Vis- 
cositaten einiger organ. Fil. gezeigt, daB das Yerhiiltnis der Viscositaten an den beiden 
Fixpunkten von der Molekiilsymmetrie dadurch abhangig ist, daB die FF. sehr emp- 
findlich gegen die Molekiilsymmetrie sind. (J. Amer. chem. Soc. 57 . 698—99. 1935. 
Basel, Inst. f. Anorg. Chem.) E is e n s c h it z .

Angelo Castiglioni, Bemerkungen iiber die Viscosilat der Losungen von Phenol 
und Campher. (Vgl. C. 1 9 3 5 . I. 1018.) Phenol setzt wie Campher u. Menthol die Vis- 
cositat von Olen, worin es gel. ist, z. B. von 01ivenól, herab, jedoch nicht diejenige 
yon wss. oder wss.-alkoh. Zuckcrlsgg., die bei geniigender Konz. durch Phenolzusatz 
erhdht wird. — Systemat. Unterss. zeigen, daB bei Lósungsm.-Gemischen (Oliyenól 
oder Vasęlinól gemischt m it Chlf., Bzl., Toluol oder Xylol) ein Zusatz von 10°/o Campher 
bis zu einer bestimmten Ausgangskonz. eine Verminderung, dann eine Erhohung der 
Viscositat bewirkt. Der Grenzwert der Ausgangsviscositat zwdschen Verminderung 
u. Erhohung betragt bei Gemisch von Oliyenól m it Chlf. 0,014 789, m it Bzl. 0,011 8 8 6 , 
m it Toluol 0,012 580, m it Xylol 0,011 781, yon Vaselinól m it Toluol. 0,017 020. Dieses 
Verh. ist eytl. allgemein anzunehmen. (Gazz. chim. ital. 65 . 1214—17. 1935. Turin, 
Handelshochschule, Lab. f. Warenkunde.) R. K. M u l l e e .

R. K. Schofield und G. W. Scott Blair, Einflufi der YiscosiUiisiindermu) auf 
das Zerreifien plastischer Korper. Das yerschiedene Verli. von Sirup, der aus einer 
1 cm weiten u. etwa 10—20 cm langen Róhre in ununterbrochenem Strahl ausflieBt, 
u. einer Tonpaste, dio unter ahnlichen Bedingungen in Klumpchen zerreiBt, wird von 
Vff. auf die Viscositat zuruckgefiihrt. Und zwar diirfte ein Kórper dann zerreiBen, 
wenn die Viscositat von der Spannung abhangig ist, wie das bei Tonpasten zutrifft, 
nicht dagegen bei Sirup. Der absol. W ert der Viscositat spielt keine Rolle. — Es werden 
einige weitere Beispiele kurz behandelt. (Naturę, London 1 3 6 . 147. Harpenden, Herts, 
Rothamsted Exp. Station, Physics Dept.) SlŁALlKS.

Carroll W. Griffin, Die Adsorption von Wasserstoff an aufgetrageneni Kupfer, 
das durch Kohlenmonoxyd vergiflet isł. An grob gepulverten Diatomitziegeln wird Cu 
in  diinner Scliicht (ca. 1, 2 bzw. 4 Mol je 1000 g Ziegelpulyer) aus einer Lsg. yon Cu(N03 ) 2 

aufgetragen (Red. nach yorangegangener Trocknung bei hoherer Temp.) u. das Metali 
durch CO mehr oder weniger yergiftet. Sodann werden Adsorptionsisothermen yon 
H 2 bei 0° u. Drucken bis zu 760 mm Hg am reinen oder yergiftetcn Metali aufgenommen. 
Es zeigt sich, daB kleine CO-Mengen die H,-Adsorption bei allen yerwendeten Drucken 
erhóhen, im Gegensatz zu friiheren (C. 1937. II . 2260) Ergebnissen fiir die Adsorption 
von H , u. C2H 4 an erheblich dickeren Cu-Schichten, in denen Sorption (neben der 
Adsoiption) stattfinden kann. GróBere CO-SMengen yerursaclien im Einklang m it den 
friiheren Befunden bei ldeinen Drucken eine Zunahme, dagegen bei hóheren Drucken 
eine Abnahme der Adsorption des H 2. Diese Ergebnisse werden durch die Annahme 
gedeutet, daB bei Verwendung der aufgetragenen dunnen Cu-Schichten die sekundaren 
Fąktoren der Sorption bzw. Diffusion im Metallinnern fehlen, u. daB an der Cu-Ober- 
flache wenige besonders akt. Stellen yorhanden sind, die bei der Besetzung durch 
kleine CO-Mengen die Adsorption durch besonders starko Bindung fordem, wahrend 
bei Zugabe gróBerer CO-Mengen auch die Stellen mittlerer A ktiyitat besetzt u. kier- 
durch die H 2-Adsorption yermindert wird. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1206—08. 1935. 
Poughkeepsie, New Jersey, Vassar College, Sanders Labor. of Chem.) Z e is e .
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B. Anorganische Chemie.
Jerzy Grzymek und Tadeusz Kuczyński, Paragenese von Kalium- und Magne- 

siumsuljat. Durch Zugabe von Methanol zu wss. Lsgg. von K 2S 0 4 u. MgS04 wird die 
Losliehkeit des K 2S 0 4 in erheblieh gróBerein MaBe erniedrigt ais die Losliehkeit von 
MgSO.,. Bei 47° wird durch einen Zusatz von 35°/o Methanol das Verhaltnis MgSO.,/ 
K 2S 0 4 von 1 ,9 :1  auf 3,66:1 erhóht. Dio Verwendung der wss.-methylalkoh. Lsg. 
ermoglicht eine wesentliche Herabsetzung der Erstarrungstemp. u. dam it eine Untera. 
des Systems K 2S 0 4-MgS04-H„0 bei tieferen Tempp. Mit Lsgg. von einem Methanol- 
geh. bis 50°/o werden Unterss. bei + 1 0  bis — 40° durchgefuhrt. Es wird festgestellt, 
daB das Schónitfeld eine untere Temp.-Grenze besitzt, so daB bei tieferen Tempp. 
Paragenese von K 2S 0 4 u. MgS04 eintritt. Bei reinen wss. Lsgg. kann im Diagramm 
eine Linie des metastabilen Zustandes der Koexistenz von MgSO,, u. K 2S 0 4 ein- 
gezeichnet werden, die durch starkę Unterkuhlung der Lsgg. in Ggw. von Kolloiden 
(Gerbstoffen) aueh realisierbar ist. Es ergibt sich die Móghehkeit, aus unterkiihlten 
Lsgg., die m it Sehónit im Gleichgewieht stehen, K 2S 0 4 u. Ileichardt.it nebeneinander 
auszukrystallisieren. (Przemysł Chem. 19. 186— 90. 1935. Lemberg, Teehn. Hochsch., 
Inst. f. anorgan.-chem. Technologie.) R . K. Mu l l e r .

H. T. S. Britton und Maurice E. D. Jarrett, Physikalisch-chemische Unter- 
suchungen von Komplezbildung mit schwachen Sauren. XIV. Komplexbildung zwischen 
Malonaten von Schwermetallen und des Natriums. (X III. vgl. C. 1935. II . 177.) Vff. 
untersuchen die potentiometr. T itration einer Reiho von Schwermotallsalzen m it 
Natrium malonat u. von Malonsaurelsgg., die wechselnde Mengen eines Metallsalzes 
enthalten, mit NaOH, um zu priifen, welcher Zusammenhang zwischen der Schwache 
der Base u. den Dissoziationskonstanten der Malonsaure bei der Komplexbldg. besteht. 
Die zu der Unters. herangezogenen Basen sind Mg(OH)2, Zn(OH)2, Cu(OH)2, Fe(0H)3, 
Be(OH)2, Cr(OH)3, Al(OH)3, die Metallsalze CuS04, BeS04, U 0 2C12, A12(S04)3, CrCl3 

u. FeCl3. Wenn Natrium malonat einer Lsg. eines Schwermetallsalzes zugefiigt wird, 
so scheint die Base ais schwaeh ionisiertes bas. Hydromalonat in Lsg. zu bleiben, das 
bei einem UberschuB yon Malonat in ein Komplexsalz iibergefuhrt zu werden scheint. 
Die malonsaurehaltigen Lsgg. der Metallbasen, die sicher komplexer N atur sind, en t
halten keine definierten komplexen Sauren. Es werden die komplexen Malonate 
I. K 3Cr(CH2C20 4)3-3 H 20 , II. NanAl(CH2C20 4 ) 3 u. I II . Na3Fe(CH2C20 4) 3 dargestellt 
u. in bezug auf ihr aquivalentes Leityermógen untersueht. — Das Lóslichkeitsprod. 
von Silbermalonat ist bei 18° 1,41 X 10~7. (J. chem. Soc. London 1935. 1728—35. 
Dez. Washington Singer Laboratories, Univ. College.) E l s t n e r .

Karl Hoehne, Uber einige neue Triathylendiaminkdbaltisalze mit gemischtem Anion. 
Die Beliandlung des swl. Riickstandes, der bei der Darst. des Trinitrotriamminkobalts 
zuruckbleibt, m it Athylendiamin u. konz. HC1 fiihrte bei geeigneten Arbeitsbedingimgen 
zur Gewinnung von [Co en3]Cl3 -CoCl2-n H ,0  (n =  1—2) in schwarzgrimen Krystall- 
plattehen u. -nadeln. Seine Entstehung erklart sich dadurch, daB in dem Ausgangs- 
prod. Hexamminkobalticlilorid vorgelegen hat, das zum Teil in die entsprechende 
Triathylendiaminverb. iibergefuhrt wird, dio dann m it dureh Zers. u. Red. in der stark 
salzsauren Lsg. aus Kobaltikomploxen entstehendem CoCl2 (vgl. Me y e r  u . H o e h n e ,
C. 1935. I I . 2190) das Doppelsalz bildet. —  Bei einem anderen Vers. wird das Ausgangs- 
prod. (40 g) m it 20 g 50%ig. Atliylendiaminlsg. u. 80 ccm H 20  auf dem W.-Bad er- 
wiirmt u. der unl. briiunlichgelbe Rtickstand m it konz. HC1 versetzt u. imter Eiskiihlimg 
m it gasfórmigem HC1 behandelt. Aus dem griinon F iltra t des so erlialtenen Nd. kann 
mit A. u. A. ais rotlich graubraunes, dichroit. Salz [Co en3 ]N 0 2 -Cl2 -CoCl2 H 20  aus- 
gefallt werden, das sich in W. m it gelbroter, in HC1 m it griiner Farbę lost. Das ein- 
fache Nitritd-ichlorid kann aus Triathylendiaminkobaltichlorid u. AgNO„ (Molverhaltnis
1 : 1) in der Schuttelmaschine hergestellt werden. Aus der vom AgCl abfiltrierten ląg. 
krystallisiert erst reines Triathylendiaminehlorid aus. In  einer spateren Fraktion wird 
dann [Co en3 ](N 02)2Cl • 3 H„0 u. schlieBlieh [Co en3 ]N 0 2Cl2 • H „ 0 — beides rotgelbe Salze— 
erhalten. — In  der Reihe [Co en3 ]Cl3— [Coen3 ]N 0 2Cl2— [Coen3 ](N 02)2Cl—[Cocn3 ](N02) 3 

andert sich die Losliehkeit nicht regelmiiBig. (J . prakt. Chem. [N. F.] 143. 90—93. 
1935. Breslau, Chem. Inst. d. Univ.) E l s t n e r .

H. D. K. Drew und H. J. Tress, Einige Bemerkungen uber die role und die grune 
Form von Magnus's Salz. Das rote u. das griine [Pt(NH 3)4][PtCl4], das nach JoRGENSEN 
u. So r e n s e n  (Z. anorg. allg. Chem. 48 [1906]. 441) beiin Mischen wss. Lsgg. 
[Pt(NH 3)4Cl(,] u. Chloroplatoat entsteht, je naehdein, ob groBe Verdiinnung u. schwache

X V II I . '1. 212
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Alkalitat oder gróBere Konz. u. sauro Rk. (HC1) vorliegt, dio trockcn bei 97° einige 
Zeit bestandig sein sollen u. nacli H e r t e l  u . SCHNEIDER (C. 1932. I. 623) auf Grund 
der Rontgendiagramme eng miteinander verwandt sind, werden einer krit. Unters. 
unterzogen. Cox, P i n k a r d ,  P r e s t o n  u . W a r d l a w  (C. 1 9 3 3 .1. 200) waren auf 
Grund der Rontgenstrahlen-Unters. zu dem Ergebnis gekommen, daB in der allgemein 
ais rotes Salz von MAGNUS angesproohenen Verb. das von C le v e  bescbriebeno 
[Pt(NH 3)3Cl]2[PtCl4] vorliegen wiirdo u. das eigentliche rote Salz von M a g n u s  nur 
gelegentlich zufallig unter ungeklarten experimentellen Bedingungen entstehe. Vff. 
weisen darauf hin, daB dieso Autoren bei der Darst. des roten Salzes unter Bedingungen 
(Ggw. von NH3) arbeiten, bei denen das Triamminsalz, wenn es entstehen wurde, 
vermutlich in das Tetramminsalz umgewandelt wird. Vff. stellen fest, daB sich das 
rote [Pt(NH 3)4][PtCl4] u. die Triamminverb. sowohl in ihrem Aussehcn ais auch in 
ihrer Loslichkeit u. in ihrem Verh. wesentheh unterscheiden. Wilhrend eine k., wss. 
Lsg. von N »N 0 3 die rote Form des [Pt(NH 3)4][PtCl.,] sclmell in die grune umwandelt, 
bleibt die Farbę des Triammins unter ihrer Einw. unverandert. Eine lauwarme Lsg. 
von [Pt(NH 3 )4]Cl2 reagiert mit [Pt(N H 1)3C]]?[PtCl1] so, daB das grune [Pt(jSrH3 ).,][PtCl.t] 
ausgefallt wird u. Triamminsalz in Lsg. bleibt. Auf die rote Form von M a g n u s ’ Salz 
wirkt [Pt(NH 3 ).t]Cl2 zunachst nicht ein. Bcim Erhitzen entsteht das grune Salz; es 
ist dann aber im F iltrat kein Triammin nachzuweisen. Zur Unterscheidung kann man 
auch die gepulverten Salze m it einem UberschuB von AgN03-Lsg. bohandeln. Es bildet 
sich ein Nd. von Ag2PtCl4, u. das ubersehussige AgN03 wird m it HC1 oder KC1 gefiillt. 
Bei Zusatz von K 2PtCl4 wird das rote Triammin regeneriert u. an Stelle des urspriing- 
liehen roten [Pt(NH 3 )4][PtCl4] das griine erhalten. Bei Verwendung von K,PdCl, an 
Stelle des Chloroplatoats erhalt man goldbraune, viereckige P latten  von [Pt(NH 4)3 Cl]2- 
[PdCl4], bzw. graurosa gefarbte Nadeln von [Pt(NH;,)4][PdCl4]. Es gelingt nicht, durch 
bloBes Koohen in W . in einem Gemisch m it etwas grunem [Pt(NH 3)4][PtCl4] das rote 
Triammin in weiteres griines [Pt(NH 3)4][PtCl4] umzuwandeln. Das rote u. das griine 
Salz von M a g n u s  sind in ihrer Loslichkeit, in ihrem chem. Verh. u., wie m an u. Mk. 
sehen kann, auch in bezug auf ihre Krystallform vollig gleich. Die m itunter inter- 
mediar zu beobachtende graue oder griingraue Farbę der Fallungen wird darauf zuruck- 
gefuhrt, daB ein Gemisch vorliegt. — Vff. maehen bei ihrer Unters. dio nach den iilteren 
Befunden uberrasehende Feststellung, daB dio rote Form auch bei Ggw. von konz. HC1 
dargestellt werden kann, daB sie fur einige Zeit in sd. W. u. h. HC1 u. sogar bei Ggw. 
von etwas griinem Salz bestandig sein kann. Auch in dem bei der Darst. von H 2PtCl4 

durch Losen von PtCl2 in sd., konz. HC1 erhaltenen F iltra t wird bei Zusatz yon wss. 
[Pt(NH 3 )4]Cl2 die Bldg. der roten Form festgestellt. Es wird in Erwagung gezogen, 
daB die Faktoren dafiir, ob die rote oder griine Form  entsteht, in dem Chloroplatoat- 
Ion  begriindet sind u. daB es sich bei den beiden Formen des Salzes von M a g n u s  um 
yersehiedene Lagerung der Ladungen — Elektroisomerie — handelt. (J. chem. Soc. 
London 1935. 1586—88. N o t .  Univ. of London, Queen Mary Coli.) E l s t n e r .

Frederick G-. Mann und Donald Purdie, Die Konstitution von komplexen Metall- 
salzen. I I I .  Parachors von Palladium und Queelcsilber in  einfachen und Jcomplexen Ver- 
bindungen. (II. vgl. C. 1934. II . 1602.) Es werden die Parachorwerte komplexer Verbb. 
T o m  Typus [ a 2 Pd b2] (Sulfide, Phosphino u. Arsine) untersucht, die n o r m a le r w e is e  nur 
in  der trans-Form vorkommen u. bei denen die Bestst. m it den geschmolzenen Verbb. 
vorgenommen werden konnen. Wenn man bei den untersuchten Dialkylsulfidpallado- 
chloriden -  [{(CH3 )2S}2PdCl2] (I), [{(C2H 5)2S}2PdCl2] (II), [{(C3H 7)2S}2PdCl2] (Ol), 
[{(C4H 9)2S}2PdCl2] (IV), [{(C5H n )2S}PdCl2] (V) u. [{(CH3 )2CHCH2)2S}2PdCl2] (VI) -  
von den erhaltenen Werten die Summę der Parachorwerte der an das Pd gebundenen 
Kompononten abzieht, so erhalt man fur jenes weehsolndo Werte, die von der GróBe 
der angelagerten Sulfidgruppe abhangig sind. Sie sinken von 36 bei der Methylverb. 
au f — 7 bei der n-Amylverb., wahrend fiir das Pd ein W ert zu erwarten ist, der zwischen 
dem von Mo u. Ag, also zwischen 80 u. 63 liegen sollte. Extrapoliert man die bei dieser 
Reihe erhaltenen W erte ruckwarts auf PdCL,, so kommt man zu einem Pd-Parachor- 
wert von 55— 60. Ein analoges Sinken des Pd-Parachorwertes m it der GroBe der 
gebundenen Gruppe wird auch in der Reihe der Phosphine u. Arsine — [{(G,H5)3As}2- 
PdCl2] (Vni), [{(C3H .)3As}2PdCl2] (IX), [{(C4H 9)3As}2PdCl2] (X) u. [{(C6H „) 3As}2- 
PdCl2] (XI), bzw. [{(C2H 5 )3 P}2PdCl2] (XII), [{(C3H 7)3P}2PdCl2] (X ni), [{(C4H 9)3P}2- 
PdCL] (XIV) u. [{(C5H n )3P}2PdCh] (XV) — festgestellt. Bei einigen Bromiden — 
[{(C2H 5)2S}2PdBr2] (XVI), [{(C3H 7 )3As}2PdBr2] (XVII) u. [{(C4H 9)3P}2PdBr2] (XA7II3) — 
werden ahnliche Werte wie bei den entsprechenden Chloriden gefunden. Entsprechende
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Abweichungen stellen Vff. auch bei den Verbb. vom Typus Pd(SR ) 2 fest. Sie finden 
bei (C,,H9S)2Pd (XIX) u. (C5H u S)2Pd (XX) ebenfalls niedrige u. den bei den Dialkyl- 
sulfiden gefundenen entsprechende W erte fiir das Pd. Diese Verbb. sind nach den 
Unterss. von S u g d e n  Nichtelektrolyte, sie sind aber weitgeliend assoziiert (wahr- 
scheinlich K ettenstruktur). DaB das Kleinerwerden der Metall-Parachonyerte indessen 
nicht von der koordinativen Bindung abhangt, ergibt die Unters. von (C„H5)2Hg (XXI) 
u. (C4H 9)2Hg (XXII), bei denen dm'ch die Anlagerung der Alkylgruppen in steigender 
Reihe der Paraehorwert fiir das Hg etwas fallt —  6 6  bzw. 61 s ta tt 69 — u. die Unters. 
der Hg-Mercaptide: (C2H 5S)2Hg (XXin), (C,H7S)2Hg (XXIV), (C4H 0S)2Hg (XXV), 
(C5H 1 1S)2Hg (XXVI), (C<.Hł3 S)2Hg (XXVII), (C,H15S)2Hg (XXVIII), (C8H 1 5S)2Hg(XXIX). 
Bei ihnen wird wieder eine analoge Abweichung wie bei den Pd-Mercaptiden gefunden. 
Die S-x-S-Bindung wird aus dem Grunde nicht fiir die Abweichung der Pd- 
bzw. H gW erte yerantwortlich gemacht, weil bei analogen Verbb. m it einer organ. 
Gruppe s ta tt des Metalls, namlich bei Acetonbisdthylmercaptol (XXX) u. Methylalhyl- 
ketonbisathylmercaptol [CRR1(SC2H 6)2] (XXXI), n. Werte gefunden werden. — Die 
Abhangigkeit der Parachorwerte eines Metalls von der GróBe der m it ihm (koordinatiy 
oder yalenzchem.) yerbundenon organ. Radikale ergibt sich auch aus Messungen, die 
SuGDEN (C. 1929.1. 2962) bei der Unters. von organ. T1-, Be- u. Al-Salzen, bei der 
er allerdings meist nur zwei Homologe priifte. Es lassen sich daher nach Ansicht der 
Vff. in dem speziellen Fali der keton. Metallyerbb. aus so wenig Beispielen keine 
Schlusse auf die A rt der Bindung zwisehen Metali u. Keton ziehen. — Vff. diskutieren 
die moglichen Grunde fiir dio unerwarteten Parachorwerte, insbesondere die Annahme 
einer intramolekularen Kompression, bei der das Molekuł ais Ganzes zusammengepreBt 
wird, dio yermutlich zu einem Grenzwert fiihrt, wenn der organ. Charakter der Verb. 
ausgesprochen genug ist. (t)ber Unterss. an R sP->- AuCl u. R ,P  CuJ soli demnachst 
berichtet werden.) — Von den Verbb. I —XV III wird bei keiner ein Anzeichen fiir die 
Existenz von cis-trans-Isomerie gefunden. DaB es sich bei II, V II u. X II im besonderen 
um die trans-Formen handelt, kann durch die Best. der Dipolmomente 2,27, 1,04, 
1,05(-10-18) belegt werden, die entsprechend niedrig sind. Bei dem von Vff. dar- 
gestellten [{(CH3 )3 As}2PdCl2 (VU), an dem wegen des hohen F. (235°) keine Parachor- 
best. vorgenommen werden kann, scheint die cis-Form yorzuliegen. Es ist zum Unter- 
schied von den iibrigen, orangerot gefarbten Homologen gelb, zeigt pyro- u. piezoelektr. 
Effekte u. scheidet sich aus der Lsg. ais enantiomorphe Krystalle ab. — X ist die erste 
bekannte Verb. des Pd, die bei Zimmertemp. fl. ist. Von den hoheren Homologen 
der Arsin- u. Phosphinreihe ist dies ebenfalls anzunehmen. Die Arsinyerbb. zersetzen 
sich im Vakuum, die Phosphinyerbb. konnen dagegen im Vakuum dest. werden. — 
Wahrend bei den Dialkylsulfidchloriden der F. m it dem Wachsen des organ. Radikals 
abnimmt, ist dies bei den Dialkylsulfidpalladiumdinitriten nicht der Fali: Bei der 
Methylyerb. [{(CH.,)oS}2Pd(ls0n)2] (XXXII) liegt er am niedrigsten, 138°, bei den 
Homologen [{(C2H ||S } 2Pd(N 02)2] (XXXIII), [{(C3H 7)2S}2Pd(N 02) 2 (XXXIV), 
[{(C4Ha)2S}2Pd(N 02)2] (XXXV), [{(C6H n )2S}2Pd(N 02)2] (XXXVI) ist er etwa gleich, 
zwisehen 161 u. 165°. — (C6H ES)2Pd wird dargestellt ais ein zinnoberrotes, amorphes, 
in organ. Losungsmm. unl. Pulver, m it dem keine Parachorbest. vorgenommen werden 
kann, da es sich beim Erhitzen zers., wobei metali. Pd zuruckbleibt. Auf Grund dieser 
Eig. ist diese Verb. zur quantiiativen Best. des Pd geeignet. (Fallen aus K 2PdCl.1-Lsg. 
mit Thiophenol, waschen, trocknen, gliihen des Nd.) In  einer wss. Lsg., die noch
0,5 Teile Pd auf 1000000 enthalt, kann das P d  auf Grund der m it Thiophenol ent- 
stehenden Rotfarbimg colorimetr. bestimmt werden. Da Ag, Au, Rh, P t u. I r  mit 
Thiophenol keine analoge rotę Verb. bilden, kann der qualitative Nachweis fur das 
Vorhandensein des P d  mit  Thiophenol auch in ihrer Anwesenheit erbracht werden. — 
Die krystallograph. Unterss. u. die Dipolmessungen wurden yon N. Wooster u. 
A. E. Finn ausgefiihrt. Einzelheiten uber die Ausfuhrung der Unterss. u. iiber die 
Ergebnisse ygl. im Original. Es werden aus den festgestellten Oberflachenspannungen, 
dem Mol.-Gew. u. aus der D. die Parachorwerte der organ. Liganden u. der zur Unters. 
herangezogenen komplexen Verbb. bestimmt. (J. chem. Soc. London 1935. 1549—63. 
Nov. Cambridge, Univ., Chem. Lab.) E l s t n e r .

Frederick Gr. Mann, Dorothy Crowfoot, David C. Gattiker und Nora Wooster, 
Die Struktur und Konfiguration gewisser Diaminopalladiumverbindunge7i. Vff. unter- 
suehen die roten Krystalle (Ib), die aus der gelben Form des [(NH3 )2PdCl2] (la), ygl. 
D r e w ,  P i n k a r d ,  P r e s t o n  u . W a r d l a w  (C. 1933.1. 3549) beim Erhitzen auf 200° 
erhalten werden u. auf die R . H. A t k i n s o n  aufmerksam rnachtc. Die chem. Eigg.
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der beiden Formen sind die gleichen. Sie geben m it k. K,(GOO) 2 das gleiche Oxalat 
[(NH3 ),PdC20 4] (III), m it NaNO, das gleiche D initrit [(NH3 )„I>d’(N 02)!,] (IV) u. m it 
KCN das gleiche Dicyanid. I I I  ist griinlichweiB; bei 175—185° wird es Schwarz. Die 
Unters. m it Róntgenstrahlen zeigte, daB in dem entstehenden Oxalat die cis- u. in 
dem D initrit die irams-isomere uniplanare Form vorliegt. Die Umwandlung der cis- 
trans-isomeren Formen seheint bei dieser Verb.-Gruppe also sehr leicht u. schon bei 
gowohnliclior Temp. vor sich zu gehen. Wenn man die roten Krystalle I  fein verreibt, 
so erhiilt man ein gelbes Pulyer, das aber, wio die Rontgenstrahlen-Unters. ergibt, nicht 
mit der urspriinglichen gelben Substanz ident. ist. In  der roten Form Ib  liegen Zwilling- 
krystalle m it 4 Molekulen in der Elementarzelle vor. Die einzelnen Krystalle zeigen 
dreifach yerschiedenen Habitus, u. es sind jeweils zwei Krystalle m it yerschiedeneni 
Habitus mitoinander yereinigt. Eine yollstandige Aufklarung der Krystallstruktui' lieB 
sich nicht herbeifiihren. Es wurde festgestellt, daB die gleiche Zwillingsbldg. auch bei 
dem ahnliclien, aber nicht isomorphen Dijodid [(NH3)»PdJ2] (IX) vorliegt u. daB es 
sich um eine bisher unbekannte Zwillingsbldg. liandelt (vgl. Diagramm). Die gclbe u. 
dio roto Form yon I  sind yerschieden yon dem yon M e a n w h i l e ,  G r u n b e r g  u . 
ScHULMAN beschriebenen, ais gelbes Pulyer dargestellten cis-Diamminopalladium- 
dichlorid, das aus K 2PdCl4 u. JSrH.jCH.jCOO dargestellt wird. Dieses gibt, wie 
es fiir die cis-Verbb. charakterist. sein soli, in  aceton. Lsg. m it K J  Rotfiirbung, 
l a  u. Ib  dagegen nicht. Darum nehmen Vff. an, daB es sich bei ihnen um yerschiedene 
Modifikationen der trans-Form des [(NH3)2PdCl2] handelt. Das Diamminopalladium- 
n itrit ist auch in zwei Formen dargestellt worden. Diese sind bestimmt geometr. 
Isomero. Dio trans-Verb. (vgl. L a n g ,  J . prakt. Chem. 83 [1861]. 415), die aus AgNO., 
u. [(NH4)2PdCl2] zu erhalten ist, kann aus h. W. umkrystallisiert worden, ohne sich 
zu yerandcrn, denn es orgibt das gleiche Róntgendiagramm wie yorher u. behiilt den 
gleichen F. 231—232°. Wenn dagegen I  in Ammonialt gel. u. dann ein groBer Uber- 
schuB von NaNO, zugefugt u. dio L sg. iiber H 2S 0 4 eingedampft wird, so bildet sich 
aus dem yorher entstandenen [(NH3)4Pd](N 0 2) 2 (V) das [(ISTH3 )2Pd(lSi'0 2)2] (VI) in Form 
hellgelbcr Prismen (heller ais IV), die die cis-Form darstellen. Ihre Entstehung ist 
nach Vff. abliangig davon, daB Ń aN 0 2 im OberschuB zugegen ist. Zum Unterschied 
von der trans-Form wird sie bei 234°, olino zu schmelzen oder aufzuschaumen, schwarz, 
u. sie ist in k. W. doppelt so 1. Bei schnellem Umkrystallisicren bleibt sie unyerandert, 
bei langsamem Umkrystallisieren tr i t t  teilweise Umwandlung in dio trans-Form ein. — 
Wenn man die k. gesatt. Lsg. der trans- oder der cis-Verb. m it K J  behandelt, so ent- 
steht in beiden Fiillen das gleicho gclbe Dijodid [(NH,)2Pd J„] (VIIIa). Die trans-Lsg. 
wird schnell tief rot, die cis-Lsg. bleibt dagegen farblos. Die Acetonlsg. der trans- 
Form wird m it K J  gelb, die der cis-Form bleibt fast farblos. Das trans-N itrit kry- 
stallisiort m it einem Molekuł ais Baustein, bei der cis-Verb. liegen, wie es bei den cis- 
Formen haufig vorkommt, mehrero Molekule, u. zwar acht, in der Elementarzelle 
vor. — Vff. stellen auch das TetraamminopalladiumnitritopaUadoat [(!NH3 )4Pd] • 
[Pd(N 02)4] (VII) dar, das sowohl nach seinem Róntgendiagramm ais auch in  bezug 
auf sein Verh. vonIV  u. VI yerschieden ist. Es entsteht, wenn man eiskalto Lsgg. des 
Diclilorids u. yon K 2Pd(]Sr02)., mitoinander mischt; F. 224— 25°. Beim Umkrystallisieren 
aus h. W. wandelt es sich leicht in IV um, u. wenn man es erhitzt, ist die Umwandlung 
yollstandig, bevor der F. erreicht ist. — V III entsteht manchmal in roten orthorhomb. 
Krystallen (V lilb), manchmal ais gelbes Pulyer (Y llla), wenn man eine wss, Lsg. von 
[(NH3).,Pd]J2 eindampft odor ansiiuert. Die gelbo Fonii, die ja  auch aus dem N itrit 
u. K J  erhalten wird, ist in trockenem Zustand stabil. Wenn man sio jedoeh m it k. 
Aceton behandelt, so wandelt sie sich in wenigen Sekunden in darin swl., rotblaue 
Oktaedor — ais Pulyer ziogelrot — derselben Zus. um [(NH3 )2P d J2] (IX). Dio gleicho 
Umwandlung yollzieht sich auch beim Erwiirmen in A., in dem allerdings die gelbe Form 
weniger 1. ist ais in Aceton u. langsam geht sie auch in wss. Lsg. yor sich. Aus den beiden 
Formen V III u. IX  entsteht, wenn man sie in Ammoniak lost [(NH 3 )4Pd] J 2 (X). Durch 
Dissoziation an der L uft entstehen die roten Krystalle VH lb, die nach den Befunden 
der Róntgenstrahlenunters. die krystallisierte Form des gelben Pulyers Y H Ia sind. 
Sie u. die rotblauen Kjrystalle IX  sind nach Ansicht der Vff. yerschiedene KrystaO- 
formon des trans-Dijodids. — Behandelt man eine wss. Suspension des Monooxalates III 
m it K J , so entstehen in schneller Rk. schokoladenbraunes, amorphes [(KH3 )4Pd] • 
[P dJ4] (XI), das in organ. Lósungstnm. unl. ist (zum Unterschied von VIII u. wohl 
auch der cis-Verb.) u. das auch aus dem lachsfarbenen [(NH3 )4Pd][PdCl4] (II) u. auch 
bei der Einw. von K 2P d J 4 auf [(NH3 )4Pd]Cl2 erhalten wird. — I I I  krystallisiert in
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monoklinen Nadeln; a =  8,1, b — 10,47, c =  3,67 A; p — 122° 23'. Raumgruppe P  2X 
oder P  2j/m.; 2 Molekule in der Elementarzelle IV. Triklines System; a — 6,64, 
b =  4,97, c =  6,2 A; a  =  65° 20', /? =  80° 12', y  =  53° 46'. Raumgruppe P  1 , VI. 
Monoldines System; a =  11,0, 6  =  12,4, c =  10,8 A; /? =  59° 48'; Raumgruppe P  2t . 
Weitere Einzelheiten iiber die krystallograph. Unterss. vgl. im Original. (J. chem. 
Soc. London 1935. 1642—52. ISTov. Cambridge, Univ., Chem. u. Krystallogr. 
Lab.) E l s t n e r .

C. Mineralogische und geologisclie Cliemie.
H. Strunz, Strukturdle und morphologische Beziehungen zwischen Epidot und 

Zoisit und zwischen Epidot und Ardennit. Vf. wiihlt fiir Zoisit die Aufstellung von 
W e in s c h e n k  {a: b: c =  2,916: 1: 1,790) u. fiir Epidot die gebrauehliche von 
K o k sc h a ro w  ( a \ b : c  =  1,591: 1: 1,812; P — 115° 24'). Die Elementarkórper besitzen 
dann folgende Kantenlśingen: a — 8,96, & =  5,63, o = 1 0 , 2 0  A; p =  115° 24' (bei 
Epidot) u. a =  16,21, b — 5,57, c =  10,08 A; p =  90° (bei Zoisit). a des Zoisit ent- 
spricht 2 a cos (p — 90°) des Epidot. Die weiteren morpholog. Beziehungen werden im 
einzelnen angegeben, ygl. Original! — Epidot u. Ardennit. Trotz des wcsentlichen 
Unterschiedes im W.-Geh. der beiden Mineralien besteht eine alinliche krystallograph. 
Beziehung wie zwischen Zoisit u. Epidot. Vf. schliigt fiir Ardennit eine neue Auf
stellung vor, bei der die beiden Achscn b u. c gegeniiber der gebrśiuchlichen Aufstellung 
yertauscht sind: a : b : c  =  1,487: 1:3,190. Die Kantenlśingen des Elementarkorpers 
werden dann: a =  8,72, b — 5,83, e =  18,56 A; p =  90°. c des Ardennit entspricht
2 c cos (p — 90°) des Epidot. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristall-
chem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 92. 402—07. Doz. 1935. Zurich, 
Mineralog. Inst. d. Elektrotechn. Hochsch.) S k a l ik s .

Woldemar Kurz, Chemisch-rontgenographische Untersućhung arn „blauen Kupfer- 
glanz“. Es werden Beobachtungen am „blauen Kupferglanz" verschiedener Lager- 
sta tten  besprochen u. Analysen angefiihrt. Blauer Kupferglanz ist ein Mischlcrystall 
yon Cu2S m it CuS, bei dem der CuS-Geh. die Umwandlung der a- in die /S-Modifikation 
verzogert hat. — Aus den Analysen ist auf einen Lósungsgeh. von 24— 33% CuS zu 
schlieCen. Auch Eisen kann im „blauen Kupferglanz“ nachgewiesen werden, aus dem 
sich ein Losungsanteil von 1,6— 3,3% Bornit errechnen laBt. An Hand des a-Kupfer- 
glanzgitters werden die EinbaumógUclikeiten der Lósungskomponenten besprochen. 
Da durch Verss. begrenzte Lósungsfaliigkeit nachgewiesen ist, scheint der Einbau 
wirklich in  die Hohlraume im a-Kupferglanzgitter stattzufinden. Durch die Erhitzungs- 
verss. kann ein Lamellensystem yon ^-Kupferglanz im „blauen Kupferglanz11 wieder 
zerstórt werden. — Rontgenaufnahmen werden yom „blauen Kupferglanz11 yerschie- 
dener Lagerstatten ausgefuhrt u. beweisen, daB „blauer Kupferglanz11 m it Recht ais 
unterkuhlter regularer Kupferglanz angesehen werden kann. Die Gitterkonstante konnte 
zu 5,55 A bzw. zu 5,56 A bestimmt werden. Der W ert differiert etwas gegen den yon 
B a r t h  bei 200° gemessenen W ert (5,59 A). — Das Materiał enthalt, wie die Analysen 
zeigten, zwischen 24 u. 33%  CuS. In  den Rontgenaufnahmen konnten die starksten 
Coyellininterferenzen nur m it schwacher In tensitat nachgewiesen werden, so daB der 
H auptteil in das Gitter des a-Kupferglanzes eingebaut sein muB u. nicht krystallin 
ais selbstandige Beimengung yorliegen kann. — Die orientierten Verwachsungen zwi
schen Kupferglanz-Bomit, Bornit-Kupferkics, Kupferglanz-Covellin u. Kupferkies- 
Coyellin wurden auf Grund der Atomlagen der einzelnen Gitter untersucht u. ihre 
GesetzmiiBigkeiten durch die Ahnlichkeit des Baues u. Abstandes der Verwachsungs- 
ebenen gedeutet. (Z.Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. Abt. A 
d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 92. 408—34. Dez. 1935. Halle [Saale].) S k a l .

Antonio Scherillo, Der Mejonit vom Somma-Vesuv. Vf. gibt eine ausfiihrliche 
lcrystallograph. Beschreibung des Minerals. Die chem. Analyse entspricht der von 
B o r g s t r o m  (C. 1931. I. 2736) mitgeteilten. Neben Mejonit kommt am Vesuv^ auch 
W emerit vor, dessen Zus. erstmals mitgeteilt wird: 3 CaAl2Si20 8 -CaC03  (56%),
3 CaAl2Si2Os• CaSO (6 % ), 3 NaAlSi3 0 8-NaCl (38%)- Die Rontgenanalyse des Mejonits
ergibt: a =  12,24 A, c =  7,59 A, c/a =  0,6201; die Raumgruppe Cth5 ergibt kein be- 
friedigendes Strukturmodell. (Periodico Minerał. 6 . 227—39. 1935. Rom, Uniy., 
Mineralog. Inst.) R. K. MijLLER.

H. Espig, Der synlhetisclie Smaragd. E s  w erd en  einige M itte ilungen  u b e r den  
n ach  d em  V erf. y o n  J a e g e r  u . E s p ig  d e r  I . G. F a r b e n  in  B itte rfc ld  h e rg este llten
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Smaragdkrystallo gcmacht u. einige mkr. Aufnahmen wiedergegeben. Das Herst.-Verf., 
iiber das Angaben nieht gemacbt werden konnen, ist don natiirliehen Bildungsbedin- 
gungen weitgehend angepaBt u. ergibt Krystalle, die im Rohzustand etwa 2 cm lang 
sind u. geschłiffene Steine bis zu 1 K arat Gewicht liefern. Die Krystalle benótigen 
lange Zeit zum Wachstum u. bleiben auch ais synthet. Prodd. immer noch eine gewisse 
Kostbarkeit. Das neue Verf. ist nicht nur fiir Smaragde geeignet, sondern von all- 
gemeiner Yerwendungsfahigkeit fiir die Mineralsynthese. — Die kiinstlichen Smaragd- 
krystalle zeigen dieselbo Flachenkombination wie der Natursmaragd, bisweilen treten 
aber auch kleine hesagonale Pyramidenflachen auf. Chem. Zus. u. K rystallstruktur 
sind dieselben wie beim natiirliehen Smaragd, ygl. hierzu das nachst. Ref. Die bisher 
m it Recht bestehende Ansicht, daB gewisse Merkmale fur Natursteine charakterist. 
sind u. bei synthet. Steinen niemals anzutreffen sind (Zonenstruktur, Einsehliisse kry- 
stallisierter A rt u. Gaslibellen), ist beim synthet. Smaragd nicht giiltig; alle genannten 
Merkmale der Natursteine lassen sich auch bei ihm beobaehten, wie an H and der 
Abbildungen gezeigt wird. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristall- 
chem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 92. 387—91. Dez. 1935. Bitter- 
feld.) S k a l ik s .

E. Schiebold, Vergleichende Uniersuchungen an naturlichen und synthetischen 
Smaragdkrystallen. Es wird iiber chem., krystallograph., opt. u. rontgenograph. Unterss. 
beriehtet, die zum Ergebnis fiihrten, daB der synthet. Smaragd der I. G. E a r b e n - 
rNDUSTRiE, Bitterfeld (Herst.-Jahre: 1930/31 u. 1935) hinsichtlich Struktur, chem. 
Zus., Krystallform, physikal. u. chem. Verh. prinzipiell m it naturlichem Smaragd 
iibereinstimmt u. diesem yollkommen gleichwertig ist. Die exakte krystallograph. 
Unters. liefert aber gewisse Unterscheidungsmerkmale, die auch prakt. wichtig sind: 
1. Synthet. Krystalle haben einen hoheren chem. Reinheitsgrad ais natiirliche, u. das 
theoret. Verhaltnis B e 0 :A l20 3 ist genauer innegehalten. Der Ee-Geh. der synthet. 
Steine kann evtl. ais Unterscheidungsmerkmal dienen. 2. K rystalltracht, Schiohtenbau, 
SchiehtengroBe sowio Verteilung u. Eorm der Einsehliisse sind bei synthet. u. natiir- 
lichen Steinen yerschieden. 3. Die synthet. Krystalle haben eine kleinere Gitterkon- 
stante in  der a-Richtung ais natiirliche, das Achsenyerhaltnis kommt dem isometr. 
W ert am nachsten. 4. Die synthet. Steine liefern Rontgendiagramme m it starkem 
Astorismus, ferner zeigen sie gróBere opt. Anomalien ais die naturlichen. 5. Die D. 
des synthet. Smaragds is t deutlich niedriger ais die des naturlichen. 6 . Die Spalt- 
barkeit nach der Basia erscheint bei synthet. Krystallen weniger ausgepragt ais bei 
naturlichen. Die H artę der synthet. Steine liegt zwischen 7,5 u. 7,78— 8, scheint also 
etwas hoher ais bei den meisten naturlichen Krystallen. 7. Die Brechungsindizes sind 
beim synthet. Smaragd niedriger ais beim naturlichen, die Doppelbrechung ist in  beiden 
Fallen yon derselben GroBenordnung. 8 . Die Earbe der synthet. Steine ist merklich 
tiefer ais bei natiirliehen. In  beiden Eallen ist ein Durchlassigkeitsmaximum fiir natiir- 
hches Licht bei 500 m/i yorhanden, daneben wahrscheinlich noch ein Absorptions- 
inaximum, das mogheherweise bei den synthet. Krystallen nach langeren Wellerdangen 
yerschoben ist. 9. Der Dichroismus ist bei synthet. Steinen deutlich starker ais bei 
natiirhchen. 10. Die synthet. Steine zeigen in  gefiltertem UV-Licht eine auffalligo 
rotbraune Eluorescenz, durch die sie leicht von den natiirliehen Steinen nnterschieden 
werden konnen. 11. Synthet. Smaragde zeigen bei Atzung m it gesehmolzenem KOH 
eine gróBere Widerstandsfahigkeit ais natiirliche Krystalle. (Z. Kristallogr., Kristall- 
geometr., Kristallphysilc, Kristallchem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 
92 . 435—73. Dez. 1935. Leipzig, Inst. f. Mineralogie u. Petrographie d. Univ.) Sk a l .

H. W. Fairbaim, Eine petrographische Gefugeuntersuchung von Gips. Drei Proben 
yon gipsfiihrenden Schiefem yerschiedener Fundortc in Tirol wurden nach den ubliehen 
Methoden petrograph. untersucht. Eine genauere Unters. der einzelnen K om er wurde 
dann anschlioBend m it dem Uniyersaltisch durchgefuhrt. Einzelheiten iiber die E r
gebnisse ygl. im Original. (Z. Kristallogr., Kristallgeometr., Kristallphysik, Kjistall- 
chem. [Abt. A d. Z. Kristallogr., Minerał., Petrogr.] 92 . 321—43. Dez. 1935. Inns
bruck, Mineralog. Inst.) SKALIKS.

Antonio Scherillo, Beschreibung einiger Laven vom Demavend (Persien). Die 
untersuchten Layen vom Demayend (Elburskette) zeigen Porphyrgefiige mit, Plagio- 
klas, Pyroxen, B iotit u. Apatit, teilweise auch m it basalt. Hornblende, Hypersthen 
u. 01ivin. Ais Feldspat enthalten sie einen sauren Andesin. Besonders charakterist. 
sind dio Apatitkrystallite. (Periodico Minerał. 6 . 221—25. 1935. Rom, Uniy., Mineralog. 
Inst.) R. K. Mu l l e r .
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D. Organiście Chemie.
D j. A l lg e m e in e  u n d  th e o r e t i s c h e  o r g a n is c h e  C h e m ie .

F. Arndt und B. Eistert, tJber den „Resonanz"- und „Zwisćhenstufen“-Begriff bei 
organisclien Substanzen m it mehrfachen Bindungen und die Elektronenformeln. Nach 
ąuantentheoret. Anschauungen u. Uberlegungen stehen die móglichen Vertcilunga- 
funktionen der Elektronendichte im Mol. m it dem duroh die einfache Valenzstrichfonnol 
symbolisierten Zustand (1 Strich =  1 Elektronenpaar) im energet. Gleichgewicht. 
Vff. yerweisen darauf, daB der von physikal. Seite entwickelte Begriff der „Resonanz“ 
zwischen den „elektromeren“ Strukturen von A r n d t  seit 12 Jahren aus rein chem. 
Beobachtungen abgeleitet u. in  der „Zwischenstufentheorie“ angewandt wurde. Sie 
diskutierten die yon A r n d t  u . M itarbeitem vorliegenden Arbeiten: Energie- u .  Bindungs- 
gleichgewichte der Pyrone u. Pyridone sowie die elektromeren Grenzformen von Carbonyl- 
verbb. Zur Vereinfachung der Verstandigung, zur Deutung yon Rk.-Ablaufen sowie 
zur Aufstellung yon Feinstrukturformeln wird yorgeschlagen, den Valenzstrich nicht 
einfach ais Symbol der Valenz schlechthin, sondem fur ein Elektronenpaar zu setzen. 
Nach der bisher gebrauchlichen Schreibweise ist z. B. die „Valenzliicke“ an einem be- 
hebig substituierten CH3-Rest hinsichtlich ihrer elektronentheoret. Bedeutung nioht 
ersichtlich. Drei mogli che Arten: unverbundenes Elektronenpaar (I), tatsachliche 

A \  Ax A \ /  / R
I  B -^C — I I  B -)C  I I I  B ^ C .  IY  .N = 0 <  Y —N<-R'

R /  R /  R /  x  \R "
Liicke (Sestett) am C (II) u. nicht gepaartes Einzelelektron (III). Daduroh bedingter 
Anionencharakter von I  (ElektronenuberschuB); I I  ist ein Kation (Elektronen fehlen) 
u. I I I  ist ein neutrales „freies Radikal". Leicht ersichthche Vorteile dieser Schreibart: 
Die opt. A ktiyitat — falls yorhanden — yon CH3-Resten (I) bleibt bei Wanderung 
erhalten, Reste I I  unterliegen der W ALDENschen Umkehrung oder Racemisierung, 
an I I I  lagem sich nur freie Atome (Na) oder Radikale — wie NO (IV) —, an I  lagcrn 
sich nur Kationen, an I I  nur Anionen oder Atomgruppen m it unverbundenen Elek- 
tronenpaaren wie V an. (Z. physik. Chem. Abt. B. 3 1 . 125— 31. Dez. 1935. Istanbul 
u. Ludwigshafen.) G. P . W o l f .

J. Kenner und F. S. Statham, Zur Stereochemie des 3-wertigen SticJcstoffs. 
J a c k s o n  u . K e n n e r  (C. 1 9 2 8 .1. 2613) haben bzgl. der Stereochemie des 3-wertigen N  
auf die Móglichkeit hingewiesen, daB das allgemeine Fehlen der bei tetraedr. Kon- 
figuration zu erwartenden Isomerie bei Verbb. yom Typus N a b c  auf der Fahigkeit 
derartiger Verbb., sich in ihre Spiegelbildisomeren umzuwandeln, beruhe, u. daB eine 
ebene Konfiguration ein Zwischenstadium dieser Umwandlung sei. Zur Bestatigung 
dieser Annahme wurden yerschiedene Alkaloidsalze yon I  u. I I  untersueht, ohne daB 
jedoch irgendeine Andeutung einer Spaltung in opt. Isomere beobachtet werden konnte. 
Hnno Trnnr Demnach h a t es ais nahezu yollstandig

sicher zu gelten, daB die Móglichkeit einer 
ebenen Konfiguration beim fraglichen Typus 
der 3-wertigen N-Verbb. experimentell er-

1 N N II  N N -wiesen ist. Bzgl. der Ausfuhnmgon von
N = N  h c = n  Me i s e n h e i m e r  (C. 1 9 3 3 . II. 1187) uber dio

theoret. Grundlagen der N-Stereochemie auf Grand der Nichtspaltbarkeit des Chinolin- 
oxyds weisen Vff. darauf hin, daB die Doppelbindung zwischen dem N-Atom u. dem 
einen C-Atom nach iiblichor Vorstellung den Ersatz der tetraedr, durch eine ebene 
Konfiguration zur Folgo haben muB, eine Nichtspaltbarkeit also zu erwarten ist. Femer 
weisen Vff. darauf hin, daB die Bldg. eines Aminoxyds aus dem Amin u. seine Salzbldg. 
wie untenstehend yorlauft.' Das Anion x erhalt ein Elektron keineswegs vom N, sondern 
vom H ; es entfallt demgemaB bei don Betrachtungen yon Me is e n h e i m e r  die Beweis- 
kraft gegen eine von P h i l l i p s  ( J .  chem. Soc. London 1 2 7  [1925]. 2558) yertretene 
Hypothese.

R a R,
R j :  N :  R a ------------------------5-  R j :  N :  i t ,  3

X w  X 
XX

Rs
R , : N : R,

XX

X

V e r s u c h e .  Folgende Salze der Benztetrazólcarbonsdure (I) wurden dargestellt 
u. untersueht: Brucinsalz, aus CH3 OH, F. 240—244°, [a]c 18 =  +1,113° (Chlf.); Chinin-
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salz, aus CH3 OH, F. 205—210°, [a]on  =  — 145,2° (Essigsaure); Słrychninsalz, aus 
CH3 OH, F. 220—224°, [<x]d1 7 =  — 1,559° (Chlf.); Cinchoninsalz, aus CH3OH, F. 220°, 
[<x]d2 1’ 6 =  +144,0° (10-n. Essigsiiuro). — Von der Benztriazolcarbonsdure (II) wurden 
folgendo Salzo dargestellt u. untersucht: Brucinsalz, krystallisiert aus CH3OH m it
2 Mol. CH3 OH, F. (CH3 OH-frei) 218°, [a ] D 20 =  — 18,71° (10-n. Essigsaure); Chininsalz, 
krystallisiert aus Methylathylketon m it Losungsm., F. (methylathylketonfrei) 135 bis 
145°, [<x]d1 7 ' 6 = — 161,6° (Essigsaure); m it Strychnin, Cinehonin u. Cinchonidin 
konnten keine Salzo erhalten werden. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 187—88. 8/1. 1936. 
Manchester, Coli. of Technology.) Co k t e .

Christopher Hollis Johnson, Studien -iiber optische Aktimtat. IV. Bace.misie.rung 
der oplisch aktiven Oxalate. (III. vgl. C. 1933. I I . 670.) — Vf. untersucht die ver- 
schiedenen Wege, auf denen bei opt.-akt. Komplexverbb. die zusammengesetzten 
Ionen ihre A k tm ta t verliercn konnen. Von den 13 dreiwertigen Metallen, welche m it 
je  3 Oxalationen komplexe Anionen vom Typus Me[(C20 4)3] " ' bilden, sind V, Cr, 
Mn, Fe, Ru, Ro, Rh, I r  u. Al die wichtigsten. Mit Sieherheit ist opt. Isomerie bei 
Cr, Co, Rh u. I r  fcstgestellt, wiihrend sie bei Fe u. Al strittig ist. Bei den restlichen 
Metallen lieBen sich bisher wegen fchlender Losliehkeit keine Bestst. durchfiihren. 
Vf. schloB (C. 1933. I. 1727) aus den magnet. Susceptibilitaten auf eine Ahnlichkeit 
der Elelitronenkonfiguration des Crnl, Coin u. des Irin  in den Oxalaten, durch die 
sie sich von den anderen Metallen unterscheiden. Dieser Unterschied wurde fiir die 
Frage der Losliehkeit verantwortlich gemacht. Die Bcdeutung der Elektronenkonfi- 
guration liegt in der durch sie erzielten — von Verb. zu Verb. wechselnden — Bindungs- 
energie, die zuweilen eine Veranderung der magnet. Suseeptibilitat bewirkt. Kom- 
plexe Ionen unterliegen haufig einer Racemisierung in Lsg. u., wie Vf. neuerdings 
zeigen konnte (s. u.), auch in krystallisiertem Zustand. Die Verbb. des R h u. I r  sind 
stabil; bei 100° zeigen sie eine sehwache, wohl auf Hydrolyse zuruckzufuhrende Abnahme 
der Drehung. Nach einer krit. beleuchteten Zusammenstcllung der von anderen Seiten 
vorliegenden Arbeiten nimrnt Vf. Stellung zur Frage der Racemisierung, fiir dereń 
Erklarung er zwei Theorien aufstellt u. die Theorie von T h o m a s  (C. 1921. I I I .  1228) 
ausfuhrlich kritisch betrachtet. Nach J o h n s o n  sind Ionisation oder intramolekulare 
Umwandlung die Ursachen der Racemisierung. Wegen unzuverlassiger esperimenteller 
Befunde (im Einzelnen: Fallung unl. Oxalate durch gewisse positive Ionen, Messungen 
der elektr. Leitfahigkeit u. des elektr. Potentials, EinfluB des Losungsm. auf die Ge- 
schwindigkeit der Racemisierung) wird die bisherige THOMASsche Annahme „sekun- 
darer Ionisation*1 ais auf irrtiimlichen Annahmen beruhend, verlassen. Vf. beruck- 
sichtigt bei seiner Formulierung der Racemisierung den EinfluB des Losungsm., z. B. 
des W., die von T h o m a s  aufgestellte Gleichung

d- oder l-[Me(C20 4)3]" ' ^  [Me(C20 4)2]' +  0 ,0 .," 
ist somit zu ersetzen durch

d-[Cr(C20 4)3]" ' +  2 H 20 ^  d-[Cr(C20 4)2(H20)2]' +  C20 4"  .
Die neu gefundene Racemisierung in  Krystallen ist eine starkę Stutze der Annahme 
intramolekularer Umwandlungen, die naturgemaB auch in  fl. Losungsm. yon gleicher 
A rt sein diirfte. Untersucht wurden die d- u. \-Kaliumchromioxa\ate K 3 [Cr(C20 4)3] • 2H 20  
(Darst. vgl. nachst. Ref.). So nahm die Drehung eines d-Salzes von 0,86° iiber 0,76 
u. 0,43° (nach 21 bzw. 6 6  Tagen) iiber 0,25° (sowohl nach 234 ais 345 Tagen) bis 0,05° 
nach 462 Tagen ab. Zur Feststellung des Einflusses der Temp. auf die Racemisierungs- 
gesehwindigkeit wurde eine Probe d-Salz bei yerschiedenen Tempp. untersucht (bei 
Raumtemp. das H ydrat; bei 115° das wasserfreie Salz). Durcli Erhitzen des d- oder

Tage b c o b ae litc te  D re h u n g
16° 115°

0   61° 61°
38 .....................................................................  47° 62°
8 7 ..................................................................... | 41° 53°
1-Salzes in Ggw. von W.-Dampf auf 120° wurde innerhalb von 12 Stdn. eine vóllige 
Racemisierung erreicht. Bei allen Inaktivierungen folgte nach einer Induktionsperiode 
eine dann bis zum Ende raseh verlaufende R k .; Folgerungen hieraus werden noch nicht 
gezogen. Tristryclininchromi- u. -cobaltiozalat raeemisierten bei 18° in W. langsamer 
ais die entsprechenden K-Salze. Das in den Verbb. enthaltene W. ist loeker gebunden, 
es kann im Vakuum durch P 20 5 bei Zimmertemp. entfernt werden. -— Bei der zur
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Wiedergewinnung in W. gel. opt.-akt. Salze iiblichen Methode der Fallung m it absol. A. 
wurde beim d-Chromioxalat eine fortschreitende Raeemisierung durch wiederholte 
Fallung beobachtet; das F iltra t zeigte eine starkere Rechtsdrehung. Das Racemat 
ist weniger 1. ais seine akt. Komponenten (Naheres im Original). Vf. diskutiert kurz 
die Formulierung [Me(C20,,)3-x H 20 ] " ' (vgl. Ch a r o n n a t , C. 1 9 3 2 . I. 369). (Trans. 
Faraday Soc. 31 . 1612—21. Dez. 1935. Bristol, Univ.) G. P. W o lf .

C. H. Johnson und A. Mead, Studien iiber optische Aktwitat. V. Raeemisierung 
der Strychninsalze von d- und l-Chromioxalat in  krystallisiertem Zustand. (IV. vgl. 
yorst. Ref.) Die von J o h n s o n  gefundene Raeemisierung fiir opt.-akt. Trichromi- u. 
-kobaltioxaiate wurde erstmals am Tristrychnin-l-cobaltioxalat beobachtet. Wegen der 
leichten Darst. des Str-d [Cr(C20 4)3] - 12 H 20  (I) wurden die meisten Beobachtungen 
an diesem Salz durchgefiihrt. Die Abnahme der Drehung geht nicht der Dehydrati- 
sierung parallel, sondern folgt derselben spater. P 2Os entfernt im Vakuum bei Zimmer- 
temp. das W. yollstandig innerhalb yon 5 Stdn., dabei erfolgt Raeemisierung bis zu 10%. 
Feste Salze besitzen nach mehrtagigem Erhitzen noch 10— 20% der urspriingliclien 
A ktivitat. Vf. stellt folgendes Schema fiir den ProzeB der Dehydratisierung u. Racemi- 
sierung auf:
d-[Cr(C20 4)3] - 12 H 20  d-[Cr(C20 4)3]-y  H 20

(p) l-{Cr(C20 4)2}-y H 20  +  (1 — p) d-{Cr(C20 4)3}-y H 20  . 
(p 0,5 ist die Wahrschemhchkeit der Inversion; y  =  0,1; 2, 3, . . . ;  p ist eine yon 
y abhangige Variable). Nach Verlust der 12 Moll. Krystallwasser ist die Krystallfarbe 
griiner, diese hat jedoch m it der Raeemisierung keinen Zusammenhang. Vf. nimmt 
die Bldg. eines neuen Krystalltyps m it raeem. Einheitszelle bei bleibender fl. Phase an. — 
Strychninchromioxalal, welches durch mehrtagiges Erhitzen auf 110° zu ca. 80% 
racemisiert war, ist yóllig 1. in Chlf., so daB bei der Inaktivierung keine Zers. unter Bldg. 
in Chlf. unl. org. Verbb. (auch m it CaCl2 kein K 2C20 4 nachweisbar) stattfindet. Weitere 
Bestatigung durch Aufnahme der Absorptionsspektren von I  sowie der entsprechenden
1-Form u. des Racemats in Chlf.; das Maximum liegt stets bei 5700 A. — Darst. von
I  aus iiquivalenten Mengen k. gesatt. wss. Lsg. von Kahumchromioxalat (ca. 0,25-mol.) 
u. nahezu gesatt. Strychninsulfatlsg. Der Nd. enthalt den groBten Teil des wl. I. 
Aus dem F iltra t konnen durch Stehen u. Eiskiihlung weitere Mengen gewonnen werden; 
kleine, schuppige Krystalle. [M]d in  Chlf. fiir 5893 A: 6,85 ±  0,5 X 103; eine Erhohung 
auf den in W. erhaltenen W ert 7,35 X 103 gelang nicht. Die d- u. 1-Verbb. haben 
verschiedene Loslichkeit in Chlf. Isolierung des 1-Salzes ist auf diese Weise durch 
langsame Krystallisation aus der Lsg. des Racemats in Chlf. moglich. Beide Enantiomere 
wurden erstmals in opt. reinem Zustand dargestellt. (Trans. Faraday Soc. 3 1 . 1621—32. 
Dez. 1935.) G. P. W o l f .

N. W.  D. Beese und C. H. Johnson, Studien iiber optische Aktivitat. VI. Racemi- 
sierung von Kaliumchromioxalat in  wasseriger Losung. Der beschleunigende Einflufl 
von Ionen. (V. vgl. yorst. Ref.) Unterss. iiber den Ablauf der Raeemisierung yon 
Koordinationsverbb. lagen bisher nicht yor. N ur T h o m a s  bestimmte annahernd 
(J .  chem. Soc. London 1 2 1  [1922] 196) die Rk.-Geschwindigkeit der monomolekularen Rk.

d- oder l-[Cr(C20 4)3]" ' [Cr(C20 4)2]' +  C20 4"
mittels Kaliumcliromioxalat bei 4 yerschiedenen Tempp. zwischen 0 u. 24°. Nach 
T h o m a s  sollte die Inaktivierung durch Wiederyereinigung der auf der rechten Seite 
stehenden Ionen erfolgen. Jedoch bewirkt der E in tritt von W. (komplex) u. riick- 
wartiger Ersatz desselben durch C20 4"  keine Inversion. Sollte wirkhch C20 ,"  ab- 
gesondert werden, so muB die riicklaufige Wiederyereinigung sehr schnell yerlaufen, 
da sich C20 4"  in Lsg. nicht nachweisen laBt (ygl. Teil IV). Andererseits muB nach Vff. 
die Einbeziehung der Lósungsmm. in den Vorgang der Raeemisierung nach 

d- oder l-[Cr(C20 4)2(H 20 )2] ' ^ [ C r ( C 20 4) (H 20 )4]- +  C20 4" 
von einem Verlust der A ktiy itat begleitet sein, da das komplexe Kation nicht asymmetr. 
ist. Bei Annahme stattfindender Ionisation sollte sich dieselbe durch Zusatz 1. Oxalate 
zuriickdrangen, durch Vermehrung der Chromioxalatkonz. yergróBern lassen. Vff. 
untersuchen zunaclist die Konz.-Abhangigkeit der Racemisierungsgeschwindigkeit in 
reinem W. u. den EinfluB von wss. K 2C20 4-Lsg. ais zugefugte „gemeinsame Ionen“ . 
VergroBerung der Konz. sowohl wie Zusatz der Ionen bewirken beidmalig Zunahmo 
der Racemisierungsgeschwindigkeit. Vff. lehnen die von T h o m a s  angenommene 
Dissoziation ab u. befiirworten eine intramolekulare Umordnung unter Beteiligung 
des Lósungsm. — Zur Best. des Einflusses fremder Ionen wurde eine 0,0096-mol, wss. 
Lsg. yon d-K 3 [Cr(C20 4)3]-2 H 20  benutzt. (Zunahme der Geschwindigkeit: + ,  yer-
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minderte Racemisierungsgeschwindigkeit: —). Einwertige Kationen (0,05-mol.): + ;  
einwertige Anionen (OH' ausgenommen): unbedeutender EinfluB. H - (0,002-n.): + .  
Alkalimetalle: -}- (Li' am starksten). Sonderstellung von Ag" u. Tl": gróBerer beschleu- 
nigender EinfluB ais die Alkalimetalle; schwacherer ais die zweiwertigen Kationen. 
Das Mercuroion verha.lt sich wie ITg2", HgCl2 ist yóllig unwirksam. Naheres sowie 
N i" im Original. Zweiwertige Kationen: 4-, ca. 100-fach schwaeher Me". Dreiwertige 
Kationen: deutliehe Trennung in die beiden Gruppen La'"-Ce"' u. Cr"’-Al'". Vier- 
wortigc Kationen: Ce"" analog Ce"‘ bei gleieher Konz. Th (S0 4 ) 2 zeigt etwas groBere 
Beschleunigung. Somit zunehmende Beschleunigung der Racemisierung m it steigender 
Wertigkeit. Vff. schliefien aus ihren Ergebnissen auf den Zustand der in Lsg. vor- 
liegenden Ionen. Die Ionen von Te, Cr oder Al yerhalten sieh wie z. B. [Cr(OH)]" 
oder [Al(OH)]“ . — Die Abhangigkeit der Racemisierungsgeschwindigkeit von der 
Konz. zugefiigter Salze wurdo iiber einen groBen Konz.-Bereich fiir M nCl2, CuCL 
u. Ca.Cl2 bestimmt. Die Unterss. sollen auf die komplesen einwertigen Ionen 
[Cr en (C,Oa).>]' u. [Cr en, (C»04)]‘ ausgedehnt werden. (Trans. Faraday Soc. 31 . 1632 
bis 1642.“ Doz. 1935. Bristol, Univ.) G. P. WOLF.

G. Karagunis und G. Drikos, Ober eine Synthese optisch-aktiver Molekule mit 
Hilfe von zirhular polarisiertem Licht. Vff. bestrahlen Lsgg. von Triarylmethylradikalen, 
dio drei yerschiedene Substituenten enthalten, unter gleichzeitiger Einw. von Cl2 

oder Br2 m it zirkularpolarisiertem Licht u. beobaehten das Auftreten yon Drehungen 
(0,08 bzw. 0,15 ±  0,01°). Bei Anwendung yon rechtszirkularem Licht ist die beob- 
achtete Drehung negatiy, bei linkszirkularem Licht positiy. Bei Bestrahlung m it 
gewohnlichem Licht tr i t t  keine Drehung auf. Ebensowenig tr i t t  Drehung auf, wenn 
unter den gleichen Bedingungen symm. Triarylmethylradikale unter der Einw. yon 
zirkular polarisiertem Licht m it Halogenen behandelt werden. — Vff. sind der 
Meinung, daB es sich um eine asymm. Synthese u. nicht um asymm. Zers. handle, 
da dio Verbb. farblos sind u. yon den angewandten Wellen (4300 u. 5890 A) nicht 
zers. werden sollten u. da ferner Lsgg. von reinen d,l-Triarylmethylhalogeniden bei der 
Bestrahlung m it denselben Wellen keine Drehung ergeben. — Aus ihren Verss. schlieBcn 
Vff. auf die Tetraederkonfiguration der Triarylmethylradikale, da bei planer An- 
ordnung keine opt. A ktivitat entstehen kónnte. (Praktika 9. 177—81. [Orig.: 
dtsch.]) O. S c h m id t .

T. R. Seshadri, Die Eonstitulion von Ameisensaure und Formiaten. Wiihrend 
nach R a y  (C. 1 9 3 5 . I. 1523) das abweichende Verh. der Ameisensaure gegeniiber den 
anderen Fettsauren darauf zurucltzufiihren ist, daB nicht das H-Atom der OH-Gruppe, 
sondern das am C sitzende H-Atom ionisierbar ist, nimmt Vf. an, daB Ameisensaure 
bei gewissen Rkk. eine isomere Umwandlung in Dioxymethylen erleiden kann. 

OH
h - ° < S h + :C < OH’ Fiir diese Annahme sprieht, neben"gelektronentheoret.|Er-
w;igungen, 1. daB S c h e i b l e r  die Verbb. C(OC2H 5) 2 u. C(ONa)(OC2H 5) dargestellt 
haben will; 2. daB sich Ameisensaureathylester wie eine ionisierbare Yerb. verha.lt; 
u. 3. daB Cyanwasserstoff in 2 isomeren Formen reagieren kann. Durch die Annahme 
der Dioxymethylenform finden sowohl die Darst. ais auch alle besonderen Eigg. der 
Ameisensaure eine leichte Erklarung. Dio leichte Oxydierbarkeit kann folgendermaBen 
erklart werden:

: 0 ^ = 0 H
OH

O C ± :  O H  

O H

0= =C—

OH
OH

C 0 2 +  H sO

Dio Oxydation von Aldehyden, die am besten in alkal. Lsg. stattfindet, scheint einen 
ahnlichen Yerlauf zu nehmen:

■R— C =0"’ ■ [R— C ± :  O HI

1—
 

tu01c1Ph1________H  .
— y R— C ^  OH

O
— II

- 0
Demnach scheint die alte Vorstellung richtig zu sein, daB die abweichenden Eigg. der 
Ameisensaure darauf zuriickzufiihren sind, daB in der Ameisensaure eine Aldehyd- 
gruppe esistiert. (Current Sci. 3. 353—54. 1935. W altair, Andhra Univ.) Co r t e .

S. G. P. Plant und M, E. Tomlinson, Die Struktur von Olutarylchlorid. Die 
bisher aus Glutarylchlorid erhaltenen Verbb. wurden samtlich von der symm. Formel 
abgeleitot, obwohl die unsymm. S truktur I  fur die Bldg. eines schlecht definierten 
Prod., das von S k r a u p  u. G u g g e n h e im e r  (Ber. dtsch. chem. Ges. 5 8  [1925] 2488) 
aus Chlorbenzol erhalten wurde, yerantwortlich sein kann. Vff. fanden, daB Glutaryl-
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clilorid bei der Rk. m it Anisol u. A1C13 nach beiden Formoln reagiert untcr Bldg. von 
ct,y-Dianisoylpropan u. 8,d-Di-p-anisylvalerolacton. Mit Phenetol wurden die ent- 
sprechenden Verbb. erhalten. Zu Vergleichszwecken wurden ferner y-Anisoyl- u. 
y-Phenetoylbuttersaure aus Anisol bzw. Phenetol u. Glutarsaureanhydrid hergestellt.

PTT . POI V e r  s u c h e. a,y-Dianisoylpropan, ClaH 20O4, aus Anisol u.
2 ’ Glutarylchlorid in CS2 beim Behandeln m it A1C13, anschlieBcndem

I  CBL, O Erhitzen (2 Stdn.) u. Extrahieren des Rk.-Prod. m it wss. Na2C03;
" ''t jH  . CcT ^er B uctotand lieferte aus A. Nadeln, F. 99°. Aus der Na„C03-

2 ’ Lsg. wurdo durch yerd. HC1 d,S-Di-p-anisylvalerolacton aus-
gefallt; nach Vakuumdest. aus Bzl.-PAe. Prismen, F. 111— 113°. — a.,y-Diphenetoyl- 
propan, C21H 240 4, analog Torigem m it Phenetol, aus A. Nadeln, F. 133°; d,d-Di-p-phene- 
lylmlerolactcm, aus Bzl.-Petroleum Prismen, F. 82°. — y-Anisoylbuttersaure, CI2H 140 4, 
aus Anisol u. Glutarsaureanhydrid in CS2 m it A1C13; aus A. prakt. farblose Prismen, 
F . 137°. — y-Phenetoylbutl&rsdure, C13H 1G0 4, analog yorigem m it Phenetol; aus Bzl. 
nahezu farblose Prismen, F. 114°. (J. chem. Soc. London 1 9 3 5 . 856. Oxford, The 
Dyson Perrins Laboratory.) Co r t e .

Louis F. Fieser und Warren C. Lothrop, Die Struktur von Naphthalin. Ma r c k - 
w a l d  (LiebigsAnn. Chm. 2 7 4  [1893]. 331; 2 7 9  [1894]. 1) b a t auf die Unterschiede 
hingewiesen, die zwisehen den beiden o-Stellungen der funktionellen Gruppe von 
/j-Naphthol sowie fi-Naphthylamin bestehen, u. diese Unterschiede m it Hilfe der 
ERLENM EYERschen Naphthalinformel I  erklart, w onach  zw isehen Cx u. C2 eine Doppel- 
bindung u. zw isehen  C2 u. C3 nur eine einfache Bindung liegt. Fiir diese Annahme spricht 
ferner, daB /3-Naplithol am C, kuppelt; ist aber diese Stellung durch eine stabile Gruppe 
(Alkyl) versperrt, so t r i t t  m it diazotierten Aminen keine Kupplung ein, wahrend eine 
weniger stabile Gruppe (COOH, Halogen) durch das Reagens verdriingt wird. I n  
keinem Falle wird die andere o-Stellung angegriffen. Welcher Mechanismus auch fur 
diese Rkk. angenommen wird, der Rk.-Verlauf in einem Falle u. das Ausbleiben im 
anderen Falle ist auf die Lage der Doppelbindung zw isehen  Cj u. C2 zuruckzufuhren. 
Die Umwandlung von /3-Naphtholallylather (II) in l-Allyl-2-naphthol folgt denselben 
Regeln, ein Substituent am Gl yerhindert die Umlagerung (vgl. CLAISEN, Ber. dtsch. 
chem. Ges. 4 5  [1912] 3157). W ird diese Rk. ais einfache a,y-Verschiebung angesehen, 
so zeigt das Ausbleiben dor Rk. bei in 1-Stellung substituierten Athorn, daB C3 nicht 
das E n d e  eines a,y-Systems bilden kann u. damit, daB zwisehen C2 u. C3 keine Doppel
bindung liegt. Auch dio SKRAUPsche Rk. zeigt die gleiche Besonderheit, wahrend 
/S-Naphthylamin einen Heteroring nach C, schlieBt, sind Verbb. vom Typus III ab- 
geneigt, Naphthochinoline zu bilden (ygl. MARCKWALD, 1. c., F r i e s , C. 19 3 5 . I I .  220). 
Einen weiteron Beweis fur eine fixierte Bindungsstruktur in mindestens einem Teil 
des Naphthalinmolekiils liefern Rkk., die unter E rsatz oder Yeriinderung einer funk
tionellen Gruppe yerlaufen. Nach der Theorie von H e n r y  (Ber. dtsch. chem. Ges. 
1 0  [1877] 2041) u. W e g s c h e id e r  (Mh. Chem. 16  [1895]. 140) yerlauft die Veratherung 
von /j-Naphthol wahrscheinlich iiber ein Additionsprod. III a, das W. verliert. Die 
Arbeit von W o r o s h t z o w  (Buli. Soc. chim. France [4] 3 5  [1924]. 996) deutet ebenfalls 
auf diesenStrukturtypus fiir d a sB isu lf ita d d itio n sp ro d . v o n B u cH E R E R  (J .p rak t. Chem. 
6 9  [1904]. 49) hin. Ob nun diese Formulierung don genauen Mechanismus darstellt 
oder nicht, so steht doch eine derartige Beteiligung der Doppelbindung kaum in Frage. 
Nach D a v is  (J. chem. Soc. London 7 7  [1900]. 33) wird die Verathcrung nahezu voll- 
standig unterbunden durch Einfuhrung von Halogen oder N 0 2 an Cx, was gut zu der 
obigen Annahmo paBt, denn es ist yerstandlieh, daB die eingefiihrte Gruppe eine 
Addition an die Doppelbindung, an der sie selbst sitzt, hindert. DaB diese Hinderung 
nicht au f die raumliche Nahe zur OH-Gruppe, also auf einen gewóhnlichen o-Effekt, 
zuriickzufiihron ist, konnton Vff. durch Methyliorungsyerss. an /?-Naphtholderivy. mit 
p-Toluolsulfonsaure in CH3OH bei 100° (17 Stdn.) zeigen (die folgenden Zahlen geben 
die Prozente gefundenen Athers): fi-NapMhól, 51; 1-Athylderiv., 0; 1-Benzyl-, 0; 
6-Melhyl-, 74; 3,7-Dimethyl-, 94; 1-Chlor-, 2-,6-Brom-, 26; 1,6-Dibrom-, 2; 3,6-Dibrom-, 11. 
Aus den Daten ergibt sich, daB auch Alkylgruppen (wie Halogen u. N 0 2) am Cx die 
Veratherung yerhindern. Wiire dies nun auf einen ster. Faktor zuruckzufuhren, so 
sollte auch eine o-CH3-Gruppe am C3 in dor gleichen Weiso wirken, doch tr i t t  an Stelle 
einer Hinderung eine Fórderung der Rk. ein. Da eine CH3-Gruppe einen ahnlichen 
EinfluB ausubt, wenn sie am C0 sitzt, ist zu folgern, daB dieser Typus einer o,p-diri- 
gierenden Gruppe (wenn sie nicht am Cx sitzt) den Kern fiir die Bldg. des intermediaren 
Adduktes empfanglicher macht. Halogen am C3 behindert die Yeratherung, doch ist
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dieser EinfluB eher ein chem. ais ein stereochem.,
EinfluB ausiibt. Alle diese Tatsachen weisen auf die Anwesenheit einer Doppelbindung 
zwischen CŁ u. C2 u. die Abwesenheit zwischen C2 u. C3 hin. In  allen diesen Fallen stehen 
die Naphtha]invei'bb. in ausgesprochenem Gegensatz zu den entsprechenden Bzl.- 
D eriw . Ein p-Alkylphenol m it 2 freien o-Stellungen wird erst in der einen, u. dann 
in der anderen o-Stellung substituiert. Benotigt die erste Rk. in irgendeiner Weise 
eine enol. Doppelbindung, so findet vor der zweiten Rk. eine Wanderung der Doppol- 
bindungen sta tt, um aueh fiir diese Rk. eine geeignete Enolgruppierung zu schaffen. 
DaB die Doppelbindungen im  Naphthalin nicht derartig frei wandern konnen, zeigen 
die Verss. von ZlNCKE (Ber. dtsch. chem. Ges. 21 [1880]. 3378. 3540) u. E e i e s  (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 435; 4 1  [1908]. 2614; C. 1 9 3 1 . I. 934) iiber die Halo- 
genierung von Naphtholen u. Naphthylaminen. 1 -Chlor (oder Brom)-2-naphthol 
bildet bei der Halogenierung nicht die l,3-Dihalogenverb., sondern ein Ketohalogenid: 

Cl Cl Br Br

Br>. / \ X > °  .0 1 , A A Ż »uu * uw
Das Halogen, das zur freien o-Stellung keine Doppelbindung findet, reagiert m it dem 
—CX=C(OH)—System, obwohl dieses weniger fiir die Rk. geeignet ist, ais das System 
—C(OH)=CH—, sofern es erreichbar ware (FbieS, Liebigs Ann. Chem. 4 5 4  [1927]. 121). 
Alle angefuhrten Tatsachen konnen sowohl durch Formel I  ais auch IV a erklart werden, 
obwohl in letzterem Fali eine zusatzliche Annahme gemacht %verden muB, warum die 
Verb. nicht in der anderen móglichen Form IVb existiert. Anzeichen fiir die Bindungs- 
struktur beider Ringe sollte das Verh. yon 2,6- u. 2,7-Dioxynaphthalin liefern. Besitzt 
letztere Verb. die symm. S truktur V, so miiBte es an den beiden enol. o-Stellungen Cx 
u. C8 angegriffen werden, wahrend bei S truktur VI Substitution an G, u. C6 zu envarten 
ist. Tatsachlich findet Kuppelung an Ci u. C8 s ta tt (ygl. R u g g l i  u. C o u b tin , C. 1 9 3 8 .
I . 2844), doch ist dies kein Beweis fiir V, denn es kann angenommen werden, daB der
1. Substituent an ^  tr i t t  u. daB dann eine Bindungsverschiebung zur anderen unsymm. 
Anordnung ein tritt im ter Bldg. einer Enolgruppe am C9. Dagegen gelingt eine Ent- 
seheidung auf folgendem Wege: Besitzt das 1,8-Dialkylderiv. des 2,7-Dioxynaphthalin 
die S truktur VII, so miiBte es zu einer o-Substitution am C3 u. C0 nicht fahig sein. 
Besitzt es dagegen die S truktur VIII oder kann es sich zu dieser Form  tautomerisieren, 
so miiBte Substitution am Ce móglich sein. Zur Priifung dieser Frage ^"arden derartige 
Verbb., sowie aueh yerschiedene l,5-Dialkyl-2,6-dioxynaphthaline hergestellt u. ihre 
Rkli. untersucht. Diese Naphthole kuppeln nicht einmal m it besonders akt. Diazo- 
komponenten u. ihre Allylather lagern sich nicht um. Dadurch wird fiir die Naphthole 
u. auch fur Naphthalin die unsymm. Formel ausgeschlossen. N aphthalin muB die 
symm. Struktur yon E k l e n m e y e r  besitzen; die Bindungen nehmen feste Stellungen 
ein u. konnen nicht frei wandern. Einen weiteren Beweis fiir die Bindungsstruktur 
bietet die Tatsaehe, daB 2,3-Dioxynaphthalin nicht zu dem entsprechenden Chinon 
oxydiert werden kann. Dies ist nicht darauf zuriickzufiihren, daB das hypothet. 2,3-Chinon 
zu wenig bestandig ist, sondern darauf, daB ais primares Oxydationsprod. ein freies 
Radiltal m it einwert. O entsteht. Die beiden OH-Gruppen wirken unabhangig vonein- 
ander u. nicht ais eine Einheit, wie es der Fali ware, wenn die C-Atome 2 u. 3 durch 
eine Doppelbindung yerbunden waren. Die Verb. scheint also nicht fahig zu sein, 
in der unsymm. Form IX zu esistieren. ZurErldarung der erhóhten Rk.-Fiihigkeit der

-OH y “ II H ^ ^H
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cc-Stellung des Naphthalins zichen Vff. einen Vergleich m it den Diphenylpolyenen 
heran, in dencn die reaktionsfahigen Stellen die Enden des konjugierten aliphat. Systems 
sind, die in Bzl.-Ringen endigen. Im  Naphthalin ist das 1,4-konjugiorte System an 
beiden Enden ahnlieh vorankert, namlich im gleiehen Bzl.-Ring, so daB moglicherweise 
dieselben Eaktoron die Rk.-Fahigkeit in beiden Eallen bestimmen.

V e r s u e h e .  l,5-Diaceto-2,G-dioxynaphthalin, C14H i20 4, durch Kochen von
2.6-Diacetoxynaphthalin m it A1C13 in CS„ u. anschlieBendes Erhitzen des Rk.-Prod. 
au f 150° (4 Stdn.); aus Bzl.-Lg. foine, hellgelbe P latten, E. 263°; Red. nach C le m m e n -  
SEN gelang nicht u. dio Red. nach W o l f - K i s h n e r  sowie die Hochdruckhydrierung 
gelangen sehlecht. Diacetylderiv., C18H 10O0, aus Bzl.-Lg. Platten, E  189°. Dimethyl- 
ather, C16H 10O4, m it Dimcthylsulfat; aus CH3OH kleine Platten, E. 216°; Red. nach 
W o l f - K i s h n e r  golang nicht, wahrscheinlich werden vor der Red. durch das Na- 
A thylat die Acetogruppen abgespalten. Wurde l,5-Diaceto-2,6-dioxynaphthalin mit 
alkoh. Na-Athylat auf 170° erhitzt, so wurde eine Verb. erhalten (E. 155°), die die Zus. 
u. Eigg. des Methyldthylathers des 2,6-Dioxynaphthalins besitzt. — l,5-Diathyl-2,6-di- 
oxynaphtlmlin, C14H J0O2, durch Druckhydrierung des Diacetodimethylathers in A. in 
Ggw. von Cu-Chromitkatalysator bei 140° u. anschliefiende Entmethylierung des Rk.- 
Prod. m it HBr-Eg. unter Ń2; aus Acetylentetrachlorid schwachgelbe Nadeln, E. 262°. 
Diniethyldther, C16H 20O2, aus A., A. feine Nadeln, E. 186°. —  2 fi-Diallyloxy naphthalin, 
C16H j60 2, durch Allylierung in Ggw. von Aceton u. K 2C03 ; aus A. Platten, dio Losungsm. 
enthalten, E. 112°. — 1,5-Diallyl-2,6-dioxynaplilkaiin, C16H l60 2, aus vorigem durch 
langsames Erhitzen auf 190° unter N2; aus verd. A. lange Nadeln, E. 168°, losen sich 
in Alkali griinblau. Diallylather, C22H 210 2, aus Aceton Platten, E. 100°. Dimełhyl- 
ather, ClsH 20O2, aus verd. A. Platten, E. 113°. DicumaroTuhrw., C16H 160 2, m it Essig- 
saure-HBr; aus A., A. P latten, E. 172°. — l,5-Dibenzyl-2,6-dioxynaphthalin, C24II 20O2, 
durch Kochen einer Suspension von Dioxynaphthalin u. Na in Toluol (12 Stdn.) u. 
anschlieBendes Kochen m it Benzylchlorid (12 Stdn.) oder durch Benzylierung in 
N a2C03 -Lsg.; aus A. starkę, losungsmittelhaltige Nadeln, E. 191°; bei der Zn-Staub- 
dest. entstand nur Naphthalin. Diacelat, C2oH210 4, aus verd. A. kleine Platten, E. 183°.
— l,5-Dibenzoyl-2,6-dioxynaphthalin, C24H lc0 4, durch Zugeben von 2,6-Dimethoxy- 
naphthalin in Tetrachloriithan zu einer abgekiihlten Schmelze von Benzoylchlorid u. A1C13 

(17 Stdn. boi Zimmertemp.) u. Reinigung iiber das D iacetat; aus verd. A. glanzende, 
gelbe Nadeln, E. 282°; alle Verss., die Verb. durch Na-Al-Chlorid in einen Kiipen- 
farbstoff (vgl. C. 1 9 2 7 . II. 33G. 1087) uberzufiihren, blieben erfolglos. Diacetat, C2gH 20O6, 
aus A., Aceton P latten, E. 226°. — l,6-Dimethoxydihydropleiaden, C20H 18O2, durch 
Hydrierung von Dimethoxypleiaden; aus A. hellgelbe Nadeln, E. 163°. — l,6-Dioxy- 
dihydropleiaden, C,8H 140 2 (X), aua vorigem m itH B r u. Essigsaure; aus verd. Essigsaure 
hellgelbe Nadeln, E. 217°; Verss. zur Darst. von X durch Hochdruckhydrierung von
1.6-Dioxy-12-pleiadon fuhrten zu einem Prod., das wahrscheinlich l-(o-Methylbenzyl)-
2.7-dioxynaphlhalin, C18H 160 2, ist; aus A. hellgelbe Nadeln, E. 235— 236°; kuppelt mit
diazotierter Sulfanilsiiure. — l,6-Diallyloxydihydropleiaden, C21H 220 2, aus verd. A. 
lange, gelbe Nadoln, E. 93°. — Kupplungsverss. der 1 ,5 -Diathyl-, 1,5-Dibenzyl- u.
1,5-Diallylderiw. von 2,6-Dioxynaphthalin sowie des l , 6 -Dioxydihydropleiadens mit 
dem inneren Salz der diazotierten Sulfanilsiiure sowie m it p-Nitrobenzoldiazonium- 
chlorid in alkal. Lsg. gelangen nicht; das gleiche gilt fur die Umlagerungsverss. mit 
den beschriebenen Diallylathern. ■ (J. Amer. chem. Soc. 57 . 1459—64. Aug. 1935. 
Cambridge, Massachusetts, H arvard Univ.) C ob te .

Louis F. Fieser und Jonathan L. Hartwell, Die Tautomerie zwischen Diphenyl- 
methyl-fi-naphtliochinon und Oxy-a-naphthofuchsan. l,2-Dioxynaphthalin lieferte bei 
der Behandlung m it Benzophenondichlorid, an Stello des erwarteten Diphenylmethylen- 
tithers, eine orangeroto, alkahlósliche Verb. C23H 1(i0 2 (I). Fiir Formel I  spricht, neben 
der Farbo u. Aciditat, daB einwertige Phenole u. Naphtholc durch das gleiche Reagens 
in Fuchsone bzw. Naphthofuchsone iibergefiihrt werden. Vff. untersuchen, ob die 
erhaltene Verb. ganz oder hauptsachlich in der Naphthofuchsonform I  oder in der 
tautomeren Form I I  vorliegt. Die Loslichkeit in AlkaU, sowie die Bldg. eines Acetats 
u. eines Methyliithers (III) m it CH2N2 sprechen fiir die Naphthofuchsonstruktur (die 
isomere Verb. IV besitzt diese Eigg. nicht u. kann offenbar nicht ais Oxy-/?-naphtho- 
fuchson existieren). Moglicherweise liegt die Verb. in Lsg. ais ein bewegliches Gleich- 
gewichtsgemisch vor, das sowohl I  ais auch I I  enthalt. Wie ein wahres Chinon wird 
die Verb. durch Reagenzien wie Na-Hydrosulfit reduziert, aber a-Naphthofuchson (Y) 
verhalt sich ebenso. Dagegen unterscheiden sich die Chinone insofern von anderen
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reduzierbaren Verbb., ais sio boi teilweiser Red. elcktromotor. akt. Systeme bilden. 
Priifung des Kondensationsprod. ergab, daB es sich. in dieser Hinsicht wie ein walrres 
Chinon verhiilt, indem die Titration der Red.-Stufe m it Tetrabrom-o-benzochinon 
in 50%ig. A. (0,1-n. an HC1, 0,2-n. an LiCl) bei 25° eine Kurve vom gewohnlichen 
Typus ergab. Alit V u. I I I  wurden anderersoits keine Anzeiclien von akt. Osydations- 
Red.-Systemen erhalten, woraus zu folgern ist, daB die Fuchsonstruktur diese fiir die 
Chinone so charakterist. Eig. nicht aufweist. Aus dem gofundenen Normalpotential 
(0,567 V) ist zu schlieBen, daB II zu mindestens 50% in der Gleiehgewichtsmischung 
yorhanden ist. Demnach entsprieht die Tautomerie der Diphenylmethylderiw. der 
a- u. /3-Naphthochinone der Regel, daB das o-chinoide Isomere mehr zu tautomerer 
Umlagerung neigt ais das p-cliinoido Isomere (vgl. F i e s e r , C. 1928. I. 1870). Verss. 
m it typ. Chinonreagenzien (Anilin, p-Toluolsulfinsaure, N 3H, Na-Malonester) 1,4- 
Addition an das konjugierte System yon V zu bewirken, schlugen fehl. Diazomethan, 
Plienylazid, Methylazid u. 2,3-Dimethylbutadien addierten sich nicht an die Athyląn- 
bindung des ehinoiden Kems. Die I  enthaltende Gleiehgewichtsmischung ahnelt
2-Oxy-l,4-naphthochinon nur beiRkk., die einesaure OH-Gruppebenótigen; Veresterung 
nach der FlSC H ER schen Methode sowie Kondensation m it Aldehyden gelang nicht. Die 
Fuchsone besitzen chinoide Struktur, abor auBor der Farbo keine chinonahnlichen Eigg.

O O O O  O OH

^ \ A / o n  ^ Y Y °  ^ \ A / 0CH’ ^ y V ch<c‘h,)’

Uy1 Ly11 W 111 W IY W Y W VI
Ć(C.Ht). CH(C.Hs)ą C(C.H«): O C(C«H«)a HO-C(C.H<)»
V e r s u c h e .  1,2-Diozynaphthalin, C10H 8O2, durch Red. yon /?-Naphth.o chinon 

in  li. wss. Lsg. m it S 0 2; krystallisiert m it 1 Mol. Krystallwasser in Nadeln, F . 56—60°; 
durch wiederholtes Umkrystallisieren aus Bzl. yerliert die Verb. langsam das K rystall
wasser u. schmilzt dann bei 1 0 1 — 1 0 2 °. — 6-Brom-l,2-dioxynaplitlialin, CioH70 2Br, 
analog yorigem; aus Bzl. hellgelbe, flachę Nadeln, die 1 Mol. Krystallwasser enthalten, 
F . 88—88,5°; Diacetat, Ci.,Hu O.,Br, aus A. Prismen, F. 117— 118°. — 4-Diphenylniethyl-
1-naphlhol, durch Red. yon a-Naphthofuehson m it Zn-Staub u. Essigsaure, F . 170 bis 
171,5°; Acetat, C26H 20O2, F. 140—141°. —  4-Diphenylmethyl-l,2-naphthochinon (2-Oxy-
1,4-naplithofuchson-l), C2SH 1()0 2, durch Erwarmen von 1,2-Diosynaphthalin (F. 60°) 
m it Benzophenondichlorid; aus Eg. orange Nadeln, F . 202—202,5°. Das entspreohende
6-Bromderw., C23H 150 2Br, wurdo analog aus 6-Brom-l,2-dioxynaphthalin hergestellt; 
glanzende, rote Nadeln, F . 223— 224°, 1. in alkoh. Alkali aber nicht in  10%ig. wss. 
Alkali. — Deriw. des 2-Oxy-l,4-naplithofuchson-l: Acetat, C25H 180 3, aus Bzl.-Lg. 
gelbe Prismen, F . 158— 159° (Zers.); Metliylather, C24H 180 2, aus Essigsaure gelbe 
Nadeln, F . 177—178°; Azin, C23H 20N2, m it o-Phenylendiamin in Eg.; aus Eg. feder- 
artige, gelbe Nadeln, F . 263—264°. — l,2-Dioxy-4-diphenylmethylnaphthalin, C23H 180 2, 
aus dem Chinon (Fuchson) m it Zn-Staub u. Eg. u. anschlieBender Behandlung des 
gummiartigen Rk.-Prod. m it S 0 2 in verd. Essigsaure, weiBo Nadeln, die rasch grau 
wurden, F. 161—161,5°. Diacetat, C27H 220 4, durch reduktiye Acetylierung der Oxy- 
dationsstufe; die Verb. krystallisiert aus Eg. m it 1 Mol. Essigsaure, F . 159—161°, 
das beim Trocknen im Vakuum bei 140° yerloren geht, F . 163— 164°. Diphenylmethylen- 
dther, C36H 2c0 2, aus der Dioxyverb. m it Benzophenondichlorid; aus Bzl.-Lg. Nadeln,
F . 174— 175°. — 2-Metlioxy-4-diphenylmethyl-l-naplithol, C^H^Oa, durch Red. von 
M ethosynaphthofuchson m it Zn-Staub u. Essigsaure; aus A.-PAe. lange,weiBe Nadeln,
F. 136— 137,5°. Acetat, C26H 220 3, weifie Prismen aus Bzl.-Lg., F . 166—167°. — Oxy- 
dation yon 4-Diphenylmethyl-l,2-dioxynaphlhalin m it P b 0 2 in  sd. Essigsaure lieferte 
kleine orangegelbe Krystalle (aus A.-Bzl., F . 175—176° unter Zers.), die ein Gemisch 
von VI u. I (Verhaltnis 72: 28) darstellen. Die beiden Verbb. konnen entweder nach 
unabhangigen Meehanismen entstanden sein, oder I  bildete sich durch Dehydratisierung 
von VI. Dihydrcmaphthofuchson lieferte bei gleicher Behandlung ein gelbes Pulver 
(F. ca. 80°), das nicht ohne Dehydratisierung zu Naphthofuchson um krystallisiert 
werden konnte. Die Verb. hatte  denselben Charakter wie eine Probe des nach Gom- 
BERG u. S u l l iv a n  (J. Amer. chem. Soc. 42 [1920]. 1864) hergestellten Carbinols. 
Vff. nehmen an, daB P b 0 2 das Methan-C-Atom angreift, wahrend bei den Titrationen 
in verd. alkoli. Lsg. m it Tetrabrom-o-chinon die Hydroxyl-H-Atome direkt eliminiert 
werden, daB also jo nach den Vers.-Bedingungen entweder Hydrosylierung oder 
Dehydrierang ein tritt. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1484—86. Aug. 1935. Cambridge, 
Massachusetts, H aryard Uniy.) Co r t e .
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D. J. G. Ives und H. N. Rydon, Der Mechanismus der Dreikohlenstofftaukmerie. 
Vff. untersuchten die Gleichgewiehto von Vinylessig- u. Crotonsaure in verd. „schwerem 
Wasser" in Ggw. yon NaOH. Kontrolle m it Buttersaure. Das Verhaltnis der Isotopen 
wurdo durch sehr genaue Dichtemessungon mittels einer Elotationsmcthode bestimmt. 
Isotopenfraktionierung war durch verlustloses Arbeiten ausgesehlossen. Austausch 
eines H-Atoms findet s ta tt bei Vinylessigsaure, nicht bei Butter- u. Crotonsaure. Vff. 
sehlieBen auf einen Parallelismus zwischen Isotopenaustausch u. Isomerisation. Ab- 
lehnung eines rein intramolekularen Mechanismus der Dreikohlenstofftautomerie. 
Weitere Unterscheidung, ob intramolekularer Mechanismus anzunehmen ist, wird 
eine Auswertung der Gleichgewichtskonstanten ergeben. (Naturę, London 136. 476—77. 
1935. London, Birkbeck u. Imperial College.) G. P. W o l f .

D. J. G. Ives und H. N. Rydon, Isotope Austausclireaktionen organischer Ver- 
bindungen. Teil I. Die intermolektdare Natur der Drcikohlenstoff-Tautomerie. Deuterium 
wurdo bereits erfolgreich in der organ. Chemie ais „Indicator" bei m it H-W anderung 
yerbundenen Tautomeriestudien benutzt. Vff. untersuchen die Gleiehgewichtsverhalt- 
nisse von Vinylessig- u. Crotonsaure in Ggw. von NaOH in verd. „schwerem W .“ bei 
100°. Zur Kontrolle wurde das Verh. von Buttersaure unter den gleichen Bedingungen 
untersueht. Eine analyt. Methode der Isotopenbest. durch sehr empfindliche D.D.- 
Messungen, die auf kleine W.-Mengen anwendbar ist u. verlustlos arbeitet, wurdo 
entwickelt u. beschrieben. Bei Buttersaure u. Crotonsaure ist kein Platzwechsel der 
Isotopen feststellbar; im Palle der Vinylessigsaure wurde ein betraehtheher Austausch 
eines der H-Atome m it seinem Isotopen —  d. h. m it dem Losungsm. — gefunden. — 
n-Buttersaure, Kp. 161— 163°. — Crotonsaure, aus W. um krystallisiert u. im Vakuum 
uber CaCl2 getrocknet, E. 70—71°. — Vinylessigsaure, K p.16 74°. —  Deuteriumoxyd 
(W . m it 0,4°/0 D20) wurde m it alkal. KM n04-Lsg. unter RiickfluB erhitzt u. mehrmals 
dest. Ausfuhrliche Besehreibung der Apparaturen, Reinigungsmethoden u. D.D.- 
Messungen im Original. (J . chem. Soc. London 1935. 1735—42. Dez. London, Birk
beck Coli. u. Imperial Coli.) G. P. W o l f .

E ugen M iiller, Magnetochemische Untersuchungen organischer Stoffe. I II . Uber 
das tiefgefarbte dimere Keten von W. Langenbeck. (II. vgl. C. 1935. I I . 1682.) Um 
zu entscheiden, ob dem tieffarbigen dimeren Diphenylketen die Eormel I  von L a n g e n 
b e c k  (C. 1928. I. 2821) oder dio Pormel II von W i t t ig  (C. 1928. I I .  2356) zukommt, 
h a t Vf. das dimere Diphenylketen in Clilf. magnetochem. untersueht. Um zu erfahren, 
ob ein Vierring ein magnet. Inkrem ent besitzt, wurde femer Cyclobutan-l,l-dicarbon- 
sauredidthylester (Kp.700 2 2 0—223°) gemessen; dabei zeigte es sich, daB das Vierring- 
inkrement wahrscheinlich zwischen —5 u. +  5 -1 0 ” 6 liegt. Da fiir das dimere Diphenyl
keten ein ^mol. von —246 ±  5 -1 0 -6  gefunden wurde, scheidet die Eormel II ais ring-

(C0H6)5C C = 0  n  {C0I-I6)SC - C O - C O —C(C6H5)S
(C0H J2C------ C = 0

offenes Biradikal sicher aus, so daB nur Eormel I  ernsthaft, in Betracht kommt, doch 
spreehen auch gegen diese Eormel einige Bedenken. MogHeherweise is t im dimeren 
Diphenylketen auBer dem Bzl.-Kem noch ein kondensiertes Ringsystem vorhanden, 
wofiir spreehen wiirde, daB die Oxydationsverss. von L a n g e n b e c k  nie mehr ais 
57°/0 der Theorie an Benzophenon ergeben haben. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 1883 
bis 1885. 1935-^Danzig, Techn. Hochsch.) Co k t e .

Eugen Muller, Ilse Miiller-Rodloff und Wilhelm Bunge, Magnetochemische 
Untersuchungen organischer Stoffe. IV. Zur Kenntnis des magnetischen Yerhaltens 
freier Radikcde. (III. vgl. vorst. Ref.) Zur Kenntnis des magnet. Verh. freier Radikale 
ist es erforderhch, zu w issen, ob bei diesen Verbb. ein ^-Zustand vorhegt oder nicht, 
woriiber sich theoret. nichts aussagen laBt, da die Bandenspektrcn der freien Radikale 
nicht bekannt sind. Dagegen ist eine Priifung auf magnet. Wege durchfuhrbar, indem 
freie Radikale untersueht werden, von denen auf anderem Wege schon bekannt ist, 
daB sie unter den Vers.-Bedingungen yollig monomer sind, u. an ihnen die Abhangigkeit 
der paramagnet. Susceptibihtat von der Temp. bestimmt wird. Is t der gefundene 
A -Wert (aus der W ElSSschen Gleichung / p [T  —-A ]  =  C) 0 oder sehr klein gegen 2' 
u. wird die effektive Magn etonenzahl fieif. =  V3 =  1,73, so befinden sich die freien 
Radikale in dem theoret. leicht erfaBbaren 2 -Zustand. Dies gilt jedoch nur fiir den 
gasfórmigen Zustand u. fur vcrd. Lsgg., wahrend die Giiltigkeit fiir den festen Zustand 
nicht sicher ist. Is t bei festen Stoffen A — 0 u. /.itft. =  1,73, so kann auch hier auf das
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Vorhandensein eines .T-Zustandes geschlossen werden; ist aber der gefundene zl-W ert 
groB gegen T  u. weicht sehr stark von dem theoret. W ert ]/3 ab, so werden die 
Aussagen iiber das Vorhandensein eines Bahnmoments unsicher, denn in diesem Fali 
miissen alle Abweichungen in Betraoht gezogen werden, dio im festen Zustand moglich 
sind (bei Radikalen besonders die Anderung der Elektronenzustande durch die Krystall- 
felder, sowie ein móglicherweise vorhandenes tcmperaturabhangiges Gleichgewioht 
Dimer 2 Monomere). Demnach. konnen siehere Angaben aus Messungen von an 
festen Stoffen bestimmten W erten nur dann gemaeht werden, wenn die fur einen 
.T-Zustand berechneten Werte gefunden werden. Um eine siehere Entseheidung uber 
die GroBe des A -Wertes zu erhalten, wurden magnet. Messungen an I  (K en y o n  u . 
B a n f ie ld ,  J . chem. Soc. London 1926. 1612), Di-p-anisylsticksloffoxyd (II; M e y er, 
Ber. dtsch. chem. Ges. 54 [1921]. 327), a.,a.-Diphenyl-P-trinitrophenylhydracyl (III; 
G o ld sc h m id t, Ber. dtsch. chem. Ges. 55 [1922]. 628) u. Tribiphenylmcthyl (IY) bei 
90, 195 u. 291° bzw. 293° K  durchgefiihrt. Aus den Messungen an I  u. I I  in festem 
Zustand ergibt sich, da C uR IE -G esetz  u. Magnetonenzahl den theoret. Forderungen 
entsprechen, daB diese Yerbb. im U-Zustand vorlicgen u. selbst bei der Temp. der fl. 
Luft vollig monomer sind. III entspricht in benzol. Lsg. der Theorie innerhalb der 
MeBgenauigkeit; auch in festem Zustand befolgt es das C uR IE -G esetz  recht gut 
(A betragt nur —10°). Die bei 293 u. 195° gefundenen ,ueff.-Werte (1,74 u. 1,71) sind 
prakt. ident. m it dem theoret. W ert u. die bei 90° K  gefundene Abweichung (/teff. =  1,65) 
ist zu klein, ais daB ihr irgendein besonderes Gewicht zukommen diirfte. Daraus ist 
m it recht groBer Siehcrheit zu schlieBen, daB auch III  in einem JC-Zustand yorliegt 
u. auch in festem Zustande selbst bei tiefen Tempp., in ganz iiberwiegend monomerer 
Form vorhanden ist. Bzgl. der Formulierung der Verbb. m it ,,4-wertigem“ N weisen 
Vff. auf die Moglichkeit hin, daB hier nicht N- (V), sondern O-Radikale (VI), oder auch 
tlbergange zwischen beiden Formen vorliegen. Diesen Formulierungen ist gegenuber 
der Formulierung m it einem N-Elektronennonett (YII) der Vorzug zu geben. Die 
magnetochem. Unters. von IV ergab bei Zimmertemp. im festen Zustand u. in Bzl.

u. yueff.-Werte, die gut m it dem theoret. W ert fiir yollstandige Dissoziation u. einem 
J^-Zustand iibereinstimmen. Das C uR IE -G esetz  ist nicht ganz erfiillt (A — —18 ±  10°), 
doch spricht die Kleinheit des A -Wertes gegen das Vorhandensein eines Bahnmomentes; 
vielleicht ist bei tiefen Tempp. eine geringe Assoziation vorhanden. —  Das bei der Darst. 
von I I  ais Zwischenprod. auftretende chinoide Perchlorat erwies sich ais nahezu un-

ATT R  + R  R
p u 3> C ------CH,------ C----- CH3 r .  _,T . . . . . .  VTT

3 i li V N • O • V I m • o  . ^ I I  N • O
c 6h 6- n = o  C6Hs- N = 0  . • . . •  . -y . . .

I  R ' ■ R ' • R ' '
magnet., d. h. also, der Stoff gibt eine paramagnet. Abweichung (schiitzungsweise 
+120°); da ferro- oder paramagnet. Verunreinigungen kaum fiir diese Abweichung 
yerantwortlich gcmacht werden konnen, ist dieser paramagnet. Effekt zur Zeit noch 
nicht zu erldaren. — Bei der Darst. von H I aus dem entsprechenden Hydrazinderiv. 
m it P b 0 2 wurde stets ein tiefdunkelvioletter Stoff erhalten (F. variiert zwischen 139 
u. 143°), der zu niedrige C-Werte lieferte, woran auch wiederholtes Umlosen aus Chlf.-A. 
nichts iinderte. Wurde dieser Stoff aber aus Bzl. umkrystallisiert, so wurde die Bzl.- 
Additionsverb. von III  erhalten, CjuH^OjNs-CiiH^ zcntimeterlange, goldgliinzende, 
schwarzyiolette Prismen, F. 148—149° (Zers.). Das Krystallbenzol lafit sich durch 
Erwiirmen im Hochvakuum auf 50° entfernen u. nach 6 Tagen wurde der auf III 
stimmende Analysenwert erreieht (F. 137°). Bei dem Stoff m it zu niedrigem C-Wert 
kann es sich yielleicht um eine lockere Additionsverb. m it H 20 2 +  H„0 oder etwas 
ahnliches handeln; fur die magnet. Messung wurden die Bzl.-Additionsverb. von 
m  u, das daraus hergestellte reine Radikal verwendet. —  Aus den magnet. Messungen 
an IV folgern Vff., daB bei der Herst. von IV in einigen Fallen nicht IV selbst, sondern 
eine Bzl.-Additionsverb. von IV entsteht. Wird diese Annahme gemaeht, so fuhren 
die erhaltenen Ergebnisse zu den obigen Folgerungen. Fiir diese Annahme spricht 
daB die erhaltenen Priiparate beim Erwiirmen auf •~155— 160° einen Gewichtsvcrlust 
erlitten, der ungefahr dem fiir 1 Mol. Krystallbenzol zu erwartenden entsprach, doch 
zeigte die zuriickblcibende Verb. nicht den fiir das reine Radikal zu erwartenden Sus- 
zeptibilitatswert; es scheint, ais ob m it der Abgabe des bei 160° fliichtigen Bestandteils 
auch eine geringe Zers. des Radikals selbst eintritt. (Liebigs Ann. Chem. 520. 235— 55. 
1935. Danzig, Techn. Hochsch.) CORTE.
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Eugen Muller und- Ilse Muller-Rodloff, Magnetochemische Untersuchungen 
organischer Sloffe. V. Mitt. Das magnełische Verhalten von Porphyrexid und Porpliyr- 
indin. (IV. vgl. yorst. Ref.) Auf Grund der beim Porphyrindin zwischen 273 u . 
343° gefundcncn Abweichung vom CuRiE-Gesetz (vgl. R. ICuhn, C. 1 9 3 5 . I. 1204) 
berichten Vff. iiber magnetochem. Messungen bei tiefen Tempp. — Die am Porphyrexid 
angestellten Unterss. ergaben fiir 294° ein / v von + 1 2 8 5 . Der zl-W ert ist —6 ±  5°, 
der Magnetonenwert /ijj* =  1,76. Das Porphyrexid zeigt ein ganz n. Verh.; es bc- 
findet sich in einem JS-Zustand. — Porphyrindin: Die j^-W erte bei 348 u . 291° sind 
in Ubercinstimmung m it den von K u iin  u . M itarbeitern. A -W ert = — 100°. Die 
Messungen bei tiefen Tempp. zeigen die Ungiiltigkeit a u ch  des W EiSZschen Gesetzes. 
Die aus =  2,84 •"[/;>;,,■ T  bereehneten Magnetonenzahlen nehmen im Gegensatz zu 
friiheren Befunden an org-NO-Deriw. stark  ab (s ta tt 1,73 bei 195° 1,47; bei 90° 1,05). 
Die Annahme einer Biradikalform fiir das Porphyrindin gilt demnach nicht mehr bei 
tiefen Tempp., vielmehr ist ein Gleichgewicht zwischen einem diamagnet. u. einem 
paramagnet. Zustand vorlianden. F iir dio Deutung der Ursachen dieses Gleichgewichts 
diskutieren Vff. 3 Móglichkeiten. — Auf Grund friiherer Erfalirungen (vgl. C. 19 3 5 . II.

CH3 O O CI-I8
OH,- 6 ---------- A i i -----------Ó - C H ,

H N ==C ----------N N-----------C = N H
ń  i i  

CH„ O O CH„
CH3— 6 ---------N _  i ------ ó —  CH3
H N = Ó ---------N 1 N---------C = N H

H i
1681) diirfte das Porphyi’indin bei tiefen Tempp. in einer diamagnet. Form (II) vor- 
handen sein, die sich nur durch Elektronenverschiebung aus der PiLOTYschen Form (I) 
herleitet. Die Anderung der Gcsamtenergie beim TJbergang aus dem angeregten para
magnet. Biradikalzustand in den diamagnet. Grundzustand wird aus den bei Yer
schiedenen Tempp. bestimmten ^^-Werten zu ctwa 72 Cal geschiitzt (Tab. u. Kurven 
vgl. Original). (Liebigs Ann. Chem. 5 2 1 . 81—89. 31/10. 1935. Danzig-Langfuhr, T. H., 
Organ.-chem. Inst.) B unge .

Eugen Miiller und Ilse Muller-Rodlof£, Magnetochemische UntersucJiungen 
organischer Stoffe. V I. Mitt. Ober eine neue Methode zur Bestimmung von Dissoziations- 
graden liexaarylsubstituieiier Athane. (V. vgl. vorst. Ref.) Vff. berichten iiber eine 
neue Methode zur Messung von Dissoziationswarmen hexaarylsubstituierter Athane. 
Wio frtther gezeigt wurde (vgl. vorvorst. Ref.) kann der Paramagnetismus eines Yólhg 
freien Radikals b e i bestimmten Tempp. exakt bercchnet werden. Der Dissoziations- 
grad ergibt sich dann aus dem Verhaltnis des gefundenen zum bereehneten P ara
magnetismus. Die Methode ist wie die von Z ie g l e r  (vgl. C. 1 9 2 9 . II . 2183) unabhangig 
Yon der W ahl bestimm ter Losungsmm, u. Tempp., Y erlang t aber wegen der Anwendung 
der Mischungsregel zur Bcrechnung von yv eine groCe MeBgenauigkeit. Zur Priifung 
der Anwendbarkeit u. Grenzen der neuen Methode wurde die Dissoziationswarme des 
Hexaphenylathans erneut untersucht. Es gelingt, das % der Lsg. bis auf einige Pro- 
mille zu bestimmen. Das OsTWALDsche V erd iinnungsgesetz  gilt a u ch  bei relatiY hohen 
Konzz. Aus den bei verschiedcnen Tempp. (295 u. 348° absol.) gemessenen Dissoziations- 
graden b e rec h n e t sich  die Dissoziationswarme des H ex ap h en y lśith an s in Benzollsg. 
zu D =  — 11,6 ±  1,7 Cal. Die magnet. Methode ist dalier ebenso wie die opt. zur 
Best. von Dissoziationswarmen der Athane vom Typus des Hexaphenylathans u. be- 
sonders von Stoffen gróB erer Dissoziationsgrade geeignet (2 Tabellen im Original). 
(Liebigs Ann. Chem. 521 . 89—94. 31/10. 1935. Danzig-Langfuhr, T. H., Organ.-chem. 
Inst.) B u n g e .

C. N. Hinshelwood, Quanlenmechanik und Eeaktionskinetik der organischen Chemie. 
Vf. bespricht den EinfluB der Wellenmeehanik auf die chem. Kinetik. Es wird unter
sucht, wio weit die allgemeinen Folgerungen aus der Gleichung fiir die Reaktions- 
geschwindigkeitskonstante k =  P-Z- e~  -E/ii T (Z — StoBzahl, P  — Wahrscheinlichkeits- 
faktor, E — Aktivierungsenergie) m it den experimentellen Tatsachcn in Uberein- 
stimnumg stehen u. die Frage diskutiert, ob es bei einer Reihe von Rkk. die Anderung 
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von P  oder von E  ist, welche dio Rk.-Geschwindigkeit im wesentlichen bestimmt. Be- 
sondcrs eingehend wird in diesem Zusammenliang die Vcresterung besprochen u. auch 
auf dio Beziehung zwischen P  u. E  bingewiesen. Vf. kommt zu dem SchluB, daB dio 
klass. Theorie der chem. Kinetik durch die Wellenmechanik im wesentliohen nicht 
yerandert, sondern nur erweitert wird. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 1786—98. 
Nov. 1935.) Ge h l e n .

G. W. Wheland und Linus Pauling, Eine qvantenmeclianische Betraćhtung der 
Orientierung von Substituenten in  aromatischen Molekulen. U nter Verwendung der 
Methode der Molekularbahnen zur ąuantenmechan. Betraćhtung der Molekularstruktur 
u. einer Hilfsannahme wird das Problem der Orientierung bei einfacheren aromat. 
Verbb. einer quantitativen Behandlung naher gebracht. Vff. nehmen an, daB sich die 
Substitutionsgeschwindiglceit eines an C gebundenen H-Atoms yergroBert m it zu
nehmender negatiyer Ladung eben dieses C-Atoms bei Annaherung der Gruppe R ' 
(„Polarisation“ des Mol. durch diese Gruppe). Erórterung der yerschiedenen Effekto 
eines Substituenten R, durch welche dieser die Ladungsyerteilung z. B. eines Mol.C6H5R  
beeinfluBt: 1. induktwer Effekt, 2. Resonanzeffekt (auch ais tautomerer oder elektromerer 
Effekt bezeichnet), sowie der Polarisation am Beispiel des Anilins u. Nitrobenzols. Die 
Zusammenfassung dieser yerschiedenen Effekto erforderte die Einfuhrung einer Anzahl 
nicht ganz willkiirlicher Param eter fiir die Elektronenaffinitat -— 5 — u. fur die indu- 
zierte Elektronenaffinitat angrenzender Atome (dJ61 — Vio)* Yff. zeigen durch ihre 
Einzeldurchrechnungen (Original), daB die berechnete Ladungsyerteilung von Pyridin, 
Toluol,' dem Phenyltrimethylammonium-Ion, Nitróbenzol, Benzoesdure, Benzaldehyd,, 
Acetophenon, Benzonitril, Furan, Thiophen, Pyrról, A nilin  u. Phenol m it geniigender 
Genauigkeit m it don beobachteten Befunden der Substitution in Beziehung gebracht 
werden kann. F iir Naphthalin u. die Halogenbenzole fiihrte die Durchrechnung unter 
Beriicksichtigung des Polarisationseffektes durch die Gruppe R ' auch zu Ergebnissen, 
dio qualitativ m it dem Esperim ent tibereinstimmen. In  Verbb., bei denen nur ein 
Effekt iiberwiegt (wie im Pyridin) u. Nitrobenzol (wo alle Effekte in der gleichen 
Richtung wirken), fiihren dio Berechnungen zu ganz unzweideutigen Schlussen, die 
nur zum kleinen Teil m it den einzelnen gewahlten Parameterwerten yariieren. Die 
durch die naherungsweise ąuantitatiyen Betrachtungen erzielten Ergebnisse sind eine 
starkę Stiitze fur die zugrunde gelegten VorstcIlungen sowie fur die N atur der beruck- 
siohtigten Effekte. (J . Amer. chem. Soc. 57. 2086—95. Nov. 1935. Pasadena, Calif., 
Inst. of Techn.) G. P . W o lf .

R. W. Fessenden und Bryan C. Redmon, Studia der Kinetik der Reaktion Per- 
manganat-Oxalat. I. Der Einflufi rerscliiedener Salze auf die Reaktionsgeschioindigkeit. 
Vff. nehmen die Bldg. von M n""- u. Mn'"-Ionen bei der Permanganatrod. ais Folgę 
schneller bimol. Rkk. an. Im  Gegensatz zu L a n n e r  (0. 19 3 2 . I I . 3513) wird das kom- 
plexe Mn-Oxalation ais Mn(C20 4)" ' formuliert. Unter der Annahme von sieben Zwischen- 
rkk. zur Erklarung des Ablaufs der Rk.

x  M nO / +  y  Mn” +  8 x BT ->- z Mn” " +  [(x +  y) — z] M n'" +  4 x H 20  
wird der EinfluB yerschiedener Salze diskutiert. Negatiye Effekte durch zugefuhrtes 
A';-, N a2- oder MgSO., ■ Die Sulfate yon Cd, Zn  u. A l zeigten einen positiyen Salzeffekt. 
Erklarung dieser scheinbar widersprechenden Ergebnisse durch das chem. Verh. der 
zugefiigten Kationen, da solche m it positiyem Effekt Oxalatkomplexe bilden u. dadurch 
eine Abnahme der Konz. an Oxalationen bewirken. Die Geschwindigkeit wahrend der 
Induktionsperiode ist der Oxalationenkonz. direkt proportional. (J . Amer. chem. Soc. 
57. 2246—49. Nov. 1935. Amherst, Mass., Goessmann Chem. Labor.) G. P. W o l f .

S. C. J. OlMer, Kinetik der Synthese von Ketonen nach Friedel und Crafts. Die 
yon U l ic h  u. H e y n e  (C. 1 9 3 5 . I I .  2652) mitgeteilten Resultate sind vom  Vf. schon 
yor Jahren gefunden worden (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 37  [1918]. 205). Die bei den 
Verss. von U l ic h  u. H e y n e  aufgetretonen Sohwankungen der Geschwindigkeite- 
konstanten sind walirscheinlich auf Konz.-Anderungen zuruckzufiihren; Vf. h a t 1. c. 
festgestellt, daB die Verb. C6H5-C0C1 +  A1C13 in konz. Lsgg. assoziierte Molekule 
von bedeutend erhohter Rk.-Falngkeit bildet. Es ist auch rnóglich, daB andere Fak- 
toren fur die Sohwankungen yerantwortlich sind. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 54 
([4] 16). 943— 44. 1935. Wageningen.) O s t e r t a g .

C. K. Ingold und H. N. Rydon, Giiltigke.it der Theorie des Mechanisinus abnormer 
Michaeladditionen von Holden und Lapworth. M ic h a e l  u . R o s s  (C. 1 9 3 1 . I- 71) 
nahmen an, daB Na-Alkylmalonester wahrend der Addition an ungesatt. Ester in Ggw.
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von 1 Aquivalent Na-Athylat Spaltung gemiiB R  CNa(COOC2H6)2 erleiden kann, 
wahrend H o l d k n  u. L a p w o r t i i  (C. 1 9 3 2 . I. 45) darauf hinwiesen, daB diese regel- 
widrige Annahme unnotig ist u. daB jede derartige scheinbare Spaltung ais eine n. 
Addition erklart werden kann, an die sich eine Strukturanderung durch C l a i s e n -  
Kondensation u. Alkoholyse anschlieBt. R y d o n  (C. 1 9 3 5 . II. 1703) griff auf die Hypo- 
these von M i c h a e l  u . R o s s  zuriick, da das wirkliehe Prod. (II) aus Na-Benzylmalon- 
ester u. Fumarsaureester u. das n. Additionsprod. (I), das auf einem unabhangigen 
Wege hergestellt werden kann, bei der Hydrolyse stereoisomere Sauren liefern, wobei 
RYDON anfiihrt, daB die verschiedenen Sauren (III u. IV), dic 2 asymm. C-Atome

c .H .-ęH 1.ę< ™ O C ,H . c , i i s- c n 5- ę < 2 ° o n
ó [ ------ >- j i i i

c ,h 1- c h 1-o h (c o o c !h !)! i s T  c >h ‘0 0 0 - c h 1- c < ^ 00iCjU5 h o o c - c h s- c < ^ o o h

C>H,OOC-CH:CH-COOC,H, J C,HS-CH,-C<®00C H C,H,-CH=-C<^0 0 h

I 5 ‘ >■ | IV
(C,H.OOC),CH-C<H00IcIiHł HOOC-OH,-C<g)OH

—>- =  beobachtete Umwandlungon =  Tlicorio von Holdkn u. Lapwortii.
(/? u. y) besitzen, nicht beide iiber einen einzigen Ester (I) gebildet werden konnen, 
der nur e i n  asymm. C-Atom (/?) besitzt. Vff. fuhren dazu folgendes au s : Die beiden 
y-Carbathoxylgruppen von I  sind insofern voneinander verschieden, ais die eine „cis“ - 
u. die andere „trans“ - bzgl. der /9-Carbathoxylgruppo ist, wenn dieKette a fi yó  koplanar 
ist. T ritt beim Obergang I ->- II  u. I ->- III Verlust oder Ersatz verschiedener y-Carb- 
athoxylgruppen ein u. ist die Zahl der W ALDENsclien Umkehrungen in beiden Fallen 
gleich (bei beiden 1 oder bei beiden 0), so werden die beiden entstehenden Sauren stereo- 
isomer sein. Das gleiche gilt, wenn dieselbe Carbathoxygruppe in beiden Fallen ersetzt 
m d ,  aber die Zahl der W ALDENschen Umkehrungen um eins versch ieden  ist. Es be- 
stchen soniit verschiedenc Wege, um die Beobachtungen m it der Theorie von H o l d e n  
u. L a p w o r t h  in Einklang zu bringen. (J. chem. Soc. London 1 9 3 5 . 857—58. 
London, Univ. College u. Imperial College.) CORTE.

Albert Wassermann, Der Mechanismus vonAdditionen an Doppdbindungen. I. Ther- 
mochemie und Kinetik einer Diensynlhese. (Vgl. C. 1 9 3 3 . 11.2667; 19 3 4 . U . 2068.) An 
Hand der R k .: Cydopentadien +  Benzochinon ->- Cydopentadienbenzochinon versucht 
Vf. eine Erklarung dafiir zu finden, warum bei Diensynthesen 1,4- u. nicht 1,2-Addition 
eintritt. Best. der Wśirmetonung der 1,4-Addition von Benzochinon an Cydopentadien, 
sowie der der hypothet. 1,2-Addition, ergab, daB beide Rkk. exothemi sind u. daB 
kein thermodynam. Grund dafiir vorhanden, daB 1,4- u. nicht 1,2-Addition eintritt. 
Unters. der Kinetik der Addition zeigte, daB die Addition eine Rk. 2. Ordnung ist, 
die relativ unempfindlich gegeniiber Katalysatoren, Licht oder magnet. Feld ist; die 
Aktivierungswanne betragt in A. oder Bzl. 13— 14 Cal. Ferner wurden die Dipol- 
induktionsenergien fiir verschiedene gegenseitige Orientierungen des Cyclopentadien- 
u. Benzochinonmolekuls berechnet. Fiir Orientierungen, die zu einem 1,4-Additions- 
prod. fuhren konnen, ist die Induktionsenergie gróBer ais fiir Orientierungen, die fiir
1.2-Addition geeignet sind. Vf. folgert daraus, daB die Aktmerungsenergie der
1.2-Addition groBer ist ais die der 1,4-Addition, u. daB hierdureh der beobachtete Rk.-
Verlauf erklart wird. Beziigl. Einzelheiten muB auf das Original vcrwiesen werden. 
(J. chem. Soc. London 1 9 3 5 . 828—39. London, Univ. College.) C o r t e .

Arthur Michael und G. H. Carlson, Uber den Mechanismus des Nilrierungs- 
vorganges. Es wurde die Einw. von H N 03 auf Alkylene untersucht. Um dabei die 
Oxydation so weit wie móglich zuriickzudrangen u. so Sekundarrkk. zu yermeiden, 
\viirde bei tiefen Tempp. unter lieftigem Riihren init farbloser 98,6%ig. H N 03 unter 
Verwendung von Verdiinnungsmitteln, wie CCI.,, Chlf. oder CILClj gearbeitet. Beim 
Einleiten von Athylen in 98,6°/0ig. H N 03 bei —30° wurden sofort nitrose Gase u. beim 
EingieBen der Siiurelsg. in Eiswasser reichlich gasfórmige Prodd. entwickelt. Mit 
IEN03 in CH,Clo reagierte Athylen bei — 25° sehr langsam, aber bei 0° enthielt das ent- 
weichende Gas Stickosyde u. das Rk.-Prod. zers. sich beim Behandeln mit Eiswasser 
mit nahezu explosionsartiger Heftigkeit. Wurde Athylen bei — 28° in CH2C12 ein- 
geleitct u. die Lsg. langsam m it H N 03 versetzt, so enthielt das entweichende Gas ebenfalls 
sofort nitrose Gase u. das ólige Prod. zers. sich bei leichtem Erwannen. Bei der Einw. 
von 98,6%ig. H N 03 auf Butylen-(l) wurden nur Oxydationsprodd. erhalten; aus dem
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Rk.-Prod. wurde Methylatliylketon isoliert (ais Semicarbazon), das durch Oxydation 
von sek.-Butylsalpetersaureester entstanden sein kann. Verss., den Ester aus dem 
entsprechenden Alkohol darzustellen, sehlugen fehl, da die Oxydation zu schnoll ver- 
lief. W ar dc Trimethylalhylen boi — 20° zu einem UberschuB „absol. H N 03“ (100,4°/oig., 
aus 98,6%ig. H N 03 u. Ń20 5) in CC14 gegeben, so wurde im  Gegensatz zu den Ergeb- 
nissen von W ie l a n d  u . R a h n  (Ber. dtsch. chem. Ges. 54 [1921]. 1770) tert.-Amyl- 
salpetersaureester ais Hauptprod. erhalten neben einer geringen Menge hóhersd. 
Materials. Bei Verwendung von 98,6%ig. Saure u. Lsgg. von Isoamylen in CC14 oder 
Chlf. entstand bei — 20° der tert. Ester aussehliefilich. Der tert. Ester ist liclitempfind- 
lich u. zers. sich innerhalb 3—4 Tagen yollstandig zu hochsd. Prodd. Erisch bereitoter 
Ester gab m it Dimethylanilin Dimethylanilinnitrat u. Isoamylen u. m it alkoh. Na- 
Methylat nahezu die theoret. Menge N aN 03. Durch k., wss. Alkali wurde der Ester 
innerhalb 24 Stdn. nicht yollstandig hydrolysiert; Erwarmen der Mischung fuhrte zu 
Isoamylen u. Isoamylalkohol. Isóbutylen in CH2C12 lieferte bei — 20° m it 98,6°/0ig. 
H N 03 tert.-Butylsalpetersaureester. Bei den Umsetzungen von Isóbutylen u. Iso- 
amylen m it H N 03 in iiquivalenten Mengen blieben nur 10% der Saure unumgesetzt; 
die relativ niedrigen Ausbeuten an tert. Estern sind auf die Schwierigkeit der Ab- 
trenmmg der Ester zuruckzufiihren. Tert.-Butylalkohol u. lert.-Amylalkohol wurden 
durch 2 Aquivalente 98,6%ig. H N 03 b e i — 20 bis —17° innerhalb weniger Minuten 
nahezu yollstandig yerestert; Oxydation wurde nicht beobachtet; die Ester waren m it 
den aus den Isoalkylenen erhaltenen ident. a ,a -I)iphenyliilhylen reagierte in CCI., 
oder Chlf. bei 0° m it H N 03 nicht unter Bldg. einer Nitroverb., sondern ging teilweise 
in ein Polymeres iiber, das auch aus Diphenylmethylcarbinol in Chlf.-Lsg. m it 2 Aqui- 
yalenten H N 03 erhalten wurde. In  Eg.-Lśg. reagierte das Polymere nicht m it H N 03 
bei gewolinlicher Temp., wahrend beim Erwiirmen nitrose Gase entwickelt wurden 
u. <x.,u-Diphenyl-f}-nitroałhylalkohol isoliert werden konnte. Durch Behandlung von 
Płienanthren in Chlf.-Lsg. bei — 20° m it 98,6%ig. H N 03 wurde in  25%ig. Ausbeute 
eine Verb. erhalten, die die Elemente der H N 03 mehr enthielt ais der urspriingliche 
KW-stoff. Die Konst. dieses Prod. konnte aus Mangel an Materiał nicht definitiy 
bewiesen werden. Mit Na-Methylat gab das Prod. nur eine geringe Menge N aN 03. 
Das Hauptprod. der Rk. scheint eine Mischung von Nitrophenantlirenen zu sein, die 
nicht getrennt werden konnten. Cyclohexen reagierte bei — 20° in Chlf.-Lsg. nur lang- 
sam m it H N 03; nach 3 Stdn. waren 65% der Saure unumgesetzt. Bei 0° waren nach
1 Stde. 56% der Saure unumgesetzt. Nur ca. die Hiilfte der Rk.-Prod. destillierte 
unter yermindertem Druck, der Rest bestand aus sehr hochsd. Prodd. u. zers. sich 
beim Erhitzen. Das destillierte 01 gab m it Na-Methylat ein gummiartiges Na-Deriv. 
Auf Grund der erhaltenen Ergebnisse kommen Vff. zu naehstehenden Eolgerungen: 
Dio von H a i t i n g e r  (Liebigs Ann. Chem. 193 [1878]. 366; Mh. Chem. 2 [1881]. 286) 
sowie von W ie la n d  u. S a k b l l a r io s  (Ber. dtsch. chem. Ges. 53 [1920]. 201) u. W ie 
l a n d  u. R a h n  (1. c.) erhaltenen Nitroalkylene u. Nitrohydrinaalpetersaureester sind 
nicht direkte Nitrierungsprodd., sondern sind auf die Vereinigung' der iithylenderiyy. 
m it nitrosen Gasen, die bei der Desoxydation der H N 03 entstehen, zuruckzufiihren. 
Dio Bldg. des Salpetersaureesters des Athylennitrohydrins bei den Verss. yon W ie 
l a n d  (1. c.) m it einer Mischung von rauchender fLSO., u. H N 03 ist nicht auf Addition 
yon HO u. N 0 2 an Athylen u. anschlieBende Ein w. der H N 03 zuruckzufiihren. Die 
Saurcmischung muB das gemisohte Anhydrid H 0 S 0 20N0., enthalten, das sich an 
Athylen leicht unter Bldg. von CH2(0 S 0 3H)CH2N0„ addieren sollte; in dieser Yerb. 
sollte die S03H-Gruppe durch das stiirker negatiye N 0 2-Radikal u,nter Bldg. yon Pyro- 
schwefelsiiure u. des Nitrosalpetersaureesters yerdrangt werden. Die Eolgorung yon 
W ie la n d , daB sich H N 03 direkt ais HO +  NO, an Athylengruppen addiert, basiert 
au f Sekundiirrkk. u. ist unhaltbar. Die Anwendung dieser Annahme auf die Nitrierung 
von Bzl. stoht in direktem Widersprueh zu den Eigg. dieses KW-stoffes u. zu denen 
der H N 03; u. da sich Athylene nicht in dieser Weise m it H N 03 yerbinden, besitzt die 
angenommene Analogie keine experimentclle Grundlage. Die Annahme yon W i e 
l a n d ,  daB auch H 2S04 bei Additionen an Athylene ais HO +  S 0 20 H  reagiert, steht 
in direktem Gegensatz zu allen in dieser Hinsicht erhaltenen experimentellen Ergeb- 
nissen (ygl. z. B. P l a n t  u. S id g w ic k ,  J . Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 40 [1921]. 
14T), die zeigen, daB sich die Saure (bis zu 100%) wie ein Elektrolyt unter Bldg. der 
sauren Schwefelsaureester addiert. Der seheinbar anomale Verlauf der Addition yon 
HOCl an organ. zl-Verbb. ist nach yorlaufigen Verss. wahrscheinlich darauf zuriick- 
zufiihren, daB zunachst Oxydation der J-C-Atome stattfindet unter Bldg. der ent-
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sprechenden Oxydoverbb., die sich sofort m it der freiwerdenden HC1 zu den ent- 
sprećhenden Chlorhydrinen verbinden. Alle Sauren, die fahig sind, sich chem. m it einer
2-atomigen zi-Gnippe zu vcrbindcn, reagieren bei Additionen ais Elektrolyte. Die 
aromat. Nitrierung verlauft nach Vff. in der 1. Phasej uber eine Aldolisierung. Ein 
rcaktionsfahiges Kern-H-Atom der Verb. yereinigt sich m it einem zl-O-Atom der 
HNOj u. die restliche aromat. Gruppe m it dem N, worauf aus dem Additionsprod. 
W. abgespalten wird. Der AldohsierungsprozeB sehlieBt alle ungesatt. Gruppen 
m it 2 Atomen ein, die ein liinreichendes chem. Potenfcial besitzen, um eine 
zweiseitige Addition eines zweiatomigen Reagensmolekiils zu induzieren. Die An- 
nahme von M e y e r  (Liebigs Ann. Obem. 398 [1913]. 66), daB sich H N 02 u. Phenyl- 
diazoniumhydroxyd an „ak t.“ /J-Gruppen des Phenols ais HO +  NO u. C6H5N 2 +  ÓH 
addieren, ist sowohl theoret., ais auch experimentell unbegriindet. Diese Rkk. finden 
durch Vcreinigung der labilen o- u. p-H-Atome des Phenols u. des restlichen Oxyaryl- 
radikals m it den auBerst energiereichen u. additionsfahigen Atomen der Nitroso- u. 
Diazoniumstickstoffgruppe sta tt, woran sich eine Spaltung zu substituierten aromat. 
Prodd. anschlieBt. Bzgl. weiterer Einzelheiten muB auf das Original yerwiesen werden. 
(J. Amer. chem. Soc. 57. 1268—76. 1935. Cambridge, Massachusetts, Harvard 
Univ.) _ Co r t e .

James F. Norris, E . V. Fasce und Cyril J. Staud, Die Reaktionsfahigkeit von 
Atomen und Gruppen in  organisćhen Verbindungen. XVI. Die relaliven Einfliisse von 
Substituenten auf die Geschwindigkeiten, mit denen geimsse Acyl- und Alkylcldoride mit 
Aihylalkoliól reagieren. (XV. vgl. C. 1936. I. 741.) Es wurden die relativen Geschwin- 
digkeitskonstanten der Rk. zwischen A .  u. Benzoylchlorid, o-, m-, p-Toluylsaurechlorid, 
o-, m-, p-Methoxybenzoylcldorid, o-, m-, p-Chlorbenzoylchlórid, o-, m-, p-Brombenzoyl- 
cldorid, o-, m-, p-Jodbenzoylchlorid sowie o-, m-, p-NitrobenzoylcJdorid bei 0° m it Hilfe 
von Leitfahigkeitsmessungen bestimmt. Die Einfliisse, die die verschiedenen Substi- 
tuenten auf die Rk.-Gescliwindigkeit ausiiben, sind groBer ais bei den entsprechenden 
Rkk. m it Isopropylalkohol bei 25° (vgl. N o r r i s  u. G re g o ry ,  C. 1928. II. 557), doch 
liegen in beiden Reihen die Einfliisse der Substituenten in derselben Richtung. Vergleich 
der erhaltenen Werte m it denen fur die entsprechende Rk. m it W. (in Aceton) bei 0° 
(vgl. B e r g e r  u . O liv ie r ,  C. 1927. II . 1818) zeigt, daB Benzoylchlorid 6-mal schneller 
m it W. reagiert ais m it A .; m it Ausnahme von Methyl ist der EinfluB der Einfiihrung 
von Substituenten gi'oBer bei der A.-Rk. u. der relative EinfluB der Stellung eines 
gęgebenen Substituenten ist m it Ausnahme von Methyl in beiden Reihen der gleiche. 
Vergleich der erhaltenen Ergebnisse m it denen der Rk. zwischen den entsprechenden 
Benzylcliloriden u. W. (in Aceton) bei 60° (vgl. O liv ie r ,  C. 1930. II. 3543) zeigt, daB, 
wahrend die Rk.-Fahigkeit der Acylchloride durch Einfiihrung von Halogen oder N 0 2 
gesteigert wird, die des Alkylchlorids zuriickgeht. CH3 in m- u. p-Stellung vermindert 
die Rk.-Fiihigkeit in den Acjdchloriden u. vergróBert dio Rk.-Fahigkeit in den Alkyl- 
chloriden. CH3 in o-Stellung yergróGert in beiden Reihen die Rk.-Fahigkeit u. stellt 
die einzige Ausnahme dar, bei der Ersatz zweier H-Atome in der Benzylverb. durch 
bin O-Atom nicht eine Umkehrung des Effektes hervorruft. Vergleieh der erhaltenen 
D aten m it denen der entsprechenden Rkk, zwischen Diphenylchlormethanen (XC5H4- 
C0H 5CHC1) u. A. (vgl. N o r r i s  u . M o r t o n ,  C. 1928. n .  555; N o r r i s  u . B a n ta , 
C. 1928. II. 555; N o r r i s  u . B la k e ,  C. 1928. II. 556) zeigt, daB Cl in o-Stellung die 
Rk.-Geschwindigkeit des Acylehlorids 3,5-mal yergróBert, aber die des Alkylchlorids 
auf 0,01 erniedrigt. CH3 in p-Stellung Termińdert die Geschwindigkeit des Acylehlorids 
auf 0,78 u. erhoht die des Alkylchlorids auf 16,2; bei den M ethosyderiw . sind diese 
Unterschiede noch starker u. in beiden Reihen ist der EinfluB von Substituenten auf 
dio Rk.-Fahigkeit entgegengesetzt m it Ausnahme von o-CH3. Beziigl. des Einflusses 
von Substituenten auf die Rk. zwischen Benzoylchlorid u. A. ergibt sich, daB o-Methoxyl 
innerhalb der untersuchten Reihe die starkste Zunahme der Rk.-Fahigkeit bewirkt, 
wahrend m- u. p-Methoxyl die Rk.-Fahigkeit etwas herabsetzen. Der EinfluB von 
Methyl ist dem von Methoxyl ahnhch. N 0 2 bewirkt in m- u. p-Stellung eine starkę 
Zunahme der Rk.-Fahigkeit, in o-Stellung jedoch nur eine geringe. Die Halogene 
nehmen zwischen Methoxyl u. N 0 2 eine Mittelstellung ein, bei denen die m-Stellting 
den groBten EinfluB ausiibt, doch besteht zwischen den einzelnen Stellungen kein 
groBer Unterschicd; der aktivierende EinfluB nimm t in der Reihenfolge Cl, Br, J  ab. 
Fiir die aktivierenden Einfliisse der yerschiedenen Substituenten in den einzelnen 
Stellungen ergibt sich folgende Reihenfolge (in Klammem die relativen Geschwin- 
digkeitskonstanten): o-Verbb. NOa (2,2), J  (2,9), Br (3,4), Cl (3,5), CH3 (3,7), CH30  (29);
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m-Verbb. CH3 (0,85), CH30  (1,1), J  (4,1), Br (4,6), Cl (5,6), N 0 2 (20,5); p-Verbb. CH3 (0,78), 
CH30  (0,81), Cl (1,9), J  (1,9), Br (2,1), Ń 0 2 (21,6). — Aus den bisher yorliegenden 
Verss. ergibt sieli somit, daB die relatiyen Werte des aktiyierenden Einflusses von 
Substituenten abhangig sind yon der N atur der Verbb., in die die Substituenten ein- 
gefiihrt werden, yon der N atur der Substanz, m it der die Verb. reagiert, yon der N atur 
des Substituenten u. yon seiner Stellung. Boziigl. weiterer Einzelheiten muB auf das 
Original yerwiesen werden. (J. Amer. chem. Soe. 57. 1415—20. 1935. Cambridge, 
Massachusetts Inst. of Technology.) Co r t e .

James F. Norris und Harland H. Young jr., Die Reaktionsfahigkeit von Atomem 
und Gruppen in organischen Verbindungen. X V II. Der Einflufi der Anderung des Reagens 
und der Temperatur auf die relatire Reaktionsfahigkeit gewisser Substitutionsprodukte 
des Benzoylchlorids. (XVI. vgl. yorst. Ref.) Es wurden die relatiyen Geschwindigkeits- 
konstanten der Rk. zwischen GHsOH u. Benzoylchlorid, o-, m-, p-Toluylsaurechlorid, 
o-, m-, p-Chlorbenzoylchlońd, o-, m-, p-Brombenzoylchlorid, o-, m-, p-Nitrobenzoylchlorid 
sowie p-Phenylbenzoylchlorid bei 0° m it Hilfo von Leitfahigkeitsmessungen bestimmt 
u. die erhaltenen Werte m it denen der entsprechenden A.-Rk. (ygl. yorst. Ref.) ver- 
gliehen. Der EinfluB der einzelnen Substituenten in den yerschiedenen Stellungen 
auf die relatiyen Gcschwindigkeite.il fiir die CH30H -R k. (A.-Rk.) ergibt sich aus fol
genden Reihen: o-Verbb., CH3 =  13,7 (1,61), Cl =  7.41 (1,60), B r =  7,33 (1,49),
N 0 2 =  4,72 (0,95); m-Verbb., CH3 =  2,95 (0,37), Cl =  8,88 (2,46), Br =  9,25 (2,02),
N 0 2 =  32,8 (9,0); p-Verbb„ CH3 =  1,78 (0,34), CL =  4,31 (0,84), Br =  4,81 (0,94),
N 0 2 =  41,3 (9,5), C„Hn =  1,98. Aus diesen W erten ergibt sich, daB beide Alkohole
ahnlicho Ergebnisse liefern. In  o-Stellung ha t CH3 den gróBten EinfluB u. N 0 2 den 
kleinsten, wahrend in p-Stellung die Reihenfolge umgekehrt ist. In  den m-Verbb. 
ist bei der CH3OH-Rlc. die Reihenfolge dieselbe wie bei den p-Verbb., wahrend bei 
der A.-Rk. die aktivierenden Einfliisse von Cl u. Br umgekehrt sind. Der EinfluB 
der Stellung eines Substituenten auf seinen aktiyierenden EinfluB ist bei beiden Rk.- 
Reihen iihnlich. CH:) gibt dio Reihenfolge o >■ ra >  p, u. zwar ist der EinfluB in 
o-Stellung sehr stark. Bei der N 0 2-Gruppe ist die Reihenfolge p >  m >  o, m it sehr 
starken Einfliissen fur dio p- u. m-Stellung. Bei Cl u. Br ist die Reihenfolge m >  o >  p. 
Der EinfluB des (Jberganges yon der A.-Rk. zur CH3OH-Rk. ist groB u. bei den einzelnen 
Acylchloriden yersehieden; so ist z. B. die Geschwindigkeit der CH30H -R k. beim 
Benzoylchlorid 6-mal, beim o-Toluylsaurechlorid 8,4-mal u. beim m-Nitrobenzoylehlorid
3.6-mal groBer ais bei der entsprecliendcn A.-Rk. Die prozentual starksten Untersehiede 
der relatiyen Rk.-Fahigkeiten zeigen sich bei den schneller yerlaufenden Rkk. o-CH3 
besitzt einen starker aktiyierenden EinfluB, wenn das Cl-Atom durch OCH,, ais wenn 
es durch OC2H5 ersetzt wird, wrahrend diese Beziehung bei der N 0 2-Gruppe umgekehrt 
ist, wo die gróBten Effekte in o- u. p-Stellung auftreten u. die OC2H5-Gruppe gróBere 
Rk.-Fahigkeit erzeugt ais die OCH3-Gruppe. Alle C1-, Br- u. N 0 2-Derivv. besitzen 
eine gróBere relatiye Rk.-Fahigkeit, wenn das Acyl-Cl-Atom durch OC2H5 ersetzt wird, 
wahrend bei den o- u. m-CH3-Derivy. das entgegengesetzte zutrifft. — Ferner wurde 
der EinfluB der Temp. auf die Rk. zwischen A. u. Benzoylchlorid, o-, m-, p-Toluyl- 
sdurechlorid, o-, m-, p-Chlorbenzoylchlorid sowie o-NitrobenzoylcMorid durch Messungen 
bei 0 u. 25° untersucht, wobei sich groBe Untersehiede hinsicktlich des Temp.-Einflusses 
auf die Rkk. zeigten; eine Beziehung zwischen den Temp.-Koeff. u. den Rk.-Geschwin- 
digkeiten scheint nicht zu bestehen. Vergleich des o- u. m-Methylderiv. zeigt, daB 
die Gescliwindigkeiten bei nahezu gleichem Temp.-Koeff. selir yersehieden sein konnen. 
Beim o-Methyl- u. m-Clilorderiv. besitzt die schnellere Rk. den groBeren Temp.-Koeff., 
wahrend beim m- u. p-Chlorderiy. die schnellere Rk. den niedrigeren Temp.-Koeff. hat. 
Dagegen scheint eine Beziehung zwischen Temp.-Koeff. u. der N atur des Substituenten 
u. seiner Stellung zu bestehen. Die CH3-Derivy. besitzen die hochsten Koeff. u. den 
gróBten Effekt in o-Stellung (o >  m >  p). Die Cl- u. N 0 2-Deriyv. haben weit geringere 
Koeff.; bei Cl ist er in p-Stellung am groBten (p >  o >  m). Auffallend ist, daB die 
Anderung der relatiyen Rk.-Fahigkeiten durch Temp.-Erhóhung, die die Geschwindig
keit aller Rkk. yergróBert, in derselben Reihenfolge liegt wie die Anderung der Rk.- 
Fiikigkeiten beim tlbergang yon der A.- zur CH30H -R k. — Fem er wurde der EinfluB 
mehrerer Substituenten au f die Rk.-Fahigkeit von Benzoylchloridderiw. untersucht.
2.4.6-Trinitrobenzoykhlorid reagierte bei 25° so langsam m it CH3OH, daB die Geschwin
digkeit nicht bestimmt werden konnte, wahrend die Rk. zwischen 2,4,6-Trimethyl- 
benzoylchtorid u. CHsOH bei 0° in weniger ais 30 Sek. yollstandig war. 2,4,6-Tribrom- 
benzoylchlorid reagiorte m it CH3OH bei 25° sehr langsam, aber meBbar. Bzgl. weiterer
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Einzelheiten muB auf das Original yerwiesen werden. (J . Amer. chem. Soc. 5 7 . 1420—24. 
1935. Cambridge, Massachusetts Inst. of Technology.) Co r t e .

James F. Norris, und Edward C. Haines, Die Reaktionsfdhigkeit von Atomen 
und Gruppen in  organischen Vcrbindungan. XVIII. Der Einflufl des Losungsmittels 
auf die Geschwindigkeit der Reaktion zwischen Benzoylchlorid und Athylalkohól. (XVII. 
vgl. yorst. Ref.) Um den EinfluB des Losungsm. auf die Rk. zwischen Benzoylchlorid 
u. A . kennenzulernen, wurden die Geschwindigkeitskonstanten bei 25° in den fol- 
genden Losungsmm. bestimmt: A., n-Butylather, Essigester, Benzoesaureathylester, 
Aceton, Anisol, Toluol, Nitrobenzol, n-Butylchlorid, Bzl., Chlorbenzol, Jodbenzol, 
Hexan, CC14, Dimethylanilin, A. u. Bzl.-A. (1: 1). Aus den erhaltenen Werten ergibt 
sich, daB die Rk. in Athern u. Estern langsamer yerlauft ais in KW-stoffen u. dereń 
Halogenderiw. Die Ggw. yon O im Losungsm. yermindert die Rk.-Fahigkeit, mit 
Ausnahme von A. Verlauft die Rk. zwischen einem Aeylchlorid u. einem Alkohol 
iiber ein intermediares Additionsprod. (mit dem O-Atom der Verb.), so ist es wahr- 
sclieinlich, daB die Ggw. eines O-haltigen Losungsm. die Rk.-Geschwindigkeit beeinfluBt. 
Vergleich der erhaltenen relatiyen Geschwindigkeiten m it don relativen Geschwindig- 
keiten der Rk. zwischen C2H5J  u. Triathylamin (vgl. N o r r is  u. STRAIN) in ver- 
schiedenen Losungsmm. zeigt, dafi die Abhangigkeit in beiden Fallen nicht gleich 
ist. Im  Gegensatz zur Acylchloridrk. findet die Alkylhalogenidrk. in Estern 
sehneller s ta tt ais in KW-stoffen. Die relatiy groBe Geschwindigkeit der Rk. 
zwischen Benzoylchlorid u. A. in Dimethylanilin steht in Ubereinstimmung mit 
der allgemeinen Verwendung tertiarer Aminę zur Erleichterung derartiger Rkk. 
Um festzustellen, ob beim Misclien von A. bzw. Benzoylchlorid m it den vor- 
schiedenen Losungsmm. eine Anderung in den physikal. Eigg. eintritt, wurden die 
Brechungsindizes u. D.D. einiger Mischungen bestimmt, doch waren die Abweichungen 
gegeniiber den bereclineten W erten (unter der Annalime, daB keine Anderung eintritt) 
so klein, daB daraus keine Folgerungen gezogen werden konnen. Bzgl. weiterer Einzel- 
heiten muB auf das Original yerwiesen werden. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1425—27.
1935. Cambridge, Massachusetts Inst. of Technology.) Co r t e .

G. M. Bennett und Brynmor Jones, Reaktionsgeschwindigkeiten substituierter 
Benzylchloride bei zwei Reaklionen von entgegengesetztem polarem Typus. Vff. be- 
stimmten die Rk.-Geschwindigkeiten der Umsetzungen einer yollstandigen Reihe 
substituierter Benzylchloride. B e n n e t t  u . Mitarbeiter liatten (C. 1 9 2 7 . I I . 1958. 
1933- II . 44) gefunden, daB in wss. aceton. Lsg. die in Frage stehende Hydrolyse durch 
Sauren katalysiert wurde, analog den yon C o n a n t u, a. (C. 1 9 2 4 . I . 1181. 1 9 2 5 . I. 
1713) untersuchten Umsetzungen m it K J  in aceton. Lsg. Untersucht wurden Benzyl- 
chlorid (I), dessen p-Mełhyl- (II), sowie o-, m- u. p-Nilroderiw. (III—Y) u. dio voll- 
standige Reihe der 12 lialogenierten Verbb. VI—-XVII (s. experimentellen Teil). Aus 
Messungen bei 2 Tempp. (69,8, 84,5°) -wurden auBerdem die Aktiyierungsenergien (E) 
bestimmt. Die Hydrolysierungsgeschwindigkeitcn der m-Isomeren sind nahezu gleich, 
fallen aber deutlich bei den o- u. p-Verbb. in der Reihenfolge F  Cl >  Br >  J . Im 
Original tabellar. Vergleich der von den Vff. gefundenen Werte m it denen O l i v i e r s  
in 50%ig- A- (C. 1 9 2 3 . I. 908. III . 1641. 1 9 2 4 . I. 1768). Die Aktiyierungsenergien 
schwanken nur wenig um den Mittelwert 20900 cal. Die Werte von E  zeigen bei der 
Hydrolyse substituierter Benzylchloride in 50%ig. wss. Aceton nur geringo Schwan- 
kungen; der Mittelwert fiir o-substituierte Verbb. ist 17300 cal, der der analogen m- u. 
p-Verbb. 18100. Die Mittelwerte des Verhaltnisses p/m sind fiir F  0,93, Cl 0,79, Br 0,83, 
J  0,80.

E x p e r  i m e n t e l l e r  T e i l .  Die Benzylchloride wurde entweder aus den 
reinen Alkoholen durch iiberschussiges Thionylchlorid u. Pyridin oder durch direkte 
Chlorierung des entsprechenden Toluols hergestellt. Die erforderlichen halogenierten 
Benzylalkohole wurden erhalten aus den entsprechenden Bromiden oder Chloriden 
durch 48— 60-std. Erhitzen m it K2C03 in 50°/oig. Aceton unter RuckfluB. — I  aus 
halogenfreiem Benzylalkoliol, K p.10 66— 67°. — o-Fluorbcnzylchlorid (VI) durch 
Chlorierung von o-Fluortoluol. K p.le 67,5—68°. m-Fluorbenzylchlorid (VII) analog 
iiber die m-Verb. aus m-Toluidin. Zwecks Reinigung wurde das Rohprod. hydrolysiert 
u. der m-Fluorbenzylalkohol vom Kp. 201° in sein p-Nitrobenzoat iiberfuhrt. Aus Essig
ester u.' Lg. Tafeln yon F. 86°. Daraus V II ais FI., K p.ls 67—68°. — p-Fluorbenzyl- 
chlorid (VIII) analog aus p-Toluidin. Reinigung iiber das p-Nitrobenzoat: aus Essig- 
ester-Lg. (160—180°) Nadeln, F. 98°. Hieraus V III; K p..0 76°. — o-Chlorbenzylchlorid 
(IX), K p.15 94°. — m-Chlorbenzylchlorid (X), durch Chlorierung yon m-Chlortoluol,
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K p.„ 104°. — jhChlorbenzylchlorid (XI), nach Krystallisation aus Leichtbenzin u. Eg.,
E. 29°. —  o-Bronibenzylchlorid (XII) aus dera bromierten Alkohol, Kp.12 105— 106°. —
m-Brombenzylchlorid (XIII) aus dem Alkohol (Kp.15 138°) ais farblose, traneńreizende 
FI., K p.15 111— 112°. — p-Brombenzylcldorid (XIV) iiber den gereinigten bromierten 
Alkohol aus p-Brombenzylbromid. Kp.37 137°; E. 36°. — o-Jodbenzylchlorid (XV) aus 
dcm Alkohol (E. 87°), Kp.32 147— 149°; F. 27°. —  m-Jodbenzylchlorid (XVI) aus dem 
entsprechenden Bromid (F. 49°) iiber den Alkohol (K p.„ 151—155°): K p.u  134— 136°. — 
p-J odbenzijlchlorid (XVII), F. 53° (aus Leichtbenzin). — I I  durch Chlorierung von 
p-Xylol u. Dest. der Fraktion 180—205° im Yakuum. K p.15 81°. — III—V wurden 
je zweimal aus Eg. um krystallisiert: F . 49,5 bzw. 45,5 bzw. 72,5°. (J. chem. Soc. 
London 19 3 5 . 1815— 19. Dez. Sheffield, Univ.) G. P. W o l f . '

G. Baddeley und G. M. Bennett, Die Geschwindigkeiten der Reaktion einiger 
ji-Aryldthylcldoride mit Kaliumjodid. Vff. bestimmten die Rk.-Geschwindigkeiten der 
Umsetzung yon 7 substituicrten jS-Phenylathylchloriden R-CH 2-CH2C1 [R =  GJ1- (I), 
p-Met ho xyph enyl (II), p-Jodphenyl (III), p-Bro-mphenyl (IV), p-Chlorplienyl (V), p-Fluor- 
phenyl (VI), p-Nitrophenyl (VII)]. Umsetzung m it K J . In  I—VII iiberwiegt der starkę 
polarc (induktiye) Effekt die elektromeren Wrkgg. Die Konstanten (&-5) sind fiir I  
(0,735), I I  (1,04), I I I  (1,40); fc55 u. kn  der anderen Verbb. sind fiir IV (0,237 bzw. 1,63). 
fiir V (0,228, 1,65), VI (0,208, 1,55), VII (—, 3,76). Darstst. Vcrb. I I I : p-Nitrophenyl- 
athylalkohol wird m it Zinkstaub u. CaCl2 reduziert, die Lsg. des Amins in schwefelsaurer 
Lsg. diazotiert u. m it K J  in f3-p-Jodplienylaihylalkohol iiberfiihrt. Aus PAe. Krystalle,
F. 46— 47°. Daraus I I I  m ittels Tliionylchlorid u. Pyridin; F. 25°. — Verb. V u. IV: 
p-Aminophenylathylalkohol wird in salzsaurer Lsg. diazotiert; Cu2CI2. Nach beendeter 
Gasentw. m it A. aufgenommen, m it K 2C03 getrocknet: fl-p-ChlorpItenyldthylallcohol,
01, Kp.0 5 110°. Daraus V m it PC15; 01, Kp. 133°. Mittels CuBr zunachst fi-p-Brom- 
phenyldthylalkohol, F. 20°. Daraus m it PC15 IV, Ol, Kp.23 137°. — VI: p-Nitroplienyl- 
iithylbenzoat wird m it Zn-Staub reduziert. Filtriert, m it Na2C03 crhitzt, erneut filtriert. 
Wasserdampfdest., Extraktion m it A.: p-AminophenyldtJiylbenzoat, aus Lg. farblose 
Nadeln, F. 59—60°. Zugabe yon Natriumborfluorid zur Diazolsg. aus dem Amin. 
Das Diazoniumborfluorid wird bei 105—110° zerlegt. Dureh Extraktion m it Paraffin 
(Kp. 60—80°) Umkrystallisation aus Paraffin (Kp. 40— 60°): fi-p-Fluorphenylathyl- 
benzoat, F. 43—44°; 11. in allen organ. Lósungsmm. (einschlieGlich niedrig sd. Paraffin). 
Esterhydrolyse m it alkoh. KOH, W.-Dampf, A.: p-Fluorphenylathylalkohol, Ol, K p.20 
110°. Alit PC15 u. durch fraktionierte Dest. im Vakuum daraus VI: 01, Kp.30 80®. 
(J. chem. Soc. London 1 9 3 5 . 1819—21. Dez. Sheffield, Univ.) G. P. W o l f .

G. M. Bennett, G. L. Brooks und S. Glasstone, Die. Dissoziationskonstantm der 
monohalogenierten Anilinę und Phenóle. Vff. stellten eine yollstandige Reihe niono- 
halogenierter Anilinę u. Phenole dar u. bestimmten K  dureh Messung der Saurestufo 
mittels einer Glaselektrode bei 25°. Wegen zumeist geringer Loslichkeit der Aminę 
u. Phenole in W. wurde fast durchgehend wss. Alkohol (30 Vol.-°/0ig. CH3OH) ais 
Losungsm. benutzt; einige Messungen fiir Vergleichszwecke in W. Die Werte der Vff. 
bestatigen dio Differenz in der Starkę von p-Clor- u. p-Bromanilin. In  den Reihen der 
m-Halogenaniline u. der m-Halogenphenole sind die W erte — m it Ausnahme der 
Fluorverbb. — nahezu gleieli: Fluoramine (II; s. Versuchsteil) sind starker, Fluor- 
plienole (III) schwacHer ais dio anderen halogenierten Verbb. In  den o- u. p-Reihen 
dor Anilinę fallen die Werte yon F  zu J ;  die Unterschiede sind am starksten bei den 
p-Isomeren. In  den o- u. p-Reihen der Phenole sind dio Unterscliiedo geringer; die 
Fluorphenole smd jedoeh alle sehwacher ais die analogen Halogenplienole. Auffallender- 
weise haben p-II u. p -III annahem d gleiche W erte wie Anilin bzw. Plienol, wahrend 
m- II u. m- n i  in ihrer Starkę stark von Anilin bzw. Phenol yerschieden sind.

V o r  s u c h e. Die isomeren Fluornitrobenzole (I) wurden nach der Methode yon 
B a l z  u . S c h ie m a n n  (C. 1927- I I . 73) aus den Nitroanilinen dargestellt; 40—50°/o 
m- u. p-I, 10% o-I. —  Aus den isomeren Verbb. I  wurden die drei Fluoraniline (II) 
erhalten. o-II, K p.ł7 72°; ni-11, Kp. 184— 185°. Hieraus m it Phenylisocyanat m-Fluor- 
diphenylcarbamid, F. 200°. p-II, Kp. 184—186°; p-Fluordiphenylcarbamid, flachę 
Nadeln, F. 236°. — ni-Fluorphenol (m-III) in 50%ig. Ausbeute aus dem Diazonium- 
salz von reinem m-II, Kp. 178°; ■m-Fluoranilin-p-nitrobenzoat, F . 93°. o- u. p -III iiber 
dio Fluoranisole, diese nach Sw a r t s  (C. 1 9 1 3 . II. 760). o J I I ,  F. 151—152°; o-Fluor- 
phenol - p-nitrobenzoat, groBe Tafeln, F . 98°. p-Fluoranisol, Kp. 174—175°. p-IIL 
Kp.la 81,5°; F . 28°. p-Fluorphenol - p-nitrobenzoat aus Eg. in breiten Tafeln, F . 100“. 
Zwecks Reinigung des o-Clor- u. o-Bromphenols wurden dieselben in die p-Toluolsulfonate
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iiberfuhrt. o-Chlorphenol - p-toluolsulfonat, I1’. 74°. Monokline Krystalle. o-Brom- 
phenol - p-toluolsulfo7iat, F. 7G°. Monokline Prismen. (J. chem. Soc. London 19 3 5 . 
1821—26. Dez. Sheffield, Uniy.) G. P. W o l f .

G. Batldeley, G. M. Bennett, S. Glasstone und Brynmore Jones, Die polarem 
Wirkimgen der Halogene in  aromatischer Bindung. U nter Verwertung der in yorst. 
Referaten erlialtenen Resultate betrachten Vff. im einzelnen die Frage der polaren 
Einfliisse der Halogene, so die indxikliven u. mesomeren Effekte, die elektromere Wrkg. 
u. die Polarisierbarkeit. — Vff. fanden (a. a. O.) folgende Siiuren- (Ks)  u. Basen- 
dissoziationskonstanten (Ks)  — der m-Verbb. in 30%ig. CH30 :

F Cl Br J

m-Halogenphenole (Ks X 10 '°)..................... 1,51 4,90 4,37 3,89
m-Halogenaniline (Kj; x  1012J ..................... 10,5 8,51 7,94 7,59
Hieraus wio aus den Konstanten der Reaktionsgeschwindigkoiten m it J  oder W. der 
vori B e n n e t t  u. J o n e s  untersuchten m-Halogenbenzylchloride ergibt sich der in- 
duktiye Effekt der Halogenphenylgruppen ais nahezu gleich stark (Ausnahme F). 
Andere Beobaehtungen wiederum sprechen fur einen induktiyen Effekt der Halogene 
in aromat. Verbb. in der Reihenfolgo F  >  Cl >  Br >  J ,  wie auch durch andere Ein- 
fliisse eine Gleichheit der induktiyen Wrkgg. feststellbar ist. — Der elektromere Effekt 
wurde urspriinglich — nach dem Vorgange engl. Autoren — ais nicht permanent, 
sondern wahrend einer Rk. entstehend, definiert. Neuere Messungen seit 1933 zeigten 
eineń „permanenten elektromeren Effekt“ der aromat, gebundenen Halogene 
(F >  Cl >  Br >  J ) , welchem I n g o l d  den Namen „mesomer" gab. Ais Sauren- (Ks)  
u. Basendissoziationskonstanten (Ku)  fanden Vff. fiir die p-halogenierten Anilinę u. 
Phenole (in 30%ig. A .): _________________________________________

F Cl Br J H

p-Halogenaniline (Ku x  1012) . 
p-Halogenphenole (Ks X 1010) . 
Obwolil F  in der m-Stellung von 
zeigt (K b  X 1011von Anilin =  40 
1,2, yon m-Fluorphenol =  5,25; 
Starkę wie die Muttersubstanze 
yergleichsweisen W erte der Hyc 
Benzylchloride ergeben dasselbe

120 
0,26 

Anilinen i 
0, von m-F 
ille in wss. 
n (p-Fluor 
rolysierun; 

Bild:

28,8 
1,32 

. Phenolen 
uoranilin = 
Lsg.), so 1 

anilin =  4 
jsgeschwiiK

21,9 
1,55 

einen gro£ 
= 25,7; K s  
laben die \ 
14, p-Fluo 
ligkeiten (

15,1 ! 126 
2,19 | 0,32 

en induktiyen Effekt 
X 1010yon Phenol =  

)-F-Verbb. die gleicho 
[•phenol =  1,12). Die 
żt-0) der halogenierten

F Cl Br J II

m - ......................................
v - ...............................................

0,0159
0,114

0,0156
0,0394

0,0132
0,0310

0,0143 | nfi7i 
0,0296 | 0,06'

MaB fiir die elektromeren Effekte abgeben, sind bei 84,5° fiir F  6,94, Cl 2,39, Br 2,35 
u. J  2,12; bei 69,8° analog 7,17, 2,53, 2,35 u. 2,07. Bestatigung u. Best. des mesomeren 
Effektes durch Dipolmessungen aromat. Substanzen lagcn von Su t t o n , sowio B e n n e t t  
u. Gl a s s t o n e  vor. Aussagen iiber die fur die Polarisation yerantwortliclien Atome 
waren nicht móglich. 1'NGOLD u. a. sahen den mesomeren Effekt in einer Resonanz 
der beiden Formen I u. II. Diskussion der Form III. Entsclieidung zwischen den

i ci-<f H II Cl=< I II CB X ^ Z > < eH
móglichen Formen ist erst auf wellenmechan. Gmndlage móglich. — Elektromerer 
u. mesomerer Effekt haben gemeinsamen Ursprung; letzterer wird ja definitionsgemaC 
ais eine permanente Form des ersteren angesehen. Somit gleiche Reihe der elektro
meren Wrkgg. der Halogene: F  >  CI >  Br >  J . Vff. schlieBen aus der Tatsache 
der grófiten Hydrolysierungsgeschwindigkeit des p-Flumbenzylchlorids unter den 
Halogenbenzylchloriden, daB F  sowohl den gróBten mesomeren, ais auch elektromeren 
Effekt unter den Halogenen bewirkt. Einschrankung im Original. — Halogene wirken 
femer — wie yiele andere Substituenten X  — auf die Orientierung bei aromat. Sub- 
stitutionsrkk. ein: Polarisierbarkeit der C—X-Bindung. Vff. erachten yom Stand- 
punkt der aromat. Substitution die Polarisierbarkeit ais einen z u l a s s e n d e n
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Effekt, Mesomerie u. Elektromerie ais stark g e r i c h t e t e  Effolcto. ICombination 
dos mosomeren Effekts u. des Polarisierbarkeitsfaktors eraehten Vff. fiir ausrcichcnd 
zur Erkliirung der von I n g o l d  u . V a s s  (C. 1928. I. 2603) u. H o l l e m a n n  (C. 1915.
II . 396) gefundenen Substitutionen: Bei o-Chlorfluorbenzol iiberwiegt die Substitution 
in p-SteUung zum F, bei o-Brotnjodbenzol ist die Substitution in p-Stellung zum J  
bovorzugt. Somit lassen sich alle bekannten Tatsachen ubereinstimmend u. folge- 
richtig erldaren unter den Annahmen, daB die Wirksamkeit 'der Halogene bei allen 
erwahnten Effekten in der Reilienfolge F  >  Cl >  Br >  J  abnimmt, m it der Ausnahme, 
daB eine Beeinflussung der Polarisierbarkeit gemaB der Reihe J  >  Br >  Cl >  F  ab- 
niinmt. (J. chem. Soc. London 1935. 1827—30. Dez. Sheffield, Univ.) G. P. WOLF.

Morris W. Travers, Thermische Zcrsetzung gewisser gasformiger organischer Ver- 
bindungen. Im  Zusammenhang m it einer Diskussion zwisehen H i n s h e l w o o d  u . Mit- 
arbeitem  u. dom Vf. u. Mitarbeitern (vgl. C. 1935. I I .  1526) berichtot Vf. iiber gemeinsam 
m it Seddon ausgefiihrte Verss.: Bei der therm. Zers. von Athylenoxyd u. Acotaldehyd 
kann die Hauptrk., die gemaB C2H40  =  OH., -f- CO verlauft, nur durch die Geschwin- 
digkeit der CH4-Bldg. exakt gemessen werdon u. nicht durch Messung der Druck- 
zunahmo, weil Sekundarrkk., dio kein CH4 liefem, auftreten. Bei der Zers. von CH3CHO 
tr i t t  ais Sekundarrk. die an der W and yerlaufende Bldg. von Propylen auf. Der EinfluB 
dieser Rk. auf die Gesamtdruckzunahme wird in bezug auf dio Ergebnisse von H i n s h e l 
w o o d  u, Mitarbeitern (C. 1935. I I .  3223) besprochen. Wenn die Geschwindigkeit der 
H auptrk. durch die Bldg.-Geschwindigkeit des CH4 gemessen wird, so kann in keinem 
der beiden Falle eine Geschwindigkeitsyerminderung m it der Zeit beobachtet werden, 
wie es die klass. Theorie fordert. Bei beiden Rkk. spielen Kettenmeehanismen u. 
DreierstoBe eine wichtige Rolle. Die Beziehung der H auptrkk. zu den Sekundiir- 
prozessen wird besprochen. Aus der vorliegenden Arbeit u. aus Unterss. gemeinsam 
m it G ay  iiber die therm. Zers. von Dimethylather in CH4 u. CH20  u. aus ahnlichen 
Unterss. scheint zu folgen, daB bei allen von selbst verlaufenden Rkk. dieser A rt die 
Walirsoheinliehkeit, daB der ProzeB durch eine K ettenrk. fortgesetzt wird, niemals 
Nuli ist. (Naturę, London 136. 909—10. 7. Dez. 1935. Bristol, University, Chemistry 
Department. G e h l e n .

Samuel S. Todd und George S. Parks, Thermische Daten organischer Ver- 
bindungen. XV. Einige Daten iiber die Warmekapazitat, die Entropie und die freie 
Energie fu r  die isomeren Dutene. (XIV. vgl. C. 1934. H . 1742.) Die Vff. messen die 
W armekapazitaten von Buten-1, cis- u. trans-Buten u. Isobuten zwisehen den Tempp. 
der fl. Luft u. den Kpp. der Verbb. t)ber die Darst. der Praparate vgl. boi K is t ia -  
ko w sk y , R u h o f f ,  S m ith  u. V a u g h a n  (C. 1935. II . 1338); die Bestst. der FF. 
ergabon Reinlieiten von 99,9 Mol.-%. Ais trans-Fonn bezeichnen die Vff. das Isomere 
mit dem niedrigeren Ivp., ais cis-Form das hóhor sd. — Die Erm ittlung dor spezif. 
Warme nahmen die Vff. nach der Metliode von N e r n s t  mittels einem Aneroidcalori- 
metor vor; Apparatur u. Arbeitsweiso sind bereits besclirieben (vgl. P a r k s ,  C. 1925.
I. 2059; P a r k s  u . K e l l e y ,  C. 1926- 1. 2780). Die W erte fiir die spezif. Warmen bei 
den verschiedenen MeBtempp. werden im einzelnen mitgeteilt. Dio Best. der Schmelz- 
daten lieferte folgende W erte: cis-Buten: F. 133,8° absol., Sclimelzwarme 31,17 cal/g; 
trans-Buten: F . 167,3°, Sclimelzwarme 42,00 cal/g; Isobuten: F. 132,4°, Schmelz- 
warme 25,22 cal/g. Bei Auftragung der spezif. Warmen gegen die Temp. erhalt man 
fiir fl. Buten u. cis-Buten Minima bei 138 bzw. 178° absol., vielleicht liegt unterhalb 
dieser Tempp. eine geringe Assoziation vor. — Aus den Daten der W armekapazitaten 
werden mittels des dritten Hauptsatzes der Warmelehre die Entropien bei 298,1° absol. 
fiir die cis- u. trans-Butene u. fur das Isobuten berechnet. Zur Extrapolation auf tiefe 
Tempp. (0— 90° absol.) bedienen sich die Vff. des von K e l l e y ,  P a r k s  u . H u ffm a n  
(C. 1929- I I . 1903) angegebenen Verf. Die S59s-Werte betragen fiir cis-Buten 73,0, 
fur trans-Buten 71,2 u. fur Isobuten 69,0; fiir n. Buten schatzen die Vff. den ent- 
sprechenden W ert zu 72,5 Encrgieeinhciten pro Mol. — Weiterhin wird die freie Bil- 
dungsenergie fur die vier Butene berechnet. Die thermodynam. Bestandigkeit nimmt 
in der Reihenfolgo: Buten-1, cis-Buten, trans-Buten, Isobuten zu. (J . Arner. chem. 
Soc. 58. 134—-37. Jan . 1936. Stanford Univ., Calif., Dep. of Chem.) W e ib k e .

O. J. Schierholtz und M. L. Staples, Dampfdrucke geimsser Glykole. Es wurden 
die Dampfdrucke fiir den Bereich 10—760 mm, Kpp., Brechungsindices (Na-Licht) u. 
die Dichten fiir Athylenglykol, 1,2 - Propyl engl ykoł, 1,3-Propylenglykol, 1,3-Bulylenglykol 
u. 2,3-Butylenglykol festgelegt. Triigt man den Dampfdruck graph. gegen die reziproke 
absol. Temp. auf, so erhalt man eine gerade Linie, die durch die Gleichung log pmm =
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— (A/T)  +  B  ausgedriickt werden kann. Fiir die einzelnen Substanzen wurden dio
W erte der Konstanten A  u. B  bestimmt. Folgende physikal. Konstanten wurden 
erm ittelt: Athylenglykol Kp.760 197,2°, Breehungsindex 1,43072 (25°), D .20 1,1140;
1,2-Propylenglykol 187,4°, 1,43162 (25°), 1,0354 (in der obigen Reihenfolge); 1,3-Pro- 
pylenglykol 214,7°, 1,43847 (25°), 1,0538; 1,3-Butylenglykol 207,5°, 1,44098 (25°), 1,0053
u. 2,3-Butylenglykol 182,5°, 1,43637 (25°), 1,0033. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2709—11. 
Dez. 1935. Toronto, Canada.) G o t t f r ie d .

M. Schmitt, Bestimmung der Dampfdrucke der Kohlcnwasserstoffe. Vermittcls 
der den speziellen experimentellen Erfordernissen angepaBten stat. Methodo werden 
unter Benotigung kleiner Mengen Substanz die Dampfdrucke einiger KW-stoffe be
stimmt. Untersucht wurden Toluol, n-Hexan u. Methylcyclopentan, aueh ais binare 
Gemische sowio ais Bestandteile lcomplexer Mischungcn. Gepriift wurde die Apparatur 
mittels Bzl. Beschrieben werden nur die Ergebnisse m it den reinon KW-stoffen. 
(C. R. hebd. Seanees Acad. Sci. 199. 1299—1301. Ann. Office nat. Combustibles liąuides
10. 268—70. 1935.) G. P. W olf .

C. B. Allsopp und H . F . W illis, Die Refraktionsdispersion organiscJier Ver- 
bindungen. V II. Die Brechungsindices von Hexan und die Refraktionen von Wasserstoff 
und Kolilenstoff. Bedeutung der Dispersionskonstanten. (VI. vgl. C. 1935. I. 1035.) 
Vff. halten nur solche Mol.-Refrr. fiir reehner. Betrachtungen geeignet, dio durch oine 
Dispersionsformel einfachster Art, z. B. der von K e t t e l e r - H e l m h o l t z  oder L o r e n t z -  
L o b e n z  ausgedriickt werden konnen. Bedingimg ist, daB diese Formel nur eine einzige 
charakterist. Frcąuenz u. zwei andere (beliebige) Konstanten enthalt. Da diese 
eharakterist. Freąuenz stets im ScHUM ANN-Gebiet liegt, erhalt das A dditm tatsgesetz 
folgende Formulierung: Nur dann ist die Mol.-Refr. eines Mol. gloich der Summę der 
Refraktionen seiner Atome (oder Elektronen), wenn seine Refraktionsdispersion sich 
darstellen laBt durch eine Beziehung m it nur einer yariablen Ternie, die die Partial- 
refraktion einer charakterist. Freąuenz im S c h u m a n n -G e b ie t  ist. Mit Hilfo dieses 
Prinzips werden yon den Vff. die Refraktionen yon C u. H  tibor ein groBes G ebiet fur 
57 WeUenliingen von 6708—2451 A bestimmt. Ais Brechungsindices, dio obiger Be- 
dingung geniigen, werden die Werte yon zwei gesatt. KW-stoffen, Hexan (I) u. Cyclo- 
hem n  (II), benutzt. Die Werte von I  sind wiedergegeben. Die Atomrefraktion von H 2 
ergibt sich ais halbe Differenz der Mol.-Refrr. yon I  u. I I ;  die Refraktion des CH2- 
Radikals (Md =  4,618) wird zu Vo von H  angenommen. Die Atomrefraktion des C 
ergibt sich aus der Differenz der Refraktionen von CH2 u. H 2- — Die Best. der cha
rakterist. Freąuenzen einer FI. aus ihrer Refraktionsdispersion yermittels dor K e t t e l e r -  
HELMHOLTZschen Gleichung bedingt eine Abweichung um ca. 100 A fiir Freąuenzen 
des SciiU M A N N -G ebietes; d e r  sich aus der exporimentellen Ungonauigkeit der Brechungs
indices ergebende Feliler betragt maximal 10 A. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 
153. 379—91. Jan . 1936. Cambridge, Univ., Lab. of Phys. Chem.) G. P. W o lf .

C. B. A llsopp und H . F . W illis, Refraktionsdispersion organischer Verbindungen. 
V III. Isomere der Fwmel CtH s0 2: Dioxan, Atliylacetat, Isobuttersaure und Acetoin. 
(VII. vgl. yorst. Ref.) Die molaron Extinktionskoeff. sowie dio Brechungsindices (20°)
u. Mol.-Refrr. der isomeren Verbb. der Summenformel C4H 80 2, Dioxan (I), Athyl- 
acetat (II), Isobuttersaure (III) u. Acetoin (IV) wurden bestimmt. Vff. priifen dLio zweite 
Grundlage des Gesetzes der A dditivitat (vgl. vorst. Ref.) der Atomrefraktionen (Identitat 
der Mol.-Refrr. von isomeren Verbb.) nach der Interferenzmethode an diinnen Filmen
u. finden Giiltigkeit fiir das ganze Spektralgebiet. Messung der Refraktionen yon I—IV 
im Siehtbaren u. UV. fur eine gróBere Anzahl yon Wellenlangen. Konjugations- u. 
Koordinationseinflusse werden diskutiert, gleichfalls Beziehungen zwischen Absorption
u. Refraktionsdispersion. Best. der Dispersion der Refraktion des 0 2 ais Ather-(0<)-, 
Keto-(0")- oder Hydroxyl-(0')-Sauerstoff aus den Messungen der Brechungsindices 
erfolgte nach: 2 R  [0 <] =  R  [I] — 2/n R  [Cyclohexan]; R  [O"] - f  R  [0<] =  R  [II]
— 2/s R  [Cyclohesan], R  [O'] +  R  [O"] =  R  [III] — 2/3 R  [Cyclohesan]. — Re
fraktionen yon 0» (in der Reihenfolge: R  [O"], R  [0 <], R  [O']: kettenfórmige Verbb.: 
2,211,1,643,1,525 ( E i s e n l o h r )  u . 2,173,1,595,1,537 ( A l l s o p p  u . W i l l i s ,  yorliegende 
Arbeit); ringfórmige Verbb. 2,401, 1,551, 1,625 ( L o w r y  u . A l l s o p p ;  C. 1935. I. 
1035). Dio Brechungsindices jeder Verb. lassen sich durch Dispersionsgleichungen 
mit nur einor yariablen Terme darstellen; dio charakterist. Freąuenzen (ca. 1100 A) 
liegen im  ScHUM ANN-Gebiet. Die /-W erte der Ketonabsorptionsbanden yon IV u. 
von Cyclohexanon sind nahezu ident., jedoch hat IV keine Partialrefraktion der Ab- 
sorptionsbande. Vff. schlieBen daraus, dafl die Partialrcfraktionen der Absorptions-
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banden organ. Moll. den / - Werten nicht proportional zu sein branchen. — D.D. der 
Verb. I—III  (cZ20j ): 1,633 61, 0,900 55, 0,9486. Genaue D.-Best. von IV bei 20° wegen 
Polymerisation schwierig; fiir d20.t wurde m it 1,000 der interpolierte Mittelwert aus 
Mesaungen des Ausdelmungskocff. bei benachbarten Tempp. angenommen ([a]510120 =  
8,04°). ICp. von I II : 154°. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 153. 392—406. Jan .
1936.) ” G. P. W o l f .

Aurelian Naherniac. Stuclie einer charaklerislischen Baiuh der OH-Oruppe im  
nahen Infraroł. Zur Aufhebung der molekularen Assoziation einiger organ. Sauren, 
die im fl. Zustand keine OH-Absorptionsbande zeigen, bestimmt Vf. die Wellenlango 
der Banden im Dampfzustand an folgenden Verbb. (A in A): Ameisensaure (9805, 9835), 
Essigsdure (9774), Propionsaure (9771), Isobuttersaure (9785), Capronsaure (9795), 
Heptylsaure (9782) u. Benzoesaure (9756). (C. R. liebd. Seances Acad. Sci. 200. 1742 
bis 1743. 1935.) G. P. W o l f .

E. Ruppol, Ullravwleite Absorptionsspeklren der Nitrile der Funiar-, Malein-, 
Mesacon- und Citraconsaure. (Buli. Soc. cliim. Belgiąue 44. 551—66. 1935. — C. 1935.
II. 2659.) " Os t e b t a g .

Dj. P ra p a ra tiv e  organische Chem ie. N aturstoffe,
George Calingaert und Harold A. Beatty, Isomerisiemng von n-Heptan. (Vgl. 

C. 1 9 3 5 . I I . 1161.) Vff. haben die Rk. von A1C13 auf n-Heptan griindlicher ais friiher 
untersueht. Es wurde eine Technik gewahlt, welche die Rk.-Prodd. schnell entfernt, 
um sekundare Rkk. móglichst zu vermeiden. Das A1C13 wurdo in kleinen Portionen 
in das sd. Heptan eingetragen, wobci die niedriger sd. Rk.-Prodd., welche etwa gebildete 
isomere Heptane einschlieBen, kontinuierlieh mittels einer Fraktionierungskolonne ent- 
fem t wurden. Sodann wurde das Rk.-Prod. fraktioniert. Die unter 45° sd. Teile waren 
hauptsiiehhch Butane u. Pentane u. wurden nicht weiter untersueht. Der uber 98° 
sd. Riickstand war ein viscoser, nicht fluchtiger Teer von Polymerisationsprodd., frei 
vón Octanen bis Decanen. Der zwischen 45 u. 98° sd. Rest, vóllig gesiitt. gegen Br, 
wurde wiederholt mittels wirksamer Kolonnen fraktioniert; von den Fraktionen wurden 
die nD20-Werte, v<3n einigen auch die krit. Losungstempp. in Anilin ermittelt. Der 
Vergleicli dieser W erte m it den Konstanten reiner KW-stoffe (E d g a b  u. Ca l in g a e p .T,
C. 1 9 2 9 . II. 279) ergab die Ggw. mehrerer Hexane u. Heptane u. die Abwesenheit 
von Olefinen, Ńaphthenen u. aromat. KW-stoffen. 100 Tcile n-Heptan lieferten in 
Teilen: 64,6 Pentane u. darunter, 3,4 2-Methylpentan, 2,0 3-Methylpentan, 0,4 n-H em n,
1,5 2,4-Dimcthylpentan, 0,5 2,2,3-Tńmetliylbutan, 0,4 3,3-Dimethylpentan, 1,2 2-Methyl- 
liexan, 1,6 3-Methylhexan, 24,4 Polymerisationsprodd. t)ber den Rk.-Mechanismus u. 
die Bedeutung der Resultate liiBt sich noch nichts sagen. (J . Amer. chem. Soc. 5 8 . 
51—54. Jan . 1936. Detroit [Mich.], E thyl Gasoline Corp.) L in d e n b a u m .

Randolph T. Major und Howard T. Bonnett, Darstdhmg und Eigenschaftm 
von f}-n-Alkylcholinchloriden und ihren Acełylderivatm. Da Aeetyl-/?-methylcholin nach 
neueren Unterss. wertvollc physiol. Eigg. besitzt, haben Vff. einige Homologen des 
/3-Methylcholins u. dereń Acetylderiw . synthetisiert. Nach dem von L e v e n e  u . H a l l e r  
(C. 1 9 2 8 . II. 537) angegebenen Verf. dargestellte l-Chloralkanole-(2) wurden m it 2 Moll. 
NH(CH3)2 in Bzl. 15 Stdn. auf 115—120° erhitzt u. die gebildeten 1-[Dimethylamino]- 
alkanole-{2), (CH3)2N-CH2-CH(OH)'R, wie iiblich isoliert. Dereń Jodmethylato 
((i-n-Alkylcliolinjodide), (CH3)3N J-C H 2-CH(OH)-R. WTirden m it AgCl in absol. A. in 
die fl-n-AlkylcholincJrforide, (CH3)3NC1-CH2-CH(0H)-R , umgewandelt. Einige der 
niederen Homologen W T irden auch aus dem Chlorhydrin u. N(CH3)3 dargestellt-. Da 
aber die Chloride m it wachsendem R  immer hygroskopiseher werden, ist obiges Verf. 
vorzuziehen. Die Chloride wurden sodann aeetyliert. — Uber die pharmakolog. Eigg. 
der Verbb. wird ausfiihrMch beriehtet. Alle acetylierten Alkylcholinehloride zeigen 
typ. Sluscarinwrkg. Dagegen differieren die nichtacetyherten Alkylcholine' in ihrer 
Wrkg. nicht nur quantitativ, sondem auch qualitativ.

V e r  s u e h e. l-Chłornonanol-(2), C0H19OC1, Ivp.13 114,5— 116,5°. — Dio folgenden 
Aminoalkohole sind bewegliche, farblose, stark  aminartig riechende Fil., die beiden 
ersten 11., die hóheren unl. in W., alle 1. in organ. Solyenzien. l-[Dimcthylamino]- 
butanol-(2), C6H 15ON, K p.760 1 42—144°. -pentanol-(2), C7H i7ON, K p.30 73— 74°. 
-hexanol-(2). CsH[9ON, Kp.„s 89—90°. -heptanol-(2) vgl. v . B r a u n  u . S c h i r m a c h e r  
(C. 1 9 2 3 . I II . 1362). -octanol-{2), C10H23ON, Ivp.10 99—101°. -nonanol-(2), Cn H„5ON, 
Kp.5 104— 106°. — Die Jodm ethylate wurden aus Aceton +  A. umkrystallisiert; sie 
sind weiB, mikrokrystallin, nicht hygroskop. f}-Athylc7iolinjodid, C7H i8ONJ, F. 162
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bis 163°. p-n-Propyl-, C8H20ONJ, F. 198—200°. p-n-Butyl-, C0H 22ONJ, F. 90—92°. 
P-n-Arayl; CjoH^ONJ, F . 98—100°; V. B r a u n  (1. c.) g ib tF . 106— 108° an. B-n-Hexyl-. 
Cn H 20ONJ, F. 109— 110°. p-n-Heptyl-, C12H 28ONJ, F. 122,5—123,5°. — Die Cłiloride 
sind weiB u. iiuBerst hygroskop., lhro Acetyldcriyy. krystallin u. ebenfalls hygroskop. 
ft-Atliyhholinchlorid, C,H18ONCl, aus Butanol, F . 174—176°; Acetylderiv., C9H20O2NCl,
F. 144— 146°. ft-n-Propyl-, C8H 20ONC1, aus Butanol-Isopropyliitker, F. 115— 117°; 
Acetylderiv., C10H22O2NCl, F . 168—169°. (i-n-Butyl-, C9H220NC1, aus Butanol-Bzl.,
F. 100,5—102°; Acetylderiv., CUH240 2NC1, F. 186—187°. Die folgenden Chloride waren 
zuerst gummos u. krystallisierten im Exsiceator. P-n-Amyl-, C10H 24ONC1, F. 72—74°; 
Acetyldcriv., C12H2a0 2NCl, F. 182—184°. f)-n-IIexyl-, Cn H 20ONCl, F . 69—71°; Acetyl- 
deriv., C13H280 1!NC1, F. 169—171°. fS-n-Ileptyl-, C12H 280NC1, F . 97—99°; Acetylderiv., 
CmH30O2NC1, F . 176—177°. (J. Amer. chem. Soc. 58. 22—24. Jan . 1936. Rahway 
[N. J.], Lab. yon Me r c k  & Co., Inc.) L in d e n b a u m .

William G. Young, Walter H. Hartung und Frank S. Crossley, Reduktion von 
Aldchyden mit Aluminiumisopropylat. M e e r w e i n  u . S c h m id t  (C. 1 9 2 5 . I I . 2314) 
wollen durch Red. von Crotonaldeliyd m it Al(OC2H6)3 oder MgCl(OC2H5) in alkoh. Lsg. 
60% Crotylalkohol erhaltcn haben. Vff. konnten jedoch diese Ausbeute nicht erzielen. 
Da der Hauptiibelstand dieses Verf. in der Polymerisation des gebildeten Acetaldehyds 
besteht, war zu erwarten, daB ein Alkylat, welchcs sich zu einem Keton oxydiert, 
bessere Resultate geben wurde. Ein Isopropylat ist das einfachste, weil es fliichtiges 
Aceton liefert. Tatsaclilich wurden m it Al-Isopropylat befriedigende Ausbeuten an 
Crotylalkohol erhalten. — Al-Isopropylat. 100 g Al, 1200 ccm Isopropylalkohol u. 5 g 
HgCla unter RiickfluB zunachst gelinde erwarmen, nach Einsetzen heftiger Rk. kiihlen, 
dann 6—7 S td n . kochen, zur Reinigung dest. Kp.5 145—150°. — Vergleichende Vers8. 
ergaben, daB Isopropylalkohol fiir die Darst. des Crotylalkohols das beste Losungsm. ist. 
Derselbe bietet zudem den Vorteil, daB das Al-Isopropylat nicht isoliert zu werden 
brauclit. — Crotylalkohol. 47 g Al, 500 ccm Isopropylalkohol u. 2,5 g HgCl2 wie oben 
umsetzen, 210 g Crotonaldehyd (iiber diesen vgl. C. 1 9 3 2 . II. 1772) u. 1 1 Isopropyl- 
alkohol zugeben, Kolben m it Kolomie u. absteigendem Kiililer yereehen u. 8—9 S td n . 
langsam dest., dabei die Dampfe auf 60—70° halten, was m it einem Heizbad von ca. 110° 
gut erreicht wird. Verbleibendes Losungsm. im Vakuum entfemen, auf 40° kiihlen, 
mit 900 ccm 6-n. H 2S 0 4 zers., Olschicht abheben u. zuerst bei 60—70° u. langsam 
von 275 auf 65 mm erniedrigtem Druclc, selilieBnch bei 100° u. 20 mm dest. Wss. 
S ch ich t dest., bis das Destillat n ic h t  mehr m it Br in CC14 reagiert, Destillat m it K 2COa 
sattigen, organ. Schicht m it dem Hauptprod. vereinigen, iiber 10 g K 2C03 trocknen
u. m it Kolonne unter Atmosphiirendruck fraktionieren. Erhalten 130 g von Kp. 117 
bis 122° u. 93%  Reingeh.; nach mehrtagigem Troclcnen 97°/0. Vollige Reinigung durch
Dest. m it Kolonne; Kp. 121,2°. Auch m it Bzl. ais Losungsm. wurden 40—45% Crotyl
alkohol erhalten; das Bzl. wurde vor der Hydrolyse nicht entfernt. — Gleiche Rod. 
von Citrondlal u. Zimtaldehyd ergab 32°/0 Citronellol, Kp. 222—224°, u. 68% 7Amt- 
alkohol, Kp.„_8 133—142°. — Der Rk.-Mechanismus ist nicht eine einfache Anpassung 
an die CANNizzAROsche Rk., wie M e e r w e i n  u . S c h m id t  annehmen, sondern kom- 
plizierter. (J . Amer. chem. Soc. 58 . 100—02. Jan . 1936. Los Angeles [Calif.], Univ.,
u. Philadelphia [Penna.], Lab. von S h a r p  u. D o h m e , Inc.) L in d e n b a u m .

H. Shipley Fry und Kenneth L. Milstead, Die Eimuirkung von Wasserstoff- 
peroxyd au f einfache Kohlenstoffverbindungen. I I I . Glykohaure. (II. vgl. C. 19 3 1 .
I I . 982.) Bei der Einw. von H 20 2 auf Glykolsaure in verd. H2SO.i bei 100° erfolgen 
nebeneinander die Rkk.:

a) H 0-C H 2-C02H +  2 H20 2 >  HCOsH +  C02 +  3 H 20  
b) 2 H 0-C H 2-C02H +  3 H20 2 ->- H 2 +  2 H C02H +  2 C02 +  4 H 20

c) HC02H  +  H 20 2 2 H„0 +  C02
daneben zers. sich etwas H 20 2 in H20  u. 0 2. Die Rkk. a) u. b) sind lhrerseits wieder 
aus Teihkk. zusammengesetzt. Das Mengenyerhiiltnis H C02H : H 2 ist stets gróBor 
ais das der Rk. b) entsprechende Verhaltnis 2: 1. Mit zunehmender H 20 2-Konz. nimmt 
die Rk. a) an Umfang ab, c) nimm t zu, wahrend b) nur kleine Sohwankungen aufweist. 
Die Summę der nachgewdesenen Rk.-Prodd. entspricht genau den in die Rk. eingehenden 
Mengen Glykolsaure u. H 20 2- (J. Amer. chem. Soc. 57. 2269—72. Nov. 1935. Cin- 
cinnati [Ohio], Univ.) OSTERTAG.

F. Krollpfeiffer und A. Rosenberg, Uber die Einwirkung von Alkalimetallen 
auf Dialkylmalonsaureester. Vff. haben beobachtet, daB Dialkylmalonester m it Alkali- 
metallen reagieren, manche sogar stiirmisch. Dimelhylmalonsaurediathylester reagiert
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m it einer Suspcnsion von Na oder K  in A. selir lebbaft, u. zwar unter Entw. von CO, 
was auf dio Eliminierung eines C O JI hinwies. Vff. konnten in manchen Eallen rund 
95% der fur dio quantitative Abspaltung von 1 C02H  borechneten CO-Menge fest- 
stellen. Bei Annahme des folgenden Rk.-Yerlaufes muCte ais weiterea Rk.-Prod. die 
entsprechende Menge Isobuttersauredthylesier gebildet werden:

C2HeO ONa

R ^ C ^  E > C ;0 < 0 & aH‘ |> C H . C 0 2CaH6 +  NaOH
\;C O :O C sn s

Tatsachlich wurde dieser gefunden, aber in einer Menge yon nur 36%. Diese 
Minderausbeute ist wohl teils durch woitere Umsetzungen des Isobuttersaureesters 
m it Na, teils durch seine holie Fliiehtigkeit bedingt. Hinzu kommt noch die Bldg. 
saurer Prodd. infolge Verseifung des Dimethylmalonesters. — Der Didthylmalonsaure- 
diathylester lioferto bei Umsetzung von 1 Mol. m it 2 Atomen Alkalimetall die besten 
Ausbeuten an Didihylessigsdureaihylester. Mit K  war die Rk. nach Abklingen der 
ersten stiirm. Einw. beendet, wahrend m it Na die maximalen Ausbeuten erst nach 
ca. 6-std. Sieden in A. erreicht wurden. Mit K  betrug die entwickelto CO-Menge nur 
ca. 1/3 der dem isoliertcn Diiithylessigester entsprechenden; die Ausbeute an letzterem 
war ca. 30%. Mit Na wurden ca. 46% Diathylessigester u. 85% der entsprechenden 
CO-Menge isoliert. H auptanteil der sanren Rk.-Prodd. war Didthylmalonsdur&mono- 
dlhylester; durchschnittlich 14% ; m it K  mehr ais m it N a. — Dipropylmalonsaurediaihyl- 
ester lieferte m it 2 Atomen K  nach 6-std. Kochen 11,6% CO u. 37,2% Dipropylessigsdure- 
dthylester, K p.13 76— 78°, m it Na dagegen 83,2% CO u. 61% des Essigesters. Aus 
den sauren Prodd.: Dipropylmalonsduremonoathylester, Cu H 200.,, K p.3 135— 136°, 
teilweise erstarrend, aus PAe., E. 43—44°; m it K  yiel mehr ais m it Na. Lipropyl- 
essigsaure, K p.]5 123— 124,5°; Chlorid, K p.14 68—69°; Anilid, C14H 21ON, aus A., F . 102 
bis 103°. — Dibenzylmalonsaurediathylester lieferte m it K  (6 Stdn.) 4,6% CO u. 32,5% 
Dibenzylessigsdureathylester, K p.2 167— 169°, m it Na 58%  CO u. 38,1% des Essig
esters. Aus den sauren Prodd. durch Dest. (CO..-Abspaltung): Dibenzylessigsdure, aus 
PAe., F. 89—90°; m it K  viel mehr ais m it Na. — Der Rk.-Verlauf ist noch ungeklart. 
Intcrmediare Bldg. von Alkoholat ist kaum anzunehmen, da nach 6-std. Kochen von 
Diatliylmalonester m it einer ath . Suspension von C2H 5ONa 80%  Ester unverandert 
zuriickgewonnen wurden. Auch fiir die wesentlich geringere CO-Entw. bei den Verss. 
m it K  kann noch keine Erklarung gegeben werden. Das Verf. kann fur die bequeme 
Darst. yon Dialkylessigestern gelegentlich von Nutzen sein. — Die Verss. sind im Original 
ausfuhrlieh beschrieben. (Ber. dtsch. chem. Ges. 6 9 . 465—70. 5/2. 1936. Giefien, 
Uniy.) L in d e n b a u m .

V. J. Sabetta, David Himmelfarb und Cr. B. L. Smith, Reduktion von Nitro- 
gucinidin. II . Darstellung und Eigenschaften von Nitrosoguanidin. (I. vgl. C. 1 9 3 2 . 
I. 2708.) Durch Red. yon Nitroguanidin (I) m it Zn in einer Lsg. von NH4C1 wurde 
Nitrosoguanidin (U) in befriedigender Ausbeute erhalten. Einige charakterist. Eigg. 
werden beschrieben. Viel K M n04 osydiert in. schwach saurer Lsg. zu Nitroguanidin, 
in stark  sauren Lsgg. zu H N 03 u. Guanidin. In  alkal. Lsg. wird K M n04 zu Mn04" 
reduziert (Gasbldg.), durch weitere Red. Bldg. von Cyanamid sowie N 0 3'. I I  ist ein 
Ampholyt; der isoelektr. Punkt liegt in der Nahe der Saurestufe 7. Amiahme der 
drei in W. yorliegenden Formen H I—A7. Aus Messimgen der Geschwindigkeits-

I I I
/N H 3

C==NH 
L NNHNO.

IV
/N H

Cf=NH V
/N H S

c4=N H  
\ n ==n o j- \ n = n o - J

konstanten der Zei-s. in sauren, neutralen u. bas. Lsgg. wird auf monomolekulare 
bzw. pseudomonomolekulare Rkk. geschlossen. Abhiingigkeit der Konstanten yon 
der [H‘] in saurer u. [OH'] in alkal. Lsg. Die Aktiyierungsenergic sowohl in sauren 
wie bas. Lsgg. betragt 19000 cal/Moi., wahrend sie in neutraler Lsg. etwas hóher sein 
diirfte. — 5 analyt. Methoden zur Best. von II werden beschrieben. Ausfulirliche Darst.- 
Methode im Original; Ausbeute 40—60% . (J. Amer. chem. Soc. 57. 2478—79. Dez. 
1935. Brooklyn, N. Y., Polytechn. Inst., Dept. of Chem.) G. P. WOLF-

Eugeue Lieber und G. B. L. Smith, Eeduktion von Nitroguanidin. IV. Dar
stellung ton Nitrosoguanidin durch katalytische Hydrierung. (Vgl. yorst. Ref.) Vff. 
erhalten durch katalyt. Red. von Nitroguanidin (I) ein Nitrosoguanidin (II) von gutem 
Rcinheitsgrad. Sowolil boi Verwendung eines P t-K atalysators nach A d a m  („Org. 
Synth.“ 1  [1932]. 53), sowie des Ni-Katalysators nach R a u e y  (C. 1 9 3 2 . I I .  1770)
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werden gute Ausbeutcn erhalten. W., Methanol, A., Dioxan u. Bzl. wurden ais R k .- 
Medien untersucht. W. erwies sich ais beste Fl. fiir den K atalysator nach A d a m . 
Methanol gab etwas hóhero Absorptionsgeschwindigkeiten m it RANEY-Ni (45°/0ig. 
Ausbeute). Optimale Temp. 25—30°. (J . Amer. chem. Soc. 57. 2479—80. Dez.
1935.) G. P. W o lf .

N. J. Demjanow und S. I. Schuikina, Das Verhalłen des Cydobulylamins zu 
Oxydationsmitteln. Fruhero Verss. zur Darst. von Cydobutanon (I) (C. 1922. III . 1159) 
wurden fortgesetzt. Die Oxydation von Cyclobutylamin mittels Cr0 3 bzw. Chrom- 
schwefelsiiure gab nur geringe Mengen von I  neben HCN, H N 0 2 u. Bernsteinsaure (III); 
ahnlich, nur tiefgreifender, verlief die Umsetzung m it KMnO,, u. Ozon, wobei in letzterem 
Falle auch C02 auftrat. Bei der 0 2-Oxydation des Cydobutylamins in Ggw. von Natur- 
kupfer C (ygl." T b a u b e  u. S c h o n e w a l d , Ber. dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 178) 
wurden 18,6% I  in Form  des rohen Semicarbazons erhalten; daneben wurden NH3, 
m  u. Cydobutylketoxim  (?) isoliert. E in Ersatz des Cu durch 0 s0 4 fiilirte schlioBlich 
zu einer Erhohung der Ausbeute an I  auf 25%. Bzgl. der allgemeinen Erórterungen 
iiber die Oxydation von Aminen u. dor Schliisso aus den obigen Verss. muB auf das 
Original yerwiesen werden. (Chcin. J . Ser. A. J .  allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 1213—25. 1935. Moskau, Land- 
wirtsch. Akad. Timirjasew.) B e b s i n .

P. C. Mitter und Dilip Kumar Banerji, Untersudiungen uber miteinander ver- 
schmolzene Ringe. I. (Vorl. Mitt.) Vff. haben folgende Synthcse durchgefiihrt: Un- 
gesa.lt. Ester C17H 2aOc (III oder IV). 46,5 g 2-Methylcyelopentanon-(l)-carbonsaure- 
(2)-athylester (I), 104 g Brombernstoinsaurediathylester, 35 g Zn-Wolle u. einen J-Rry- 
stall in 100 ccm Bzl. bis zur beginnenden Rk. erwarmt, nach Abklingen der heftigen 
Rk. noch 20 Min. gekocht, mit verd. H 2SO., zers., m it W., verd. NaOH, W. ge- 
waschen usw'., Rohprod. (wohl etwas I I  enthaltend) in Bzl. m it P 20 5 3 Stdn. gekocht usw. 
34 g. K p .3 176—178°. — l-Methyl-l-carbathoxycydoj)entanbernsleinsdure-(2)-didthyl-

CHj—C(CH3). C02C2H5 

ĆH,
ĆH„—CO

CHa—C(CII3) • C 0 2C2Hs
II CHj

Ó H ,-C (O H ). CH(COsCaHs). CH,, C 0aC2H5

in
CHa— C(CH3) • C 0 jC,H6 
ĆH2 

Ćh = C  • CH(C02CłH5) • CH2 • C 02CsH5 
CH2-C (C H 3).CO sCsH6 
c h 2 | 

ÓHS- C H  • CH(COsC2H6) • CH, • c o 2c 2h 6

CH2—C(CH3).C02CaH6 
IV ch2 |

Ćh2—C: C(C02C2H5) • CH2 • COaC2H5 
CHj—C(CHS)—CO 

VI Ćh2 | Óh . co2c2h6
-CH----- Óll- C02C,H5c h 2-

ester (V), C17H 2S0 6. Vorigen in absol. A. +  P t0 2 bis zur ungefahren Absorption der 
bereehneten H-Menge m it H  geschuttelt. Kp.., 173—175°. — 7-Mdhyl-bicyclo-\0,3,3\- 
odanon-(l)-dicarbonćaure-(2,3)-diathylester (VI), C15H 220 s. 18 g V u. 2,6 g Na in 100 ccm 
Bzl. bis zur Lsg. des N a gekocht (anfangs sturm. Rk., vom Bad entfernt), mit verd. 
H 2S0 4 zers., m it Soda gcwaschen usw., Fraktion 150—178° (3 mm) gesammclt. 7 g. 
Mit alkoh. FeCI3 dunkelviolett. Semicarbazon, C16H 25 0 6N3, aus verd. A. Nadeln,
F. 195°. — Freie Dicarbonsdure. Mit alkoh. KOH. Gummiartig, nicht krystallisierend. 
Semicarbazon, Cj„Hi70 5N3, aus A. Krystalle, Zers. 198— 200°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 
69. 456—58. 5/2: 1936. Calcutta, Univ.) L in d e n b a u m .

A. N. Nessmejanow und R. Ch. Schatzkaja, Derhate von kemmercurierten 
Phenóldllyldtliern. Wahrend die Allylierung von Na-o-Chlormercuriphenolat o-Chlor- 
mercuriphenolallylather, C3H 5OC6H 4 'HgCl, F. 89°, bzwr. bei Anwendung von Allyl- 
chlorid s ta tt Allylbromid o-Mercuridiphenólallyldther, (C3H 5OC6H 4)2Hg, F. 59,5 bis 
60,5°, gab, entsteht bei der Einw. von Allylhalogeniden auf eine Lsg.. von o-Chlor- 

mercuriphenol in Pyridin bei — 10° unter Lsg. der C—Hg-Bindung 
das krystallisierte Komplexsalz I, C,6H 20N 2Br4Hg, F. 120,5— 121,5°, 
das auch aus Allylbromid u. HgBr2 in Pyridin erhalten wurde. 

HgX‘ Auffallend lcicht gelang die Mercurierung zweier PhenolaUyldther
in saurer Lsg. ohne Anzeichen einer Addition des Hg an die Doppel-

1 bindung. So wurden in essigsaurer Lsg. durch Zugabe von HgO
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erhalten der p-CMormercuriphenólallylalher, C3H 5OC6H,-HgCl, F. 101—101,5°, woleher 
durch Einw. yon N a-Stannit den p-Mercuridiphenólallylather, (C3H 5 0C6H ,)2Hg, F. 108,5 
bis 110° lieferte, u. Clilonmrcuri-fj-naphtholallylalher, C3H 5OC1()H 0 • HgCl. Beim Vers. 
der CLAISENschen Dmlagerung der kernmercurierten Phenolallylather fand tiefgehende 
Zers. s ta tt. — Es werden Bedenken bzgl. der Konst. einiger von B a l b ia n o  (Ber. dtseh. 
chem. Ges. 4 2  [1909]. 1505) u. A d a m s , R o m a n  u. Sp e e b y  (C. 1 9 2 3 .1. 79) dargestellten 
Vorbb. geauBert. (Chem. J . Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. A. Shurnal obsehtschei Chimii] 5 (67). 1268—72. 1935. Moskau, Staats- 
Univ.) B e r s i n .

Karl Matejka, Mercurierung der Zimtsaure, des Safróls und Cumarins. S c h b a u t h
u. Mitarbeiter (Bor. dtseh. chem. Ges. 4 3  [1910]. 695. 4 4  [1911]. 1048) liaben gefunden, 
daB Zimtsaureester m it Mercuriacetat in alkoh. Lsg. (CH3OH, C2H5OH usw.) reagieren, 
indem an die Doppelbindung die OR-Gruppe des Alkohols u. die Gruppe H g• O • CO ■ CHa 
angelagert werden. Durch Yerseifung dieser Verbb. woirden die inneren Anhydride I  
erhalten. Vf. ha t das Verf. priiparatiy dadurch wesentlich yerbessert, daB er die Ester 
durch die Saure ersetzt hat. In  den meisten Fallen erhalt man schon nach 1-std. Kochcn 
das Anhydrid I  m it bis zu 95% Ausbeute. Bei Yerwendung eines 2-wertigen Alkohols 
(Glykol) tra t keine Kondensatiou, sondern Red. des Mercuri- zu Mercuroacetat ein. 
Mercurierung der o-Nitrozimtsaure gelang nicht. — Safrol lieferte nach demselben 
Verf. die Verbb. II  u. III. Die kemstiindige Gruppe HgCl in III  nimm t wahrscheinlich 
Stellung 2 ein. — Im  Gegensatz zu den Angaben von S e n  u . Ch a k e a v a e t i  (C. 1 9 3 0 .
I. 2244), nach welchen Cumarin weder in wss. noch in alkoh. Lsg. mercuriert werden 
kann, hat Vf. durch Einw. yon Mercuriacetat in alkoh. Lsg. auf Cumarin 2 Verbb. 
erhalten, welchen er m it Vorbehalt die Formeln IV u. V zuschreibt. Die fiir die eine 
Verb. gcfundenen Werte stimmen m it Formel IV gut iiberein, wahrend die Reindarst. 
der anderen Verb. wegen zu ungiinstiger Eigg. unmóglich war.

I  C H -C O  0CHj Hg.0 .C 0 .CHj 0C H | n g . o n

0 ^ „  „  011 Hg— °  ----- CH-CO-H H O - H g - / \ c H ------CH-COtH
• CH, • CH---- CHj

0  „  I I V J-O -H g-O H  l  )■ OH
H  OCn> Hg-O-CO-CH, Y  , H :0  Y ., HsO

I I I  CHi< q>C«H i • CHi-CH---- CH. Hg-OH H g-O H  ’(HiSO«)
HgCl OCH. HgCl IV V

V e r  s u c h e. Anhydrid C10H100 3Hg (I, R  =  CH3). 3 g Zimtsiiure, 10 g Hg- 
Acetat u. 30 ccm CH3OH ca. 1/ 2 Stde. gekocht, Nd. wegen heftigen StoBens abfiltriert, 
F iltra t weiter gekocht, Gesamtnd. m it etwas 10°/oig- Essigsaure, dann W. gewasehen, 
wiederholt aus verd. NaOH -j- HoSO^ umgefallt, schlieBlich m it etwas A. gewasehen.
F. 190° (Gasentw.), unl. in organ. Solvenzien, 1. in Soda. —  Anhydrid Cn H n 0 3Hg 
(R =  C2H5). In  A.; nach 2-std. Kochen m it 20 ccm h. W. yersetzt, nach Erkalten 
Nd. wio yorst. behandelt. F. 186° (Gasentw.). —  Anhydrid C13H 1BOsHg (R =  11-G1H 9). 
In  Butylalkohol. Reinigung durch Loscn in n. NaOH, Zugeben yon Asbestwolle, Fil- 
trieren usw. WeiBes Pulver, F. 175— 182° (Gasentw.). — Anhydrid Cu I I ls0 3Hg (R =  
n-C5H u ). In  Amylalkohol (W.-Bad, 2 Stdn.); nach Erkalten m it 70 ccm A. verd., 
dann wie vorst. WeiBes Pulyer, F. 114— 131° (Gasentw.), unl. in Soda, 11. in A. — 
Anhydrid C»sHi0O3Hg (R =  n-ClcH33). In  Cetjdalkohol; Rohprod. in viel h. n. NaOH 
gol., m it W. verd., m it Kieselgur gereinigt usw. —  Verb. C13H160 5Hg (II). 10 g Safrol, 
32 g Hg-Acetat u. 40 ecm CH3OH 2 Stdn. gekocht, 100 ccm h. W. zugesetzt, nach 
Erkalten gelbes 01 abgetrennt, m it essigsaurem W. u. PAe. gewasehen, iiber MgSO., 
getrocknet, in A. gol. usw. Aus wss. A. weiBe, weiche Nadeln, F. 155°. — Verb. 
C11H 120 3Cl2Hg2 (III). 10 g Safrol, 65 g Hg-Acctat u. 60 ccm CH3OH 2 Stdn. gekocht, 
m it 100 ccm W. verd., m it NaCl-Lsg. gefallt, Nd. m it essigsaurem W., A. u. A. ge- 
waschen, wiederholt aus NaOH +  HC1 umgefallt. F. 150— 160°. — Verb. C12H1()OaHg3 
(IV). 10 g Cumarin, 45 g Hg-Acetat u. 40 ccm A. 2 Stdn. gekocht, nach Stehen iiber 
Naclit Krystalle abfiltriert u. m it A. gewasehen. Farblos, beim Erhitzen yerkohlend, 
unl. W ird durch NaOH sofort unter Bldg. von HgO zers. (Gruppe —O-Hg-OH). — 
Verb. V. F iltra t von IV m it W. gefallt, Nd. m it essigsaurem W. u. A. gewraschen. 
Schwacli beigefarbig, beim Erhitzen yerkohlend, 11. in n. NaOH (gelb), durch yerd. 
H 0SO4 unverandert, aber stark kolloid fallbar. (Ber. dtseh. chem. Ges. 69 . 274—78. 
5/2. 1936. Oxford, Uniy.) L in d en b au m .

R. Ch. Freidlina, A. A. Kotscheschkow und A. N. Nessmejanow, Ary- 
liemng von Organoqitecksilberhydroxyden miłłels organischer Verbindungen des Zinns,
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des Antimons und des Bors. (Vgl. C. 19 3 4 . I. 3152. 19 3 5 . II . 43.) Die neue Mothodo 
der Darst. unsymmetr. Organoquecksilberverbb. beruht auf der Einw. von Organometall- 
verbb., insbesondere RSnCl,, R 2SnCl2, RSbO, RB(OH)2, in alkoh.-alkal. Lsg. bei 80° 
auf Organoąuecksilbersalze RHgX; sio zeichnet sich durch verschiedene Vorziige 
gegeniiber anderen Verff. aus. Ncu dargestellt wurden: Methyl-a.-naphthylquecksilber, 
CH3 HgC10H 7, E. 8 6 — 8 8 °, aus CH3H gJ u. (<x-C10H 7)2SnCl2; Phenyl-p-nilrophenyl- 
ąuecksilber, NO2C0H 4HgC6H 5, E. 144— 145°, aus p-N 0 2C„H4HgCl u. (C,,H;)2SnCl2; 
Phenyl-m-nitrophenylquecksilber, N 0 2C6H 4HgC6H5, E. 113—116°, aus m -N02C0H.,HgCl 
u. (C0H 5)2SnCl2 bzw. C,,H5 SnCI3; p-Chlorphenylbenzylquecksilber, ClCeH 4HgCH2C0H 5,
E. 104—108°, aus C0H 5CH2HgCl u. p-ClC6H 4SbO. Analog wurden das Methylphenyl- 
ąueeksilbcr aus CH3H gJ u. C6H5B(OH ) 2 u. das Atliylphenyląuecksilber aus C2H5HgBr 
u. (C0H 5)2SnCl2 dargestellt. Die Umsetzung der neuen Verbb. m it HC1 nach dem Verf. 
von K h a b a s c h  verlief quantitativ  nach: RH gR ' +  HC1 RHgCl +  R'EL (Chem. 
J .  Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtsehei 
Chimii] 5 (67). 1171—75. 1935. Moskau, Univ.) B e e s i n .

K . A. K otscheschkow  und M. M. N ad j, o- und p-Tolylstannonsauren. Die 
analog dem Phenyllrichlorstannan nach einem friiher beschriebenen Verf. (C. 1 9 2 9 . 
I. 2528) dargestellten Tolyherbb. ArSnX 3 sind schwere Eli., dio an der L uft rauchen 
u. krystallin. Hydrate bilden. In  k. W. sind sie glatt 1., die Lsgg. reagieren stark sauer. 
Beim Erwiirmen tr i t t  Hydrolyse ein. Mit wss. NH 3 bilden sich die amorphen Tolyl- 
stannonsauren, die unl. im ubersehiissigen Eallungsmittel sind. Die auf Zusatz starker 
Alkalien gebildeten Ndd. lósen sich im CberschuB des Eallungsmittels. Einzelne Beob- 
achtungen bei der Darst. sowie die Entfarbungsgeschwindigkeit von Br2 (nach: 
AvSnX3 +  Br2 ->- ArBr +  SnX 3Br) fiihrten zu folgendor Reihenfolge der relativen 
Bindungsfestigkeit der Aryle: p-Tolyl >  o-Tolyl >  Phenyl. In  tlbereinstimmung m it 
der Zus. der erhaltenen Pyridinaddiłionsverb. CH3CcH,SnCl3 • 2 Py ergibt sich, wie auch 
sonst bei zinnorgan. Verbb., die Koordinationszahl des Sn zu 6 . Mit HgCl2 in alkoh. 
u. alkal. Lsg. reagieren die Tolylverbb. ArSnX 3 , aber auch Ar2SnX2, nach: 1. ArSnX 3 +  
HgCU ArHgCl +  SnX3Cl oder 2. 2 ArSnOOK +  2 KOH +  HgO -y  Ar„Hg +  
2 S n (= 0 ) (OK ) 2 +  H 20 . Aus den o- u. p-Tolyltrichlorstannanen wurden die ent- 
spreehenden Stannonsauren erhalten. Es sind amorphe, unsehmelzbare, in organ. 
Lósungsmm. 1. Pulver. Ih r amphoterer Charakter auBert sich in der Lóslichkeit in 
Alkali u. Saure, wobei m it HC1 wieder die Trichloride gebildet werden. In  W. sind sie 
unl. Die Ag-, Hg-, Ba- u. Ca-Salze sind in wss. A. 1. Die Osydation der o-Tolylslannon- 
sdure mittels KM n04 fiihrt zu oiner tiefgreifenden Zerstórung des Molekiils; die Rk.- 
Prodd. der Umsetzung m it K 3Ee(CN) 6 in alkal. Lsg. waren Zinnsaure, Toluol, o-Tolu- 
nitril u. Spuren Isonitril.

V e r s u c h e .  Di-p-lolyldichlorstannan, C14H HSnCl2, E. 49—50°. — Di-o-tolyl- 
dichlorstannan, C14H HSnCl2, E. 49—50°. — p-Tolyllrichlorstannan, CH3C8H 4SnCl3, 
K p . 23 157°, D.20) 1,75 1 2. Daraus m it KOH p-Tolylstannonsaure, CH3C0H.i>SnOOH. —
o-Tolyltricldorstannan, CH3C6H 4SnCl3, K p .20 157—158°, D .204 1,7719. Daraus mit 
KOH o-Tolylstannonsaure, CH3CcH 4ŚnOOH, m it H 2S das Sulfid, (o-CH3C6H 4SnS)2S, 
m it Pyridin die Additionsverb. CH3 C0H 4SnCl3-2 Py. (Chem. J . Ser. A. J .  allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtsehei Chimii] 5 (67). 1158—67.
1935. Moskau, I. Univ.) Be b s in .

Giuseppe Oddo und Erasmo Deleo, Neue Methoden zur Darstellung von Hydroxam- 
sduren. Vff. haben beobachtet, daB Hydroxamsauren sich sofort bilden, wenn ein 
in W. 1. Aldehyd m it 1 Mol. einer wss.-alkal. Lsg. von Hydroxylamin u. dann mit 
Perhydrol behandelt wird. Die Lóslichkeit des Aldehyds in W. ist Bedingung zum 
Gelingen der Rk. Wahrscheinlich addiert der Aldehyd zuerst Hydroxylamin, u. das 
Additionsprod. wird durch Perhydrol zur Hydrosamsaure osydiert. Alle Aldehyde, 
die fahig sind, ein wenn aueh unbestandiges Additionsprod. m it W. zu liefern, tun 
dies auch m it freiem Hydroxylamin, u. das entstandene Additionsprod. wird zur 
Hydroxamsaurc oxydiert. — Formhydroxamsaure (bzw. F ormliydrozimsaura), 
HC(OH): NOH, aus Formalin, Hydroxylaminhydrochlorid u. Perhydrol. Die erhaltene 
Lsg. zeigt die Rkk. der Hydroxamsauren. Beim Ansauem, Behandeln m it K-Acetat 
u . Zusatz von Cu-Acetat fallt ein griiner Nd. der bas. Cu-Verb. aus, HC(OH): N  • O • CuOH; 
schm. nicht bis 270°, bei 220° erfolgt heftige Gasentw. •— Acethydroxamsdure, CH3* 
C(OH): NOH, aus Acetaldehyd, Hydroxylaminliydrochlorid u. Perhydrol. Cu-Salz, 
CH3 ,C(0) : N-O-Cu, griines Pulver aus prismat. Blattchen, die bei 270“ etwas zu-
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sammensintem, ohne sich zu zers. oder zu schmclzen. Nach Ausfallen des Cu m it einem 
Schwefelwasserstoffstrom wird Acethydroxamsdure erhalten, F . 87—88°, Zers. bei 98 
bis 100°. — Propionliydroxamsaure, CH3 'CH 2 -C(OH): NOH, aus Propionaldehyd, 
Hydroxylaminhydrochlorid u. Perhydrol. Ólig. M i o l a t i  hatte die Verb. krystallin 
m it dem F. 85° erhalten. Cu-Salz, CH3 -CH2 -C(Q): N-O-Cu, liefert nach Entfernung
des Cu die Hydroxamsaure. — Butyrhydroxamsa,ure, CH3 -CH2 -GH„-C(OH): NOH, 
aus Butyraldehyd, Hydroxylaminhydrochlorid u. Perhydrol. Die Rk. erfolgt hier yiel 
langsamer ais in den yorhergelienden Fallen. Cu-Salz, C3H,- C(O): N  - O -Cu, griin. —
Bei der Einw. von Hydroxylamin auf Chloralhydrat u. K-Carbonat entsteht das 
Additionsprod., CCl3'CH(OH)-NH ■ OH, Ol. Die Verb. spaltet sich schnell in Chloro
form  u. Formhydroxamsdure, dereń Cu-Salz analysiert wurde. — Bei der Einw. yon 
Hydroxylaminhydrochlorid auf das Hydrat des Dichloracetaldehyds ( +  wasserfreier 
Soda) entsteht das Additionsprod. des Aldehyds mit Hydroxylamin, CHCl2 -CH(OH)- 
NH- OH. Dunkelroto FI., die im Essiccator zu einer gummiartigen M. erstarrt. Bei 
der Analyse ergibt sich, daB die Verb. sofort 1 Mol. HC1 yerloren ba t und in  Monochlor- 
acethydroxamsaure, CH2C1-C(0H): NOH, ubergegangen ist. Bei der Darst. des Cu- 
Salzes wird die Verb. gcspalten, u. es entsteht das Cu-Salz derFormhydrozamsaure. — 
Es gelang, das Additionsprod. des Acelaldehyds m it Hydroxylamin zu erhalten. Eine 
konz. HydroxylaminIsg. wurde in eine konz. wss. Lsg. von frisch dest. Acetaldehyd 
eingegossen. Die erhaltene alkal. Lsg. wurde m it A. ausgeschiittelt u. lieferte das 
Additionsprod., CII3 ■ C li {OH) ■ N H  ■ OH, das sich langsam in W. u. Acetaldoxim spaltet. 
Bei der Einw. von Perhydrol auf das Additionsprod. werden sofort die Rkk. auf Hydr- 
oxamsauren erhalten. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 287—94. 5/2. 1936. Palermo, 
Univ.) F i e d l e r .

Giuseppe Oddo und Erasmo Deleo, Additionsprodukte von Aldehyden mit dem 
Dinatriumsalz des Nitrohydroxylamins und mit der Benzolsulfhydroxamsdure; iiber die 
Nichtexistenz des Nitrosyls von A . Angeli. Vff. priifen die Hypothese von A n g e l i , 
daB bei Einw. des Dinatriurnsalzes des Nitrohydroxylamins u. dor Benzolsulfhydroxam- 
sdure auf Aldehyde zunachst aus den beiden Reagenzien das Nitrosyl: NOH, OHN 
oder H N (0H ) 2 in Freiheit gesetzt wird, das sich dann an den Aldehyd zur Bldg. der 
Hydrozamsdure addiert. Vff. finden, daB sich die Benzolsvlfhydroxamsaure an den 
Aldehyd addiert u. durch Zers. des Additionsprod. die Hydroxamsaure entsteht. Eben- 
falls m it dem Dinatriumsalz des Nitrohydroxylamins bildet sich ein Additionsprod., 
das sich dann m it W . zers. Die Hypothese yon An g e l i  ist demnach aufzugeben. -— 
Additionsprod. aus Chloral u. Benzolsulfhydroxamsdure, CCl3 -CH(0H)-N(OH)-SO2- 
C6H 5 - f  1/ 2 HjO, aus Chloralhydrat u. Benzolsidfhydroxamsaure unter Eiskiihlung. 
Farblose liygroskop. Blattchen, dereń F . nicht bestimmt werden konnte. Das Prod. 
zers. sich schnell u. gibt dann die charakterist. Rkk. der Hydroxamsduren. —  Additions
prod. aus Anisaldehyd u. Benzolsulfhydroxamsdure, CH30-C 6H 4 -CH(0H)-N(0H)- 
S 0 2 -C6H s +  H 20 , aus Anisaldehyd u. Benzolsulfhydroxamsdure unter Eiskiihlung. 
Krystalline gelbliche Blattchen, F . 153—154°. Nach dem Kochen m it Alkalien gibt 
die Verb. dio charakterist. Rkk. auf Hydroxamsauren. — Additionsprod. von Acetaldehyd 
m it dem Dinatriumsalz des Nitrohydroxylamins, C2H 40 6N4Na4 =  CH3 -C(OH) : 
N (: NO.;Na) • ONa, N (: NO,,Na) ■ ONa, aus Acetaldehyd u. dcm Dinatriumsalz des Nitro- 
hydroxylamins unter Eiskuhlung. Das Prod. zers. sich schnell u. gibt dann die Rkk. 
der Hydroxamsauren. — Additionsprod. aus Propionaldehyd u. dem Dinatriumsalz des 
Nitrohydroxylamins, C6H 12Ou N 6Na6 =  [C2HS • C(OH): N (: NO,Na) • ONa]?, N( :N 0 2 - Na). 
ONa, aus Propionaldehyd u, dem Dinatriumsalz des Nitrohydroxylamins. Durch W . 
wird das Prod. zers. u. g ibt die Rkk. der Hydroxamsauren. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69- 
294—98. 5/2.1936. Palermo, TJniv.) F i e d l e r .

S. Schuster, Ubcr die Reaktion der Disiilfituerbindungcn einiger aromatischer 
Aldehyde mit Kaliumcyanid. Vf. ba t gefunden, daB sich bei dieser Rk. neben den n. 
a-Oxynitrilen in manehen Fallen noch andere Prodd. bilden. — Tragt man 10 g Benz- 
aldehyddisulfit allmahlich in Lsg. von 10 g KCN in 30 ccm W. ein, so scheidet sich 
auBer óligem Mandelsaurenitril an der Trennungsflache der beiden FU. ein gelbes, kry- 
stallines Prod. ab. Man gieBt nach 24 Stdn. die wss. Schicht ab u. nimm t m it A. auf, 
welcher fast nur das N itril lost. Ausbcute 12%. Aus A. (fraktioniert) gelbe Krystalle, 
F . 196°. Besitzt nach Analysen u. Mol.-Gew.-Best. die Rohformel ClsH 130 ,N  u. dem
nach die Konst. Ct;H- ■ C H : N  • CO ■ CH (OH) • C^Hh. Is t schon yon F is c h e r  (1896) 
aus Mandelsaurenitril u. Benzaldehyd in A. -}~ HCl-Gas dargestellt worden. Yielleicht
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wird das N itril zum Amid hydratisiert, wclches sich m it Benzaldehyd unter H 20-Aus- 
tr i t t  kondensiert. — Acetylderiv., C]7H 10O3N. Mit Acetanhydrid in sd. A. ( 1  Stde.). 
Gelb, krystallin, F. (bloc) 121°. — Verb. GlbH120NC l. Aus C16H 130 2N  in A. m it HC1- 
Gas. Hellgclb, krystallin, F. 164°. Wird durch Alkalicn in 2,4-Diphenyloxazol um- 
gewandelt. — Anisaldehyddisulfil lieferte in alinlicher Weise eine Vcrb. G ^ H ^ N ,2, 
aus Bzl. mkr. gelbe Nadeln, F. (bloc) 154°, dereń Konst. nicht erm ittelt werden konnte. 
LieB sich nicht acetylieren u. gab m it HC1 ein Harz. (J. Pharmac. Chim. [8 ] 23 (128). 
142—45. 1/2. 1936. Paris, Fac. de Pharm.) L in d e n b a u m .

Hugo Bauer und Eduard Strauss, Zur Jodierung des Nitrotyrosins. (Vgl. 
C. 1935- II . 1708.) Yff. haben 1. c. berichtet, daB dio Einfiihrung von J  in den Kern 
des 3-Nitrotyrosins m it den bisher angewandten Verff., besonders in alkal. Lsg., nicht 
móglich ist. Sie haben abor nun gefunden, daB es m it JC1 in  salzsaurcr Lsg. gelingt, 
sowohl in das Tyrosin wie in dessen 3-Nitroderiv. J  einzufiihrcn u. so zum 3,5-Dijod- 
u. 3-Nilro-5-jodtyrosin zu gelangen. -— Die Jodierung des Histidins gelang nach diesem 
Verf. nicht. Nach Entfernung des JC1 bzw. J  durch SO, verfarbte sich die salzsaure 
Lsg. allmahlieh (rascher nach Alkalisierung) bis zu tiefem Violett. Es liegt wohl 
KnoopscIic Rk. (mit J  s ta tt Br) vor (vgl. dazu K a p e lle b -A d le b ,  C. 1935. I. 278).
— 3,5-Dijodtyrosin. 1,81 g l-Tyrosin in 20 ccm n. HC1 u. 200 ccm W. gel., bei 10° aus 
einer m it CaĆl„-Rohr verschlossenen u. auf ca. 40° erwarmten Vorlage 3,25 g JC1 lang- 
sam eingesaugt, nach 1 Stde. m it n. NaOH abgestumpft, von „Melanin“ filtriert, mit 
S 0 2 versetzt u. eingeengt. Aus W. (Kohle) farblosc Nadelchen, Zers. 194°. 1,7 g. —
3-Nitro-5-jodtyrosin, C0H 9O5N 2J . 2,5 g 3-Nitrotyrosinhydrochlorid in 15 ccm W. gel.,
2 g JC1 wie oben eingefiihrt, nach 3-std. Stehen bei 10° Halogen mit N aH S0 3 entfernt, 
F iltra t m it wenig konz. HC1 versetzt, ausgefallenes Hydrochlorid (goldgolbe, derbe 
Prismen) in wenig 2-n. NaOH gel., m it 2-n. Essigsiiure gefalit. Aus W. derbe, gelbe 
Prismen, Zers. 225— 226°. Phosphorwolframat fallt in dichten, goldgelben Flocken aus 
u. krystallisiert aus W. rot. Ag-Salz orangerot. (Ber. dtseb. chen. Ges. 69. 245— 46. 
5/2. 1936. Frankfurt a. M., G e o rg  SPEY EB-H aus.) L in d e n b a u m .

R. P. Dodwadmath und T. S. Wheeler, Studien in  der Chemie von Chalkonen 
und Chalkonoxyden. I. Phenyl-\3,4-metliylendioxystyryl]-keton. Vff. untersuchen, in- 
wieweit die Rk.-Fahigkeit von Chalkonen u. Chalkonoxyden durch Ringsubstitucnten 
beeinfluflt wird. — a.-Benzoyl-p-[3,4-melhylendioxyphenyl]-<x.,p-dibromdlhan (nach II), 
C16H 120 3Br2. Aus Phenyl-[3,4-melhylendioxystyryr\-keton (nach I) u. 1 Mol. Br in CC14. 
Vgl. B a u e r  u . W e b n e r  (C. 1923. I. 193). Liefert m it K J  in h. Aceton I  zuriick. —  
a -Benzoyl - a  - brom - (i - dlhoxy-P-[3,4-methylendioxyphcnyl]-dtlian, ClgH 1 70 4Br. Durch 
Kochen von II mit A. (15 Min.). WeiBe Prismen, F. 143— 144°. DaB das zum CO 
/J-standige B r  ausgetauscht wird, folgt aus den Unterss. von D u f r a i s s e  (C. 1922. 
H I. 1290 u. friiher). — or.-Benzoyl-a-brom-P-methoxy-p-[3,4-methylendioxyphenyl]-dthan, 
Ci7H 150 4Br. Analog. Aus CH3OH Nadeln, F . 115—116°.— a -Benzoyl-P-[3,4-methylen- 
dioxy-6-bromphenyV\-a.,p-dibromdthan (nach II), CleH n 0 3Br3. Aus I u. 2 Moll. Br in 
Eg. bei 100°. Aus Bzl.-PAe. Nadeln, F. 174—175°. — a-Benzoyl-a.-brom-P-uthoxy-p- 
[3,4-ineihylendioxy-G-bromphenyl]-dthan, C18H 160 4Br2. Wie oben. Aus A. Nadeln, 
F . 126— 127°. — a.-Benzoyl-a.-brom-p-methoxy-P-[3,4-methylendioxy-6-bromphenyl]-dłhan, 
C17H],0.,Br2, aus CH3 0 H  Prismen, F . 131—132°. — Phenyl-[3,4-meihylendioxy-G-brom- 
styryl]-keton (nach I), Ci0H n O3Br. 1. Aus II in Aceton m it K J  (in wenig W. u. Aceton) 
bei 90— 100°. 2. Aus 6 -Brompiperonal, Acetophenon u. etwas 10%ig. NaOH in sd. 
A. (15 Min.). Aus A.-Accton Nadeln, F. 146—147°. — a-Benzoyl-a.-chlor-P-dlhoxy-p- 
[3,4-methylendioxyphenyl]-dlhan, Ci8H 1 70 4C1. In  die Eg.-Lsg. von I  1  Mol. Cl geleitet, 
klebriges, aus inerten Lósungsmm. nicht umkrystalhsierbares Prod. aus A. (Kohle) 
umkrystallisiert. Nadeln, F. 118— 119°. —  a.-Benzoyl-p-[3,4-methylendioxy-6-chlor- 
phenyl\-a.,p-dichlordthan, C,GH n OriCl3. Aus I  in Eg. m it 2 Moll. Cl (uber Nadht). Aus 
Bzl.-PAe. Krystalle, F. 127—128°. — a.-[3,4-MelhylendioxyphenyV]-p-benzoylpropionilril 
(nach III), C17H ł3 0 3N. II u. ICCN in CH3OH oder A. 3 Stdn. gekocht, 24 Stdn. auf 
0° gehalten. Aus A. (Kohle) P latten, F. 132—133°. — a ■\3,4-Methylendioxyphenyl'\- 
p-benzoylpropionsaure, C17H 140 5. III mit 10°/oig. NaOH u. A. 8  Stdn. auf 100° erhitzt, 
F iltra t m it HC1 gefalit. Aus Bzl. Krystalle, F. 143— 144°. — a -Phenyl-p-benzoyl- 
propionitril (nach III), C16H 1 30N. 1. Aus a-Benzoyl-/?-phenyl-a,/?-dibromathan (nach
II) wie oben. 2. Aus Benzylidenacetophenon u. HCN nach H a n n  u . LAPWORTH 
(J . chem. Soc. London 85 [1904]. 1359). F. 126— 127°. — ct-Phenyl-p-bcnzoylpropion- 
saure, CiGH 1 4 0 3. Aus vorigcm wie oben. F . 152— 153°. Vgl. 1. c. — a-Benzoyl-p- 
[3,4-methylendioxy-6-nitrophenyV\-a,P-dibromdthan (nach II), CuHnOjNBr^ Aus

214*
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Phenyl-\3,4-mdhyle7idioxy-6-nitroslyryl]-kelo7i (nach I) u. Br wie oben. Aus Bzl.- 
Toluol hellgelbe Nadeln, F. 174—175°. Liofert m it K J  wie oben das Nitro-I zuriick, 
reagiert aber weder m it weiterem Br noch m it A. —  a-Benzoyl-P-[3,4-methylend-ioxy-
6-nitrophenyl]-a,ft-diMorathu7i, CI(H n 0 6NCI=. Aus N itro-I in Eg. m it Cl; m it W. ge
fallt, klebriges Prod. m it NaHC03 -Lsg. behandelt. Aus Bzl.-PAe. (Kohle) hellgelbe 
Krystalle, F . 151— 152°. — 2-[3',4'-Methylcndioxyphcnyl]-4-'phenylcydohe,xen-(4)-on-{6)- 
carbonsaureĄl)-(ithylester (nach IV), C22H 20O5. I  m it Acetessigester u. C2H5ONa in 
absol. A. 3 Stdn. gekocht. Aus A.-Acoton Ńadeln, F. 151—152°. Das Nitroehalkon 
gab diese Rk. nicht. — <x-Phcnyl-y-\_3,4-vKthyh7idioxyphenyl\-propylalkóhol (nach V), 
C16H 160 3. Durch Hydriorung von I  in A. +  PdCl2-Lsg. u. Gummi arabicum bei 60 
bis 65°. Aus verd. A., F. 95—96°. Das Nitroehalkon konnte nicht reduziert werden.
— 3-Phenyl-5-[3',4'-methylcndioxyphknyl]-pyrazolin (nach VI; R  =  H). Aus I  u. 
N 2H 4-Hydrat in A. bei 80°. WeiBe, zersetzliche Nadeln. Hydrochlorid, C1SH 150 2 N 2C1, 
rotlichbraune Nadeln, F . 197—198°. Pihral, C22H 170 9N5, aus A. gelbe Platten, F . 185 
bis 186°. Acdylderw., CISH I(50 3N2, aus A. Nadeln, F. 153—154°. VI gibt zwar in konz. 
ELSOj mit FeCl3 oder NaNO, keine Fiirbung, entwickelt aber m it Na-Amalgam kein 
NH3. Lotztcres u. der bas. Charakter sprechen fiir die Pyrazolin-, nicht fiir die Hydr- 
azonstruktur. — l,3-Diphcnyl-5-[3',4'-melhylendioxyphenyl]-pyrazolin (nach VI; R  =  
C0H5), CaaHjgOjN;,. Aus I  u. Phenylhydrazin in Eg. bei 90—100° (15 Min.). Aus A. 
weiBe Biischel, F. 129—130°. Lsg. in Chlf. oder Bzl. fluoresciert blau. In  konz. H 2S 0 4 

m it FeCl3 oder N aN 0 2 intensiv blau. Gibt ein zersetzliches Nitrosoderiy.
I  Ar.CII:CH-CO-C<jH 6 I I  A r-C H B r.0H B r-C 0-C 8H 6

I I I  Ar • CH(CN) • CH, • CO • CeH5 A r • CH—CH,—C • C6H6

T  Ar • CH, • CH, ■ CH(OH( • C8H6 C 0 2C2H 5 -Ó h—CO— Ó h
A r• CH—CHj—C • CgHs A r• CH—C H ■ CO• C8H 5 A r-C H = C H -C -C 6H 5

T I  E . f i -------------- A L' ° - '  T H  T m  H i --------------A
IX  A r-CH (0R)-C H (0H ).C0-C 6H 5 A r.C H 2 -C(OH)-C6H 5

X Ar - CHj • CO • CO • CsH6 " COjH
Zu den folgenden Umsetzungen vgl. B a k e r  u . R o b in so n  (C. 1 9 3 2 . I I .  1450). — 

Phenyl-[3,4-methylendioxystyryl\-kelonoxyd (nach VII), C16H 120 4. 20 g I  in  w. Ge
misch von 250 ccm CH3OH oder A. u. 150 ccm Aceton gel., auf 40° gektihlt, schnell 
120 ccm 6 °/0ig. H 20 2 u. 20 ccm 10%ig. NaOH zugegeben u. ca. 15 Min. geschiittelt, 
ovontuell gektihlt. Aus A. A ceton Nadeln, F . 99—100°. — Hydrazon, C16H u 0 3N2. 
Durch kurzes ICoehen m it N 2H 4-Hydrat in  A. Aus A. Krystalle, F. 173—174°. —
3-Phcnyl-5-[3',4'-7>wllt.ylemlioxyphe7iyl]-pyrazol (nach V III), C16H 120 ;N 2- Durch Kochen 
des Yorigen m it alkoh. C2H 5 0Na-Lsg. oder m it Acetanhydrid. Aus A. Nadeln, F. 194 
bis 195°. — a-Be7izoyl-a-oxy-fi-mdhoxy-l}-[3,4-vidhylendioxyp7M7iyl]-at}um (nach IX ; 
R  =  CH3), C17H ln0 5. VII in CH3OH m it konz. H 2S 0 4 bei 40° bis zur Lsg. geschiittelt 
u. im Eisschrank krystallisieren gelassen, Nadeln m it W. u. A. gewaschen. F. 117 
bis 118°. — a.-Benzoyl-a-oxy-p-athoxy-(3-[3,4-77iethylendioxyphen7yl]-atlian (nach IX ; 
R  =  C2H 3), C1sH 1r0 5. Analog; schlieBlich m it W. verd. Aus A. (Kohle) Prismen, 
F. 93—94°. — Phe7i7jl-\3,4-mdhylc7idioxybe,7izyl]-diket(m (nach X), C16H 120 4. 1. IX  
(R =  CH3) in Eg. m it N aA ceta t 2 Stdn. auf 100° erhitzt, mit W. gefallt. 2. IX  (R =  
CHj) in A. m it einigen Tropfen wss. NaOH 2—3 Min. gekocht, m it Yerd. HC1 gefallt.
3. (Bestes Verf.) VII in A. mit wss. NaOH 30 Sek. gekocht, m it verd. HC1 gefallt. Aus 
A. gelbe Nadeln, F . 114—115°, nur im geschlossenen Rohr haltbar. Mit alkoh. FeCl3 

purpurn (Enolform). — 2-Phenyl-3-[3',4'-mdhyle7idioxybe7izyl\-chi7wxalin, C22H 160 2 N2. 
Durch kurzes Kochen von X in A. m it o-Phenylendiamin. Aus A. Nadeln, F . 137 
bis 138°. — Phe7iyl-[3,4.7iiełhyleiuliox7ybenzyl]-glykolsdwe (nach XI), ClcH u 0 5. V II in 
A.-W. (5: 1) m it NaOH 4 Stdn, gekocht, m it W. Yerd., F iltra t mit HC1 gefallt. Aus 
yerd. A. Nadeln, F . 149— 150°. Oxydation m it K 2Cr20 7 in Eg. ergab Phenyl-[3,4- 
mełhylendioxybenzyl]-kełon, aus PAo. Nadelchen, F. 70—71°; vgl. T i f f e n e a u  u .  
L k v y  (C. 1 9 3 0 . II. 1219). — Phenyl-[3,4-7mthyh7idioxy-6-nitrost7jryl]-kelo7ioxyd (nach 
VII), Ci6H n OGN. 1. Aus dom Nitroehalkon I  wie oben. aber in Aceton allein u. langer 
geschiittelt; sehwer rein zu erhalten. 2. Besser nach W idm an u . A lm stro m  (Liebigs 
Ann. Chem. 4 0 0  [1913]. 105) alkoh. Lsg. von w-Bromacetophenon u. 6 -Nitropiperonal 
boi 0° allmahlieh m it C2H 5ONa-Lsg. yersetzt. Aus Aceton hellgelbe Nadeln, F . 159 
bis 160°. Reagiert nicht m it CH3ÓH, A. oder NaOH. — a-Be7izoyl-z.-oxy-fi-chlor-fi-
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\3,4-methylendioxij-6-nilrophenyl]-dihan, C10H 1 ;O0NCl. Voriges in Eg. suspendiert, 
unter W.-Kiililung m it HCl-Gas gesatt., m it W. yerd. Aus Bzl.-PAe. (Kohle) hell
gelbe Krystalle, F. 183—184°. — Phenyl-[3,4-melhyle7idioxy-6-nitroslyryl]-kelonacelyl- 
hydrazon, CJ8H 160 6Na. Nitrochalkon I  in Eg. m it N»H4-Hydrat 10 Min. auf 100° er- 
hitzt. Aus Aceton Ńadeln, F . 244—225° (? d. Ref.). In  konz. H 2S 0 4 m it FeCl3 oder 
NaNOo keine Eiirbung. — Phcnyl-[3,4-methylendioxy-6-nilrostyryl]-ketonj)henyUiydrazon, 
C,2H j7 0.,N3. Ebenso m it Phenylhydrazin; m it verd. HC1 gefallt. Aus A.-Aceton rote 
Nadeln, F . 159—160°, sonst wio yoriges, jedoch langsam u. farbig 1. in konz. H 2S 04.
— l,3-Diphenyl-5-[3',4'-meihylendioxy-6'-nilrophenyl]-pyrazolin (nach VI; R  =  C6H5), 
C22H 1 70 4N3. Durch 1-std. Kochen de3  vorigen in Eg. Orangegelb, aus Bzl.-PAe., 
F. 203— 204°. In  konz. H 2S 0 4 positive Pyrazolinrk. — l,3-Diphenyl-5-[3‘,4'-meihylcn- 
dioxy-6'-nitrophenyT\-pyrazol, C22H I60 4N3. 1- Voriges in A. m it AgN03 1 Stde. ge- 
kocht, F iltra t m it W. gefallt. 2. Besser N itroosyd VII in Eg. m it Phenylhydrazin 
erhitzt, in verd. HC1 gegossen. Aus Aceton-A. gelbe Nadeln, F . 163—164°. — Aus 
dieser Unters. folgt: Das N 0 2 beseitigt die erhohte Rk.-Fahigkeit, welche die Methylen- 
dioxygruppe dem naheren Br des Chalkondibromids erteilt, u. yermindert dio Rk.- 
Fahigkeit des Oxyds gegen Alkohole u. Alkali, aber nicht gegen HC1. (Proc. Indian 
Acad. Sci. Sect. A. 2. 438—51. Nov. 1935. Bombay, Royal Inst. of Science.) Lb.

Shin-ichi Sako, Die Synthese yon 2,2'-Diphenylbenzidin. Ausgehend vom 2 -Amino- 
5-nitrodiphenyl, das neben 2-Amino-3-nitrodiphenyl bei der Nitrierung von 2-Acet- 
aminodiphenyl (ygl. C. 1 9 3 5 . I. 1239) entsteht, synthetisierte Vf. 2,2'-Diphenylbenzidin. 
2-Amino-5-niirodiphe.nyl wurde in iiblicher Weise in 5-Nitro-2-joddiphenyl u. dieses 
m it Cu-Pulver in 4,4'-Dinitro-2,2'-diphenyldiphenyl ubergefiihrt; Red. des letzteren 
lieferte 2,2'-Diphenylbenzidin.

V e r s u c h e :  5-Nitro-2-joddiphenyl, C12H 80 2N J, aus diazotiertem 2-Amino-5-nitro- 
diphenyl m it K  J ,  hellgelbe Nadeln aus Mcthanol, K p .4 191— 192°, F. 114°. — 4,4'-Dinitro- 
2,2'-diphenyldiphenyl, C24H J60 4N2, aus dem yorigen m it Cu-Pulver (nach PlCCARI) u. 
L a r s e n , J .  Amer. chem. Soc. 3 9  [1917], 2007) bei 215—225°, gelbe Krystalle aus 
Bzl., K p . 4 290°, F . 218—219°. — 2,2'-Diphenylbenzidin, C21H 20N2, durch Red. des 
yorigen m it SnCl2 in Eg. ( +  troeknem HC1) u. Zers. des ausgefafienen Doppelsalzes 
m it KOH, aus A. F. 151— 152°. (Buli. chem. Soc. Japan  10 . 593—94. Dez. 1935. 
Imperial Univ. of Kyushu, Eukuoka. [Orig.: engl.]) S c h ic k e .

Charles Bushnell Wooster und Donald S- Latham, Slabilitćit von Pinakonaten 
in  fliissiger Ammoniaklosung. Es ist fruher (C. 1 9 3 5 .1. 1863) gezeigt worden, daB 
fl. NH 3 ein fiir die Dissoziation yon Pinakonaten in Ketylradikale besonders gunstiges 
Losungsm. ist. Vff. haben daher das Verh. einiger Alkalimetallpinakonato in fl. NH 3 

untersucht. —  Benzpinakon ist in fl. NH 3 nur wenig 1., reagiert aber schnell m it Lsgg. 
yon NH2K  oder NH2Na unter Bldg. blauer Lsgg. der Metallketyle. Die Ggw. letzterer 
wurde durch Autoxydation zu Benzophenon u. durch Messung der elektrolyt. Leit- 
fahigkeit der Lsgg. nach K r a u s  u . B ien  (C. 1 9 3 4 .1. 190) bcwiesen. — Gewóhnliches 
wasserfreies Pinakon ist in fl. NH 3 11. u. reagiert m it NH2Na gla tt unter Bldg. einer 
f a r b l o s e n  Lsg. des Di-Na-pinakonats, aus welcher das Pinakon durch Hydrolyse 
acetonfrei regeneriert wird. Di-Na-pinakonat dissoziiert sich demnach in fl. NH 3 nicht 
merklich in Ketylradikale. Sollten diese bei einer Rk. intermediar gebildet werden, 
so durften sie sich prakt. quantitativ zu Di-Na-pinakonat assoziieren. — Acelopkenon- 
pinakon yerhalt sich ganz analog. Es liefert m it NH2Na farbloses Di-Na-Salz, welches 
bei der Hydrolyse das Pinakon, frei yon Aeetophenon, zuriickliefert. — Jedoch offen- 
bart sich dor EinfluB der Phenylo auf die G—C-Bindung durch die Leiehtigkeit, m it 
welcher Acetophenonpinakon durch metali. Na in fl. NH 3 in Methylphenylcarbinol 
gespalten wird. Diese Rk. kann wie folgt formuliert werden:

(C A K G E y ę.O H  ^  ^  H (C0H3(CH3)ę .O N a  + 2 X a  +  XHi>
(CeH^CH^Ć.OH ' ^  (C6H 6)(CHj)C• OH

2 <BH5> C H ' ONa +  NHsNa
Dagegen besehrankt sich die Rk. zwischen gewóhnlichem Pinakon u. Na auf den Ersatz 
e i n e s  der beiden Hydroxyl-H-atome. — Die Verss. sind im Original ausfiihrlieh 
beschrieben. (J. Amer. chem. Soc. 5 8 . 76— 78. Jan. 1936. Proyidence [R. I.], B ro w n  
Univ.) L in d en b au m .

Alexander Schonberg, Die umkehrbare chemische Absorption des freien Sauer- 
stoffes durch organischc Stoffe. Bemerkungen zu der gleichnamigen Yerdfjentlichung
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von Charles Dufraisse. Gegeniiber D u f r a is s e  (C. 1936. I. 1612) weist Vf. auf 
eine fruhero Arboit (C. 1934. I. 3851) hin, in der er zuerst dio O-Aufnahmefahigkeit 
des Rubrens durch Formcln erklart hat. Ferner polemisiert Vf. gegen die von D U 
FRAISSE angenommene Formel des Dinatriumrubrens. (Ber. dtsch. chom. Ges. 69. 
532—33. 4/3. 1936.) O s t e r t a g .

Chang-Kong Chuang und Yu-Lin Tien, cis- w id trans-l,3-Diketodekalin. 1,3-Di- 
ketodekalin (II) wurde von K on  u. K h u d a  (C. 1927. I. 1164) durch alkal. Hydrolyse 
von I  erhalten u. bildet Krystalle vom F. 142°. R u z ic k a  (C. 1931. I I .  3341) erhielt 
bei der Hydrolyse von I  m it HC1 kein krystallin. II, konnte aber zeigen, daB I  in einer 
festen u. einer fl. Form existiert u. daB die Hydrolyseprodd. des festen Esters I  bei 
der Red. nach C lem m ensen trans-Dekalin geben, wahrend man aus fl. I  ein Gomisch 
Ton cis- u. trans-Dekalin erhalt. Vff. habon nunmohr dio friiheren Verss. nachgcpriift. 
Bei der Kondensation von l-Acetylcycloliexen-(l) m it Na-Malonester entstand uber- 
einstimmend m it don Angaben von K on  u. K h u d a  der krystallinc Ester I  (F. 114°); 
der fl. Ester tr i t t  nicht in mcrklichen Mengcn auf. Hydrolyse des festen Esters m it 
alkoh. KOH liefert krystallines II, F. 152—153° (sta tt 142°). E in isomeres Dikoton n ,  
F . 124—125°, wurde bei einem Vers. zur Isolierung der freien Diketonsaure durch 
Hydrolyse von I  m it k. alkoh. KOH erhalten; das Hydrolyseprod. entsteht zunachst 
ais 01, das allmithlich unter C02-Entw. in das 125°-Diketon ubergeht. Beide Diketono 
sind einbas. u. geben FeCl3-Rkk., sie liefern 2 verschiedene Reihen von D iketonderiw . 
Ebenso wio Dihydroresorcin geben sie m it CH20  u. Benzaldehyd eharakterist. Konden- 
sationsprodd. der Konst. I II  u. IV. —• Die Konfiguration der Ketone I I  wurde durch 
Oxydation ermittelt. Das 153°-Diketon gibt m it NaOBr trans-o-Carboxycyclohexan- 
essigsaure (F. 158°), das 125°-Diketon gibt die cis-Sauro (F. 146°); m it K M n04 erhalt 
man aus dom 153°-Diketon trans-Cyclohcxan-l,2-dicarbonsaure. K o n  u . K h u d a  
hatten dagegen gefunden, daB ihr Diketon (F. 142°) m it NaOBr cis-o-Carboxycyclo- 
hexanessigsaure, m it KM n04 trans-Cyclohexandicarbonsaure lioferte; eine Erklarung 
fur diese Unstimmigkeit konnte bis je tzt nicht gegeben werden. — Die Tatsache, daB 
der Ester I  je nach A rt der Hydrolyse vorschiedene Diketono I I  liefert, ist auf eine 
Konfigurationsanderung im Verlauf der Hydrolyse zuruckzufuhren. Es ist anzunehmen, 
daB der Ester I  die eis-Form ist; er gibt bei yorsichtiger Hydrolyse das cis-Diketon; 
bei langerem Kochen wird dieses infolge der Unbestfi.ndigkeit des cis-Dekalinrings 
in das trans-Diketon uingewandelt. Diese Annahme wurde durch besonderen Vers. 
bestiitigt. — Bei der Hydrolyse von I  mit  HC1 entstehen, wie auch R u z i c k a  angibt, 
erhebliche Mengen Spaltprodd. Aus diesen konnte eine einbas. Saure V oder VI isoliert 
werden (F. 52—53°), dereń Athylester beim Behandeln m it NaOC2H 5 in A. in trans- 
Diketodekalin ubergeht.

CH. CO CH, CH.
V e r s u c h e .  l,3-Diketodekalincarbonsdurc-(4)-athylester (I), aus Acetylcyclo- 

hexen u. Na-Malonester in sd. absol. A. (40 Min.). Krystalle aus verd. A., F. 114°. 
Semicarbazon, Ch H 2,0 4N"3, Nadeln aus Methanol, F . 222°. lrans-l,3-Diketodekalin, 
C^H^Os (H), durch Kochen von I  m it 20°/oig- alkoh. KOH, ebenso auch aus der eis- 
Form ; ferner durch Behandeln des Athylesters von V oder VI m it NaOC2H 5 in A. 
Nadeln aus Bzl. oder verd. A., F . 152—153°. Gibt m it FeCl3 Braunfarbung, neutralisiert 
in A. 1 Mol NaOH. Dioxim, C10H 16OoN2, Krystalle aus verd. A., F. 207° (Zers.). Disemi- 
carbazon, C12H 20O2Nc, F. 241° (Zers.), swl. 2-Benzal-łrans-l,3-diketodekalin, C1 7H 180 2 

(IV), aus trans-H u. Benzaldehyd bei 120°. Nadeln aus verd. A., F. 229°. Methylenbis- 
łrans-l,3-diketodckalin, C2lH 280 4 (HI), aus trans-n  u. CH20-Lsg. in  A. Nadeln aus 
A., F . 172— 173°, 1. in  NaOH, unl. in Sodalsg. — tmns-o-Carboxycyćlohexanessigsaure, 
C9H 140 4, aus trans-H u. alkal. NaOBr-Lsg. in der Kalte. F. 158° aus W. Gibt mit 
Acetanhydrid boi 130— 135° das Anhydrid, C3H 120 3, Nadeln aus A.-PAe., F . 80—81°. 
trans-Cyclohcxan-l,2-dicarbonsdure, C8H 120 4, aus trans-H u. KM n04 in yerd. NaOH. 
F . 222° aus W. Anhydrid, Nadeln aus A.-PAe., F . 143°. — cis-l,3-Dikełodekalin,
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C10H 14O2 (II), aus I durch 3-tagige Einw. von wss.-alkoh. KOH boi 15—20°, Ansauern 
m it k. verd. HC1, Extrahieren des entstandenen Ols (wahrscheinlich 1,3-Diketodekalin- 
4-carbonsaure) m it A. u. Verdun3 ten des A.; der Riiekstand entwickelt allmiihlich C0 2 

u. geht in cis-II iiber. Nadeln aus Bzl., E. 124— 125°. L. in NaOH u. Sodalsg.; neutrali- 
siert 1 NaOH, gibt orangebraune FeCl3 -Rk. Geht beim Kochen m it alkoh. KOH in 
die trans-Eorm iiber. Dioxim, C10II 10O2N2, Nadeln aus verd. A., E. 152—153°. Methylen- 
bis-cis-l,3-diketodekalin (III), C21H 280 4, Nadeln aus A., E. 147—148°. cis-o-Carboxy- 
cydohexanessigsaure, C9H 140 4, aus cis-H u. NaOBr-Lsg., E. 146°. Anhydrid, C9H 120 3, 
P latten aus A.-PAe., F. 57°. — l-Acetylcydohexaiwssigsdure-(2) oder 1-Acetonylcyclo- 
liexancarbonsdure-{2), C10H 1GO3 (V oder YI), beim Kochen von I  m it 15°/0ig. HC1. Nadeln 
aus A. -)- PAe., E. 52—53°. K p .1>2 140— 141°. AgC10H i5O3, unl. in W. Semicarbazon, 
CuH 190 3N3, Krystalle, E. 158—160°. (Ber. dtseh. chem. Ges. 69 . 25—31. 8/1. 1936. 
Shanghai [China], National Research Inst. of Chemistry.) OSTERTAG.

L. F. Fieser, E. B. Hershberg und M. S. Newman, 4'-Oxy-l,2-benzpyren. Bei 
der Einw. von Se auf 4'-Keto-l',2',3',4'-tetrahydro-l,2-benzpyren konnten Cook 
u. H e w e t t  (C. 1 9 3 3 . II. 546) sowie W in te r s t e in  u. V e t t e b  (C. 1 9 3 5 . I. 2174) 
ais einziges reines Prod. nur 1,2-Benzpyren isolieren. Durch Verwendung der fiir die 
Entfem ung von 2 H-Atomen berechneten Menge Se u. Erhitzen auf 310—320° (2 Stdn.) 
gelang es Vff., in geringer Menge 4'-Oxy-l,2-benzpyren zu isolieren. Verwendung von S 
an Stelle von Se (75 Min. bei 220—230°) lieferte die Oxyverb. in 19%ig. Ausbeute 
aus dem Rohketon. — 4‘-Oxy-l,2-benzpyren, aus Bzl.-Lg. gelbe, langliche Platten, 
F. 218—219° (korr.); Acetat, F . 194—195° (korr.); Benzoat, F . 191— 192° (korr.); 
Methylather, F . 183—184° (korr.); Carboxyinethylderiv., F. 239—240° (korr.). Die 
roten Lsgg. der Oxyverb. sowie ihrer D eriw . in konz. H 2S 0 4 nehmen auf Zusatz yon 
einem Tropfen konz. H N 0 3 yoriibergehend eine griine Farbę an, die in Tiefblau iiber- 
geht. (J . Amer. chem. Soc. 5 7 . 1509—10. Aug. 1935. Cambridge, Massachusetts, 
H arvard Univ.) C o r te .

J. K. Jurjew, Katalytische Umwandlungen von heterocydischen Yerbindungen. 
I . Umwandlimgen von Furan in  Pyrrol und Thiophen. Die Annahme einer intermediaren 
Furanbldg. bei der Darst. von Pyrrol u. Thiophen aus Brenzschleimsaure sowie aus 
Acetylen laBt yermuten, daB aus Furan m it NH 3 bzw. H 2S in Ggw. von A120 3 Pyrrol 
bzw. Thiophen gewinnbar sein miiBten. Eine Durchfuhrung dieser Rk., die einen direkten 
t)bergang eines heterocycl. Systems in ein anderes darstellen wurde, ware auch yon 
biochem. Interesse, da sie die Bldg. von Pyrrol im pflanzlichen u. tier. Organismus 
durch katalyt. Umwandlung der Furanose zu erklaren yermochte. Zur Erklarung der 
katalyt. Umwandlung von Furan in Pyrrol u. Thiophen, die Vf. durchfuhren konnte, 
kann ais Mechanismus der Rk. direkter Ersatz eines Heteroatoms durch ein anderes 
angenommen werden, oder aber es erfolgt zunaehst Bldg. eines Additionsprod., das 
augenblicklich kataljrt. dehydriert wird; fiir die Pyrrolbldg. ware in letzterem Falle 
nachstehendes Schema anzunehmen.

HCn-----„CH HC,,-----rrCH
Hl°  > h c D ch

rHC—  --------------- c h i
ii n

HC. .CH .
OH H N H  Katalysator

 *........ J JNJtl
V e r s u c h e .  Umwandlung von Furan in Pyrrol. Aus Brenzschleimsaure dar- 

■gestelltes Furan (nn20 =  1,4236, d2ai =  0,9388, Kp. 31,2—31,6°) wurde im NH3-Strom 
bei 450° iiber A120 3 geleitet; K atalysat m it festem KOH gesatt., m it A. extrahiert, 
athor. Lsg. ausgewaschen u.liach Vertreiben des A. dest., es wurde reines Pyrrol erhalten, 
K p . 760 1 30—131°, n D 20 =  1,5091, d2\  =  0,9480 (Ausbeute 30%). — Umwandlung 
von Furan in  Thiophen wurde entsprechend vorigem m it H 2S durchgefiihrt, Kp. 84°, 
n D 20 =  1,5246, c2204 =  1,06 1 7 (Ausbeute 31%). — Furfurol liefert m it N H , imter 
gleichen Bedingungen in geringer Menge ein Prod., dessen Dampfe intensive Fichten- 
spanrk. zeigen; dieser tlbergang von Furfurol- in Pyrrolverbb. kann ais bequemes 
Demonstrationsbeispiel fiir den Ersatz eines Heteroatoms durch ein anderes dienen. 
(Ber. dtseh. chem. Ges. 69. 440—43. 5/2. 1936. Moskau, Zelinsky-Labor. fiir organ. 
Chemie der Staats-Uniy.) S c h ic k e .

Ossian Aschan, Neue Untersuchungen in der Gruppe der Furfurolfarbstoffe. II. 
(Vgl. C. 1 9 3 5 .1. 1541.) Fortgesetzte Unterss. iiber die Aufspaltbarkeit der Furo- 
dianilidfarbstoffe ergaben, daB der Farbstoff CGH 5 -NH-CHiCH-CH^CfOH)-CH:N• 
(C6H 5 )-HC1 beim Schiittehi m it einer aąuimolekularen Menge feinyerteilten geschmol- 
zenen K-Acetats in absol. Bzl. oder A. unter LuftabsehluB unter Abscheidung von KC1
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u. Ersatz des Cl durch den Acetylrest in wenigen Minuten aufgespalten wird, wobei 
die Farbę fast yollstandig vcrschwindet. Nach einigen Stdn. wird die graugelbe M. 
filtriert u. m it wonig Bzl. gewasehen. Durch Fallen der stark gefarbten benzol. Lsg. 
m it PAe. wurde ein Aldehyd erhalten, der weder m it Anilinhydrochlorid unter Riickbldg. 
eines Furodianilidfarbstoffs, noch m it Acetanliydrid reagierte u. von den friiher bei 
der acetylierenden Spaltung des Farbstoffes erhaltenen Aldehyden verschieden war. 
Es handelte sich um Anilinovinylaeetaldehyd C6H 5 ■ NH • CH : CH • CH2 * CHO. Das zweite 
Spaltungsprod., das durch seinen anhaftenden abscheulichen Geruch u. seine giftigen 
Eigg. auffiel, war hochstwahrseheinlich Phenylcarbylamin C :N 'C 6H 5. (Fińska Kemist- 
samfund. Medd. 44. 62—70 1935. [Orig.: schwed.]) BECKMANN.

G ustav H eller, Zur Kenntnis des Indigos; cis-Indigo. (Vgl. C. 1935. I I . 1002.) 
Silberacetat oxydiert Indigo sehon bei ungewohnlich tiefer Temp. zu I. Andere Acetate 
wirken nicht in dicsom Sinne. Bleitetracetat reagiert unter Bldg. von II. — Dem 
Farbstoff kommt nach PoSNEK (vgl. Ber. dtsch. chem. Ges. 59 [1926]. 1799) die 
trans-Eorm zu. Aus dem von B in z  u . M a n d ro w B K I  (vgl. Ber. dtsch. chem. Gess. 
44 [1911]. 1225) sowie von anderen Autorcn beschriebenen Verh. des Farbstoffes auf 
der Faser schlieCt Vf., daB bei der Kupenbldg. die freio Beweglichkeit zwischen den 
beiden Indigohalften eintritt, wobei in der alkal. IndigweiBlsg. eine Annaherung an die 
cis-Gruppierung erfolgt oder bei der Fixierung auf der Faser hergestellt wird. Beim 
Verhangen an der Luft bleibt der Leukokorper in dem stereochem. Zustande, in dem 
er sich befindet u. geht also in den cis-Indigo iiber. Dieser geht durch mehrstundiges 
Dampfen, vielleicht auch langsam von selbst, in die trans-Form iiber. Die m it alkoh. 
IndigweiB hergestellten Farbungen sind gegen Natriumalkoholat unbestiindig, besitzen 
demnach trans-Form.

V e r s u c h e  m it R . B a rth e l: Anhydro-a.-isatinanthranilid (I), aus m it A. an- 
geteigtem Indigo u. Silberacetat auf dem W .-Bad; aus CHC13-Lsg. m it Bzn. fallen, 
F . 261° (vgl. F r i e d l a n d e r  u . R o s c h d e s t w e n s k y ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 48 
[1915]. 1841). — DeJiydroijuiigodiacetat, C20H 16O6N2, (II), aus Indigo u. Bleitetracetat 
in Eg.; Zers. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 563—65. 4/3. 1936. Leipzig, Univ., Lab. 
fur angewandte Chemie u. Pharmazie.) H a n e l .

N. I. P u toch in , Ober die Einwirhung von Nalriummethylat a u f Isatin-N-essig- 
saureathylester. Analog den von G a b r i e l  u . C o lm a n  (Ber. dtsch. chem. Ges. 33 [1900]. 
980) am Phthalylglycinester u. von R a d u l e s c u  u . G h e o r g i u  (C. 1927. I. 1459) 
an Indandionderiw . studierten Ringenveiterungen verlief die Einw. yon NaOCEL, 
auf Isatin-N-essigsduredthylester (vgl. das Schema). Das erhaltene Prod. I I I  (o, 6  oder c) 
konnte mittels H J  +  P  zur Tetrahydrochinolin-2-carbonsdure (Y) red. werden, die nach 
der Decarboxylierung TelrahydrocMnolin (VI) lieferte. Infolge der verseifenden Wrkg.

CO
+  CHaONa 4- CH.OH

-CHsCOOCtHs
/O N a  

/CO-Cc OH 
\OH

Yerseifung Ul
/O N a

C<-OCH,
^OCHs

CO
■ 2 CHsOH

NH-CHj -COOCjH s

■ONa

NH N jOOCjHs

NNH-CHi-COONa

O-COONa

YII
■NH-CHi-COONa

Y +  nci
/CO-COOH

NNH-CH,-COOn

;co VIII

N—CHj-COOH

CO

\ A / C\
NH

ONa

II
COONa

Y ^
CHOH

/Y ^N cH O H  
l^^Jk^JcH-COOH 

NH IV

CH2

CaO
'CH-COOH 

ŃH V

CHs

OS"
NH
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des NaOCH, findet eine Nebenrk., dio iiber VII zur Isatin-N-essigsaure (VIII) fiihrt, 
sta tt. Isoliert u. analysiort wurden folgende Verbb.: der aus I  durch Zers. m it HC1 
erhaltcne Orthosaureester, CjjHjgOoN, Zcrs.-Punkt 230°; II, nach Uberfiihrung in dio 
freie Saure I I I , C10H 7O.,N, das Mono-Ag-Salz, C10H 6O4NAg, das Di-Ag-Salz, 
C10H 5O4NAg.„ u. den Athylalheresler, C14H 150 4N, F. 119—120°; die Prodd.: IV ais 
Ag-Salz, C10H 10O4NAg, V, C10H n NOo, F. 219—221° (Ag-Salz, C,0H 10NO2Ag), VI, 
C9H n N, Kp. 247—248°; V II nach Uberfuhrung in das Ag-Salz, C10H 7O5NAg2; V III 
ebenfalls ais Ag-Salz, C10H 6O.,NAg2. Weitere Einzelheiten im Original. (Chem. J. 
Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei 
Chimii] 5  (67). 1176— 84. 1935. Samara, Landwirtsch. Inst.) B e r s i n .

W. John, Noliz zu meincr Arbeit: Ubcr cinige Imidazólcarbonsdureester. (Vgl.
C. 19 3 6 . I. 1017.) Die Abspaltung von C02 aus N-Carbonsiiureestern ist schon von 
v. A u w e r s  (C. 1 9 2 1 . I II . 1240. 1 9 2 5 . II . 1759) boi Indazol- u. Pyrazol-N-carbonsaure- 
estern beobachtet worden. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69 . 484. 5/2. 1936.) L in d e n b a u m .

Henry C. Chitwood und E. Emmet Reid, Einige Alkylglyozalidine. Die homo- 
loge Reihe alkylierter Glyoxalidine bis zum Undecylderiv. wurde durch Erhitzen der 
entsprechenden Diacylathylendiamine m it Na oder Mg dargestellt. Die pharmakolog. 
Eigg. der ersten fiinf Homologen dieser Korperklasse wurden bestimmt. Die Darst.- 
Methode von Methylglyoxalidin (I) wurde yerbessert; Steigerung der Ausbeute auf 
6 8 % . Glyosalidin (aus Diformylathylendiamin) konnte nicht erhalten werden. Verb. I

- i t K > c-B + b ;co*h
ist eine starkę Base, in k. Chlf.-Lsg. leicht bromierbar unter Bldg. des Hydrobromids 
der monobromierten Base. Wegen leichter Eleininierong des Br durch kochendes 
W. ist seine Bindung an N wahrscheinlich. H B r: Abspaltung zur Darst. von Methyl- 
glyoxalin mifllang. I  wird durch wss. Alkali zu Athylendiamin hydrolysiert. Hydrie- 
rungs- u. Dehydrierungsyerss. waren erfolglos. I  bildet Komplessalze m it Ag, Cu u. 
Co. — In  analoger Weise werden ferner folgende Alky]glyoxalidine R-C 3H 6N 2 dar
gestellt (mit ihren F F . u. den F F . ihrer Pikrate): R  =  Athyl- (38,1°; 137,1°), Propyl- 
(35,3°; 129,0°), Butyl- (41,0°; 125,8°), Atnyl- (33,8°; 128,4°), Hexyl- (46,2°; —), Heptyl- 
(60,0°; 104,8°), Octyl- (52,1°; —), Nonyl- (71,4°; 122°), Decyl- (79,5°; 82,0°), Undecyl- 
(79,8°; 61,5°). FF. von I :  105,0° u. P ikrat 205°. Die hóheren Glieder wurden nach 
dem Erhitzen estrahiert, die niederen dest. bei der Darst. ab. — Nach L a d e n b u rg  
ha t I  (Ber. dtsch. chem. Ges. 27 [1894]. 2952) hamsaurelósende Eigg. Die pharma
kolog. Eigg. von I  (Lysidin), sowie der niichsten yier Homologen wurden untersucht. 
Entgegen der ubliehen Erfahrung nimm t die Toxizitat der fiiiif Verbb. m it zunehmender 
Lange der Alkylketten ab. I  bewirkte eine Aciditatszunahme von H am  (Kaninchen); 
intravenose Gaben (10 mg) bewirkten voriibergehende Blutdrucksenkung bei m it A. 
narkotisierten Katzen (kaum Beeinflussung der Respiration). — I  (C4H 8N2) 11. in W ., 
A. u. Chlf., wl. in Bzl., CCI,, u. PAe. Zur Erzielung der besten Ausbeute wird Diacetyl- 
athylendiamin m it ł / 0 Gewichtsteil Mg.-Pulver l 1/  ̂ Stde. auf 270° erhitzt (Ausbeute 
s. o.). (J . Amer. chem. Soc. 5 7 . 2424—26. Dez. 1935. Baltimore, Maryland, Johns 
Hopkins Univ.) G. P. W o l f .

F. M. Rowe, W. C. Dovey, B. Garforth, Esther Levin, J. D. Pask und 
A. T. Peters, Eine Eeaktion einiger von fi-Naphlhol-l-sulfonstiure, abgeleiteter Diazo- 
sulfonate. X III . Spaltung des Naphtlialinrings und nachfolgende ScMieflung in zuiei 
Richtungen. (XII. ygl. C. 19 3 5 . II . 3507.) Es ist schon fruher angenommen worden, 
daB bei der Bldg. von Dinatriumsalzen der 3-A ry l-3 ,4 -d ih y d ro p h th alaz in -l-su lfo n sau re -
4-essigsauren aus Diazosulfonaten y o n  substituierten /?-Naphthol-l-sulfonsauren inter- 
mediar Aufspaltung des Naphthalinrings erfoJgt (C. 1 9 2 6 . I. 3474; 19 3 3 . II. 3279), 
doch sind entsprechende Zwischenprodd. bisher nicht isoliert worden. Bei Anwendung 
von o-nitrierten Arylaminen lassen sieli diese Zwischenprodd. tatsachlich isolieren; 
sie sind sehr bestandig u. lassen sich in 2 Richtungen durch RingschluB in neue Verbb. 
uberfiihren. 2,-Nitrobenzol-2-naphthol-l-diazosulfonat lóst sich in Sodalsg. u . geht 
rasch in l-o-nitrobenzolazo-/S-naphthochinon-l-sulfonsaurcs Na (I) iiber. Tragt man 
clieses in k. konz. NaOH ein u. sauert nach 1 Min. an, so erhalt man I I ; nach 2 -tagigem 
Aufbewahren u. Ansaucm erhalt man infolge weiterer Einw. yon NaOH auf I I  das 
Salz I II . Beim Kochen m it yerd. HC1 geht I I  in die Sauren IV u. V iiber. V lóst sich 
in Sodalsg. gelb, IV blauyiolett; diese Farbę scheint fiir Verbb. m it der Gruppe 
CO • i\TH  • NH • C6H, • NO,(o) eharakterist. zu sein. IV geht beim Erhitzen oder beim
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Kochen m it yerd. Sodalsg. odor Nitrobenzol in Y iiber; aucb boi Verss. zur Darst. 
der Ester u. des Anilids wurden D eriw . von V erhalten. Im  Gogensatz zum ent- 
sprechenden Isomeren in der Phthalazinreihe (XII) 1 ii 131 sich V nicht in einen N-Methyl- 
athcr iiberfuhren, auch ist die CH2 -C02H-Soitenkette gegen sd. verd. H 2S 0 4 bestandig. 
Beim Kochen m it Acetanhydrid oder m it Toluol u. etwas POCl3 geht V unter W.- 
Abspaltung in YI iiber, das leicht wieder zu Y hydrolysiert wird. Dio bei der Red. 
Yon VI m it Ee u. Essigsaure entstehende Aminoverb. spaltet beim Auflosen in H 2SO,, 
(1 :1 ) bei 70°, bei der Einw. von alkoh. Pikrinsaure, Yon h. konz. HC1 oder von POCl3 

in  sd. Toluol sowie bei allen Yerss. zur Darst. von Salzen 1 H ,0  ab u. geht in eine 
Verb. iiber, die aus Analogio m it dem Benzimidazolderiy. XV wahrseheinlich ais IX  
zu formulieren ist. Bei langerem Kochen von VII m it H 2S 0 4 (1: 1) entsteht nicht IX, 
sondern das Lactam XI. Die durch Red. von V erhaltene Aminoyerb. X gibt beim 
Kochen m it Acetanhydrid die Acetylverb. von VTI, bei 1-std. Kochen m it vord. H 2S 04' 
das Lactam XI. Entsprechende Rkk. wurden auch m it den von 4/-Chlor-2/-nitrobenzol-
2-naphthol-l-diazosulfonat abgeloiteten analogen Verbb. ausgefiihrt. Im  allgemeinen 
gleichen die 2'-Nitro- u. 2'-Aminoverb. der Phthalazin- u. Phthalazonreihe den ent- 
sprechendcn 4'- u. 3 '-D eriw ., wenn auch die 2'-Aminoverbb. leicht durch Abspaltung 
von W. RingsehluB erfahren. — Die l-Oxy-3-[2-nitro- u. 4-chlor-2-nitrophenyl]-3,4- 
dihydrophthalazin-4-essigsauren X II wurden aus den entsprechenden Verbb. I I I  auf 
dem ublichen Wege dargestellt. Im  Gogensatz zu den m- u. p-nitrierten Analogen 
geben sie keine Acetylderiw ., sondern wandeln sich bei langerem Kochen m it Acet
anhydrid u. Pyridin lediglich in Analoge von VI iiber. Die N-Methylather der Verbb. X II 
geben bei der Red. die entsprechenden Aminosauren, die beim Kochen m it yerd. HC1 
in l-Keto-3-[2-amino- u. 4-clilor-2-aminophenyl]-2-methyltetrahydrophthalazin-4-essig- 
sauren iibergehen. Die bei der Red. der Verbb. X II entstehenden Aminosauren X III 
sind so unbestandig, daB sie schon beim Umkrystallisieren in die Lactame XTV iiber- 
gehen. — W ahrend l-0xy-3-[4- u. 3-aminoaryl]-3,4-dihydrophthalazin-4-essigsauren 
beim Kochen m it verd. HC1 in 3-[4- u. 3-aminoaryl]-phthalazone-(l) iibergehen, liefert
1-0xy-3-[2-aminophenyl]-3,4-dihydrophthalazin-4-essigsaure u. ihr Lactam bei dieser 
Bchandlung ein Prod., das nicht die erwartete Zus. besitzt u. leicht in eine hochschm. 
Verb. unbekannter Konst. ubergeht. Andererseits liefert die [4-ChIor-2-aminophenyl]- 
yerb. u. ihr Lactam das erwartete 3-[4-Chlor-2-aminophenyl]-phthalazon-(l). — Die 
Verbb. X II u. X III liefern m it SnCl2, Sn u. HCI die Benzylenbenzimidazole XV, deron 
Konst. durch Synthese aus Phthalaldehyd u. o-Phenylendiamin bzw. 4 -Chlor-o-pho- 
nylendiamin sowie durch Oxydation zu XVI u. nachfolgende Aufspaltung zu XVII 
bewiesen wurde. — Die Verbb. X V III reagieren m it Dimethylsulfat ahnlich wie die 
entsprechenden p- u. m-Nitrophenylverbb.; das O-Atom der CO-Gruppe wird methyliert, 
u. die Rk.-Prodd. yerbinden sich m it Alkoholen. Die so entstehenden Verbb. XIX 
sind im Gegensatz zu den mcisten ihrer friiher beschriebenen Analogen recht bestandig. 
Die Methylierungsprodd. der 3-[2-Nitro- u. 4-Chlor-2-nitrophenyl]-4-methylphthal- 
azone-(l) krystallisiercn nicht u. haben nicht die Eigg. von Verbb. m it reakt. CH2. — 
Infolge der Anwesenheit eines o-standigen N H 2 gelang zum erstenmal die Isolierung 
von Verbb., die zwischen den l-Oxy-3-(aminoaryl)-3,4-dihydrophtbalazin-4-essigsauren 
u. den 3-Aminoaryl-4-methylphthalazonen-(l) stehen. X III u. XIV geben m it Di- 
chromat die Lactame XX, aus diesen erhalt man m it wss. Na2S die Methylphthal- 
azone XXI. Dieso entstehen auch bei der Red. der Nitroyerbb. m it wss. Na2S, wahrend 
die Red. m it Zn-Staub u. verd. H 2S 0 4 nur die Verbb. X X II liefert, ohne daB Anzeichen 
fur die Bldg. von M ethylderiw . von XV vorlagen.

V e r s u c h e .  Na-Salz der Benzaldehyd-\2-nilrophenylhydrazon]-oj-sulfonsaure,-2- 
fS-acrylsaure, NaC16H 120,N 3S (II). Man setzt /3-naphthol- 1  -sulfonsaures Na bei 0° mit 
diazotiertem 2-Nitroanilin um, trag t das erhaltene braunlichrote 2'-Nitrobenzol-2-naph- 
thól-l-diazosulfonat in k. Sodalsg. ein, behandelt das entstandene l-{2-nilrobenzolazo]-fi- 
na-phthochinon-l-sulfcnisaure Na  (fast farblose Prismen) m it k. NaOH u. yersetzt nach 
1 Min. m it konz. HCI. Orangerote Blattchen m it gelbem Reflex aus A. oder Essigester. 
Loslich in Sodalsg. gelb, in  yerd. NaOH orangorot, beim Enyarmen oder in starkerer 
NaOH yiolett. Na-Salz der Bcnzaldehyd-[4-chlor-2-nitrophenylhydrazon\-o}-sidfonsaurc-
2-fS-acrylsaure, NaC16H u 0 7N3CIS, analog aus /9-Naphthol-l-sulfonsaure u. diazotiertem
4-Chlor-2-nitroanilin. Gclbe Nadeln aus yerd. A., wird beim Trocknen rot. Na-Salz 
der Benzaldehyd-[5-cMor-2-nitrophenylhydrazon\-(o-svlfcmsdure-2-P-acrylsaure, rote B latt
chen m it gelbem Reflex aus A. — Benzoesaure-[2-nilrophenylhydrazid]-2-f)-acrylsdure, 
C16H 13 0 5N3 (IV), neben V beim Koehen von I I  m it yerd. HCI bis zum Aufhóren der
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S 0 2-Entw. Orangegelbe Nadcln aus Eg., F . 220—225°; geht beim Schmelzen oder 
beim Kochen m it Sodalsg. oder Nitrobenzol in V iiber. 2-[2-Nitrophenylamino]-iso- 
i-ndolinon-S-essigsdure, C16H 130 5N 3 (V), griinliehgelbe Prismen aus Eg., F. 224—225°, 
1. in Sodalsg. gelblich, in Na OH blaulichrot. Methylester, C17H 160 6N3, gelbe Prismen. 
aus Methanol, F . 164°. Athylester, C18H 1 70 5N3, gelbe Prismen aus A., F. 153°, 1. in 
NaOH fuchsinrot. Anilid, C22H la0 4N4, gelbe Prismen aus Eg., F. 272°. Benzoesaure- 
\4-chlor-2-nitrophenylhydrazid\-2-fi-acrylsaure, C16H 120 5N3 C1 (analog IV), orange Pris
men, F. 272—278°, unter tlbergang in 2-\4-Chlor-2-nitropheiiylamiiio]-isoindolinon-3- 
essigsaure, C16H 120 5N3C1 (analog V), gelbe Nadeln aus Eg. oder Athylacetat, F . 278°. 
Hieryon Methylester, C17H 140 BN8C1, gelbe Nadeln aus Methanol, F. 152°, u. Anilid, 
C22H I7 0 4N4C1, orangegelbe Prismen aus Eg., F . 268°. 2-[5-Chlor-2-nitrophenylamino]- 
isoindolinon-3-essigsaure (analog V), gelbe Nadeln oder Prismen aus Athylacetat oder 
Eg., F . 248°. Methylester, gelbe Prismen aus Methanol, F . 182°. Athylester, C18H 16- 
0 6N3 C1, gelbe Prismen aus A., F. 184°. — 2,5-Diketo-3-[2'-nitrophenyl]-isoindolinopyr- 
azolidocolin, CI6H n 0 4N3 (VI), durch Kochen von IV oder V m it Acetanhydrid, zweck- 
maCig unter Zusatz von Pyridin oder m it P0C13 in Toluol. Entsteht auch beim Kochen 
von X II m it Acetanhydrid u. Pyridin. Gelbliche Prismen aus Eg., F. 209°. Wird 
beim Auflosen in konz. H 2S 0 4 u. Eintragen in W. oder beim Kochen mit Eg. u. HC1 
oder m it wss.-alkoh. NaOH zu V hydrolysiert. Analog 2,5-Diheto-3-[4'-chlor-2'-nitro- 
phenyl]-isoindolinopyrazolidocolin, C16H 10O4N 3Cl, gelbliche Prismen aus Eg., F . 248 
bis 249°, u. 2,5-Dikelo-3-\5'-chlor-2'-nitrophmyV\-isoindólinopyrazolidocolin, gelbliche 
Prismen aus Eg., F . 209°. — 2,5-Dikeio-3-[2'-aminophenyl]-isoindolinopyrazolidocolin, 
Cj6H 130 ,N 3 (VII), durch Red. von V mit Fe-Pulver u. sd. wss. Essigsaure. Prismat.
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Nadeln aus A., F. 234—235°. Acetylverb:, C18H 150 3N 3 (VIII), m it Acetanhydrid u. 
etwas Pyridin, Prismen m it 1/2H 20  aus A., A thylacetat oder Acetanhydrid, F. 175— 176°.
2,5-Dikko-3-\4'-chlor-2'-aminophenyV\-isoindolinopyrazólidocólin, C]<.H120 2N3C1, Nadeln 
aus Essigsaure oder Atliylacetat, F. 253— 254°. Acetylverb., Ci8H ]40 3N3Cl, Prismen aus 
Atliylacetat, F. 242—243°. •— 2,2'-Anhydro-2,5-diketo-3-[2'-aminophenyl]-isoindolino- 
pyrazolidocolin, C16H n ON3 (IX), aus VII beim Auflósen in H 2S 0 4 (1 :1) bei 70° oder 
beim Kochen mit POCl3 in Toluol. Nadeln aus wss. Essigsaure, F. 219— 221°. Pikrał, 
C16H n ON3 +  C0H 3 O7N3, auch direlct aus VII erhalten; gelbe Nadeln aus A., F. 234 
bis 236°. 2,2'-Anhydro-2,5-diketo-3-[4'-chlor-2'-aminophcnyl\-isoindólinopyrazolidocólin, 
C16H 10ON3 C1, Nadeln aus wss. Essigsaure, F . 238—239°. 2C)CH J0ON,Cl +  H 2S 04, 
Prismen aus Eg., F . 278°. — 2-[2-Aminophenylamino]-isoindolinon-3-essigsdure, 
CX6H I50 3N3 (X), durch Eed. von V m it Na2S20 4 in wss. A. bei 70°, weniger gut m it 
SnCl2 in saurer Lsg. Tafeln aus verd. A., F . ~1S3° (Zers.), wird an der Luft rasch braun. 
Gibt m it Acetanhydrid m it oder ohne Pyridin VIII. 2-[4-Chlor-2-amiiwphe7iylamino]- 
isoindolinon-3-essigsaure, Ch,Hi40 3N 3C1, Tafeln aus verd. A., F. 195° (Zers.). — Lactam 
der 2-[2-Aminophe.nylamino~\-isoindolinon-3-essigsdure, C16H 1 30 2N 3 (XI), aus V II oder X 
m it sd. verd. H 2S 04. Nadeln aus Essigester, Prismen aus Essigsaure, F . 227°. HBr- 
Salz, Prismen, F. 264—265°. Pikrat, C16H 130 2N 3 +  C6H 3 0 7N3, gelbe Nadeln aus A., 
F. 229—230°. 2-[4-Chlor-2-aminophenylamino]-isoindolinon-3-essigsaureląctam, C16H 12- 
0 2N3Cl, Nadeln aus Athylacetat oder A., F . 237°. — 3-[2-Nitrophenyl]-3,4-dihydro- 
phthalazin-4-essigsdure-l-sulfonsaures Na, NaC16H 120 7N3S (III), durch 2-tagiges Auf- 
bewahren einer Lsg. von l-[2-nitrobenzolazo]-/?-naphthochinon-l-sulfonsaurem Na 
(vgl. oben) in NaOH u. naelifolgendes Ansauern oder durch Einw. von NaOH auf 
das Salz I I  (3 Tage bei gewólinlicher Temp. oder B1/2 Stdn. bei 60°). Gelbe Nadeln 
aus Athylacetat, orangegelbe Prismen aus verd. A. 3-[4-Chlor-2-nilrophcnyl]-3,4-di- 
hydrophthalazin-4-essigsaure-l-sulfonsaures Na, NaC16H n 0 7N3 ClS, gelbe Prismen aus W. 
Das 5-Chlor-2-nitrophenylderiv. wurde nur amorph erhalten. — l-Oxy-3-\2-nitrophenyl]-
з,4-dihydrophthalazin-4.-essigsaure, C16H 1 30 5N3 (XII), durch Zusatz von konz. HCl zu 
einer sd. wss. Lsg. des Salzes I I I  bis zum Aufhóren der S 0 2-Entw. Gelbe Nadeln aus 
Athylacetat, orangegelbe Prismen aus Eg., F . 248°, 1. in NaÓH u. Soda tief violettrot, 
in k. konz. H 2S 0 4 gelb. Melhylester, C17H 1 50 5N3, gelbe Nadeln aus Methanol, F. 146°. 
Athylester, C16~H170 6N3, gelbe Prismen aus A., F. 163°; die Ester lósen sich in sd. Sodalsg. 
braunrot, in sd. NaÓH rotlichvioleit. Anilid, C22H 180 4N4, orangegelbe Prismen aus 
Athylacetat, F . 128°, 1. in sd. NaOH fuchsinrot. l-Oxy-3-[4-chlor-2-tiiirophenyl]-3,4- 
dihydrophthalazin-4-essigsaure, C16Hjo05N 3C1, orangegelbe Nadeln aus Athylacetat, 
F . 229—230°. Melhylester, C17H 140 5Ń3C1, gelbe Nadeln aus Methanol, F . 163—164°. 
Athylester, gelbe Prismen aus A., F . 145°, 1. in sd. Sodalsg. u. w. NaOH rotlichviolett. 
Anilid, C22H J70 4N4C1, goldgelbe, alkoholhaltige, an der Luft verwitternde Tafeln aus A.; 
gelbliclie Ńadeln aus Toluol, F . 130°, 1. in sd. NaOH fuchsinrot, rasch in rótliclibraun 
iibergehend. l-Oxy-3-[5-chlor-2-nitrophenyl\-3,4-dihydrophthalazin-4-essigsaure, gelbe 
Nadeln aus Athylacetat, F . 241—242°. Melhylester, gelbe Prismen aus Methanol, 
F . 163°. Athylester, gelbe Prismen aus A., F. 153°. Anilid, gTiinlichgelbe Nadeln aus 
Toluol, F . 223°. — l-Kelo-3-\2-nitrophenyl~\-2-meihyltetrahydrophthalazin-4-essigsaure, 
C1 7H 150 5N3, durch N-Methylierung von X II, gelbe Prismen aus Methanol, F . 207°, 
1. in verd. Alkalien gelb. Melhylester, ClsH 1 7OsN3, orangegelbe Prismen aus Methanol, 
F . 133—134°, kann auch durch Methylierung von X II oder dereń Methylester mit 
(CH3 )2S 0 4 in alkal. Lsg. erhalten werden. —  l-Kelo-3-[2-aminophenyl]-2-methyllelra- 
hydrophłhalazin-4-essigsdure, aus der entsprechenden Nitroverb. mit Fe u. Essigsaure. 
Flockiger N d.; geht beim Kochen m it verd. HCl in das Lactam, CJ7H 150 2 N3, Prismen 
aus A., F. 315-—317°, iiber. — l-Keto-3-[4-chlor-2-nitrophenyl]-2-methyltelrahydrophthal- 
azin-4-essigsdure, C17H 140 5N 3C1, gelbe Prismen aus Methanol, F . 207°. Methylester, 
C1sH iA N 3C1, orangegelbe Prismen aus Methanol, F . 129— 130°. l-Kelo-3-[4-chlor-2- 
aminophenyl]-2-viełhyltelrahydrophthalazin-4-cssigsaure, C17H 160 3N3 C1, aus der Nitro- 
verb. u. alkal. Na2S20 4-Lsg., fast farbloso Prismen aus verd. A., F. 225°; erstarrt wieder
и. schm. erneut bei 300° (Zers.). Gibt beim Kochen m it HCl das Lactam, C17H 140 2N3C1, 
Prismen aus A., F. 321°. — l-Keto-3-\5-chlor-2-nilrophenyV\-2-methyltelrahydroplithal- 
azin-4-essigsdure, orangegelbe Prismen aus Toluol oder wss. Essigsaure, F. 225°. Methyl
ester, entsteht aus der Saure schon beim Umkrystallisieren aus Methanol, fast farblose 
Tafeln, F . 143°. — l-Oxy-3-[2-aminophenyl]-3,4-dihydrophihalazin-4-essigsdurc, C1BH 15- 
0 3N3 (XIII), aus derNitroverb. u. Fe in wss. Essigsaure. F ast farbloses Pulver, F . 160°, 
erstarrt bei 170° wieder, schm. erneut bei 293—294°. Beim Umkrystallisieren entsteht
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das Lacłam, Ci6H ł3 0 2N 3 (XIY), Nadeln, F . 293°, 1. in h. NaOH m it gelber Farbę, durcli 
Sauren unverandert fallbar. Beim Kochen der Saure m it H 2S0 4 (1 :1) entsteht das 
Sulfat einer bei 165° schm. Verb. unbekannter Konst., die das Verh., aber nicht die 
Zus. des erwarteten 3-[2-Aminophenyl]-phthalazons-(l) zeigt. l-Oxy-3-[4-chlor-2- 
aminophenyl]-3,4-dihydrophthalazin-4-essigsaure, C,0H h O?jN:!G1, fast farbloses Pulver, 
F . 214°, erstarrt bei 220°, schm. erneut bei 304°. Lacłam, C^HijO^NgCl, Nadeln, F . 304°. 
I-Oxy-3-[5-cMor-2-aniinophenyl]-3,4-dihydrophihalazin-4-essigsdwelactam, Nadeln aus A., 
F . 303—304°. — 3-[4-Chlor-2-aminophenyl]-phtlialazon-(l), C14H],0ON3C1, durch Kochen 
von l-Oxy-3-[4-ehlor-2-aminophenyl]-3,4-dihydrophthalazin-4-essigsaure m it yerd. 
H 2S 04. BlaCgriinlichgelbe Prismen aus A., wird bei 200° dunkel, sublimiert langsam 
bei 300—350°. Acetylderiv., C16H 120 2N 3C1, gelbliche Nadeln aus wss. A. oder Essig
saure, F. 130—131°. — o-Benzylenbenzimidazol, C14H 10N 2 (XV), durch Red. von l-Oxy-3- 
[2-nitrophenyl]-3,4-dihydroplithalazin-4-essigsaure m it SnCl2 u. Sn in sd. konz. HCI 
oder durch Kochen der entsprechenden Aminoverb. m it Zn-Staub u. yerd. H 2S 04. 
Tafeln aus verd. A., F. 212°; ident. m it der yon T h ie le  u . F a lk  (LiebigsAnn. Chem. 
3 4 7  [1906]. 125) aus Phthalaldehyd u. o-Phenylendiamin erhaltenen Verb. (vgl. indessen 
B e t r a b e t  u . C h a k r a v a r t i ,  C. 1 9 3 0 . II . 3025; der Ref.). Gibt m it KM n04 in essig- 
saurer Lsg. o-Benzoylenbenzimidazol (XVI), gelbe Nadeln, F. 211°, das beim Koehen 
mit Sodalsg. u. nachfolgenden Ansauern Phenylbenzimidazol-o-carbonsaure (XYH), 
Nadeln, F. 270°, lieferfc. 5-Chlor-o-benzylenbenzimidazol (XV), analog aus l-Oxy-3- 
[4-chlor-2-nitro- oder 2-aminophenyl]-3,4-dihydrophthalazin-4-essigsaure oder aus 
Phthalaldehyd u. 4-Chlor-o-phenylendiamin. Tafeln aus verd. A., F. 242°. Gibt mit 
KMn04 in  sd. Essigsaure 5-Chlor-o-benzoylenbenzimidazol, C14H 70N 2C1 (XVI), gelbe 
Nadeln aus A. oder Toluol; daraus 5-Chlor-2-phenylbenzimidazol-o-carbomdurc, C14H 9- 
0 2N2C1 (XVII), Nadeln aus Eg., F. 285°. — 3-[2-Nitrophenyl]-pMhalazon-(l), C14H 9ON3 

(XVni), aus l-Oxy-3-[2-nitrophenyl]-3,4-dihydroplithalazin-4-essigsaure beim Kochen 
mit H 2S04. Gelbe Prismen aus Methanol, F. 266°, 1. in w. verd. NaOH violott. Pikrat, 
Ci4H 9Ó3N 3 +  C6H 3 0 7N3, gelbe Prismen aus Athylacetat, F . 214—215°. 3-[4-Chlor-2- 
nitrophenyl]-phthalazon-[l), C14H 80 3N 3 C1, gelbe Nadeln aus Methanol, F. 233°, 1. in w. 
yerd. NaÓH fuchsinrot. — l,4-Dimelhoxy-3-[2-nitroplienyl]-3,4-dihydrophihalazin, C16- 
H 150 4N3 (XIX, R  =  CH3), durch Behandeln von XVIII m it (CH3 )2S 0 4 in Nitrobenzol 
u. Umkrystallisieren des Rk.-Prod. aus Methanol. Gelbe Nadeln, F. 135°. Beim Um- 
krystallisieren des Prod. aus A. erhalt m an das l-Methoxy-4-dthoxyderiv. (XIX, R  =  
C2H s), gelbe Nadeln, F . 150°. Beido Verbb. zersetzen sich beim Erhitzen. Analog
l,4-Dimeihoxy-3-[4-chlor-2-nilrophcnyl]-3,4-dihydrophthalazin, C1GH 140 4N 3C1, gelbe Ta
feln aus Methanol, F. 138°, u. das l-Melhoxy-4-atlioxyderiv., C17H 160 4N 3C1, gelbe Tafeln 
aus A., F. 110°. — 3-[2-Nitrophmyl]-4-methylphthalazon-(l), Ći5H u 0 3N3, aus l-Oxy-3- 
[2-nitrophenyl]-3,4-dihydrophthalazin-4-essigsaure durch Auflósen in k. konz. H 2S 04, 
EingieCcn in Eiswasser u. Zufiigen von Na2Cr20 7-Lsg. bei 30°. Gelbe Prismen aus A., 
F . 226° (Zers.), 1. in li. yerd. NaOH braunlichrot. Pikrat, C^HnOaNj +  C6H 3 0 7N3, 
gelbe Prismen aus Methanol, F . 217°. Liefert m it (CH3 )2S 0 4 in Nitrobenzol bei 110 
bis 120° eine rotlichbraune, amorphe Verb. Ci6H 130 3N3. 3-[4-Chlor-2-nitrophenyl]-4- 
jmethylphthalazon-{l), Cł 5H 10O3N3Cl, griinlichgelbe N-ideln aus A., F. 237°. Pikrat, 
,C15H l0O3N3Cl +  C0H 3O7N3, gelbe Nadeln aus A., F. 233°. — 3-[2-Aminophenyl]-phthal- 
azon-(l)-essigsdure-(4)-laclam, C16H u 0 2N3 (XX), analog den beiden yorigen Verbb. aus
l-Oxy-3 -[2 -aminophenyl]-3 ,4 -dihydrophthala7.in-4 -essigsaure. Prismen aus yerd. Essig
saure, Nadeln aus Eg., F. 302°, 1. in w. yerd. NaOH orango. 3-[4-Chlor-2-aminophe,nyl\- 
phthalazon-(l)-essigsaure-(4)-lactam, C19H 10O2N3Cl, Nadeln aus yerd. Essigsaure, F. 314°.
— 3-[2-Aminophenyl]-4-methylphthalazon-(l), C15H 13ON3 (XXI), aus X V III oder XX u. 
Na,S in sd. W. Gelbliche Nadeln aus Pyridin, F. 218°. Acetylverb., CX7H 150 2N3, rotliche 
Prismen aus A., F . 274°. 3-[4-Chlor-2-aminophenyl]-4-methylphthalazon-(l), C16H 12- 
ON3Cl, Nadeln aus A., F . 257°. Acetylverb., C17H 140 2N 3C1, Tafeln aus A., F. 296°, 
wird am Licht raseh blau. — l-Keto-3-[2-aminophenyl]-4-mdhyltetrahydrophtlialazin, 
C15H 16ON3 (XXII), aus 3-[2-Nitro- oder 2-Aminophenjl]-4-methylphthalazon-(l) mit 
Zn-Staub in sd. yerd. H 2SÓ4. Gelbliche Prismen aus Athylacetat, F. 221°. l-Iieto-3- 
[4-chlor-2-aminophenyl\-4-methylletrahydrophlhaUizin, C15H 140N 3 C1, benzolhaltige, raseh 
opak werdende Nadeln aus Bzl., F. 200°. (J. chem. Soc. London 1 9 3 5 . 1796— 1808. 
Dez.) OSTERTAG.

F. M. Rowe, J. G. Gillan und A. T. Peters, Eine Reaktion einiger von fi-Naphthol-
1-mlfonsdure abgel&iteter Diazosulfonale. XIV. Darstdlnng von l,4-JDiketo-3-{nitroaryl)- 
tetrahydroplithalazinen oder 4-Kelo-l-oxy-3-(nitroaryl)-3,4-dihydrophthalazinen und ver-
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wandten Verbindungen. (X III. ygl. vorst. Ref.) Die aus 3-[4-Nitroplienyl]-phthal- 
azon-(l) u. (0 1 1 3 )2 8 0 ,! in Nitrobenzol entstehende mothylierte Base I  gibt m it Alkoholen 
Verbb. II, dio beim Erhitzen auf 110—140° in 4-Keto-l-methoxy-3-[4-nitrophenyl]-
3,4-dihydrophthalazin (III) ubergehen; dieses laBt sich leicht unter Bldg. yon 1,4-Di- 
keto-3-[4-nitrophcnyl]-tetrahydroplithalazin (IV) demothylieren (C. 1928. I I .  2651). 
Das gleiche Verh. zeigen auch die M ethylderiw. des 3-[3-Nitrophenyl]- u. 3-[4-Nitro-
2-methylphenyl]-phthalazons-(l), wahrend in anderen Fallen die Darst. der Verbb. H I 
nicht gelang. Vff. beschreiben nunmehr dio Synthese einiger Verbb. H I. Das durch 
Kochen von V m it Nitrobenzol oder durch Schmelzen von 2 Mol p-Nitrophenylhydrazin 
m it 1 Mol Phthalsaureanhydrid erhaltliche Phthalyl-4-nitrophenylhydrazin VI geht 
beim Kochen der Lsg. in alkoh. NaOC2H 5, die das Na-Salz von V enthalt, in IV (R =  
p-C0H 4 -NO2) iiber. Verss., IV durcli Oxydation von 3-[4-Nitrophenyl]-phthalazon-(4) 
oder durch Umsetzung von Acetyl- oder Bcnzoyl-p-nitrophenylliydrazin m it P h thal
saureanhydrid herzustellen, waren erfolglos. Das m it Phthalazdion-(l,4) oder 1,4-Di- 
oxyphthalazin nahe verwandte IV reagiert ausschlieBlich in der tautomeren Form IV a. 
Es gibt leicht ein Acetylderiv., reagiert aber nicht m it (CH3 )2S 0 4 in Nitrobenzol oder 
m it CH3J  u. methylalkoh. NaOH, doch erhalt man aus dem Ag-Salz u. CH3J  leicht 
einen Methylather HI. Die Darst. von N-M ethylderiw. aus l,4-Diketo-3-nitroaryl- 
tetrahydrophthalazinen ist bisher nicht gelungen. Eine von M e y e r  u . H o t t e  (J .  prakt. 
Chem. [2] 35 [1887], 287) ais „p-Phthalylp}ienylhydrazin-N-alhylather“ (F. 109°) be- 
schriebene Verb. wurde ais 4-Keło-l-at1ioxy-3-phenyl-3,4-dihydrophthalazin erkannt; sie 
entsteht auch beim Kochen von IV (R =  CcH6) m it C2H 5J  u. alkoh. KOH oder aus dem 
Ag-Salz dieser Verb. u. C2H5J  in A. u. spaltet C2H 5 leicht wieder ab. — Die Darst. 
von Verbb. IV aus den Phthalylnitroarylhydrazinen VI ist nicht allgemein anwendbar; 
nur die o-, m- u. p-Nitrophenylderiw. u. das 4-Nitro-2-methylphenylderiv. sind dieser 
Umwandlung zugiinghch. Dio Leichtigkeit des Ringschlusses nimmt in der Reihe
3-Nitrophenyl->  4-Nitrophenyl->  4-Nitro-2-methylphenyl- >  2-Nitrophenyl-ab. Alle 
Verss., halogenierte 4-Nitrophenylderiw. m it NaOC2H 5 oder NaOC5Hu  umzusetzen, 
lieferten nur dio o-Carboxybenzoylarylhydrazine; auch Erhitzen m it NaOC2H 5 u. 
Alkyljodiden auf 170° war erfolglos. Die auf diesem Wege nicht zuganglichen Verbb. IV 
wurden schlieBlich auf andere Weise dargestellt. l-Oxy-3-(nitroaryl)-3,4-dihydro- 
phthalazin-4-essigsauren geben m it iiberschussigem KM n04 in h. wss. Suspension 
meist in guter Ausbeute die entsprechenden Verbb. IV ; nur bei der 2,6-Dibrom-4-nitro- 
verb. yerlauft die Rk. sehr heftig unter starker Br-Abspaltung.

c-o-
}N” I

CH CH-0CH,(0CsH.)
CO C-OH v  „ „  --COsH

i t  1 1 r  “ < o o . r a . ™ .
' i^ A ^ N R  VI CeH4<ęQ>N*NHR

CO CO
V e r  s u  c h e. o-Carboxybe.nzoyl-4-nitroplienylhydrazin, ChHu 0 5N 3 (V, R  =  

p-CfjH,-N02), aus p-Nitrophenylhydrazin u. Phthalsaureanhydrid in Chlf. bei gewóhn- 
licher Temp. F ast farblose Nadeln aus Eg., F. 241—245°, wird beim Aufbewahren 
hellbraun. L. in k. Sodalsg. tief rot. Phllialyl-4-nitroplitnylhydraziii, C14H 30 4N3 (VI), 
aus dem yorigem beim Kochen m it Nitrobenzol oder aus Phthalsaureanhydrid u. p-Nitro
phenylhydrazin bei 150°. Schwach gelbliche Tafeln aus Eg., F . 248°, 1. sich in sd. 
Sodalsg. allmahlieh unter Bldg. von V. l,4-Diketo-3-[4-nitroplienyl]-tkrahydrophthal- 
azin, Ci4H 00 4N3 (IV bzw. IV a, R  =  p-C0H 4 -NO2), durch Auflósen yon 20 g VI in 
NaOC2H 5-Lsg, (2 g Na in 100 ccm absol. A.) u. nachfolgendes 18-std. Kochen (Verf. a) 
oder durch Eintragen von 15 g KM n04 in eine Suspension yon 10 g l-Oxy-3-[4-nitro- 
phenyl]-3,4-dihydrophthalazin-4-essigsaure in 100 ccm W. bei 70° u. nachfolgendes 
Aufkoehen (Verf. b). F ast farblose Nadeln aus Eg., F. 307°. AgC14H 80 4N3, gelbe
Nadeln. 4-Kelo-l-aceloxy-3-[4-nitrophcnyl]-3,4-dihydroplitltalazin, C1GH n 0 5N3, aus dem 
Yorigen durch Kochen m it Acetanhydrid oder durch Behandeln des Ag-Salzes mit 
CH3 • COC1 in sd. Bzl. Gelbliche Prismen aus Bzl., F. 222°. 4-Keto-l-viethoxy-3-[4-nilro- 
pkenyl]-3,4-dihydropMIialazin (III, R  =  p-CcH 4 -N 02), aus dem Ag-Salz von IV u. 
CH3J  in sd. Methanol. F ast farblose Nadeln, F . 199°. — Die folgenden Verbb. wurden 
meist analog den entsprechenden 4-Nitrophenylderivv. dargestellt. o-Carboxybenzoyl-
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3-Jiitrophenylhydrazin, gelbliche Prismen, F. 193—194°; erstarrt wieder u. schm. er- 
neut bei 217—219°; 1. in Sodalsg. gelb. Gibt beim Kochen m it Nitrobenzol 59% 
Phllialyl-3-nitrophenylhydrazin (gelbliche Prismen aus Eg., F. 227—228°) u. ll°/o
1.4-Diketo-3-[3-nitrophenyl]-tetrahydrophthalazin, das auCerdem nach Verf. a) u. b) 
(Ausbeute 90 u. 67%) dargestellt wurde. Nadeln aus A., F. 280°. Ag-Salz, gelbliche 
Prismen. 4-Kelo-l-acetoxy-3-[3-nitrophenyl]-3,4-dihydrophihalazin, C]cH j)0 5N3, Nadeln 
aus Bzl., F. 164°. 4-Kcto-l-melhoxy-3-[3-nitrophenyl']-3,4-dihydrophthalazin, Nadeln 
aus A ., F . 182°. — o-Carboxybenzoyl-2-nitrophenylhydrazin, orangegelbe Nadeln, 
F . 290—294°, liiBt sich aus Clilf. ohne RingschluC umkrystallisieren; 1. in Sodalsg. 
blauviolett. Phthalyl-2-nitrophenylhydrazin, aus dem yorigen u. sd. Eg., Ausbeute 
96%- Gelbliche Prismen aus Eg., F . 293—294°. l,4-Diketo-3-[2-nitrophenyl]-tetra- 
hydrophthalazin, entsteht nach Verf. a) nur in Spuren, nach b) in 46°/0ig. Ausbeute. 
Gelbliche Prismen aus Eg., F . 293—294°, 1. in Sodalsg. gelb. Ag-Salz, gelbe Nadeln.
4-Keto-l-methoxy-3-[2-nitrophenyl']-3,4-dihydrop1ithalazin, CJ5H n 0 4N3, aus dem Ag- 
Salz u. CH3J  in sd. Bzl. F ast farblose Nadeln aus Bzl. oder Methanol, F . 176—177°.
— o-Carboxybenzoyl-4-nitro-2-methylphenyUiydrazin, Clr)H 130 6N3, gelbliche Nadeln, 
F. 219°. Phtiialyl-4-nilro-2-metliylphenylhydrazin, C16H n 0 4N3, aus dem yorigen m it sd. 
Eg., fast farblose Nadeln, E. 228°. l,4-Dikelo-3-[4-nilro-2-methylphenyl]-tetrahydro- 
phtlialazin, C,5H ]10 1N3, nach a) oder b), Ausbeute 26,7 u. 63,2%. Prismen aus A., 
F. 271°. AgC16H 1()0 4N3, gelbe Nadeln. 4-Keto-l-methoxy-3-[4-nitro-2-methylphenyl]-
3.4-dihydrophłhalazin, Nadeln aus Eg., F . 185°. — o-Carboxybenzoyl-2-chlor-4-nitro- 
phmylhydrazin, Ci4H 90 5N 3C1, Nadeln, F . 270—275°. Phlhalyl-2-chlor-4-nitrophenyl- 
hydrazin, C14H 80 4N 3C1, Nadeln aus Eg., F . 267°. l,4-Diketo-3-[2-chlor-4-nitroplienyl]- 
tetrahydrophthalazin, C14H 80 4N3C1, nur nach b) dargestellt, Ausbeute 24%. Nadeln 
aus Eg., F . 271—272°. Ag-Salz, gelbe Nadeln. 4-Keto-l-methoxy-3-[2-chlor-4-nitro- 
plimyt]-3,4-dihydrophtIialazin, C15H 10O4N 3Cl, aus dem Ag-Salz u. CH3J  in sd. Bzl. 
Gelbliche Prismen aus Bzl., F . 193— 194°. — o-Carboxybenzoyl-2-brom-4-nitrophmyl- 
hydrazin, CI4H 1 0 -0 5N 3Br, Nadeln, F . 232°, erstarrt wieder u. schm. em cut bei 280 
bis 282°. Phthalyl-2-brom-4-nilrophenylhydrazin, C14H 80 4N3Br, durch Kochen des 
yorigen m it Nitrobenzol oder Acetanhydrid. Nadeln aus Eg., F . 282—283°; bei kurzem 
Kochen m it Acetanhydrid wird eine gelbe Modifikation von gleichem F. erhalten.
1.4-Diketo-3-[2-brom-4-niirop}ienyl]-tetrahydropJil]ialazin, C14H 80 4N3Br, nur nach b) dar
gestellt (59,4%). F ast farblose Nadeln aus Eg., E. 273—274°. 4-Keto-l-methoxy-
3-[2-broni-4-nitrophenyr\-3,4-dihydroplitJidlazin, C15H 10O4N 3Br, gelblicho Prismen aus 
Bzl., F. 167— 168°. — 2,6-Dichlor-4-nilroplienylhydrazin, C„H50 2N 3C12, durch Diazo- 
tieren von 2,6-Dichlor-4-nitroanilin in konz. H 2S 0 4 m it NaNO* u. Eis, Zers. der iiber- 
schussigen H N 0 2 m it Harnstoff u. Eintragen der k. Diazolsg. in  SnCl2 +  konz. HC1 
bei — 10°. Gelbe Nadeln aus A., F . 133°. Benzalverb., C13H 90 2N 3C12, orange Nadeln 
aus A., F . 153°. o-Carboxybenzoyl-2,6-dichlor-4-nitrophenylhydrazin, C14H 90 EN3C12, 
Nadeln aus A., F . 192°. Phtimlyl-2,6-dichlor-4-nitrophenylhydrazin, C14H 70 6N3C12, fast 
farblose Nadeln aus Eg., F . 202°. l,4-Dikelo-3-[2,6-dicldor-4-nitrophenyl]-tetrahydro- 
phihalazin, nur nach b) dargestellt (50,6%), Nadeln aus Eg., F . 309—310°. 4-Keto-
l-melhoxy-3-[2,6-dichlor-4-nitrophenyl]-3,4-dihydrophthalazin, Ci5H90 4N 3Cl2, fast farb
lose Prismen aus Methanol, F . 178—179°. — 2,6-Dibrom-4-nitrophenylhydrazin, C6H5- 
0 3N 2Br2, aus diazotiertem 2,6-Dibrom-4-nitroanilin. Gelbliche Nadeln aus A. bei 
raschem Abkuhlen, wird bei 110° ro t u. geht bei langerem Erwarmen auf 80° oder bei 
mehrwóchigem Aufbewahren in A. in tiefrote Prismen iiber. E. beider Formen 135 
bis 136°. Benzalderiv., C13H 90 2N 3Br2, orange Nadeln aus A., F . 168— 169°. o-Carboxy- 
benzoyl-2,6-dibrom-4-nilrophenylhydrazin, C14H 90 6N3Br2, Nadeln aus A., F. 200°, wird 
wieder fest u. schm. em eut bei 227°. Phlhalyl-2,6-dibrom-4-niirop}ienylhydrazin, Cł4H 7- 
0 4N3 Br2, schwach gelbliche Prismen aus Eg., F . 230°. l,4-Diketo-3-[2,6-dibrom-4-nitro- 
phenyl]-tetrahydrophtlialaziii, Cl4H ,0 4N 3Br2, nach Verf. b ) ; Ausbeute infolge Br-Ab- 
spaltung gering. Schwach gelbliche Nadeln aus A. u. Eg., F . 327—329°, 1. in Sodalsg. 
gelb. — l,4-Diketo-3-phenyltetrahydrophłhalazin, neben Phthalylphenylhydrazin (F. 178 
bis 179°) beim Kochen yon o-Carboxybenzoylphenylhydrazin (aus Phenylhydrazin u. 
Phthalsaureanhydrid in Chlf.) m it Nitrobenzol. Aus Eg. farblose u. strohgelbe Prismen, 
F. 212—213°. 4-Keto-l-atlioxy-3-phenyl-3,4-dihydrophthalazin, C16Hi40 2N 2 (von Me y e r  
u. HoTTE ais N-Athylderiv. angesehen), aus dem yorigen durch Kochen m it C J h J  
u. alkoh. KOH oder durch Behandeln des Ag-Salzes m it C2H5J  in sd. A. Nadeln aus A., 
F . 108— 109°. Geht beim Erhitzen m it H Br u. etwas Eg. aus 100° wieder in Diketo- 
phenyltetrahydrophthalazin iiber. 4-Kelo-l-methoxy-3-phenyl-3,4-dihydrop]ithalazin,
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C1GH 120 2N2, Nadeln, F. 109—111°. (J. chem. Soc. London 1 9 3 5 . 1808— 15. Dez. 
Leeds, Univ., Clotliworkers Research Labor.) O s t e r t a g .

D. J. Bell, Die gleichzeitige Bildung von zwei isometren Isopropylidendcrimten des
2-Melhyl-y-methylglucosids. Bei Kondensation von y-Methylglucosid m it Aceton in 
Ggw. von 1%  H 2SO., u . wasserfreiem CuS04 (25 g auf 150 ccm) entsteht ein Gcmisch 
der 3,5-Isopropyliden- u. 5,6-Isopropylidenverbb., Cn H 2D0 6. Zum Beweis wurde methy- 
liert, hydrolysiert, glucosidifiziert u. dann krystallin. 2,3-Dimethyl-f}-7nethylglucosid- 
4,6-dinilrat, C9H ięO10N2, F. 99— 100° (vgl. O ld h a m  u . R u t h e r f o r d ,  C. i9 3 2 .  I. 
2018) u. krystallin. 3,4-Di-p-loluolsulfonyl-2,6-dimethyl-(l-melhylglucosid, C23H 30O10S2, 
F. 157—159°, isoliert. (J. chem. Soc. London 1 9 3 6 . 186— 87. Febr. Aberdecn, Uniy., 
Marischał College.) E l s n e r .

Alf af Ekenstam, ('ber das Ver7ialten der Cellulose in  Mineralsdurelosungen.
I. Die Bestimmung des Mólekidargcwichts in  Phosphorsdurelosung. (Vgl. C. 1934. II.
2973.) Alle in der N atur vorkommcnden Cellulosesorten sind sehr uneinhoitlich, da 
sie Gcmische yon Homologen yerschiedener MolekiiOange darstellen. In  Mineralsaure- 
Isgg. ist die Cellulose in Form von Oxoniumverbb., d. h. Additionsverbb. yon Cellulose 
u. hydratisierter Saure enthalten, z. B. (C8H10O5-2 HjO-HjPO.Jn, (C{H 1D0 5 -4 H ,0 -  
H2SO.,)n, (CeH10O5-H2O-HNO3)n. Diese Verbb. sind 1. in Sauren, u . zwar in um so 
wasscrreicheren, je kleiner das Mol.-Gewiclit der Cellulose ist. Bei niedriger Temp. 
erfolgt die Lsg. in yerdiinnteren Sauren ais bei hoherer Temp. Die Oxoniumverbb. 
sind unbestandig gegen W. Hockmolekulare Cellulosen worden durch W. oder verd. 
Saure in geąuoliener Form wieder ausgefallt u. lassen sich durch Waschen m it reinem 
W. saurefrei zuriickerhalten. Esterbldg. findet nur in HN03 sta tt. F iir Mol.-Gewickts- 
bestst. ist H3PO.j ais Lósungsm. am geeignetsten, da sich die Cellulose (nicht native) 
darin (im Gegensatz zu H2S04), besonders bei niedriger Temp. stundenlang unyerandert 
halt. In  H 3PO4 ist die Cellulose nicht 0 2-empfindlieh wie in S c h w e iz e rs  Reagens. — 
Ausfiihrung der Mol.-Gewichtsbestst. yiscosimetr. nach S ta u d in g e r  bei 0 u. bei 
20° ±  0,01°. Best. der /f,„-Konstanto fiir Cellulose in H3P04 durch Vergleich yon 
Nitro-Hydratcellulose in Aceton u. Hydratccllulose in H3P04. K m steigt etwas mit 
abnehmendem Mol.-Gewicht der Cellulose, weil anscheinend die Endgruppen hydrati- 
sierte H 3P 0 4-Lsg. addieren. Verwendet w rd e  der W ert von K m =  12,4- 3.0 1 bei 
20°, 14,7-10-4 bei 0° (Mittolwert fiir die gi-ófiten Molekule). K m der Cellulose in H3P 04 
verha.lt sich zu K vl von Celluloseacetat in m-Kresol wie 12,4: 6 , 8  =  1,83, was Vf. ais 
Bestatigung der Formel (C0H 10O5 -2 H 2O-H 3PO4)n ansieht (1,83-fache Erhóhung des 
Mol.-Gewichts der reinen Cellulose). Die Mol.-Gewichte hochmolekularer, natiyer 
Cellulosen, z. B. Baumwolle, konnen in H3P 04 nur sehr unsicher berechnet werden. 
In  SCHWEIZER-Lsg. erhalt man fiir native Cellulosen yiel kleinere Mol.-Gewichte ais 
in H 3P 0 4, wrahrend reine Hydratcellulosen in beiden Lósungsmm. gut ubereinstimmende 
Werte geben (Móglichkeit der Feststellung, ob eine Celluloseprobe noch natiye Cellulose 
enthillt). Baumwolle, einige Minuten in HC1 gel., wieder ausgefallt u. gewaschen, gab 
in S c h w e iz e rs  Reagens 24600, in H 3P 0 4 37700 ais Mol.-Gewicht. Vf. schlieCt daraus, 
daB natiye Cellulose Valenzbindungen enthalt, die in alkal. viel schneller ais in saurer 
Lsg. aufgespalten werden. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69 . 549—52. 4/3. 1936. Lund, TJniv., 
Inst. f. organ. Chemie.) N e u jia n n .

Ali af Ekenstam, Ober das Verhalten der Cellulose in  Mineralsaurelósungen-
I I . Kinetisches Studium des Abbaus der Cellulose in  Sdurdosungen. (I. ygl. y o rs t. R ef.) 
Viscosimetr. Verfolgung des Celluloseabbaus in  H 3P 0 4 u. H 2S 0 4 unter Verwendung 
eines OsTW ALD-Viscosim eters. Berechnung der Geschwindigkeitskonst. K  nach der

im Original abgeleiteten Formel K  =  (l/ż)-In ■(f{l~ (t =  Zeit, M  — mittleres
1  ym/Mt)

Mol.-Gew. am Vei*sucłisanfang, M t =  mittleres Mol.-Gew. naeh der Zeit Ł, m  =  mittleres 
Mol.-Gew. am Ende des Abbaus). 1. H 3P 0 4. Hydratcellulose wird anfangs m it kon- 
stanter Geschwindigkeit abgebaut, spiiter tr i t t  geringe Verlangsamung ein. Natiye 
Cellulosen (Baumwolle) werden kurz nach der Auflósung rasch abgebaut. Allmahlich 
nahert sich die Abbaugeschwindigkeit der der Hydratcellulose. Nach Extraktion 
von Baumwolle m it H 3P 0 4 yon bestimmter Konz. zur Entfernung niedrigmolekularer 
Cellulosen erhielt Vf. 3-mal groBere Anfangswerte yon K  fiir natiye Cellulose. 2. H 2S 0 4 

(65°/oig)- Anfangliche Abbaugeschwmdigkeit ~  200-mal groBer ais bei H 3P 0 4. Bei 
Hydratcellulose nimm t K  dauernd zu (im Gegensatz zu H 3P 0 4). Natiye Cellulose 
yerhalt sich fast wie Hydratcellulose. — Vf. nimmt fur Hydratcellulose nur eine Art
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von m it Sauren aufspaltbaren Bindungen an. Dio anfanglich groBeio Zerfalls- 
geschwindigkeit der nativen Cellulosen (in H 3P 0 4 besonders deutlich) wird durch 
auBerdem nocli vorhandene nicht glueosid., moglicherweise esterartige Bindungen 
erklart, was Carboxylgruppen in der Cellulose yoraussotzt. In  t)bereinstimmung m it 
dieser Annahme gibt die Elementaranalysc besonders gereinigter Cellulosen zu kleine 
C- u. H-Werte. — Aus don Anfąngswerten von K  fiir Filtrierpapier bei 20° bzw. 0° 
wurde die Aktivicrungswarme q fiir Cellulose in H 3P 0 4 zu 27 600 cal/Moi berechnet. 
Aktionskonst. a  =  6-101'1. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 553—59. 4/3. 1936.) N e u m .

W. T. Astbury, R. D. Preston und A. G. Norman, Ron tgcn ographische Unter- 
suchung der Wir kun g des Entfemens von Bestandteilen, die nicht Cellulose sind, aus 
pflanzlichen Fasem. Entfernung des Xylans aus Pasem yon Manilahanf bewirkt keine 
Yeranderung des Rontgenfaserdiagramms. Xylan seheint m it Cellulose eine A rt Miscli- 
krystalle zu bilden. Entfernung von Lignin u. Hemicellulosen aus einer Reihe gewóhn- 
licher Cellulosefasern bewirkte klarere u. scharfere Faserdiagramme. Die Verbesserung 
der Róntgendiagramme hangt von sorgfaltiger Vorbehandlung ab, die von T h o m a s  
u. H e w i t t  (C. 1935. I I . 2214) gefundeno Verminderung der Intensitat der Róntgen- 
interferenzen in gereinigten Fasem kann nicht bestatigt werden. (Naturę, London 136. 
391—92. 1935. Leeds, Univ. Textile Physica Lab. u. Rothamsted Exp. Stat., Bio- 
chem. Sect.) H a l l e .

A. J. Barry, F. C. Peterson und A. J. King, Ronlgenographische Untersuchungen 
von Cdlulosereaklionen in  wasserfreien Sysłemen. I. Wechselwirkung von Cellulose und 
flussigem Ammonialc. Ramiecellulose wird 1 Stde. bei 100° m it l° /0ig. NaOH behandelt, 
mit W., verd. Essigsaure, wieder m it W. gewaschen u. 5— 6  Stdn. bei 105° getrocknet. 
So yorbehandelte Fasem, die noch das Róntgenfaserdiagramm der n. Cellulose geben, 
werden gebiindelt in einen federnden Drahtbiigel gespannt, nochmals 2 Stdn. getrocknet 
u. sofort in ein geschlossenes m it Aceton-Koldensaureschnee gekiililtes GefaB gebracht, 
in dem trocknes NH3-Gas kondensiert wird. Die Fasern bleiben 5— 10 Stdn. m it fl. 
NH 3 bedeckt u. ąuellen merklich. Nach Verdunsten des NH 3 unter Atmospharendruck 
enthalten die Fasern ca. 1 Mol NH 3 auf 1 C6H 1 (l0 5. Sie werden m it Paraffinol iiber- 
zogen u. geben (sofort aufgenommen) das neue Faserdiagramm der „Ammoniak- 
Cdlulose“ . Die Frage, ob dieses unter permutoider Quellung entstandene Reaktions- 
prod. eine Verb. ist oder nicht, wird offen gelassen. Im  Vergleich zur n. Cellulose ist 
der Netzebenenabstand 10  1 (Interferenz A J  yergroBert, 1 0 1  (A3, A 2 ist (9-Inter- 
ferenz), 0 0 2 (A 4) yerkleinert. Ais Dimensionen des gegeniiber Cellulose aufgeweiteten 
Elementarkórpers der Ammoniakcellulose werden angegeben: a 9,83; 6  10,30; c 10,05 A; 
f) 53,5°; ais Volumen 801 A 3 (Cellulose 671 A3). Die Ebenen der Glucoseringe liegen 
parallel 1 0 1-Ebenen wie bei Hydrazincellulose. Ammoniakcellulose yerliert beim 
Erhitzen (14 Stdn., 105°) NH 3 yollstandig u. erleidet dabei eine Strukturanderung. 
Die rontgenograph. Aufnahme des Prod. liefert ein neues Faserdiagramm der „Cellu
lose 11“. Im  Vergleich zur Ammoniakcelluloso sind die Netzebenenabstande 10  1 
u. 1 0 1 yerkleinert. Ais Dimensionen des Elementarkórpers werden angegeben: a 7,87; 
b 10,31; c 10,13; P 58°; ais Volumen 702 A3. Beim stundenlangen Behandeln gereinigter 
Ramie m it gesatt. wss. NH 3 -Lsg. oder m it NH3-Gas bei Atmospharendruck entsteht 
keine Ammoniakcellulose, das Faserdiagramm der n. Cellulose bleibt yielmehr un- 
yerandert. Beim Auswaschen der Ammoniakcellulose m it verd. Essigsaure, W., verd. 
oder konz. wss. NH 3 wird (wie bei den Diamincellulosen) n. Cellulose regeneriert. Beim 
Stehen unter Paraffinol gibt die Ammoniakcellulose NH 3 ab u. geht langsam (in 
48 Stdn. oder langer) in Cellulose I I  iiber. Diese ist anscheinend ein stabiles Endprod., 
sio bleibt bei weiterem Erhitzen (18 Stdn., 105°) sowie beim stundenlangen Behandeln 
mit gesatt. wss. NH 3 oder l°/oig- Essigsaure (gewohnliche Temp.) strukturell unyeriindert 
u. bildet m it fl. NH 3 wieder Ammoniakcelluloso, die erneut durch Auswaschen in n. 
Cellulose oder durch Erhitzen in Cellulose I I  ubergefiihrt werden kann :

1 NH, Erhitzen
n. Cellulose < NH:,-Cellulose ^  Cellulose I I

HtO 1NH,
Die Cellulose I I  ahnelt der Hydratcellulose strukturell, in der hoheren Reaktionsfiihig- 
keit u. in der hoheren S c H W A L B E s c h e n  Kupferzahl, laBt sich aber im Gegensatz zu 
dieser (uber Ammoniakcellulose) in n. Cellulose zuruckfiihren. Hydratcellulose gibt 
wie n. Ramie gleichfalls unter Quellung Ammoniakcellulose, die Praparate liefern 
aber nach dem Auswaschen ein unscharfes, nicht yermeBbares Rontgendiagramm. 
Tabellen der Netzebenenabstande, Abbildungen der scharfen Faserdiagramme, der

XVIII. 1. 215
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beiden neuen Reaktionsprodd., Skizzen der ElementarkOrper u. vergleichende Intor- 
ferenzscheniata siehe im Original. (J. Amer. chem. Soc. 58. 333—37. Febr. 1936. 
Syracuse, New York.) H a l l e .

John B. Calkin, Rontgenographie von Alkalicellulosen. Die fruhere Untcrs. yon 
B a n c r o f t  u . Ca l k in  (C. 1935. I .  2623) wird rontgenograph. erganzt. Beim Merceri- 
sieren von Bamnwolle erselieint das Faserdiagramm der Hydratcellulose bei Ver- 
wendung von NaOH von 12,8% an u. ist bei 14,4% yollstandig ausgebildet, also im 
Gebiet maximaler W.-Aufnahme. Na-Cellulose I  aus natiyer Ccllulose wird bei Konzz. 
zwischen 13,4 u. 14,1%, aus mercerisierter zwischen 10,8 u. 11,85% gebildet. Die 
von T r o g u s  (C. 1933. II. 1869) aus Na-Cellulose I m it 2,65%ig. NaOH erhaltene 
Na-Cellulose I I I ' konnte weder aus Baumwolle noch aus Ramie hergestellt werden. 
Mit alkoh. NaOH wird keine Mercerisierung erreicht, sondern native Cellulose zuriick- 
erlmlton. Die Aufnahme von NaOH durch aus Lsg. gefallte pulyerige Cellulosepraparate 
zeigt keinen wesentlich anderen Verlauf ais bei Behandlung von Fasern. (J. physic. 
Chem. 40. 27—35. Jan. 1936. Framingliam, Mass., Dennison Co.) H a l l e .

Marcel Mathieu und Therśse Petitpas, Rontgenographische Untersuchungen der 
Absorption ton Cyclopentanon durch Trinitrocellulose. Beim Quellen yon Trinitro- 
ramiefasern in Lsgg. steigender Konz. von Cyclopentanon in Cyclohexan wachst der 
fiir den Abstand der Glucoseringebenen in der Nitrocellulose charakterist. Netzebenen- 
abstand von 7,1 bis auf 11,1 A bei einer Absorption von 1 Mol Keton au f 1 Glucose 
u. bleibt dann konstant. E rst bei diesem Ketongeh. der Faser werden die entsprechenden 
Aąuatorinterferenzen seharf. Bei einem Geh. von 1 Mol Keton au f 1 NOo-Gruppe 
yerschwindet das Krystallgitter, dio Fasern gelatinieren. Ganz analog geht die Quel- 
lung in dampffórmigem Aceton u. Cyclopentanon vor sich, nur fehlt hier der bei Quel- 
lung in Lsg. dem Faserdiagramm iiberlagerte Interferenzbalo der FI. In  Cyclopentanon - 
dampf t r i t t  bemerkenswerterweise die Gelatinierung erst bei hoherem Ketongeh. der 
Faser ein ais in Lsg. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 202. 46— 47. 6/1. 1936.) H a l l e .

E. G. King und Harold Hibbert, Studien iiber Lignin und verwandte Verbin- 
dungen. XX. Methanol-Lignin und seine Beziehung zum „Primar-Lignin“ von Friedrich 
und Diwald. (XIX. vgl. C. 1935. II. 3775.) Yorbehandlung yon Fiehtenholzmehl m it 
k. 5%ig. NaOH verringert die Menge des m it HCl-haltigem, Methanol oxtrahierbaren 
Lignins. Aus dem OOH3 -Geh. ergibt sich, daB durch diese Vorbehandlung anscheinend 
keine strukturelle Anderung des Lignins eintritt. Eine Anderung tr i t t  aber ein nach 
der Methode von F r i e d r i c h  u. D iw a ld , die m it 17%ig. HCI yorbehandeln u. dann 
li. A. zufugen. Gegeniiber der Methode von H ib b e r t  u. B ra u n S  zeigt sich starkerc 
Verfarbung, geringerer 0CH 3 -Geh. u. anderes Verh. des isolierten Lignins gegeniiber
S— 10% Alkali. Mit k. 5%ig. Alkali yorbehandeltes harzfreies Fiehtenholzmehl liefert 
ein Methanol-Lignin, das bei Behandlung m it 8— 10%ig. Alkali keine Metlioxylgruppen 
yerliert. Dasselbe trifft auch zu fiir das nach der Methode von F r i e d r i c h  u. D iw a ld  
bereitete „Primarlignin". Beide Ligninę sind in Natriumbicarbonat udI. Daraus ergibt 
sich, daB auBer dem Mothanollignin auch das ,,native“ Lignin entgegen der Annahme 
von F r i e d r i c h  u . D iw a ld  keine Ester-Methoxylgruppen enthalt. Langore Behandlung 
von „Methanol-Lignin“ m it Alka.li in Ggw. von Luft scheint insbesondere bei hoherer 
Temp. eine gewisse straktui'elle Anderung, eyentuell auch Bldg. von COOH-Gruppen, 
zu bewirken. Vff. halten daher die Angaben yon F r i e d r i c h  u . D iw a ld , daB ihr 
Prod. unyerandertes natives Lignin darstelle u. COOH-Gruppen enthalte, fiir unrichtig. 
(Canad. J . Res. 14. Sect. B . 12— 19. Jan . 1936.) B r e d e r e c k .

A. N. J. Heyn, Sóntgeiiographische Untersuchungen der molekularen Struktur von 
Ohitin in Zellwanden. (Yorl. Mitt.) Ergebnisse rontgenograph. Unterss. von Sporangien- 
tragern des Pilzes Phycomyces in Beziehung zum Wachstumsmeehanismus werden 
summar. an Hand yon Zeichnungen dargestellt. AuBer Rontgenfaserdiagrammen der 
zylindr. Zellen w-urden Rontgenaufnahmen der Zellwand m it dem Strahlengang senk- 
recht zur Tarigential-, Quersclmitts- u. Radialebene angefertigt. Dio Chitinkrystallite 
sind in der Zellwand yollkommen orientiert. Die K anten des Elementarkorpers stimmen 
mit den Aufnalimerichtungen iiberein: a (radial) =  9,7; b (langs der Faser) =  10,4 
oder 1 0 ,2 ; c (tangential) =  4,6 A. Die Acetylglueosaminreste der Cliitinmolekule sind 
nicht glucosid., sondern durch Aminogmppen yerkniipft. Die ,,Cellulose“ -Ketten 
liegen langs der Faser, aber nicht streng parallel, sondern yermuthch 13,5° zur Achse 
geneigt, dic yerkniipfenden „Protein“ -Seitenketten liegen senkrecht dazu (langs a) 
in den Radialebenen, welche die Glueoseringe enthalten. Das spiral. Wachstum der 
Sporangientrager wird dureh piast. Gleiten parallel b u. a erldart. Erste Stufe der
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Oberflachonvergr óBerung der Zellwand ist eine piast. Dehnung. (Kon. Akad. Wetensoh. 
Amsterdam, Proc. 39. 132—35. Jan . 1936.) H a l l e .

A. N. J. Heyn, Molekulare Struktur von Ghitin in  Pflanzenzellwdnden. Kurzo 
Mitteilung uber die erstmaligo rontgenograph. Unters. yon p f l a n z l i e h e m  Ghitin 
(vgl. vorst. Ref.), das strukturell gleioh tier. Cliitin ist. Ais Identitatsperioden langs 
der Faserachse werden 10,40 u. 10,15 A gefunden. Ais charakterist. Netzebenen- 
abstande werden liier 9,6 u. 4,65 A angegeben. (Naturę, London 137. 277—78. 15/2. 
1936. Utrecht, Uniy.) H a l l e .

Al. Jonesco-Matiu und E. Iliesco, Beitrag zur Kenntnis der Identifizierung der 
Alkcdoide in  Form von Pikraten. Vff. zeigen, daB sich die Hauptalkaloide u. einige 
ihnen nahestehende synthet. Verbb. ganz allgemein in Form ihrer P ikrate mikro- 
chem. identifizieren lassen. Die Verss. wurden yergleichsweise ausgefiihrt erstens 
mit der ublichen gesatt. wss. Pikrinsaurelsg., zweitens m it einem Reagens, hergestellt 
aus einer k. gesatt. Lsg. von Pikrinsaure in 96-gradigem A. durch Zusatz von 5%  Gly- 
cerin. Dieses Pikrinsdure-A.-Glycerin-Reagens ist der wss. Pikrinsaure weit uberlegen. 
Auch Pikraminsaure ist ein gutes Reagens auf Alkaloide; sie ist cmpfindlicher ais 
wss. Pikrinsaure u. in manehen Fallen sogar empfindlicher ais obiges Reagens. Dio 
Technik ist sehr einfach; meist laBt man direkt auf dem mkr. Objekttrager krystalli- 
sieren. Auch der F. der P ikrate ist ein wertvolles Differenzierungsmittel fiir die 
Alkaloide. — Folgende Alkaloide u. Verbb. wurden gepriift (in Klammern dio FF. 
der Pikrate): Atropin  (165— 166°); Hyoscyamin (162— 163°); Nicotin (208°); Strychnin
(gegen 200° ziegelrot, kein F .); Brucin; M orphin; Kodein-, D ionin ; Heroin; Papaverin
(154°); Spartein (199°); Hydrastinin; Gocain (154— 155°); Ephedrin; Novocain (146 
bis 147°); Stovain (110—112°); Antipyrin  (180— 182°); Pyramidon (168—170°). — 
Krystallbilder im Original. (J. Pharmac. Chim. [8 ] 23 (128). 117—41. 1/2. 1936. 
Bukarest, Fac. de Pharm.) L in d e n b a u m .

M. I. Kabatschnik und M. M. Katznelsson, Amidierung mittels N atńum • und 
Kaliumamid in  der Reihe der Alkaloide. H . Uber a- und a -Aminoanabasine. Teilweise 
ident. m it C. 1935. I. 3794 u. C. 1935. I I . 698. Nachzutragen ist: a!-Chlor-N-methyl- 
anabasin, CUH 15N 2C1, F. 46—47°, K p . 10 160— 162°. Aus a'-Chloranabasin mittels 
HCHO +  HCOOH. — Formyl-a -aminoanabasin, Cu H 15N3 0 , Kp.c 254—257°. Aus 
a'-Aminoanabasin u. HCOOH. Pikrat, Cn H 1?N ,0-C cH 2(NO2)3 0H , F. 195—195,5°.— Die 
Acetylierung des o?-Aminoanabasins lieferteein Gomisch mehrerer Acetylderiw ., wahrend 
bei der Benzoylierung eines der isomeren Dibenzoyl-a.'-aminoanabasine, C24H 23N3 0 2, 
F. 158— 158,5°, isoliert wurde. (Chem. J .  Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. A. Sliurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 1289—96. 1935.) B e r s i n .

Kyosuke Tsuda, Ober die Konstitution des Matrins. X V III. (XVII. vgl. C. 1935.
II. 3658.) Nach den in der letzten Mitt. yorgeschlagenen Formeln ware das Acetyl-
a.-matrinxdin ein (5-Acetaminoketon. Vf. konnte die K etonnatur der Verb. durch Darst. 
eines Semicarbazons beweisen. — Vf. bezeiehnet die friiher (C. 1929. I. 758) ais Des- 
carbonylmethylmatrinan beschriebene Verb. CI5H 26N2 je tzt ais Descarbonylmethyl- 
matrinen, ihr m it H J  u. P  erhaltenes Red.-Prod. C14H j6N 2 ais Descarbonylmatrinan u. 
dessen Dehydrierungsprod. CI4H 20N2, welehes aueh durch Dehydrierung des Matrins 
selbst erhalten worden ist (XVI. u. XVII. Mitt.), ais Dehydrodescarbonylmatrinan. Fiir 
letzteres ha t Vf. Formel III durch eine partielle Synthese erm ittelt: Umsetzung des 
Dehydro-a-matrinidins (Formel X in der letzten Mitt.) nach Z i e g l e r  u . Z e i s e r  
(C. 1931. I. 1616) m it Lithiumbutyl (Umwandlung des CH3 in CH2Li) u. darauf mit 
C2H5Br. Die so erhaltene Base war ident. m it Dehydrodescarbonylmatrinan. — Alle 
Rkk. des Dihydro-a.-matrinidins lassen sich m it den Formeln I u. II gleich gut erklaren. 
Phylogenet. Griinde wurden fiir I  spreehen, weil bei allen bekannten Leguminosen- 
alkaloiden das 2. N-Atom durch 2 C-Atome m it dem Norlupinanskelett yerbunden 
ist. Dann miiBte man Dehydro-a-matrinidin m it NH2Na in das a'-Aminoderiv. u. III 
m it Lithiumbutyl in das a'-Butylderiy. uberfiihren kónnen. Die betreffenden Verss. 
fielen jedoch negatiy aus. — Weil das Natronkalkdest.-Prod. des K-Matrinat8  

hauptsachlich aus C12-Basen bestand, u. weil durch Oxydation des Matrinmethyl- 
hydrosyds keine Glutarsaure erhalten worden war, hatte  man fur den Lactimring des 
Matrins die /J-Methylpyrrolidonstruktur an Stelle der a-Piperidonstruktur angenommen 
(letzte Mitt.). Um die Frage zu entscheiden, hat Vf. den Lactimring aufgespalten u. 
das Methylmatrinsduremethylestermethylhydroxyd m it KM n04 osydiert. Es konnten 
reiehhch Glutar- u. Bemsteinsdure, aber keine Brenzweinsaure isoliert werden. Damit 
scheidet der /?-Methvlpvrrolidonring zugunsten des a-Piperidonrings aus. Fiir Matrin

215*
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crgibt sich also Formel IV oder V. Merkwiirdig bleibt aber, daB King C m it dem Nor- 
lupinan in Stellung 4,5 kondensiert sein soli, anstatt, wie bei den anderen Lcguminosen- 
alkaloiden, in Stellung 2,4.

N
III

V e r  s u  o h  e. Acetyl-u-matrinidinsemicarbazon, C16H 2 70 2N6, aus A. Nadeln, 
Zers. 203°. — Dehydrodcscarbonylmatrinan (III). Dehydro-a-matrinidin m it benzol. 
0,6-n. C4H0Li-Lsg. (Darst. nach Z i e g l e r  u . C o l o n iu s ,  C. 1 9 3 0 .1. 3044) unter Kiihlung 
yermischt (rotbraune Lsg.), nach einigen Stdn. C2H5Br zugesetzt (heftige Rk.) usw., 
unter 4 mm dest. Hydrojodid, C^H^NoJ, F . 193—194,5°. Hydrochlorid, F. 208 bis 
209°. Pikrat, F. 142°. — a -Propyl-a -butylpyridin. Conyrin m it benzol. 0,5-n. C4H 9Li- 
Lsg. im Rohr 3 Stdn. auf 100° erhitzt, m it W. zers. usw., wiederholt fraktioniert. 
Kp. 228— 230°. Chloroplatinat, (C12H ,r>N).,PtC'lG. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69 . 429— 34. 
5/2.1936. Tokyo, Univ.) " " L in d e n b a u m .

E. BureS und F r. Plz&k ju n ., Beilrag zur Konstitution des Alkaloids Nymphaein. 
Zus Isolierung von Nymphaein wurden die getrockneten Wurzeln (1 kg) von Nympliaea 
alba m it 10 1 l,5°/0ig. HCl 7— 8  Tage in der K alte extrahiert. Das F iltra t wurde m it 
Ba(OH ) 2 behandelt, bis der Nd. ais dunkelbraune M. sich abgesehieden hat (vgl. Bu RE a 
u. H o f f m a n n , C. 1 9 3 4 . I I .  2834). Der ausgewaschene Nd. (500—600 g aus 1 kg) 
wurde m it PAe. extrahiert, der PAe.-Extrakt nach Emdampfen auf 1/3 m it 5°/0ig. 
H 2S 0 4 ausgeschiittelt. Die m it Kohle entfarbte Nymphaeinsulfatlsg. wurde m it N H 3 

zerlegt. Ausbcute an Nymphaein  0,5—0,6 g aus 1 kg; amorphes Pulvor, F . 76—77“ 
(Braunfarbung); 1. in Sauren, unl. in W. Krystallisationsverss. verliefen olme Ergebnis. 
Es gelang aber, das krystallin. Hydrochlorid, farblose Nadelehen, 11. in W., Zers. bei 
230°, darzustellen. Die aus dem Hydrochlorid ausgcschiedene reine Base hatte den 
F. 71—72°. Sulfat, Nadelclien. Die Base hat die Zus. C^H^OjN. Das Alkaloid hat 
den Charakter einer sekundaren Base u. enthalt einen Pyrrolkern u. 1 OH, so daB 
es ais C10H i,0 -C 4H 4 -N H /0H  formuhert werden kann. Das Alkaloid ist physiol. ak t.; 
es w irkt tox. aul' das Nervensystem. Letale Dosis 0,05 g/kg Froschgewicht, Merkmalc 
der Paralyse der sensitiven u. motor. Nerven. (Casopis ćeskoslov. Lek&mictva 15 . 
223—26. 242—47. 1935. Prag, Karls-Univ.) S c h o n f e ld .

Giuseppe Oddo und Gaetano Caronna, Untersiichungen uber die Konstitution 
des Solanidins aus Solanum sodmnaeum. Solanidin s, Cł8H 29(OH): NH, in wenig A. 
( +  etwas Essigsaure) wird m it N a-Nitrit behandelt, wobei sieli ein farbloser krystalhner 
Nd., Azosolanidin, C18H 2sON2, bildet. F . 260° (Zers.). Aus der gelben Mutterlauge 
fiel bei Zusatz von W. ein gelbes Prod. aus, das nach dem Reinigen m it w. A. ein gelbes 
krystallines Pulver gab, F. 120°, das sich ais ein Cliinhydron aus 1 Mol. Solanidin s u. 
einem Chinon der Formel C18H 290 2N, C18H 3 10N  erwies, das beim Erhitzen m it A. 
( +  konz. HCl) Solanidinhydrochlorid lieferte. Die m it Alka li in Freiheit gesetzte Base 
zeigte alle Eigg. des Solanidins ,s; die Mutterlaugen geben beim Einengen auf Zusatz 
von W. einen gelben Nd., der das Chinon ClrJr[,i%N(CO)z sein mufite. — Tetraacetyl-

solanidin, I ,  aus Solanidin s mit 
i - /'i TT ^-GtUO-CO-CHjJj ptt  p r i  tt Acetanhydrid, u. konz . H 2S 04.
A L,i’n s8\N (C O  • CH3)j * Nach 24 Stdn. wird unter Kuhlung

Ammoniak zugesetzt, u. aus der 
noeh sauren Lsg. scheidet sich die Verb. ab. Gelbes Pulver, F . 253°. — Bei der Red.
von Azosolanidin m it Zink u. Essigsaure wird unyerandertes Solanidin zm-uckerhalten.
Bei der Einw. von HCl auf Azosolanidin entsteht Chlorsolaniden, C1SH 29C1, ein ungesatt. 
KW-stoff, der Bromlsg. in Chlf. entfarbt. Die Chlorabspaltung zwecks Einw. von 
Selen auf das Prod. zur Konst.-Best. gelang nicht. Beim Einengen des Losungsm. 
liefert der Ruckstand, in Bzl. gel. u. m it PAe. wieder ausgefallt ein dunkelgelbes Pulver, 
I '. 152°. — Die Einw. von Oxydationsmitteln war erfolgreicher. Sowohl Chromsaure 
in essigsaurer Lsg., wie KM n04 in Aceton bewirken g la tt Oxydation. Durch die Kali- 
schmelze wird eine Monocarbonsdure u. ein in Alkali uid. Prod. erhalten, das im Aus- 
sehen an Anthrachinon eriimert, F . 145°. Da sich Solanidi7i t vom Solanidin s nur um C,H,
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unterscheidet, meinen Vff., da!3 cs viellcicht N-Benzylsolanidin s sei, u. daB Solanidin s 
die Muttersubstanz der anderen Solanidine sein konnte. Bisher ist es aber nielit gclungen, 
Benzyl dureh troekne Dest. des Solanidins t zu entfernen oder Benzyl in Solanidin s ein- 
zufuhren. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 283—87. 5/2. 193G. Palermo, Univ.) F i e d l e r .

Yasuhiko Asahina, Morizo Ishidate und Tuneiti Sano, Zur Bomeol-Isobomeol- 
Frage. (Vgl. C. 193 5 .1. 3142.) L i p p  (C. 1935. II. 1028) ist der Ansicht, daC die Schlufi- 
folgerung der Vff. (1. c.) bzgl. der Konfiguration des Bomeols u. Isobomeols verfriiht 
war, u. daB es uberhaupt fraglich erscheint, ob eine solche Entscheidung auf rein chem. 
Wege getroffen werden kann. Vff. haben nun folgende Vcrss. durchgefiihrt: Zunachst 
wurde die sog. d-trans-n-Apóbomeol-7-carbonsdure (I) (vgl. C. 1935. 1. 2187) acetyliert, 
in das Saurechlorid I I  (X =  Cl) u. weiter nach R osen m u n d  in den Aldehyd II (X =  H) 
umgewandelt. Die 2-standige Alkoholgruppe erleidet hierbei keinen Konfigurations- 
wechsel, denn durch Oxydation des Aldehyds m it KMnO* u. Verseifung wird I  zuriick- 
erhalten. Durch Spaltung des Aldehydsemicarbazons nach W o l f f  wurde d-Bomcol 
gebildet. Ein besonderer Vers. zeigte, dafi Isobomeol, unter gleichen Bedingungen 
mit C2H5ONa erhitzt, in tak t bleibt. — Sodann wurde die sog. trans-n-Apoisobomyl- 
acelat-7-carbonsaure (auch 1. c.) durch die gleiche Rk.-Folge in den Aldehyd I la  (X =  H) 
umgewandelt (das a bedeutet umgekehrte Stellung von H u. O -CO-CH3). Dessen 
Semicarbazon lieferte, wie oben gespalten, l-Isobonicol. — Damit ist gezeigt, cl a (3 
die trans-^-Apocampher-7-carbonsaure, wie Campher, bei energ. Red. m it Na u. A. 
vorwiegend das Bomeolderiv. u. die Apocamphencarbonsaure, wie Camphen, bei der 
Hydratisierung nach B e rtra m -W a lb a u m  vorwiegend das Isoborneolderiy. liefert. — 
Bei den cis-Sauren (DI) ist die stereochem. Beziehung sehr deutlich, weil sich die exo- 
Form leicht lactonisiert, wahrend die endo-Form dazu unfahig ist. Vff. haben dio 
endo-Form den oben angegebenen Rkk. unterworfen u. tatsachlich d-Borneol erhalten. 
Danach ist es nicht mehr zweifelhaft, daB sich das S e m m le r-B arte ltsc Iio  Lacton, 
ein Deriv. der exo-Form, vom Isobomeol ableitet. Damit ist wohl die Fragc rein chem. 
im friiheren Sinne entschieden.

I
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i  C II, 

Y e r s u c h e .
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-'I2H 1 70 3C1. I mit 1 Mol. CH,
d-trans-7t-Apóbornylacclal-7-carbonsiiiirechlorid

CH,
(II.

•H
o n

X  =  Cl),
COC1 in Pyridin in das 1. c. besehriebene Acetat (F. 106 

bis 107°) umgewandelt, dieses 1/ 2 Stde. m it SOCI2 erwarmt u. fraktioniert. 01, K p .6 124°. 
— d-trans-n-Apobomylacetat-7-aldehyd (II, X  =  H). Voriges +  Pd-Kohle in Xylol 
gekocht, H  bis zur beendeten HCl-Entw. durchgeleitet, Xylol abdest. Ol. Semicarbazon, 
Ci3H 210 3N3, aus A. Prismen, F . 195°. — d-Bomeol. 1,5 g Semicarbazon m it Lsg. von 
3 g Na in 23 ccm absol. A. im Rohr 13 Stdn. auf 150— 155° erhitzt, m it Essigsaure 
neutralisiert u. m it Dampf dest. Krystalle, F. 204°, [ a j i r 1 =  +34,0° in A. Dinilro- 
benzoat, aus Lg. Blattchen, F . 154°. — lrans-Ti-Apoi-sobomylacetat-7-carbon3durechlorid 
(II a, X =  Cl), Ol, Kp.„ 120°. — lrans-n-Apoisobrjmylacclal-7-aldehyd (II a, X  =  H), 
01. Semicarbazon, Ci3 H 210 3N3, aus 20°/oig. A. winzige Krystalle, F. 197°. — l-Iso- 
bomeol. Rohprod. m it Phenylisocyanat umgesetzt, gebildetes Plicnylcarbamat (F. 138°) 
m it sd. alkoh. KOH verseift u. m it Dampf dest. Krystalle, F. 213—214°, [a]D19 == 
—30,6° in A. Dinitrobcnzoat, Tafeln, F . 138°. — 10 g d-Ketodihydrotercsantalsaure 
in 200 ccm sd. A. m it 20 g Na reduziert, m it Dampf dest., m it HC1 angesauert u. aus- 
geathert, Auszug m it Soda ausgeschiittelt. Aus der A.-Lsg. ca. 1 g Antipode des Semmler- 
Barteltschen Lactons, aus PAe. Krystalle, F . 196°. Aus der Sodalsg. ca. 9 g d-cis-ti-Apo- 
bomeol-7-carbonsaure (HI), F. 278°. — d-cis-n-Apobomylacetat-7-carbonsuure, CI2H 180 4. 
Wio oben. Dickes 01, K p .5 155— 158°. — Chlorid, C12H 1?0 3C1, Ol, K p .6 124°. — il-cis-71- 
Apoboniylacetat-7-aldehydsemicarbazo?i, C13H 210 3N3, aus A. Prismen, F . 224°. Daraus 
wie oben d-Bomeol. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 343—48. 5/2. 1936.) L indenbaum .

Yasuhiko Asahina, Morizo Ishidate und Tyotaro Tukamoto, Vber die Oxy- 
dation von Bomylacelat. VeranlaBt durch die Entdeckung des 6 -Oxocamphers in den 
Oxydationsprodd. des Camphers durch M iy a k e  (C. 1936- I. 2563 u. friilier), haben 
Vff. die Oxydation des l-Bomylacelałs m it Cr03 untersucht. Es wurden 2 neutrale 
Fraktionen (niedere A, hohere B) erhalten. Aus Fraktion A wurde m it h. Iv2C03- 
Lsg. eine Spur der Saure III (MlYAKE, 1. c.) isoliert, welche zweifellos durch Hydrolyse 
von Ci-Oxocampher entstanden ist. Der neutrale Hauptteil war ein Oxobomeolgemisch,
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in welchem das bokannto p-Oxoborncol (G-Oxy-3-oxocamphan) vorherrschte. Denn 
dio weitere Oxydation dieses Gemiaches ergab 3,6-Dioxocamplian, Saure III (wohl 
aus 6 -Oxycampher) u. die bekannte Oxocampholensaure (IV) (vgl. 0. 1934. I. 2747), 
welche wahrscheinlich aus dem p-0xoborneol entstanden ist. Auffallend ist, daB die 
aus stark opt.-akt. Materialien dargestellte IV stets opt.-inakt. ist, wahrscheinlich 
wegen der Bcwegiichkeit des 4-standigen H-Atoms. — Aus Fraktion B wurde durch 
Oxydation m it alkal. H 20 2 eino Saure Ci0Hh,O6 erhalten, fiir welche durch Darst. 
aus I iiber II die Konst. V erm ittelt wurde. V wurde zur Ketonsiiure VI oxyiert. 
Ausgehend vom d-Bomylacetat, konnte der opt. Antipode der VI dargestellt werden. — 
Hiermit sind im Oxydationsprod. des 1-Bornylacetats nachgewiesen: G-Oxocampher, 
6-Acetoxycampher, p-Oxobomylacetat (I) u. 6-Acetoxycamphercliinon (II).

AcO-
\

IV \

:0

: O

II

HOtC

AcO

HO-

/ ‘

CO;H

CO,H

I I I

TI

COsH

CO:H

V e r  s u c h o. 50 g 1-Bornylacetat in 200 ccm Eg. u. 100 ccm Acetanhydrid bei 
ca. 60° abwechselnd m it 60 g Cr03 u. 100 ccm Acetanhydrid versetzt (Temp. ca. 80°), 
nach 1 Stde. Eg. im Vakuum entfem t, m it W. verd., ausgeiithert, Auszug m it Soda 
gewaschcn u. unter 15 mm in dio Fraktionen 100— 115° (Bomylacetat), 116— 160° (A) 
u. uber 160° (B) zerlegt. Fraktion A m it 100/ oig. K 2C03 -Lsg. erhitzt u. ausgeathert; 
aus der A.-Lsg. nach kurzer Dampfdest. das Oxoborneolgemisch (F. 206—209°); aus 
der K 2C03 -Lsg. m it Saure u. A. sehr wenig inalct. l,5,5-Trimethyleyclopentanon-(2)-essig- 
sdure-(4) (III) ais Semicarbazon, aus A. Prismen, F . 240°. — Oxoborneolgemisch in 
h. verd. H 2S04 m it Na2Cr20 7 oxydiert, dann ausgeathert, A.-Lsg. m it Dicarbonat 
ausgezogen. Aus der A.-Lsg. l-3,6-Dioxocamphan, C10H 140 2, aus Bzn. Krystalle, F. 212°, 
[a]D18 =  —105,5° in absol. A.; Disemicarbazon, CJ2H 20O2N6, aus 70°/oig. Essigsaure 
krystalhn, F. 295°. Aus der Dicarbonatlsg. abgeschiedene Kolisaure mittels der Semi- 
earbazone zerlegt; das in A. schwerer 1., F . 240°, war das der ]H ; das leiehter 1. wurde 
m it li. 20%ig. HC1 gespalten u. lieferte inalct. Oxocampholensaure (IV), C10H 14O3, 
Blattchen, F. 130°; Semicarbazon, Cn H l;0 3N3, aus A. Krystalle, F . 218°. — 6-Brom- 
2,5-dioxocamplian (1. c.) zeigte [a]n22 =  +148,2° in absol. A. u. lieferte m it w. KOH IV. 
— 2-Brom-3,6-dioxocamp1ian. Aus 3,6-Dioxocamphan u. Br in Chlf. F . 145°, [<x]d20 =  
— 152,7° in absol. A. Lieferte m it w. KOH IV. — l-p-Oxobomeol, F . 245°, erhalten durch 
Verseifen des Acetylderiv. (ygl. unten), lieferte, in h. verd. H 2S 0 4 m it Na2Cr20 , oxy- 
diert, l-3,6-Dioxoeamphan u. IV. 3,6-Dioxocamphan wird unter diesen Bedingungen 
nicht weiter osydiert. — l,5,5-Trimelliylcydopenianon-(3)-cssigsaure-(4), C10H iC0 3. 
Durch Hydrieren der IV in Eg. m it Pd-Kolile. Aus Lg.-Bzl. (4: 1) Nadeln, F . 90°, 
inakt. Semicarbazon, Cn H 190 3N3, aus A. Nadeln, F . 229°. — Rótliehe Fraktion B 
in A. m it NaOH alkalisiert, m it H 20 2 bis zur Entfarbung yersetzt, nach Zusatz von 
mehr NaOH 1 Stde. auf W.-Bad erhitzt, A. abdest. u. ausgeathert. Aus der A.-Lsg. 
l-p-Oxoborneol. Aus der alkal. Lsg. V (vgl. unten). — 6-Acetoxy-3-oxocaniphan (l-p-Oxo■ 
bomylacetat) (I) ,C12H 1S0 3. Aus 1-Bomylacetat in Eg. m it Cr03. Aus 50%ig. A., F . 78°, 
[a ] ! ) 24 — —87,9° in absol. A. — 6-Acetoxycampherchinon-(2,3) (II), C12H 160 4. 20 g des 
yorigen m it je 25 g SeO? u. Acetanhydrid 8  Stdn. auf 130—140° erhitzt, F iltra t im 
Vakuum yerdampft, in A. gel., m it Dicarbonat gewaschen. Aus A. oder Lg. derbe, 
gelbe Prismen, F. 109°, [ a ir 3 =  —191,4° in absol. A. — d-2-Oxycamphersaure (V), 
C10H 16O5. Aus II in wenig A. m it NaOH u. 15°/^". H 20 2 wie oben. Aus W. Blattchen, 
F. 165°, [oc]d21 =  +7,8° in absol. A. Mit CH2N 2 der Dimethylester, C12H 20O5, K p.n  150 
bis 151°, Krystalle, F . 46°. — d-l,S,5-Trimethylcyclopcntanon-(2)-carbonsaure-(4) (VI), 
C9H 140 3. V in  verd. H 2S 0 4 m it Na2Cr20 , erwarmt, ausgeathert, Ol in das Semicarbazon 
(F. 215°) ubergeftilirt, dieses zerlegt. Aus W. Prismen, F . 1 2 2 °, [a]D20 =  +163,74° 
in absol. A. Methylester, C10H leO3, aus W. Nadeln, F . 41°. — 2-Acdoxycampher- 
chinon-(5,6), C12H 160 4. Analog II aus dem 2-Acetoxy-5-oxocamphan (d-p-Oxobomyl- 
acetat) von B r e d t  u . G o e b  (C. 1921. III. 471). F . 109°, [>]d23 =  +188,5° in absol.
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A. — l-2-Oxycamphersdure, C10H 100 5. Aus yorigem analog Y. Blattehen, F. 165°, 
[a]D23 =  —8,0° in absol. A. — 1-1,3,5-Trimethylcyclopenlanon-(2)-carbonsdure-(4), 
C0HJ4O3. Analog VI iiber das Semicarbazon (F. 215°). Aus W. Prismen, F. 122°, 
M d 25 =  — 166,8° in absol. A. •— d,l-Sdure. Durch Umlósen von d- u. 1-Saure aus W. 
F . 117°, wohl ident. m it der yon T o iv o n e n  (C. 1927. II. 1248) beschriebenen Saure. 
(Ber. dtseh. chem. Ges. 69. 349—54. 5/2. 1936.) L in d e n b a u m .

Yasuhiko Asahina, Morizo Ishidate und Tyotaro Tukamoto, Ober ein neues 
Campherderimt: „Oxobomyleii“. In  der Absicht, das 6 -Acotoxycampherchinon (vorst. 
Ref.) in 6 -Oxycampher uberzufiihren, haben Vff. 1 Mol. Hydrazin auf dasselbe ein- 
wirken lassen u. 2 Monohydrazone erhalten, welche aber m it HgO dasselbe Diazoderiy. I  
lieferten. DaB das 3-stiindige CO angegriffen wird, geht aus den weiteren Umsetzungen 
heryor. I wird durch Erhitzen m it Cu in II u. dieses durch H Br in III umgewandelt. 
III lieferte durch Red. m it Zn-Eg. eine ungesatt., fluchtigc, stark drehende Verb. 
C10H mO, welche sich katalyt. g la tt zu d-Camplier hydrieren lieB. Unter Berucksichtigung 
der BREDTschen Regel mufi der Yerb. Formel IV eines Oxobornylans zugeschrieben
werden.

AcO
II

AcO
I II

:0 HO

/Y e r s u c h e .  G-Aceloxycampherchinonmonohydrazone-(3), C12H 180 3N2. In  wenig 
A. m it N 2H,,-Hydrat 1 Stde. erwarmt, Krystalle des a-Hydrazons abgcsaugt; aus 
F iltrat m it A. noch etwas desselben; aus Bzl. Nadeln, F . 175°. Durch Verdampfen 
der A.-A.-Lsg. u. Hochyakuumdest. das fi-Hydrazon, aus Lg. gelbliche Prismen, F. 99°. — 
0-Acetoxy-3-aiazocampher (I), C12H 180 3N2. Vorige in Bzl. m it gelbem HgO 3 Stdn. 
gekocht, F iltrat im Vakuum yerdampft. Aus Lg. gelbe Prismen, F. 120°. — 6-Acetoxy- 
fi-pericyclo-camphanon-(2) (II), Ci2H 10O3. Durch Dest. von I m it Cu-Bronze; gegen 
120° N-Entw. K p . 18 145°, gelbes Ol. — 6-Oxy-f}-pericydo-camp1ianon-(2), Ci„H140 2. 
II m it 5°/0ig. alkoh. KOH 1 Stde. gekocht, m it W. verd., A. entfem t u. ausgeathert. 
Aus Lg. Nadeln; F. 234°, zl. in W., bestandig gegen k. KM n04. —  5-Brom-6-oxycampher 
(III), C10H 15O2Br. II oder voriges m it gesatt. HBr-Eg. im Rohr bei Raumtemp. 70 Stdn. 
stehen gelassen, in Eis-W. gegossen. Aus Bzn. Nadeln, F . 123°, etwas 1. in w. W. 
Liefert, m it alkoh.-wss. KOH u. Zn-Staub erwarmt, yorige Verb. zuriick. — Oxo- 
bornylen (IV), C10H 14O. n i  in Eg. m it Zn-Staub 2 Stdn. im sd. W.-Bad erhitzt, F iltra t 
m it Dicarbonat neutralisiert u. ausgeathert. Aus 30%ig. A. farblose, nach Campher 
riechende, sehr fliichtige Krystalle, F . 148°, [a]ir° =  —735° in absol. A., meist 11. 
E ntfarbt KM n04 u. Br. Semicarbazon, Cn H 1 70N 3, Nadeln, F . 234° (Zers.). — d-Campher. 
Durch Hydrieren des IV in Eg. m it Pd-Kohle. Aus verd. A. Krystalle, F. 178°, [ o: ] d  =  
+34,5° in absol. A. Semicarbazon, F . 240°. (Ber. dtscli. chem. Ges. 69. 355—57. 
5/2. 1936. Tokyo, Univ.) L in d e n b a u m .

P. Karrer, F. Rubel und F. M. Strong, Nołizen iiber Vorkomme>i von Carotiiwidcn 
in Pflanzen. Passiflora coerulea. Das Pigment der Samen ist fast reines Lycopin. — 
Samen m it A. yon Schloimstoffen befreien, dann m it Chlf. auskochen. Chlf.-Riickstand 
m it PAe. auskochen, Lsg. konz. Lycopin, C40H66, F. 173°. — Halyseris polypodioides. 
Aus der getrockneten Braunalge wurden fi-Carotin u. Zeaxanthin isoliert; Fucozanthin 
konnte nicht rein dargestellt werden, analog den Verss. von H e il b r o n  u . P h i p e b s  
(C. 1935. I I .  2529) an Fucus yesiculosus. Vff. halten die Annahme dieser Autoren, 
daB Zeaxanthin ein postmortales Prod. des Fucoxanthins sei, fiir unwahrscheinlich. 
(Helv. chim. Acta 19. 28—29. 1/2. 1936. Ziirich, Chem. Inst. d. Univ.) Y e t t e r .

L. Zechmeister und L. von Cholnoky, Lycomnthin und Lycophyll, zwei naliir- 
lichc Derwale des Lycopins. (Vgl. C. 1935- II. 1557.) Der yor kurzem (1. c.) durch 
chromatograph. Rcinigung von Solanum-Lycopin erhaltene yiolettstichigroto Farbstoff 
(F. 151°) laBt sich nach neuen Unterss. (mit 15 kg Solanumbceren) durch wiederholte 
chromatograph. Adsorption in Lycoxanlhin, C40H5rjO (I), F. 168° (korr.) u. geringe 
Mengen Lycophyll, C40H 56O2 (II), F. 179°, trennen. I u. II sind auch in frischen Tomaten, 
jedoch nicht in Tomatenkonseryen (soweit untersucht) yorhanden. I u. II kommt in

*) Siclie nur S. 3353 ff.
**) Siehe nur S. 3357 ff., 3366.
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Tomatcn, Tamus coramunis-Beeren u. Fruchten von Solanum dulcamara unvercstert 
vor; bcidc Farbstoffe bcsitzen in allen Losungsm m. das Spektrum des Lycopins (opt. 
Schwerpunkte vgl. Original), ebenso sind dio Farbintonsitaten nahezu gleieh, so daB 
in I  u. I I  wahrscheinlich der Chromophor des Lycopins (11 konjugierto u. 2 isolierto f - ) 
vorliegt. Der Sauorstoff liegt in  beiden Fallen ais veresterbare Hydroxyle vor, die 
wahrschoinlieh (analog den Xanthophyllcn) die in den Formeln I  u. I I  wiedergegebenen 
Stelhmgen cinnohmcn. Dio beiden Farbstoffe sind somit rein aliphat. gebaute Poły en - 
alkohole, was sich z. B. in der stiirkeren Adsorptionsfahigkeit, Loslichkeit (schwerer 1. 
in Bzn. ais die entsprechenden cycl. Isomeren) u. bei der Entmischungsprobe deutlich 
bemcrkbar macht (bei der Verteilung zwischen Bzn. u. 90%ig. Methanol bleibt I  in 
Bzn., wahrend I I  sieli an der Grenzflacho ausscheidet, zum Teil aucli ins Methanol 
geht). Die Existenz von I  u. I I  zeigt, daB die fiir die Biogencse der Xanthophylle aus 
dehydrierten Isoprenrestcn notwendigen Rkk., 0 2-Aufnalnne u. RingscliluB, nicht mit- 
einander gekoppelt sein miissen.

OH, CII, CH. C1T,
\ y  \ /
/  \  I <E =  H)

HC HC—C :C -C :C -C :C -G :C -C :C -C :C -C :C -C :C -C :C -C H  CII „
  J, H H | I I I I  H I H I I H  H i H H 11 | E E J  ' H (11 — Oli)

CII, CH. CH, CH, <■]>
CK, CH, HjC CH,

V o r  s u c li e. Isolierung von I  u. I I  aus Solanum dulcamara. A) Pasto aus 17 kg 
frisclien Bcercii u. Seesand (in 200-g-Portionen) absaugen, m it A. waschen u. erschóp- 
fend m it A. estrahicron. A. auswaseben, A.-PLuckstand (im Vakuum, N 2) 2-mal m it 
Bzl. abdampfen. In  3 1 Bzl. aufnelimon, filtricren u. portionsweise an Ca(OH ) 2 ehro- 
matograph. adsorbieren (Entw. m it Bzl.). Elution der 3 Farbstoffzonen (Lycopin, 
I  u. 11) m it Bzl.-Methanol (3: 1). Wiederholte Adsorption aus Bzl.-Lsg. u. Krystalli- 
sation aus h. Bzl. nach Zusatz von Methanol liefert 820 mg Lycopin, 125 mg I  u. 9 mg II  
( =  77, 61 u. 13% der in don Beeron yorliandenen Menge). — B) Analoge Extraktion 
wio obon, Bzl.-Ruckstand in 5 1 Bzn. losen, durch 3-maliges Schiitteln m it 90%ig. 
Methanol entmischen. Die Suspension von I I  in Methanol uberfuhren in A., A.-Riick- 
stand in wenig h. Bzl. losen u. nach Zugabe von 8 —-10 Yol. Bzn. chromatograph. 
reinigen. Trennung des I  von Lycopin aus der von I I  befroiten Bzn.-Schicht durch 
ehromatograph. Adsorption aus Bzl.-Bzn. (1: 5) an Ca(OH), u. CaC03; Aufarbeitung 
analog oben, — Lycomnthin, C40H56O (I). Violettrote Nadeln aus CS2-A., rundes 
K rystallisat aus Bzl.-Bzn. (Abbildung vgl. Original), F . 168°, 1. in k. CS2 u. Bzl., wl. 
in k. Bzn., swl. in k. A. Lycoianlhinacetal, C42H 580 2. Violettsticbigroto Nadeln, F. 137°, 
wl. in Bzn., zeigt zwischen Bzn. u. 95%ig. Methanol epiplias. Yerli., Spektrum wie I. — 
Lycophyll, C40Hj,jO2 (II). Violettrote Nadeln aus Bzl.-Bzn., F . 179° (korr.), 1. in CS2, 
wl. in Bzl., swl. in Bzn. Lycophylldipalmitat, C;2H U60 4. Aus 4 mg II , 5 Tropfen Pyridin 
u. 1 Tropfen Palmifcylchlorid. Violettsticliigrote Nadelchen, F . 76°, Spektrum wie II. — 
Quantitativo Best. von I  u. I I  in der Drogę. Aufarbeitung von 30 g frisclien Beeren 
nach Yorsclnift A. Entw . des Chromatogramms m it Bzl., bis 1 mm breite, farblose 
Zonen zwischen den Farbzonen auftreten. Eluate inB zn. uberfuhren; Farbstoffbest. 
im Mikrocolorimeter nach K u h n  u. BROCKMAKK dureh Vergleicli m it Azobenzol. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 69 . 422—29. 5/2. 1936. Pecs, Chem. Inst. d. Univ.) V e t t e r .

L. Zecłm ieister und P . Tuzson, Ober cinige farblose Begleiter von Pflanzen- 
earotinoiden. Das nach v. E u l e r  u. NORDElfSON (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 
56 [190S]. 223) aus Mohniiben (Daueus Carola) isolierto Daucosterin (I) zerfallt nach 
den Unterss, der Yff. bei der Hydrolyse in 1 Mol Sitostcrin u. 1 Mol Traubenzucker;
I  ist somit Sitostcrin-d-glucosid, G;aI l i;()O0. —  Yff. isolierten aus den gelben Bluton- 
blattern der Sonnenblume (Hclianlhus annuns) 5 farblose, krystallisierto Korper- 
Ilentriakonian, einen WachmlkohoL C24H 45OH, ein 1-rcertiges Sterin, C30H520  (kein 
Sito- oder Stigmasterin), das Głucosid eines anderen Slerins , C2TH 460 ,  u. ein
2-wcrtiges Sterin. Hdisterin  (II). dem Yff. die neue Forniel C23H 440 2 zuschreiben.
I I  i s t  id e n t.  m it d e n  v o n  W ir t h  (D iss. E rla n g en  1 8 9 1 ) u . Z e c h j i e i s t e r  u .  v . Ch o l - 
SOKY (C. 19 8 2 . II , 2667) au s  Jiingelblumen (Calendula officitialis) iso lie rten  P ra p a ra te n .

Fiir die kryoskop. Best. der Mol.-Geww. vorstehender Substanzen eignet sieli die 
Methode von Gil;AL (C. 1935. II . 3S00) sehr gut.

V e r  s u  e h e .  Dnucostena, C\.Tll00 (; (I). 100 kg Riiben nach dem Kochen aus- 
pressen. gemahlenen Troekenruekstand (2,5 kg) mit 13 1 A, li. extrahieren. Nacb
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1-wSohigem Stehen von Carotin filtrieren, Lsg. 2 Tagc lang m it methylalkoh. KOH 
yerseifen. Mit A. u. W. entmischen, A. von A. befroicn; I  fiillt aus dcm A. aus, Urn- 
krystallisation aus Pyridin +  h. A., Ausbeute 1,06 g. Farblose Niidelchen, F. 305° 
(Zers.), wl. in don meisten Losungsmm., [oc]d2° =  — 49,6° (Pyridin). Hydrolyse durch 
Kochcn m it verd. HC1 liefert d-Glucose (Phenylosazon, F. 208°) u. Silosterin, C2!)H50O 
(F. u. Misch-F. 138°, [a]n2° =  — 36,3° [Clilf.]). — Bestandtailc der Sonnenblmne.
a) Helisterin, C26H 4j 0 2 (II). 200 g getrocknete gelbe Bliitenblattcr h. m it A. extra- 
hicren. Dio Lsg. scheidet beim Erkalten 1,1 g farblose KW-stoffe +  wachsartige Prodd. 
ab; das F iltra t wird m it methylalkoh. KOH h. verseift. F iltra t in A. iiborfiihren; 
aus dem A.-freien A. scheidet sich bei 0° ein Slerolin ab. Auf Zusatz von PAe. u. 
85%ig. Methanol zum eingeengten F iltra t geht I I  in den Alkohol. In  A. iiberfuhren, 
A.-Riickstand aus 99%ig. Methanol krystallisieren. Ausbeute an Rohprod. 1 g (aus
12 kg B lattern ca. 40 g Rohprod.). Reinigung aus verd. A. II, rhomb. Tafeln, Aus
beute 0,65 g, F . 242°, [cc]d20 =  +45,4° (Chlf.). Helisterindiacetat, C30H 48O4. Aus 8  g II  
u. 100 ccm Essigsiiureanhydrid durch Kochen; Umkrystallisation aus verd. A. Derbe 
Polyeder, F . 139— 140° (korr., aus Aceton krystall.), F . 166—167° (korr., aus A., boi 130° 
gctrocknet), [a]n2° =  +58,7° (Chlf.). — b) Einwertiges Slerin, C^H^O. Mutterlaugen 
aus obigen 40 g Rohprod. m it W. yersetzen, Nd. aus 50%ig. A. krystallisieren. Mkr. 
Nadelchen, Ausbeute 1,4 g, F. 217°, [cc]d20 =  +42,8° (Chlf.). — c) Slerolin, C33H 50)Of,. 
Stcrolinfraktion derll-D arst. aus h. A. umkrystallisicren. Nadeln, F . 303° (korr., Zers.), 
[ajc20 =  — 50,5° (Pyridin). Hydrolyse m it h. verd. HC1 liefert d-Olucose (Phenylosazon, 
F. 208°) u. ein Aglylcon, C27H 40O, F. 159° (korr.), Misch-F. m it Sitoatcrin 135— 140° 
(korr.), [a]D20 =  — 49,9° (Chlf.). •— d) Henlriakontan, C31H C4. Platten, F. u. Misch-F. 70° 
(korr.), Ausbeute 0,25 g. — Waćhsalkohol, C21H 50O. Śichclfórmigo Nadeln, F . 72—73° 
(korr.), Ausbeute 0,5 g. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 2 38 . 204— 09. 6/2.1936. 
Pźcs, Chem. Lab. d. Univ.) V e t t e r .

Yasuhiko Asahina und Mitio Hiraiwa, Untersuchungen iiber Flecldensloffe. 
LXIV. Uber die Konstitution der Thamnolsaure. (IV.) [LX III. vgl. C. 19 3 6 . I. 2114; 
(III.) vgl. C. 1 9 3 2 . I. 955.] Es wurde gefunden, daC ein fabrikmaBig dargestelltea 
Thamnolsaure-Praparat aus Cladonia polydactyla eine Vcrb. CJ8H 1(J0 9 (Thamnol
saure—C 02) enthiilt, welcho bei der Darst. im Kleinen nicht beobachtet worden war. 
Es war demnach anzunehmen, daC die Thamnolsaure bei langerem Erhitzen in Aceton 
C 0 2 abspaltet. Dies ha t sich ais zutreffend erwiesen. Die Decarboxythamnolsaure 
ist der Thamnolsaure ahnlieh, aber in Aceton bedeutend lóslicher. Ih r Trimethyl- 
athermethylester wird durch sd. H -C 0 2H in einen Dimethylalherorcindimrbonsaure- 
monomeihylesler u. einen Thamnoldimethylalher gespalten. Das erste Spaltprod. zerfallt 
beim Erhitzen auf 200° in C 02 u. Dimcthylulhar-p-orsellinsauremc.thylestcr (F. 85°), 
besitzt also Formcl I. F iir das andere Spaltprod. kommt nur Formel II  in Frage, da 
cs sich m it FeCl3 nicht farb t u. yon alkal. I I 20 2 (DakinscIic Rk.) nicht angegriffen 
wird. Fiir dio Thamnolsaure folgt nun Formel I I I ;  bei der Decarboxylierung ycrliert 
sie das im Thamnolkem (rechts) stehende C02H. Sic geliort also, gleich der Sekika- 
saure (C. 1 9 3 5 . II . 1561 unten u. friiher), zu don m-Depsiden.

V c r  s u c h c. Thamnolsaure (III), C i,H lf,On. Rohprod. m it A. u. h. Bzl. extra- 
hiert, Ruckstand wiederholt aus yiel Aceton umkrystallisiert. Prismen, F. 223°, 
iibereinstimmend m it K o l l e r  u. H a m b u r g  (C. 1 9 3 5 . II . 1042). — Decarboxythamnol- 
saure, C,rH i0O3. 1. Aus voriger Mutterlauge. 2. I I I  m it Aceton im Rohr 2 Stdn. auf 
120— 130° erhitzt, yerdampft, in yiel A. gel., m it Sodalsg. extrahiert usw. Krystalle, 
F. 215°. In  A. m it FeCl3 rotbraun. Alkal. Lsgg. gelb. p-Nilrophenylhydrazon, 
C21H 21O10N3, orangerot, krystallin, F . 219°. — Methylesler, CJ8H ,80,,. In  Aceton mit 
CH2N2 bei 0° bis zur Gelbfarbung; rasch m it Eg. entfarbt, yerdampft, in A. m it Di- 
carbonat gewaschen. Aus Bzl. Krystalle, F. 163°. In  A. mit FcCl3 yjolettrot. — T)i- 
methylathermelhylesler, C21H 220 8. Saure in A. m it Ag2C 0 3 u. CH3J  5 Stdn. gekocht. 
Aus CH3 0H  Krystalle, F . 183°. In  A. m it FeCl3 braunrot. — Trimethylalhermcthyl- 
ctfer, C22H 240 ,. Wie yorst. m it Ag20  (t)berschiisse). Aus verd. Aceton Prismen, 
F . 154°, unl. in Lauge. Keine Farbung m it FeCl3. — Spaltung: Mit 95°/„ig. H ■ C02H

I COiCHj II CHO CO,II I I I  CIIO
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3 Stdn. geltocht, im Vakuum yerdampft, in A. gel., m it Dicarbonat, Soda u. L auge  
ausgezogen. Aus der DicarbonatJsg.: Dimeihylatherorcindicarbonsduremonomeihylester 
(I), C12HmOc, aus Bzl. Prismen, F. 124°. Aus der Sodalsg.: Thamnoldimethylalher (II), 
C,0H ,2O4, aus Bzl. scliwaeh gelbliclie Prismen, F. 104°, 1. in Lauge u. Soda (gelb); 
Semicarbazon, Cn H 15O.N3, aus A. Nadeln, F. 216°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 330—33. 
5/2.1936.) L in d e n b a u m .

Y asuhiko A sah ina und T u n ah a ru  K usaka , Untersudmngen iiber Flechlenstoffe. 
LXV. t)ber ein neucs Depsid „Ramalinolsaure". (LXIV. vgl. vorst. Ref.) Es ist friiher 
(C. 1933. I . 1785) beobachtet worden, daB sich in  der Mutterlauge von der Isolierung 
der Sokikasaure eine Substanz befindet, -welche m it Alkali blutrote Farbung gibt. Vff. 
haben aus groBeren Mengen der Flechte Ramalina farinacea Ach. var. neryulosa Miill. 
Arg. neben yiel Sekikasaure wenig der obigen Substanz, welche sie Ramalinolsaure 
nennen, isoliort. Sie ist ein Depsid von der Zus. C23H 280 8 m it 1 OCH3. Ihre alkal. 
Spaltung ergab Diraricatinsawe u. eine Sdure Cn Hu O ,̂ u. die alkal. Spaltung ihres 
Tńmethylathcrmdhylestcrs lieferte MethyldtJierdivaricalinsdure u. eine phenol. Verb. 
C'l57/220 5. N immt man an, daB letztere ein hóheres Homologes des Methylatlieroxy- 
divaricatinsauremethylesters, eines Spaltprod. der permethylierten Sekikasaure (1. c.), 
ist, so kommt in erster Linie Formel I  in Betraeht. Die Richtigkeit derselben konnte 
durch die Synthese erwiesen werden. Ramalinolsaure besitzt folglich die Konst. III 
u. ist ein m-Depsid aus Divaricatinsaure u. einer n-Amylpyrogallolcarbonsaure.

CsIIu CO-CjH, C3Ht o h
i I > 1

|/ \ C 0 , C H 1 / \ „ CO- o — COjH

C H .O - i^ J -O C H j CIIaO -l^^J-O CH a C H .O - l ^ - O H  H O - l ^ C s H , ,

I OH II ON .. III
V e r  s u c h c. Ramalinolsaure (III), C23H 280 8. Thalli m it A. erschópft, Auszug 

eingeengt; Abseheidung der Sokikasaure; F iltra t verdampft, teilweise krystallinen 
Riickstand m it Chlf. angerieben, ungel. Teil wiederholt aus viel Bzl. umgel. Prismen 
oder Tafelchen, F . 163— 164°. Lsg. in Dicarbonat farblos, in  Soda rosenrot, in  alkal. 
KOH intensiv purpurrot. In  A. m it FeCl3 rotviolette, m it Chlorkalk keine Farbung. 
Mit sd. Lauge u. Chlf. orangegelb, dann rosa. Eine geschm. Probe farb t sich in  A. m it 
Chlorkalk violettrot. — I II  m it 5%ig. methanol. KOH im H-Strom 2 Stdn. auf 40° 
erwarmt, m it W. yerd., m it C0 2 gesatt. u. ausgeathert. Aus der ath. Lsg. durch Ver- 
dampfen u. Verseifen des Ols m it wss. KOH Divaricatinsa,ure, CnH^O.,, aus Bzl. 
Nadeln, F . 148°; vgl. C. 1935. I I .  1561 oben. Aus der alkal. Lsg. m it Saure u. A. 
J-n-Amyl-3.4.5-trioxybenzol-2-carbonsdure, C12H wOs, aus Bzl. Krystalle, F . 163°. In  
A. m it FeCl3 schwarzviolett, m it Chlorkalk rotviolett. — Trimethylaffierramalinol- 
sauremcthylesler, C27H 3 0O8. Aus III in A. m it CH,N2-t?berschuB (3 Tage). Aus CH30H  
Prismen, F . 75°. Keine FeCl3 -Farbung. -— Diesen Ester m it 10%ig. alkoh. KOH
1 Stde. gekocht, m it W. yerd., m it A. gewaschen, m it C0 2 gesatt. Nd. war 1-n-Amyl-
3.5-dimetJioxy-4-oxybenzol-2-carbonsauremethylester (I), C15H 220 5 , aus PAe. Nadeln, 
F. 72—73°; keine FeCl3 -Farbung. Aus dem F iltra t m it Saure u. A. Metliyldther- 
divaricatinsciure, aus PAe. Nadeln, F. 63,5°; vgl, 1. o. — [3,4,5-Trivielhoxybenzoyl]- 
essigsdureathylester, Cl:|H ,sO0. Durch Schiittehi des Na-[3,4,5-Trimethoxybenzoyl]- 
acetessigesters m it NH.iCi-haltigem Ammoniakwasscr bei 40—50°. Aus A. Tafeln, 
F. 87—88°; vgl. P e r k in  u . W e iz m a n n  (J . chem. Soc. London 89 [1906]. 1649). — 
[3,4,5-Trimethoxybenzoyl']-propylessigsdureathylester. Vorigen m it je 1 Mol. C2H 5ONa 
u. n-C3H 7J  in  absol. A. bis zur neutralen Rk. erhitzt, A. yerdam pft, m it W. verd. 
u. ausgeathert. 01, Kp. 214—216°. Liefert m it Semicarbazidacetat in sd. A. anscheinend 
[3,4,5-Trimethoxyphemjl]-propylpyrazolon, Cji-H^OjN^ Nadeln, F . 223—224°. _ —
3.4.5-Trimethoxyvalerophenon (II, X  =  CH3). Vorigen Ester m it 10%ig- alkoh. KOH
2 Stdn. erhitzt, F iltra t im Vakuum yerdam pft, angesauert u. ausgeathert. 01, K p.c 190 
bis 192°. Semicarbazon, C13H 230 4N3, aus yerd. A. Prismen, F . 145— 146°. — 3,5-Di- 
mdlioxy-4-oxyvalerop}ienon (Valerosyringon) (II, X  =  H), C13H 180 4. Voriges in 4 Teilen 
konz. H 2SO,j gel., 17 Stdn. bei 38° stehen gelassen, auf Eis gegossen. Aus Bzl. +  PAe. 
Nadeln, F . 89—90°. W ird durch K 2Cr20 7 in h. verd. H 2S 0 4 zu 2,6-Dimetlwxybenso- 
chinon, aus Eg. gelbe Nadeln, F . 249°, oxydiert (Konst.-Beweis). — 3,5-Dimeihoxy•
4-oxy-n-amylbenzol. Durch Red. des vorigen nach CLEMłlENSEN. Hellgelbes 01, 
K p . 7 175°. In  A. m it FeCl3 grUnlich. Benzoylderw., C20H 24O4, Tafeln, F. 89°. -— 
l-n-Amyl-2-aldehydo-3,5-dimethoxy-4-oxybcnzol, C14H 20O4. Voriges in  HCN gel., im 
Kaltegemisch m it HCl gesatt., langsam A1C13  eingetragen, bei 40° weiter HCl eingeleitet,
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Prod. in eiskalter verd. HC1 gel., bei 60° V2 Stde. stchen gelassen, 01 in A. gel., m it 
Disulfit ausgeschuttelt, E x trak t m it Soda neutralisiert u. ausgeathert. Aus Bzn. 
hellgelbe Prismen, F . 52°. — l-n-Amyl-3,5-dimethoxy-<ł-[carbathoxyoxy']-bcnzol-2-car- 
bonsaure, C17H 240 7. Yoriges in  Pyridin bei -—15°, dann Raumtemp. m it Cl- C02C2H 5 

umgesetzt, m it vcrd. HC1 angesiiuert u. ausgeathert, A.-Riickstand in Aceton bei 50° 
m it KM ii04 oxydiert. Aus Bzl. +  PAe. Prismen, F. 110—111°. — Synthet. I, 
C16H 220 5. Vorige in A. m it CH2N2 bis zur Gelbfarbung versetzt, m it Dicarbonat ge- 
waschen, óligen A.-Riickstand m it 10%ig. alkoh. KOH kurz erhitzt usw. Aus PAe. 
Prismen, F . 73— 74°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 450—55. 5/2. 1936. Tokyo, Univ.) Lb.

Francis H. Curd und Alexander Robertson, Flechtensduren. VI. Bestandleile 
vo7i Ramalina scopulorum. (V. ygl. C. 1933. II. 392.) Die Annahme von A s a h in a  
u. Mitarbeitem (C. 1933. II . 1681), daB die von Z o p f  (Liebigs Ann. Chem. 352 [1907]. 
13) aus Ramalina scopulorum isolierte Scopulorsdure m it Stictinsaure ident. ist, war 
bisher nur teilweise m it einigen experimentellen Befunden der Vff. vereinbar. Ein 
nunmehr durchgefiihrter genauer Vergleich ha t jedoch vollige Iden titat zwischen 
Stictinsaure (aus Lobaria pulmonaria) u. Scopulorsauro ergeben; der Name Scopulor- 
saure ist ais spater eingefuhrt zu streichen. — Isolierung von Stictinsaure (stictic acid), 
C19H 140 9, aus Ramalina scopulorum durch Extraktion m it Aceton. Nadeln aus wasser- 
freiem Aceton oder Krystallpulver m it 2 H 20  aus 80°/oig. Aceton, sintert bei 258°,
F. 270° (Zers.). Diacelat, C23H 18Ou , durch Kochen der Saure m it Acetanhydrid. Nadeln 
aus Eg., F. 235— 236°. Tetraacetat, C27H 140 14, aus der Saure u. Acetanhydrid in Ggw. 
von H 2S 0 4 bei gewóhnlicher Temp. Blattchen aus verd. Aceton, F . 226—227°. Stictin- 
sćiuredianil, C31H 240 7N2, aus Stictinsaure u. Anilin in A. auf dem Wasserbad. F . 234°, 
liefert beim Behandeln m it Aceton u. etwas lconz. HC1 Stictinsaure zuruck. — Sticlinin- 
saure („stictinic acid“ ), Ci9H 16O10, beim Behandeln von Stictinsaure m it 10%ig. KOH 
u. Ansauorn m it HC1. Nadeln aus Athylacetat-PAe., F. 223—224°. G ibt m it alkoh. 
FeCl3 eine blaue, m it Chlorkalklsg. oine unbestandige gelbe Farbung. Liefert mit 
Acetanhydrid u. Pyridin Stictinsaurediacetat. — Stictinsaure liefert in sd. Aceton m it 
CHj.J u. Ag2C03 eine Verb. Cn H wOa (Nadeln aus Athylacetat, F. 174°), m it CH3J  u. 
Ag20  ciiie isomere Verb., Nadeln aus Athylacetat +  Lg., F. 242—243°. (J . chem. 
Soc. London 1935. 1379—81. London, School of Hygiene and Tropical Medicine.) Og .

W. W. Wiljams [Williams], W. S. Smirnow und W. P. Golmow, Ober die 
Natur des krystaUinischen Produkts aus dem atherischen Ol von Lachnophyllum gossy- 
pinum Bge. Das zuerst von ISSAJEW (Trudy Tadshikskogo Botanitscheskogo Ssada 1 
[1932], 13) beschriebene ather. 01 (D . 171 7  0,9740, np =  1,5262, an  =  —0,1°, Saurezahl.
з,96, Estcrzahl 157,24) zers. sich beim Erhitzen bis zum Kp. unter Feuererscheinung
и. Entw. brauner Dampfe. 58% bestehen aus KW -stoffen: (1-Pinen u. Oamphen. Der 
hochsd. Teil enthielt ein Prod., K p . 10 115— 122°, D . 1717 0,9033, no17 =  1,4890, an =  
—10°, das nicht niiher untersucht werden konnte. Durch Kiihlen auf —15° konnten 
etwa 30% in Gestalt eines krystallin. Prod. isoliert werden. Diesem kommt au f Grund 
naherer Unters. die Konst. eines Nonen-l-diin-3,3-carbonsaure-l-melhylesters (I), 
Cn H 120 2, F. 32,6—32,8°, D .354 0,9832, »d 35 =  1,5525, Oberflaclienspannung y35 =  
40,14 Din/cm, a D =  ± 0 ° , zu. Die Verb. reagiert unter Knistern m it Br? u. entfarbt 
JiM n04 in der K alte momentan. Beim Verseifen m it Alkali findet gloichzeitig W.- 
Anlagerung an der 3-fachen Bindung u. Zerfall des Diketons einerseits in Methyl- 
n-butylketon +  Maleinsdure, andererseits in Valerian- +  Acetylacrylsaure s ta tt (die 
letztere wird von Alkali weiter zers.):

CH3 CH,CH,C=C—C =C —CH= CH—COOCH, (I) +  3 H 20  ->
CH3 0 H  +  CH,CH„CH>,CH„COCH2COCH=-CH-COOH 

+ ]i,o _CH3CH2ĆH2ĆH2COCH3 +  COOH-CH=CH-COOH
. ------- < C H 3CH2CH2CR2COOH +  CH3COCH=CH • COOH .

Bei der Oxydation m it H N 0 3 bildet I  n-Buitersdure +  Omlsaure, die katalyt. Hydricrung 
liefert Oaprinsauremethylester u. bei der Einw. von H J  findet teilweiso Verseifung u. 
Bldg. yon CH3J  sta tt. Molekularrefraktion u. Parachor stehen in Cbereinstimmung 
mit der vorgeschlagenen Konst.-Formel I. Nach Vorverss. besitzt ein I  schon in geringen 
Dosen eine starko W irksamkeit auf das sympath. Nervensystcm. (Chem. J . Ser. A. 
J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtsehei Chimii] 5 (67). 
1195— 1204. 1935. Landwirtsch. Akademie Timirjasew.) B e rs in .

Rudolf Pummerer, "Obersiehtstafel der organischen Chemie. Mit Sachverz. u. Erl. Ein Repeti- 
torium. Stuttgart: Enke 1936. (IV, 32 S.) 4°. M. 3.20.
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E. Biologisclic Chemie. Pliysiologie. Medizin.
K ,. A llgem eine Biologie u n d  B iochem ie.

Otto BltOl, DidcklriziUUskonstante und Leitfahigkeit. Sammelreferat, das den 
Biologon mili (lon liouon Erfahrungen u. Vorstcllungen auf dom Gebiete der DE. u. 
d«r T/ttilifillngkoit, bokannii machon soli. (Protoplasma 23. 410—42. 1935.) S k a l ik s .

Otto Flirth, Josoi Brouor und Heinz Herrmann, Uber die Diffusion lecithin- 
haUigcr FclMurcmtJspcnsioncn und die Komplezbildung aus Fettsaure und Lecithin mit 
(htUcnMlurcn, Wes. Lsgg. gallonsauror Alltalisalzo wordon durch Suspension von Ol- 
#&um (T) (larin dostabilisiort. Ggw. von Lecithin (II) bewirkt eino gewisse Stabilisierung.
1 wird in w hh . Lsgg. gallonsauror Salzo derart maskicrt, daB dio Extraktion von I  durch 
AuHSohiittoln m ii Fotfcltisungsmm. nach Ansauern mittels einer Mineralsaurc nur sehr 
unvolll<ointncn golingt. Untor gowisson Versuchshedingungen vermag Zusatz yon II 
dio IjOslichkoit von I  in gallensauron Salzen orheblich zu steigem, wahrend geanderte 
Vcrmtolisbodingungon oino dorartigo Loslichkeitsstoigerung yermissen lassen. Es hangt 
ilios wolil auch m it oinor „Umhullung“ von I  zusammen. — Infolgo der Schwierigkeit, 
dio maskiorton Fotteiiuron quantitatiy  zu isolieren u. in  Ggw. yon Gallensauren zu 
bcsMmmon, wurdo fiir dio Dufusionsvorss. Monojodbeliensaurc, C22H.,3 J 0 2 (IH), benutzt, 
doron Best. durch Mikrojodanalyso nach L e ip k r t  (C. 1934. I. 3090) beąuemer u. 
gonauor ist. Auch dio in W. unl. III ist in Lsgg. gallensaurer Alkalien 1., die Losliehkeit 
kann obonfalls duroh II wescntlicli erhoht werden. Dio Annahme, daB dio durch II- 
Zusatw goldilrton Suaponsionon von III in gallensauren Salzen leichter diffundieren 
wilrdon ais łl-froio triibo Susponsionen, h a t sich nicht bestatigt. Bei Diffusion solcher 
Susponsionon in Go.latinognllcrton hemmto Ggw. yon II den Diffusionsvorgang deutlich. 
Agurgallorton gabon jo nach Ggw. odor Abwosenheit von 0,9%  NaCl Hemmung oder 
FOrdomng der Diffusion durch II. Dio Diffusion durch Pergamentpapier war dagegen 
iilinlioh wio boi Gelatino. Boi Diffusion solcher Suspeusionen durch Glassinterplatten 
passiert. dio durch I I  gekliirto Ill-Suspension die re la tir  groBen Poren der Sinterplatte 
whnoller ais dio triibo Il-freio Suspension. (Biochem. Z. 271- 233— 45. 1934. Wien, 
Uniw, Insi. £ medium. Chomie.) K o b e l .

Otto Fttrth und Heinz Hermann, Uber Diffusion cholathaltiger Feitsaurdosungen. 
(Vgl, YOrst;. Uof.) Dio Diffusion oinor durch gallensaures Na in Lsg. gehaltenen hohen 

der Jodbdim m un  (1). in Otlalinc liinein, ebenso wie durch eine poróse Mem
bran hindurch in W. liinein wurdo m it Hilfo des Mikrojodbestimmungsyerf. nach 
l.KU'KUT ( 0 .1934. V. 8090) systemat. stndiert. Fiir das Eindringen der durch Gallen- 

in nnoohtor Lstf. gclialtenon I in dio Gelatineg&llerte scheint weder der kolloide 
Zustand der Gallerte nooli der DisporsitStsgrad der diffundiercnden I  ausschlaggebend 
ru  soin. VtY. nehmen violmehr an, daB spor.it'.. mSglicherweise m it dem elektr. Ladungs- 
Rustasid EiisaramenhSiwtende lononwrkgg. Mer weit wesentlieher sind u. sich je nach 
Untsi&nden u. Kon*, im Simie oinor Diffuskmsbeselileunigung oder -hemmung aus- 
wirkon kftnnen. wie dics beim Zusate von NaCl oder X<uSÓt  festaestellt wurde. Beim 
Kin&ringen in gel. 1 in  Gtfotint ergab sieli die vom S te fan sc h en  Gesetz
łwshdicrte annSherndo Konsfams des Quotienten 5</) i .  welche besagt, daS die 
ditWmdierU' 5?nhs(iV.if.inengo der W ursel aus der Zeit proportional ist. Die errechneten 
Dińusions,k\x'tY, lasjMi swisdio.n 0,006 u. 0,010. — Beim Diffondieren durch eine 
S iS O T ts e b e  Glasfiitorplatte in  W . liinein nach dom Yorgange n o n  N o r t h r o p  u . yon 
/~RU,K tsrgab stoli fiir A'at'7» HCL CUrcnt-nsaurt u. Essigsanrc entspredhend den An
sa N>W dioser Autoren, daS hksr racht das Wniselgeseta gili, -rielmehr die difinndierten 
^itlwirt.nc.mengo.n oinfesch de-T Zeit pm portkm sl sind. Bei der K fibsion  der I  tra t aber 
wknltsr das W arsolgiwra r.utasre, l>er e.rredmete Diffnaonskosff. von 0.175 ergab sich 
ais ais dorlwnire vt«  Z w Jsasutca wie Miutosć o . Mafffoo&s, jedoch ais hóber
ais dorjonijS1 dos ti, wsi ein Yfcltathes hSber ais de.rje.aige der in Ctferiutr eln-

1. Die Id&ftmfe durchwaiidert die J l r a b n n  scineBer ais I
M W ; tvw irkt daditreh w as YeraSgeaRing der Abiranderang vco I. {Bjcdaeaa. Z. 
STi3. SS6 ---S7* 1 2 ,1 9 8 5 .  W tea, f a i f , .  Itsfc. fftr saedhan. CSsssiae.) K o b s l .

A. C. Ho.rulrick wi'.d E , F , B u rto a . Sir, T -'';7 Xno6haumtŁ-^v, m i  io®oi3a&*i
; bs-łsm M ], < G s ^ d ,  Ass. ,1. SS- 421—^23. B o k s s o t .

W. KASb, Tryf&r.tnrhmc* Omvi»o3$m '• Ssrum.d^lfihorririi^-T. D5e
«awaneca*i6S£-ir 2d3«n -era.Tilfl.Ste «an? *ąa- 

df-r YeriiS^łrfłfceit dswea neOTaejaśas, sfSnas Y « i .  r.a Sesrra n . seine
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Wrkg. beim Krebs. Die Prufung wurde am Kaninchen, spiiter an wenigon, hoffnungs- 
loson Fallen Krcbskranker durchgefuhrt. Wahrend Kaninchen sehr gro Be Mcngon 
Trypsm, auch mehrfach intravcnós, vcrtragen, ist der mcnschlicho Organismus um ein 
Vielfaches empfindlicher. Allcrdings wurden dafiir nur Carcinomatose horangozogon 
u. es ist zu vermuten, daB Gcsunde etwas mchr davon vertragen. Dio Wrkg. von intra- 
venos injiziertem Trypsin auf Carcinomzellen (in vitro) klingt sehr schncll ab u. ist 
bestimmt nach 12 Stdn. erloschen. Aber selbst dieser kurz dauerndo Effekt bleibt 
aus, wenn die Tiore vorher m it kleinen Mengen Trypsin vorbehandolt waren (Trypsin- 
immunitat). In  diesem Falle vermag das Blut selbst sehr groBe Dosen Trypsin sofort 
unwirksam zu machen. Einfache oder wicderholto Gaben Trypsin iiben beim K anin
chen keinen EinfluB auf das vorher in die Hoden infizierte Beo w n e-PearcescIio 
K aninchencarcinom aus. Daher durfte eine Trypsintherapie boi Carcinomatósen wenig 
Aussicht auf Erfolg bieten, abgesehcn von der gesteigerten Empfindlichkeit des Men- 
schen. In  Analogie m it klinischen Unterss. sind auch beim carcinomatósen Kaninchen 
die EiweiBfraktionen in ihrem Vorhaltnis gestort, derart, daB dor (Juotient Albumin- 
Globulin beim gesunden Tier 1,11, boim kranken dagegen 0,74 betragt. Das Verhaltnis 
wird durch Trypsingaben verandert. Jedoch rcagiert nur das gesundo Tier, wahrend 
das carcinomatose nicht anspricht. Analoge Befundo wurden auch beim Menschen 
gemacht. (Z. ges. exp. Med. 97. 588—609. 15/1. 1936. Wien, Univ., I . Med. 
Klinik.) OESTEKLIN.

E 2. E n z y m o lo g ie .  G a ru n g .
R. Ammon, Neuere Forschungen iiber die Fermcnle. 'Obersichtsrcferat. (Dtscli. 

med. Wschr. 62. 472—73. 20/3. 1936. Berlin.) F ra n k .
H. Kalckar, Hemmende Wirkung von Phlorrhizin au f eine enzymalische Dismulation. 

Nach L u n d s g a a r d  (C. 1 9 3 3 . II . 2849) wird die Phosphorylierung u. Dephosphory- 
lierung durch Phlorrhizin gehemmt, wahrend Diastase (B a r t h , C. 1 9 3 4 . II. 451) un- 
beeinfluBt bleibt. Vf. zeigt, daB in gleieher Weise die dismutative Umwandlung von 
Triosephosphorsaure in Phosphorglycerinsaure +  Glycerophosphorsauro durch Phlor
rhizin verh!ndert oder deutlich (zu 70%) gehemmt wird. (Naturę, London 1 3 6 . 872—73. 
30/11. 1935. Kopenhagen, Inst. of Med. Physiology.) H e s s e .

Gerhard Schmidt, E in  chemischer Unterscliied zuńschen proteingebundener und 
freier Nucleinsdure. Thymonucleinsaure u. Thymonucleinhiston zeigen gcgentibor 
Pliosphatase ein verschiedenes Verh. Erstere wird durch Phosphatase innerlialb
24 Stdn. quantitativ dephosphoryliort, wahrend dies bei letzterem nur zu 20°/o der 
Fali ist. Nach Digestion m it Pankreasextrakt verschwindet der W iderstand des Nuclco- 
proteins gegen Phosphatase. Die Phosphorsśiure wird aus so vorbehandeltem Nucleo- 
histon genau so leicht durch Phosphatase abgespalten, wie aus freier Nucleins&ure; 
Dies spricht dafiir, daB der Unterschied zwisehen den beiden Stoffen auf der A rt der 
Bindung der Nueleinsaurekomponente an das Protein beruht. ■ Vf. beobachtete ein 
ahnlichos Verh. gegen Phosphatase auch bei Milznucleoprotein. (Science, New York 
[N. S.] 83. 15. 3/1. 1936. Kingston, Ont., Queens Univ.) Jo s . S c h m id t .

Charles S. Hanes, Die. Wirkung der beiden Oereleamylasen. Eine eingohendc 
Prufung der Wrkg. von a- u. p-Gerstenrrudzamyla&e (ygl. v a n  K l in k e n b e r g , 0. 1 9 3 2 .
II. 3567) auf Siarkęlsgg. verschiedenen Ursprungs bei 35,0° u. optimalem ph (5,4 bzw. 
4,8) ergab, daB, entgegen der Hypothese von v a n  K l in k e n b e r g , wonach 2 Kompo- 
nenten der Starkę spezif. von den beiden Malzamylasen hydrolysiert werden, zwar 
die P-Amylase selektiv einen Teil der /Stór^esubstanz hydrolysiert. Dieser /7-Anteil 
(ca. 60°/0) wird zu Mallose abgebaut, u. es hinterbleibt eine niehtreduzierende Stiirke- 
fraktion (die Erythrogranulose), welche je nach Konz. eine blaue oder violette Jod- 
farbung liefert. Aber die %-Amylase w irkt nicht spezif. auf die Erythrogranulose, 
sondern baut b e i d e  5tór/:efraktionen ab, wobei das entstandene reduzierende Prod. 
nicht ausschlieBlich aus Maltose, sondern z. T. aus hoher molekularen Prodd., die von 
p-Amylase abgebaut werden, zu bestehen scheint. Eine Aktivierung von a -Amylasa 
durch Erhitzen au f 70° konnte nicht beobachtet werden, ebensowenig wie eine Um
wandlung von fj-Starke in Erythrogranulose. An Stelle von LlNTNEB-Starke eignet 
sich ais Substrat besser ein aus Kartoffelstarke nach SilALL (C. 1 9 1 9 . IV. 47) dar- 
gestelltes Prod. Bzgl. zahlreicher experimenteller Einzelheiten rnuB auf das Original 
venviesen werden. (Canad. J . Res. 13 . Sect. B. 185—208. Okt. 1935. Toronto.) B e es in .

Margaret Cammack Smith und Edith M. Lantz, D ie Wirkung von Fluor auf 
den. Phosphalasegehali auf Plaema, Knochen und Zdhne der Albinoratien. In frtiberen
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Arbciten (vgl. C. 1935. II. 2238) hatto  sich beim Yerabreichen vou fluorhaltigem W. 
Schadigungen der Zahnschmelzc ergebon, dio auf Veranderungen im Ca-Stoffwechsel 
ziiruckgefiihrt werden. Eingehende Unterss. der Phosphatasewirksamkeit haben jetzt 
ergcben, daB, entgegcn der Ansicht von P h i l l i p s  (Science, New York 76 [1932]. 239) 
diese Wrkg. des Fluor nicht auf Beeinflussung der bei der Kalkaufnahme beteiligten 
Enzyme zuriickgefiihrt werden kann. (J. biol. Chemistry 112. 303—11. Dez. 1935. 
Tuscon, Univ. of Arizona.) H e s s e .

George A. Emerson, Hamilton H. Anderson und Chauncey D. Leake, 
Wirkimtj von Chaulmoograsdurederinaten au f die lipolytisclie Aktimtdi in  vitro. Die 
Aktivierung der Lipasewrkg. in vitro durch Chaulmoograsaurederim. ist nur eine schein- 
bare. Die Einfuhrung eines Salzes einer schwachen Saure in ein enzymat. System, 
das eine groBere Menge Glycerin enthiilt, verursacht infolge Umesterung eine Storung 
des Gleichgewichts, wodurch eine Aktivierung yorgetauscht wird. (Proc. Soc. exp.
Biol. Med. 31. 272—73. 1933. San Francisco, Univ. Oalifornia, Med. School, Pharmac.
Labor.) Ma h n .

H. E. Stavely, L. M. Christensen und Ellis I. Fulmer, Wirkung von Athanol 
au f die fermcnłative Aktimłat des Zymins. Zusatz von A. becintraehtigt die Wrkg. 
des Zym ins  betrachtlich starker ais die der Hefe. Phosphatzusatz steigert zwar die 
enzymat. Wrkg. des Zymins, aber nicht die Empfindlichkeit gegen A. NH 4C1 steigert 
ebenfalls die enzymat. Wrkg. u. schwaelit noch auBerdem die Empfindlichkeit gegen 
A. ab. (Proc. Soc. exp, Biol. Med. 31. 877—78. 1934. Jowa State Coli., Dep. 
Chem.) Ma h n .

E. L. Rauschenberger, Ober den Nachweis des Castleschen Fermenłes im  Magen- 
saft von Erwachsenen und Kindern. Durch genaue Auszahlung von Retikulozyten im 
Blute von R attcn (Methodik s. Original) weisen Vff. im Magensaft Erwachsener u. 
K inder einen blutbildenden Stoff nach, das CASTLEsche Ferment. Dieser Stoff ist 
im Magensaft Perniciosakranker nicht yorhanden. Eigentiimlicherweise wird er durch 
Einengung des Magensaftes aktiviert. (Z. ges. exp. Med. 97. 514—22. 15/1. 1936. 
Munster, Universitatskinderklinik.) OESTERLIN.

Mark Graubard und J. M. Nelson, Ober die quanti(ative Bestimmung des Enzyms 
Tyrosinase. Dio Best. der Tyrosinase erfolgt durch Messung der Aufnahme von 0 2 

im App. yon B a r c r o f t -W a k b u r g  bei 25°. Das Reaktionsgemisch enthalt 4 ccm
0,l% ig. Lsg. yon p-Kresol, 2 ccm Phosphateitratpuffer, sowie Enzymlsg. +  W . ad 
8  ccm, — Das Enzym, welehes die Oxydation von p-Kresol katalysiert, ist ident. mit 
denijenigen, welehes Brenzcatechin dehydriert. (J . biol. Chemistry 112. 135— 41. 
Dez. 1935. New York, Columbia Uniy.) H e s s e .

Helen Stantial, Die Sporulation von Hefe: zweiter Teil. (Vgl. Trans. Roy. Soc. 
Canada. Sect. I II . 1928. 257.) Zahlreiche Verss. m it yerschiedenartigen Substraten 
ergaben im wesentlichen, daB die allgemeine Anschauung, daB gut ernahrte Zellen 
Sporen bilden, wemi sie plótzlich „ungiinstigen" Bedingungen ausgesetzt werden, 
offenbar unzureichend ist. (Trans. Roy. Soc. Canada. Sect. III. [3] 29. 175—88.
1935.) SCHWAIBOLD.

N. Das, Nachweis der Adenosintriphosphorsaure in  Unterliefe. Vf. isoliert aus dem 
Trichloressigsaureextrakt von Stockholmer Unterhefe nach der von B a r r e n s c h e e n  u. 
F il z  fur Muskel angegebenen Methode Adenosintriphosphorsaure ais Ba-Salz. Durch 
Best. des Verlialtmsses des leicht hydrolysierbaren P  zum Gesamt-P (2 :3 ) u. einer 
N-Best. nach K j e l d a h l  ergibt sich, daB das P raparat zum ubenviegenden Teil aus 
adenosintriphosphorsaurem Ba hesteht. Im  System der Hexosedehydrierung ergab sich 
Identitiit der Adenosintriphosphorsaure aus Unterhefe u. aus Muskel. (Svensk kem. 
Tidskr. 48. 22—24. Jan . 1936.) B r e d e r e c k .

Heinrich Wieland und Robert Sonderhoff, Der Abbau der Citronensdure durch 
Hefe. Vber den MecJianismus der Oxydationsvorgange. 42. (41. vgl. C. 1935. II. 236.) 
Die friiher (C. 1933. II. 1377) aufgestellte Gleichung fiir den anaeroben Zerfall der 
Citronensaure konnten Vff. durch quantitative Best. des bei der Rk. entstehenden 
freien H a bestatigen. Die Menge des H , entsprieht dem friiher gefundenen UberschuB 
an CO, u. dem Defizit an Ameisensaure. Verarmte Hefe setzt bei geniigend langer 
Versuchsdauer auch aus Ameisensaure H2 in Freiheit. In  prozentual sehr geringer 
Menge wird auch Acełaldehyd bei dem Zerfall der Citronensaure gebildet. — Obgleich 
Acetondicarboii-saure von Hefe kaum angegriflen wurde, halten Vff. diese Saure (Keto- 
form) fiir das crste Umwandlungsprod. beim Zerfall der Citronensaure. Aus der Aceton- 
dicarbonsaure soli Essigsaure u. Malonsaure entstehen, welche dann in C 0 2 u. Essig-



1936. I. E t. P f l a n z e n c h e m ie  u n d  -p h y s i o l o g ie . 3351

saure weiter zerfallt. Ein Vers. zeigte, daB verarmte Hefe tatsiichlich Makmsaure sehr 
rasch decarboxylicrto.

Aerober Zerfall der Citronensaure. Dio Rk. nimmt nicht den gleichen Verlauf wic 
der anacrobe Zerfall, da die Rk. bei Ggw. von 0 2 viel schneller einsetzt (C. 1933. I. 
1143). AuBerdem wurde bei Ggw. von Hefe Methylenblau durch Citronensaure rasch 
entfiirbt. Analog der CRiEGEEschen Dehydrierung von a-Oxysiiuren betrachten Vff. 
die Dehydrierung der Citronensaure:

(H O jC -H jO ^C ------C = 0  - ^ ^ 7 ^  (H0JC-CH,)3 C = 0  - f  C0S +  HaO
ÓH ÓH

(Liebigs Ann. Chem. 520. 150—56. 1935. Munchen, Bayer. Akademie der Wissen- 
schaften.) DRISHUIS.

V. Gronchi, Wirkung von ultravioletten Slrahlen a u f die alkoholische Gdrung von 
Saccharomyces ceremsiae. I. Dic Verss. erbrachten den Beweis, daB UV-Bestrahlung 
die fermentatiye K raft von Saccharomyces cereyisiae entsprecliend der Einw.-Dauer 
stimuliert, am besten bei oftmaliger Unterbrechung. Die Yerss. wurden ausgefuhrt 
mit den langen Strahlen einer W OOD-Lampe. (Boli. Soc. ital. Biol. sperim. 7. 957—60. 
Padua.) G r im m e .

V. Gronchi, Wirkung von ultravioletten Strahlen au f die alkoholische Gdrung von 
Saccharomyces cerevisiae. I I . (I. ygl. vorst. Ref.) Weitere Verss. ergaben, daB die 
Strahlenlange von groBem EinfluB auf die Beeinflussung der Hefe ist, desgleichen 
die Dauer der Bestrahlung. Kurze Strahlen wirken garungsyerlangsamond. (Boli. Soc. 
ital. Biol. sperim. 7. 961—63. Padua.) G r im m e .

E 4. P f la n z e n c h e m ie  u n d  - p h y s io lo g ie .
Michel Flanzy, Ober die Gegenwart von Methylalkóhol in Bldtlem und die Be

ziehungen zwischen ihm und dem Blattgriin. (Vgl. C. 1934. II. 289.) Versehiedene 
griine Bliitter yerschiedener Pflanzen zeigen 126,6— 717,4 mg-% des Trockengewichtcs 
Geh. an CH3 OH, wahrend etiolierte Bliitter derselben Pflanzen immer wesentlich 
weniger CH3OH enthalten, namlich nur etwa 89,5— 196,9 mg-°/0. Da ein ahnlicher 
Zusammenhang m it dem Ćhlorophyllgeh. auch fiir yerschiedene Metalle bekannt ist, 
besteht móglicherweise auch ein Zusammenhang zwischen diesen Metallen u. dom 
CH3 0H . (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 198. 2118—20.) L in s e r .

Albert Goris und Henri Canał, Das Heterosid aus Pńm ula acaulis. Das von 
Vff. rein dargestellte Heterosid aus Primula acaulis m it der Bruttoformel C20H2sO,:, • 
H„0 (Primulayerosid), F . 179,5—180°, [a]D =  — 54,74, ist dasselbe wie das aus Primula 
officinalis. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 199. 1675—77.) L i n s e r .

Gabriel Bertrand und Virgil Ghitescu, Ober die elementare Zusammensetzung 
einiger Kullurpflanzen. Bei Medicago sativa, Polygonum fagopyrum  u. Avena satiia  
wurde der Geh. an C, H, O, N, S, P, Ca, Mg, K, Na, Si, Fe, Mn u. Zn bestimmt. (C. R. 
hebd. Seances Acad. Sci. 199. 1269—73.) L i n s e r .

A. Juillet und R. Zitti, Jahreszeitliche Schwankungen des Blausauregelialts bei 
Molinia caerulea Moench. Maximalgeh. der Wurzeln im Oktober (13,5 mg-°/o)> des 
Stengels im Juli (2,1 mg-%), der Inflorescenzen im Juli (7,8 mg-%) u. der Bliiten im 
September (15,3 mg-%). Die StaubgefaBe enthalten 10,0 mg-% Blausaure. Nach der 
Befruchtung yerschwindet die Blausaure. (C. R. hebd. Sśances Acad. Sci. 199. 1150 
bis 1152.) L in s e r .

N. Vita und R. Sandrinelli, Ober den Einfluf) einiger Substanzen au f die Ver- 
dnderung des Stickstoffgehaltes von Leguminosensamen wahrend der Keimung. (Vgl.
C. 1935- I. 3558.) Die Verss. ergaben, daB Glucose u. Saccharose keinerlei EinfluB 
auf die N-Fixierung durch Erbsen u. Lupinen ausiiben. Im  Gegenteil storen sie sogar 
die Wrkg. anderer Reizstoffe. — Dest. W. wirkte im Mai-Juni stimulierend, in den 
anderen Monaten hemmend auf die N-Fixierung. (G. Biol. ind. agrar. aliment. 5. 
41—51. 1935. Bologna.) G r im m e .

Emile Michel-Durand, Ober den Phosphorstoffwechsel der Blatter der Mistel. Vor 
dem Abfallen der B latter yerschwindet eine geringe Menge Lipoid-P aus den Blattern 
u. findet sich in alkoholloslicher, aber iitherunl. Form wieder. Der unl. Rest-P bleibt 
die Vegetationsperiode iiber bemerkenswert konstant. Der organ. 1. P  steigt yom 
Mai bis zuin September yon 0 auf ca. 16 mg an. Der Lipoid-P h a t sein Maximum im 
Juni m it 4,4 mg gegenuber 3,4 im Mai u. 2,6 im September. Der wasserl. P  sinkt yom
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Mai (32 mg) bis September (20 mg) koiitinuierlich ab. Phytin- u. minerał. P  geben 
ziemlich parallel u. sinken stark vom Mai bis September ab. (0. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 1 9 9 . 1653—55.) L i n s e r .

Margaretha G. Mes, Beobachtungen uber die durch Phosphormangel bedingten 
Blattfleclcen von Tabak. Unter P 20,;-Mangel u. steigender Fe-Konz. in Wasserkultur 
gezogene Tabakpflanzen zeigten abnehmendes Grofienwachstum, Verkleinerung dor 
Blatter u. des Wurzelsystems unter Vergr6 Berung der B lattzahl m it Ansteigen der 
Fe-Konz. WeiBe, braune, schwarze u. rotlicho Blattflecken zeigten sich bei allen Fe- 
Konzz., bei steigender Fe-Konz. iiberwiegen die rotlielien Flecken, vor allen an den 
oberen, dunkelgriinen Blattern. Bei alkal. Rk. im Boden iiberwiegen die weiBen, bei 
saurer Rk. die rotlichen Flecken. (South Afriea J . Sci. 32 . 246—56. Nov. 1935. 
Pretoria.) G rim m e .

Liselotte Ronsdorf, Vergleichende Untersuchungen uber die Wirkung verschiedener 
Wuchsstoffe auf das Wachstum einiger Pilze. Es gelang nicht, reines A uxin  a auf Pilze 
einwirken zu lassen; A u x in a  lieB sich in der Nahrlsg., der es vor oder nach der Sterili- 
sation zugefiigt war, mittels der Avenatestes nicht mehr nachweisen. Da es gegen Oxy- 
dation sehr empfindlich ist, besteht die Móglichkeit, daB es in der Nahrlsg. oxydiert 
wurde. U nter den angegebenen Bedingungen hatte  Bioslsg. eine fórdernde Wrkg. auf 
das Wachstum von Aspergillus niger, Sporodinia grandis, Allomyces jayanicus, Asco- 
ehyta pisi, Glomerella cingulata, Ophiobolus graminis, Cercosporella herpotriekoides, 
Phytopbthora eitrophthora, Ph. erythroseptica, Ph. torrestris u. Ph. cactorum. Auf 
das Wachstum yon Helminthosporium satiyum, Pythium  irregulare u. P. dc Baryanum 
hatte  Bios keinen EinfluB, wirktc jedoeh auf das Wachstum von Pytbium  mamillatum 
u. P. intermedium hemmend. Dio untersuchten Pythium arten wurden durch Zugabo 
von Bios in ihrem Wachstum ungleich gehemmt. Auffallig war das Verh. yerschiedener 
Phytophthoraarten, die m it Pythium  nahe vcrwandt sind u. m it einer starken Wachs- 
tumsfórderung auf die Zugabe von Bios reagierten, die bei allen untersuchten Phytoph
thoraarten in der gleichen Weise verlief. — Es ist nicht gelungen, den in der Bioslsg. 
onthaltcnen Forderungsstoff yon dem Hemmungsstoff zu trennen. — Dio Bldg. der 
yon N i l s e n  gefundenen Wuchsstoffe A u. B wurde bei einigen der untersuchten Pilze 
nachgewiesen. Ibre Bldg. verlief jedoch nicht parallel. Die groBe Menge von Wuchs- 
sloff B , die bei Rhizopus suinus yorkommt, wurde bei keinem anderen Pilz gefunden. 
S ta tt dessen konnte bei Glomerella cingulata eine sehr groBo Menge Wuclisstoff A  nach
gewiesen werden, die aber durch Sterilisation der Lsg. zerstórt wird. (Arch. Mikrobiol. 
6 . 309—25. 1935. Baarn, Phytopatholog. Labor. Willie Commelin Scholten.) K o b e l .

J. E. Greaves und Ariel Andersen, Ober den Einflufl des Bodens und der Varieia,t 
au f den Kupfergehalt von Getreidekornem. Der Cu-Geh. schwankte je nach Herkunft 
bei Weizen yon 5,6— 16,7 (Mittel 8 ,8 ), bei Gerste von 6,2— 11,9 (7,8), bei Hafer von
6,4—9,8 (7,4) mg/kg, bei Cu-Gehh. der entsprechenden Boden yon 3,9—50,9 (17,1). 
Der Cu-Geh. der Prodd. war regelmiiBig niedriger ais derjenige der Boden, sofern 
letzterer >  6  mg/kg enthielt. E in Zusammenhang zwisehen Cu-Geh. von Prod. u. 
Boden wurde nicht beobachtet. Der Cu-Geh. von 16 Weizenarten (gleiche Wachstums- 
bedingungen) schwankte von 5,6—16,7 (9,7) mg/kg. Die V arietat scheint demnach 
den gróBten EinfluB auf den Cu-Geh. auszuiiben. U nter den vorliegenden Bedingungen 
erseheint Cu nicht ais begrenzender Faktor in  Pflanzen- u. Tierernahrung. (J . Nutrit.
11. 111— 18. 10/2. 1936. Logan, Agric. Exp. Stat.) ScnwAiBOLD.

E 5. T ie r c h e m ie  u n d  - p h y s io lo g ie .
Otto A. Bessey, C. G. King, E. J. Quinn und H. C. Sherman, Die normale 

Verteilung des Calciums zwisehen Knochen und Geuiebe. Vom gesamten Ca-Geh. des 
Korpors enthalt das Skelett (Knochen u. Zalme) 99,3°/o- (J- biol. Chemistry 111 . 
115— 18. 1935. Univ. Now York, Dept. Chem.) Bom skoy.

H. K. Barrenscheen und Helmut Fanta, Z ur Frage der am-Glucose im  tierischen 
Organismus. Getoohnliche Glucose zeigt beim Schutteln der verd. wss. Lsg. m it Tier- 
kohle im sd. W .-Bad oder bei 37° keinen nachweisbaren Sauerstoffyerbrauch; die 
Glucoscmengc wird nach Elution m it 0,5°/0ig. Essigsaure fast unverandert ( ±  5%) 
wiedergefunden. In  durch A.-Acetonfallung u. nachtragliclie Behandlung m it kolloi- 
dalem Eisenhydroxyd enteiweiBten F iltraten von menschlichem Blut, sowie von tier. 
Muskulatur u. Leber wurde bei gleicher Behandlung eine Glucoseabnahme yon 20 
bis iiber 50%  festgestellt. Diese Abnahme dor Gesamtred. betrifft ausschlieBlieh den 
yergarbaren Anteil, wahrend die Restred. kaum yerandert wird. Nach Ansicht der
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Vff. liegfc es nalie, in dem durch Tiorkohle oxydierbaren Anteil die reaktionsfahige 
am-Glucose des Organismus zu yermutcn. (Biochem. Z. 283. 382—89. 27/1. 1936. 
Wien, Uniy., Inst. f. medizin. Chemie.) ELSNER.

L. Zechmeister und P. Tuzson, Uber das Lipochrom des Wasserfrosches (Rana 
esculenta). Nach D i e t e l  (C. 1933. I I . 3860) enthalten verschiedene Organe von 
Rana temporaria Carotin (XanthophyIle sind nicht genannt), bei dem yon R a n d  
(C. 1936. I. 370) fur den Erosch gegebcnen ąuantitatiyen Geh. an Polyenalkoholen 
sind die yeresterten Xanthophylle nicht bcriicksichtigt (neuerdings nachgewiesen u. 
bestimmt von B r u n n e r  u. S te in ,  C. 1936. I. 1648, durch einzełne Verarbeitung 
von 6  Froschen). Zur eingehenden Unters. u. Best. samtlicher auch in kleinen Mengen 
yorhandenen Pigmentkomponenten wurden yon Vff. 1,35 kg Leber extrahiert; ein 
groBes Unters.-Material schien auch deshalb notwendig, da der Earbstoffgeh. yieler 
Organe ungemein stark yariieren kann. Leber enthalt nach B r u n n e r  u. S te in  (1. c.) 
fj-Carotin, sowio freies u. verestertes Xanthophyll. Yff. isolierten durch chromatograph. 
Adsorption /?-Carotin u. ein Gcmisch von a- u. /?-Carotin; daneben enthalt die epiphas. 
Eraktion noch 3 weitere Earbstoffe. In  der Xanthophyllfraktion wurden neben einem 
krystallisierten Gemisch von Lutein u. Zeaxantliin noch andere Farbstoffe (chromato
graph.) festgestellt. — Die IIant (Gesamtansatz von 14 weiblichen Froschen) enthalt 
Carotin, wenig freie Xanthophylle, hauptsachlich Xanthophyllester. Nur 1/ 4 des „Carotin - 
anteiles“ besteht aus krystallisiertem Carotin; die versexften Xanthophylle enthalten 
zu %  Lutein u. Zeaxanthin. — Oi-arien. Nur ein Drittel der „Carotinfraktion“ ist 
reines Carotin, dio yeresterten Xanthophy^le bostehon zu ca. 60%  aus Lutein u. Zea- 
xanthin. —  Fettkórper. „Carotinfraktion": 3 Zonen; Carotin: Nichtcarotin =  1:4,5. 
Fraktion der Polyenalkohole; Xanthophyll: nicht krystallisierbarcm Anteil =  2,3: 1. 
Aus den intakten Fraktionen konnten die Farbstoffe auch bei Verarbeitung nur weniger 
(bzw. 1) Tiere krystallisiert erhalten werden. — Die widersprechenden Ergebnisse yon 
B r u n n e r  u . S t e i n ,  dio lediglich Carotin u . Lutein feststellten, sind yiclleicht au f 
jahreszeitliche Einfliisse zuruckzufiihren. — Zusammenfassend zeigt sich, daB nur ein 
Teil des Froschlipocliroms unyersehrt ist, wobei Carotin viel mehr angegriffen ist ais 
die Xanthophylle. Rana esculenta ist yorwiegend Fleischfresser; die in Pflanzen ent- 
standenen Polyene konnen somit unyersehrt mehrere Tierkórper passieren.

V e r s u c h e .  I. Verarbeitung der Froschleber auf Carotinoide. 1,35 kg fein zer- 
kleinerte Frischleber 2 Tage lang m it 4 1 A. stehen lassen, Riickstand m it Sand ver- 
reiben u. 1 Tag lang m it A. bei 20° extrahieren. A .-Extrakt im Vakuum (C02-Strom) 
au f 1,5 1 konz., unter N, 2 Tage lang m it konz. methylalkoh. KOH stohen lassen. Die 
getrocknete A.-Schicht enthalt u. a. 13 g Cholcsterin u. die Farbstoffe. In  0,5 1 Bzn. 
aufnehmen, 6  mai m it 90%ig. Methanol ausschiitteln. a) Epiphas. Fraktion. Bzn.- 
Lsg. emdampfen, Riickstand in 300 ccm Bzl. h. lósen. Beim Erkaltcn erstarrt das 
Cholesterin (yollige Entfernimg bei — 15° aus 30 ccm Lsg.). F iltra t an Ca(OH), chro- 
matograph. adsorbieren, m it Bzn. entwickeln. Dio Farbstoffe der 3 oberen Zonen 
krystallisieren nicht (15,2 mg). Aus den m it methylalkoh. A. eluierten 2 unteren Zonen 
werden 9,5 mg /3-Carotin (F. 180°) u. 4,2 mg a +  fl-Carotin krystallisiert erhalten. —
b) Hypophas. Fraktion. Farbstoffe der 90%ig. Methanolschicht in A. uberfiihren, 
A.-Riickstand in Bzn. aufnehmen u. das 2-faehe Vol. PAe. zusetzen. Nadelchen (frei 
yon farblosen Begleitem), Ausbeute 41 mg; die Mutterlauge enthalt noch 28 mg Farb- 
stoff. Aus CS2 an CaC03 adsorbieren. Die unterste orangegelbe Zone enthalt ein Ge
misch yon Lutem  u. Zeaxanthin (CiaH S60 2; ziegelrote Nadeln, F . 191°.) — II . Quanti- 
tative Best. des Lipocliroms in  den Organen des Frosches. Verf. analog oben; die hypo
phas. Fraktion wird auch vor der Verseifung colorimetr. gemessen. (Tabelle s. Original.) 
(Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 238. 197—203. 6/2. 1936. Pecs, Univ. Chem. 
Inst.) Ve t t e r .
*  Zoltan Csiiros, Uber die Wachstumshormone. Bericht iiber altere, neuere u. 
neueste Auffassungen, Forschungen u. Ergebnisse. Zahlreiche Literaturangaben. 
(Magyar chom. Folyóii’a t 41. 150—63. 1935. [Orig.: ung.]) S a il e r .

Roli Hansen, Uber hormonale BeJiandlung der Sterilitat. Es werden diejenigen 
endokrinen Erkrankungen aufgefiihrt, die eine Sterilitat zur Folgę haben konnen, auf 
dereń aussichtsreicho Behandlung m it Hormonpraparaten wird hingewiesen. (Dtsch. 
med. Wschr. 62. 473—76. 20/3. 1936. Rostock, Uniy., Frauenklinik.) F r a n k .

Minnie B. Goldberg und H. Lisser, Uber die klinisehe Verwendung von Emrmnin 
(Cóllipextrakt aus menschlicher Plazenta). Bericht iiber die Anwendung von „Emmenin- 
C o l l i p “, einem alkoholi., atherunl. Bestandteil aus Acetonextrakten yon mensch-

X V m .  1. 216
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licher Plazenta bei 6 6  Frauen m it menstruollen Storuugen. Giinstige Erfolge bei 
Fallen von AmenoiThóe, Oligomenorrhóe, unregelmaBigem Zyklus, Hypomenorrhóe, 
bei Symptomen der Menopause usw. (Endocrinology 1 9 . 649—55. Nov./Dez, 1935. 
San Francisco, Univ. of California Medical School. Div. of Medieine.) W e s t p h a l .

Shigeru Nishida, Ober die Wirkung von Hypophysenexlrakten auf den Gelialt des 
Blules an anorganischen Salzen bei normalen und hypophysektomierteń Hunden. Nach 
Injektion von Pituitrin, Antuitrin  u. Pituglandol zeigt sich bei n. u. hypophysekto- 
mierten Hunden ein Anwachsen von Cl, K , Mg m it einem Maximum nach 30 Min., 
wahrend der Geh. an Na u. Ca im Blut sinkt. (Sei-i-kwai med. J . 54 . Nr. 3. 10 
bis 12. 1935. Tokyo Jikeikwai Med. Coli., Dep. of Pharmakol. [Nach engl. Ausz. 
ref.]) ' Jo s . S c h m id t .

Gaetano Borruso, Einwirkung von Hypophysenexlrakten auf Blutfett und Blut- 
kełonkórper Fettsuchtiger. Die Verss. m it den stoffwechselwirksamen Praparaten aus 
Hypophysen Lipoitrin u. Órophysin an Fettsuehtigen ergaben: n. Nuclitemwerte des 
Blutfettcs u. der BlutketonkOrper. Bei Olbelastung sanken die Werte des Blutfettes 
etwas unter die Norm, wahrend dio der Ketonkorper stark anstiegen. Gleichzeitige 
Gaben von Lipoitrin bei der Olbelastung hatten auf das Blutfett prakt. keine Wrkg., 
dagegen senkten sie den Blutketonkórpergeh. betrachtlich. Vf. schlieBt aus diesen 
Resultaten auf eine erhóhte Fettaufnahme durch das Depotgewebe bei Fettsucht. 
Ferner, daB Fettsuchtige an Glykogenmangel leiden u. ihr Stoffwechselzentmm schlecht 
auf stoffwechselwirksamo Substanzen reagiert. Es besteht die Moglichkeit, daB das 
Lipoitrin noch Beimengungen von insulinotropem Vorderlappenhormon enthalt. (Klin. 
Wschr. 14. 1746— 48. 7/12. 1935. Wien, I. Medizin. Klinik der Univ.) T s c h e r n i n g .

Arnold Loeser, Die Bedełitung der Hypophyse fiir  die antithyreotrope Schutzkraft 
des Blutes. An  hypophysenlosen Hunden wurde gezeigt, daB durch Zufuhrung von 
thyreotropem Hormon des Hypophysenvorderlappens die antithyreotrope Schutz
kraft des Blutes (Testvers. am Meerschweinchen) yerstarkt wird. Die Bldg. dieser 
antitliyrcotropen Substanz im Blut kami also nicht in der Hypophyse erfolgen. Vf. 
vertritt dio Ansicht, daB die antithyreotrope Sehutzsubstanz des Blutes die Abgabe 
von Schilddrusenhormon drosselt u. dadurch den Organismus gegen eine t)ber- 
schwemmung m it diesem Inkret schutzt. (Naunyn-Sehmiedebergs Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 1 8 0 . 458—65. 15/2. 1936. Freiburg i. Br., Phannakolog. Inst. d. 
Univ.) " W e s t p h a l .

Zunz, Ober das Eingreifen der Hypophyse in  die Regulierung der Glykamie. (Buli. 
Acad. roy. Med. Belgiąue [5] 15 . 430—38. 1935.) Jo s . S c h m id t .

Hermann Druckrey, Die Wirkung der Hypophyseninkrełion au f GeschiMilsle. 
In  Ubereinstimmung m it Befunden anderer Autoren wird festgestellt, daB nach der 
K astration bei jungen weiblichen R attcn der Geh. der Hypophyse an gonadotropem 
Hormon in 4 Monaten auf das 10—20-fache ansteigt, um nach dem 7. Monat wieder 
abzusinken; die Wrkg. des Hormons besteht vorwiegend in der Follikelreifung. An 
otwa 200 nieist weiblichen kastrierten Ratten, die in yerschiedenen Zeitpunkten nach 
der Kastration m it JENSEN-Sarkom oder F l e x n e p .-JOBLING-Carcin o m  geimpft 
wurden, zeigte sich, daB nach der zu einer spateren Zeit nach der Kastration (4. bis
6 . Monat) Yorgenommenen Impfung, bei m as i mai gesteigerter Inkretion der Kastraten- 
hypophyse, die Entw. u. das Wachstum der Impfgeschwulste gehemmt ^Yar (makro- 
skop. Beobachtung, histolog. Unters. u. Messung des Gewebsstoffwechsels). Der 
„Sauerstoffverbrauch“ dieser Tumoren war o ft stark, sogar bis zum Nullwert, herab- 
gesetzt; die Sarkomę oluio A tn i u ngs venn oge n waren nicht mehr Yerimpfbar. Aus 
dem gestorten Ostruszyklus bei R atten  nach JENSEN-Sarkoniimpfung wird geschlossen, 
dafi die Geschwulst auf die Inkretion des ubergeordneten gonadotropen Honnons 
einen iindemden oder hemmeuden EinfluB ausiibt; an mannlichen R atten  ergaben 
sieli analogo Resultate. Da die beobaehtete Wrkg. des H\-]>opbysenvorderlappens 
unabhangig vom Vorhandensein der Keimdrusen ist, wird geschlossen, daB das Hormon 
eine direkten EinfluB auf die Geschwulstzelle ausiibt. Es wird die Moglichkeit einer 
olektiven Wrkg. gonadotroper Hormone auf undifferenzierte Zellen erortert. (Naunyti- 
Sclimiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 8 0 . 367—80. 15/2. 1936. Berlin, Univ. 
Pharmakol. Inst.) W e s t p h a l .

Eugene M. K. Geiling und Margaret Reed Lewis. Weitere Untersuchungen 
iiber das Melanophorenhonnon der Hypophyse. Unterss. an Gewebskulturen des Hypo- 
physenyorder-. -mittel- u. -hinterlappens von R atten  u. besonders Mausen ergaben, 
daB der Mittellappen das Melanophorenhormon u. nicht das blutdrucksteigemde



Hormon bildet. (Amer. J . Physiol. 113. 534—37. 1/11. 1935. Johns Hopkins Med. 
School, Carnegie Inst. of Washington.) TSCHERNING.

Edgard Zunz und Jean La Barre, Weitere Sludien iiber die physiologischen. 
Schwankungen der inne/ren Sekrelion des Pankreas. XVI. Wirkung des pankrealropen 
Hormons des Hypophysenvorderla.ppens au f die Insulinsekrelion. Dio Substanz der 
Hypophyse wirkt durch direkte Stimulierung der Pankreaszollen. (Arch. int. Physiol. 
42. 95—110. Okt. 1935. Bruesel, Univ., Lab. Pharmacodyn.) B o jis k o v .

Fr. Chrometzka und W. Wedderer, Untersuchungen iiber Insulinresorption des 
Darmkanals. Insulin, das vom Diinndarm resorbiert wird, u. seine bekannten Wrkgg. 
entfaltet, wirkt, ins Colon injiziert, nicht blutdrucksenkend, sondern steigernd. Dieses 
antagonist. Resultat wird auch erzielt, wenn die Diinndarmschlinge (jojunum) isoliert 
wird. Vff. nehmen zur Erklarung einen Umbau des Molekiils an, wobei dann der neue 
Stoff gegenteilige Wrkgg. besitzt. (Z. ges. exp. Med. 97. 640—44. 15/1. 1936. Kie], 
Med. Klinik.) ' Oe s t e r l i n .

Andreas Koranyi, E. Szablics und T. Szenes, Uber die blutzuckersleigemde 
W irkung des menschlichen Speichels. Der EinfluB von intrayenos verabreichtem Speichel 
auf den Blutzuckerspiegel wurde von yerschiedenen Autoren yerschieden festgestellt. 
Jedenfalls scheint die Diastase maBgebenden EinfluB zu haben. Im allgemeinen 
reagierten Diabetiker m it einem Sturz, Gesunde teils m it Erhóhung, teils m it Vcr- 
minderung des Blutzuckergeh. Vff. wiederholten die Verss. am Kaninchen u. kon- 
statierten kurz eintretende Senkung, die jedoch raseh von einer Stcigerung abgelost 
wird. Das Maximuin wird nach ca. 35 Minuten erreicht. Eine durch Insulin erzeugte 
Hypoglykamie wird durch Speichel rasch kompensiert. Die bei der Speichel- 
yerabreiehung immer festzustellende Muskelschwache h a t ihren Ursprung in einer 
lebhaften Muskelglykolyso, wie durch Glykogenanalysen festgestellt werden konnte. 
(Z. ges. exp. Med. 97. 508— 13. 15/1. 1936. Szeged, Med. Klinik der kgl. ungar. Franz- 
.Toseph-Univ.) Oe s t e r l i n .

Corbet Page Stewart und Edward Bruce Hendry, Die Phospholipoide des Blules. 
(Biochemical J .  29.1683—89. 1935. Clin. Lab. R oyalln finn . Edinburgh.) Bom skov.

Augustin Boutarie, Ober einige physikalisch-ehemische Eigenschaften von aus 
Serum nach der Acetonmetkode abgetrennten Proteinen. (Vgl. hierzu C. 1936. I. 368. 
1633.) Zusammenfassende tłbersicht. Die yergleiehende Unters. der physikal. Eigg. 
(Viseositiit, opt. D., Ausflockung durch Eisen-(3)-oxydhydrat, Oberflachenspannung 
von sehr verd. Lsgg. u. dio Adsorption an Graphit u. gepulverter Zuckerkohle) von 
yerschiedenen Blutsera m it den Eigg. der Proteinsuspensionen in W., die nach dor 
Acetonmethode von P i e t t r e  u . V il a  erhalten wurden, zeigte, daB bei der Trennung 
der Proteine nach der angegebenen Methode bei tiefen Tempp. die Proteinmoll. ais 
solche erhalten bleiben. (Protoplasma 18. 286— 98. Dijon, Univ., Chem.-Physikal. 
Labor.) K l e v e r .

W. Lehmann und F. H. Scott, Bemerkung iiber den Gesamtproteingehalt von 
Plasma und Serum. Die Proteinkonz. beider Lsgg. ist prakt. gleieh. (J. biol. Chemistiy
111. 43—44. 1935. Univ. Minneapolis, Dept. Physiol.) B o m s k o y .

Carroll J. Bellis und F. H. Scott, Die Yerschiebung der Proleinverteilung in  vilro 
zwischen Zellen und Plasma verursachł durch isoosnwtische und hyperosmotische Losungen. 
(J. biol. Chemistry 111. 17—42. 1935. Univ. Minneapolis, Dept. Physiol.) B o.m s k o v .

Warren M. Cox und Miriam Imboden, Die Jlolle von Calcium und Phosplior 
hinsichtlich der Bestimmung des Forlpflanzungserfolges. (Vgl. nachst. Ref.) Verss. an 
145 R atten wahrend 10 aufeinanderfolgenden Fortpflanzungsperioden (8431 Jungę) 
bei Emiihrung m it Futtergemischen m it einer konstanten Menge, aber weehselnden 
Konzz. u. Verhiłltnissen von Ca u. P . Sowohl Konz. wie Mengenverhaltnis beeinfluBten 
Fortpflanzung u. Aufzucht. E in Verhaltnis von Ca : P — 1 (Ca-Konz. =  0,49) erwies 
sich am gunstigsten (Gewicht der Jungen nach 21 Tagen, dereń Ascbegeh., Gewichts- 
kuryen der Muttertiere). Das optimale Verhiłltnis Ca : P  ist abhangig u. proportional 
der Ca-Konz. ObermaBige Mineralkonz. (2,45%) wirkte ungunstig unabhangig vom 
Mengenverhaltnis. Der hóchstc Aschegeh. der Jungen fand sich bei einem Verhaltnis 
von Ca : P  =  1 in der Nahrung der Muttertiere. Bei konstanter P-Zufuhr (0,245%) 
bewirkte steigender Ca-Geh. (yon 0,017—0,49) der Nahrung bessere Fortpflanzung; 
weitere Steigerong des Ca-Geh. wirkte rachit. P-t)berangebot (PO j  wurde besser yer- 
tragen ais ein solches an Ca. Die Beziehung dieser Befunde zur menschhchen Emahrung 
wird besprochen. (J . N utrit. 11. 147—76. 10/2. 1936. Evansville, Mead Johnson 
Co.) ■ SCHW AIBOLD-
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Warren M. Cox und Miriam Imboden, Die MineraJLzusammensełzung junger 
Ratten. (Vgl. vorst. Ref.) Unterss. an dem groBen Materiał der vorst. referiertcn Verss. 
Es wurde festgestellt, daB der Mineralgeh. neugeboroner R atten  auch bei groBen Ver- 
schicdenheiten der Mineralzufuhr boi don Muttertieren relativ konstant ist. Im  Alter 
von 21 Tagen ist fernor die Zus. der Kórporasche so konstant (auch boi wechselnder 
Mineralaufnahme der Muttertiero), daB der %-Goh. an Ca u. P  im Gesamtorganismus 
m it befriedigender Genauigkeit aus dem °/0-Geh. an Asche bereohnet werden kann. 
Die Kórperasclic von saugenden Jungen (21 Tage alt) kann ais MaBstab fiir dio Knochen- 
asche oder die Verkalkung angesehen werden (weibliche Tiere enthalten mehr Asche 
ais mannliche). (J. N utrit. 11. 177—90. 10/2. 193G.) S c h w a ib o l d .

E. M. Widdowson und R. A.McCance, Das Eisen in  der Emahrung de-s 
Menschen. Bei je 63 Mannern u. Frauen m it frei gewiihlter Nahrung war die Fe-Auf- 
nahme 16,8 bzw. 11,4 mg taglich; bei 30°/o der Frauen war die Aufnahme <  10 mg 
taglich. Die Menge des ,,verwertbaren“ oder anorgan. Fe betrug 18,8 bzw. 7,9 mg, 
boi fleischroicher Nahrung bis zu <  50%  des Gesamt-Fo, bei yegetar. Nahrung bis 
zu >  90%. Ein Zusammonhang yon Hamoglobinspiegel u. zugefiihrter Menge an 
verwertbarcm oder gesamtem Fe wurde nicht gefunden. GroBo Doson Fe (100 mg 
taglich ais FeS04 oder Fe-Ammoniumcitrat) bewirkten nur bei den Frauen eine Steige- 
rung des Hamoglobingeh. um 4— 17%. (J . of Hyg. 36. 13— 23. Febr. 1936. London, 
Kings Coli. Hosp.) S c h w a ib o l d .

Hermami B. Stein, Morton H. Radetsky und Robert C. Lewis, Emdhrungs- 
anamie bei Ratten, gebessert durch evaporierte Milch und Eisen. Evaporierte Milch m it 
Zusatz von Fe heilt durch Fiitterung von Rolimilch an Albinoratten erzeugte Ernali- 
rungsanamie. Diese Wrkg. wird ihrem Cu-Geh. zugeschrieben. (J. Dairy Sci. 19. 
117—24. Febr. 1936. Dcnver, Uniy. of Colorado.) G r o s z f e l d .

Frederik Jan Gorter, Die emahrungsbedingte Depigmentierung bei jungen scliwarzen 
und gefleckten Rattm , gefórdert- durch schndles Wachstum, verhindert und geheilt durch 
Aufnahme von Kupfer. (Vgl. C. 1935. I I . 2970.) In  zahlreichen Verss. m it yersehieden- 
artig abgeanderten Futtergemisclien wurde nachgewiesen, daB die Heilwrkg. von Hefe 
gegenuber Depigmentierung ihrem Cu-Geh. paralleł geht. Dio Heilwrkg. liegt bei 0,07 bis
0,24 mg Cu pro Tier u. Tag, dio prophylakt. Dosis bei 0,02—0,12 mg. Ausgewachsene 
Tiere sind weniger empfindlich. Bei schnellem Wachstum infolge reichlicher Zufuhr 
yon Niihrstoffen u. Vitaminen ist der Cu-Bedarf groBer. (Z. Vitaminforschg. 4. 277—93. 
Okt. 1935.) S c h w a ib o l d .

Kurt Felix, Grundsatzliches iiber Eiweipminimum und, Eiwei/ioptimum. tlbersichts- 
bericht. (Emahrung 1. 31—35. Marz 1936. Frankfurt a. M.) Sc h w a ib o l d .

A. R. Patton und L. S. Palmer, Der Aminosauregehalt von Eiern und Hiihnern: 
Die Beziehung zur Nahrung und zum Vorlcommen von Ghondrodystrophie. Der Glycin- 
geh. von Embryonen m it C h o n d r o d y s t r o p h i a  f o e t a l i s  war bedeutend 
geringer ais yon n. (6— 7 bzw. 9— 10% des Gesamtproteins). Es wurde nachgewiesen, 
daB bei der Entw. des Eies Glycin gebildet wird. Yerfutterung groBer Glycindosen 
wirkte tox. u. hatte  keinen EinfluB auf den Glycingeh. dor Eier. Eine Wrkg. der Zus. 
der Nahrung (optimaler oder knapper Proteingeh.) auf den Aiiiinosauregeh. der Eier 
(Tryptophan, Tyrosin, Histidin, Arginin, Cystin, Łysin) konnte nicht nachgewiesen 
werden. ( j .  N utrit. 11. 129—34. 10/2. 1936. St. Paul, Uniy. Div. Agricult. 
Chem.) S c h w a ib o l d .

I. J. Cunningham und C. S. M. Hopkirk, Diatprotein im  Zusammanhang mit 
Sterilitat. Beschreibung eines Futtem ngsverf., boi dem mannliche R atten  steril gomacht 
wurden. Die Sterilitat lieB sich auf doppelte Weiso erreichen: Durch D iat m it auBerst 
hohem (65—82%) Proteingeh. u. durch D iat m it 15—18% Protein aus Mais oder 
Mais +  Gelatine. Hinweis auf dio in den Gebieten von Taranaki u. W aikato vor- 
kommende Unfruchtbarkeit von Stioren, wo dor Proteingeh. der Weiden sehr hoch ist, 
u. dio durch das enge Nahrstoffverhaltnis der Weiden erklarbar wird. Zur Erklarung 
der Sterilitat der R atten  nach Mais-Gelatinefutterung ist der Mangel an gowissen not- 
wendigen Aminosauren, wie Tryptophan, Arginin u. Łysin, ais Ursaclie zu boobachten, 
wobei die Hypothese aufgestellt wird, daB fiir die eigene Ernahrung die Hoden eino 
reicliliche Zufiihrung solcher Aminosauren erfordern. (Now Zealand J . Sci. Technol. 
17. 420—32. 1935. Wallacevillo, Dep. of Agriculture.) G r o s z f e l d .

Alan Wilmot Beeston und Harry Wilkinson, Die Wirkung von Lebervcrfattming 
auf den „Fett“-Gehalt der Leber. (Vgl. C. 1935. II. 2551.) Boi fast ausschlicBlicher 
Fiitterung yon R atten  m it Leber entwickelte sich Leberyerfettung (2%  Cholesterin-
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ester, geringe Zunahme der Glyeeride). Zulagcn von Cholin liatten hierbeł keine be- 
deutende Wrkg. Die Yerfettung seheint nicht durch einen wasserlosliehen, in der 
Leber enthaltenen Faktor yerursacht zu sein. (Biochemical J .  30. 121—26. Jan. 1936. 
Liverpool, Univ., Dep. Bioeliem.) S c h w a ib o l d .

Harold John Channon und James Andrew Buchan Smith, Die erriąhrungs- 
bedingłe Verhinderung ton  Leberterfeltung. Triathyl-fi-oxydlhylammoniumliydroxyd. 
(Vgl. B e s t  u . H u n t s m a n , C. 1935. I .  2393.) Die yorbeugende Wrkg. dieser Verb. 
ist geringer ais diejenige des Cholins; sio ist bei inannliehen Tieren geringer ais bei 
weiblichen. Die Ursache fiir die festgestellten grofien individuellen Schwankungen 
der Wrkg. konnten noch nicht aufgeklart werden. (Biochemical J . 30. 115— 20. Jan.
1936. Liverpool, Univ., Dep. Biochem.) S c h w a ib o l d .
*  Wilhelm Stepp, Uber Synergismus und Anlagonismus der Vilamine. Dbersichts- 
bericht. (Ernahrung 1. 26—31. Marz 1936. Miinchen, Uniy., I. Med. Klinik.) Sc h w a ib .

Arthur D. Holmes, Francis Tripp und Percy A. Campbell, Die Vitamin-A- 
Reserte im  Hulmerembryo wid Kiiken. Das mittlere Gewicht der Leber yon 
40 Embryonen (18. Tag der Befruchtung) war 0,51 g, der Fettgeb. 12,5%, der A-Geh. 
7 Blaueinheiten; das nicht resorbierte Eigelb wog 14,3 g u. enthielt 26,7°/0 F e tt u. 
80 Blaueinheiten. Bei 30 6  Stdn. alten Kiiken war das Lebergewicht 0,89 g m it 17,2% 
F ett u. 12 Blaueinheiten, beim nichtresorbierten Eigelb 8,3 g, 24,2% F e tt u. 58 Blau
einheiten; bei 24 Stdn. alten Kiiken 1,1 g, 18,8°/0 F e tt u. 19 Blaueinheiten (Leber), 
5,1 g, 18,4% F e tt u. 44 Blaueinheiten (nicht resorbiertes Eigelb). W ahrend der ersten
4—5 Lebenstage stieg Gewicht u. A-Geh. der Leber, Gewicht, Fett- u. A-Geh. des 
nicht resorbierten Eigelbs nahm ab. Der rasche Anstieg des A-Geh. der Leber von Kiiken 
ist demnacli auf den erheblichen Vorrat im Eigelb zuriickzufuhren. (Vgl. C. 1936.
I . 2766.) (J . N utrit. 11. 119—28. 10/2. 1936. Boston, Patch  Comp.) S c h w a ib o l d .

Henry R. Kraybill und Charles L. Shrewsbnry, Die relałite Viłamin-A-Wirk- 
samkeit von Carotin bei Verfulterung in  Bulłerfett und Baumwóllsamenol. Durch Be- 
handlung von geschmolzenem B utterfett m it L l o y d s  Reagens werden die gelben 
Pigmento u. Vitamin A entfernt ohne merkliche Zerstórung oder Entfernung der 
naturlichen Antioxydantien. Hydrochinon in Konzz. bis 100 mg in 100 g stórt nicht 
ernstlich die Ausnutzung yon Carotin in Baumwollsamenol. In  entfarbtem B utter
fett gel. Carotin wird nicht so gut ausgenutzt ais in dem Ol; zur gleichen Wrkg. muB 
im ersten Falle 3 mai soyiel Carotin zugefiihrt werden (Verss. an Ratten). (J . N utrit.
I I .  103— 10. 10/2. 1936. L a fa y e tte , Purdue Univ., Agric. Exp. S ta t.)  S c h w a ib o l d .

Harry N. Holmes und Werner H. Bromund, Bixinldsungen ais colorimetrische
Słandarde fu r  die Beslimmung ton Carotin. (Vgl. C. 1936- I. 564.) Beschreibung einer 
genauen u. einfachen Methode zur Best. yon Carotin in solchen Losungsmm. (Benzin, 
CHC13), in denen die Methode W il l s t a t t e r -St o l l  m it K 2Cr20 7 yersagt. (J. biol. 
Chemistry 112. 437—41. Jan . 1936. Oberlin, Coli., Chem. Lab.) S c h w a ib o l d .

Stefan Murza-Murzicz und Helena Bohdanowiczówna, Ober den Einflup ton  
Vilamin-B-Mangel und -Ubersehufi auf den Ca- und Mg-Gelialt derGewebe bei Tauben. 
Bei B-Mangel u. B-t)berscliuB unterliegen C- u. Mg-Geh. der Organe yerschiedenen 
Schwankungen. Die Leber zeigt die geringsten Schwankungen u. immer eine deutliche 
Ca-Abnahme. Mg weist bei B-Mangel eine ausgesprochene Steigerung in Skelettmuskel, 
Herz u. Gehim auf. Es ist also ein relativer Antagonismus in Ca- u. Mg-Geh. unter dem 
EinfluB von B-Mangel festzustellen. Bei B-t)berschuB findet sich Hypocalcamie, bei 
B-Mangel Ca-Erh5hung. (Biochem. Z. 284. 139—45. 17/2. 1936. Wilno, Univ., Inst. 
f. allg. u. exp. Pathol.) S c h w a ib o l d .

Robert Engene Johnson, Die Isolierung ton Brenzlraubensdure aus B lut ton  
Vitamin-Bv Manqellauben. (Vgl. C. 1935. I I . 76.) Im  Blut solcher Tiere wurde Brenz- 
traubensaure durch Darst. u. Analyse des 2,4-Dmitrophenylhydrazons nachgewiesen. 
Im  Blut n. Tiere gelang der Nachweis nicht m it Sicherheit. (Biochemical J. 30. 31 
bis 32. Jan. 1936. Osford, Dep. Biochem.) S c h w a ib o l d .

Cyril William Carter und John Richard 0 ’Brien, Erhaltungsemdkrung bei der 
Taube. Vitamin-Bs-Konzentrałe. (Vgl. C. 1936. I. 2968.) Es wird eine Methode zur 
Darst. eines Leberkonzentrates m it B3 -Wrkg. beschrieben (Estraktion des Organes 
mit A., des Extraktes m it A., Adsorption). Es wurden zwei Eraktionen erhalten: 
Adsorbat an Fullererde (Flayin enthaltend), die zweito im F iltra t dayon; erstere zeigte 
eine gewisse Wrkg. zur Wiederherst. des Wachstums, letztere war, allein yerabreicht, 
ohne Wrkg. Die gróBte Wrkg. tr a t  bei Zufuhr beider Pi-odd. ein. Der Zusammen
hang dieser Befunde m it den fiir die Ernahrung des Huhnes notwendigen Faktoren
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wird besprochen. (Bioclieinical J . 30. 43—47. Jan. 1936. Osford, Dep. Bło
chem.) S c h w a ib o l d .

Georg v. Ludany, G-Vitamin in Siifiwasscrfisclien und SufSicasscrkrebsen. Die 
Organe von SiiBwasserfischen entlialten betrachtliche Mongen von Ascorbinsiiure, 
yielfaeh sogar mehr ais bei Warmbliitern. Die C-reichstcn Organe sind Gehirn, Rogen 
u. Augenlinse. Auch in den Krobsorganen wurde Vitamin C in ahnlichen Mengen- 
verhaltnissen festgestellt. (Biochem. Z. 284. 108—10. 17/2. 1936. Budapcst, Univ. 
Exp. Pathol. Inst.) SCHWAIBOLD.

E. Gabbe, Vitamin-C-Studien an Harn und Blut. (Vgl. C. 1935. II. 875.) Bestst. 
von Ascorbinsaure in Harn (Menseh) nach MARTINI u. BONSIGNORE (C. 1934. II. 
3273) zeigen unter Berucksichtigung des Jodbindungsvcrmógens, daB jeno in reduziertcr, 
oxydierter u. umgewandelter Form yorkommt. In  vitro zugesetzte Ascorbinsiiure 
kann oxydiert werden. Blutplasma entliiilt gewóhnlieh keine solclie oxydierende 
Stoffe, regelmaCig jedoch die Blutkórperchen, besonders nach Hamolyse. Bei Aus- 
scheidung grófierer C-Mengen nach mehrtagiger Zufuhr von je 300 mg Ascorbinsaure 
ist eine betrachtliche Abnahme des Oxydationsvermogens von Blut u. Harn naehweis- 
bar; das Ausbleiben einer entsprechenden Ausscheidung ist demnacli nicht nur auf 
Speicherung, sondern auch auf C-Oxydation zuruckzufuhren. (Klin. Wschr. 15. 292 
bis 296. 29/2. 1936. Brcmen, Diakonissenhaus.) S c h w a ib o l d .

Bashir Ahmad, Beobachtungen iiber die Ausscheidung von Vitamin C im  Harn 
beim Menschen. (Vgl. H a r r is  u . R a y , C. 1935. I. 1262.) Bei erhóhter Fleischzufuhr 
wurde eine betrachtliche Zunahme der Red.-Wrkg. des Harnes beobachtet, ohne dafi 
der O-Geh. der Nahrung erlióht war. Die Móglichkeit, daB Harn hierbei auch andere 
Dichlorplienolindophenol rcduzierende Vcrbb. enthalt, wurde gepriift. Der gróBte
Teil dieser Verbb. scheint aber Ascorbinsaure zu sein (erhohte C-Ausscheidung bei 
starker Fleischzufuhr’). (Biochemical J. 30. 11—15. Jan. 1936. Calcutta, Inst. Hyg. 
and Public Health.) S c h w a ib o l d .

Estelle E. Hawley, D. J. Stephens und George Anderson, Die Ausscheidung 
von Yitamin G bei normalen Individuen nach mengenmaflig rergleichbarer Zufuhr in  
Form von Orangensaft, Cevitaminsdure per os und Cevitaminsiiure intravends. Die 
C-Ausscheidung im Harn n. Erwachsener bei n. Ernahrung schwankte zwisehen 15 u. 
28 mg in 24 S tdn .; sie blieb bei einer Yorperiode m it geringer C-Zufuhr bestehen. Dio 
Veranderung der Ausscheidung zufolge wiederholter Vers.-Dosen von Orangensaft 
zeigte starko individuelle Schwankungen (wahi'end u. nach offensichtlicher C-Sattigung). 
Vitamin C per os ais Orangensaft oder Ascorbinsaure bewirkte gleiche Ausscheidungs- 
kurven, letztere intravenós gegeben, wurde schneller ausgeschieden. Zufuhr ver- 
sehieden hoher C-Mengen hatte keinen EinfluB auf den C-Geh. des Gesamtblutes oder 
die Widerstandsfahigkeit der Capillaren. (J .  Nutrit. 11. 135—45. 10/ 2. 1936. Rochester, 
Univ. School Med.) Sc h w a ib o l d .

J. v. Gagyi, Uber die baktericide und antitozische Wirkung des Vitamin C. (Vgl.
C. 1935. I. 1580.) Verss. in vitro m it yerschiedenartigen Bakterien. Virulente, patho- 
gene Bakterien besitzen dic gróBte Empfindlichkeit gegeiuiber C; meist geht diese 
parallel m it einer C zerstorenden Wrkg. Wahrend der Heilung verliert der Diphtlierie- 
bacillus diese beiden Eigg. Die prophylakt. Wrkg. von C besteht in einer hemmenden 
Wrkg. auf die Bakterienflora des Organismus (neben Entgiftung auch virulenzherab- 
setzonde Wrkg.). Dabei geht auch C zugrunde (Entw. einer tox. C-Avitaminose). 
Ausfuhrungen uber die therapeut. Anwendung von Vitamin C. (Klin. Wschr. 15. 
190—95. 8/2. 1936. Pecs, Univ., Kinderklinik.) SCHWAIBOLD.

Irving S. Wright und Alfred Lilienfeld, Pharmakologische und therapcutischc 
Eigenschaften von krystallisiertem Vitamin C (Cevitaminsdure). Es wurde festgestellt, 
daB das Prod, bei Kranken mit Magen- u. Darmgeschwiir, sowie bei solchen verwendbar 
ist, dio keine Citrusfriichte vertragen. Ein Zusatz sollte auch bei allen C-armen Diaten 
vorgenommon werden. Es werden zahlreiche Falle mit fruhem u. subklin. Skorbut 
bcschrieben. Es werden zwei Arten von Patienten gekennzeichnet: solche, dereń 
C-Zufuhr ungemigend ist u. solche, die C auch bei genugender Zufuhr nicht verwerten 
konnen. Bei letzteren ist Ascorbinsaure parenteral zuzufiihren. (Arch. intem al Med. 
57. 241—74. Febr. 1936. New York, Cornell Univ. Belleyue Hosp.) S c h w a ib o l d .

Giulio Buogo, Die Bestimnmng des VitaminsC in den Nahrungsmitteln (Milch, 
Citronen und Obst). Die von E m m k r ie  u . v a n  E e k e l e n  (C. 1934. H . 3645) angegebene 
Best. yon Ascorbinsaure wird dahin yerbessert, daB nach Fallung der Lsg. m it Hg- 
Acetat das uberschussige Hg im F iltrat m it Zinkpulyer (statt H»S) entfernt u. dann
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das F iltrat m it 0,005-n. Jodlsg., von der 1 cem 0,44 mg Ascorbinsauro entsprioht, 
titriert wird. Von einigen Friiehten u. Fruchtsaften sowie von Milch wird der Ascorbin- 
siiuregeh. bestimmt. (Ann. Chim. applicata 25. 679—84. Dez. 1935. Bari, Univ.) B e h r .

Marie van Eekelen und Adrianus Emmerie, Einige Icritische Bemerkungen iiber 
die Bestimmung von Ascorbinsaure. (Vgl. C. 1935. II. 876.) Die Fallung mit Hg-Acetat 
muB bei pH =  5 (CCLCOOII) olme ÓberschuB des Reagens u. unter scknellem Arbeiten 
durchgefuhrt werden. Fallung mit Pb-Acetat wird abgelelmt. Die Red. yon AgN03 

durch Organe kann irrefiihrend sein, da andere Verbb. die Red. yerhindern konnen 
(Cystein, Glutathion u. a.). Die Rk. dor Ascorbinsaure m it Wolframsaure wird durch 
Adrenalin gehemmt, wodurch zu niedrige Werte erhalten werden konnen. (Biochemical 
J . 30. 25—27. Jan. 1936. Utrecht, Univ. Lab. Hyg.) S c h w a ib o l d .

Marion M. Cunningham, Der Vitumin-D-Qehalt einiger neuseeldndischer Fischole. 
.Mit einer Bemerkung iiber die prophylaktische Metliode der biologisclien Bestimmung. 
Lcbertran von P o l y p r i o n  o x y g e n e i o s  hatte den hohen D-Geh. von 2250 
internationalon Einheiten in l g ,  G e n y p t e r u s  b l a c o d e s  500, A n g u i l l a  
a u s t r a l i s  (01 yom Gesamttier) 47. Walfischspecktran zeigte keine antirachit. 
Wrkg. (Rattenverss.). Die prophylakt. Methode der D-Best. erwies sich ais zuverlassig. (New 
Zealand J . Sci. Technol. 17. 563— 67. Dez. 1935. Wallaceville, Dep. Agric.) S c h w a ib .

Ottar Rygh, Die Nichtidentitat von Vitamin D2 (bestrahltes Ergosterin, Calciferol) 
und naturlichem Witamin D von Lebertran. (Vgl. E n d e r , C. 1934. I. 76.) Aus 200 kg 
Kabeljaulebertran wurden 8  g eines Konzentrates m it 3 X 10s intemationalen D-Ein- 
heiten pro g erhalten. Eine vergleichende Unters. ergab, daB dieses Vitamin D nicht 
mit Calciferol ident. ist (Untersehiede in der Drehung u. Verh. gegeniiber Plithalsaure- 
anhydrid), wahrscheinlich aber ident. m it dem Vitamin D aus Lebertran von T h u n n u s  
T h y n  n u s. (Naturę, London 136. 396—97. 1935. Skeyen, Oslo, State Vitamin 
Inst.) Sc h w a ib o l d .

Edwin T. Wyman, R. Cannon Eley, John W. M. Buhker undRobert S. Harcis, 
E in  Vergleich von ,,Hefemilch“ und bestrahlter Milch bei der Behandlung von kindlicher 
Rachitis. 6  Kinder m it akt. Rachitis wurden im Friihjahr 1934 m it 26—32 oz. von 
bestrahlter (50 STEENBOCK-Einheiten je Quart) oder von Milch nach Hefeffitterung 
der Kiilie (60—65 Einheiten je Quart) ernalirt u. zeigt cn alle Rachitislieilung. In ihrer 
klin. antirachit. Wrkg. bestand zwischen beiden Milcharten kein Unterschicd. (New 
England J. Med. 212. 257—62. 1935. Cambridge, Massachusetts Inst. of Technol.) Gd.

W. H. Sebrell, G. A. Wheeler und D. J. Hunt, Der Schwarzzungenkrankheit 
verliutende Wert von sieben Nahrungsmitteln. An der Vorhutung der experimentellen 
Schwarzzungenkrankheit bei Hunden wurde der pellagraverhutende W ert von 7 N ah
rungsmitteln gepruft. Kaninclienfleisch, mageres Schweinefleisch u. Huhnkonserye 
sind gute Quellen fiir peOagraverhutendes Vitamin. Baumwollsaatmehl ist eine relatiy 
arme Quelle, Troekenbirnen eine befriedigende. Pflaumen u. Rotebeetkonseryen en t
halten wenig oder nichts von dem Vitamin. (Publ. Health Rep. 50.1333—41. 1935.) Gd.

Leone N. Farrell, Der E influp von Inosit, Bios I I A  und Bios I I  B  auf die Ver- 
mehrung von zicolf Hefearten. E in  neuer BestandUiil von Bios. (Vgl. C. 1932- I. 3454.) 
Zwei Arten waren indifferent gegenuber Inosit, zwei Arten gediehen nur bei Zusatz 
eines neuen Bestandteiles von Bios, alle iibrigen lieferten nur in Ggw. der drei ge- 
namiten Faktoren gute Ernten; hierbei gedieh aber eine weitero A rt ( S a c c h .  
h a n s e n i o s p o r a  y a l b y e n s i s )  nicht, sondern nur nach Zusatz von Tomaten- 
saft; auch bei anderen Arten wird durch diesen die Ernte noch yergroBort. Der nouo 
Faktor (Bios V) ist auch in Wiirze, Hefeinfusion u. Citronensaft enthalten; er ist nicht 
mit Ascorbinsauro ident., weist aber einige ahnliche chem. Eigg. auf. (Trans. Roy. 
Soc. Canada. Sect. I I I .  [3] 29. 167—73. 1935.) Sc h w a ib o l d .

W. Lash Miller, Wildiers Bios. Bios I I  A. Synthet. Oxyaminobuttersaure kann 
die aus Tomatensaft isolierte Verb. nicht ersetzen (Hefewachstum). Ahnlieh zusammen- 
gesetzte zweibas. Aminosauren hatten ebenfalis keine entsprechende Wrkg. Bios I I  B. 
Der wirksame Stoff kann m it Hg-Acetat oder Aceton gefallt werden. AuBer diesem, 
Inosit u. der Oxyaminobuttersaure muB auch 1-Leucin fiir gutes Hefewachstum zn- 
gesetzt werden. Bios besteht also wenigstens aus diesen vier Faktoren. Kurze An- 
gaben uber die Wrkg. des Faktors Bios V (Ausfallung aus Tomatensaft m it Tannin). 
(Trans. Roy. Soc. Canada. Sect, I II . [3] 29. 163—65. 1935.) Sc h w a ib o l d .

Kongo Kodera, Studien iiber den Einflv.fi der Einatmung von Saueratoff, sowie yon  
kohlensdurereicher bzw. sauerstoffarmer Luft auf den Energieumsatz -und den inlermedidren 
K  oh Ich y dr at stoffwechsel. IV. Mitt. Beeinflussung der Yerteilung der Milchsdure zwischen



3360 E s . T i e b c h e m i e  u n d  -p h y s i o l o g i e . 1936. I .

Plasma und Erythrocyten. Im  Kaninchenblut betragt normalerweise das Verlialtnis 
des Milchsauregch. im Plasma zu dem in den Erythrocyten 1,76. Nach 30-minutiger 
Einatmung von Luft mit 7— 10% C02 nimmt die Milchsaure im Plasma erheblich ab, 
wahrend sie sich in don Erythrocyten wenig yerandert. Nach 30 Min. langer Einatmung 
von Luft m it 8 —10% 0 2 -wird die Milchsaure sowohl im Plasma wie in den Erythro
cyten erheblich yermehrt u. zwar starker in letzteren, so daB der W ert fast gleich groB 
wie im Plasma wird. Im  ersten Vers. wandert also die Milchsaure yon den Erythrocyten 
sicher nicht ins Plasma, wahrend sie im zweiten Vers. mit Leichtigkoit in dio E rythro
cyten eindringt. (Tohoku J .  exp. Med. 23 . 415— 24, 1934. Sendai, Tohoku Univ.r 
Med. Klin. Prof. Dr. T. K a t o . [Orig.: dtsch.]) Jos. S c h m id t .

Kongo Kodera, Studien iiber den Einfluft der Einatmung von Sauerstoff sowie 
von kohlensdurereicher bzw. sauerstoffarmer Luft auf den Energie- und inlermedidren 
Kohlenhydratumsatz. V. Mitt. Beeinflussung der Milchsduresynihese bei nierenexstir- 
pierten Tieren. (IV. Mitt. ygl. yorst. Ref.) 1. Bei Atmung yon reinem Sauerstoff: 
Der Milchsaurespiegel der nephrektomierten Tiere (Kaninchen) zeigt nach 2 Stdn. 
einen erheblich hóheren W ert ais bei normalen. Der Sauerstoffyerbrauch ist geringer- 
Blut-C02 u. Blutmilchsaure werden wenig beeinfluBt. Nach Milchsiiurcinjektion geht 
der erhóhte Blut mil chsaurewert nicht ganz zur Norm zuriick wie bei normalen Tieren.
2. Einatmung yon Luft mit 5— 10% CO,: Bei nephrektomierten Tieren nimmt das 
Blut-C02 rascher zu, die Blutmilchsaure langsamer ab, der 0 2-Verbrauch ist geringer 
ais bei normalen Tieren. Der Ruckgang der Blutmilchsaure nach Lactatinjektion 
erfolgt wesentlich langsamer ais bei n. Tieren, ebenso der Ruckgang des dadurch yer- 
mehrten 0 2-Verbrauehs u. die Abnahme des Blut-CO, auf dio Norm. 3. Einatmung 
von Luft m it weniger ais 10% 0 2: Blut-COo zeigt keinen Unterschied zu n. Tieren, 
dagegen nimmt die Blutmilchsaure rascher zu, der 0 2-Verbraueh ist geringer. Nach 
Milchsaureinjektion wird der n. W ert der Blutmilchsaure nur langsam wieder erreicht. 
Der 0 2-Verbrauch nimmt etwas zu. Blut-C02 wird wenig beeinfluBt. (Tohoku J. exp. 
Med. 2 4 . 21—36. 1934. Sendai, Tohoku Uniy., Med. Klin. yon Prof. Dr. T. K a t o . 
[Orig.: dtsch.]) JOS. SCHMIDT.

Allan Winter Rowe, Der Stoffwechsel der Galaktose. V II. Der Einfluji beslehender 
endokriner Storungen au f die Toleranz. (Amer. J .  med. Sci. 190 . 701—08. Nov.
1935.) B o m s k o v .

Fr. Chrometzka. Purinstoffwechseluntersuchungen am Hund. Die Stoffwechsel- 
wirhung bestimmter reiiculo-endothel aktiver Subslanzen. Beim purinstoffwechsellabilen 
Hundo wird durch Blockierung des retikulo-endothelialen Zellsystems mittels Tusche 
die Oxydation der Hamsaure zu Aliantom merklich geschwacht. W ahrend durch 
Erhóhung des Stoffwechsels durch PjTifer am purinstoffwechsellabilen Hunde keine 
Veranderung der Ausscheidung von Harnsiiure, Purinbasen, Oxyhamsaure orzielt 
werden kann, wirken chemo-therapeut. Substanzen, denen eine indirekte Wrkg. zu- 
geschriebcn werden muB, deutlich auf den Purinstoffwechsel. Neosalyarsan erhoht 
die Ausscheidung der Purinbasen zu direkt abnormen Werten, auch die Harnsaure- 
u. Oxyharnsaurcausscheidung ist erhoht. Mit Tuscho kombiniert, werden Ausschei- 
dungen von 300 mg Harnsaure pro die erreicht, Werte also, die beim Hunde noch nie 
beobachtet wurden; dabei blieb die Allantoinausfuhr bestehen, so daB die Hamsiiurc- 
ausscheidung jene des Allantoins weit ubertraf. Auch Prontosil, das Sepsismittel, 
steigert die Harnsaureausscheidung um 100%> wahrend die Allantoinausseheidung 
sinkt. Analog yerhiilt sich Atebrin, das Malariahcilmittel, das m it Tusche kombiniert, 
besonders deutliclie Effekte ergibt. (Z. ges. exp. Med. 97 . 645—52. 15/1. 1936. Kiel, 
Med. Klinik.) Oe s t e r l i n .

Robert Engene Johnson, a-OIycerinphosphorsdure und Gehimstoffwechsel. (Vgl. 
P e t e r s  u . T h o m p s o n , C. 1 9 3 4 . II. 1800.) Verss. in yitro an Gewebe von n. Tauben 
m it yersehicdenen Substraten in RiNGER-Lsg., gopuffert m it Kaliumphosphat. Der 
aerob. Abbau yon a-Glycerophosphat wird durch Zusatz yon Na-Lactat nicht be
einfluBt, durch Pyrophosphat dagegen beschleunigt; brenztraubensaures Na ist ohne 
EinfluB (aerob. u. anaerob.), m it oder ohne Zusatz von Pyrophosphat. Das E m b d e n - 
MeYERHOF-Schema trifft demnach fur Taubenhim nicht zu. U nter aerob. Bedingungen 
entstehen aus a-Glycerophosphat reduzierende Stoffe; das 2 ,4 -Dinitrophenylbishydr- 
azon des Methylglyoxals u. das Hydrazon einer Verb. m it wahrscheinhch 6  C-Atomen 
wurde erhalten. Es erscheint demnach die oxydative Bldg. einer Verb. m it 6  C-Atomen 
aus a-Glycerophosphat moglich. (Biochemical J .  30 . 33—42. Jan . 1936. Oxford, Dep. 
Bioehem.) S c h w a ib o l d .
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F. Eathery, Maladies cle la Nutrition. Paris: Masson et Cie. 1936. (174 S.) 22 fr.
Erich Schneider und Ernst Widmann, Der Eiter im Bildo der Entziindung. Sein Herkommen

u. s. Wirkg. im Abwehrkampf. Stuttgart: Enke 1936. (VIII, 199 S.) 8°. M. 10.—.
Lw. M. 11.60.

Friedrich Wolter, Die Entstehungsursachen der Haffkrankheit in dem Zeitraum yon 1924
bis 1933 Tom epidemiologisehen Standpunkt. Stuttgart-Leipzig: Hippokrates-Verl.
1936. (56 S.) gr. 8°. =  ICleino Hippokrates-Bucherei Bd. 7. M. 4.50.

Evans’ Eecent advances in physiology. 5 th  ed. Kev. by W. H. Newton. London: Churchill
1936. (512 S.) 15 s.

E 0. P h a r m a k o lo g ie .  T o x ik o lo g ie .  H y g ie n e .
Hans Lodenkamper, Die adsorptite Wirkung des kolloidalen Aluminiumliydroxyds. 

Zur Neutralisation der Salzsaure des Magens bei Hyperaeiditafc wird seit einiger Zeit 
kolloides A1 u m i n i u m hy d roxy d beniitzt. Die Wrkg. besteht nicht in einer ehem. 
Neutralisation, sondern in einem adsorptiv yerlaufenden Vorgang. Z. B. laBt sich 
schon adsorptiy gebundene Salzsaure durch capillarakt. Stoffe, wio Aeetylsalicylsaure, 
wieder yerdrangen. (Z. ges. exp. Med. 97. 708—14. 15/1. 1936. Hamburg-Eppendorf 
u. Kaiser-W ilhelm-Institut Berlin-Dahlem.) OESTERLIN.

George B. Roth und Phoebe J. Crittenden, Wirkung der Sulfate des Magnesiums 
und Natriums auf die gastro-intestinale Aktiviłat. (Proc. Soc. exp. B iol. Med. 32. 91—94.
1934. Uniy. Washington, Dept. P h arm aco l.)  B o m s k o y .

Paul H. Harmon und Edmund Andrews, Wirkung ton Histamin und Alkohol 
auf die Sauresekrelion des Magens bei postoperaliven Fallen. (Proc. Soe. exp. Biol. Med. 
32. 39—40. 1934. Uniy. Chicago, Dep. Surg.) B o m s k o v .

H. Gremels und F. Zinnitz, Ober den Potentialwirkungscharakler des Acetyl- 
cholins. Dauerinfusion yon Acetylcholin yerursacht bei Katzen eine Dauersenkung 
des Blutdruckes, was auf den Potentialwirkungscharakter des Acetyleholins hinweist. 
Diese Dauerwrkg. tr i t t  bei Acetylcholinmengen iiber 0,5 y/Min. ein. Die Maximal- 
wrkg. einer Einzelinjektion u. die der entsprechenden Dauerinfusion sind gleich groB. 
(Naunyn-Schmicdebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 179. 229—33. 1935. Munchen, 
Uniy., Pharmakol. Inst.) M ahn.

Fred Stenn, Uber atiologische Beziehungen zwischen Amidopyrin und Agranulo- 
cytose. (J . Lab. elin. Med. 20. 1150—52. 1935.) B o m s k o v .

V. L. Bolton, Eine Laboratoriumsstudie uber die Beziehung von Amidopyrin, 
Barbital, Phenylhydrazin und Benzol zur Agranulocytose. (J .  Lab. elin. Med. 20. 1199- 
bis 1203. 1935.) B o m s k o v .

Knud Brochner-Mortensen, Amidopyrin und Agranulozylose. (Acta med. ecand. 
8 6 . 396—406. 1935. Rigshospitalet Kopenhagen.) B o m s k o y .

Hilding Berglund und Bjóm Sundh, Die Wirkung ton Salyrgan, Theophyllin 
und Coffein auf die Diurese, Glomerularfiltration und Proteinurie. (Acta med. scand. 
8 6 . 216—32. 1935. Stockholm, St. Eriks Hospital.) B o m s k o v .

F. C. Mac Intosh und H. E. Rawlinson, Die Wirkung ton Atropin au f die er-
hohte Speichelsekretion der Katze. (Quart. J .  exp. Physiol. 25. 199—205. 1935. Montreal, 
Physiol. Dept.) B o m s k o v .

Hans M. Schumacher, Ober Kaffeinausscheidung in  der Frauenmilch. Es wurde 
der Kaffeingeh. der Frauenmilch bei Ammen bestimmt, nachdem diese Bohnenkaffee 
u. yergleichsweise kaffeinfreien Kaffee (Kaffee Hag) getrunken hatten. Dio in die 
Frauenmilch ausgeschiedenen Kaffeinmengen schwankten zwischen 0,58—3,26% der 
mit dem ICaffeetrank zugefiihrten Kaffeinmengen. Diese Ausscheidung erfolgt nicht 
gleiehmaBig, sie ist bei yerschiedenen Indiyiduen u. zu yerschiedenen Zeitcn unter- 
schiedlich. Nach GenuB yon Kaffee Hag erfolgte keine Kaffeinausscheidung in dio 
Frauenmilch. Bei einer Vers.-Person wurde gleichzeitig dio Kaffeinausscheidung im 
Urin yerfolgt, sie betrug insgesamt 10,09— 13,71% des m it dem Getriink zugefiihrten 
Kaffeins. (Med. W elt 10. 408— 11. 21/3. 1936. Dusseldorf, Med. Akad.) F r a n k .

L. KÓnig, Zur Therapie spastischer Zustande mit Pathosan. Pathosan (standardi- 
sierte Tropaalkaloido, Papayerin u. Dimethylaminophenazin) entfaltete sehr gute 
Wrkg. bei Spasmen yersohiedenster A rt des Magendarmtraktus, der Bronchialmuskulatur 
u. bei funktionellen GfefaBspasmen. (Therap. d. Gegenwart 77- 141—42. Marz 1936. 
Berlin-Charlottenburg.) F r a n k .

G. Lepel, Ober Folinerin. Klin. Bericht uber Erfahrungen m it Folineńn (Herst. 
Sc h e r in g -K a h l b a u M, Berlin), einem aus einheim. u. ausland. Oleanderbiattem 
gewonnenem Glueosid. Bzgl. rascher Wrkg. u. guter Resorption zeigt Folinerin stro-
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phanthinahnliche Wrkg., es scheint dem Digitalis uborlegen zu sein. (Miincli. med. 
Wschr. 83. 477—79. 20/3. 1936. Munchen, II. Med. Klinik.) F r a n k .

Fritz Handke, Erfahrungen mit Pantocain ais Schleimhautanasthetikum wid seine 
Anwendung in  der Rliinolaryngologie. Pantocain, in 2%ig. Lsg. m it Suprareninzusatz, 
ersetzt ais Schleimhautanastheticum vollkommen das frtiher in der Rliinolaryngologie 
uncntbelirliche Cocain. (Schmerz, Narkose, Anaesthesio 8 . 186—88. Febr. 1936. 
Berlin, Charite.) F r a n k .

Hans Hogler, Dysmenural in der Gynakologie. Dysmenural (Herst. U z a r a -G e s .) 
enthalt Uzara u. Dimethylaminoplienazon. Mit Uzara werden dio Gesamtglykoside 
der Wurzclknollen eines zur Familie der Asklepiadazeen gehorenden Halbstrauches, 
Comphocarpus, bezeichnet. Mit dem Praparat, in Tablettcnform, lieBen sich sehwere 
dysmcnorrhoische Beschwerden bokampfcn. (Wien. med. Wschr. 8 6 - 332. 21/3. 1936. 
Wien, Brigittaspital.) F r a n k .

Kenneth M. Heard, Avertin in  der Schilddrusenchirurgie. GO aufeinanderfolgende 
Falle. (Canad. med. Ass. J . 33. 395—400. 1935.) Bom skov.

Paul D. Harwood, W irkung einiger physiólogiseher Faktoren bei der in vitro-Aus- 
wertung der Wurmmittel. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 32. 131—33. 1934. Nashville, 
Dept. Pharmacol.) B o m s k o v .

Wm. H. Olmsted, George Curtis u n d  O. K . Ti m m . Ursache der abfuhrcnden 
W irkung beim Menschen durch Futlerimg von Kleie, Pentosan und Cdlulose. (Proc. 
Soc. exp. B iol. Med. 32. 141—42. 1934. St. L ouis, Univ.) B o m s k o v .

Hermann Becker, Der Einflu/i von Katalysin und Sauerstoff au f periodisches 
Atman. Katalysin (Herst. Dr. G e o r g  H e n n i n g , Berlin-Tempelhof), ein Farbstoff aus 
der Reiho der Thiazine, ist auf Grund sein es physiol. giinstig gelegenen Redoxpotentials 
von 62 Millivolt bei pn =  7,0 geeignet, die Oxydationsverhiiltnisse in der Zelle katalyt. 
zu beschleunigen. Intravenose Injektionen von Katalysin wirkten ahnlich wie Zufuhr 
von roinom 0 2, bei Kranken mit CHEYNE-STOKEscliom Atmen tra t gleichmaBigc 
Atmung ein. (Med. Welt 10. 411—13. 21/3. 1936. Berlin, Univ., IV. Med. Klin.) F k .

Horst Scherf, t)ber Erfahrungen bei der Behandlung von Pneumonie und Grippc. 
mit Chinin-Calcium. Chinin-Calcium (Sandoz), 0,6 g Chiningluconat 4- 0,09 g Ca in 
10 ceni, erwies sieli ais geeignetes Behandlungsmittel bei Pneumonien u. grippósen 
Zustanden. (Zbl. inn. Med. 57. 129—38. 22/2. 1936. Munchen, I. Med. Klinik.) Fk.

Julian Johnson und Lewis H, Hitzrot, Caesium-Tetrajodphenolphthalein, ein 
ncues Salz fiir Gallenblasensichtbarmachung. Ais neues cholecystograph. Salz wurde 
durch Ersatz des Na im Na-Tetrajodphenolphthalein durch Cs das Cs-Tetrajodplienol- 
phthalein hergestellt. Nach Laboratoriumsverss. (Hunde) ist die Cs-Verb. weniger 
tox. ais die Na-Vcrb. Bei der Rontgenaufnalime der n. Gallenblase (Hunde) war bei 
intrayenoser Anwendung im Vergleich zur Na-Verb. eino geringere Menge an Cs-Verb. 
notwendig. Auch im klin. Vers. zeigte die Cs-Verb. eine geringere Toxizitat. Fiir die 
RSntgenaufnahme waren im Vergleieh m it Jodeikon oder Isojodeikon je nach der Ver- 
abreichungsart geringe oder etwa gleich starko Dosen an Cs-Verb. anzuwenden. (J. 
Pharmacol. exp. Therapeutics 54. 358—66. 1935. Philadelphia, Univ. Pennsylvania 
Hosp. Labor. Surgie. Res., Surgic. Clin. a. Gastro-Intestinal sections Med. School.) Ma h n .

W. J. Mosstowitsch, Bleivergiftung. Uberaicht iiber Entstehung, Verhutung, 
Symptome u. Therapie. (Nichteisenmetalle [russ.: Zwetnye Metally] 10. Nr. 6 . 
145— 48. 1935.) * J u n g e r .

W. Engelhardt und W. Meerkamp, Gibt es isólierl auftrelende Schadigungen der 
Haut durch Blei oder seine Yerbinduwjen ? Der negativc Ausfall von Vff. angestellten 
Hautprufungen m it gesatt. Lsgg. Pb-lialtiger Verbb. spricht gegen die Wahrscheinlich- 
keit einer obligaten hautschiidigenden Wrkg. Die Moglichkeit einer Sensibilisierung 
der Hautdecke durch resorbierbare Pb-Verbb. muB zugegeben werden, die Wahr- 
seheinlichkeit ist jedoch auBerordenlich gering. (Dermatol. Wschr. 102. 254—60. 
29/2. 1936. Dusseldorf, Med. Akademie.) F r a n k .

G. F. Haenisch, tJber die Bleivergiftung bei Steckschup. An den Folgen eines Steck- 
schusses erkrankte ein Patient, nachdem er jahrzehntelang frei von Beschwerden ge- 
bliebcn war, an einer schweren Pb-Vergiftung. Nach 22 Jahren ersebien die Pb-Kugel 
im Róntgenbild grob deforiniert, in zahlreiche Stucke zerfallen u. von einer Pb-haltigen 
Schmiere umgeben. In  den operativ entfernten verfiirbten Gewebsteilen konnten 
spektroskop, ungewóhnlich groBe Mengen Pb nachgewiesen werden. Trotz schwerer 
Pb-Koliken, Gelenkschmerzen u. zerebraler Erseheinungen bestanden kein Bleisaum, 
keine basophile Tiipfelung der Erj-throcyten u. keine Porphyrie. Der Tod erfolgte in
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einem akut einsetzenden Anfall von BewuBtlosigkeit unter schweren meningit. Erschei- 
nungen. 3Abb. (Fortsehr. Rontgenstrahlen 53. 484—89. Marz 1936. Hamburg.) F r a n k .

F . K och, Uber KoJdcnoxydvergiftung. t)bersichtarcfcrat. (Med. W elt 10 . 405 
bis 408. 21/3. 1936. Tiibingen, Uniy., Med. Klinik.) F r a n k .

Arch E. Cole, Die Tozizitdl von Melhylmcrcaptan fu r  Siifhcasscrfischc. Fische 
yerschiedener Arten wurden seliwachen Melhylmercaptan\&gg. in Salzwasser ausgesetzt 
u. die tox. Einw. auf die Fisclie studiert. Bereits Lsgg. yon 0,5: 1 000 000 wirken tox. 
Die Wrkg. des Methylmercaptans auf Fische gleiclit also der auf Saugetiere (Einw. auf 
das Zentralnervensystem, todlieher Verlauf durch Paralyse der respirator. Muskulatur). 
(J . Pharmacol. exp. Therapeutics 54 . 448—53. 1935. Louisville, Dep. Anatom., Sehool 
Med., Univ. u. Wisconsin State Board of Health.) M a h n .

Hans-Joachim VOn Brandis, Vergleichende Untersuchungcn 'iiber die Tozizitat 
des Vinetliens. Die Toxizitat des Vinelhens wurde an einer gróBoren Vers.-Reihe (Mause) 
untersucht. Die Befundo wurden m it denen yergliehen, die in einer friiheren Arbeit 
mit Diiithylather erhalten worden waren. Die Sektion der gestorbenen Tiere ergab 
keinen besonderen Befund. Die Ursaehe der beobachteten Spattodeśfiille blieb un- 
geklart. (Sehmerz, Narkose, Anaesthesie 8 . 84—90. Okt. 19-35. Freiburg i. Br., Chirurg. 
Uniy.-Klin.) __________________  M a h n .

[russ.] M. A. Charitonow, S. A. Kaufman, M. S. Brasłraik und A. M. Rotmisstrowa, Die Verbb.
des Silbers u. ihre ammoniakal. Łosungcn in der Medizin nach der Theorie von Dr.
P. E. Jermolajew. Moskau: 1. mosk. med. isd. 1936. (44 S.) Rbl. 1.25.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Johannes Arends und Walter Peippelmann, Tablelten in  der Rezeptur. An- 

leitung zur Herst. — Einzelyorschriften. (Dtsch. Apotheker-Ztg. 51 . 149—53. 29/1.
1936. Chemnitz, Elisabethapotheke.) D e g n e r .

M. B. Schwarzmann, Untersuchung uber die rationellen Massen zur Herstellung 
von Pillen. Vf. bespricht die Herst. von guten Pillenmassen aus Gemischen von 
Kartoffelmelasse (Sirup), pulyerformiger Troekenhefe u. trockenem Hefeextrakt oder 
aus Lakritzenwurzel, Althaeapulver u. Lakritzextrakt. Letzte Mischung ergibt eine 
Pillcnmasse, welche sehr gut zerfallt. (Pharmaz. J .  [ukrain.: Farmazewtitschnii Shurnal] 
8 . 175—78. 1935.) v . F u n e r .

T. Q. Chou und J. H. Chu, Die Inlialtsloffe der chincsischen Arzneipflanze Hsi- 
Hsin  (Asarum Sieboldi Miq.). Aus der genannten Aristolochiacee, dereń Wurzeln 
in  China an Stelle der Ephedra arzneilich yerwendet werden, gewannen Vff. 2,75% 
(bezogen auf lufttrockne Pflanze) opt.-inakt. ath . Ol, D . 12 1,0308, nn!S 1,5212, SZ. 1,44, 
VZ. 21,89, nach Aeetylierung 39,51, u. darin: wenig nicht weiter untersuchto organ. 
Saure, das Phenol u. das Keton von K a k u  u . K o n d o  (C. 1 9 3 1 . I. 2548), Pinen u. 
Methyleugenol. Im  Chlf.-Auszugo des m it W.-Dampf nicht fluchtigen Anteiles des 
benzol. Auszuges der Pflanze eine gut krystallisierende, neutrale Verb. C10H sO3, F. 124°, 
[a]o30 — 130°, 11. in Bzl. u. Chlf., weniger 1. in A., A., Aceton, unl. in W., verd. Sauren 
u. Laugen, keine Rkk. m it Eg.-Anhydrid oder Phenylhydrazin, keine CH3 0-Gruppe. 
(Chin. J . Physiol. 9. 261—66.1935. Peiping, Nat. Acad. u. Sino-French Univ.) D e g n e r .

Josef Babićka und Alois Ridky, Gegenwart von Milcroorganisnien in der Drogę 
Folia Allhaeae. In  Folia Althaeae wurden yerschiedene Mikroben gefunden, u. zwar 
mehr grampositive ais gramnegative. Sio yerursaehen Zuckergar., am schwilchsten 
von Saccharose u. Lactose, am starksten von Fractose, Galaktose, Glucose u. Maltose. 
(Casopis ćeskosloy. Lek;irnictva 16 . 3—11. 1936.) S ch o n fk i/d .

Augustę Lumiśre, Die Hunwralriedizin und die Chemie. Es wird eine auf der 
Kolloidlehre begriindete K  e o - H  u  m o r  a  1 p a  t  h o 1 o g i e entwickolt. Von den 
wenigen bekannten, samtlich empir. gefundenen Mitteln zur Erliohung der Stabilitiit 
des kolloiden Zustandes der Kórpersafte bewalirte sich das yom Vf. yorgeschlagene 
MgS20 3. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 15 Seiten. 1935.) D eg.

A ugustę Lum ióre und Felix  P errin , Die Metallderimte des Nalriwmthioiithan- 
sulfoTMłes in  der Therapie. Verbb. yom Typ Na - S 0 3  • CH» ■ CH, • S • Me (Mo =  Au, Bi, 
Hg, Sb oder andere Schwermetalle) wurden dargestellt nach CH.,Br • CH^Br +  Na2SO, ->- 
CH,Br-CH,S03Na +  NaHS ->- H S • CH™ ■ CH,,S03Na u. Einw .'dieses Mereaptans auf 
AuCl3, Bi(ÓH)3, gelbes HgO, Sb(OH)3" oder andere gefallte Sehwermetalloxyde. Die 
Bi-Verb. ist nur 1. im CberschuB des Mereaptans, samtliehe andore Verbb. in W., alle 
sind unl. in organ. Losungsmm. Dio 5%ig. Lsg. der Au-Verb. wird subcutan u. intra-
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irmsculdr leicht resorbiert u. reizlos u. intravenós chockfrei yertragen. Sie ist weniger 
tox. ais die meisten anderen Au-Thioverbb. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. 
Comimm. 2. 3 Seitcn. 1935.) D e g n e r .

P. van der Wieleń, Bereitung einer slerilen Natriumferripyrophosphatlosung, die
0,55°/0 Eisen enthalt. Verf. zur Horst, einer sterilen 5-faeh konz. LERASschen Lsg.: 
50 g durch % -std. Kochen steriles W. u. 4 g 1 / 2 Stde. bei 100° sterihsierte FeCl3 -Lsg. 
(mit 15% Fe) mischen (I), 9 g Na-Pyrophosphat in 50 ccm W. gel. u. filtriert %  Stde. 
bei 100° sterilisieren (II), I k. asept. in Anteilen nach jedesmaliger Auflosung des Nd. 
zu II (50° w.) m ischen , event. asept. filtern. Eigg. des Prod.: 0,55% weder ion. noch  
kolloid. Fe111, ph =  6,7. (Pharmae. Weeklbl. 73. 61—62. 18/1. 1936.) D e g n e r .

J. B. L ang , Bemerkungen zur Phami. Hdv. V. Unguentum Belladonnae. D ie  
Kritik Se i l e r s  (C. 1 9 3 6 .1. 1917) am Herst.-Verf. des Schweizer. A.-B. ist unbegrimdet. 
Die Herst. — auch von Unguentum kalii jodati — ist ohne Kniff móglich, wenn das 
verwendete Oleum Araehidis hydrogenatum den Anforderungen des A.-B. entspricht. 
(Schweiz. Apotheker-Ztg. 74. 18— 19. 11/1. 1936.) D e g n e r .

H. Berry, Die Stabilitat tca.sseriger Losungen von Oudbain und k-Sirophanthin. 
Es wurden die Wirkungsverluste beobachtet, die bei den verschiedensten Lsgg. dieser 
Glucoside nach verschieden langen Zeiten des Erhitzens in verschlossenen Ampullen 
bzw. des Aufbewahrens u. Sterilisierens eintraten. Einzelheiten im Original. (Quart. 
J .  Pharmae. Pharmacol. 8 . 464—71. 1935. Coli. Pharmae. Soc.) D e g n e r .

R. F . Corran und F . E. Rymill, Die Einwirkung heifler Losungsmiltel au f Mutter- 
kom; mit einer Anmerkung iiber den Einflufi der Lagerung auf die Wirksamkeit von 
Mutterkom. Bei Entfettung m it k. PAe. behalt die Drogo noch 1—10% F ett. Sd. PAe. 
is t wirksamer. Die Alkaloide bleiben auch hierbei ungel. Sd. A., sd. Bzl., sd. Di- u. 
Trichlorathylen lósen auch fast dio gesamten Alkaloide. Diese bleiben dabei unzers. 
u. konnen m it l% ig- wss. Weinsaurelsg. unbeschadigt herausgesehiittelt werden. —- 
Gepulvertes Mutterkom bewahrt unentfettet, entfettet u. in Form der „Ergota prae- 
parata B. P .“ seinen Alkaloidgeh. fast unveriindert uber 1— 1,5 Jahr. (Quart. J .  Phar- 
mac. Pharmacol. 8 . 337—39. 1935. Runcorn, Evans Biol. Inst.) D e g n e r .

Erich Herrmann, Die zur Behandlung des Hustens angewandlen Arzneisłoffe.
Dbersieht iiber Zus. u. Wrkg.-Weise zahlreicher Hustenmittel. (Dtsch. Apotheker- 
Ztg. 51 . 4—8 . 4/1. 1936. Dresden.) D e g n e r .

K. Gauckler, Botanisdi-pharmakognoslisdie TJntersudiungen uber die Drogen eines 
sudamerikanischen Heilmittels bei Schlangenibip. Die 4 Ausgangsdrogen eines ais Mittel 
gegen SchlangenbiB u. Fieber bei der Bevólkerung des nordliehen Siidamerika be- 
liełjten Extraktes wurden dureh pharmakognost. u. botan. Unters. identifiziert: Stamm- 
teile von Aristolochia pandurata JACQ., maxima L. u. ringens V a h l  u . Kotyledonen 
von Simaba Cedron P l a n c h .  (Areh. Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 273. 497 
bis 507. Dez. 1935. Erlangen, Univ.) D e g n e r .

Radim Uzel, Jodbestimmung in jodiertem Pepton. Jod wurde in Jodpepton 
argentometr. m it Cinchoninwismutnitrat ais Indicator (vgl. C. 1 9 3 4 . I . 3088) u. poten- 
tiometr. bestimmt. Die Bestst. durch direkte Titration u. nach Yeraschen in alkal. 
Medium ergaben keinerlei Unterschiede. Die untersuchten Handelsprapp. enthielten
з,81— 4,82% Jod, ein P raparat (Jodogran) 1,33%. (Casopis Geskoslov. LekArnictva
16 . 1—3. 1936. Prag, Karls-Univ.) S c h o n f e l d .

D. S. Belenitzskaja, Quantitative Bestimmung von Magnesium in  Arzneimittel- 
gemischen. Auf Grund der vergleichenden Unters. der Tolumetr. Bestst. von Mg in 
Arzneimitteln nach den Methoden von K n ó f l e r  (Fallung m it UberschuB von NaOH
и .  Rucktitration m it HC1), B e r g  u. G lo m a n d  (Oxychinolinmethode) u. B u l l i  u .
F e r n a n d e s  (gelbes Blutlaugensalz) gibt der Vf. der ersten Methode wegen ihrer 
Billigkeit den Vorzug; die Resultate, welche bei Zugabe von NaCl (zur Verdrangung 
von C02 u. Verhinderang weiterer CO„-Aufnahme) erhalten werden, stimmen m it den 
Resultaten der Oxychinolinmethode gut uberein. (Phamiaz. J .  [ukrain.: Farma- 
zewtitsehnii Shurnal] 8 . 76—78. 1935.) v. F u n e r .

S. Wetherell, Die Bestimmung des Bleis in  seinen offizindlen Verbindungen und 
Zubereitungen. D ic Pb-Geh.-Best.-Verff. der B. P . sind ungenau (vgl. C. 1 9 3 5 . I .  929). 
Es werden Verff. empfohlen: 1. Fiir s t a r k ę  Pb  - A c e t a t l s g .  u. fur Pb - A e e t  a  t .
— 2. Fiir PbO das der U. S. P. X . — 3. Fiir Pb- Z a p f e h e n  m i t  O p i u m  (0,2 g 
Pb-Acetat, 0,067 g Opium, Cacaool ad 1 g). — 4. Fur Pb - P  f  1 a s t  e r. Genauo Be- 
schreibung im Original. (Quart. J .  Pharmae. Pharmacol. 8 . 453—63. 1935. Man
chester, Univ.) D e g n e r .
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D. B. Iochelsson, Quantitative Bestimmung von Urotropin in  Arzneimittel- 
gemischen. Zur B est. von Urotropin in Arzneimittelgemischen wird folgendes Verf. 
vom Vf. yorgeschlagen: 0,5 g Urotropin werden im 100-ocm-MeCkolben gel., 10 ccm 
der Lsg. in den K jELD A H L-Zersetzungskolben gebraclit, m it 0,3 ccm chem. re in e r 
H 2S04 (D. 1,84) v e rse tz t u. bis zur Entfarbung der Lsg. erhitzt (bei Arzneimittel- 
gemischen w erden  0,5 ccm Sauren u. 1—2 ccm 3°/o'g- H 20 2-Lsg. a n g e w a n d t) ; nach 
dem Abkiihlen wird die L sg. in einen Erlenmeyerkolben iibcrgespiilt, m it W . verd., 
m it 1 Tropfen Methylrot yersetzt u. m it 5%ig. NaOH-Lsg. bis zur Gelbfarbung tropfen- 
weiso n e u tra h s ie r t, dann werden 0,2 ccm 0,5%ig. Plienolphthaloinlsg. zugegeben u. 
m it 0,1-n. NaOH-Lsg. genau bis zum Umschlag neutralisicrt. Zur so neutralisierten 
Lsg. werden 10 ccm neutrale Formalinlsg. (Phenolphthalein) zugegeben u. dio frei 
werdende Saure m it 0,1-n. NaOH-Lsg. titriert. Die Methode ergibt gute Uberein- 
stimmung m it der B est. von K j e l d a h l  u . dauert nur 25—30 Min. (Pharmaz. J . 
[ukrain.: Farmazewtitschnii Shurnal] 8. 172—75. 1935.) v . F u n e r .

R. Dietzel und W. Paul, Zur Aminometrie der Alkaloide. I. Aminometrische Be- 
stimmung in  wasserfreier chloroformischer Lósung. Aconitin, Atropin, Brucin, Chinin, 
Ćinchonin, Cocain, Hyoscyamin, Kodein, Narcotin, Papaverin, Strychnin u. Veratrin 
u. Chinarinde, -tinktur, -fluidextrakt u. -extrakt, Granatrinde, Ipecacuanhawurzol 
u. -tinktur, Stryclmosextrakt u. -tinktur, Belladonna- u. Hyoscyamusextrakt, Hydra- 
stisrhizom u. -extrakt u. — in Anlehnung an ein Vorf. von SCHLEMMER u. WlRTH 
(Diss. Munchen 1934) —  Secale cornutum lassen sich aminometr. nach V o r l a n d e r  
(C. 1934. I. 1844) m it 0,05-n. p-Toluolsulfosaure-Chlf.-Lsg. in Ggw. von 5 Tropfen
0,05°/oig. Dimethylaminoazobenzol-Chlf.-Lsg. titrieren. Bei don genannten Zuberei- 
tungen ha t die Isolierung der Alkaloide etwas abweichend vom D. A.-B. V I zu erfolgen. 
Einzelheiten dieser Abweichungen im Original. N icht gooignet ist die Aminometrie 
fur Coffein, Colchicin, Morphin, Nicotin, Piperin, Theobromin u. Theophyllin. (Arch. 
Pharmaz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 273. 507—15. Dez. 1935. Erlangen, Univ.) Deg n .

A. J. Milstein und L. Shuehowitzkaja, Prufung der Verfaliren zur Bestimmung 
von Morphin in  Opiurwnach llusting. Die Best. von Morphium nach RUSTING (C. 1932.
I I .  1048) in Opiumtinkturen wurde gepruft u. zur Anwendung auch ais Mikromethode 
empfohlen. (Pharmaz. J .  [ukrain.: Farmazewtitschnii Shurnal] 8. 179—80.
1935.) v . F u n e r .

Leopold Fuchs und Ann i Kampitsch, Die quantitative, spektrographische Be- 
stimmung des Chinins und Cinchonins in  Gemischen dieser beiden Alkaloide. Lsgg. yon 
Mischungen des Chinins u. Cinchonins in 0,1-n. H 2SO., folgen dem LAMBERT-BEER- 
sclien Gesctze. Der Goh. an beiden Alkaloiden kami in ihren Mischungen unter Ver- 
wendung von nur wenigen mg Substanz absorptionsspektrograph. olme weiteres schnell 
bestimmt werden. Kurven, Tabollen u. Diagrammo dor Chinin-Cinchoninprozente 
fiir ). 235, 251, 313 u. 347 m/t im Original. — D ie nicht bofriedigenden Befunde von 
v a s t  A r k e l  u . v a n  d e r  W i e l e ń  (C. 1936. I. 590) sind wahrscheinlich auf das 
Losungsm. zuriickzufuhren. (Sci. pharmaceutica 6. 125—32. 1935. Beil. zu Pharmaz. 
Presse. Wien, Uniy.) D e g n e r .

M. I. Schapiro, Colorimetrische Bestimmung von Adrenalin in  verschiedenen 
Arzneimittelmischungen. Die Prufung der colorimotr. Adrenalinbest. nach EKKERT 
(C. 1930. II . 1896) m it 10°/oig- N aN 02 u. nach der Methode m it Phosphorwolframsaure 
wird an yerschiedenen Arzneimitteln durchgefuhrt u. die Methoden fur geniigend genau 
befunden. Bei Anwesenheit yon Protargol sind die Werte dagegen nur annahernd. 
(Pharmaz. J .  [ukrain.: Farmazewtitschnii Shurnal] 8. 131—34. 1935.) v . F u n e r .

F. R. Dieuaide, C. L. Tung und C. W- Bien, Eine TJntersuchung uber die 
Standardisierung von Digitalis. I. Ein Yerfahren zur klinischen Standardisierung. Es 
wird ein klin. Digitaliswertbest.-Verf. besehrieben, das auf elektrocardiograpli. Er- 
mittelung yon K  — (Q— T) j \ /G nach B a z e t t  (Heart 7 [1918—20]. 353) beruht 
(Q — T  — Dauer der clektr. Systole, G — Lange eines Cyclus). Das Verf. gestattete,
3 Digit-alistinkturen, deron Starken sich wie 75: 100: 125 yerhielten, sowie oinc alte 
u. eine frische Tinktur richtig in Ubereinstimmung m it den Priifungen am Vers.-Tier 
zu unterscheiden. Techn. Einzelheiten u. Bedingungen des Verf. im Original. (Vgl. 
E d en s , C. 1933. I I . 2701.) (J . clin. Inyest. 14. 725—31. Noy. 1935. Peiping, Peiping 
Union Med. Coli.) De g n er .

H. B. van Dykę und R. C. Li, Eine Untersuchung iiber die Standardisierung von 
Digitalis. II . Die Beziehung zwischen Laboratoriumsrerfahren zur Wertbestimmung 
einerseits und der durch ezperimentelle cumulative Yergiftung und klinische Standardi-
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sierung ermitldten Wirksamkeit andererseits. (I. vgl. vorst. Ref.) 2 Sorten Digitalis- 
purpurea-Blatter, dereń Wrkg.-Werte am Frosch sich wie 0,7: 1 verkielten, zeigten 
gleiehe Starkę (1: 1) bei Prufung 1) an Hund u. Katze (modifiziertes HATCHER-Verf.), 
2) durch cumulativen Vergiftuugsvers. am Hund (vgl. W a l l a c e  u . v a n  D y k ę ,
C. 1934. n .  279) u. 3) klin. (J. elin. Invest. 14. 733—37. N o t. 1935. Peiping, Peiping 
Union. Med. Coli.) D e g n e r .

G. N. Rapson und S. W. F. Underhill, Die Verwendung von Kaninćhen bei der 
Wertbestimmung von Digitalis, Slrophanthus und Scilla. (Quart. J .  Pharmac. Pharmacol. 
8. 409—23. 1935. The British Drug Houses Ltd.) D e g n e r .

* I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Walter Kropp, Fritz Lange, 
Arnold Bohne, Wuppertal-Elberfeld), F rankfurt a. M., Darsldlung wasseriger Emul- 
sionen der lipoidloslichen Vitamine, dad. gek., daB hierzu m it in W. 1. Athern oder 
Estern drei- u. mehrwertiger Alkohole hergestellte Lsgg. der Vitamine ver\vendet 
werden, z. B. Lsgg. von 10 (Teilen) V itam inD  (I) in 100 Glycerindidthylatlier (II),
1 I in Essigsaureglyccrinester oder Dimethoxylrioxyhexan, 5 Vilamin-A-Extrakt. in 100 II.
Beim Verdiinnen dieser Lsgg. m it W. erhalt man fein yerteilte Emulsionen. (D. R. P. 
623 657 KI. 30h vom 23/10. 1928, ausg. 2/1. 1936. Zus. zu D. R. P. 622 298; C. 1936.
I. 2392.) D o n l e .

Lever Brothers Ltd., Toronto, Canada, iibert. von: Carl N. Andersen, W ater- 
town, Mass., V. St. A ., Desinfektionsmiltd, bestehend aus Arylquecksilberverbb., 
z. B. Phcnyl-Hg-ladai oder -malat, in dispergierter Form, in Seife einyerleibt oder in 
Fettalkoholen yerteilt. (Can. PP. 351186—351188 vom 11/10. 1933, ausg. 25/6. 
1935. A. Prior. 3/8. 1933.) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Deutschland, Hersidlen aktires 
Halogen enthaltender Substanzen. Diese Substanzen werden in ehlorierten aromat. 
Verbb. gel. Es kommen z. B. Mischungen yon Toluolsulfosaurediddoramid (I) m it 
Monochlorbenzol, von I  m it o-Chlortoluol oder m it o-Dichlorbenzoł oder m it Mono- 
chlordiphenyliither oder m it Heptachlordiphenylather u. Hexachloriithan oder m it 
p-Diehlorbenzol, Hexachlorbenzol u. Heptachlordiphenylather zur Anwendung. Die 
Mischungen sollen insbesondere ais Desinfektionsmittel Verwcndung finden. (F. P. 
784238 vom 16/1. 1935, ausg. 22/7. 1935. D. Priorr. 19/1., 19/2., 9/11. u. 5/12.
1934.) ' H o r n .

Sharp & Dohme Inc., Baltimore, Md., iibert. von: Treat Baldwin Johnson, 
Bethany, Conn., V. St. A., Herstdlung von Jodoxydiphenylsulfiden. Trijodnitrobenzol 
wird m it Thiophenolat umgesetzt. Dann wird die N 0 2-Gruppe durch die OH-Gruppe 
ersetzt. Z. B. suspendiert man 20 g 3,i ,5-Trijodnitrobenzol (I) in 800 g sd. A. u. gibt die 
iiquivalente Menge einer alkoh. Lsg. Yon Na-Thiophcnolat hinzu. Man erhitzt 5 Stdn. 
unter RiickfluB, dest. die Halfte des A. ab u. verd. m it W. Es krystallisiert 4-Nitro-2,6- 
dijoddiphenylsulfid aus (F. 105,5°). Boi der Red. m it SnCl2 u. HCl in alkoh. Lsg. erhalt 
man 4-Amino-2,6-dijoddiphenylsulfid (F. 146°, F. des Hydrochlorids 192°). Dieses 
liofert beim Diazotieren u. Verkochen der Diazolsg. m it H 2SO, 4-Oxy-2,6-dijoddiphenyl- 
sulfid (F. 139°). In gleicher Weise wird aus I  u. Na-Thio-p-kresolat uber das 4-Nilro-
2,6-dijod-4'-mdhyldiphenylsidfid (F. 121—122°) u. das 4-Amino-2,G-dijod-4'-methyl- 
diphenylsulfid (F. 197—198°) das 4-Oxy-2,6-dijod-4'-methyldiphenyl-sulfid (F. 154°) her- 
gestellt. — Bei der Behandlung yon 4-Oxydiphenylsulfid bzw. 4-Oxy-4'-mdhyldiphenyl- 
sulfid (ygl. A. P . 1 976 732; C. 1935. I. 3313) m it J-Lsg. in Ggw. von NH3 bei 35—40° 
erhalt man das 4-Oxy-3,f>-dijoddiphenylsulfid (F. 84—85°) bzw. das 4-Oxy-3,5-dijod-4'- 
methyldiphenyUulfid (F. 112—113°). — Die Yerbb. haben germicide Eigg. (A. P.
2 017 208 vom 16/7. 1930, ausg. 15/10. 1935.) N o u v e l .

Crown Cork & Seal Co., Inc., iibert. von: Albin H. Warth, Baltimore, Md., 
V. St. A., Verjaliren zur Bdiaiidlung von Waren mit Gaś, besonders von K ork m it Gift- 
gasen, die den Kork nicht sehadigen, wie S 02, HCN, C 02 oder Cl2. E in luftdiehter m it 
dem Kork besehickter Behalter wird bis zu einem Unterdruck yon etwa 15— 20 Zoll Hg 
luftleer gepumpt, wobei yermieden wird, daB die Korkzellen zerstórt werden. Dann 
wird das Giftgas unter Druek solange eingelassen, bis der Anfangsdruek in dem Behalter 
wieder erreicht ist. (A. P. 1983 648 vom 4/1.1930, ausg. 11/12.1934.) G r a g e r .

Selik Schapovaloff, Lausanne, Schweiz, Bestrahlen von Badem  m it kurzwelligen 
Strahlen. Dem Badewasser konnen phosphorescierende Stoffe zugesetzt werden, 
(Schwz. P. 179 748 vom 15/1. 1935, ausg. 2/12. 1935.) A l t p e t e r .
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Cnguillćre, Prćcis de Phytothćrapie. T. II. Extraits, Teinturea, Sirops, Tisanos, Substances
activcs isolees des plantes. Paris: Maloine. (402 S.) 25 fr.

Siegfried Flamm und Ludwig Kioeter, Die Heilkraft der Pflanzen, ihre Wirkg. u. Anwondg.
2. verb. Aufl. Stuttgart, Leipzig: Hippokrates-Verl. 1036. (274 S.) 8°. M. 4.85. 

Walter WeiC, Bl&tter. Bestimmungstabolle zur Bonutzung bei liiikroskopisehen Arbeiten.
Teil I. II. Dresden: Gittol 1935. (X, 78 S.) S°.

G. Analyse. Laboratorium.
Laurence L. Quill, Eine billige Kugdmuhle. Abbildung u. Besclireibung im 

Original. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8- 27. 15/1. 1936. Urbana, Univ. o f  
Illinois.) G r o s z f e l d .

E. L. Green, E in  empfindliches Sperrventil■ Besclireibung u. Zeichnung des App., 
der besonders ein Rucksteigen von FI. beim H 2S-Einleiten yerhiiten soli. (Ind. Engn. 
Chem., Analyt. Edit. 8. 40. 15/1. 1936. Washington, U. S.Dep. of Agriculture.) Gd.

T. de Palacio, Untersuchung uber eine Pipetle. Vf. erortert- einige Moglichkeiten 
der Lsg. des Problems, die Verstopfung einer Pipette infolge Abkiihlung naeh Fullung 
aus einer h. gesatt. Lsg. zu yermeiden. Ais giinstigsto Lsgg. werden diejenigen an- 
gesehen, bei denen an den Pipcttenkorper (ohne Auslaufrohr) naeh der MeBstreeke 
ein etwas gróBerer Raum angeschlossen wird, der es ermóglicht, den Pipetteninhalt 
sofort naeh Herausnahme m it h. W. zu yerdiinnen, wobei das Ansaugen z. B. durch 
ein Stuck Gummischlauch m it Glasrohransatz erfolgen kann. (Afinidad 16 . 307—08.- 
Jan. 1936.) R. K . M u l l e r .

M. D unbar, Einige modeme chemische Waagen. Beschreibung einiger Waagen des 
19. Jalirhunderts. Fortschritte bzgl. Genauigkeit u. Schnelligkeit der Ablesung. Mikro- 
waagen. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 54 . Nr. 42. Suppl. 10—12. 18/10.
1935.) F u h r .

H. A. Freye, Fortschritte im Bau chemisch-technischer Laboratoriumswaagcn. Be- 
schreibung von Prazisionswaagen ais Saulen- u. Gehausewaagen. Die neuen Waagen 
sind m it 01 gedampft u. so justiert, daB kleinere Gewichtaeinheiten unten auf einer 
Skala abgelesen werden konnen. Bei der Gehausewaago ist eine transparante Skala, 
die beleuchtet werden kann, vorgesehen. (Chemiker-Ztg. 60 . 158. 19/2. 1936..
Braunschweig.) N e u .

The Svedberg, Die Ultrazentrifuge und ihre Anwendung. Zusammenfassender 
Bericht. (Current Sci. 4 . 297—303. Nov. 1935. Upsala, Fysikalisk-Kemiska Insti- 
tutionen.) JuZA.

W. W. Iljin, W. N. Iwanow und N. I. Saeharowa, E in  pendelfdrmiges Viscosi- 
meter zur Messung der Reibung in  dispersen Korpern. Es wird ein Pendelviscosimeter 
mit veranderlicliem Tragheitsmoment beschrieben u. fiir die Messung der inneren 
Reibung hocłmscoser Massen empfohlen (piast. Massen, Bitumen, Lehm, Kalk usw.). 
(J. techn. Physik [russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki] 5. 1192—99. 1935.) S c h a c h .

Francis Francis und F. J. E. Collins, Die Bestimmung der Schmdzpunkte orga- 
nischer Stoffe. A nstatt des F. wird besser der E. bestimmt, da FF., besonders m it der 
Capillarenmethode, stets zu hoch gefunden werden. Vff. beschreiben 2 App. zur Best.. 
von EE. n. FF., m it denen die Messungen verschiedener Beobachter um hóchstens 0,03° 
differieren. — Zur Best. des E. werden nur 2 g Substanz in einem Probierrohr mit 
Thermometer u. elektromagnet. Riihrung in einem MantelgefaB m it elektr. Heizyorr. 
auf 1—2° iiber den F. erhitzt u. die Abkuhlungskurve aufgenommen, wiihrend das 
Ganze in einem Thermostaten auf konstanter Temp. 0,5° unterhalb des F. gelialten 
wird. Die W erte sind auf 0,01° reproduzierbar. Vff. bestimmen die EE. von Naplithalin 
80,09 i  0,01°, Palmitinsaurc 62,53 ±  0,01°, Stearinsdure 69,35 0,01°. — Die iibliche
Methode zur Best. yon FF. in Capillarrohrchen wird dahin verbessert, daB das Paraffin- 
bad m it elektr. Heizung m it Feinregulierung der Stromzufuhr u. mechan. Ruhrung 
vcrsehen wird. Das Schmelzpunktsrohrchen u. das Thermometer werden gleiehzeitig 
durch ein Fernrohr beobachtet, das mittels einer periskopartigen Vorr., die dem stei- 
genden Hg-Faden des Thermometers zu folgen yermag, u. total reflektierender Prismen 
das Rohrchen m it der Substanz u. die Thermometerskala im gleichen Okular abbildet. 
Die in diesem App. bestimmten FF. liegen um 0,1—0,6° hoher ais die entsprechenden 
EE., wahrend sie in gewóhnlichen Schmelzpunktśapparaten bis 1,2° zu hoch gefunden 
wurden. Dagegen weichen die in diesem App. beim Abkuhlen gefundenen EE. yon 
den wirklichen nur um 0,1—0,2° nach beiden Seiten ab. — Der EinfluB von kleinen 
Mengen von Yerunreinigungen wird untersucht. — Die Methode ist yon groBem W ert
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bei der Beobachtung von Umwandlungspunkten, dioht beieinander liogenden FF., 
Terachiedener Modifikationen u. fl. Krystallen. (J. ehem. Soc.-London 1 9 3 6 . 137—42. 
Jan . Briatol, Univ.) B a n s e .

Karl Rast, Uber ne.ue.re. Mełhoden der Molekulargewichtsbestimmung. Nach einer 
popular gehaltcnen Einfiihrung in die Leitgedanlcen der Kryoskopie u. Ebullioskopie 
diskutiert Vf. krit. eine Reihe von Methoden zur Mol.-Gew.-Best. unter besonderer 
Beriicksichtigung yon Mikro- u. Halbmikromethoden m it Angabc der Literatur. 
(Chemiker-Ztg. 59 . 853—57. 1935. Lererkusen.) B a n s e .

Carl Tiedcke, Ein neuer Apparat zur Bestimmung des Molekulargewichtes nach 
der Gamphermethode. Der neuc App. hat vor dem sonst fur die Methode gebrauch- 
liclien F.-Best.-App. folgende Vorteile: Der Kolben ist durch einen Sckliffstopfen 
verschlossen, wodurch die bei Verwendung von ICork- oder Gummistopfen bald ein- 
tretende Verfarbung der H2S04 yermieden wird. Ferner besitzt der App. eine Aufhange- 
-vorr. fiir das F.-Rohrchen, die dessen iirastandliche Befestigung am Thermometer m it 
Drahtschlingen iiberfliissig macht. (Mikrochemie 1 8  (N. F. 12). 223—2G. 1935. Ham- 
burg-Eppendorf, Deutsche Forschungsanstalt f. Tuberkulose, Chem. Abt.) WOECKEL.

S. K. Tsehirkow, Zur Bastimmungsmethodik der Losliehkeit, des spezifischen Ge- 
■wichts, der Viscositat und elektrischen Leitfahigkeit der Salzlosungen. Es werden App. 
zur Best. der Viscositiit, der Losliehkeit, der D. u. der elektr. Leitfahigkeit von Salz- 
lsgg. bei der Arbeit m it sehr geringen Lósungsmengen beschrieben. (Chem. J. Ser. B. 
J . angew. Chem. [russ.: Chimitschesld Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 7. 
1323—28. Swerdlowsk, Akad. d. Wissenschaften, Ural-Filiale.) K l e v e r .

H. Perperot und F. Schaclierl, Eine Abdjiderung der Methode von Ooldfinger 
und Scheepers zur Bestimmung kleiner Mengen schweren Wassers. Die yon G o ld f in g e r  
u. S c h e e p e rs  (C. 1934. II. 894) zur Mikromethode ausgestaltete Sohwimmermethode 
yon R ic h a rd s  u. S h ip le y  (J. Amer. chem. Soc. 34 [1912]. 599) wird yon den Vff. 
so abgeandert, daB sich die Gleichgewichtstemp. des Glasseliwimmers aus der ge- 
messenen Steig- oder Sinkgeschwindigkeit ergibt. Hierzu bestimmen die Yff. die 
Zeitdifferenz zwischen dem Durchgang des oberen bzw. imteren Endes des Schwimmers 
durch das Fadenkreuz eines Kathetometerfernrohrcs. Wenn die bei yerschiedenen, 
jewcils konstanten, Tempp. gefundenen Gescliwindigkeiten gegen die Tempp. auf- 
getragen werden, ergibt sich eine Gerade. Jede Abweicliung von dieser Geraden zeigt, 
daB entweder der Schwimmer die Wand beriihrt hat oder die Temp. nicht konstant 
gewesen ist. Der Schnittpunkt jener Geraden m it der Temperaturachse entspricht 
der Steig- oder Sinkgeschwindigkeit Nuli u. dam it der Gleichgewichtstemp. (J . Physiąue 
Radium [7] 6. 319—22. 1935. Paris, Ecole de Physiąue ot de Chimie industr., Labor. 
de Cliimie.) Z e ise .

Adalbert Farkas, Eine Methode zur Bestimmung von schwerem Wasser. Es wird 
eine Methode zur Best. yon schwerem W. beschrieben, bei der das W. ins Gleieh- 
gewicht m it seinem Dampf u. m it Wasserstoff oder Deuterium an einem 1000° abs. 
h. P t-D raht gebracht wird. Aus dem m it der Mikrowarmeleitfahigkeitsmethode be- 
stimmten D-Gteh. des Gases kann der D-Geh. des W. m it Hilfe der Gleich- 
gewichtskonstant-en fiir den Austausch zwischen H ,0  u. D20  berechnet werden. Es 
ist móglich, m it 10 mg oine Best. auszufiihren. ('frans. Faraday Soc. 32 . 413—15. 
Febr. 1936. Cambridge, Lab. of Colloid Science.) _ Sa l z e r .

A. W. Hanson, Ein Apparat zur Bestimmung des Quersch7iittes von Zinkeinkry- 
stallen. Zur Vermessung unregelmaBiger Querschnitte von Zn-Einlcrystallen wird ein 
kleiner App. konstruiert, der im wesentlichen aus einem m it A. gefullten U-Rohr 
besteht, das einen seitliclien Ansatz hat. In  dem einen Schenkel kann der Zn-Krystall, 
in dem anderen ein Zylinder aus Zn yon ahnlichen Dimensionen an Mikrometer- 
schrauben meBbar eingesenkt bzw. gehoben werden. Bei der Messung wird die Vor- 
anderimg des A.-Meniskus im seitlichen Ansatzrohr, die beim Heben des Einkrystalls 
erfolgt, durch Senken des Zylinders im anderen Schenkel wieder kompensiert, bis 
im Fernrolir die gleieho Einstellung erzielt ist. Die 2. Messung erfolgt dann im um- 
gekehrten Sinne u. wird so lange wiederholt, bis eine Konstanz der Ablesungen an 
den Mikrotneterschrauben erreicht ist. Die Genauigkeit wird m it 2 Promille angegeben. 
(Rey. sci. Instruments [N. S.] 7. 109. Febr. 1936. Clinton, Mississipi College.) B u s s e m .

P. Karsten, Beitrag zur titrimetrischen Colorimetrie. Vf. legt die Vorteile der 
titrimetr. Colorimetrie dar u. erórtert die Voraussetzungen fiir ihre prakt. Aoiwendung. 
Im  einzelnen werden Vorschriften mitgeteilt fiir die Best. yon: F e '"  m it SCN', SCN' 
m it F e '" , B i'" mit J \  Cu" mit NH3, Cu" m it Fe(CN)0'" ',  Cu" m it Diathyldithio-
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carbaruat, P b” m it S ' \  Cu" m it S", Cr'" mit Diplionylcarbazid, Cr'” ais Cra0 7", Mn” 
ais M nO/, Phenolphtbalein m it Alkali, Salioylsauro m it XV”, Adrenalin m it (NH4)2- 
MoO.,, CN' in Kirschlorbeerwasser (ais SCN' m it Fe’” ), Mn” in Fe-Pulver (mit JO 0" " ' 
oder m it S2Os") oder in Ferrutn reductum. — Einzelheiten vgl. im Original oder in 
der Dissertation des Vf., Groningen 1934. (Pharmac. Weekbl. 72. 1327—39.
1935.) R. K. Mu l l e r .

H. A. Bromley, Bemerkungen iiber die Anwendungen der Olaselektrode. Vf. be- 
sebreibt die Konstraktion einer Glaselektrode u. die dabei angewandte MeBmethodik. 
E r bestimmt dam it die Aciditat yon Tannintinten. (Analyst 60. 533—36. 1935. Lon
don, H. M. Stationery Office Lab.) Ga e d e .

D. Wollers, ;pii-Messungen mit der Olaselektrode. Vf. untersucht die Brauchbarkeit 
der Glaselektrode fiir pn-Messungen in stark oxydierenden Sauren wie H N 03, femer wird 
festgestellt, bis zu welcher Grenzkonz. man starkę Mineralsauren m it der Glaselektrode 
untersuchen kami u. schlieBlich wird die Brauchbarkeit zur pn-Best. in  biol. Fil., wie 
z. B. im Urin, dereń Zus. von Fali zu Fali stark yerschieden ist, gepriift. Konstruktion 
der Elektrode u. Schaltung werden ausfiilirlich beschrieben. Die Unterss. zeigen, daB 
Messungen in HCI u. in H N 03 zwischen den Konzz. 2-n. u. Yioooo"11- zuyerlassig durch- 
gefiihrt werden konnen. Aufierhalb dieser Grenzcn sind dio Messungen nicht genau. 
Die H N 03 yerhalt sich in dem genannten Konz.-Bereich wie die HCI. Die pn-Messung 
in nicht yerd. Urin fulirt m it der Glaselektrode zu niedrigeren pn-W erten ais m it dor 
Chinhydronelektrode; auch der EinfluB der Verdunnung auf den pa des Urins erscbeint 
ein yerscliiedener zu sein, je nachdem man m it der einen oder der anderen der beiden 
genannten Elektroden arbeitet. (Buli. Soc. Chitn. biol. 17. 1559—72. Nov. 1935. 
Bruxelles, Univ., Lab. do Biochimio de l’Ind. Solyay de Physiologie.) J u z a .

S. I. Ssokolow und W. A. Ptschelin, Ober ein Lampewpotentiometer und An- 
wendung desselben mit einer Olaselektrode. Es wird die Anwendbarkeit einer russ. 
Kathodenlampo fur potentiometr. Messungen, insbesondere in Verb. m it einer Glas
elektrode gezeigt. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 7. 1316—22.) K l e v e r .

Charles R. Conard, Eine Auswahl iinbekannter Titriersubstanzen. Es wird eine 
Listo yon haltbaren u. billigen Substanzen angegeben, die sich fiir die Titrieranalyse 
eignen. (J. chem. Educat. 13. 44. Jan . 1936. Cambridge, Mass. Harvard Coli.) Go t t f r .

Roux, Trdgheitsloses thermoelektrisches Calorimete.r. Prinzip, Konstruktion, Ab- 
bildungen, Arbeitsweise, MeBbeispiel eines Verbrennungscalorimeters m it differentialer 
thermoelektr. Temp.-Messung. (Rech. et Invent. 17. 7-—-11. Jan . 1936. Comite 
Techniąue de Genie. Lab. du Feu.) E t z r o d t .

William F. Bruce, Die Analyse kleiner Ga$volumina mit Hilfe gewohnlicher mikro- 
analytischer Apparate. Vf. beschreibt die Anwendung der von P r e g l  angegebenen 
App. zur Analyse ldeinor Gasmengen, die aus Bakterienkulturen gewonnen wurden. 
Einige ldeinere Abiinderungen erwiesen sich ais notwendig. Zur Unters. gelangten 
Gasgemische, dio aus zwei yerschiedenen Wachstumsformen (rough u. smooth) yon 
Bakterium aertrycke stammten. Das Gemisch bestand hauptsachlich aus C 02 neben 
etwas H2. In  der gegebenen Anordnung ist eine Explosionsgefahr śiuBerst gering. 
(Mikroohemie 18 (N .F. 12). 261—65. 1935. Princeton, N. .1., The R o c k e f e l l e r  Inst. 
of Medical. Res., Dept. of Animal aud P lant Pathology.) WOECKEL.

a) E le m e n te  u n d  a n o r g a n is o h e  V e r b in d u n g e n .
Laszló v. Zombory, Ober die majianalytische Bestimmung des Sulfations mittels 

rhodizonsauren Natriums. (Vgl. C. 1930. I I . 274.) Es wird bestatigt, daB die maB- 
analyt. Best. des Sulfatgeh. in wasserloslichen Sulfaten sowohl in neutraler, ais auch 
in saurer Lsg. mittels rhodizonsauren Na ais Indicator guto Werte liefert. (Magyar 
chem. Folyóirat 41. 189—92. 1935. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) S a il e r ".

N. A. Tananajew und J. N. Kremer, E in  argentometrisches Vcrfahren fu r  die 
Bestimmung von Natriumsulfid und Natriumliydromlfid nebeneinander. Vff. beschreiben 
ein auf folgenden Gleichungen beruhendes Verf. zur Best. von N a2S neben NaHS:

I. Na2S +  2 AgN03 =  Ag2S +  2N aN 03;
I I .  NaHS +  2 AgN03 =  Ag2S +  N aN 03 +  H N 03 .

Zur Ausfiihrung der Best. werden in 2 Erlenmeyerkolben je 25 ccm der zu priifenden 
Lsg. u. je 50 ccm titrierter AgNOs-Lsg. zugegeben. In  einen Kolben wird darauf zur 
Entfernung des AgN03-t)berscbusses NaCl-Lsg. zugegeben u. die freie Saure (II.) 
mit Lauge u. Methylrot ais Indicator titriert. Im  anderen Kolben wird nach Zugabe
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von Eisenalaun u. H 2S 04 der UberschuB an AgN03 m it Rkodanammonium zuriick- 
titriert. Dauer der Best. 15—20 Minuten. Die Genauigkeit ist befriedigend. (Ukrain, 
chem. J .  [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 10. 30—31. 1935. Kiew, Chem.- 
technol. Inst.) v . F u n e e .

N. A. Tananajew und I. I. Antoschtschenko, Ein Zinkalverfahren fiir  die Be
stimmung von Schwefd in Schlacken. Vff. geben folgendes yereinfachtes Schnellyerf. 
zur Best. von Sulfid-S in der Schlacke an: l g  Schlacke wird in den Zersetzungskolben 
gebraeht u. aus dem Tropftrichter durch ein bis an den Boden des Kolbens reiehendes 
Rohr langsam m it 50—75 ccm HC1 (1 :1) versetzt. Die entwickelten Gase werden 
durch ein anderes Rohr abgeleitet. Das Ende des Rohres ist durch Gummischlauch 
mit dem Einleitungsrohr yerbunden, welches in die in der Vorlage befindliche Ab- 
Borptionsfl. eintaucht. Die Absorptionsfl. enthalt fiir je 1%  S in der Schlacke 4,5 ccm 
Zinkatlsg. (25 g NaOH in móglichst wenig W. gel., erhitzt u. langsam mit gesatt. Lsg. 
von 25 g ZnS04 yersetzt) u. ist auf 50 ccm verd. Nacli dem Zugeben der gesamten 
Sauremenge wird der Zersetzungskolben noch kurze Zeit erhitzt, dann dureh Auf- 
lósung der Gummi-Verbindung von dem AbsorptionsgefaB getreimt; zur Zinkatlsg. werden 
10 oder 25 ccm 0,1-n. J 2-Lsg. zugegeben, dann m it ebensoviel HCl-Lsg. (1 :1), wie 
Zinkatlsg. angewandt wurde, yersetzt u. der Jg-UberschuB m it Na2S20 3 zuriicktitriert. 
Dauer der Best. etwa 30 Minuten. (Ukrain, chem. J .  [ukrain.: Ukraiński chemitschni 
Shurnal] 10. 27— 29. 1935. Kiew, Chem.-technolog. Inst.) V. F u n e r .

I. I. Pletnik, A. W. Welitsckkowski und I. O. Fridman', Nephelomelrische 
Bestimmung von Schwefligsaureanhydrid in  der Luft. Nach der Beschreibung der aus- 
fiihrlichen Vorverss. geben die Vff. folgendes Verf. an zur Best. von goringen S 02- 
Mengen in der Luft: 30 1 Luft wurden durch ein AbsorptionsgefaB m it 50 ccm 0,1-n. 
Lauge gesaugt u. die Lsg. mit 5 ccm 0,1-n. ICMn04-Lsg. oder m it 5 ccm 0,1-n. Hypo- 
chloritlsg. oxydiert. Im ersten Fali wird die Lsg. vor der Oxydation m it 2 ccm HCl 
(1: 3) yersetzt, im zweiten Fali wird die Siiure nach der Oxydation zugegeben. Nach 
10 Min. wird der OberaelniB des Oxydationsmittels m it 5 ccm 5% ig. N aN 02-Lsg. 
reduziert. Zur nephelometr. Best. werden in einen Zylinder (Durchmesser =  3,5 cm)
10 ccm der Lsg. m it 0,5 ccm HCl (1: 3) yersetzt, auf 40 ccm verd. u. schlieBlich unter 
energ. Riihren tropfenweise 10 ccm 10%ig- BaC'l2-Lsg. zugegeben. In  dem anderen 
Zylinder werden die entspreehenden Mengen HCl, Oxydationsmittel, NaNOa, Lauge 
u. 10 ccm BaCl2-Lsg. zugegeben, auf 50 ccm verd. u. m it einer Standard-H ,S04-Lsg. 
bis zur Erzielung der gleichen Triibung titriert. — In  der zweiten Probo wird dann 
auf einmal 80% der ermittelten H2S 04-Menge vor dem Zusatz der BaCl2-Lsg. zu
gegeben u. m it der Standardlsg. zu Ende titriert. Die Fehler iibersteigen nicht 10 
bis 15°/0 des S 02-Geh. (Ukrain, chem. J .  [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 10.
7—14. 1935.) " v. F u n e r .

H. Fritz, Der chemische Nachweis der Verwendung von Aziden bei der Herstdlung 
von Elektronenrohren. (Vgl. C. 1936. I. 598.) In  der Arbeit wird gezeigt, daB die Best. 
des Gesamt-N2-Geh. der Verspiegelung von Elektronenrohren Schliisse auf die Ver- 
wendung von Aziden bei der Herst. der Elektronenrohren zulaBt. Sind die Rohren 
ohne Azid hergestellt worden, so sind in Ubereinstimmung m it der Theorie nur sehr 
geringe N2-Mengen von etwa 1—2 y  pro Róhre yorhanden. Diese riihren von dem 
Restgasgemisch n. Luftzus. her, das beim Eyakuieren der Róhre zuriickbleibt u. beim 
Erhitzen im Hochfreąuenzmagnetfeld von dem yerdampfenden Mg gebunden u. in 
dem Mg-Spiegel m it niedergeschlagen wird. Wird Ba-Azid bei der Herst. der Róhren 
yerwendet, so zerfallt dieses wahrend des Pumpens teilweise in Ba u. N2, teilweise wird es 
in Ba3N2 umgewandelt. Im  Zeitpunkt der Verspiegelung der Róhren besteht daher das 
Restgasgemisch fast yollstandig aus N 2, wahrend sich noch betrachtliche Mengen Ba3N2 
auf den Anoden befinden, das beim Erhitzen im Hochfreąuenzmagnetfeld in seine 
Bestandteile zerlegt wird. Dieser N2 findet sich dann in der Verspiegelung der Róhre 
wieder u. bedingt den bedeutenden Unterschied im N2-Geh. gegeniiber einer Róhre, 
die ohne Azid hergestellt wurde. Die Gesamt-N2-Geh.-Best. der Verspiegelungen kann 
naturlich nicht zur Best. der angewandten Azidmenge benutzt werden. Sie erlaubt 
nur die Feststellung, ob viel oder wenig Azid yerwendet wurde. Liegt der N2-Geh. 
erheblicli iiber 1—2 y  pro Róhre, so wurde Azid yerwendet. Betragt er einige liundert y, 
so wurde viel Azid, liegt er unter 100 y, so wurde wenig Azid yerwendet. Bei gróBeren 
Mengen Azid ist Erdalkalimetall in der Yerspiegelung nachweisbar. Zur Vorpriifung 
darauf wird die ungeóffnete Róhre an der Yerspiegelung uber der Flamme erhitzt. 
Wird die Stelle braun u. bleibt sie bei stiirkerem Erhitzen so, dann sind grófiere Mengen
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Erdalkalimotall in der Vcrspiegelung vorhanden. Wird dio Stelle glasklar oder selwach 
gelblich, so ist nur Mg yorhanden. Beim Offnen der Rohre soli dio Geruchsprobe meist 
schon Anhaltspunkte fiir die weitere Unters. liefern. Eine zweite Róhre wird unter 
NH3-freiem W. gcoffnet u. das aus den Erdalkalinitriden froiwerdendo NH3 nach 
N e s s l e r  bestimmt. Eino Bestatigung der aus der Hohe des Gesamt-N2-Geh. ge- 
folgerten Verwendung yon Aziden ist danin yorhanden, wemi an der Anodo weiBe 
Elecken zu beobaehten sind. Diese bestehen aus Erdalkalioxyd, das beim Erhitzen 
der Anodę im Bombarder aus Ba(OH)2 bzw. BaC03 (Verunreinigungen des Ba-Azids) 
entsteht. Umgekehrt kann aber aus der Anwesenkeit dieser Elecken allein kein ScliluB 
auf die Verwendung von Ba-Azid bei der Herst. der Róhren gezogen werden. (Mikro - 
chemio 18 (N . E. 12). 162—68. 1935. Wien.) W o e c k e l .

Ludwig Wolf, Werner Dttsing und Andreas Martos, Ober den Nachweis sehr 
geringer Mengen Phosphor und Phosphorwasserstoff. Der beschriebenen Methode liegt 
die bekannte Rk. zwischen P-Dampf u. AgN03 zugrunde, bei der sich ein sehwarzes 
Phosphid bildet. Um dieses Phosphid zur Steigerung der Empfindlichkeit der Rk. 
auf einer móglichst kleinen Flacho abzuscheiden, die dauernd feucht gehalten werden 
muB, dam it die Empfindlichkeit der Rk. keine EinbuBo erleidet, wahlen Vff. folgende 
Vers.-Anordnung: Der auf P  zu priifendo Gasstrom wird durch eine in ein Reagens- 
glas m it stark  ammoniakal. AgN03-Lsg. tauchende Capillare geleitot. Die Stromungs- 
geschwindigkeit wird so geregelt, daB der Gasstrom nicht kontinuierlich, sondern 
intermittierend ist. Dies hat zur Folgę, daB dio Fl. immer bis zu einer bestimmten 
Hohe in der Capillare zurucksteigt, nachdem sie durch das ausstrómende Gas heraus- 
gedriickt worden ist. An dieser Stello entstoht der Nd. 1 y  P  bzw. 0,5 y  Phosphin 
crzeugen so, unabhangig yon der Konz. — ein Vorzug dieser Methodo vor den sonst 
etwa gleieh empfindlichen von MiSCHERLlCH u. von S c h e n k  — eino deutlich sieht- 
bare Braunung. Da es kein Verf. gibt, das so geringe P-Mengen quantitativ  zu be
stimmen gcstattet, wurde fiir die Eichung der Apparatur der Ausweg gewahlt, ein 
bekanntes Vielfaches der P-Menge ąuantitatiy  zu bestimmen, die eine noch gerade 
siehtbaro Schwiirzung horvorruft. Hierzu wird in einem Vorvers. wiederholt ein 
N2-Strom beł konstanter Temp. u. m it konatanter Geschwindigkeit iiber P  geleitet, 
der unter N2 geschmolzen u. dann erstarrt ist, bis eino Schwiirzung in der Capillare 
sichtbar wird. Die dafiir erforderliche N2-Menge u. Zeit werden yermerkt. In  dem 
folgenden Hauptvers. wird ein bestimmtes Vielfaehes dieser Zeit N2 m it der gleichen 
Geschwindigkeit iiber den P  geleitet. Das Reagensglas ist in diesem Fali s ta tt mit 
AgN03-Lsg. m it konz. H N 03 beschickt. Der zuriickgehalteno P  wird nach t)ber- 
fiihrung in H3P 0 4 nach E is k e  u . Su b b a r o f  (J . biol. Chemistry 6 6  [1925]. 375) in 
einem Colorimeter nach DuBOSQ bestimmt. An den Hauptvers. sehlieBt sich ein in 
gleicher Weise wie der Voryers. durchgefuhrter Nachvers. an. Die P-Menge, die die 
Schwiirzung yerursacht, liiBt sich aus dem N2-Verbrauch bzw. der Zeitdauer beim Vor-, 
Nach- u. Hauptvers. u. der beim letzten gefundenen P-Menge ermitteln. Bei der Eichung 
der Apparatur fiir den Nachweis von PH 3 wurde eine abgemessene Menge von diesem 
mit NH3 verd., beido gemeinsam m it fl. L uft kondensiert u. das Verdampfen der Gas- 
mischung durch besondero MaBnahmen in gowiinschter Weise geleitet. Die Erfassungs- 
grenze ist natiirlich von der lichten Weite der Capillare abhangig. Bei einer Weito von
1,17 mm betragt sie fiir P I  y , fiir PH 3 liegt sie zwischen 0,28 u. 0,18 y. Bei einer 
Weite von 0,83 mm betragt sie dagegen fiir P  0,4 y  u. fiir PH 3 0,06 y. (Mikrochemie 
18 (N. F. 12). 185—92. 1935. Berlin, Univ., Chom. Inst. u. London, Univ. 
College.) W o e c k e l .

S. N. Rosanow und E. N. Issakow, Ober die Beziehung von P„Or, zu dem un- 
loslichen liiickstand im  Chibinsker Apatit-Nephdingestein bei dessen Zerlegung mit 
Kónirjswasser. (Vgl. C. 1935. I I . 3415.) Zwischen dem bei der Behandlung des Cli i - 
b i n s k o r  Apatit-Nephelingesteins m it Konigswasser yerbleibenden unl. Riickstand u. 
dem Geh. des Minerals an P 20 5 besteht eine linearo Beziehung, die besonders deutlich 
ausgepragt ist bei einem an A patit reiclien ( >  30%  P 2O5) Minerał. In  einom solchen 
Materiał kann dalier aus der Best. des unl. Restes der P20 5-Geli. m it einer fiir Betriebs- 
analysen ausreichenden Genauigkeit berechnet werden. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawods- 
kaja Laboratorija] 3. Nr. 4. 310—14.) R o l l .

Janusz Królikowski, Praktischer Flussigkeitsabzieherapparat und Indicator zur 
Charakterisierung des Filtrales bei der P 20,-Bestimmung. Beschreibung einer ahnlichen 
Vorr., wie sio friiher (C. 1935. II. 2701) fiir das Absaugen dos F iltrats yorgeschlagen 
wurde, wobei die wss. Fl. in der einen, der A. oder A. bei der P20 5-Best. nach L o r e n t z
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in  dor zweiten Saugflasche gesammelt wird. Zur KontroIIe des Waschycrlaufs des Nd. 
m it 2%ig. NH4N 0 3-Lsg. nach L o r e n t z  wird unter den GoocH-Tiegel ein m it 0,01°/oig. 
alkoh. Kongorotlsg, getrankter Papierstreifen eingefugt. Die saure Waschfl. fiirbt 
den Streifen rotyiolctt; beim nachtraglichen Entwassern m it A. farbt sich der Streifen 
allmahlich wieder rot, wahrend A. blau anfarbt, so daB sich aucli das Auswaschen 
des A. erkcmicn laBt. (Uprawa Roślin Nawożenie 7. 510—11. 1935. Warschau, Landw. 
Hochschulc.) S c h o n f e l d .

A. T. Śweschnikow und J. W.Smimowa, Bestimmung der Kohlensdure im  Sand. 
Zur Best. yon C02 im Sand benutzen die Yff. den App. von W ir t z -Ma r s  zur Best. 
von C in Eisen u. fiihren die Analyse wie folgt aus: 5 g Sand werden in einen 100 ccm 
Kolben gebraeht, dic Luft m it 0 2 aus dem Kolben yerdriingt, dann der Kolben mit 
dem W i e t z -Ma r s A pp. verbunden, durch einen Tropftrichter 20 ccm H2S 04-Lsg. 
(1 :5 ) zum Sand zugegeben, das entweichende Gas in die MeBbiirette eingeleitet u. mit 
O; nachgespiilt; nach der Absorption von C 02 m it KOH wird der °/o-Geh. an C im 
Sand direkt abgelesen u. daraus der Geh. an C 02 berechnet. (Betriebs-Lab. [russ.: 
Sawodskaja Laboratorija] 4. 585—86. 1935.) v. F u n e r .

N. A. Tananajew und M. A. Schaełiowa, Argentometrisches Verfahren fiir die 
Bestimmung ton Atznatron und Nairiumsulfid in  Natriumaluminat. (Ukrain, chem. J. 
[ukrain.: Ukraiński chemitsclmi Shurnal] 1 0 . 32—34. 1935. — C. 1 9 3 5 .1. 3168.) v . F u n .

A. K. Babko, Colorimetrische Magnesiumbestimmung. Zur colorimetr. Best. yon 
Mg wird dio schwarz-braune Farbung von Mg-Salzen m it Hypojodiden benutzt. Zur 
Erhaltung einer bestandigen Farbung muB das Yerhaltnis Yon NaOH: J 2 =  1,4— 1,6 
u. die Temp. niedrig sein. Zur Best. wird entweder gegen eine Lsg. bekannter Konz. 
colorimetriert oder colorimetr. titriert. Die Rk. wird gestort durch Si02, NH4, Al, Fe 
u. Mn, welche entweder durch N aN 02 (Al u. Fe) oder BaC03 (Al, Fe, Mn) abgescliieden 
werden. Dauer ca, 30 Min. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4 . 518 
bis 520. 1935.) y . F u n e r .

S. N. Rosanow, G. A. Markowa und J. A. Fedotowa, Colorimetrie des Eisens
und dereń Anwendung auf die Analyse von Rohpliosphaten und Apaliten. Vff. besprechen
die yerschiedenen colorimetr. Mcthoden oder Fe-Best. u. geben eine ausfiihrliche 
Literaturzusammenstellung uber diese Frage. Die von Al t e n , WEILAND u . H lLLE 
(C. 1934 . I. 578) ausgearbeitete colorimetr. Methode der Fe-Best. m it Sulfosalieyl- 
siiuro wird wie folgt abgeandert u. in der Analyse der Pliosphorite u. Apatite angewandt: 
5 g Phosphorit oder A patit werden m it 50 ccm Konigswasser unter Erwarmen zers., 
auf das Doppelte verd. u. in einen 250-cóm-MeBkolben filtriert. Der Riickstand wird 
m it Soda aufgeschlossen, gel. u. dic Lsg. dcm ersten F iltrat zugegeben. Ein Toil der 
Lsg. (nicht mehr ais 0,5—3 mg Fe20 3) wird in einen MeBkolben Yon 100 ccm gebraeht 
u. 10 ccm 1-n. NH4C1-Lsg. u. 3 ccm k. gesiitt. a-Dinitrophenollsg. zugeben. Wenn die 
Lsg. gelb wird, muB noch 1-n. HC1 zugegeben werden, bis die Farbung verschwindet 
oder der gelbliche Ton sich nicht mehr andert; dann wird aus einer Burette 0,1-n. KOH- 
Lsg. zugegeben, bis die Lsg. eine bestandige gelbe Farbung annimmt (bei stark saurer 
Lsg. wird zuerst 50°/oig. KOH-Lsg. zugegeben u. nur zum SchluB 0,1-n. Lsg. benutzt);
25 ccm Sulfosalicylsaurelsg. werden zugegeben, m it dest. W . bis zur Markę aufgefiillt 
u. nach 15 Min. colorimetriert. Zur Herst. der Sulfosalicylsaurelsg. werden 10 g des 
Reagens in 20 ccm dest. W. gel., m it 0,1-n. NaOH so lange yersetzt, bis das Tropeolin- 
papier aus dem Violett in R ot umschlagt (p h  =  2) u. m it W . auf 100 ccm aufgefiillt. 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4 . 639— 47. 1935.) v .  F u n e r .

W. A. Sloan, Yergleich der im  Westen der U. S . A . gebrduchlichen Bestimrnungs- 
methodenfiir oxydiscli& Kupferterbindungen in  Erzen. Keine der 10 vom Vf. untersuchten 
in West-U. S. A. fiir die Best. von oxyd. Cu-Verbb. in Erzen gebrauchlichen Mcthoden 
laBt sich fiir alle vorkommonden Falle gebrauchen. Dio Auswahl der Methode: Auf- 
schluB mit H 2S 04 (mit oder ohne S 02) oder m it (NH4)2C03 u. Best. des Cu grayimetr., 
titrim etr. bzw. elektrol3't., hangt vom iMineral, das im  yorliegenden Erz hauptsiichUch 
Yorhanden ist u. vorher bestimmt werden muB, ab. Angabe Iiber die Lósliehkeit ver- 
schiedener in den wichtigsten Erzen Y orkom m ender Cu-Mineralien in  den  bei den 
genannten Methoden yerwendeten Lósungsmm. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. 
Rep. Inyest. 3228. 57—63. 1934.) J u n g e r .

József Bitskei, Jodometrische Bestimmung des Kupfers. Inhaltlich ident. m it der
C. 19 3 5 . I I . 3136 referierten Ai-beit. (Magyar chem. Folyóirat 41 . 185—89. 1935. 
Budapest, I I . chem. Inst. d. Uniy. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) S a i l e r .
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J.Fialkow und W. Gorodisski, Volumetrische Cadmiumbesiimmung in  Gegen- 
wart von Zinh und Kupfer. Vff. geben cin auf der yerschiedenen Bestandigkeit der 
Tetraammoniakate von Cd, Zn u. Cu begriindetes Verf. an: zu der Cd, Zn u. Cu ent- 
haltenden Lsg. wird gesatt. (NH,,)2C03-Lsg. so lange zugegeben, bis die teilweise Auf- 
losung des zuerst entstandenen Nd. aufhort u. ein feinkórniger Nd. von CdC03 zuriick- 
bleibt. Der Nd. wird filtriert, zuerst m it 0,5-n., dann 0,1-n. (NH4),C03-Lsg. u. schliefllich 
m it W. gewasehen; dann in einem UberschuB von titrierter H2S04-Lsg. gel., aufgekocht 
u. m it Lange u. Methylorango ais Indicator zuriicktitriert. Es kónnen so kleine Mengen 
Cd neben yerhaltnismaBig groBen Zn- u. Cu-Mengen m it einer Genauigkeit yon ± 0 ,2  
bis 0,3°/o bestimmt werden. (Allukrainian Acad. Sci. Mcm. Inst. Chem. [ukrain.: 
Wsseukrainska Akademija Nauk. Sapisski Institu tu  Chemii] 1. 61—69. 1934.) v. FtiN.

b )  O rg a n is c h e  V e r b in d u n g e n .
Walter S. Ide, Erzeugung von Kohlendiozyd fiir  das Mikro-Dumasverfahren. 

Hinweis auf die Vorr. yon B e r l  u . B u r k h a r d t  (vgl. C. 1 9 2 6 .1. 3561). (Ind. Engng. 
Chem., Analyt. Edit. 8. 56. 15/ 1. 1936. Tuckahoe, N. Y., U. S. A. Esperim . Res. 
Labs.) G r o s z f e l d .

F. J. Sowa, V. G. Arcadi und J. A. Nieuwland, Bestimmung von organischem 
Schwefel nach dcm Verfahren mit fliissigem Ammoniak und Natrium. Nach dem be- 
schriebenen Verf. wird die Substanz in fl. NH3 notigenfalls unter Zugabe eines in- 
differenten Mittels (A., Monobutylamin) gel., dann werden kleine Stiickchen yon frisch 
geschnittenem Na zugegeben, bis eine gleichmaBig blauo Lsg. entstanden ist. Nim 
wird im W.-Bad von Zimmertemp. auf 25 ccm abgedampft, dor letztc Rest von Na 
mit NHjCl zers. u. dann zur Trockne yerdampft. Der Riickstand wird m it Na20 3 
oxydiert u. schlieBlicli das Sulfat ais B aS04 gefallt. Genauc Ergebnisse. (Ind. Engng. 
Chem., Analyt. Edit. 8. 49—50. 15/1. 1936. Notrc Damę, Ind., Uniy.) G r o s z f e l d .

David T. Gibson, und Thomas H. Caulfield, Mikrovolumetrische Bestimmung 
von Methoxyl. Vff. finden bei der Methoxylbest. nach V ie b ó c k  u . B r e c h e r  (C. 1931.
I. 322) zu hohe Werte bei der Blindbest., die stark von der Zeitdauer, der Temp., dem
Verdiinnungsgrad u. sogar yon der Belichtung abhangen. Sie schlagen daher einige 
Abanderungen der Methode yor: Das Erhitzen, das m it einer kleinen Flamme u. nicht 
im Glycerinbad yorgenommen wird, wird auf 40 Min. ausgedehnt. Zum Waschen 
wird die geringst mógliche Menge Fl. (gesatt. NaHC03-Lsg.) benutzt. Die Absorptions- 
lsg. wird immer frisch bereitet durch Zufiigen von einigen Tropfen Br zu 20°/oig. KBr- 
Lsg. Die Absorptionsfl., dereń eine Halfte ais Blindprobe dient, wird auf zwei Ab- 
sorptionsgefaBe yerteilt. Der Verbrauch der Blindprobe iibersteigt dann nicht 0,10 ccm 
1/50-n. Na2S20 3. Die Analysenergebnisse bei Verwendung folgender Substanzen werden 
angefuhrt: p-Methoxybenzaldoxim, Papayerin, p-Methoxybenzylidenacetophenon,
Dibenzoyl-p-toluolsulfonylmethylglucosid, Joddibenzoyl-p-toluolsulfonylmethylglucosid 
u. Tetramethyl-a-methylglucosid. (J . chem. Soc. London 1935. 1419—20. Glasgow, 
Uniy.) W o e c k e l .

William G. Young und Saul Winstein, Bas Dibromidverfahren fiir die Analyse. 
von Butengemischen. Das friiher (C. 1930. I I . 713. 714) fiir die Analyse von Buten- 
gemischen ausgearbeitete Rk.-Geschwindigkeits-Dibromidverf. soli nach P in e s  (C. 1933.
II. 2807) u. K o m a r e w s k y  u . Mitarbeitern (C. 1 9 3 5 .1. 2000) falsche Resultate liefern, 
u. hierauf sollen die beobachteten Differenzen in der Zus. der durch katalyt. Zers. 
von Butanol-(l) erhaltenen Butengemische zuruckzufiihren sein. Vff. beweisen dem- 
gegeniiber, daB das Dibromidyerf. bei sorgfaltiger Ausfuhmng durchaua zuyerliissig 
ist. Bekannte Gemische von Dibrombutancn wurden durch Red. m it Zn u. A. in Butene 
u. diese zuruck in Dibrombutane venvandelt, ohne daB sich ihre Zus. anderto. Ferner 
wurde ein Gemiseh von Dibrombutanen unter Atmospharendruck m it Kolonne langsam 
dest., ohne daB eine merklielie Zers. oder eine Isomerisierung festzustellen war. Die oben 
erwahnten Differenzen sind wohl auf die Wrkgg. von Katalysator, Temp., mehr oder 
weniger sorgfaltiger Fraktionierung usw. zuruckzufiihren. — Bzgl. des Dibromidyerf. 
wird noch bemerkt, daB die ursprunglichen Geschwindigkeitskonstanten (1. c.) bessere 
Resultate geben ais die neuen Konstanten von DlLLON (C. 1932. II. 164). ( J .  Amer. 
chem. Soc. 58. 102— 04. Jan. 1936. Los Angeles [Calif.], Univ.) L in d e n b a u m .

Boris N. Afanasiey, Eine Farbreaktion zum Nachweis von Gyclopentadien. Kleine 
Mengen Cyclopentadien lassen sich wie folgt nachweisen: 1 Tropfen der zu pnifenden 
Fl. wird m it je 1 ccm Chlf. u. Eg. gemischt u. dann yorsichtig m it 2—3 Tropfen H 2S 04 
behandelt. Noch 1 mg Cyclopentadien liefert deutliche Yiolettfarbung. — Einige hoher
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sd. Terpeno liefern iihnliolie Fiirbung, aber nur m it Essigsaureanhydrid, Chlf. u. H 2S04. 
(Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8. 15. 15/1. 1936. Sibirsky 50, Sverdlovsk, 
U. S. S. R.) G r o s z f e l d .

Herman D. Weihe und P. Burkę Jakobs, Ameisensdurebestimmung in  rohem 
Ilolzessig. Bei dem bcscliriebenen Verf. wird nach Entfem ung bestimmter fliichtiger 
u. nichtfliichtiger storender Stoffe, wie niiher beschrieben, die Ameisensaure in einem 
geschlossenen System m it Hg-Acetat zu C02 oxydiert, das in Ba(OH)2 aufgefangen u. 
titriert wird. Nach diesem Vorf. findet man kleine Mengen Ameisensaure m it einer 
Genauigkeit von etwa 97%. Bei reinen Anieisensaurelsgg. ist die Genauigkoit 99,5%. 
Hg-Acetat besitzt gegeniiber HgO ais Oxydationsmittel den Vorteil der Losliehkeit 
in W. Die meisten Verunreinigungen lassen sich aus rohem Holzessig leicht durch 
Neutralisioren m it Ba(OH)2-Lsg. u. nachfolgende Verdampfung auf dem W.-Bad zur 
Trockne entfernen. Vorherige Verseifung des rohen Holzessigs erlioht das Ergebnis 
fur Ameisensaure, wenn dereń Ester vorlianden waren. Zur Entfernung fluchtigcr 
Sauren aus rohem Holzessig durch Dest. wird ein Verf. beschrieben. (Ind. Engng. 
Chem., Analyt. Edit. 8. 44—47. 15/1. 1936. Amcs, Iowa, U. S. Dep. of Agricult.) Gd.

Erzsśbet Roboz (Rosenbliih) und G&bor Vavrmecz, Bestimmung des Invert- 
zuckers (und anderer reduzierender Zucker) ohne Filtration de,s Cuprooxyds. Ankniipfend 
an das jodometr. Cu-Bcst.-Verf. in Anwesenlieit yon organ. Substanzen (C. 1935.
I. 3017) wurde eine Methode ausgearbeitet, nach welcher der Cu-t)berschuB von 
FEHMNGschen, B E r t r  AND s chen usw. Lsgg. rascher u. genauer ais nach der B r u h n s - 
Metliode bestimmt werden kann. Das in der El. schwebende Cu20  u. ein yon der Blei- 
essigklarung herriihrender Bleigeh. der Lsg. hat keinen EinfluB auf die Jodrk. des 
Kupfers u. der Starkę. Das notige K J  wird in fester Form vor der Ansiiucrung in 
die zu titrierende FI. gegeben, dio m it 10°/oig. HC1 angesauert, sofort titriert wird. 
Es ist empfehlenswert, die Titrierung in alicjuoten Teilen des Rk.-Gemisches vor- 
zunehmen. Die Thiosulfatlsg. wird auf Cu eingestellt (Y^^j-n.). (Magyar chem. 
Folyóirat 41 . 192—95. 1935. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) Sa i l e r .

c) B e s ta n d te i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .
Roger J. Williams, Fraklionierter eleklrischer Transport ais ein Hilfsmitlel bei 

biochemischen Untersuchungen. Yf. beschreibt eine Methode, bei der es m it Hilfe eines 
speziellen App. moglicli ist, zu entsclieiden, ob eine Substanz, die physiol. wirksam ist,
1. eine schwache, 2. eine starko Siiure, 3. eine schwache, 4. eine starkę Base, 5. eine 
amphotere Substanz, 6. ein Nichtelektrolyt, 7. eine Kombination der anderen Moglich- 
keiten ist. SchlieBlich liifit sich bei amphoterem Stoff der isoelektr. Punkt annahemd 
bestimmen. Der App. besitzt keine Membranen, es werden hohe Spannungen bis
11 000 V bei sehr yerd. Lsg. benutzt. Die Zelle laBt sich nach der Elektrolyse in mehrere 
Teile zerlegen. Der App. laBt sich ebenfalls anwenden zur elektrolyt. Reinigung yon 
Nichtelektrolyten, zur Trennung yon Leeithinen u. Kephalinen, zur Unters. der chem. 
N atur yon Toxinen, Enzymen etc. (J. biol. Chemistry 1 1 0 . 589—97. 1935. Corvallis, 
Chem. Lab. of Oregon State College.) Jos. Sc h m id t .

Bolesław Broda, Uber die Venuendung von Farbstoffreagenzien zum mikro- 
chcmischen Nachweis yon Magnesium im  Oewebe und im  pflanzlichen Zellinhalt. Chinali- 
zarin (l,2,5,8-Tetraoxyanthrachinon), Titangelb u. Azoblau kónnen zur mkr. Analyse 
yon Pflanzenrohmaterial dann yerwendet werden, wenn die Ggw. yon Mg-Verbb. 
(Globoide, krystallin. Mg-Verbb.) im yoraus bekannt ist. Die Farbstoffe kónnen auch 
zur Identifizierung yon NH4-Mg-Phosplmtkrystallen angewandt werden, ohne Riick- 
sicht darauf, ob die Krystalle charakterist. sind oder nicht. Die Farbstoffe eignen 
sich ferner zum Nachweis yon Mg im Gewebe, wie in Wurzeln, Stengeln u. Blattern. 
Die Mg-Verbb. lassen sich hier nachweisen entweder ais farbige amorphe Ndd. u. Streifen, 
lokalisiert in den Zellen, oder durch charakterist. Farbung der krystallin. Mg-Vcrbb., 
falls sie in den Pflanzenzellen auftreten. Dagegen haftet der ausschlicBlichen Anwendung 
der Farbstoffe bei phyto-mikrohistochem. Unterss. zum Nachweis des Mg eine Un- 
sieherheit an, denn die Farbstoffe sind niclit ausschliefilich fur Mg spezif. Die lleagenzien 
wurden wie folgt bereitet: 1 Teil Chinalizarin +  5 Teile krystallin. Na-Acetat werden 
fein zenieben u. zu 0,5°/„ in 50/ Oig- NaOH gel. Die Lsg. ist 1 Tag haltbar. 0,2%  T itan
gelb u. 0,1% Azoblau in W. u. 10%ig- wss. NaOH. Rk. m it Chinalizarin: Man legt 
den Schnitt auf den Objekttrager, fugt 1—2 Tropfen Reagens hinzu u. bedeckt m it 
dem Deckglas. Bei Azoblau u. Titangelb yerfahrt man ebenso, fugt aber 1—2 Tropfen 
Reagens u. 1—2 Tropfen NaOH hinzu. Die Mg.Yerbb. werden durch Chinalizarin
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kornbliitenblau, durch Titangelb rosa, durch Azoblau violett. (Wiadomości farmac. 
63. 6—7. 15—17. 15/1. 1936. Warschau, Pilsudski-Univ.) Sc h S n f e l d .

Paul Meunier, Anwendung einer neuen Methode zur Bestimmung sehr hleiner 
Aluminiummangen in  komphxen Medien auf Pflanzen. Vf. ha t das Anwendungsgebiet 
der Methode von DE B r o u c k ŻRE u. B e l c k e  (C. 1927- II . 1056) verbreitert. B zgl. 
der Technik (Isolierung der storenden Kationen usw.) vgl. das Original. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 199. 1250—52.) L i n s e r .

H. J. Lee, Beobachtungen zur Bestimmung von Cystin nach Sullim ns Methode, 
wid ein Beitrag zur angenommeneji Spaltung von Cystin aus Casein durch wafiriges 
Alkali. Die Verss. ergaben, daB die Methode von S u l l iVAN nicht geeignet ist, in 
Proteinhydrolysaten kleine Cystinmengen zu bestimmen. Durch sorgfaltige Pufferung 
der Lsgg. nach einer Modifizierung dieser Methode durch L u g g  werden bessere Resultate 
erhalten. Eine Zerstórung von Cystin bei der Behandlung von Casein m it wss. Alkali 
findet nicht s ta tt. (Austral. J .  exp. Biol. med. Sci. 13. 229—37. 16/12. 1935. Division 
of Animal Nutrition of the Commonwealth Couneil for Seientifie and Industrial Research, 
a t the Uniyersity of Adelaide, South Australia.) T s c h e r n in g .

d) M e d iz in is c h e  u n d  to x ik o lo g i s c h e  A n a ly s e .
S. Katzenelbogen und T. Czarski, Bewahrte cólorimetrischz Methode zur Be

stimmung non Brom in Blut und Liquor. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 32. 136—37. 1934. 
Psychiatr. Clin. Johns Hopkins Hospital.) B o m s k o y .

Jar. Teisinger, Biochemische Eeaktionen von Blei im  Blute. Mit der polarograph. 
Methode H e y r o v s k y s  (Elektrolyse m it der Quecksilbertr5pfehenkathode) wurde dio 
Rk. Y on  Pfc-Ionen m it Serum u. m it Erythrocyten studiert. Aus den Ergebnissen 
wird geschlossen, daB die Pb-Ionen im Blutserum grófitentcils an dio EiweiBkolloide 
gebunden werden. Eine Verb. m it Phosphaten ist zwar móglich, jedoch nicht be- 
deutungsvoll. Dies beweisen Verss. m it ausgewaschenen Erythrocyten, die m it Lsgg. 
von Pb-Salzen (Pb" =  1 • 10“4) behandelt wurden. Hierbei konnte festgestellt werden, 
dafi die Erythrocyten fast alle Pb-Ionen der Lsg. aufnehmen. Dabei erhoht sich auch 
gleiehzeitig ihre Resistenz in hypoton. Lsgg., da die Pb-Ionen eine physikal. Bindung 
mit den Erythrocyten eingehen. (Biochem. Z. 277. 178—85. 1935. Prag, II. Klinik 
fur innere Krankheiten u. Physikal.-chom. Inst. der Karlsuniv.) K o b e l .

Maurice Nicloux, Mikrobestimmung, Submikrobestimmung und Identifizierung 
des Athylalkohols. (Vgl. C. 1935. I I . 728.) Zur Mikrobest. wird ein Yerf. auf folgender 
Grundlage beschrieben: Der A. wird in einer gesehlossenen RShre m it geringem tJber- 
schuB an KoCr20 7 boi bestimmter H 2S 0 4-Konz. unter 100° oxydiert u. der Chromat- 
uberschuB durch Zusatz eines kloinen Dberschusses an E eS0 4 u. dessen Rucktitration 
mit KMnO., erm ittelt. Bestimmbare Mengen 0,1—4,6 mg A. Die Mikrobest. des A. 
in Blut, Geweben, Eli. des Organismus in W. u. a. zerfallt in Abtrennung des A. durch 
Dest. mit besonderen, im Original abgebildoten App. u. Best. des A. im Destillat wie 
vorhin. Zur Best. des A.-Dampfes in Luft benutzt Vf. bosondere zylindr. Wasehflaschen 
nach Cl o e z , von denen m it W. beschickt 4 hintereinandergeschaltet werden. Weitere 
Einzelhęften im Original. (Annales Ferm entat. 1. 449—67. Jan . 1936.) G r o .SZFELD.

Josef Koller, Uber die Durchfuhrung und die Ergebnisse unserer Blutalkohol- 
untersuchungen. Bericht iiber 661 auf bohórdliche Anordnung durchgefuhrto Blut- 
A.-Bestst., von denen die Verkehrsdeliltte m it 79,3% den 1. Platz einnahmen. Bei 
der Mehrzahl (35,7%) lag der A.-Geli. zwischen 1,0 u. 2,0%o. Storend wirkte ein 
etwaiger A.-Geh. des Blutes, herruhrend von Operationen der Vcrletzten in A.-Narkose. 
Vf. untersuchtc die Frage, in welcher Konz. A. wahrend u. nach A.-Narkosen im Blut 
vorhanden sein kann. Durch den (Jeruch waren schon Spuron von 0,1 u. 0,2% o auf- 
fallend stark  bemerkbar. Die Blut-A.-Werte lagen fiir das Toleranzstadium im Mittel 
bei 0,5%0, fiir das Stadium des Erwachens bei 0,69%0. Nach 5— 6  Stdn. war der A. 
wieder ganz aus dem Blute ausgeschieden. Es ergibt sich demnach, daB aus Blut- 
A.-Werten unter l,0%o eine Erm ittlung allenfalls vorhandenen A. im A.-Narkoseblut 
nicht moglich ist. (Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med. 26. 234—41. 1936. Miinchen, Univ. 
Gerichtl.-Medizin. Inst.) F r a n k .

F. Kiinkele, Zur Blutalkoholbestimmung. ( Uber die Verteilung des Alkohols in  
geronnenem Blut.) Das Yerhaltnis des A.-Geh. des Serums zu dem des Yollbluts wurde 
mit 1,2, d as  des Blutkuehens zu dem des Yollblutes zu 0,74 bestimmt. Der Serum- 
faktor 1,2 wird ais prakt. Y erw ertbar bezeichnet, dagegen kommt dem Blutkuchen-
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faktor 0,74 oine geringore Bedeutung zu. (Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med. 26. 241—44.
1936. Bonn, Univ., Inst. f. gerichtl. u. soziale Med.) F r a n k .

R. M. Mayer, Untersuclmngen uber den Alkoholfaklor f  bei der Mikrobeslimmung 
nach Widmark. Der Alkoholfaklor f  ist jene Konstantę, m it der die verbrauchten 
i/ioo ccm Dichromat, ausgedriickt in 1/100- bzw. V200-n- Lsg., zu multiplizieren sind, 
um dio A.-Menge, welche sich in der eingewogenen Blutmenge befunden hat, in y  zu 
erhalten. Der theoret. W ert yon /  =  1,15 gilt fur die vollstandigo Osydation des A. 
zu CH3COOH bei Vxoo-n- Lsgg., die von W id m a r k  u . anderen Autoren angegebenen 
empir. Werte fiir /  sind stets kleiner ais der Thcorie entspricht, bei WIDMARK /  =  1,13. 
Der Faktor /  ist bei den von W id m a r k  angegebenen Vers.-Bedingungen zwar prakt. 
ais Konstantę anzusehen, in Wirklichkeit handelt es sich aber um eine variablo GróBe. 
Die H 2S 04 tr it t  ais Teilkomponente boi der A.-Umsetzung in Erscheinung u. bewirkt 
teilweiso Veresterung, wahrend dies bei P20 5 ais Losungsm. fiir Dichromat nicht der 
Fali ist. Unter dieser Voraussetzung entspricht /  den theoret. Werten im Bahmen 
der prakt. zur Best. gelangenden A.-Mengen. A.-Bestst. nach W id m a r k  lasson sich 
sowohl m it 1 ccm Dichromatphospliorsaure in der Vorlago wie auch m it etwas groBerem 
Vol., um den MeBfehler beim Einfiillen zu verringem, yornelimen. (Dtsch. Z. ges. 
gerichtl. Med. 26. 244—50. 1936. Kónigsberg i. Pr., Univ., Inst. f. gerichtl. Med.) F k .

R. M. Mayer, Intermillierende Alkoholresorption, Spcichelalkoholkurve und Alkohol- 
wirkung. Gesunden Vers.-Personen wurde A. in Fonn von Bum oder Kognak in Mengen 
von 1,0—1,66 g A. absol./kg Korpergewiclit gereicht u. im Verlauf yon 40—70 M n. 
getrunken. Es zeigto sich, daB A.-Gaben von 1,2 g/kg—1,6 g/kg Kórpergewicht kurz- 
dauernde Resorptionssperren auslosten, die sich zum Teil mehrfach wiederholten u. 
im jahen Absturz der Blut-A.-Kurye m it naehfolgendem steilen Wiederanstieg ihren 
Ausdruck fanden. Derartige Rcsorptionsstorungcn traton bisweilen bei ein u. demselben 
Vers. in yerschieden langen Intervallen nacheinander mehrfach auf, erstreckten sich 
bis zu 8 Stdn. nach SchluB des A.-Trunkes u. fuhrten bei einigen der Verss. zu einem 
A.-Defizit, das masimal 17% des konsumierten A. betrug. Da auBerdcm stets die 
Speichel-A.-Kurve yerfolgt u. auf den jeweiligen Trunkenheitsgrad geachtet wurde, 
konnte festgestellt werden, daB das A.-Gleichgewicht oft m it groBer Verzógerung, 
bisweilen iiberhaupt nicht eintrat. Entweder daB eine gewisse A.-Speicherung, ver- 
folgbar am Yerlauf dor Speichel-A.-Kurve u. dem Berauschungsgrad, zustande kam 
oder daB infolge wiederholter Resorptionssperren eine wesentlich geringere A.-Wrkg. 
auftrat ais nach der Hohe der Blut-A.-Kurvo zu erwarten war. Unter Atropin- u. 
Eupaverin-Wrkg. wurde in einem Vers. die ganze konsumierte A.-Menge resorbiert, 
die Speichel-A.-Kurvc lielj in diesem Falle eine A.-Speicherung wie auch eine wesentlich 
rerstarktc, langanhaltende Allgemeinwrkg. des A. auf den Organismus erkennen. 
Arf. lehnt die Ansehauung W idm arks, daB die A.-Resorption u. -Verteilung im mensch- 
liehen Organismus lediglich auf Diffusion beraht, ab, da sich die Wirksamkeit der 
Capillarendothelschranke in den Speicheldriisen erwiesen hat u. sich fur die Bluthirn- 
schranke erschlieBen laflt. Aus obigen Result.ften zieht Vf. die prakt. SchluBfolgerung, 
daB aus einmaliger Best. der Blut-A.-Konz. auch dann die Menge des wirksam gewor- 
denen A. nicht mehr zu berechnen ist, wenn l ł/2 Stde. nach dem A.-Trunk yerstriohen 
ist u. die Moglichkeit bestcht, daB dieser in konz. Form aufgenommen wurde. Trotz- 
dom stellt aueh die einmalige Best. bei entsprechender K ritik einen wertvollen Fort- 
schritt dar. (Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med. 26. 250—70. 1936. Kónigsberg i. Pr., Univ., 
Inst. f. gerichtl. Med.) F ra n k .

Corbet Page Stewart und Edward Bruce Hendry. Die Bestimmung der Gesami- 
fctlsawcn im Blut. (Biochemical J . 29. 1677-—82. 1935. Edinburgli, Clin. Lab. Royal 
Infirm.) " B o m s k o v .

Frederick Reis und Harry H. Powers, Selen ais Katalysalor bei der Beslimnwng 
des Nichtciweifl-Stickstoffes im Blut. (J . Lab. clin. Med. 2 0 .1204—06.1935.) B o m s k o v .

Bertil Josephson, Bestinnnung der Cholsdure im Blut. (Biochemical J . 29. 1519 
bis 1524. 1935. Stockholm, Carolin. Inst.) B o m s k o v .

Andrew Gemant und Richard Vynne Southwell, Oxford, England, Verfahrcn 
und Einrichtung sum Messen der Yiscositdt von Fliissigkeiten unter Verwendung yon 
miteinander yerbundenen U-Róhren, die mit der zu untersuchenden u. einer Standard- 
yergleichsfl. gefiillt sind. Die in den Róhren befindlichen Fil. werden einem stark  wech- 
sclnden Druck ausgesetzt, der sich durch Auf- u. Abwartssteigen des Fl.-Niyeaus in 
den U-Rohren erkenubar macht, wobei die Hóhendifferenz yon der Yiscositat abhangt.
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Bei stark yiscosen Fil. wird auf die U-Rolire ein anderes wesentlich kleineres U-Rohr, 
das m it einer weniger yiscosen Fl. gefiillt ist, aufgesetzt, wodurch dio Ilóbendifferenz 
dentlieher erkennbar wird. — Zeichnung. (E. P. 434 994 vom 30/7. 1934, ausg. 
10/10. 1935.) M. F. Mu l l e r .

William F. Wells, Cambridge, Mass., V. St. A., Analylische Untersuchung von 
Luft oder anderen Oasen auf Bakterien oder Schwebestoffen durch Zentrifugieren, 
wobei dic schwereren Inhaltsstoffe gegen einen Fl.-Film geschleudert u. dort gesammelt 
werden. Ais Sammelfl. dient z. B. eine Agar-Agarlsg. — Zeichnung. (A. P. 2 017 483 
vom 22/10. 1932, ausg. 15/10. 1935.) M. F. Mu l l e r .

Anton Alexander Benedetti-Pichlcr and W. F. Spikes, Introduction to the microtechniquc
of inorgnnic qualitative analysis. Douglaston, N. Y.: Microchemical Sondce 1935.
(189 S.) 8°. 3.00.

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem eine cliemische Technologie.

F. Hoffmann, Sdurcfeste Auskleidungen aus Kohlcmtoffsleinen. Formkorper aus 
Kohlenstoff lcónnen ais Baustoff in verschiedenen chem. Apparaturen Anwendmig 
finden, da der gegenwartigo Stand der Herst.-Technik yielseitige Formgebung ge- 
sta tte t. Kohlenstoffsteine konnen in das NormalmaB iibersteigenden Formaten be- 
stimmten Sonderzweeken angepafit werden. Ais Folgę ist eine Einsparung an K itt 
u. eine Yerringerung der Angriffsmdglichkeit festzustellen. Bei gleicher Porosi ta t ist 
das scheinbare spezif. Gewicht der Kohlenstoffsteine merklich kleiner ais das keram. 
Stcine, eine Gewichtsersparnis, die unter Umstanden auch auf die Konstruktion von 
Saurebchaltem sich giinstig auswirken kann. (Chem. Fabrik 9. 96—97. 19/2. 1936. 
Ratibor, Siemens-Planiawerke. Hauptlab.) P l a t z m a n n .

M. W. Lichoscherstow, S. W. Alexejew und T. W. Schalajewa, 2,3-Dichlor- 
buian ais Ldsungsmitlel. (Vgl. C. 1934. II . 1437.) Es wird auf dio Moglichkeit der Ver- 
wendung von Pseudobutylen (I), eines Nebenprod. der Gewinnung yon synthet. Kaut- 
schuk nach L eb ed ew , verwiesen. Die unmittelbare Chlorienmg von fl. I  bei 0—5° 
in Abw'esenheit von Licht liefert 89—92% 2,3-Dichlorbułan (II), Kp. 111—120°, ais 
Gemisch des Racemats u. der Mesoform, neben 8— 10% hóher chlorierter Prodd. 
(Kp. >120°). Bei 18° lost I I  nur 0,17% W. u. ist selbst bedeutend weniger 1. in W. ais 
Dichlorathan (Tabelle). Die Fliiclitigkeit von I I  ist geringer ais die des Essigesters oder 
Dićhlorathans (III), jedoch gróBer ais diejenige von Butyl- bzw. Amylacetat oder Cellosolv. 
Die hydrolyt. Spaltung von I I  durch W. verlauft nur wenig schneller ais diejenige 
des Dićhlorathans oder Tńchlorathylens (Tabelle). Der nach D ro sd o w  u. D ro sd o w  
(C. 1934. I I . 2745) bestimmte Korrosionskoeff. yon I I  ist etwas hoher ais derjenige von
III , jedoch geringer ais der yon Trichlordthylen (Tabelle; Cu, Pb, Fe, Zn), so daB es 
ais Losungsm. fiir Fette techn. Verwendung finden konnte. Die Loslichkeit von Feiten, 
Wachsen, Harzen, Farbsloffen, Nitro- u. Acetylcdlulose u. a. in I I  wird tabellar. u. grapli. 
angefuhrt. Dic groBe Loslielikeit von Cl2 in I I  u. dio geringe Umsetzung beider mit- 
cinander erlaubt die Anwendung yon I I  ais Losungsm. bei Chlorierungen. (J. chem. 
Ind. [russ.: Shurnal chimitsclieskoi Promyschlennosti] 12. 705— 09. 1935. Woronesh, 
Uniy.) B e r s i n .

Hugo Spiel, Auflosungs- und Yerstdrkungsdiagramme fu r  festes Kiihlsalz. Fur 
das von der F inna R.EINHARTINWERKE RUDOLF B e r g , Wien, seit 1933 gelieferte 
feste Kiihlsalz (Kiihlsalz R ) wird ein  Auflosungsdiagramm (° B e), ein Verstarkungs- 
diagramm u. eine Gefrierpunktkurye (fur Kochsalz, Kiihlsalz R  u. Misehsolen hieraus) 
dargestellt u. fur die prakt. Anwendung erlautcrt. (Z. Eis- u. Kalte-Ind. 28. Nr. 12.
3—5. 1935. Wien.) _________________  R . K. Mu l l e r .

Industriegas A.-G., Berlin, Kornige, pordseFullmassefiirBehdller zurAufbewahrung 
von explosiven oder brennbaren Oasen in fl., komprimiertem oder gel. Zustand, z. B. von 
Acetylen in Acetonlsg., dad. gek., daB anorgan. Materialien in einer KorngróBe von 
etwa 0,5 mm abwarts — staubformiges Gut, das durch ein Sieb von 0,1 mm Maschen- 
w-eite hindurchgeht, ausgenommen — yerwendet werden. (D. R. P. 624 605 KI. 26b 
yom 10/7. 1927, ausg. 24/1. 1936.) H a u s w a l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Ausfiihrung von Reaktionen in 
periodisch aufheizbaren Kammern. In  geheizten Kammem m it warmespeicherndem



3378 H „ . F e u e r s c h u t z . K k t t d n g s w e s e n . 1936. I.

Einbau werden hintcreinander ohne Zwischensclialtung einer Aufheizperiodo zwei oder 
mehr cndothemie Rkk. m it abnelmiender Rk.-Temp. durehgefiihrt. In  einem auf 
1100° aufgelieizten Cowper wird z. B. ein 95%ig. Methan in ein Gasgemisch m it 1,6% 
C02, 2,6% C2H4, 32,0% H2, 59,2% CH, u. 4,6% N2 umgesetzt u. anschlieBend in den 
auf 950° abgekiihltcn Cowper ein bei der Druckhydrierung von Olen erhaltenes Gas
gemisch eingeleitet, wobei ein Gemisch von 5,4% C2H.,, 52,6% H 2, 40,6% CH.j u.
1,4% N2 gewonnen wird. (F. P. 782 000 vom 29/11. 1934, ausg. 25/5. 1935. D. Prior. 
2/12. 1933.) H o r n .

II. Feuerschutz, Rettungswesen.
F . Jerofejew, Gasschutz in der Industrie. Uberblick iiber die yerschiedenen Geratc

u. die Anwendungsgebietc der yerschiedenen Schutzmassen. (Chem. u. Verteidig. [russ.: 
Chimija i Oborona] 11. Nr. 9. 5—6. 1935.) R. K. M u l l e r .

Hermann Engelhard und Walter Stiller, Das Verhalten von Atemfiltem gegen- 
uber Wassernebel. Beschreibung von Verss., bei denen m it W.-Dampf gesatt. bzw. 
mit W.-Nebel beladene Gase durch akt. Kohle oder Diatomit geleitet wurden. Der 
verwandte Nebcl m it 3-10-4 bis 2 '10_3cm Teilchenhalbmesser glich in bezug auf 
TeilchengróBe dem natiirlichen Nebel. Beim Durchgang durch das Filter gehen zwei 
Prozesse nebeneinander her: Aufnahme des Nebels u. Aufnahme des den Nebel um- 
gebenden W.-Dampfs. Die W.-Dampfaufnahme durch die Kohle vollzieht sich ebenso 
wio dic anderer Gase oder Dampfe, doch ist selbst bei gróBeren Schichtdicken (7,5 cm) 
dio Adsorption im Gegensatz zu organ. Dampfen noch keine yollstandige. Die Auf
nahme des in Nebelform vorliegenden W. erfolgt fast ausschlieBlich durch Aus- 
schleuderung bzw. mechan. Filtration in den obersten Schichten des Filters. Diatomit, 
der nicht die hohen adsorptivcn Eigg. der akt. Kohle, aber sehr groBc Saugfahigkeit 
besitzt, nimm t bei gleichen Zeiten u. Schichtdicken ebenso groBc Nebelmengen auf 
wie feuchte Kohle. — Die Aufnahme von AV.-Nebel wird durch Feuchtigkeitsgeli. 
der Kohle kaum beeinfluBt. Bei trockenen u. schwach wasserhaltigen Kohlen findet 
nach dem Durchstreichen der ersten Schichten eine starkę Verdunstung der nicht 
abgeschleuderten Nebelteilchen sta tt, bei stark wasserhaltigen tr i t t  dieser Nebelrest 
bindurcli. (Kolloid-Z. 70. 267—73. 1935. Berlin.) M ie l e n z .

Heinrich Herbst, Einflufi des Atemwiderstandes einer Gasmaske auf die Arbeits- 
fdhigkeit des Maskentrdgers. Mit steigendem Atemwiderstand der Filtereinsatzo von 
Gasmasken sinkt die Arbeitsfahigkeit des Maskentragers. Vf. gibt an, daB sie bei einem 
Atemwiderstand bis zu 5 mm W.-Saule auf 90% sinkt, daB aber bei 10 mm nur noch 60%, 
bei 15 mm 30%, bei 20 mm 10% u. bei 25 mm nur noch 4%  Arbeitsfahigkeit yor- 
handen sind. E r gelangt zu dem SchluB, daB Gasmasken m it einem Atemwiderstand 
von 20 mm W.-Saulc u. mehr ais unbrauclibar zu bezeichnen sind, wahrend solclie 
mit 4—6 mm Atemwiderstand das Priidikat Gut yerdienen. (Chemiker-Ztg. 59. 823—24. 
2/10. 1935. Berlin-Tempelhof.) M ie l e n z .

Walther Mielenz, Einflufi des Atemwiderstandes einer Gasmaske au f dic Arbeits- 
fdliigkeit des Maskentrdgers. Vf. weist darauf hin, daB H e r b s t  in seiner Arbeit (vgl. 
yorst. Ref.) die Moglichkeit nicht envahnt, fur Filtereinsatze m it einem Atemwiderstand 
von 20 mm W.-Saulc u. mehr Gasmasken m it Zweiwegatmung (Ventilatmung) zu yer- 
wenden. Bei diesen braucht der hohe Atemwiderstand nur bei der Einatmung iiber- 
wimden zu werden, was wesentlich geringere Schwierigkeiten ais bei der Ausatmung 
bietet. D anut yerlieren die yon H e r b s t  abgcgebenen Werturteile ihre prakt. Bedeu- 
tung. (Chemiker-Ztg. 59. 977. 30/11. 1935. Berlin.) M ie l e n z .

Philip L. Davidson, Luftbewetterung. Vf. gibt eine allgemeine Dbersicht uber den 
Yerwendungszweck von Luftbewetterungsanlagen (Kiihlung, Befeuehtung) im Haus- 
halt, im offentliclien Lcben u. in den yerschiedensten Industrien. — Dio Konstruktion 
solcher Anlagen muB den Forderungen nach einer giinstigcn Luftyerteilung, Gerausch- 
losigkeit usw. Rechnung tragen. — Die A rt u. die GróBe der Anlage sowie dereń giinstig- 
ster Einbau richtet sich nach dem geforderten Venvendungszweck u. nach denW arme- 
ąuellen, die die hauptsachlichste Temp.-Steigerung im Baum heryorrufen, wie z. B. 
Maschinen, Beleuchtungskorper, Menschen, Wilrmeleitung der Wandę, Sonnenstrahlung, 
Fenster usw. Diese Emflusse werden eingehend diskutiert u. zahlenmaBig angegeben. 
(Rofrigerating Engng. 29. 119—24. 1935. Philadelphia, Pa., Carrier Engineering 
Corp.) REUSCH.
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Harold Silman, Desinfeklion der Luft. Sammelbericht uber den Bakteriengeli. 
der Luft u. seine Bekiimpfung m it SO„, Formalin, CJ2 u. 0 3 m it besonderer Beriick- 
sichtigung der Metlioden zur Entkeimung von Luft in Rślumen m it groBen Menschen- 
ansammlungen, z. B. Kinos usw. (Manufaetur. Chemist pharmac. Cosmetic Perfum. 
Trade J . 7. 17—20. Jan . 1936.) G r im m e .

I. A. Kudatschkow und K. W. Migai, Entluftung der Chlorierungs- und Bleich- 
anlagen von Papierfabriken. Riehtlinien fiir Entw urf u. Bau von Entlttftungsanlagen. 
Unters.-Ergebnisse aus einigen russ. Fabriken iiber Cl-Geh. der Luft m it u. ohno Ent- 
lilftung. (Papier-Ind. [russ.: Bumashnaja Promysclilennost] 13. Nr. 5. 58—68.) R o l l .

Allan W. Ritchie, John du P. Langrishe, B. Wyłam, R. Lessing, J. W. Na- 
pier und G. H. Gemmell, Rauchbekampfung. Zusammenfassende Wiedergabo einer 
Reihe von Vortragen iiber die Entstehung des Rauchcs, die Erforschung der Luft- 
verum'einigungen, die Einw. der Sonnenstrahlung, die Moglicbkciten der Rauch- 
untcrdruckung u. dereń Voraussetzungen. (J .  Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 54. 
979—85. 8/11. 1935.) R. K. Mu l l e r .

Riedelsberger, Sćkaurn ais Feuerldśćhmittel. Erfahrungen werden mitgeteilt. 
(Petroleum 31. Nr. 50. 6—7. 23/12. 1935.) CONSOLATI.

Soc. Italiana Pirelli, Mailand, Herslellung einer Filtermasse zur Entfemung von 
Schwebestoffen aus der Atemluft, insbesondere zur Vcnvendung in Atemmaskeneinsatzcn, 
bestehend aus Fasermaterial, wie Holzzellstoff oder Baumwollfasern. Weitere Aus- 
bldg. des Verf. des E. P. 433 190; C. 1935. II. 3806, darin bestehend, daB der impriignierto 
Faserstoff in Form eines Filzes verwendet wird. Vgl. E. P. 433 186; C. 1935. II . 3806. 
(E. P. 434 700 vom 8/4. 1935, ausg. 3/10. 1935. I t. Prior. 28/4. 1934. Zus. zu E. P. 
433 190; C. 1935. II. 3806.) M. F . M u l l e r .

Georges Emmanuel Zelger, Frankreich, Seine, Ycrwendung von Polyvinyl- 
acetalen ais Absorplionsmittel fu r  Halogene, z. B. J ,  eventucll in Ggw. eines Halogenids, 
z. B. eines Metalljodids. Stark J-haltige Mutterlaugen von techn. Prozessen oder 
Halogene in Dampf- oder Gasform werden m it den Polyvinylacetalen (I) (z. B. dem 
HCHO-Acetal) in Beriihrung gebraeht, z. B. kann man sie durch Filtermembranen 
aus dem Polyyinylalkohol-HCHO-Kondensationsprod. filtrieren, das J  wird von dem 
I absorbiert. Halogenhaltige Luft kann so gereinigt werden. Das Halogen kann durch 
Warme, Vakuum, Lósungsm., alkal. Lsgg., alkal. Sulfite aus I  wiedergewonnen werden. 
Halogcnhaltiges I  kann ais Antiseptikum (Binden, Fiiden, Sonden) zum Einfiihrcn 
von J  in andere Stoffe dienen; z. B. bcliandelt man J-haltiges Pulver von I  m it A. 
oder W. u. erhalt entsprechendc J-Lsgg.; filtriert man das W. durch ein Filtcr aus I, 
so erhalt man ein J-freies, asept. W. Leitet man Luft, die H 2S, S 0 2 oder andere schiid- 
liche Gase enthalt, durch J-haltiges I, so wird sie gereinigt. Verwendung bei Gas- 
masken. (F. P. 784 075 vom 31/3. 1934, ausg. 22/7. 1935.) P a n k ó w .

HI. Elektrotechnik.
D. Pospechow und A. Fokin, Die Anwendung eon Gemischen aus Aspha/t und 

synthelischem Kautsćhuk fu r  dic Isolation elektrischer Drahte. Verss. m it yerschiedenen 
Gemischen aus Asphalt u. synthet. Kautsćhuk fiihrten zu folgenden Ergebnissen:
1. synthet. Kautsćhuk u. Asphalt homogenisieren bei 50—60° m it S-Pulverzusatz 
im Sclmeckenapp. u. lassen sich bei ca. 150° in C02-Atmosphare inncrhalb ca, 1,5 Stdn. 
vulkanisieren. Mit steigendem Geh. an synthet. Kautsćhuk steigen die elast. Eigg., 
wobei Deknbarkeit schneller ais Festigkeit anwiichst. Steigerung des Geh. an synthet. 
Kautsćhuk bringt keine merkliche Verbesserung der Festigkeit mehr. Zusatz von pulver- 
fórmigen Fiillmittcln (Kaolin, Kreide) bis zu 40%  gibt keine Verschlechterung der 
Eigg. Fiir Isolationszwecke ist ein Gemisch m it 15% synthet. Kautsćhuk u. 40% 
Fiillmittel a-m geeignetsten. Die Geschwindigkeit des Altems u. die elektr. Festigkeit 
sind nicht schlechter ais bei Gummi aus natiirlichem Kautsćhuk. Am geeignetsten 
ist die Verwendung von Bitumen mittlerer Hartę, die Anwendung der Gemische aus 
weichen u. harten Sorten ist aber auch moglich. Die Bedeckung der Drahte erfolgt 
mit Hilfe einer Spritzmaschine unter Erwarmen. (Allukrainian Acad. Sci. Mcm. Inst. 
Chem. [ukrain.: Wsseukrainska Akademija Nauk. Sapisski Institu tu  Chemii] 1. 287 
bis 297. 1935.) v. F u n e r .

W-. Plotnikow, N. Grazianski und S. Demtschenko, Die Ozydisolierung der 
aluminiertm Kupferdrahie. (Allukrainian Acad. Sci. Mem. Inst. Chem. [ukrain.:
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Wsseukrainska Akademija Nauk. Sapisski Institutu Chemii] 1. 111— 18. — C. 1935.
I I .  2988.) v. F u n e r .

ElmerDershem, Eine Rontgenróhre mil abgeschirmlem Gluhdraht fiir  reine Rontgen- 
spektren. Es -wird eine offene Rontgenrohre beschrieben, bei der zwischen Gluhdraht
u. Antikathode ein Schirm angebraeht ist, dor die letztere fast yollig vor sichtbarem 
Licht u. zerstaubtem W sehutzt. Die vom Heizdraht ausgehenden Elektronen werden 
durch ein Hilfspotential von 350 V um den Schirm herumgezogcn. Die Rohre hat 
besondere Vortcilc beim Arbeiten m it sehr weichen Strahlen u. angeschlossenem 
Vakuumspektrographen, da das sichtbare Licht des Gliihdrahteą nicht stórt u. dio 
Antikathode frei von W bleibt. AuCerdem ist die Lcbensdauer des Gluhdrahtes ver- 
liingert, da dieser von dem Anprall der positiyon Ionen weitgehend geschiitzt bleibt. 
(Rev. sci. Instruments [N. S.] 7. 86—89. Febr. 1936. Chicago, Ryorson Phys. Lab.) B uss.

Hans Vogt, Deutschland, Elektrischer Isoliersloff mit geringen dieleklrischen Ver- 
lusten. E r besteht aus fcinsten Teilchen in der GróBcnordnung 10—40 fi eines Stoffes 
m it einem Verlustwinkel yon unter 15-10-1, wie Glas, Glimmer, S i02 u- keram. Stoffen, 
dic durch ein Bindemittel m it dem gleichen niedrigen Verlustwinkel verbundcn sind. 
Hierfur kommen in der Warnie fl. Stoffe wie Kunstharze, z. B. Polystyrol u. Konden- 
sationsprodd. yon Phenol oder Harnstoff m it Formaldehyd, feste chlorierte Naphthaline, 
S, Gummilack, Cellulosederiyy., wie Acetyl-, Benzyl- u. Nitrocellulose, u. dgl. in Frage. 
Der M. konnen noch plastifizierende u. Fiirbemittel zugegeben sein. (F. P. 784 853 
vom 21/1. 1935, ausg. 27/7. 1935. D. Priorr. 21., 25., 27/1. u. 7/7. 1934.) H. W e s t p h a l .

General Electric Co. Ltd., London, iibert. yon: Patent-Treuliand-Ges. fiir 
elektrische Gliihlampen m. b. H., Berlin, Gluhelcktrodc, bestehend aus einem von 
einer W-Spirale umgebenen Stab aus Erdalkalimetallen u./oder Erdalkalimetall- 
oxyden, z. B. einer Misehung von Ba u. Sr oder ihren Oxyden. Das Ganze ist eng von 
einem Zylinder aus BaO umgeben. Die Elektrode eignet sich besonders fiir Spannungs- 
tcilerróhren. (E. P. 438 683 vom 6/11.1934, ausg. 19/12.1935.) R o e d e r .

Walter Lehmann, Berlin. Betrieb von Siedekiihlern, insbesondere fiir Vakuum- 
enlladungsgefdfie. Vor Einfullung in dio Kiihlraume wird die Kuhlfl. so weit entgast, 
da!5 im Betrieb keine Kp.-Erhohung infolge Abgabe absorbierter Gaso eintritt. Die 
Kuhlfl. soli wenig oder keine freien H-Ionen enthalten; zur Aufhebung des Siedc- 
yerzuges konnen ihr porose oder sandartige Stoffe, z. B. Kohle, Koks, Tonerde, Kreide 
usw., zugesetzt werden. Hinsichtlich der yerwendeten Kiihlfll. vgl. E . P . 404 283; 
C. 1936. I. 830. (Oe.P. 143 222 vom 14/7. 1934, ausg. 25/10. 1935. D. Prior. 19/9. 
1933.) R o e d e r .

Magnavox Co., FortW ayne, Ind . (Erfinder: Joseph John Barrett), V. St. A., 
Herstdlung eleklrolytischer Zdlen, besonders Kondensaioren. Die yorzugsweise aus Al 
bestehendo Elektrode wird nach Reinigung mittels einer Lsg. von NaOH, H 2F 2 oder 
H N 03 mittels einer yorzugsweise wss. Lsg. von CuCl2 geiitzt, dam ach der Einw. von 
konz. NaOH ausgesctzt u. endlich mittels dest. W . gereinigt. Diese Behandlung der 
Elektrode erli6ht die K apazitat der Zelle auf das Dreifache. (Aust. P. 20 083/1934 
vom 9/11. 1934, ausg. 17/10. 1935. A. Prior. 11/11. 1933.) H. W e s t p h a l .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoyen, Holland, Photozelle. Sie 
besteht aus einer Elektrode aus photoelektr., halbleitendem Stoff, z. B. Se, Cu J , Cu20, 
MoS2 u . dgl., die durch eine Sperrschicht von einer metali, leitenden Elektrode, z. B. 
aus Au, Cd u. C, getrennt ist. Die Sperrschicht besteht aus einem Stoff, der nicht 
aus dem Halbleiter u. móglichst auch nicht aus der Metallelektrode durch chem. Rk. 
gebildet ist. Sie ist yielmehr aus Kunstharz, z. B. Phenol- oder Kresolformaldehydharz
u. Polystyrol, oder auch aus Paraffin, Stcarin u. Papier gebildet. (Schwz. P. 178 040 
yom 17/9. 1934, ausg. 16/9. 1935. D. Prior. 25/9. 1933.) H. W e s t p h a l .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Holland, Fluorescenzschirm. Es handelt 
sich um einen Leuchtschirm in BEAUNschen Róhren, bei dem eine Metallschieht unter- 
oder oberhalb der Leuchtsehicht aufgebraeht ist, die zum Ableiten der elektr. Ladung 
dient. Diese Metallschicht besteht aus Metallen, dereń F . oberhalb 1800° liegt; z. B . W 
oder Mo. (F. P. 792868 vom 23/7. 1935, ausg. 11/1. 1936. D. Prior. 4/8. 1934.) FuC H S.

IY. Wasser. Abwasser.
M. R indl. Die HeiląuellenSudafrikas. V. (IV. vgl. C. 1933. I I . 200.) Ergiinzung 

dor friiheren Analysenzusammenstellungen. (South African J . Sci. 31. 173— 76. 
Bloemfontein, Grey Uniy. College.) Ma n z .



1936. I. H IV. W a s s e k . A b w a s s e r . 3381

— , Die Minerał- und Heiląuellen der Schweiz. Geschiehtliches u. Angaben iiber 
Mineralstoffzus. dor einzelnen Quellen. Einzelheiten (Tabellen) im Original. (Mitt. 
Lebensmittelunters. Hyg. 26. 250—328.1935.) G r o s z f e l d .

Jane H. Rider, Erfahrung mit Fluor im  Wasscr. Uberblick iiber das ausschlieBlicli 
auf Grund von Zahnschadigungen auffiillig gewordene Vork. von E im Trinkwasser
u. die bisberigen Bemuhungen zur Beseitigung des F  aus dem W. (J. Amer. W ater 
Works Ass. 27. 1516—24. Nov. 1935. Tucson, Arizona, Univ.) Ma n z .

W. Lohmann, Allherkómmliche und neuzeilliche Enteisenung. Uberblick iiber 
Enteisenungsapp. fiir die Minoralwasserindustrie. (Dtsch. Mineralwasser-Ztg. 40. 
107—09. 7/2. 1936. Berlin-Friedenau.) Ma k  z.

H. W. Streeter, Grenzwerte der bakteriologischen Beschajfenheit fiir  das Rohiuasser 
von Wasserversorgungen. Der durcbscknittlicke Colititer des Rohwassers soli fiir Filter- 
anlagen m it Entkeimung durch Cl unter 5000 in 100 ccm bei weniger ais 20 000 in 
100 ccm in lióchstens 5%  der Proben, fiir ausschlieCliche Entkeimungsanlagen unter 
50 bzw. 400 bleiben, wobei der Grenzwert fiir das Reinwasser m it lióchstens 1 in 100 ccm 
bzw. 6  in lióchstens 5%  der Proben erreicht werden kann. (J. Amer. W ater Works 
Ass. 27. 1110—19. 1935. Cincinnati, Ohio, U. S. Public Health Seryice.) Ma n z .

M. L. Koscllkin, Dosierung des Ammoniaks bei der Chloraminbehandlung des 
Wassers. Zusammenfassung der C. 1933. I. 1984. II . 1070. 1934. I. 3780 referierten 
Arbeiten. (J. Amer. W ater Works Ass. 27. 1477—91. Nov. 1935. Charków.) Manz .

J. S. Boissier, Chloramin in  den Tropen. Der Zusatz von NH 3 vor der langeren 
Zuleitung zu den Filtern ermóglichte bei relativ kleinem Yerlust an NH 3 einen Rest- 
Cl-Geh. von 0,15—0,2 im Netz trotz offenen Vorratsbehiilters. (Water and W ater 
Engng. 38. 24—25. Jan. 1936. Perak and Pahang Malaya.) Ma n z .

E. L. Buller, Die Herstdlung feiner Antlirazitkohle fiir  Filteranlagen. Es wird
die Aufbereitung von Anthrazitkohle nach dem Rheolaveurverf. unter Verminderung 
des Ascliengeh. yon 20 auf 8 ° / 0 fiir die Verwendung ais Filterm aterial beschrieben. 
(J. Amer. W ater Works Ass. 27. 1161—65. 1935. Scranton, Pa.) Ma n z .

Hoyer, Die Veredlung des Speisewassers. Uberblick iiber bekannte Methoden der 
Entliartung, Enteisenung u. Entgasung. (Mschr. Text.-Ind. 51. 17—19. Jan.
1936.) M a n z .

G. Ammer und W. Naumann, Kesselspeisewasseraufbereitung au f einer Ruhr- 
zeche. ET. (I. vgl. C. 1934. II. 2724.) Siedorohrscliaden infolge Kesselsteinbldg. in stark 
belasteten Steilrohrkesseln von 15 atii wurden durch zweckmaBige Aufbereitung 
des Zusatzwassers m it NaOH-Phosphat, O-Anfressungen durch Entgasung des gesamten 
Speisewassers behoben; die Entnahm e des Zusatzwassers aus dom Kiihlwasserkreislauf 
stellt sich trotz hóherer Chemikalienaufwendungen u. starkerer Ablaugung der Kessel 
im Gesamtergcbnis infolge verminderten Frisćhwasser- u. Heizdampfbedarfs giinstiger. 
(Gliickauf 71. 749—55. 1935. Essen-Bochum.) M a n z .

Nils Westberg, Uber die Resthdrle mul den Chemikalienuberschufi bei der Kalk- 
sodaenthartung. Fiir die Berechnung des CaO- u. Sodaubersehusses u. der Eestharte 
entwickelt Yf. Gleichungen unter folgenden Voraussetzungen: 1. Die Lsgg. werden 
ais so yerd. angesehen, daB dio starken Elektrolyte vóllig dissoziiert sind; 2. Nebenrkk. 
(Bldg. von Komplexsalzen, bas. Carbonaten usw.) treten nicht auf; 3. die Rkk. gehen 
bis zum Gleichgewichtszustand (es liegen keine iibersiitt. Lsgg. vor). Die Berechnungen 
werden fiir Mg-freie u. fiir Mg-haltige Lsgg. durchgefiihrt. Die Ergebnisse werden 
in zwei Diagrammen (Restharte nach Enthartung bei 18 bzw. 80°) ausgewertet, in 
denen ais Abszisse der SodaiiberschuB, ais Ordinate der KalkiiberschuB (beide in 
Millimol) gewahlt wird u. dio Kurven fiir 0,2, 0,3, 0,5, 0,7, 1,0, 1,5 u. 2,0° eingetragen 
werden. (Tekn. Tidskr. 65 . Nr. 50. Kemi 89—92. 14/12. 1935.) R. K. M u l l e r .

Kurt Hóppner, Die bei der Speisciuasserenthdrlung und der Kesselsteinentfemung 
mit Trinatriumpliosphat erforderlichen gebrauchlichen Untersuchungsmethoden. Fiir dio 
in der Zuckerindustrie iiblichen Kessel bis zu 20 atii ist bei Kondcnsatspoisung unter 
Zusatz von Phosphat eine Natronzahl yon 400—600 bei einer Kesselwasserdichte bis 
zu 0,6° B6  angebracht. (Dtsch. Zuckerind. 111. 132—33. 1/2. 1936. Berlin.) Ma n z .

P. Schlapfer, Bemerkungen zur Wasseruntersuchung und Wasserreinigung im 
Kesselbetrieb. Uberblick iiber die bekannten Anforderungen an das Speisewasser fur 
GroBkesselanlagen. Bei Kleinkesseln ist bei mengenmiiBig u. zeitlich richtigem Zusatz
u. guter Uberwacliung, geniigendem Abschliiinmcn, Zusatz von Soda, besser aber teurer 
yon Triphosphat, zweckmaBig; organ. Steinyerhiitungsmittel sind nicht bedingungslos 
zu yerwerfen; bei niedrigem Druck is t eino Mischung von Soda u. Wasserglas besser
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ais Wasserglas allein ohne Gefahr der Silicatsteinbldg. yerwendbar. (Scliweizer. Arch. 
angew. Wiss. Techn. 1. 11— 15. 22—26. Febr. 1935. Zurich, Eidg. Materialpnifungs- 
anstalfc.) Ma n z .

Langdon Pearse, A. E. Berry, A. M. Buswell, C. K. Calvert, H. P. Eddy, 
C. E. Keefer, F. W. Mohlman, Willem Rudolfs, F. M. Veatch und P. J. A. Zeller, 
GJiemiache Abwasserreinigung. Bericht der Koinmission fiir Abwasserbeseitigung der 
Amerikanischen Vereinigung fiir óffentliche Oesundheitspflege. Zusammenfassender 
Bericht uber Entw., gewerbliche Schutzrechte, chem. Gnmdlagen, Kennzeiehen u. 
Betriebsergebnisse aller Spezialyerff. fiir Reinigung des Abwassers u. Behandlung des 
Klarsehlamms m it Chemikalien m it einselilagiger Patent- u. Literaturiibersicht. Im  
allgemeinen wird ein Reinigungseffekt erzielt, der zwischen der Wrkg. einer rein mechan. 
K larang u. der biol. Verff. liegt. Zeitweilige Verwendung yon Chemikalien ist an- 
gebraeht bei Absetzanlagen unter auBcrgewóhnlichen Verhaltnissen, ferner ais Er- 
giinzimg oder Entlastung biol. Anlagen u. bei gewerblichen Abwassern. (Sewage Worka 
J .  7. 997—1108. Nov. 1935.) M a n z .

Struve, Die Erweiterung d-er biologischen Abwasserreinigmigsanlage in  Bergedorf. 
Die aus Emscher Brunnen u. Tropfkórpern bestehende Anlage wurdo durch Dywidag- 
Brunnen u. m it Riicksicht auf die Erzeugung einer grSBeren Menge landwirtschaftlich 
wertyollen Dungerschlammes durch eine Belebtschlammanlage unter Verzicht auf die 
infolge des hohen Grundwasserstandes unmogliche Yerregnung von Abwasser erweitert. 
(Gesundheitsing. 59. 80—82. 8/2. 1936. Hamburg.) Ma n z .

K. Imhoff, Abwasserklarbecken in  England. GroBe Beckenabmessungen bewirken 
bei mangelnder Faulfahigkeit gewerblichen Schlammes u. bei Abscheidung der Haupt- 
mengo des Schlammes in Vorbecken einen Ausgleieh gewerblicher Abwasserstófie u. 
eine Verminderung der gel. organ. Stoffe durch Selbstreinigung. Grundliche Ent- 
schlammung des Misehwassers durch gróBero Regenwasser- u. Riickkaltebecken ist 
wichtiger ais biol. sich nur auf TrockenwetterabfluB erstreckende Reinigung. (Gesund
heitsing. 59. 106— 09. 22/2. 1936. Essen.)  ̂ Ma n z .

F. W. Mohlman, Die Beseitigung des Abicassersclilamms. tlberblick; fiir die Neu-
anlage in Chicago wurde m it Rucksicht auf die Aussehaltung von Faulbecken u. gi'oBen 
Schlammtrockenplatzen die Trocknung u. Verbrennung des Frischsclilamms mit 
Kohlezusatz unter Verbindung m it dem Kraftwerk der Klaranlage gewiihlt. (Sewage 
Works J . 7. 979—90. Nov. 1935. Chicago, 111. Sanitary District.) M a n z .

L. W. Haase, Ober die Notwendigkeit elektrischer pn-Messungen au f dem Wasser- 
und Abwassergebiet. Die colorimetr. pn-Messung m it Indicatorpapieren ergibt infolge 
der Abhangigkeit des Umschlagspunktes von der Beschaffenheit der FI. nur bei der 
Kontrolle chem. Aufbereitungsanlagen m it gleichmaBigen Wasserverhaltnissen zu- 
yerlassige Werte, wenn die Farbungen vorher durch Vergleich mit einem elektr. IControll- 
app. geeiclit worden sind. Bei sehr weichem W., Talsperrenwasser, ergibt colorimotr. 
Messung Abweichungen bis zu 1,0 pn. Fiir wechselnde Verhaltnisse ist elektr. Messimg 
m it Hilfe einer fiir W.- u. Abwasserunters. angepaBten Sonderausfiihrung yorzuziehen; 
an Stelle der m it Rucksicht auf die Anderung des C02-Geh. zu vermeidenden Wasser- 
stoffelektrode ist die Chinhydronelektrode zufolge der raschen Ausfiihrung der Messung 
bis zu pH-Werten von 9,5 m it 0,01—0,02 Einheiten Genauigkeit geniigend. (Chem. 
Fabrik9. 67—69. 5/2. 1936. Berlin-Dahlein, PreuB. Landesanstalt fur Wasser-, Boden-
u. Lufthygieue.) Ma n z .

G. A. Hawkins, H. L. Solberg und A. A. Potter, Die Viscositat ton Wasser
und iiberhitztem Dampf. Messungen der Viscositat des W. im Bereieh von 93,3— 403,3°
u. des iiberhitzten Dampfes im Bereieh von 444,4—555,6° bis zu Druckcn von 246 ata 
mit Hilfe eines Viscosimeters nach L a w a c z e k ; die Viscositat des W. ist Funktion 
der Temp., der EinfluB des Druckes ist unbeachtlich. (Trans. Amer. Soc. mech. Engr. 57. 
395—400. Okt. 1935. Lafayette, Ind.) M a n z .

Georg Gad, Eine einfache Methode zur Bestimmung von Blei im  Trinkwasser. 
Die Empfindlichkeit der Sulfidfarbung wird durch yorherige Oberfuhmng in 3Sfa- 
Plumbit erhoht, so daB bis zu 0,15 mg/l Pb direkt erkennbar sind; Storung durch Al
u. Zn wird durch Arbeiten in alkal. Lsg., durch Fe m it Seignottesalzzusatz, durch Cu 
durch Zusatz yon KCN behoben. Man setzt zu 100 ccm W. 5 ccm 50%ig. Seignette- 
salzlsg., 3 ccm 27%ig. NaOH, 2 Tropfen 10%ig. KCN-Lsg., 2 Tropfen N a2S-Lsg. 
nach W in k l e r  u . yergleicht Farbung nach 1 —2 Min. (Gas- u. Wasserfaćh 79- 
105—06. 15/2. 1936. Berlin-Dahlem, PreuB. Landesanstalt fiir Wasser-, Boden- u. 
Lufthygiene.) Ma n z .
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E. W. Jołmston und W. R. Edmonds, Storumj des Restchlornachweises durch 
Algen. Inhaltlich ident. m it der C. 1935. II. 1589 referierten Arbeit. (J . Amer. W ater 
Works Ass. 27. 1717—24. Doz. 1935. Ontario, Canada, Dept. of Health.) Ma n z .

Maschinenfabrik Buckau R. Wolf A.-G., Deutschland, Abwasserklarung. Man 
beseitigt Triibungsstoffe aus beliebigen, z. B. s tad t., Abwiissern, insbesondere aber 
solchen der Braunkohlenyerarbeitung nach dem Schaumschwimmverf. gegebenenfalls 
unter Zusatz Easer- u. Schleimstoffe enthaltender Abwasser der Zellstoff- bzw. Papier- 
gewinnung. Zur Schaumerzeugung dient gegebenenfalls eine Sondervorr. Bei faserstoff- 
haltigem Abwasser kann das Sehaumsehwimmverf. derart durchgefuhrt werden, daB 
man dem Abwasser erst ein Fallm ittel, wio Al-Salze oder sonstige Elektrolyte, darauf 
den aus einem abgezwcigten Anteil des Abwassers gegebenenfalls unter Zusatz von 
Schaumstoffen gewonnenen Schaum zumischt, u. es dann in Absetzraume leitet, ge
gebenenfalls unter Zusatz von bekannten Ausfloekungsmitteln fiir Easerstoffe u. nach 
Bedarf auch noch von Schaumstoffen beim E in tritt in den Mischraum. Zur Entfernung 
der in verfilztem Zustand aufschwimmenden Triibungsstoffe dient eine Sondervorr. 
(Zeichuungen). (F. PP. 791989, 791990 u. 791991 vom 2/7. 1935, ausg. 20/12. 1935
D. Priorr. 8/1., 18/1. u. 3/1. 1935.) M a a s .

Em lyn Anthracite Colliery Ltd., England, Behandeln von Dispersionen, z. B. haus- 
lichen oder gewerblichen Abwassem  (Ton-, Kohle-, Aschesuspensionen, Textilabwasser), 
Abfallolen usw., m it flockend wirkenden Gelen, die aus Starkeaufschwemmungen dureh 
Behandlung m it neutralen Metallsalzen oder dereń Gemischen in der Warme u. unter 
Riihren erhalten werden. Ais besonders geeignete Metallsalze werden CaCl2, ZnCL u. 
HgCl2, ais zweckmaBige Tempp. solche zwischen 70 u. 150° genannt. Die koagulierend 
wirkenden Gele, dio durchsichtig u. von gummiartiger Konsistenz sind, konnen m it be
kannten Stoffen konseryiert werden. Die zu behandelnden Dispersionen, wie Kohlen- 
schlamm odor Gangart enthaltende Waschwasser, werden alkal. eingestellt u. 1 cbm 
z. B. m it 20—40 g des koagulierend wirkenden Gels, das zuvor m it beliebigen Mengen 
W. verd. wird, versetzt. Die Ausflockung der Dispersionen kann, gegebenenfalls nach 
einer Vorreinigung, auch kontinuierlich erfolgen. (F. P. 791853 vom 21/2. 1935, ausg. 
18/12. 1935. E. Priorr. 16/3., 9/4. u. 22/5. 1934.) K i t t l e r .

M. Diónert, Alimentation en eau des yilles. Eracuation des eaux usees et des eaux reaidu- 
aires. Livro 1: Epuration des eaux et assainisscment des eours d’eau. 3° ed. Parts: 
Leon Eyrolles 193G. (507 S.) gr. 8". 00 fr.

V. Anorganische Industrie.
Pedro Roca, Die Fabrikalion der FlufSsdure. Dberblick u. Beschreibung der Verff. 

von E o k e l t  u . von M a y e k .  (Quim. e Ind. 12. 236—38. 1935.) R. K. M u l l e r .
L. Kowalczyk, Yersuch der theorelischen Berechnung der Amrnoniaksynth ese n a eh 

der Fausennethode. II. (I. ygl. C. 1936.1. 607.) Vf. gibt eine Warmebilanz des Kontakt- 
app. unter Beriicksichtigung der Warmeverluste durch Leitung u. Strahlung u. be- 
rechnet die Heizflache des Warmeaustauschei-s u. der Kontaktkammer, die Wiirme- 
iibertragungskoeff. u. die Warmeverteilung bei den Heizgasen u. den beheizten Gasen 
entlang der Oberflśiehe der erliitzten Kontaktkammer. Allgemein wird aus den Be- 
rechnungen gefolgert: bei tieferen Tempp. erfolgt der Anstieg der Rk.-Ausbeute m it 
zunehmendem Druck rascher; die Gasgeschwindigkeit ist nach dem Warmeiiber- 
tragungskoeff., dem angewandten Temp.-Gefalle bzw. der Heizflache des Kontakt- 
raumes zu regeln, unter Beriicksichtigung des Einflusses der Venveilzeit auf die Aus- 
beute; der Warmeubertragungskoeff. ist im untersuchten Falle im Warmeaustauscher 
etwa halb so groB wie im K ontaktapp.; unter den errechneten Rk.-Bedingungeu 
wird eine Ausbeute von 10% NH 3 im lOndgas erzielt, die jedoch durch Herab- 
setzung der Gasgeschwindigkeit erhoht werden kann. (Przemysł Chem. 19. 192 bis 
207. 1935.) R . K. Mu l l e r .

Cz. Grabowski, Bemerkungen zu den Arbeiten von L. Kowalczyk uber die technischc 
Ammoniaksynthese. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. wertet die Bedeutung der Unterss. yon 
K o w a l c z y k  hinsiehtlich der Verwertung yorliegender Daten iiber die physikal. Eigg. 
zur Erforsehung der theoret. Grundlagen von techn. Synthesen in Gasphase. (Przemyśl 
Chem. 19. 207—09. 1935. Warschau, Techn. Hochsch., Inst. f. allg. u. chem. Maschinen- 
kunde.) R. K. Mu l l e r .
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A. J. Makowetzki und M. A. Osstroumow, Ober dic Loslichkeit der Phosphor- 
tsiiure. Beim NaBycrf. der H 3P 0 4-Fabrikation aua Phosphoriten erkitlt man hóchstens 
25% P 20 5 enthaltendo Lsgg. Es wurde yersueht zweoks Anreicherung, die H 3P 0 4 aus 
der wss. Lsg. mit Losungsmm., wclche m it W. nicht mischbar sind, zu extrahieren. 
H 3PO., ist prakt. unl. in Chlf., CCI,], fi. S 02, Toluol, Bzn., Solaról, Terpentinol; 1. in 
Bzl. zu etwa 1%. Mit A., Aceton u. dgl. bilden wss. H 3P 0 4-Lsgg. homogcne Lsgg. 
A. bildet m it 98%ig. H 3P 0 4 eine homogene Lsg., bei Vermischen m it wss. H 3P 0 4 ist 
die Schichtenbldg. sehr gering. Mit Isoamylalkolwl liiBt sich H 3P 0 4 aus wss. Lsg. 
herauslosen, u. zwar um so besser, jo konzentrierter dio H 3P 0 4-Lsg. ist; der Extraktions- 
grad ist am hóchsten ausgehend von einer ca. 42%ig. H 3PO,r Lsg. Etir die in der Praxis 
erhaltliclien H 3PO.,-Konzz. miiBte man dio Zahl der Isoamylalkoliolausschuttelungen 
sehr hoch nehmen; bei 7 Ausschuttelungen wiirdo man aus H 3PO.,-Lsgg. von 16—30% 
etwa die Halftc der Siiuro herauslosen konnen. Aussalzen yon H 3P 0 4 aus der wss. Lsg. 
m it CaCl2 fiihrt zu keinen prakt. Ergebnissen. Bei Einleiten yon NH 3 in eine 60%ig. 
isoamylalkoh. H 3P 0 4-Lsg.. schieden 80% der H 3P 0 4 ais trockenes NH4-Salz aus. 
(Trans. Kirov’s Inst. chem. Technol. Kazan [russ.: Trudy Kasanskogo chimiko-teehno- 
logitscheskogo Institu ta  im. S. M. Kirowa] 1934. Nr. 3. 103— 06. 1935.) S c h o n f .

S. A. Iofa, J. B. Brutzkuss und W. J. Wengerowa, Eleklrochemische Reini- 
gung von Phosphorsdure. Bei der Eloktrolyse As-haltiger Phosphorsaure (0,015% As) 
scheidet sich das As z. T. ais an der Kathode festhaftender Nd., z. T. ais Sclilamm aus. 
Bei 50° u. 0,005—0,0125 Amp./qcm Stromdiclite an Cu-Kathoden scheiden sich die 
letzten As-Mengen sehr langsam aus. Bei Zugabe von Cu-Ionen (Cu: As a  4 :1 )  wird 
dic Ausscheidung (ais Cu-As-Verb.) beschlcunigt. Die kathod. Abscheidung yon Pb 
aus H 3PO,, erfordert ein Kathodenpotential von — 0,355 V (50°). Bei kathod. Strom- 
diehten von 0,005—0,01 Amp./qcm wird Pb an Cu-Kathoden aus 82%ig. Saure in 
16 Stdn. auf 10~4—10- 5  %  ausgeschieden. Ais Anodenmatcrial dient P t. Die anod. 
Stromdiclite kann bis 1 Amp./qcm betragen, 0 2-Entw. ist der einzige Anodenyorgang. 
Bei gleichzeitiger Anwesenheit von As u. Pb in H 3P 0 4 scheidet sich an Cu-Kathoden, 
trotz scines unedleren Potentials, erst das Pb aus, dann As. Bei Zugabe von Cu-Ionen 
(Cu: As s  4: 1) scheidet sich aber zuerst As bis auf Spuren aus, erst dann beginnt 
die Ausscheidung von Pb. Die Klemnienspannung (bei 50°) betragt 4,3 V ; fiir die 
Reinigung yon 1 1 Saure von 70—75% bei 50° sind 15000—20000 Amp.-Stdn. erforder- 
lich, entsprechend 65—68 kWh. Der Kathodenschlamm muB abfiltriert werden. Die 
Methode ist zur Reinigung elektrotherm. erzeugter H 3P 0 4 fiir GenuBzwecko brauchbar. 
(Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. [russ.: Cliimitsclicski Shurnal. Sser. B. Shurnal 
prikladnoi Chimii] 8 . 840—47. 1935. Moskau, Technolog. Abt. d. Inst. f. Diinge- 
mittel.) B a y e r .

N. S. Nikolajew und S- M. Kamorgorodski, Vber die Herstellung von Magnesium- 
utul Bariumfluorid. Der EinfluB von Temp., Rk.-Dauer, Sauregeh. bei der Herst. der 
Fluoride durch doppelte Umsetzung yon Mg- oder Ba-Yerbb. (MgCl2, MgS04, MgCOa; 
BaCl2, BaS) m it N aF in wss. Lsg, oder in Suspension wird untersucht. Wahrend bei 
BaF2” stets leicht filtrierbare Prodd. m it 92—97% B a F „  erhalten werden, \vird ein 
gut filtrierbares, 80—85%ig. MgF2 nur beim Arbeiten m it H 2S04-Zusatz u. in der 
Hitze erzielt. Ohne H 2S04-Zusatz entsteht ein Doppelsalz MgF2 -NaF. Reineres MgF., 
wird erhalten beim Umsatz von MgO oder MgC03 m it H F. (J. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 12- 1047—50. 1935.) B a y e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Inc., Del., iibert. von: Joseph S. Reichert,
Niagara Falls, N. Y., Halłbarmachen von Wasserstoffsuperoxydldsungen. Geringe 
Mengen Pyrophosphat oder H 4P20 7 werden den Lsgg. zugesetzt u. deren Sauregrad 
dann auf ein pa zwischen 1 u. 7 eingestellt. Dio Zusatzmenge des haltbarmachenden 
Mittels betragt 0,025— 1,5 H4P„07 im Liter II„0»-Lsg. Das pn betragt yorteilhaft 1,5 
bis 4,5. (A. P. 2 027 838 vom 12/9. 1932, aiisg" 14/1. 1936.) H o l z a m e r .

Koppers Co. of Delaware, ubert. von: Joseph A. Shaw, Pittsburgh, Pa., 
V. St. A., Oeiuinnung von Schicefelwasserstoff. H 2S-haltige Gase, die yerhaltnismaBig 
wenig C02 entlialten, werden m it einer FI., die aus Alkaliphenolat u. sauren Teer- 
bestandteilen, z. B. Kresol, m it 10 (Gcw.-%) Alkali u. 15 Sauren der angegebenen 
Art bestehen, gewasohen. In  der Hauptsaclio wird H„S absorbiert, der dann mittels 
Dampf im Gegenstrom in konz. Form ausgetrieben wird. C02 kami dureh der FI. zu- 
gegebene Kalkmilch gebunden werden. Der H»S wird zu S 0 2 yerbramit, das auf / / 2S04



verarbeitet w ir d ,  u. zwar nach dem Stickoxyd- oder dem Kontaktyerf. Dio V o it . ist 
beschrieben. (A. P. 2 028125 vom 8/1. 1932, ausg. 14/1. 1936.) H o l z a m e r .

Dow Chemical Co., iibcrt. von: Leonard C. Chamberlain und George W. 
Hooker, Midland, Mich., V. St. A., Jodgewinnung. J 2-haltige natiirliche Salzlsgg. 
werden mittels Saure (H2S 0 4, HCl) angesauert (nicht iiber pji 3) u. m it einem Oxy- 
dationsmittel (Cl2), das nur in solcher Menge angowondet werden darf, daB keine H J- 
Bldg. eintritt, yorteilhaft in Ggw. eines weniger starken Oxydationsmittels, z. B. H N 0 2, 
behandelt. Das freigesetzte J ,  wrird dann mittels eines Luftstromes ausgetrieben u. 
bei einer iibor dem Taupunkt liegenden Temp. iiber akt. Kohle geleitet. Etwa 95% 
des J 2-Geh. werden adsorbierfc. Dic noch J 2-haltige Luft wird wieder zuriickgeleitet. 
Die beladene akt. Kohle wird nun m it einer Alkalihydroxydlsg. beim Kp. behandelt, 
um die Bldg. von Joda t zu verhindem. (A. P. 2 028 099 vom 29/12. 1932, ausg. 
14/1. 1936.) H o l z a m e r .

Wingfoot Corp., Wilmington, Del., iibert. von: Albert M. Clifford, Stow, O., 
V. St. A., Herstellung von Halogcnwasserstoff. Das Halogen wird m it H2S in Ggw. 
einer fl. Halogen-Schwefelvcrb. umgesetzt. Die Rk. yerlauft nach den Teilgleiehungen: 

1. H 2S +  Cl2 =  2 HCl +  S. 2. S +  SCI, =  S2C12.
3. CI, +  S,C12 =  2 HCl +  2 S. 4. H2S +  SCI* =  2 HCl +  2 S.

5. H2S +  S2C12 =  2 HCl +  3 S.
Cl, u. H 2S werden in einem vorzugsweise m it einem Gemisch aus SC12 u. S2C1, 

berieselten Rk.-Turm umgesetzt, die abziehenden Gase dann durch Kondensation 
von SC12 befrcit u. zur Entfernung der Reste Chlor-Scliwefelverb. m it einem Toluol- 
Xylolgemisch gewaschen. Die Ausgangsgaso brauchen nicht in molekularen Mengen 
venvendet zu werden. Die Rk.-Temp. soli zwisehen 50 u. 70° liegen. (A. P. 2 028 087 
Tom 12/12. 1933, ausg. 14/1. 1936.) H o l z a m e r .

Emil Hene, London, Aktive Kohle. Akt. Kohle wird S i0 2 durch Hydrolyse von
Si-Estern einverleibt, gegebenenfalls unter Zugabe von Fullererde. Beispiel: 9 g fein 
yerteilte akt. Kohle u. 1 g Eullererde werden m it 32 ccm alkoh. Si(OC2H 5),, (12°/a) gut 
vermischt. Die piast. M. wird dann in Formstiicke umgewandelt u. bis zur Erhśirtung 
gelagert, worauf sie auf 150° erhitzt w'ird. Es entsteht dann Silicagel unter Entweichen 
des A. Diese akt. M. besitzt ein starkes Adsorptionsvermógen fiir Gase u. ist sehr hart. 
(E. P. 440 411 vom 18/6.1934, ausg. 30/1. 1936.) H o l z a m e r .

I. A. C. (Societa per L’Industria Articoli di Caoutchouc e per Materiali 
Protettivi et Antigas), Italien, Oeformte aktive Kohle. Kohlenstoffhaltige Ausgangs- 
stoffe werden nach dem Mahlen m it einer sauren ZnCl2-Lsg. getriinkt, dann nochmals 
gemahlen, bis ein fl. Brei entsteht u. dann auf 100—110° erhitzt. Die Dauer der Er- 
hitzung hangt von der H artę der Ausgaugsstoffe ab. Der Brei wird dann in Eormen 
gefiillt oder durch Siebplatten gedriickt u. unter Vertneidung dor Aufblahung auf 200° 
erhitzt. Die Formlinge werden dann bei 700—720° calciniert u. nach dem Erkalten 
ausgewaschen. (F. P. 792 814 vom 1/7. 1935, ausg. 11/1, 1935. I t. Prior. 4/7.
1934.) H o l z a m e r .

Solvay & Cie., Belgien, Herstellung regelmćipig gejormler Stiicke aus geschmolzenen 
Stoffen. Die M. wird aus dem sclimelzfl. Bad auf eino m it Rillen versehene Walze auf- 
gebracht, in diesen zum Erstarren gebracht u. in regelmiiBige Stiicke zerteilt. Das Yerf. 
dient z. B. zur Herst. geformter Stiicke aus NaOH, CaCl2, Alaun u. dgl. Stoffe m it 
einem scharfen F. (F. P. 781201 vom 13/11. 1934, ausg. 11/5. 1935. Holi. Prior. 
30/12. 1933.) H o r n .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Deutschland, Oberfuhrung von Chlor- 
kalium in agglomerierte Massen. Durch Zusatz von 4—8 %  Kiescrit oder einer ent- 
sprcchenden Menge eines anderen Mg-Salzes wird die Temp., bei der ein Zusammen- 
sintern der einzelnen Salzkórnchen eintritt, erheblich herabgesetzt, ohne daB der F. 
des KC1 erreicht wird. (F. P. 790 017 vom 2/9. 1935, ausg. 12/11. 1935. D. Prior. 
7/6. 1934.) B r a u n in g e r .

Carlo Adamoli, Mailand, Heratdluiig von Natriumberylliumfluorid aus Beryllium, 
Aluminium und Kieselsaure enthaltenden Erzen. Zu F. P. 768 810; C. 1934. II. 4005 ist 
nachzutragen, daB Tempp. yon 550—800° angewendet werden konnen. (Schwz. P. 
179 080 vom 5/2. 1934, ausg. 1/11. 1935.) Ma a s .

Samuel Kremen, New York, N. Y., Y. St. A., Herstellung von Zinlcsulfid. Eine 
innige Mischung von Zinkamalgam u. S wird unter Erwarmen zur Rk. gebracht, 
worauf das gebildetc ZnS yom Hg durch Dest. u. den yorhandenen Hg-Sulfiden ab- 
getrennt wird. (A. P. 2 027 440 vom 12/5.1931, ausg. 14/1.1936.) N t t ze .
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Hughes-Mitchell Processes Inc., ii bert, vou: Thomas A. Mitchell und Royal 
L. Sessions, Denyer, Col., V. St. A., Herstellung von Zinksulfid unter Verwertung von 
NaCl im Kreislauf. ZnCl2 wird m it BaS umgesetzt; das BaCl2 wird m it Na2S 0 4 um- 
gesetzt u. das entstandene NaCl wird m it H 2S 0 4 wieder zur Rk. gebraeht. Die ent- 
steliende HC1 wird zum Losen von Zn O benutzt. Zeichnung hierzu. (A. P. 2 0 2 8 162 
Tom 8/1. 1932, ausg. 21/1. 1936.) N i t z e .

[russ.] LeoDid Alexandrowitsch Kusnetzow und I. D. Schwarz, AUgemeine Technologio des 
Carbids u. Caleiumcyanamids. Moskau-Leningrad: Onti 1935. (407 S.) Rbl. 0.50.

Friedrich Heimes, Anwendung der Theorien iiber den Glaszusland au f einige be- 
sondere Eigenschaften der Emails. Glasteilchen eines Glases m it groBen Molekiilen 
absorbieren an ihrer Obcrflache offenbar mehr Gas ais solche m it kleineren. Ein 
amorpher oder fein krystallisierter Stoff absorbiert bekanntlich in der gleichen Ge- 
wichtsmenge starker ais ein ursprunglich grobkrystalliner, der fein gepulvert wurde. 
Da bei der Yerkleinerung der Glasbausteine durch den Zusatz von MineraUsatoren 
eine Annaherung an das krystalline Gebiet erfolgt, so ist dam it gleichzeitig eine ab- 
nelimende Adsorptionstendenz yerkniipft. Da im Adsorptionsvermógen nur kleine 
Untersehiede ermittelt wurden, glaubt der Vf., daB die yersehieden groBe Zahigkeit 
fiir das Verh. des Emails ausschlaggebend ist. In  Emails, die hauptsiichlich oder allein 
m it Gas getriibt werden sollen, mussen groBe Molekule angestrebt werden. (Sprech- 
saal Keramik, Glas, Email 69. 87—90. 103—06. 13/2. 1936.) PLATZMANN.

L. Stuckert, Kann die metallische Unlerlage den Ausfull der Emaillierung be- 
einflussen ? Eisen ais Grundlage von Email begiinstigt das Emaillieren dann, wenn 
das Eisen móglichst rein ist. Andererseits wird die Emaillierung beeintrachtigt durch 
gewisse schadliche Beimengungen, wie Schwefel in hóheren Mengen oder in ortlichen 
Anhaufungen. Auch ein Geh. an Fremdkórpern, wie Schlacke oder Gase in Form yon 
Blasen u. Lunkern wirkt schadlich. Der C-Geh. in gebundener Form beeintrachtigt 
unterhalb gewisser Grenzwerte die Emaillierung nicht, sofern der Kohlenstoff in der 
relatiy stabilen eutektoiden Form des Perlits anwesend ist. Schadlich ist dagegen das 
Vorhandensein von Kohlenstoff in stark metastabiler Phase ais Zementit. Die Gleich- 
miiBigkeit des Gefuges ist ebenfalis Voraussetzung fur einen gunstigen Ausfall des 
Emaillieryerf. bei Blech. Ein wichtiger Faktor ist endlich die reine, gleichmaBige u. 
von allen Verunreinigungen freie Obcrflache des GuBeisens oder Eisenbleches. (Glas- 
hiitte 6 6 . 160—64. 29/2. 1936.) P l a t z m a n n .

J. Nappee, Die Fehler bei der Emaillierung. Tabellar. Zusammenstellung der 
auftretenden Fehler, ihrer Herkunft u. ihres Aussehens. Diskutierung von Einzel- 
fallen. Auszug aus dem Werk des Yf. uber die „Fehler bei der Emaillierung, dereń 
Aussehen, Ursprung u. Vermeidung“ . (Ceramiąue, Yerrerie, Emaillerie 3. 81—83.

A. E. Badger, Die Lauierung von Natron-Kalk-Magnesiaglasern. Die Neigung 
eines S i02-Ca0-Mg0-Glases der ubliehen Zus. fiir Maschinenbetrieb, gispig zu werden, 
lieB sich beseitigen durch Erhóhung des MgO-Geh. gegenuber dem CaO-Geli.; dabei 
blieb die Gesamtmenge CaO +  MgO unyerandert. (Glass Ind. 16. 369. Dez.

A. J. Holland und W. E. S. Turner, Die Rilzharte ton gehartetem Tafelglas. 
In  5 Vers.-Reihen werden gewóhnliches u. gehartetes Tafelglas m it dem Diamanten 
bzw\ einem Schneideradchen geritzt. Unter gleichen Bedingungen war die Breite der 
Ilitzfurche fur beide Glśiser gleich. Der Schnitt im geharteten Glas war sauberer ais im 
gewóhnlichen, das viel Ausspriinge zeigte. Doch lostcn sich nach einigen Stdn. an den 
Seitenwilnden der Ritzfurche gckrummto Splitter ab. Aus ihrer Krummung berechnen 
Vff., daB die Zugspaimung in der Mitte der Tafel 10 000—53 000 kg/qcm betragt. 
(J . Soc. Glass Technol. 19. Trans. 221—30. 1935. Sheffield, Univ., Dept. of Glass 
Technol.) • R o l l .

Otto Krause und Eberhard Keetman, Zur Kenntnia der kemmischen Brenn- 
Dorgange. I II . Der E influfi der brennbedingungen a u f die Slrukluranderungen. 
(II. ygl. C. 1936- I. 2798.) Drei in ihren Quarz- u. Feldspatgehh. systemat. ab-

VI. Silicatchemle. Baustoffe.

125—26. 197—98. 1935.) P l a t z m a n n .

1935.) R o l l .
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gewandelte, unter yerschiedenen Brennbedingungen gebrannte Hartpozellanmassen 
wurden untersucht: a) auf Voranderungcn des spezif. Gewichtes, b) unter Anwendung 
der planimetr. Gesteinsanalyse auf Veranderungen yon Menge, Kornzahl u. Korn- 
gróBe des (Juarzes (SEiTZsclier Integrationstisch), c) auf das Wachstum der Mullit- 
krystalle mkr. m it Hilfe eines Okularschraubenmikrometers. Die Verfliissigung des 
Feldspates beginnt bereits bei 1100° durch Bldg. eines Kieselsiiure-Feldspateutektikums. 
Das eigentliche Schmelzen tr i t t  erst bei hoherer Temp. ein; es iiberlagert die Eutek- 
tikumabldg. Die beim Brand gebildete Feldspatschmelze lóst den Quarz. Bei iso- 
thermer Erhitzung laBt sich die Quarzauflosung in Abhangigkeit von der Zeit an- 
nahernd durch die Funktion e„— e — k ■ log t darstellen, in der c0 den urspriinglich 
yorliandenen, e den nach der Zeit t noch yorhandenen Quarzgeh. u. k eine Konstanto 
bedeuten. Die Verss. ergaben, daB die gelóste Menge abhiingiger von der Menge an 
yorhandenem Quarz ais von der an Feldspat ist, womit sich dio Auffassung des Quarzes 
ais ,,FluBmittel“ rechtfertigt. Das Aufnahmevermógen des fl. Feldspates fiir Quarz 
ist so groB, daB ein im Grenzfall vorhandener EinfluB der Feldspatmengo auf die 
Quarzlsg. nur an der Temp.-Abhangigkeit des Auflósungsyorganges erm ittelt werden 
kann. Der Temp.-Koeff. der Konstantę obiger Fimktion ist bei den feldspatreicheren 
Massen prakt. gleich u. hoher ais bei der feldspatarmeren M., in der offenbar dadurch 
der Auflosungsvorgang behindert ist. Beim Lósungsvorgang yerschwanden zuerst die 
feineren Quarzteilehen, wodurch m it fortschreitender Erhitzungszeit eine Erhohung 
des mittleren Korndurchmessers beobachtbar wird. Aus den der Auflósung durch 
die Feldspatschmelze unterworfenen Quarzmengen laBt sich die M. glasig-amorplier 
Phase errechnen; sie nimmt gleichmaBig m it dem Log. der Brenndauer zu. Reduzierendo 
Ofenatmosphare beschleunigt nur unter 1000° die Auflósung des Quarzes. Die Menge 
des entstehenden Mullits laBt sich nicht siclier feststellen. Nach rontgenograph. Verss. 
u. Verss. von R. R ie k e  u . W. S ch ad e  wird gefolgert, daB die Menge des entstehenden 
Mullits durch die Menge der in den Versatz eingefiilirten Tonsubstanz bestimmt wird. 
Das Wachsen der Mullitkrystalle erfolgt nur bei hoher Temp. u. bei isothermer E r
hitzung nach der Funktion l =  b -log t, wobei l die mittlere Lange der Mullitkrystalle 
nach der Brennzeit ( u. ii die Geschwindigkeitskonstante bedeuten. Aus den Unterss. 
ergibt sich die Bldg. des Mullits derart, daB wegen der geringen Losliehkeit des Mullits 
im Feldspat nur geringe Anteile von der schmelzfl. Phase aufgenommen werden. Die 
unl. Mullitkrystalle yergrobern sich oberhalb 1200° wahrscheinlich auf Kosten der 
kleinen Krystalle m it einer Geschwindigkeit, die maBgeblich durch den seinerseits wieder 
von der Viscositat des Feldspatflusses abhangigen Diffusionskoeff. beeinfluBt wird. 
Wichtig ist endlich die Feststellung, daB eine Verlangerung dor Brennzeit bei Tempp. 
unterhalb der Hóchstbrenntemp. weder einen Fortschritt des Mullitwaclistums, noch 
der Quarzauflosung ergibt, sondern daB ein Stillstand aller strukturellen Veranderungen 
eintritt. (Spreclisaal Keramik, Glas, Email 69. 45—47. 57—59. 73—75. 85—87. 23/1.
1936. Breslau, Techn. Hochschulc. Keram. Inst.) P l ą t z m a n n .

Marcel Lepingle, Die Anwendung •physikalisch-chemischer Prinzipien au f die 
Herslellung liochkiesdsaurehaUiger feuerfester Erzeugnisse. (Vgl. C. 1935. II. 3279.) 
Es wird der gegenwartige Stand der Wissenschaft m it Bczug auf die allotropen Modi- 
fikationen der Kieselsaure — Umwandlung von Quarz in Tridymit u. Cristobalit — be- 
handelt unter besonderer Beriicksichtigung der D.- u. Volumenanderungen m it steigender 
Temp. Hinsichtlich der Anwendung dieser Erkenntnisse auf die Herst. von Dinas- 
steinen werden die Quarzitarten auf ihre Eignung besprochen u. insbesondere auch 
der EinfluB von Katalysatoren auf die Umwandlung des (Juarzes u. die entsprechende 
Abnahmc der D. diskutiert. (Ind. chim. belge [2] 7. 43—55. Febr. 1936.) P l a t z m .

I. A. Alexandrow, Physikalisch-chemische Eigenschaften eisenhalliger Zemente. Vf. 
gibt in mehreren Tabellen die physikal.-chem. Konstanten von verschieden zusammen* 
gesetzten Klinker- (13 Proben) u. Zementproben (12 Proben) an u. leitet daraus die 
Mógliclikeit der Herst. von hochwertigen eisenhaltigen Zementcn ab. (Ukrain, chem. J .  
[ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 10. 76—83. 1935.) v . F u n ek .

Yoshiaki Sanada, Vber die Feinmalilung von ZeTnent. IV. Uber die Druckfestigkcit 
des Klinkers. (Vgl. C. 1934. II. 2877.) Aus 8  yerschieden stark gesinterten Portland- 
zementklinkern offenbar gleicher chem. Zus. wurden Probekórper (Zylinder 1,6 X 
2 cm) hergestellt. Ihre Druekfestigkeit steigt m it zunehmendem Raumgewicht des 
Klinkers fast geradlinig yon ca. 100 auf 600 kg/qcm, wenn das Raumgewicht von 
1,8 auf 3,1 ansteigt. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 722 B—23 B. Dez. 1935. 
[Nach ongi. Ausz. ref.]) E l s n e r  v . G r o n o w .

218*
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Hans Kltfil und Dzung-Hsien Lu, Die Abhangigkeit des Sduwindens der Portland- 
zemente von physikalischen und chemischcn Einfliissen. (Mitt. zementtechn. Inst. Teclin. 
Hochschule Berlin 53- 5—47. 1935. — C. 1936. I. 407.) E l s n e r  v. G r o n o w .

E. Suenson, Saurebestandigkeit der Zementrohre. Ausfuhrlieher Bericht iiber die 
Tatigkeit eines Sonderausschusses: Haltbarkeił von dan. Zementrohren. — Aggressive 
Einw. von IV. auf erhdrteten Zcment (Losliehkeit der Ca-Verbb. in C 02-freiem u. C02- 
lialtigem W., Bindungsformcn der C02 im W.). — Verss. mit Iłohren, die C02-haltigem 
W. ausgesetzt werden: bei langerem (31/.! Jahre) Durchleiten von W. m it 0,2 a t  Uber- 
druek zeigen Portlandzementrohre nur bei fehlerhafter Herst. mangelnde D., Moler- 
zomontrohre sind weniger haltbar, m it Teer oder Asphalt impragnierte Portland- 
zementrohre (1 :5  bzw. 1 :4 ) sind zwar so dauerhaft wie reine Zementrohre (1 :2 ), 
zeigen aber Blasen, die die Diclitigkeit herabsetzen. — Verss. mit Mortelprismen: 
untersueht wird dio Abhangigkeit der Mórtelfestigkeit von der A rt der Lagerung in 
der ersten Woehe (in W. oder in feuehter Luft), Festigkeitsverlust bei W.-Trankung 
(bei lufttroekenem Portlandzementmortel ca. 30%)> Saurebestandigkeit von P o rt
land-, Velo- u. Molerzement (Biege- u. Druckverss.: Molerzement bei gleichem 
Mischungsverhaltnis dem Portlandzement etwas iiberlegen, Velozement etwa gleieh- 
wertig; Druckfestigkeit wird durch Siiureangriff starker herabgesetzt ais Biegefestig- 
keit), EinfluB der Impragniermittel auf Festigkeit u. Saurebestandigkeit (Teer u. 
Asphalt nur dickfl. wirksam, Wasscrglas u. Seife prakt. ohne Wrkg. bzgl. Festigkeit 
u. Saurebestandigkeit). — Fehhrquellen bei Wasserdichtheitsverss. mit rohrformigen 
Probekórpem: period. Schwankungen der Wasserundurchlassigkeit, Zunahme der W.- 
Durchlassigkeit in den ersten Yers.-Stdn., Abnahme im weiteren Verlauf des Vers., 
Nachweis des Verdampfens von W. in den Poren der nach dem trockenen Oberflachen- 
zustand ais wasserdicht zu bezeichnenden Rohre. (Ing.-yid. Skrifter Ser. B. Nr. 15. 
1—251. 1935. Kopenhagen.) R. K. M u l l e r .

A. Steopoe, Ober die Einwirkung ton Meerwasser au f erhdrteten Zement. Im  Meer- 
wasser wird Beton durch Korrosion u. durch Treiben zerstort, allerdings um so weniger, 
jo dichter er ist. Aggressive Lsgg. bewirken, daB die im erharteten Zement befindliche 
HC1-1. Kieselsiiure in unl. Gel Yerwandelt wird; wird jedocb dabei Mg(OH2) aus- 
geschieden, so wird das Gel infolge Mg-Hydrosilicatbldg. wieder HC1-1. TraB, dessen 
hoher Geh. an reaktionsfahiger Kieselsaure die Bldg. von Ca-Hydrosilieaten zur Folgę 
hat, wirkt schiitzend, weil die unter Einw. der aggressiven Lsgg. sich bildenden S i02- 
Gele die Betonporen verstopfen. (Ciment si Beton 3. 321—34. Nov./Dez. 1935. [Orig.: 
ruman.; Ausz.: dtsch.]) G uR IA N .

§erban Solaeolu, Ober hydraulische Zusatze fu r  SIdrtel und Betone. Vf. unter- 
sucht die Eignung von ruman. Puzzolan u. ruman. Hochofenschlacke (38°/o S i02, 
17,5% R ;0 3, 34,6% CaO, 4° / 0 MgO, 5,2% MnO) ais hydraul. Zusatz. Der untersuchte 
Puzzolan verhalt- sich ahnlich dem TraB Yon Sliinic, besitzt aber diesem gegeniiber 
den Vorteil, daB er in naturlichem Zustande pulyerformig ist. Dio Hochofenschlacke 
stellt einen wertvollen hydraul. Zusatzstoff dar. (Ciment si Beton 3. 277—95. 1935. 
Bukarest, Techn. Hochsch., Lab. f. Baustoffe u. Keramik. [Orig.: ruman.]) R . Iv. Mu.

M. Pulfrich, Kies und seine Eigenschaften. (Tonind.-Ztg. 59- 567—69. 1935. 
Berlin, Chem. L a b . f . Tonindustrie.) S c h u s t e r i u s .

Hans Diegmann, Asbest in Isoliermassen. (Vgl. C. 1935.1. 2064.) Kurze An- 
gaben iiber Venvendung u. Yerarbeitung von Asbest zu Wdnneisoliemiittdn. (Gummi- 
u. Asbest-Ztg. 35. Nr. 2. 3— 4. 25/1. 1936.) S k a l i k s .

A. B. Getzelew, Die Amccndung ton gebranntem Dolomit in Losungen und Fabri- 
kaien. Bei 700—720° gebrannter Dolomit eignet sich zur Herst. von MgCl2-Lsgg. Er 
kami ferner zur Herst. farbiger Stukkaturen, fiir Verkleidungsplatten, architekton. 
Abgiisse u. dgl. Yerweudet werden. Fiir Stukkaturarbeiten werden zweckmaBig zur 
Erhóhung der Plastizitafc der Lsgg. 5— 6 %  Ton zugesetzt. (Baumater. [russ.: Stroi- 
tc‘lnye Materiały] 1935. N r. 6 . 39— 42.) R. K. M u l l e r .

A. Kogan und L. Schwarzburd, Ober die Anu-endbarkeit einiger uhrainischer 
Oranite fiir  saurebestandige Bauten. (Vgl. C. 1935. I. 612.) Die untersuchten Granite 
worden mit Wasserglas u. Na2SiF6 auf saurefeste K itte verarbeitet, dereń Haltbarkeit 
nach 30-std. Einlegen in 10, 50 u. 78°/oig. H 2S 0 4 (im letzteren Falle unter Zusatz von 
1,5% H N 03) u .  in Oleum (20% S 03) untersueht wird. Gepriift wird hierbei Gewichta- 
aiiderung u. Dauerdruckfestigkeit. AuBer in rauchender H 2S 0 4 zeigen die Granite 
befriedigende Eignung ais K ittbestandteil. (Chimstroi [russ.: Chimstroi] 7. 429—31. 
1935. Odessa, Ukr. wiss. chem. Forech.-Inst.) R. K. M u l l e r .
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Josef Hrdlifika, Studium der Homogenitat des Olases. Mittels einer Projektions- 
methode wurde dio Unhomogenitat einiger tschechoslowakischer Glaser hinsichtlich 
der Schlierenerscheinung untersucht u. m it der Polarisationsunters. der Spannung im 
Glas yerbunden. Zwischen beidon Erseheinungen diirfte ein Zusammcnhang bestehen, 
jedoch war er nicht boi allen Mustcrn nachweisbar. (Sklśiskś Rozhledy 13. 3—7. 
1936.) S c i i o n f e l d .

' W. Świętoslawski, Ober ein Durchfluftcałorhneler zur Untersuchung der Er- 
hiirtungswdrme des Zements. (Vgl. C. 1935. II. 3280.) Mit Hilfe des friiher (0. 1936. 
I. 2395) beschriobenen Labyrinthcalorimeters wird das Auftreten eines schwach aus- 
gebildeten Minimums zu Beginn der Erhartung yon Zement u. eines nach yerschiedener 
Zeitdauer darauffolgenden Maximums bestatigt. Es zeigt sich, daB dio Lage des 
Maximums nicht nur yon der A rt des yerwendeten Zements, sondom auch yon der 
Menge des Anmachwassers abhangt: bei abnehmender W.-Menge wird das Maximum 
friiher erreicht, zugleich andert sich auch die maximal entwickelte Warmemenge, 
die bei abnehmender W.-Menge im untersuchten Ealle zunaclist etwas ansteigt, dann 
rasch abnimmt. (Przemysł Chem. 19. 183—86. 1935. Warschau, Techn. Hochsch., 
Phys.-chem. Lab. u. Chem. Forschungslab.) R. K. M u l l e r .

Arnold Rkode, Die Eignmigsprufimg des Betons. Die zur Zeit in Deutschland 
ublichen Priif- u. Giiteyorschriften fiir Zemente u. Betonzuschlagstoffe sowie fiir den 
Beton selbst werden zusammenfassend mitgeteilt. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 76. 
175—76. 26/2. 1936.) E l s n e r  v . G r o n o w .

VII. Agrikulturchemie. Schadlingsbekampfung.
F. W. Parker, Krystallharnstoff ais Dungemittel. Krystallharnstoff h a t D. 0,80, 

ist also bedeutend yoluminoser ais die anderen N-Diinger. E r ist hygroskopischer 
ais (NH,)2SO.,, weniger hygroskop. ais die Nitratdimgor. Mischung m it anderen 1. 
Diingeinitteln erhoht die Hygroskopizitat. Dungertechn. iibertrifft Ham stoff allo 
anderen N-Diinger. (Amer. Fertilizer 84. Nr. 2. 7. 26. 25/1. 1936. Wilmington 
[Del.].) G r i m m e .

V. T. Stoutemyer und F. B. Smith, Die Wirkungen von Natriumchlorid a u f Jłasen- 
pflanzen und -boden. Verss. m it NaCl m it u. ohne P 20 5-Beigabe bei yerschiedenen 
Grasern u. WeiBklee. NaCl ^órkte teils stimulierend, teils schadigend. Letztere Wrkg. 
des NaCl konnte durch P 20 5-Gabo in gewisser Beziehung aufgehoben werden. Der 
Gesamtgeh. an austauschfahigen Basen des Bodens wird durch NaCl emiedrigt. (J. 
Amer. Soc. Agron. 28. 16—23. Jan. 1936. Ames [Iowa].) G r i m m e .

F. Konig, Der Einflufl der Kalisalzdungung au f Wert und Wirkung des Wirt- 
schaflsfutters. Die Auswertung von Futterungsversuchen aus den Jahren 1931—1934. 
(Vgl. C. 1936. I. 150.) (Ernahrg. d. Pflanze 32. 21—27. 15/1. 1936. Steinach b. Strau- 
bing [Ndrbay.], Studienges. f. prakt. Diingungsfragen in d. Grunlandwirtsch.) L u th .

M. Popp, Die Diingewirkung der Magnesia. (Vgl. P o p p , C o n t z e n  u . N i e s c h l a g , 
C. 1936. 1 .1293.) Eingehende Besprechung alterer u. neuerer Arbeiten iiber die MgO- 
Frage u. die sie beeinflussenden Faktoren (Geh., Kalkzustand u. Sauregrad des Bodens, 
Austauschfahigkeit der Bodenionen, Geh. des Bodens an Tonbestandteilen, Pufferang 
des Bodens durch Humus, Wrkg. der Kationen u. der ernahrungsphysiol. EinfluB des 
Mg). Trotz im einzelnen noch bestehender Unklarheiten kann festgestellt werden, daB 
je nach der Bodenart die MgO-Frage durch ausreiehende Kalkdiingung oder durch 
reichliehe Anwendung von Stalldiinger zu lósen ist. (Landwirtsch. Versuchsstat. 124. 
129—52. 1936. Oldenburg.) L u t h e r .

E. G. Doerell, Theoretische und praklische Erfahrungen uber die Rólle der Super- 
phosphal-Phosphorsaure im  Handelspflanzenbau. Sowohl bei Gurken, wie Tomaten 
wurden durch Superphosphatdiingung Ertrag u. Giite wesenthch gesteigert, wahrend 
P 20 5-Maiigel Schadigungen hervorrief, bei ersteren Weich- u. Hohlwerden, bei letzteren 
Aufplatzen. Tomaten reagieren sehr scharf auf einen P 2Os-Mangel im Boden u. daB 
naher beschriebene Krankheitsbild ist schon im Alter von 8 —10 Tagen einwandfrei 
erkennbar; starker P 20 5-Mangel kann zu einem yolligen Zusammenbruch des Orga- 
nismus fiihren. Im allgemeinen werden im Sehrifttum fiir den P 20 s-Entzug der Tomaten 
vicl zu niedrige Zahlenwerte angegebcn. (Superphosphat [Berlin] 11. 121—23. Dez. 
1935. Prag.) L u t h e r .

E. G. Doerell, Theoretische und praklische Erfahrungen iiber die Rólle der 
wasserloslichen Phosphorsaure im Handelsgev;achsbau. (Vgl. vorst. Ref.) Der im all-
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gemeinen zu niedrig angegebene Niihrstoffentzug des Hopfens betragt durchsclmittlich 
in kg/ha: 107 N, 32 P  u. 81 K  (3,3: 1: 2,5), unter Beriicksichtigung der Ausnutzbarkeit 
sind zu diingen in kg/ha: 134 N, 128 P  u. 133 K  (1 :1 : 1). P 20 6-Mangel verursacht 
das „Braunspitzigwerden des Hopfens“ , sowie dio Ausbildung langer grober Spindeln 
u. groBcr Zapfen. Tabak mu 13 auBer Stallmist ca. 45 kg tatsachlich aufnehmbare 
P s0 5/ha erhalten. P 20 6-Mangcl vcrursacht Blattfleckenkrankheit, Qualitiitsverschlech- 
terung u. Reifeverz6 gerung. Boi steigendem K- u. sinkcndem P 20 6-Geh. der Nahrlsg. 
wird der Zuckergeh. des TabakpreBsaftes (durchsclmittlich eine 2—4°/0ig. Zuckerlsg.) 
ernicdrigt u. umgekehrt. (Superphosphat [Berlin] 12. 1—5. Jan . 1936. Prag.) L u t h e r .

J. Clarens und H. Margulis, Beitrag zur ICenntnis der gegenseitigen Einwirkung 
von Pliosphaten und Boden. II. Einwirkung von Kalk auf Monocalciumphosphat in  
Gegenwart von wasserfreiem Calciumsulfat. (I. vgl. C. 1934. II. 2122.) U nter den friiher 
angewandten Bedingungen wird der EinfluB des CaSO., auf die Fallung yon Ca(H2P 0 4 ) 2 

durch Ca(OH ) 2 untersucht. Zunachst fallt nur CaHP04 aus, dann tr i t t  rasch daneben 
Ca3 (P0 4 ) 2 auf, dessen relative Menge bei Ggw. von mehr CaS04 rascher zunimmt ais 
boi Ggw. einer geringeren Menge CaS04. Bei geniigender Menge Ca(OH)„ erfolgt dio 
Eallung Yollstiindig ais Ca3(P 04)2. Von einem bcstimmten Augenblick an bewirkt ein 
weitercr Zusatz von Ca(OH) 2 keine weitero Zunahmo der gefallten Menge P 20 6 mehr; 
von diesem Punkt an scheint der Zusatz von Ca(OH) 2 nur noch zur Umwandlung von 
CaHP04 in Ca3 (P0 4 ) 2 verwendet zu werden. — Mir die prakt. Anwendung von Super
phosphat bei kalkarmem Bodcn ergibt sich die Eolgerung, daB der Diinger zweckmaBig 
nur aufgestrcut wird ohne Durchmischung m it gróBeren Mengen Erde; eine Durch- 
arbeitung erfolgt erst nach einiger Zeit, wenn unter der Einw. des W. weitgehende 
Umwandlung des P 20 6 in CaHPO., eingetreten ist. (Buli. Soc. chim. France [5] 2. 
1980—85. 1935. Toulouse, Landw. Inst., Chem. Lab.) R. K. M u l l e r .

F. Sekera, Uber die Tiefenwirkung von Superphosphat und Thomasmehl. Dio
Tiefenwrkg. von Superphosphat (SP) u. Thomasmehl (TM) ist vom Boden u. der Inten- 
sitiit der W.-Zufulir abliangig. Die Tiefenwrkg. der Diinger-P20 5 yollzieht sich in 
2 aufeinanderfolgenden Perioden. In  der ersten ist letztere vom Boden noch nicht 
fcstgolegt, bewcgt sich also nach MaBgabe ihrer W.-Lóslichkeit; in der zweiten dagegen 
ist sio bereits festgelegt u. bewegt sich dann nach MaBgabe dieser Festlegung. SP ent- 
faltet in der 1. Periode bei rascher W.-Zufuhr (BegieBen) eine wesentlich groBere 
Tiefenwrkg. ais bei langsamer Zufuhr (naturliche Beregnung). Die Nachwrkg. der
1. W.-Zufuhr bleibt im spateren Verlauf der Tiefenwrkg. erhalten, d. h. bei rascher 
W.-Zufuhr erzielt SP eine unnatiirlich groBo Tiefenwrkg. In  der 2. Periode wirkt 
eino solche hemmend auf die Tiefenwrkg. des SP. Die des TM ist in beiden Perioden 
bei natiirlicher Beregnung groBer ais beim BegieBen, d. h. TM wirkt bei langsamer Bo- 
feuchtung des Bodens rascher ais beim BegieBen. Bei der Unters. der Frage mittels 
GefaBrers., ob SP oder TM ais Kopfdiinger rascher wirkt, durfen die GefaBe nicht be- 
gossen, sondern mussen naturlich bercgnet werden. Der von W i l h e l m j  (ygl. C. 1936.
I. 148 u. friiher) erhobene Einwand gegen das BegieBen von Kopfdiingungsyerss. be- 
steht also zu Recht. Bei allen Unterss., die sich mit der Beweglichkeit der Nahrstoffe 
im Boden beschaftigen, muB die Befeuchtimg des Bodens sich in den Grenzen der 
natiirliehen Beregnung halten, da durch rasche W.-Bewegung im Boden unnaturliche 
Bedingungon geschaffen u. falsche Ergebnisse erhalten werden. (Phosphorsaure 5. 
665—94. 1935. Wien, Hoclischule f. Bodenkultur.) L u t h e r .

G. S. Fraps, Ausnutzbarkeit der Phosphorsaure von feingemahlenen Gesteinsphos-
phaten. Weicherdiges Phosphat u. feingemahlenes Hartphosphat sind in der P 20 4- 
Wrkg. dem Superphosphat besonders auf neutralen u. bas. Boden bedeutend unter- 
legen. In  sauren Boden steigt die P 20 5-Ausnutzung erheblich an. (United States 
Dep. Agrie. Off. exp. Stot. Texas. Buli. Nr. 509. 12 Seiten. 1935. Brazos County 
[Texas].) G r i m m e .

K . Nelirillg, Zur Frage der Phosphorsdurediingung au f Moonciesen. In  Fortsetzung 
fruherer Verss. (Z i e l s t o k f f  u . N e h r i n g , C. 1933. II. 2046) zeigte sich bei 5 jalirigen 
Feldyerss. m it 4 yerscliiedenen Pliosphaten auf Moorwiesen eine yon Jahr zu Jah r zu- 
nehmonde starkę Wrkg. der P 20 5-Dungung (iiber 30 dz/ha Heu Mehrertrag in manchen 
Jahren). Auf sta rk  saureni Hoclimoorbc>den u. miiBig saurem Ubergangsmoor er- 
bracliten Superphosphat, Thomasmehl u. 2 Rohphosphate die gleichen Ertrage. Die 
PsOs-Aufnahme war stets bei ersterem am lioclisten, bei den letzteren am niedrigsten. 
Die Untersehiede waren auf dem stark sauren Boden nicht betriichtlich, auf dem schwach 
sauren dagegen wesentlich hoher, was auf den EinfluB der yerschiedenen Rk.-Yer-
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haltnisse zurtickgefiihrt wird. Auf den P 20 6-MangeltoilBtueken erreichte der P 20 5-Geh. 
nicht dio Werte, die man von einem n. Heu yerlangcn mufl. Infolgo des P 20 5-Mangels 
tra t liier eine von Jah r zu Jahr zunehmende Verschlechterung des Bestandes ein. 
(Phosphorsaure 5. 641—56. 1935. Konigsberg i. Pr., Agrik.-chem. Inst. d. Univ.) LUTH.

Antonin NSinec, Uber den Einflufi der Ęhosphorsauredungmig auf das Fichien- 
wachslum in den Pflanzgarten. Mehrjahrige Verss. ergaben, dafi P 20 5-Diingung, ins- 
besondere die m it Thomasmehl, einen dauernd gunstigen Einflufi auf das Wachstum 
der Fichtenk ulturen ausubte. Wahrend im 1. Jahro nach dem Auspflanzen in die 
Schlagfliiche der Zuwaehs bei allen 3 Teilstiieken (Ungediingt, Superpliosphat u. 
Thomasmehl) fast der gleichc war, hatten im niichsten Jahro dio Thomasmchlkulturen 
dic iibrigen im Hóhenwaćhstuin erheblicli uberholt. (Phosphorsaure 5. 695—705. 
1935. Prag-Dejvice, Inst. f. forstl. Biochemie u. Pedologie d. Staatl. Forstl. Vers.- 
Anstalten.) L u t h e r .

Antonin Nśmec, Die Wirkung der Kalidungung au f das Wachstum junger Fichlen 
in  den Pflanzgarten. Mehrjahrige Verss. zeigten, dafi eine K-Diingung dor verschulten 
Fichtenpflanzen dio spatere Entw. der Fiehten in Kulturen dauernd giinstig beein- 
flufite, da sie n icht nur eine voriibergehende Wachstumssteigerung, sondern gleich- 
zeitig dic innere Nahrstoffausriistung der Pflanzen bewirkto (erhobliche Steigerung 
des K-Geh. in  der Trockensubstanz u. Asche der Nadeln). Boi 1- u. 2 jahrigen Pflanzen 
wirkte K ainit weit weniger giinstig ais 40 er K-Salz u. auch die Abgango waren lioch 
(20 bzw. 23°/0), wahrend er im 3. u. 4. Jahre dic gleichen Waehstumssteigerungen 
erbrachte wie letzteres. In einem anderen Vers. wirkte sich das 40 er Salz trotz des 
hoheren Cl-Geh. des Bodens besser aus ais Kalimagnesia, allerdings waren bei ersterem 
grófiere Abgange durch Friihfroste zu verzeichnen ais auf den anderen Teilstiieken. 
(Ernahrg. d. Pflanze 32- 67—70. 15/2. 1936. Prag, Inst. f. Forstl. Biochemio u. Pedo
logie.) L u t h e r .

Erhard Robert Wiesner, Die Bedeulung des SuperphospliaU fiir  die Fordlen- 
leichwirtschaft. Durch Superphosphatdiingung der Fischteiche wurden die Ertrśige 
verdoppelt, dio Besatzdichte konnte bis zu 100% erlióht werden, dic Verluste wurden 
sehr niedrig gehalten u. Brutfeinde sowie die lastigen Fadenalgen zuriickgedrangt. 
(Superpliosphat [Berlin] 11. 127—31. Dez. 1935. Lamberg-Waltorsdorf, Fischzucht-
anstalten.) ' L u t h e r .

— , Die Kalkverluste in  den hichlen Boden. Der Einflufi verschiedener Dunger. 
Bericht iiber die jahrzehntelangen Verss. m it Roggen u. Gerstc der Laudw. Vers.- 
Station in Woburn (England) iiber die Kalkung u. den Einflufi verschiedener Diinger 
auf die Aciditat der leichten Boden. (Ind. ehimiąue 22. 811— 12. Nov. 1935.) L u t h e r .

A. W. Blair, A. L. Prince und S. H. Winterberg, Der Einflufi der Boden- 
reaklion (pu) auf die Emtehóhc und denFutlencert von Heu. Aus den Verss. ging hcrvor, 
dafi m it dem Ansteigen des Boden-pn der N-Geh. des geemteten Heues u. der Erntc- 
ertrag ansteigen. Dabei zeigto sich, dafi eine Beigabe von Dolomitkalk besser wirkte 
ais von reinem Kalk. Aufierdem waren dic 2. u. 3. Schnitte nahrstoffreichcr ais der 
crste. (United States Dep. Agric. Off. exp. S tat. New Jersey. Buli. 586. 8  Seiten.
1935. New Brunswick [New Jersey].) Gr im m e .

J. stoklasa, Die Erhohung der physiologischen Verbrennung bei Yorhandcnsein 
von Kalium und Phosphor in  der Zelle und Verhinderung des Erfrierens der Pflanze. 
Beilrag zur Verliinderung kataslrophaler Frostschdden an landwirtschaftlichen Kultur- 
pflanzen. Ohne P-, K- u. Na-Ionen geht der Atmungsprozefi nicht in voller Energie 
vor sich u. die physiol. Yerbrennung crfiihrt eine Depression, die bei ungiinstiger 
Witterung, vor allem bei O-Mangel im Boden u. ungewohnlicher Kalte, zum Erfrieren 
fuhrt. Smd dagegen Luft, P-, K- u. Na-Ionen in genugender Menge im Proto- u. Karyo- 
plasma enthalten, wird im allgemeinen das Erfrieren, namentUch der zarten Keim- 
linge, hinausgeschoben. (Ernahrg. d. Pflanze 32 . 27—31. 15/1. 1936. Prag.) L u t h e r .

Angelo Rossini, Wirkung der Schwefelwdsser von Yiterbo auf die Saatkeimung 
und die Wirksamkeit des Schlundrdhrenepithds. Aus den eingehenden Verss. lafit sich 
folgern, dafi die Schwefelwasser von Viterbo einen ausgesprochen stimulierenden lici z 
auf die Keimung von Weizen u. Linsen ausiiben, wenn die zunachst beobachtcte Ver- 
zógerung iiberwunden ist. Die Stiniulierung lialt auch bei weiterer Bewasserung der 
Pflanzen an u. bewirkt gcwisse Erntesteigerungen. Bei diesen Vorgangen zeigt das 
W. von Bulicame eine etwas grófiere Wrkg. ais das von Bagnaccio. (Ann. Chim. 
applicata 25 . 541—57. Okt. 1935. Rom.) Gr im m e .
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Piero Testoni, Wirkung eitiiger Sclncefdmineralwasse.r auf die Saatkeimung und 
die Pflajizenentwicklung. (Vgl. vorst. Ref.) Die Schwefelwasser yon Teleso u. Tivoli 
bowirkten im Vergleicli zu n. W. einen stimulierenden EinfluB auf Keimung u. Entw. 
yon Weizen u. Linsen. (Ann. Cliim. applicata 25 . 558—63. Okt. 1935. Rom.) Gr im m e .

G. Truffaut und I. Pastac, Sdektite Einwirkung ton Farbsloffen auf die Pflanzen.
Die organ. Sulfofarbstoffo wirken intensiy schadigend auf das Pflanzenwachstum, 
docli sind die Krautgewachse bedeutend anfiilligcr ais dio Halmgewilclise. Die Verss. 
der Vff. zeigen, daB es bei geeigneter Auswahl des Earbstoffs u. seiner Konz. gelingt, 
auf Getreidefeldern Hederich u. Disteln ołme Schadigung des Getreides zu yernichten. 
Dio Anwendung kann sehon vor dem Auflaufen der Unkrauter u. muB spatestens 
im Jugendstadium geschehen. Naheres im Original. (Quatorz. Congr. Chim. ind. 
Paris 1934. Commun. 2. 6  Seiten. 1935.) G r i m m e .

C. G. Akhurst, Verwendung ton Unkraulgiflen bei der JRegdung der natiirlichen 
Bodenbedeckung. Natriumchlorat u. arsenlialtige Mittel (z. B. Ńatriumarsenit) waren 
bei der Bekiimpfung von Gleiclienia linearis u. Lycopodium cemuum  am wirkungs- 
yollsten, zeigten jedoch gegeniiber Alang-Alang u. ahnlichen Grasarten sowie gegen 
straiichfórmiges Unkraut keinerlei Wrkg. (J. Rubber Res. Inst. Malaya 6 . 111—20. 
Dez. 1935.) R i e b l .

H. W. Hulbert und L. V. Benjamin, '1'rockenanwendung von Chloraten. Aus den
Vcrss. ergibt sich, daB die Chlorate gute Erfolge bei der Zerstorung von Unkrautern 
besitzen, wobei eine Trockenbehandlung des Bodens ebenso gut wirkte wio die Gabe 
in Lsg. oder ais Spritzmittel. ■ (United States Dep. Agric.,Off. exp. S tat. Idaho. Cir- 
cular Nr. 74. 6  Seiten. 1935. Mascow [Idaho].) G r i m m e .

A. Bunting und T. D. Marsh, Wirkungen ton Natriumehlorat ais Mittel zur
Unkrautbekampfung bei Olpalmen. In  Mengen yon 14 engl. Pfund pro Ar u. Monat 
war NaC103 ohne schiidliche Wrkg. auf die Olpalme. (Malayan agric. J .  24. 22—25. 
Jan . 1936.) S c h o n f e l d .

J. Feytaud und P. de Lapparent, U ber die Ycrwendung von Harz- und Terpen- 
snbstanzen bei der Herstellung von Insekliciden. Sammelbericht iiber die Vcrwendung 
von Terpentinol u. ahnlichen Zubcreitungen zur Herst. yon Derrisextrakten u. dereń 
Zubereitungen. (Buli. Inst. Pin [3] 1935. 241—42. 15/12.) G r im m e .

E. W. Bousęiuet, P. L. Salzberg und H. F. Dietz, Neue Kontaklinsekticidc aus 
Fettalkoholen. Schadlingsbekampfungsverss. mit Mischungen von Hexj'l-, Oclyl-, Decyl-, 
Lauryl-, Myristyl-, Cetyl- u. Stearylrhodanat m it Kaliumoleat nach dor Methode 
P e t e r SON. Bisher lassen sich noch keine exakten Schliisse bzgl. der besonderen Wrkgg. 
der Alkyle ziehen. Fest steht dic gute insekticide Wirksamkeit der Rhodnnide u. die 
Vertraglichkeit durch die Kulturpflanzen in den wirksamen Konzz. (Ind. Engng. Chem. 
27. 1342—44. Nov. 1935.) G r i m m e .

W. Barthels, Yapogen: Die neue Methode zur Miihlen- und Silodurchgasung. Die 
Anlage bestelit aus einem Gaserzeuger, in dem eine FI. yerdampft wird, die durch 
ein Dusensystem yerteilt wird. Innerhalb 6  Stdn. wird alle Stdn. 15 Min. lang begast. 
Das Gas ist fiir Menschen unschadlich. (Muhle 73. 139—42. 31/1. 1936.) H A EV EC K ER .

B. Germar, Yersuche zur Bekampfung des Kornkafers mit Staubmitteln. Ver- 
gleichende Yerss. m it Naaki ( Quarzmehl), gepulyertem Eaeselsaureliydrat, Futterkalk, 
China-Clay u. Talkum, wobei nur die beiden ersten sich ais brauchbar zur Komkdfer-

- bekampfung erwiesen. Geldlich tragbar ist nur die Verwendung yon Naaki. Seine 
Wrkg. beruht auf starkem W.-Entzug aus den Kafern. Zur Entwesung von Korn- 
liaufen geniigt ein Zusatz yon 1% . Eine Schadigung des Getreides in bezug auf 
Keimkraft u. Auflaufen wurde nicht festgestellt. (Z. angew. Entomol. 2 2 . 603—30. 
Jan . 1936.) ' G r i m m e .

L. Schmitt, Aus der Praxis der Bodenuntersuchung. Darst. der Handhabung der 
allgemeinen Bodenunters. u. der Erm ittlung des Kalle-, K- u. P 20 5 -Bedarfcs, Hervor- 
hebung einiger der zahlreichen Schwierigkeiten, die bei der Obertragung der Unters.- 
Ergebnisse auf die landwirtschaftliche Praxis auftreten konnen, sowie Bespreehung 
einiger typ.. Beispiele. (Ernahrg. d. Pflanze 31. 424—30. 15/12.1935. Darm
stadt.) L u t i i e h .

G. W. Musgrave, Anleitung zur Messung ton Niederschlagicassen-erlusten im 
Boden durch Obcrflachenablauf, Perkolation, Verdampfung und Transpiration. Be- 
schreibung eines prakt. App., dessen Einriclitung aus den Figuren des Originals zu 
ersehen ist. (Soil Sci. 40. 391—401. Nov. 1935.) G r im m e .
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J. Fialkow und A. Galperina, Chloridbestimmung im  Boden. Vff. besclueiben 
folgendes Verf. zur Cl-Best. in Bodenausziigen: Dor W.-Auszug aus 100—200 g Boden 
wird auf 80 ccm eingedampft, zur Zerattirung yon Humusstoffen zuerst m it NaOH 
bis zur alkal. Rk. dann m it cinigen Krystallen KM n04 yersetzt u. 5 Min. im sd. W.-Bad 
erwarmt; zu der fast erkalteten Lsg. wird H 2S 0 4 u. Oxalsaure bis zum Erhalten einer 
farblosen Lsg. zugesetzt. Boi sehr humusreichen Boden wird zur Koagulation der 
Kolloide der Boden im Tiegel auf 300—350° yorcrhitzt. Zur Titration der Chloridc 
(Lsg. war meistens ca. 0,01-n.), werden 1,5—2 ccm frischer Diphenylaminblaulsg. 
(3 Tropfen l% ig. Lsg. von Diphenylamin in konz. H 2S 0 4 werden m it 10 ccm 1-n. 
H 2S 0 4-Lsg. gemischt u. m it 0,2—0,3 ccm 0,1-n. K 2Cr20,-Lsg. yersetzt) zugegeben 
u. m it AgN03 auf bestandige Violettfarbung titriert. (Allukrainian Acad. Sci. Mem. Inst. 
Chem. [ukrain.: Wsseukrainska Akademija Nauk. Sapisski Institu tu  Chemii] 1. 71—79.
1934.) v . F u n e r .

K. A. Bondorff, Laboraloriumsbeslimmungen des Kalibedurfnisses ddnisclicr Bodcn. 
Beschreibung eines Unters.-Yerf. zur Best. des K-Bediirfnisses der Boden, das in An- 
lehnung a n  den VAGELERsclien Gedankcn die „Kalizahl“ (K t) ergibt, d. h. dic jc  Vcge- 
tatioii8periode zur Verfiigung stehende K-Menge. W ahrend aber Va g e l e r  die auf 
Grund der von den Wurzeln erzeugten C02-Mengo berechncte K-Menge ais die hochstens 
zur Verfiigung stehende Nahrstoffruenge ansieht, bezeichnct Vf. diese a is Mindest- 
menge, da auGer der Verwitterung der Bodenmineralien auch die von den Kleinlebe- 
wesen des Bodens erzeugte CO. Kationen frei macht u. jedcnfalls ein Teil dieser K a t
ionen durch Stromung u. Diffusion don Wurzeln zugefiihrt wird. (Emahrg. d. Pflanze 
3 3 . 41— 43. 1/2. 1936. Lyngby b. Kopenhagen, Staatl. Pflanzenbaulab.) L u t h e r .

A. NSmec, Vergleichende Untersv.ćhungen iiber die Bestimmung der Phospliorsdurc- 
diingungsbediirftigkeil der Boden nach dem Salpetersdureverfahren von A . v. ’Sigmond. 
In  Bodenausziigen carbonatreichcr Boden wurden bei dem Verf. von v . 'SlGM OND 
(Vhdlg. II. Komm. Internat. Bodenkdl. Ges., Budapcst, A 146 [1929]) hóhere P 20 6- 
Mengen gefunden ais in den Citratausziigen nach LEMMERMANN; bei carbonatfreien 
Boden m it geringen Alkalitiitsgraden yerhielten sich die P 20 5 -Gehh. der Bodenauszuge 
umgekehrt. In  der Auswertung der Ergebnisse bzgl. der P 20 6-Bcdiirftigkoit stimmten 
die Verff. V. 'S lG M O N D , LEMMERMANN u . N e u b a u e r  bei ersteren Boden befriedigend 
iiberein, bei letzteren dagegen nicht. Im  Vergleich zu der Auswirkung der Diingung 
im Feldyers. ergab das erste Verf. bei Boden m it mittlerem Geh. citratlóslicher P 20 5 

(150—250 mg P 20 5/kg) mehr iibereinstimmende Ergebnisse. Die Auswertung der 
Unterss. yon P 20 5-rcichen (iiber 250 mg P 2Or,/kg) u. -armen (unter 150 mg P 20 6/kg) 
Boden stand bei den Verff. y. 'SlGM OND u. L e m m e r m a n n  untereinander u. im Ver- 
gleich zur ertragstcigerndcn Wrkg. der Diingung allgemein in gutem Einklang. (Z. 
Pflanzenemahrg. Diing. Bodenkunde 42. 143—50. 1936. Prag-Dejvice, Staatl. Landw. 
Vers.-Anstalten.) L u t h e r .

T. Roy Hansberry und Charles H. Richardson, Vorschlag zur Untcrsuchungs- 
lechnik bei Apfelmoltenspriizversuchen. Vers. zur Aufstellung einer alle Falle beriick- 
sichtigenden Methode zur Feststellung der Wirksamkeit yon Spritzmitteln gegen dio 
Apfelmotte, Carpocapsa pomonella L. (Iowa State Coli. J .  Sci. 10. 27—35. Okt. 1935. 
Ames [Iowa].) G r i m m e .

W. M. Hoskins und C- A. Ferris, Eine Analysenmcthode fiir  Fluoride. A n 
wendung zur Bestimmung von Spritzresten au f Lcbensmittdproduklen. Bei der Fluorid- 
best. durch Titration m it eingestelltor Tb(N 03)4-Lsg. bei Ggw. von Na-Alizarinsulfonat 
ais Indicator empfiehlt sich Verwondung des Indicators in der Konz. 4 • 10_5O/o im 
Vol. von 50 ccm, Titration bis zur leiehten Rosafarbung einer Vergleichslsg. u. sorg- 
faltige Einstellung des pn in der Probc- u. Vergleichslsg. auf 3,5. Diese Bedingung ist 
lcicht durch Puffermischung von NaOH u. Cldoressigsauro im Verha,ltnis von 0,5 u. 
bei Gosamtkonz. von 0,02-mol. zu erreiclien. Dio K . von Ghlorcssigsdure in 50%ig. 
Handelsalkoliol wurde zu 2,8-10- 4  gefunden. Na-Alizarinsulfonat wirkt in dieser alkoh. 
Lsg. ais Indicator fiir [H‘] iiber den pn-Bereich 4,8—7,2 s ta tt 3,7—5,2 in W. In einem 
Vol. von 50 ccm wurde m it bekannten Mengen Fluorid zwischen 57—760 y  eine mittlere 
Genauigkcit von 99% erhalten, im 5-ccm-Vol. annahem d dieselbe m it 6—90 y  F. 
Storend wirken Sulfat, Arsenat u. Phosphat, die bei Dest. ais H 2SiF6 zuriickbleiben. 
Fur diese Dest. ist H 2S0 4 yollig geeignet u. ein bei 140° im Dampfstrom dest. Destillatvol. 
yon 200 ccm enthalt alles Fluorid bis auf Spuren. Bei der Voraschung von Frucht- 
probon darf dio Temp. 800° nicht uberschreiten. Der F-Geh. des bei der Veraschung 
zugesetzten Kalks ist zu beachten. Von dem Apfelpiilpe zugesetzten Fluorid wurden
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bis zu 97,3% wiedergefunden. (Ind. Engng. Chem., Analyt.. Edit. 8 . 6 —9. 15/1. 1936. 
Berkeley, Uniy. of California.) G r o s z f e l d .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Berlin, t)berfiihrung von Kaliuin- 
chlorid oder Kalidiingesalzen in  gesinlerte Massen. KC1 oder Kalidiingesalzen wird vor 
oder nach der Trocknung 4—8 %  Kieserit oder dio entsprechcnde Menge eines anderen 
Mg-Salzes (MgCl2, Carnallit, Kainit, MgSO.j, Na-Mg- oder K-Mg-Sulfat oder Polyhalit) 
zugemischt u. das getrocknete Gemisch bis zur Sinterung in Trockentrommeln oder 
D w iG H T LliOYD-App. erhitzt. Dem Salz kann zwecks Erreichung der crforderlichen 
Hitze noch Kohle zugefugt werden. Die Agglomerierung der M. wird bedeutend er- 
leichtert. (E. P. 440 991 vom 16/5.1935, ausg. 6/2. 1936. D. Prior. 7/6. 1934.) K a r s t .

Ruhrchemie Akt.-Ges., iibert. von: Heinrich Tramm, Oberhausen-Holtcn, 
Diingemiłłel. In  eine wahrend der Umsetzung gebildete NH4N 0 3 -SchmeIze, welehe 
festes Ammonphosphat u. gegebenenfalls Kalisalzc, wio K 2S 04, enthalt, werden lcon- 
tinuierlich NH3, H N 0 3 u .  H 3PO., eingetragen. Die llk.-Komponcnten gelangen hierbei 
in solchen Mengen, Konzz. u. bei solchen Tempp. unter standigem Riihren zur An- 
wendung, daB die Rk.- u. Lsg.-Warme zur Verdampfung des m it den Sauren eingefiihrtcn 
W. ausrciclit. Die Schmelze wird dann aus dem Siittiger mittels eines Oberlaufs ab- 
gezogen u. durch Kuhlung unm ittelbar in feste Form iibergefuhrt. Die Verdampfung 
des W. kann auch in 2 Stufen in yerschiedenen Vorr., gegebenenfalls unter zusatz- 
licher Erwarmung, erfolgen. In  der Schmelze wird eine schwach saure bis neutrale 
Rk. aufrechterhalten. Nach dem Verf. erhalt man ohne N-Verlustc lagerbestandige 
u. streufahige Mischdunger. — Hierzu vgl. auch F. P. 711 360; C. 1932. I. 277. (A. P. 
2 025 916 vom 11/2. 1931, ausg. 31/12. 1935. D. Prior. 2/9. 1930.) K a r s t .

Royall O. E. Davis und Walter Sclioll, Washington, D. C., V. St. A., Organisclie 
Diingemitłel. Organ. Stoffe pflanzlichen oder tier. Ursprungs, wie Torf, Holzabfalle, 
Haare oder Lederabfalle, werden im Autoklaven bei Tempp. von 180—300° u. Drucken 
bis 1000 a t  8—24 Stdn. m it wss., wasserfreiem oder gasfórmigem NH 3 behandelt. 
Das nichtgebundenc NH 3 wird nach Abkiihlung der M. auf 50° in iiblieher Weiso ent- 
fernt. Das getrocknete Prod. enthalt 15—25% N, der in in. W. unl., jedoch fiir die Pflanzen 
aufnehmbarer Form vorhanden ist. Die N-Verbb. der M. werden aus dem Boden nicht 
ausgewaschen. (A. P. 2027 766 vom 18/2. 1933, ausg. 14/1. 1936.) K a r s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Steindorff, 
Kaspar Pfaff und Wilhelm Staudennann, Frankfurt a. M.-Hóchst), Bekampfung 
von Pflanzenschadlingen: Verwendung von Aldehyden der Fettreihe m it mehr ais 
5 C-Atomen, gegebenenfalls im Gemisch m it sonstigen fiir dio Schadlingsbckampfung 
geeigneten Stoffen, zur Bekampfung von Pflanzenschadlingen. Z. B. wird Dodecyl-, 
Abietyl-, Oleyl-, Octyl-, Cocosfettsaure- oder Stearylaldehyd gegebenenfalls m it Nicotin, 
Leicht- oder WeiBol u. einem Emulgiermittcl, wie oxathylierter Ricinolsiiure, im Wein- 
u. Obstbau besonders gegen Blattlause u. sonstige saugende lnsckten yerwendet. 
(D. R. P. 624 899 KI. 451 vom 4/12. 1932, ausg. 30/1. 1936.) G r a o e r .

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
Maurice Rey, Metalle, Steine (Małten), ScMacken [Ann- und Reidischlacken) vom 

Slandpunkt der modernen Chemie. Verh. der ‘Metalle, Steine, Schlacken hinsichtlich 
Fliichtigkeit, Losliehkeit ineinander auf Grund der von VAN A r k e l , DE B o e r , BoiIR, 
K o s s e l  entwickcltcn Anschauungen iiber die yerschiedenen Arten der chem. Bindung 
(Atom-, Ionen- u. metali. Bindung). So werden erklart: Fliichtigkeit, Losliehkeit u. 
Mischbarkeit von metallurg. wichtigen Verbb. (Rćv. uniy. Mines, Metallurgie, Trav. 
publ. [8 ] 12 (79). 11—20. J a n .  1936.) J u n g e r .

A. Phillips, Einige Punkte im neuzeitlichen Giepereibelriebe. Obersicht iiber dic 
Hilfsmittel neuzeitlicher GieBereien: Prufmethoden fiir Sand. Maschinen fiir Sand- 
aufbereitung u. Herst. der Formen. Transporteinrichtungen. Trocknen von Formen 
u. Kernen. Kupolofen. Sclimelzcn des GuBeisens. Schmelzkoks. Yerh. der Bescliiekung 
im  Ofen. Wichtigkeit des C im GuB. (Foundry Trade J .  54. 102—07. 110. 30/1.
1936.) ' '  JUNGER.

Thomas A. Wright, Die Rolle des Spektrographen und die Bedeutung von Ver- 
unreinigujigen beim Spritzguf}. (Trans. Amer. Inst. Min. metallurg. Engr. 117. 329—37. 
1935. — Ć. 1936. I. 1494.) G o l d b a c h .
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H . Bum m  und U. D ehlinger, Kinetische Unterscliiedc zivisclie,n gegossenem und 
vorverformtem Materiał. Die Vff. untersuclien mkr. die bereits friiher von W ie s t  
(C. 1932. I. 2807) auf róntgenograph. Wege beobachtete Tatsache, daB zwischen 
gegossenem, unyerformtem u. zwischen yerformtem u. dann rekrystallisiertem silber- 
haltigem Cu Unterschiede in der Ausschcidungsgeschwindigkeit des iibersiitt. gel. 
Ag bestelien. Auf einem Einkrystall von Cu m it 6 %  Ag wurde ein Kegeleindruck 
erzeugt, wodurch in bekannter Weise eine ringfórmigc verformte Zone entstand. Durch 
Ausgliihen bei 800° wurde diese Zone zur Rekrystallisation gcbracht u. gleichzeitig 
alles Ag in Lsg. gebracht. Nach dem Abschrecken u. Wiederanlassen bei 420° wahrend 
yerschiedener Zeiten konnte dureh Anatzen der Yerlauf der Ausscheidung des Ag 
in hochdisperser Form mkr. sichtbar gemaeht werden. Es ergibt sich, daB in dem ver- 
formten u. wieder rekrystallisierten Materiał die Ausscheidung nach etwa 10 Stdn. 
prakt. vollig beendet ist. Im  Gegensatz dazu ist sie in einer GuBprobe nach 10 Stdn. 
noch nicht merklich eingetreten. Die Ausscheidungsgesehwindigkeit ist also im ersten 
Zustando merklicli groBer ais im zweiten. Diese Beobachtungen iiber die Unterschiede 
in der Ausscheidungsgesehwindigkeit in den beiden Materialien werden m it den bekannten 
Erscheinungen der KornyergroBerung in  rekrystallisierten Materialien yerkniipft u. 
darauf zuriiekgefuhrt, daB im rekrystallisierten Zustande eine starker ausgebildete 
Mosaikstruktur vorhanden ist ais im gegossenen. (Metallwirtsch., Metallwiss., Me tal 1- 
techn. 15. 89—90. 24/1.1936. S tuttgart, Kaiser Wilh.-Inst. f. Metallforsch.) W e r n e r .

N. P. A llen, tjber die Deulung von Zustandsschaubildem. E in ausfiihrlieher Vortrag 
iiber grundsatzliche Fragen bzgl. Zustandsschaubilder, wobei im einzelnen eingegangen 
wird auf Beziehungen zwischen der Atomstruktur u. den meehan. Eigg., auf das Auf- 
treten yon Phasen gleicher Gitteranordnung bei den versehiedensten Legierungen, 
auf die Umwandlungserscheinungen in komplesen Legierungen u. auf die Erscheinungen, 
die m it einer regelmaBigen bzw. unregelmaBigen Atomanordnung zusammenhangen. 
(Proc. Staffordshire Iron Steel Inst. 50. 98— 119. 1935.) E d e n s .

W . Geller, Die Bildung kugelformiger euteklischer Einschlusse in  Metallegierungen. 
Im  AnschluB an dio Arbeit von R ó h r i g  u . K a p e r n i k  (C. 1934. II. 3672) bespricht 
Vf. nochmals die Ursaehen fiir das Auftreten kugelformiger eutekt. Einschlusse in 
Metallegierungen. Von Bedeutung sind Reinheitsgrad u. Erstarrungsgesehwindigkeit. 
Je  gróBer ersterer ist, desto kleiner brauclit letztere zu sein. Die kugelige Form deutet 
an, daB es sich um Trópfchen der Restsehmelzo handelt, die bei rascher Abkiihlung 
von den Primarkrystallen urnhiillt werden u. dann eutekt. erstarren. Da die Erstam mgs- 
geschwindigkeit um so gróBer ist, jo geringer der Abstand von Sohdus- u. Liąuiduslinie 
ist, da ferner m it waehsendem Reinheitsgrade eine Annaherung zwischen Solidus- u. 
Liąuiduslinie sta ttfindet, so erscheinen dio oben aufgestellten Bedinguzigen fiir das 
Auftreten kugelformiger Einschlusse yerstandlicli. AuBer bei einem Reinaluminium 
(97,02°/o Al, 1,92% Si, 1,06% Fe) konnte diese Gefiigeform auch bei anderen eutekt. 
Legierungen, z. B. boi Eisenlegierungen beobachtet werden. Bei ausscheidungshartcnden 
Legierungen zeigt das Auftreten eines kugeligen Eutektikums an, daB die Abschrecktemp. 
zu hoch gewalilt worden war. So wurde diese Gefiigeform z. B. bei einer Eisenlegierung 
mit 30% Sn u. 28% Co beobachtet, die yon 1100° in W. abgeschreckt worden war. 
Da der Schmelzpunkt des Eutektikums dieser Legierung bei 1050° liegt, so war also 
bei 1100° schon ein teilweises Aufschmelzen des Eutektikums eingetreten, das zur 
Ausbldg. der kugeligen Gobildo beim Abschrecken Veranlassung gegeben hatte. (Metall
wirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 15. 141—42. 7/2. 1936. Materialpriifungsanstalt der 
Vereinigten Aluminium-Werke A.-G. Lautawerk.) W e r n e r .

T. W . L ippert, Neue Legierungen. Entw. hochwertiger Fe- u. NEM-Legierungen. 
Hinweis auf folgende: Al-Ni- bzw. Al-Ni-Co-Stahle (bis ca. 600° bestandig) fiir Dauer- 
magnete; Al-Cf-Stahlc (30% Cr, 5%  Al, Rest Fe) wie das yon H a e r e u s  entwiekelte 
Megapyr u. die schwed. Kanthal-Legierung m it Cr fiir Heizwiderstando, die bei Tempp. 
von 1190—1270° u. gegen S bestandig sind; gut k.- u. w.-bearbeitbare Al-Cu-Pb-Bi- 
Legierungen der Aluminium Co. of America; K-Monelmetall m it Al-Zusatz yon guter 
Festigkeit u. H artę, aueh Warmfestigkeit; S-Monelmetall m it 3,75% Si max. m it 
groBererHarte ais gewóluilichesMonelmetall, guter VerschleiBfestigkeit gegen stromenden 
Dampf; Borlegicrungon yon groBer H artę, groBem W iderstand gegen k. oder li. verd. 
bzw. konz. H 2S 04, HC1 u. Alkalien u. geringerer Korrosion durcli H N 03; Fe-Legierungen 
mit So ais Schraubenmatcrial. (Iron Age 137. Nr. 1. 171—182. 2/1. 1936.) J u n g e r .

A. Falkew itsch  und B. Sm irnow, Unlersuchung der Eigenschaflen von Melallen 
bei tiefen Temperaturen. (Ygl. C. 1935. I. 3842.) Die experimentelle Unters. ergibt,
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daB Stakl m it mittlerem C-Gcli. (0,32°/o) bei —183° sehr geriiige Kerbzahigkeit besitzt, 
Cu-Stahlo sind bei — 183° noch briichiger ais C-Stahl, bei Cr-Ni-Stahl (1% Cr, 2,3% Ni) 
ist die Kerbzahigkeit zwar bei tiefer Temp. auf 1/ 0 des Wertes bei n. Temp. gesunken 
(3,6 kg/qcm), aber fiir die prakt. Anwendung immer noch geniigend; sehr gute E r
gebnisse werden m it einem Stalli m it ca. 18% Cr u. ca. 10% Ni (0,6—0,7% Si, 0,2 
bis 0,3%  C, 0,2% Mn) erzielt, der auch bei tiefer Temp. liohe Zalńgkeit bei groBer 
KorrosionsbestiŁndigkeit aufweist. Bei Nicht-Ee-Metallen (Deltametall, Messing) 
nimmt Festigkeit, Hartę u. auch (im Gegensatz zu den Stahlen) die P lastizitat bei 
tiefer Temp. zu, die Kerbzahigkeit andert sich prakt. nicht. Eine untersuchte Elektro- 
schweiBung steht in ihrem Verh. zwischen C-armem GuB u. Walzstahl, dio Anwendung 
der ElektroschweiBung im Gebiete tiefer Temp. ist begrenzt. Vff. untersuchen auch 
den EinfluB eines langeren Verweilens bei tiefer Temp. u. mehrfacher Tiefkuhlung 
au f die mcchan. Eigg. der versehiedenen Metalle; im allgemeinen scheint der EinfluB 
nicht ungiinstig zu sein, die Ergebnisse genugen aber nicht fiir eine endgultige Be- 
urteilung. (Chimstroi [russ.: Chimstroi] ?. 436— 42. 1935.) B. K. Mu l l e r .

N. E. W ood, Untersuchung verschicdener Abschreckflussigkeiten. Es wurde die 
Zeit bestimmt, in der ein auf 800° erhitztes Stablstiick auf 700 usw. bis auf 200° ab- 
gekuhlt wird, wenn es in verschiedene Ole oder W . getaucht wird. Eine besonders 
fiir das Abschrecken von Stahl hergestelltes Ol erwies sich einem fetten 01 u. einem 
leichten Spindelol u. W . gegenuber uberlegen, da in ihm der Stahl bis 400° schneller 
u. daim langsamer abgekiihlt wird ais in anderen Olen. (J . Instn. Petrol. Technologists
2 1 . 995—99. Dez. 1935.) W a l t h e r .

E rich  Scheil und K arl K iw it, Einflufi von Legierungszusatzen au f das Zundern 
des Eisens. An einer Beihe von Stahlen wurde der EinfluB von Legierungszusatzen 
auf das Zundern bei 900, 1000, 1100 u. 1200° untersucht. Diffusionsvorgange beim 
Zundern fiihren dazu, daB die einzelnen Schichten bei der Bildungstemp. scharf gegen- 
einander abgegrenzt sind. Die einzelnen Schichten wurden getrennt chem. untersucht, 
u. es wurde festgestellt, daB beim Zundern die Legierungselemente des Stahles, sowohl 
die edlen ais auch die unedlen, sich an der Grenze Eisen—Zunder anreichern. Durch 
A1-, Cr- u. Si-Zusatz, der die Zundcrbestiindigkeit merklich erhoht, sowie Ti-, Be- oder 
V-Zusatze, die die Zunderfestigkeit nur wenig steigem, wird Schutzschichtbldg. er
reicht. Von den gegenuber Ee unedleren Elementen wurde auBerdem der EinfluB 
des Zusatzes von Mn, S, B, Mo, W, P, As u. Sb zum Stahl beim Zundern untersucht 
u. auch hier m it Ausnahme von Mn in der Grenzschicht Eisen—Zunder eine Anreicherung 
des betreffenden Zusatzes gegenuber der iiuBeren Zunderschicht festgestellt. Der Zusatz 
eines edleren Elementes zum Stahl — wobei Cu, Ni u. P t untersucht wurden — fiihrte 
nicht zu einer Verbesserung der Zunderfestigkeit, beim P t  sogar zu einem yerstiirkten 
Angriff. Fiir das System Fe-Cr-Ni wurden die Gebiete der Zunderbestandigkeit bei 
1000° gegeneinander abgegrenzt u. die entstehenden Ox37de bestimmt. Schwach 
zundernde Stahle m it entsprechend geringen Legierungszusatzen, ahnlich wie bei den 
rostbestandigen, wurden nicht gefunden. Die beobachteten Erscheinungen, vor allem 
iiber dio Anordnungen der Fremdoxyde beim Zundern, lassen sich nur durch die Annahme 
erldaren, daB beim Zundern nicht die Sauerstoff-, sondem die Eisenatome wandem. 
Um einen Zunderschutz zu erreichen, muB die neue K rystallart erstens eine geringe 
Diffusionsgeschwindigkeit u. Loslichkeit im Eisenoxydul haben u. zweitens eine dicht- 
sehlieBende Hulle um das Eisen bilden, die auch die Diffusion von Fe verhindert. 
(Arch. Eisenhuttenwes. 9. 405— 16. Febr. 1936. Dortmund, Mitt. aus dem Forschungs- 
inst. der Kohle- u. Eisenforschung, G. m. b. H. Bericht Nr. 336 des Werkstoffaussckusses 
des Vereins deutscher Eisenhuttenleute.) F r a n k e .

W erner Je llinghaus, Neue Legierungen mit hoher Koerzilirkraft. Die Frage, ob 
die groBe Giiteziffer der M ISHISIA -M agnetstahle (Fe-Ni-Al) durch Ausscheidungs- 
hartung oder durch t)berstruktur bedingt ist, wird zugunsten einer Uberstruktur 
beantwortet. Das veranlaBte den Vf., die Zweistofflegierungen: Fe-Pd, F e-P t u. Co-Pt 
auf ihre magnet. Eigg. u. besonders auf die Bldg. von t)bcrstrukturen zu untersuchen. 
Die 3 binaren Legierungen m it 50 Atom-% Geh. der beiden Partner besitzen teils mit, 
teils ohne Wiirmebehandlung hohe Koerzitivkrafce. Bei allen 3 Legierungen entstehen 
durch Umwandlung im festen Zustand geordnete Mischphasen. Bei der Co-Pt-Legierung 
wird eine Koerzitiykraft von 4000 Orstedt bei einer Remanenz von 3900 Gauss erreicht. 
Die Uberstrukturumwandlungen bediirfen im Gegensatz zur Ausscheidungshartung 
nur sehr kurzer Diffusionswege. Die liohen Koerzitivkrafte der heutigen Dauermagnet- 
stiihlo, die gerade bei der Bldg. geordneter Mischphasen auftreten, werden wahrschein-
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lich durch die Wechsehvrkg. der Atomarten richtiger erklarjb ais durch interkrystalline 
Spannungen (Ausscheidungsliartung). (Z. techn. Physik 17. 33—36. 1936. Essen, 
Versuchsanstalt der F r i e d r i c h  K r u p i * A.-G.) F a h l e n b r a c h .

G. G. Urasow , I. S. M orosow und G. W . U sstaw schtschikow a, Yersuche zur
Ghlorierung von Nickel-, Kupfer- und Eisensteinen. Die Vorgange bei der tlbcrfiihrung 
der Sulfidc von Fe, Ni, Cu in die Chloride in Abhangigkeit von den Bedingungen: 
Temp., Zeit, Zus. u. Cl-Konz. des Chlorierungsmittels (Cl-Gas, S2C12, Cl-Gas +  Luft) 
u. dio Trennung der gebildeten Chloride durch fraktioniorto Vcrfluchtigung bzw. 
Krystallisation ihrer wss. Lsgg. werden untersueht. An H and der Lóslichkeitsisothermen 
(0, 25 u. 50°) der Systeme: CuCl2-NiCl2-H20 ; CuCl2-FeCl3 -H20 ;  NiCl2-FeCl3-H20 ; 
CuCl2-NiCl2-FeCl3 -H20  lassen sich Mengc u. A rt der Krystalle bei der Krystallisation 
der Ohloridlsgg. bei den Tempp. der Isothermen im voraus bestimmen. (Nichteisen- 
metalle [russ.: Zwetnye Metally] 1. Nr. 6 . 109—30. 1935.) J u n g e r .

Bruce R. Silver, Zink ais chemischer Rolistoff. I . Geschiohtliche Entw. der Zn- 
Produktion. Tafel iiber die W eltproduktion von 1914—1934. Die amerikan. Zn- 
Qualitaten. (Chem. Industries 38. 25—28. Jan . 1936. The New Jersey Zinc Co.) G o l d b .

F ra n k  G. B reyer, Weitere Fortschrilte in  der Herstellung und Yerwendung hoch- 
wertiger Zinkoxyde. Die 1935 in der Herst. u. Verwendung von Zn u. Zn-Verbb. be- 
sonders in den U. S. A. festzustellcnden F ortschritte: Ausbreitung des New Jcrsey- 
Verf., des Zn-Spritzgusses, des Verzinliens m it starlcerer Zn-Auflage (Verzinkungsverf. 
nach T a i n t o n ) ;  starkere Anwendung der bleihaltigen Zinkosyde (Leaded Zinc) auf 
Kosten des ZinkweiBes; Bedrohung der Lithopone durch TitanweiB u. des letzteren 
durch ZnS. (Min. and Metallurgy 17. 24—26. Jan. 1936.) J u n g e r .

H. Vance W hite, Die Oberflachenspannung von geschmolzenen Bleilegiemngen
unter ozydierenden Bedingungen. Nach Schilderung der Vorr. u. Verff. zur Best. der 
Oberflachenspannung geschmolzener Pb-Legierungen werden Verss. m it yerschiedenen 
Linotypelegierungen mitgeteilt. Zunehmende Oxydation yermindert die Oberflachen
spannung. Erhóhung der Temp. steigert in oxydierender Atmosphiire die Oberflachen
spannung. Ebenso w irkt ein geringer Zn-Geh. Der EinfluB von Fremdmetallen auf 
die Oberflachenspannung von Monotypemetall wird in einer Tafel veranschaulieht. 
(Metals and Alloys 6 . 53—56. 1935.) G o l d b a c h .

R . S. D ean und F . S. W artm an , Aussichten der Forsdiung au f dem Gebiet der 
Kupfergewinnung. Moglichkeiten fiir Forschungsarbeiten in der Cu-Industrie werden 
besproehen. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Rep. Invest. 3228. 3—13.1934.) J u n g e r .

F . S. W artm an  und A. J .  Thom pson, Herstellung und Eigenschaftcn von Kupfer- 
ferriten. Die Bldg. u. das Verh. von Cu-Ferriten beim Rósten von Cu-Erzen (n. u. im 
Sehwebezustand) wird analyt., magnetometr, u. rontgenograph. imtersucht. Die 
beiden moglichen Ferrite: Cu20 -F 20 3 (wenig magnet.) u. Cu0-Fe20 3 (stark magnet.) 
sind bei Tempp. 900—1000° nebeneinander existenzfahig; bei Tempp. <  900° iiberwiegt 
dio Cu"-, bei >  900° die Cu'-Verb. Das Rósten von Chalkopyriten bei 500—650° 
gibt Sulfat, kein Fcrrit. Sehlacken, die Cu2S enthalten, zeigen kein oder nur wenig 
Ferrit. Die magnet. Eigg. der Cu-Ferrite lassen sich fiir ihre Trennung von anderen 
Komponenten verwerten. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Rep. Invest. 3228. 15—21.
1934.) J u n g e r .

E. K . P ryor, J .  D. Sullivan und G. L. O ldright, Das Laugen von Kupfererzen; 
die Oxydation der ais Losemittel benulzten Eisenlósungen. Verss. zeigten, daB die Regene- 
ration von Ferrisalzlsgg. bei Berieselung granulierten Materials an der Luft zu langsam 
verliiuft, um in der Praxis eine llolle zu spielen. Dio Verwendung von O, im Gegen- 
strom bringt keine Bessenmg. Bei der Laugung von Cu2S nach dem Sickerverf. mit 
H2S0 4 +  Ferrisulfat findet eine llegeneration des letzteren nicht s ta tt. Das Ferri- 
sulfat in den ablaufenden Laugen der Haufenlaugung ruhrt von der Oxydation von 
Pyrit her. Der Vorschlag, Ferrosalzlsgg. durch Einw. von S 0 2 +  0 2 (Róstgas) in Riesel- 
tiirmen zu oxj'dieren, ist gangbar. Solche Lsgg. lassen sich zum Laugen beniitzen. 
In allen Fallen ist die Bldg. von H 2SO,, groBer ais die Regeneration des Ferrisulfats. 
(U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Rep. Invest. 3228. 23—31. 1934.) J u n g e r .

W . A. Sloan und A. F . H alle t, Regeneration von Ferrisulfat in  Kupferlaugen. 
Das Packungsmaterial in fur die Regeneration von F e iT i s u l f a t  beniitzten Rieselturmen 
w rk t nur mcchan.: es muB der Wrkg. der Róstgase widerstehen u .  móglichst glatte 
Oberflachen aufweisen. Beschleunigend auf die Regeneration wirken erhohte Durch- 
laufgeschwindigkeit der zu regenerierenden Lauge u. erhohte Gasgeschwindigkeit der 
im Gegenstrom aufsteigenden Róstgase. Das die Regeneration begiinstigende Mangan-
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sulfat wird in seiner Wrkg. durch Cu-Salze kompensiert. Vgl. J o h n s t o n e  (O. 1931.
II. 530.) (U. S. Dep. Interior. Bur. Mincs. Rep. Invest. 3228. 33—35. 1934.) J u n g e e .

S. L. Brown und J .  D. Sullivan, Auflosung verschiedener Kupfermineralien. 
Auf Grund eigener u. fremder Verss. geben Vff. eine Aufstellung der Lósliclikeit der 
haufigsten Kupfermineralion in den Lósungsmm.: H 2S 04, Fe2(S04)3, FeCl3 yerschiedener 
Konz. fiir Tempp. 35, 50 u. 100° u. yerschiedene Ausmahlung des Lóscgutes. Oxyd. 
Cu-Erzo lósen sich in H 2SO,, (in einzelnen Fallen nach Zusatz von Ferrisalzen) leicht, 
wahrend die sulfid. u. arsenid., besonders das yerbreitetste Cu-Erz, der Clialkopyrit, 
fiir den AufschluB m it den genannton Lósungsmm. ohne eine yorhergehende Róstung 
ungeeignet sind. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Rep. Invest. 3228. 37—51.
1934.) J u n g e e -

W . A. Sloan und C. W . D avis, Hydrometallurgie sulfidischer Kupfererze und ikr 
Zusammenliang mit der mineralogischen Struktur. Die untorschiedliche Wrkg. der 
Lósungsmm. H 2SO.,, Ferrisalzlsgg. auf sulfid. Cu-Mineralien u. die Rolle der diese 
Wrkg. yerstarkenden Beschleuniger wie S2C12 erklaren Vff. durch die yerschiedene 
Stellung der Bausteino der diesen Mineralien eigenen Raumgitter u. durch Unvoll- 
kommenheiten in der G itterstruktur. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Rep. Inyest. 
3228. 53—56. 1934.) J u n g e e .

M. G. Corson, Was ist Phosphorbronze ? Vf. untersuehte beide bekannte Typen 
von Phosphorbronze: den knetbaren m it 4— 6 %  Sn u. cinigen Hundertstel P  u. die 
GuBlogiorung m it 10—13 Sn u. 0,05—0,5 P. E r findet, daB P  die technolog. Eigg. 
wie Hartę, Festigkeit, GieBbarkeit nicht erhóht u. daher keinen Anreiz fiir eine Ver- 
wendung bietet. Dio Diiimfliissigkeit wird durch P  wohl erhoht, sio wird jedoch durch 
Auftreten von Blasen im GuB kompensiert. (Metal Ind., New York 33. 428—29. 
Dez. 1935.) ( J u n g e e .

E. Schmid und F. S taffelbach, Ober die WalzUztur von Kupfer und Nickel. 
Durch eine Reihc von Róntgendiagrammen (Winkelbereich des Einfallstrahls zur Walz- 
bzw. Querriohtung 90—30°) wird die Textur kaltgewalzter Cu- u. Ni-Bleche festgestellt 
u. dureh Polfiguren der Wiirfel- u. Oktaederflache wiedergegeben. Durch yerschieden 
starkę Schraffierung wird die Hiiufigkeit der betreffenden Lage angedeutet. Es ergibt 
sich, dafi eine einzige Walzlage fiir dio Besehreibung der Orienticrungsmannigfaltigkeit 
geniigt. Es ist die Gitterlage m it {1 0 1} u. [1 1 2] parallel Walzebene u. Walzrichtung. — 
Die m it den Randschichten erhaltenen Aufnahmen stimmen m it denen der Mittelscliicht 
nahezu iiberein. —  Das Ergebnis dieser Unterss. gleicht dem von VAEGHA u. WASSEE- 
MANN, C. 1933. I I . 2591, an Al-Blechen ennittelten. (Schweizcr Areh. angew. Wiss. 
Techn. 1. 221— 24. Nov. 1935. Freiburg i. Ue., Physikal. Inst. d. Univ.) G o l d b a c h .

S. V alentiner, Ober das System Nickd-Mangan. I I .  (I. ygl. C. 1935. I- 3337.) 
Untersucht wurde das System Ni-Mn an den Legierungen m it 10, 14,8, 19,2, 25 u. 
30 Atom-°/0. Legierungen m it bis 20 Atom - ° / 0 verhalten sich hinsichtlieh Anderung 
des elektr. Widerstandes durch ein magnet. Feld n.: Yorwiegen des Einflusses der 
spontanen Magnetisierung beim Annahern an den Curiepunkt. Dagegen ergeben die 
Legierungen m it 25 u. 30 Atom-%  auch boi maBigen Intensitaten weit unterhalb 
dieses Punktes negatiye A R/ i?0-Werte. (Z. Physik 97. 745—57. 25/11. 1935.) J u n g e e .

M. Roś, Aktudle Probleme bei Prufungsniethoden von Leichtmetallen. Die bei der 
Prufung von Leichtmetallen in Blech- u. GuBform auftretenden Probleme werden 
getrennt in materialtechn. u. priiftechn. Fragen besprochen. (Aluminium 17. 631—37. 
Dez. 1935. Ziirich, Eidgen. Materialprufungsanstalt.) G o l d b a c h .

Je an -J . T rilla t und M. Paić, Ober die Vorgange beim Gluhen von Rein aluminium. 
Ca l v e t  (C . 1935. II. 2276) hat gezeigt, daB Spuren von Verunreinigungen von be- 
merkenswertem EuifluB auf die Rekrystallisationsgeschwindigkeit des Al sind. Vff. 
untersuchen m it Hilfe von Rontgenstrahlen ebenfalls die Strukturiinderungen von 
Walzplattehen von Rein-Al (99,993°/o) u. Handels-Al (99,0o/o) ais Funktion von Gliih- 
temp. u. Gliihdauer. — Bei Rein-Al liegt die Temp. beginnender Rekrystallisation 
nach einer Gliihdauer yon 10 Min. etwa bei 170— 180°. Die Rekrystallisation ist volł- 
standig bei etwa 230—240°. Bei Tempp., die zwisehen diesen beiden Intervallen liegen, 
beobaclitet man eine Uberlagerung der anfangUehen Faserstruktur iiber dio groBen 
Krystalle des rekrystallisierten Korns. — Beim Handels-Al liegt die Temp. beginnender 
Rekrystallisation (Gliihdauer 10 Min.) hóher ais beim Rein-Al, u. zwar bei 200—220°. 
Von EinfluB scheint hier der Si-Geh. zu sein, der, in Obereinstimmung m it Unterss. 
von H a n e m a n n  u. VoGEL, die Rekrystallisationsgeschwindigkeit erhoht. Der End- 
punkt der Rekrystallisation ist bei 280—300° erreicht. Das Rekrystallisationskorn
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des Handols-Al ist wesentlicli kleiner ais dus des Rein-Al. — SehlieBlich wurden dio 
Zusammenhange zwischen den yerschiedenen Rekrystallisationsstrukturen u. den 
meckan. Eigg. untersucht. Die ZerreiBfestigkeit des Rein-Al ist etwas geringer ais die 
des Handels-Al. F ur yerschiedene Gliihdauern stehen die Kurven in Ubereinstimmung 
m it den von S a c h s  u . S c h i e b o l d  gefundenen. Sehr lange Gliihdauern bei Tempp. 
oberhalb 200° sind ohne wesentlichen EinfluB auf die mechan. Eigg. Eine etwa auf- 
tretende Anderung diescr Eigg. unter dem EinfluB der Gliihbehandlung vollzieht sieh 
also in relatiy sehr kurzer Zcit u. erreicht schnell einen lconstanten Wert. (C. R. hebd. 
Sśances Acad. Sci. 200. 1037—39. 1935.) W e r n e r .

Je an  Calvet, Je a n -J . T rilla t und M iloslav Paifc, Ober die Rekrystallisation des 
Reinaluminiums. (Vgl. C. 1935. II. 2276.) Al hochster Reinheit (99,9980%; 0,0002% 
Fe; 0,0009% Si; 0,0003% Cu), das in 8  Stichen von 22 mm auf 1,08 mm kalt herunter- 
gowalzt war, wurde bei 0, 25, 40, 60 u. 100° angelassen u. der Verlauf der AnlaBwrkg. 
rontgenograph. yerfolgt. — Es wurde eine auBorordcntlich hohc Rekrystallisations- 
geschwindigkeit festgestellt, die m it der Temp. schnell ansteigt. Fur die yollstandige 
Rekrystallisation waren bei 40° 32—48 Stdn., bei 60° 6  Stdn., bei 100° weniger ais 
eine Minutę notwendig. Abweichend von dom Verh. von Raffinade-Al (T r i l l a t  u . 
P a i C, vorst. Ref.) yerlauft die Rekrystallisation n .; ehe die W alzstruktur nicht ver- 
schwunden ist, tr i t t  keine wesentliche Krystallbldg. ein. Das Krystallwachstum voll- 
zieht sich sehr langsam. Bei einer AnlaBtemp. von 150° war zwischen dci1 KorngroBe 
nach 30 Sekunden u. nach 318 Stdn. AnlaBdauer kein groBer Unterschied. (C. R. hebd. 
Sćances Acad. Sci. 201. 426—28. 1935.) G o l u b a c h .

M. Prever, Elaslizitćitsmodul, Elaslizitdlsgrenze und Streclcgrenze bei Leichtmetall- 
legierungen. An 7 Al-Legierungen wurden Zugverss. ausgefuhrt (App. von E. Timm, 
Berlin-Steglitz). Untersucht werden folgende Legierungen: Alcoa 212 ( 8  Cu, 1,7 Si,
1 Fe, Rest, wie auch stets im folgenden, Al), Alcoa 355 (0,75 Cu, 5 Si, 0,40 Mg), 
Silumin y (13 Si, 0,30 Mg, 0,40 Mn), Legierung Y  (4 Cu, 2 Ni, 1,5 Mg), Kolbenlegierung 
(1,20 Cu, 10 Si, 1,4 Mn, 2,4 Ni, <  0,60 Fe), Cu-Silumin (0,80 Cu, 12 Si) u. Alcoa 122 
(10 Cu, 0,35 Mg). Die Ergebnisse werden graph. u. tabellar. mitgeteilt. Es werden 
erhebliehe Unterschiede in Elastizitatsmodul u. Elastizitatsgrenze festgestellt. Die 
Streckgrenze fallt in einigen Fallen m it der Zugfestigkeit zusammen, letztere ist im 
allgemeinen fiir die untersuchten Legierungen einheitlicher. Die Dehnung ist stets 
sehr gering. Die Brinellharte geht der Zugfestigkeit ziemlich parallel. Durch einfaches 
Ausgluhen wird schon eine deutliche Anderung der elast. Eigg. bewirkt. (Ind. meccan. 
17. 1041— 47. 1935. Turin, F i a t , Zentral-Forsch.- u. Kontrollab.) R. K. M u l l e r .

J . Vero, Ober die Warmbruchigkeit von Aluininiumlegierungen in  KokillenguP- 
stucken. U nter Warmbruchigkeit versteht man die Neigung eines GuBstiickes zur Bldg. 
von Warmrissen wahrend seiner Abkiihlung in der Kokille. Ais MaB fiir diese W arm
bruchigkeit wird die prozentuale Haufigkeit des Vork. von Warmrissen in geeignet 
gestalteten GuBstucken yorgeschlagen. Es wird darauf hingewiesen, daB Warm
bruchigkeit nicht zu erwarten ist bei reinen Metallen u. bei Eutektika, bei welchcn 
sich das Festwerden bei konstanter Temp. oder in einem engen Temp.-Intervall voll- 
zieht. Zu unterscheiden von diesen Warmrissen in GuBstiickon sind Risse, die erst 
nach yollstiindigem Festwerden ais Folgę von GuBspannungen auftreten. Sie werden 
meist bei kompliziert gestalteten GuBstucken beobachtet. — An Hand von GieByerss. 
wird die Warmbruchigkeit der iibliehen Aluminiumlegierungen in Abhangigkeit vom 
Si-Geh. untersucht. Das Maximum der Warmbruchigkeit wird bei 1,60% Si erreicht. 
Legierungen, bei denen der bei gleichbleibender Temp. erstarrende Fliissigkeitsrest, 
z. B. das Eutektikum, mehr ais 12— 13% betragt, werden ais nicht warmbruchig 
gefunden, da etwa entstehende Risse yon der Schmelze ausgefiillt, „geheilt" werden 
konnen. Es wird die Anderung der Biegefestigkeit im Erstarrungsintervall untersucht 
u. dabci gezeigt, daB die Warmbruchigkeit nicht einfach eine Frage der Festigkeit 
u. Zusammenziehung ist. Die Beansprucliung, die aus der therm. Zusammenziehung 
des GuBstiickes herriihrt, wird rechneriseh unter Anwendung des HooKEschen Gesetzes 
ermittelt, naehdem ein wahrscheinlicher W ert des Elastizitatsmoduls aus den Kurven 
der Zugfestigkeit von Silumin u. der Y-Legierung erm ittelt wurde. — Zum SchluB 
werden aus den Unterss. u. theoret. tjberlegungen einige Folgerungen gezogen hinsichtlich 
der Verringerung der WarmriBgefahr. Es wird die Verwendung von Koldllen aus einem 
-Materiał mit moglichst hoher spezif. Warnie empfohlen, sowie die Verwendung von 
schweren Kokillen u. kunstliehe Kiihlung der Kokille wahrend der Erstarrung. (Mitt. 
berg-hiittenmann. Abt. kgl. ung. Hochsehule Berg-Forstwes., Sopron, Ungarn 7. 138
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bis 162. 1935. Sopron, Berg- u. Huttenm. Abt. d. kgl. ung. Techn. Univ. [Orig.: engl.; 
Ausz.: dtsch.]) W ER N ER .

J . VerÓ, Elastizitatsmessungen an Aluminium bei erhohter Temperatur. Fiir die 
vorst. referierten Unterss. des Vf. iiber die Warmbriichigkeit yon AluminiumguBstiicken 
war die Kenntnis des Elastizitiitsmoduls des Aluminiums in der Nahe des F . erforderlich. 
In  der yorliegenden Arbeit wird ein Verf. zur Best. der elast. Formanderungen von 
Metallen beschrieben, durch welches bei hoheren Tempp. die durch das Krieclien heryor- 
gerafene, bleibende Formanderung genauer in Rechnung gestellt werden kann, ais dies 
bei den ublichen Vers.-Anordnungen der Fali ist. Das Verf. schlicBt sich an die bereits 
von S c h w i n n i n g  u. S t r o b e l  (C. 1932. II. 3464) yerwendete Methode an, wobei 
yersucht wurde, die diesem Verf. noch anhaftenden Mangel zu yermeiden. Die Messungen 
wurden bei Tcmpp. bis zu 340° durchgefuhrt. An einem hart gezogenen Aluminiumdraht 
m it einer Festigkeit von 13,8 kg/qmm wurde bei 25° der Elastizitatsmodul zu 
6700 kg/qmm, boi 340° zu 3700 kg/qmm bestimmt. Ober 340° hinaus konnten die 
Verss. nicht mehr durchgefuhrt werden, da bei den hoheren Tempp. die MeBfedern 
sich bleibend zu deformieren begannen. (Mitt. berg-hiittenmann. Abt. kgl. ung. Hoeli- 
schule Berg-Forstwes., Sopron, Ungam 7. 163—70. 1935. [Orig.: dtsch.]) W e r n e r .

Gr. Siebel, Ober die Korrosionsfestiglceit von Hydronalium, insbesondere gegen See- 
wasser. Vortrag. Mg-Al-Legierungen zeigen wegen iln'er Alkalibestandigkeit eino hohe 
Korrosionsfestigkeit gegen Seewasscr, die m it steigendem Mg-Geh. zunimmt. Das 
heterogene Gefiige hochprozentiger Mg-Al-Legierungen im GuBzustand ist genau so 
seewasserfest wie der homogenisierte Zustand. Der homogene Zustand in Hydronalium- 
Knetlegierungen ist nicht sehr stabil. Besondcrs bei Kaltyerformungen geniigen schon 
niedrige AnlaBtempp. (60°), um Korngrenzenausscheidungen lieryorzurufen, die ihrer- 
seits zu interkrystalliner Korrosion fiihren. Durch Heterogcnisieren dicht unter der 
Entmisehungstemp. wird ein stabiler Gefugezustand errcicht. Dieser ist gegen AnlaB- 
bohandlungen u. damit gegen interkjystalline Korrosion unempfindlich. Aber auch 
das homogene Gefiige kann durch Zusatze yon Zn, Ca, Li, Ti oder Cr stabilisiert u. 
dam it korrosionsfest gemacht werden. (Aluminium 17. 562—67. Nov. 1935. Bitter- 
feld.) G o l d b a c h .

G. A. A bram ów, Die Dićhte geschmolzener Salze des ternaren Systems KCl-NaCl- 
MgCl2. Hydrostat. D.-Bestst. von reinen geschmolzenen NaCl, KC1, MgCl2 u. ihren 
binaren u. ternaren Gemischen. Herst. der MgCL nach S h u r i n  (C. 1936. I. 732): 
Gliihen, darauf Schmelzen yon MgCl2 -6 H 20  m it NH,C1. Die molekularen Voll. der 
Schmelze NaCl -j- KC1 zeigen streng additive Anderung, da rein mechan. Gemische. 
Die Mol.-Voll. der Schmelzen KC1 +  MgCL u. NaCl +  MgCL zeigen Abweichung von 
der Additiyitiit. Die chem. Yerb. KMgCI3 ist auch in geschmolzenem Zustand, sowohl 
in der binaren (KC1 +  MgCl2), ais auch in der ternaren Schmelze (KC1 +  NaCl +  MgCl2) 
bestandig u. in die Ionen K + +  MgCl3'  dissoziiert. Die Existenz des komplexen Anions 
MgCl4" , das bei hohen Tempp. weniger stabil ist ais MgCl/, ist móglich. Die DD. 
aller móglichen Schmelzen KC1 +  NaCl +  MgCl2 ubersteigen bei >  700° immer die 
DD. von metali. Mg bei gleichen Tempp. Bei Tempp. <  700° treten Schmelzen auf, 
m it DD. gleicli oder <  die DD. von metali. Mg bei gleichen Tempp. (Metallurg [russ.: 
Metallurg] 10. Nr. 8 . 89—111. 1935.) Ju N G E R .

H isaharu  K om atsubara, Eddmetalle aus sulfidischen Nickelerzen. Gewinnung 
der Edelmetallinhalte: P t, Pd, Ir, Rh, Ru, Au u. Ag aus den Ruckstiinden der Ver- 
huttung der Sudbury-Ni-Erzo (Canada) auf Cu u. Ni nach dem Verf. der Baffinerie 
Acton (England) dor International Nickel Co. of Canada. Der Edelmetallgeh. dieser 
Ruckstande besteht aus P t u. Pd zu ca. 40%, ca. 7%  Ir  +  Rh +  Ru, ca. 13% Au +  Ag. 
Das Verf. wird beschrieben u. durch einige Abbildungen der Einrichtungen fiir den 
trocknen u. nassen ProzeB u. durch einen Stammbaum erlautert. Die Pt-Metalle 
werden in folgender Reinheit erhalten: P t 99,95%; Pd 99,94%; Ir, Rh, Ru je 99,7%; 
Au u. Ag jo 99,97%. Gesamtausbringen (auf Pt-M etallinhalt der Ni-Erze bezogen) 
ca. 90%- Eigg. u. Anwendung der Pt-Metalle. (Japan Nickel Rey. 4. Nr. 1. 4—17. 
Jan . 1936. [Nach engl. Ubersetz. ref.]) Ju N G E R .

Senji H atada, Silber-Palladiumlegierungen in  der Zahnheilhunde. Verss. des Vf. 
fiihrten zu einer yerlialtnismaBig bilhgen, den chem. Einfliissen des Speichels wider- 
stehenden, mechan. festen u. gesundheitlich unschadlichen Zahnlegierung m it 70% Ag +  
30%  Pd. Die Legierung yerfarbt sich nicht beim Behandeln m it 2—3%ig. wss. K„S- 
IjSg.; l% ig. HC1 u. 21/2%ig- Milchsaure sind ohne Einw. Nachteil der Legierung der
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hoho F  von 1250°. (Japan Niekel Rev. 4. Nr. 1. 75—81. Jan. 1936. [Nach engl. 
t)bersetz. ref.]) J u n g e r .

W . Boas, Die Berechnung von Eigenschaften iechnischer Werkstucke aus Ein- 
krystallkonstanten und Kryslallitanordnung. Żusammenfassender Bericht iiber die 
Móglichkeiten u. Methoden der Vorausbereehnung yon Eigg. ąuasiisotroper techn. 
Werkstiicke auf Grund von Unterss. an den entsprechenden Einkrystallen (Mittelungs- 
verff.). (Schweizer Arch. angew. Wiss. Techn. 1. 257—264. Dez. 1935. Freiburg, 
Schweiz, Physikal. Inst. d. Univ.) W e r n e r .

R ichard  M ailander, Internationale Vereinheillichung der Probenform fu r  Kerb- 
sehlagversuche. Es wird zunachst iiber die Ergebnisse yon S t e c c a n e l l a  (C. 1935.
II . 1248) berichtet, der die 3 gebrauchlichen kleinen Kerbschlagprobenformen von 
10 X 10 X 55 emm m it 2, 3 u. 5 mm Kerbtiefe nach ilirer Streuung u. ihrem U nter- 
scheidungsvermogen untersucht. Die Ergebnisse yon S t e c c a n e l l a  werden im einzelnen 
besprochen u. teilweise in anderer Form ausgewertet. Dabei wird festgestellt, daB fiir 
die Probe m it 2 mm tiefem Kerb sich nur beim Unterscheidungsyermogen eine eindeutigo 
t)borlegenheit ergibt, die aber nicht wesentlich ist. Weiterhin wurde von S t e c c a n e l l a  
die Frage untersucht, ob die im deutschen Normungsvorschlag aufgefiihrte Zusatz- 
probe m it 3 mm tiefem Kerb u. 1 mm Kerbdurchmesscr Vorteilo bietet. In  den unter- 
suchten Fallen bietet sie keinen Vorteil, so daB ihr Anwendungsbereich beschriinkt 
sein diirfto. SchlieBlich wird noch auf die Verhaltniszahlen eingegangen, m it denen 
die an einer Probenform erhaltene Kerbschlagzahigkeit fiir eine andere Probenform 
umgerechnet werden kann, wobei Grenz- u. Mittelwerte mitgeteilt werden. (Stahl u. 
Eisen 55. 1456—58. 5/12. 1935. Essen.) E d e n s .

W . Spath, Bemerkungen zur Durehfuhrung von Dauerversućhen. Vf. schlagt vor, 
bei Daueryerss., entgegen der bisher im WoHLER-Verf. geiibten Praxis, nicht mit 
schrittweise emiedrigten Belastungen zu arbeiten, sondern umgekehrt m it niedrigen 
Belastungen zu beginnen u. dann eine schrittweis steigende Last aufzubringen. Auf 
Grund von Modellbetraehtungen kommt Vf. zu der Anschauung, daB Nachwrkg.- 
Erscheinungen, Dampfungserscheinungen, Verfestigung, Trainierung u. ahnliehe 
Erscheinungen eng miteinander zusammenhangen; der Werkstoff erfahrt unter Dauer- 
belastung eine YergleichmaBigung, die zu einem Endzustande fiihrt. Bei nicht trainier- 
baren Werkstoffen diirfte es ohne wesentliche Bedeutung sein, ob m it stoigender oder 
fallender Belastung gearbeitet wird. Bei trainierbaren Werkstoffen, zu denen z. B. 
auch das Duraluminium gehórt, erfahrt der Werkstoff nach dem bisher iiblichen Verf. 
zu Anfang eine bctrachtliche tlberbelastung. Allmahlich macht sich jedoch ein gegen- 
laufiger EinfluB geltend: der Abbau der Spannungsspitzen infolge von Training. Die 
Entseheidung iiber einen Dauerbruch erfolgt also umso schneller, jo schneller dio 
innere Belastung sich einem Gleichgewichtszustando nahert. Dieser Endzustand ist 
z. B. an dem Auftreten eines konstanten Dampfungswertes erkennbar. Wahrend bei 
Verss. m it schrittweise emiedrigter Last mehrere Proben notwendig sind, yereinfacht 
sich das Yerf. bei Priifung m it aufsteigender Belastung dadurch, daB m it einer einzigen 
Probe auszukommen ist. Das Aufbringen der medrigen Belastungsstufen ha t die 
Bedeutung einer homogenisierenden Vorbehandlung zur „G lattung der inneren Kerb- 
stellen‘\  Gleichzeitige Beobachtung der Dampfung liefert AufschluB dariiber, wann 
der Werkstoff seinen Endzustand erreicht hat. — Das genannte Verf. ha t infofern 
auch prakt. Bedeutung, ais durch passendo stat. oder dynam. Vorbehandlung Stiihle 
mit geringeren Festigkeitszahlen denen hochwertiger Stahle anzuglcichen sind, dereń 
Guteziffem sonst im allgemeinen nur durch Legierungszusatze zu erreichen sind. (Metall- 
wirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 15. 91—93. 24/1. 1936.) W e r n e r .

R. Jan u s, Eine Nahcrungsmethode zur Lósung des Próblems der magnetischen 
Defektoskopie. Vorl. Mitt. Es worden einige Gesichtspunkte besprochen, die bei der 
Beurteilung der Unterss. nach dieser Methode herangezogen werden mussen. (J . techn. 
Physik [russ.: Shurnal teehnitsclieskoi Fisild] 5. 1314—15. 1935.) S c h a c h o w s k o y .

L. W eiss, Die Kaltwalzung. Unter Hinweis auf fruhero Veróffentlichungen des 
Vf. (vgl. C. 1931. I. 3603) wird die rochner. Best. des Verformungswiderstandes K f  
cingehend besprochen u. eine bildliche Darst. der zur Berechnung von K f  dienenden 
Werte (], gegeben, die eine beąueme Ablesung dieser Werte in Abhangigkeit vom Walzen- 
durchmesser u. Abnahmeverhaltnis ermoglicht. Auf dio Erhohung des ^ -W erte s  
durch Trockenwalzung u. Yeranderlichkeit des Abstandes n0 der Druckresultierenden 
von der senkrechten Austrittsebene gegeniiber dcm Rechmmgswert ivird hingewiesen. — 
Dio Abwalzmóglichkeiten in Abhangigkeit von Walzcndurchmesser, Austrittsdicke u. 

xvm. 1. 219
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Reibungszustand werden besproelien u. ihre Beat. an Hand eines Walzplanes gezeigt. 
Die Beschrankung des Abwalzgrades durch elasfc. Verformung der Walzen wird durch 
eine bildliche Darst. deutlich gemacht. Die Spannungsyerteilung im Walzspalt wird 
besproelien u. auf den Einflufi der Streifcnbreito aufmerksam gemacht. (Z. Metall- 
luinde 27. 73—75. 1935.) W e r n e r .

A. G. R obiette, Das Hartlóten im  eleklrischen Ofen. Angaben iiber die Ver- 
wendung des auch fiir das Blankgliihen beniitzten halb- oder ganz kontinuierlicli 
arbeitenden elektr. Ofens zum Hartlóten von Zubchorteilen fiir die Radio-, 
Sehrcib- u. Rechenmaschinenindustrie usw. (Metal Ind., London 48. 131—35. 157—59. 
31/1. 1936.) ( J u n g e r .

W. Nicolini, t)ber das Loten von Aluminiumseilen und -kabeln mit einer Weichlot- 
paste. Das Zusammenloten von Al-Scilenden m it der Al-Weichlotpaste „A 1 u t  i n o 1“ 
u. zusśitzliclier Verwendung yon Alutinol in Stabform liefi sich ohne Sehwierigkeiten 
durchfiihren. Die Seilenden werden dabei in einer oben offenen Hiilso aus 1 mm 
dickem eloxiertem Al-Bleeh gehalten. Die Lotstellen zeichneten sich durch gute Be- 
arbeitbarkeit, gute Leitfahigkeit u. zufriedenstellende Festigkeitseigg. aus. — Auch 
in Kabclschuhe konnen Seilenden auf diese A rt eingelótet werden. (Aluminium 17. 
648—51. Dez. 1935. Lautawerk, Materiał-Prufungsanstalt der Yereinigten Aluminium- 
Wcrke A.-G.) GoLDBACH.

Edm und R. Thews, Die Herslellung und Venoendung von Silberlot. Silberlote 
sind Cu-Ag-Zn-Legierungen hoher Festigkeit u. Dehnbarkeit, die sich zudem durch 
hoho chem. Bestandigkeit auszeichnen. Ihre Verwendbarkeit ais H artlot fiir Cu, 
Messing, Bronze u. Stahl wird durch folgende Faktoren beeinfluBt: Verhfiltnis der 
Hauptlegierungsbildner, Verhilltnis der Sonderzusiitze, Art u. Menge der Verunreini- 
gungen, Herst.-Verf., angowandtes Lotyerf. (Temp., FluBmittel, Naclibehandlung). 
Alle 5 Faktoren werden eingehend besproelien. (Engineer 160. 113—14. 136—37.
1935.) G o l d b a c h .

W . Postnikow  und I . K irillow , Zur Frage der Hemmung der Auflosung von Eisen 
in Schwefelsćiure. Es wird experimentell gezeigt, daB der Gewichtsyerlust von Fe 
in H 2S 0 4 erheblich geringer wird, wenn dereń Konz. 60% iibersteigt. Die Abnahme 
der Loslichkeit m it zunehmender Zeitdauer erfolgt in 76- u. 93°/0ig. H 2S04 rascher 
ais in 61- u. 97%ig. H„SO,,. Durch geringe Zusatze von Thioharnsloff (0,0005—0,5°/o) 
wird die Auflósungsgeschwindigkeit des Fe in H,SO,, erheblich herabgesetzt, z. B. in 
26,G%ig. H 2S 0 4 durch einen Zusatz von 0,5% auf den 19. Teil, bei langerer Versuchs- 
dauer sogar noch wesentlich melir. (Chimstroi [russ.: Chimstroi] 7. 431—34. 
1935.) R. K. M u l l e r .

O. K udra und K . Iwanow, Die Untersuchung der bei hohen Stromdichlen aus- 
geschiedenen Kathodenniederschlagę. Die bei hoher Stromdiehte aus wss. Salzlsgg. ab- 
gesehiedenen pulverfonnigen Kathodenndd. von Cu, Zn, Cd u. Ag wurden róntgeno- 
graph. untersucht. Nach dem Vergleich der Interferenzringe der D E B Y E -ScH E R R ER - 
Aufnahmen enthalten die dispersen manchmal pyrophoren pulverformigen Ndd., in - ' 
folgę sek. Oxydationsvorgiinge an der ICathode, yerschiedene Mengen des niedrigsten 
Oxydes des entsprechenden MetaUes. Da die Interferenzringe bei Cd nicht dem CdO 
zugeordnet werden konnen, wird auf das Vorhandensein von noch nicht naher be- 
kanntem Cd20  geschlossen. Der Oxydgeh. des Nd. eines Metalles hangt hauptsaehlich 
von der Ox)’dationsf;ihigkeit des Anions des angewandten Salzes ab (fiir CuN03 40 
bis 45° / 0 Cu20  im Nd., fiir CuCl2 entsprechend 10— 15°/o)> in zweiter Linie karm die 
Oxydation auch durch das Kation u. das Losungsm. yerursaeht werden. Der Oxydgeh. 
des Nd. hangt auch von der Oxydationsfiihigkeit (Stelle in der Spannungsreihe) des 
ausgesehiedenen Metalls ab (Oxydgeh. im Nd. aus den N itraten: Zn 97—98°/o» Cd 50 
bis 55% ; Cu 40—45% ; Ag kein Oxyd). Es wurde festgestellt, daB einige Me talie u. 
ihre Oxydc (Cu, Cu20 , Cd u. ZnO) stark yergróBerten Param eter ilires Krystallgitters 
infolge der H2-Absorption aufweisen. Zn u. Ag besitzen n. Parameter. Durch die hohe 
Stromdiehte entstehen an der Kathode Bedingungen, welche die Auflósung yon H 2 

in den Substanzen des Kathodennd. ermoglichen u. dio Bldg. yon festen Lsgg. zweiter 
A rt bedingen. (Allukrainian Acad. Sci. Mem. Inst. Chem. [ukrain.: Wsseukrainska 
Alcadcmija Nauk. Sapisski Institu tu  Chemii] 1. 299—310. 1935.) V. F tiN E R .

K . Iw anow  und O. K udra , Ober die Ursache der Bildung scJncammiger Kathoden- 
niederschlage. Zur Prufung der giinstigston Bedingungen fiir die Bldg. schwammiger 
Ndd. bei der Elektrolyse von CdSO., u. ZnS04 wurden die bei yerschiedenen Bedingungen 
erhaltenen Ndd. róntgenograph. untersucht u. dio Nd.-Bldg. beobachtet. Es wurde
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das Vorhandensein von Oxyden in schwammigen Ndd. u. Abwesenheit derselbcn in 
festen Ndd. festgestellt. Die Vff. kommen dureli diesen Befund u. durch die Beob- 
achtungen der Schwammbldg. (Ausbreitung von der Oberflachc des Elektrolytes) 
zu der Annahme, daB die Schwammbldg. m it den sek. Oxydationsvorgangen an der 
Kathode yerbunden ist, indem die Oxydbldg. die Verschiedenartigkeit der Ndd. u. 
dio Auflockerung der Sckiclit bedingt. Die lockere Scliicht entsteht gcrade bei sehr 
niedrigen oder zu hohcn Stromdichten, weil bei niederen Stromdichten dio reduzierendc 
Wrkg. des elektr. Stromes selbst geschwacht wird (Kathode), was einen starken EinfluB 
der Oxydationsmittel begiinstigt u. wreil im Ealle der hohen Stromdichten das Metali 
durch sehr hohe Dispersitat eine stark erhohte Oxydationsfahigkeit zeigt, welche zur 
Bldg. von Oxyden fiihrt u. die Verschiedenheit der Ndd. u. die lockere S truktur ver- 
ursacht. Die bei den Verss. beobachtete Wrkg. der H 2-Ionenkonz. der oxydierenden 
(H ,02) u .  reduzierenden Mittel (CH20) entspricht yóllig der vorgeschlagenen Erklarung 
des Vorgangs. (Allukrainian Acad. Sci. Mem. Inst. Chem. [ukrain.: Wsseukrainska Aka- 
demija Nauk. Sapisski Institu tu  Chemii] 1. 311—19. 1935.) v. F u n e r .

W . E. H oare und Bruce Chalmers, t)ber eine optische Methode zur Untersucliung 
der Obcrflachen non verzinnten Blechen. (J. Iron Steel Inst. 132. 135—42. 1935. —
C. 1936. I. 1099.) E d e n s .

Osyaldo M acchia und Giorgio Boggio, Untersuchungen iiber den mit Diphosphaten 
von Zink, Eisen und Mangan erzielten Phosphatschutz des Eisens. (Ygl. C. 1936.1. 635.) 
Nach einem Uberblick iiber die L iteratur werden Verss. uber die Phosphatisicrung 
von Fe m it Zn(H2PO ,] )2 u. den entsprechenden Fe- u. Mn-Salzcn u. den Gemischcn 
dieser Salze mitgeteilt. Es werden Konzz. yon 3, 3,5 u. 4°/„ yerwendet. Die in Badem 
mit Fe(H 2PO.j) 2 erhaltenen tJbcrzuge fallen sehr unglcichmaBig aus. Mn(H2P 0 4)2-Bad 
m it einer Konz. yon 3,5°/„ liefert gute widerstandsfahigo Dberzuge. Dio besten E r
gebnisse werden m it einem 3,5°/<>ig- Bad von Fe(H 2P 0 4) 2 +  Mn(H2P 0 4) 2 erhalten, 
wenn der Anteil des Mn(H2P 0 4) 2 mehr ais 70°/o betragt. (Ind. meccan, 17. 317—21. 
906—09. 991—95. 1935.) R. K. M u l l e r .

H. R ohrig. Angriffnennindernde Zusatze zu das Alum inium  angreifenden Losungen. 
Vortrag. Die Korrosion des Al in Alkalilsgg. wird nicht nur durch Natriumsilicat, 
sondern auch durch andere kolloido Stoffe (tier. u. pflanzliche Leime) yermindert. 
Die Schutzwrkg. kommt durch einen Nd. der Kolloido auf der Metallflache infolge 
ihror elektr. Ladung zustande. Die immunisiorende Wrkg. folgender handelsublicher 
Schutzkolloide wird durch Feststellung des Gcwichtsyerlustes der korrodierton Al- 
Bleche erm ittelt: Nicotin, Nicotinsulfat, Dibcnzylsulfid, Sparbeize 20 der I. G. F a r b e n - 
INDUSTRIE A k t .-G e s ., Brindisinharz der CHEM ISCHEN F a b r i k  F. BO EH RIN G ER & 
SÓHNE u. Schutzkolloid der Fa. M e s s t e c h n i k  G . m . B. H. — Anwendungsgebiete 
solcher angriffsvermindernden Zusatze werden aufgezahlt. (Aluminium 17. 559—62. 
Noy. 1935. Lautawerk.) G o l d b a c h .

P. Fisclier, Zur Frage uber den Differenzeffekt. Vf. berichtet iiber Vcrss., die 
zur Klarung des von T h i e l  u . E r n s t  (C. 1930. II. 976), S t r a u m a n i s  (C. 1930. II. 
1653) u. P iE T S C H  u. J o s e p h y  (C. 1932.1. 907) untersuchten Differenzeffektes aus- 
gefuhrt sind. Es wurde die Geschwindigkeit der Auflsg. (Messung der H 2-Entw.) von 
Al u. Al-Legierungen (mit Sb, Zn, Ag, Pb) fiir sich u. in der K ette m it P t in HCl-Lsg. 
u. KOH-Lsg. gemessen. Dor daraus berechnete Differenzeffekt zeigte sich bei Al von 
der Dauer des Vers. abhiingig, u. zwar wird er fur den Fali der Auflsg. in HC1 mit 
der Zeit klciner (boi Al-Legierungen mit Sb u. Pb gróBer), fiir KOH ist er zuerst negatiy 
u. wiichst allmahlich an. Die yon den angofuhrten Vff. gegobenen Erklarungen der 
Ursache des Differenzeffektes werden ais nicht ausreichend fiir die Erklarung dieser 
Tatsachen angesehen. Eigeno Erklarung wird nicht gegeben. (Allukrainian Acad. Soi. 
Mem. Inst. Chem. [ukrain.: Wsseukrainska Akademija Nauk. Sapisski Institu tu  Chemii] 
1. 103—10. 1934.) v .  F u n e r .

M. Sch. Chaschchoshew, Vergleichende Untersucliung der Korrosionsfestigkeit non 
Siliciumbronzen. Die vom Vf. untersuchten Si-Bronzen: m it bis 5,56 Si, bis 0,64 Al, 
mit oder ohne Zusatze von Fe, Zn, Pb, Mn, u. im Vergleich zu ihnen die Sn-Bronze 
mit 9 Sn, 2,4 Zn, 0,17 Pb, die Al-Bronze m it 8  Al, 1 Fe, Rest Cu u. das SMs m it 4 Mn 
sind prakt. gegenuber synthet. Meerwasser (bei Dauer- u. Wechselwrkg.) u. iiberhitztem 
Dampf korrosionsfest. Si-Gehh. >  3,5° / 0 wirken etwas korrosionsyerschlechternd 
gegenuber geringeren Si-Gehh. bei Meerwasser; Pb-, Zn-, Fe- u. Mn-Gehh. in Si-Bronzen 
sind ungiinstig, Al-Gelih. giinstig. P  ist ohne EinfluB. Sn- u. Si-Bronzen ohne Al-Gehh. 
sind annaliernd gleich k o i T o s i o n s f e s t .  Daucrwrlig. yon Meerwasser greift starker an
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ais Wochselwrkg. Dio Korrosionsintensitilt nimmt m it der Einwirkungsdauer nacli 
Erreichen eines Maximums ab. Dio Korrosion b a t keinen EinfluB auf die mechan. 
Eigg. der untersuchten Bronzen. Einwirkungsdauer von synthet. Meerwasser u. iibor- 
liitztem Dampf 71—83 Stdn. (Metallurg [russ.: Metallurg] 10. Nr. 8 . 77—89.
1935.) __________________  J u n g e r .

Charles H ardy , Pelham, N. Y., ubert. an: H ardy  M etallu rg ical Co., N. Y.,
V. St. A., Herstdlen von Gegenstanden aus Metallpidvem. Auf nassem Wege (Elektro- 
lyse) gewonnenes Metali in Pulyerform wird durch Waschen m it W. gereinigt. An- 
sehlieBend wird mittels einer Zentrifuge ein Teil des W. ausgetrieben. Das feuelite 
Metallpulyer wird dann in eine Eorm gebracht, gepreBt u. dam ach in reduzierender 
Atmospliare gosintert. An Stelle eines Metalles kami auch ein Gomisch von mehreren 
Metallen Yerarbeitet werden. — Bei diesem Verf. ist nur ca. Vio des bei der Verarbeitung 
Yon trockenem Metali benótigten PreBdruckes erforderlich. (A. P . 2 027 532 vom 
4/4. 1934, ausg. 14/1. 1936.) F e n n e l .

Carl Goetz, Berlin, Oewinnung von Metallen aus sulfidischen Erzen durch Warme- 
behandlung in inerten oder reduzierenden Gasstromen bei Tempp., dio wesentlieh 
unter dem F. dor Erze liegen, dad. gek., daB der Beschickung Halogensalzc, wie MgCl2, 
KC1 oder eingedickte Kaliendlaugen, zugesehlagen werden, die sio bei der Warme- 
behandlung porós machen u. die Bldg. von Metallen beschleunigen. — 2 weitere An- 
spriiche. Die gebildeten Halogenwasserstoffe kónnen im Itreislauf gefiihrt werden. 
U nter dem EinfluB der Halogenwassorstoffe bzw. -salze entstandene S-Dampfe werden 
zweckmaBig verdichtet u. auf Stangensehwefel yerarbeitet. Dio Gase kónnen in das 
porige Gut leichtcr eindringon. AuBerdem fallen die zusammengetriobenen Metall- 
teilchon besonders grob an. (D. R . P . 624 648 KI. 40a vom 11/10. 1933, ausg. 25/1.
1936.) G e i s z l e r .

D eutsche E isenw erke A kt.-G es., Miilheim, Ruhr, Werkstoff fiir Kokillen zur
Herstellung von SchleudergufJrohren. Die Vcrwendung eines GuBeisens m it des iiblichen 
Gehh. an C, Mn, Si, P  u. S, sowie m it ca. 0,5% Mo, Rest Fe ais W erkstoff fiir Kokillen 
zur Horst. von SchleuderguBrohren. (D. R . P . 624 954 KI. 31o yom 8 / 6 . 1932, ausg. 
31/1. 1936.) F e n n e l .

Eisenw erk W iilfel, Hannoyer-Wiilfel, Angriffsbestandige Eisen-Nickel-Chrom- 
legierung, bestehend aus 27—42% Ni, 21—22% Cr, etwa 58—34%  Fe, Rest V, Mo, 
Ta u. W, wobei sich die Gehh. an V : Mo: T a : W etwa verhalten wio 1 :1 ,5 : 2: 3. Das 
Ta kann ganz oder teilweiso durch Nb ersetzt sein. Die Werkstoffe sind sowohl oxy- 
dierenden ais auch nichtoxydierenden Lsgg. gegeniiber bestandig. (D. R . P . 624 651 
Kl. 40b yom 11/11. 1931, ausg. 25/1. 1936.) G e i s z l e r .

E lectro  M etallurgical Co., ubert. von: W illiam  C. R ead, New Rochelle, N. Y., 
V. St. A., Einfiihrung von Stickstoff in  Melalle oder Legierungen, z. B. Ferrochrom. 
Die metali. Ausgangsstoffe, in die N  eingefiihrt werden soli, werden m it einem N  ent- 
haltenden Oxydationsmittel, z. B. einem N itrat, u. einem kraftigen Reduktionsmittel, 
z. B. Al oder Si, gemiseht, worauf dio Zusatze miteinander zur Rk. gebracht werden. 
U nter dem EinfluB der Rk.-Warme schm. das Metali u. nimmt dabei den freiwerdenden 
N  in solchen Mengen auf, daB eine Legierung m it bis etwa 1%  N  entsteht. (A. P .
2 027 837 vom 21/7. 1934, ausg. 14/1. 1936.) G e i s z l e r .

Otto B arth , Halle, Verarbeitung von fliissigen, zinkhaltigen Schlacken durch Ein- 
blasen yon Reduktionsmitteln in das Bad u. anschliefiendo Verbrennung der ver- 
fliichtigten Zn-Dampfe iiber der Schlacke, dad. gek., daB die fl. Schlacke stotig in 
einem rohrfórmigen, um seine Langsachso, yorzugsweise um 60°, pendelnden Ofen, 
gegebenenfalls nach Durchlaufen einer Vorwiirmzone, zuniichst durch eine Zono, in 
welcher Diisen zum Einblasen von Luft u. dann durch eine 2. Zone gefiihrt wird, in 
welcher Diisen zum Einblasen von reduzierenden Gasen in die Schlacke yorgesehen 
sind, u. daB dabei die Abgase im Gegenstrom zur Schlacke geleitet werden. — Ein 
weiterer Anspruch. Zur Erzielung einer besonders weitgehenden Entzinkung wird 
m it der Luft bzw. den reduzierenden Gasen gemahlener, gebrannter K alk in die Schlacke 
geblasen. (D. R . P . 624 649 Kl. 40a vom 16/6. 1934, ausg. 25/1. 1936.) G e i s z l e r .

C urt D orschel, Rodenkirchen b. Koln a. Rh., Entbleien von Zinkoxyd  unter gleieh- 
zeitigem Klinkern im Drehrohrofen, dad. gek., daB der Drehrohrofen ununterbrochen 
betrieben u. m it einer reduzierend wirkenden Flamme unm ittelbar bcheizt wird. AuBer 
dem in Form von PbO u. PbS yorliegenden Pb wird auch das P bS 0 4 yollstiindig ent- 
fem t. (D. R . P . 624 650 Kl. 40a yom 20/7. 1934, ausg. 25/1. 1936.) G e i s z l e r .
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Chase Co., In c ., iibert. yon: D avid E. Lawson, W aterbury, und H enry  L. Burg- 
hoff, Yalesville, Conn., V. St. A., ICupferlegierung m it mindestens 75°/0 Cu, gek. durch 
einen Te-Geh. zwisehen 0,08 u. 1,75, vorzugsweiso 0,2 u. 0,5%. Die Werkstoffe sind 
besonders gut zerspanbar. AuBcrdem tr i t t  bei einer Warmebehandlung keine Kom- 
vergróberung ein. (A. P . 2 027 807 vom 13/5. 1932, ausg. 14/1. 1936.) G e i s z l e r .

D avid P elton  M oore, New York, V. St. A., Legierung, bestehend aus 33,3 bis 
95% Ni u. je 2,5—33,3% Cr u. Ca. Das Ni kann ganz oder teilweise dureh Cu, das 
Cr teilweise dureh Mo ersetzt sein. Die Werkstoffe eignen sich zur Herst. von Gluh- 
lampenfiiden u. Kathoden fiir Gluhlampen sowie ala Zusatz bei der Herst. von rost- 
freien Stahlen. (A. P. 2 026 243 vom 18/1. 1935, ausg. 31/12. 1935.) G e i s z l e r .

W illiam  G uertler, Berlin, Aluminiumlegierung, bestehend aus 0,1— 6 %> vorzugs- 
weise 0,8—2,5% Th, Rest Al. Dio Legierung ist besonders widcrstandsfahig gegen 
korrodierende Einfliisse, z. B. gegen Meerwasser. Die mechan. Eigg. der Legiorung 
werden durch Na, Mn, Mg, Cu, Zn, Si o. dgl. verbessert. (F. P . 792 673 vom 19/7. 
1935, ausg. 7/1. 1936. D. Prior. 19/7. 1934.) G e i s z l e r .

M agnesium  D evelopm ent Corp., ubert. von: R oy E. P aine , Cleveland, Ohio, 
V. St. A., Magnesiumlegierung, bestehend aus 0,5— 22%  Pb, 1— 10% Cd oder 1 bis 
15% Al, R est Mg. Die Al-haltigen Legierungen konnen auBerdem noch 1— 15% Sn 
oder 0,1—1%  Mn u. 0,1—2%  Ca enthalten. Die Werkstoffe yerbinden ein HóehstmaB 
an W iderstand gegen korrodierende Einfliisse m it giinstigen mechan. Eigg. Sie stellen 
guto GuBlegierungen dar, lassen sich aber auch gut z. B. dureh Strangpressen oder 
Schmieden yerformen. Durch Gliihen, Abschreeken u. Anlassen wird eine Vergutung 
erreieht. (A. P P . 2 026 589, 2 026 590, 2 026 591 u. 2 026 592 yom 4/10. 1933, ausg. 
7/1. 1936.) _____________  G e i s z l e r .

[russ.] Iwan Awgustowitsch Oding, Die Festigkeit der Metalle. Metallkunde. 2. umgoarb.
u. erg. Aufl. Leningrad-Moskau: Onti 1935. (624 S.) Rbl. 7.25.

[russ.] A. Jc. Wol, Silieiumbronzon u. ihre industrielle Anwendung. Leningrad-Moskau: 
Onti 1935. (II, 182 S.) Rbl. 3.50.

[russ.] Grigori Nikołajewitsch Woronin, Spozialarten des GieBens. Leningrad-Moskau: Onti 
1935. (95 S.) Rbl. 1.20.

[russ.] Wissenschaftliche Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des ScliweiBens. Heft II. 
Moskau: Onti 1936. (198 S.) Rbl. 3.50.

IX. Organische Industrie.
M. M axim enko und J . Israilow itsch , Unlersuchung des Gleichgewichtssyslems 

Calciumcyanamid-Kochsalz. Im  Zusammenhang m it dcm Problem des „Schmelz- 
eyanids“ untersuchen Yff. die Rk. zwisehen CaCN2, C u. NaCl bei 480—1520°. Zwisehen 
480 u. 850° crleidet Ca(CN) 2 Zers. (bei 450° 6 % , bei 850° 35% in 5 Min.). Bei der Ab- 
kiihlung des Sohmelzeyanids muB also das Temp.-Gebiet 500—850° rasch durchlaufen 
werden. Die Zers. erfolgt teils nach Ca(CN)* CaCN2 +  C, teils weiter nach 
CaCN2 +  C CaC2 -f  N2; letztere Rk. ist nur am Auftreten yon N2-Blaschen an 
der Oberflaehe der Schmelze zu erkennen, sie ist irreversibel, yerlauft aber wesentlieh 
langsamer ais dio Zers. des Ca(CN)2. Die Bldg. yon Ca(CN) 2 beginnt bei 900—950°: die 
NaĆN-Ilonz., die bei 850° noch 0%  betragt, ist bei 950° schon 13—13,5%, der Ca(CN)2- 
Bldg. folgt unmittelbar die Umsetzung m it NaCl zu CaCl2 u. NaCN, dereń Gleichgewieht 
aber zwisehen 950 u. 1250° nur langsam erreieht wird. Bei 1400—1500° erfolgt dio 
Cyanidbldg. sehr lebhaft, das Masimum wird bei 1400° in 5 Min., bei 1520° in 2 Min. 
erreieht, dann beginnt die irreyersible Zers., die um so rascher yerlauft, je hoher die 
Temp. ist. (Chimstroi [russ.: Chimstroi] 7. 411—13. 1935.) R-. K. M u l l e r .

B. I. Kissin und N. W . Kulygin, Abscheidung ton A nilin  aus Anilinwassem bei 
der Diphenylaminherstellung. Nach einer Ubersicht uber bekannte Verff. zur Wieder- 
gewinnung von A nilin  (I) aus den 1,3—1,7% I  enthaltenden Abwassern der Diphenyl- 
amin (II)-Darst. wird uber Verss. zur E straktion  yon I  mittels I I  bei gewohnlieher 
oder erhohtor Temp. bcrichtet. Zwei yon don im Laboratorium ais zweckmaBig er- 
kamiten Verff. erfordern eine Nachpriifung im Betrieb. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
ehimitseheskoi Promyschlennosti] 12. 715—21. 1935. Kineschem.) B e r s i n .

A. K orolew , I. B ilik  und A. T schuksanow a, Uber die lcolloidalen Eigenschaften 
der Losungen ton Naphthalinsulfosauren. I . Mitt. Vff. haben beobachtet, daB Tren- 
nungsmothoden fiir Naphthalinsulfosauren, die an Gemischen chem. reiner Substanzen 
erprobt waren, bei der Anwendung auf teehn. Gemischo yielfach yersagten. Insbesondere
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orgaben sich bei der Ausfallung der techn. Naplithalin-l,5-disulfosaure mittels Benzidin 
Schwierigkciten, die durch Aussalzen der Saure sowie durch Erhitzen oder Abkuhlen 
der Lsg. zu beheben waren. Vff. nehmen deshalb an, daB gcwisse techn. Naphthalin- 
sulfosiiuren zur Bldg. yon kolloiden Lsgg. neigen u. daB bei gleichzeitiger Anwesenheit 
mehrerer solcher Sauren in der Lsg. diese aufcinander dio Wrkg. von Schutzkolloiden 
ausiiben. (Anilinfarben-Ind. [russ.: Anilinokrassotschnaja Promyschlennost] 5. 322—25. 
1935.) _____________  M a u r a c h .

I . G. F arben industfie  A kt.-G es., Frankfurt a. M., Deutschland, Herstellung von 
Olefinen durch unvollstandige Verbrentmng. Gasfórmigc Paraffin-KW-stoffe m it mehr 
ais einem C-Atom im Mol. oder solclie enthaltende Gase werden bei Drucken zwischen
0,05 u. 0,5 a t  m it iiber 10% 0 2, berechnet auf die Ausgangs-KW-stoffe, aber m it 
weniger ais zur vólligen Umsetzung erforderlieh ist, yerbrannt. An Stelle yon reinem
0 2 konnen auch 0 2 enthaltende oder abgebende Gase, z. B. iV02, yerwendet werden. — 
Durch ein m it CJuarzbrocken gefiilltes Rolir aus gebranntem Ton leitet man bei 920° 
u. 230 mm Hg-Druclc ein Gemisch yon Butan u. 0 2, im Verhiiltnis 30,6: 8 . U nter Vol.- 
Vermehrung wird ein Gas erhalten, das 44,2 Vol.-% Olefine enthalt, wahrend das 
einer Druckhydrierung entstammende Ausgangsgas nur einen Geh. yon 0,6 Vol.-% 
besaB. (F. P . 792 101 vom 6/7. 1935, ausg. 23/12. 1935. D. Prior. 11/7. 1934.) P r o b s t .

Standard  Alcołiol Co., Wilmington, Del., iibert. von: B enjam in  T. B rooks, 
Greenwieh, Conn., V. St. A., Oeuiinnung von Olefinen und Diolefinen. Man behandelt 
ein Gemisch von Mono- u. Diolefinen m it der gleichen Anzahl u. nicht iiber 6  C-Atomen, 
z. B. n-Butylen, Isobutylen u. Butadien, oder ein durch Fraktionierung yon Prodd. der 
Dampfphasenspaltung von Mineralolen an diesen ungesśitt. KW-stoffen angereichertes 
Gemisch in fl. Phase, bei einer 10° nicht wesentlich ubersteigenden Temp. m it festem, 
in salzsaurer, gegebencnfalls NH 4Cl-haltiger Lsg. fein yerteiltem Cuprochlorid. — Man 
yerwendet z. B. eine Lsg., die 10—25 (Teile) HCI u. 5—20 NH 4C1 auf 100 W. enthalt. — 
Das Cuprochlorid bildet m it den Diolefinen eine feste Verb., dio nach Abtrennung. 
von den nicht angegriffenen Monoolefinen durch Einw. von h. W. oder Dampf zers. 
werden kann. Die hierbei erlialtenen Diolefine lassen sich durch Polymerisation in 
kautschukartige Substanzen umwandeln. Die Monoolefine werden fiir sich, gegebenen- 
falls Isobutylen u. Butylene getrennt yoneinander, m it H 2S 0 4 zu den entsprechenden 
Monoalkylsulfaten umgesetzt, die in yerschiedener Weise weiter yerarbeitet werden 
konnen. (A. P. 1 9 8 8 4 7 9  vom 5/3. 1930, ausg. 22/1. 1935.) P r o b s t .

D istille rs Co., L td ., Edinburgh, W alte r P hilip  Jo sh u a , Cheam, und H erbert 
M uggleton S tanley , Tadworth, England, Gewinnung von Athylen. Olefine, insbesondere 
Athylen, werden bei n. oder erlióhtem Druck aus Gasgemischen durch eine Cuprosalze 
(Cuprochlorid, Cuproformiat) u. an Stelle von NH 3 eine oder mehrere Basen der Hydroxyl- 
alkylamingruppe {Mono-, Di- u. Tridthanolamin, Propanolamin, Butanolamin) en t
haltende wss. Lsg. absorbiert, wobei ca. 1 Mol (berechnet auf 1 Atom Cuprokupfer) 
eines salzsauren oder ameisensauren Salzes der betreffenden Base in der Lsg. erwiinsclit 
ist. Es ist yorteilhaft, yor der Absorption Acetylenspuren zu beseitigen. Die Rk. wird 
yorzugsweise unter Druck in Tiirmen im Gegenstrom durchgeftihrt. — Eine Lsg. yon 
100 g CuCl in einem Gemisch yon 300 g W., 75 ccm konz. HĆ1 (D. 1,16) u. 200 g Mono- 
athanolamin besitzt bei 1, 5, 10, 20 a t die folgenden Losliehkeiten (Liter Gas in kg 
Losungsm.) fiir Athylen (8,4; 15,8; 21,2; 24,2), Propylen (1 ,1 ; 4,3; 6,1; — ), Butylene 
(1,0; -—; — ; —), 1,3-Butadien (11; — ; — ; —) u. H 2 (— ; — ; 0,08; 0,17). (E. P 
428 106 vom 26/1. 1934, ausg. 6 / 6 . 1935. A. P . 2 005 500 vom 7/1. 1935, ausg. 18/6. 
1935. F . P . 784 506 vom 21/1. 1935, ausg. 22/7. 1935. Beide E. Prior. 26/1. 1934. 
A ust. P . 20 865/1935 vom 9/1.1935, ausg. 14/11.1935. Ind . P . 21 542 vom 14/1. 
1935, ausg. 28/12. 1935. E. Prior. 26/1. 1934.) P r o b s t .

I. G. F arben industrie  A kt.-G es., Frankfurt a. M. (Erfinder: W alte r Reppe und 
F r i tz  N icolai, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Athandithioldthern. In  Weiterbldg. 
des Verf. des Hauptpatents laBt man Thiovinyldtlier ein- oder mehrwertiger Mercaptane 
auf ein- oder mchrwertige Mercaptane einwirken. — Mol. Mengen p-Thiokresolvinyl- 
alher (I) u. p-Tliiokresol (II) werden im Riihrkessel unter Selbsterwarmung auf 80— 100° 
gemischt. Der AlJiandithioldi-p-tolyldther h a t aus A. krystallisiert den F. 81°. Analog 
entsteht aus (l-Thionaphiholvinylalhcr u. I I  oder /?-Thionaphthol u. I  der Athandithiol- 
(S-naphihyl-p-tolyldther yom F. 76°, aus 2-Chlor-l,4-xylol-5-mercaptan u. Vinyldthyl- 
sulfid (III) ein Prod. vom K p . 2 155— 160°, aus I I I  u. I I  oder Athylmercaptan u. I  ein 
Atliandithiol-p-tolyldiher yom K p . 2 114°, aus 1-Mcrcaptoanthrachinon u. I  ein gelbgriines
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Pulyer, 1. in konz. H 2S 0 4 erst yiolettbraun, dann tiefolivgrun, unl. in Lauge, gibt rot- 
braune Kupo, wahrend das entsprechende Prod. aus 2-Mercaptoanthrachinon (gelb- 
braunes Pulyer) eine Idrschrote Kiipe gibt u. in konz. H 2SO,t violett 1. ist. Athylen- 
dimercaptan ergibt m it I  einen Dithiolather (silberglanzende Blattchen) vom F. 99—100°. 
(D. R . P . 624 845 KI. 12 o vom 2/8. 1934, ausg. 30/1. 1936. Zus. zu D. R. P. 617 543;
C. (936. I. 642.) D o n a t .

Im peria l Chem ical In d u stries  L td ., London, Thom as P ercy H ild itch , Liver- 
pool, und Jo h n  Gordon R igg, Wallasey, Cheshire, Herslellung von Fetlsaureglyceriden. 
Durch direkte Veresterung von 1 Mol. einer oder mehreror Fettsauren wie 8tearin-(l),
Ol-, Palmitin-, Laurinsaure m it mehr ais 1 , vorteilhaft 3 u. mehr Mol. Glycerin (II) 
in einem aus Phenol (III) oder Phenolmischungen bestehenden Medium, gegebenenfalls 
in Ggw. einer aromat. Sulfonsauro wie Naphthalin- oder Kampfer-ji-sulfonsdure (IV), 
werden Monóglyceride oder daran reiche Glyceridgcmischc hergcstcllt. — 20 Teile I, 
20 I I  u. 20 I I I  werden m it 0,02 IV 4 Stdn. auf 180° crhitzt, das I I I  m it Dampf oder im 
Vakuum abdest. u. aus dem Riickstand wird m it Alkali unyeranderte I  entfernt. E r
halten werden 20 Teile vom F. 68,5—69° m it 79° / 0 Monostearin. (E. P . 440 888 vom 
2/7. 1934, ausg. 6/2. 1936.) D o n a t .

PreuBische Bergw erks- und  H utten-A kt.-G es., Berlin (Erfinder: H ellm ut 
W erth , Bleichcrode), Herslellung von Kaliumtelraozalat (Klecsalz) (I) aus KC1 u. Oxal- 
siiure (II). dad. gek., daB 1. KC1 u. I I  m it nur soviel W. yerriihrt werden, daB unter 
nur teilweiser Lsg. der Komponenten ein gerade noch durchruhrbares fest-fl. Gcmcnge 
entsteht, das durch Verruliren bei gewóhnlicher Temp. zu I  umgesetzt wird, 2. die an- 
fallende Mutterlauge (III) wiederholt zum Ausriihren neuer Mengen I  benutzt wird,
3. die HC1 von der I II , wenn nótig abdest. u. der mit W. verd. Riickstand weiterliin ais 
Ausriihrlsg. yerwendet wird. Aus 16 dz II, 4,74 dz KC1 u. 1 cbm W. werden z. B.
15,5 dz I  erhalten. (D. R. P . 624 695 KI. 12 o vom 21/9. 1934, ausg. 30/1. 1936.) D o n .

M ichael J. Leahy, F ort Worth, Tex., V. St. A., SchwefelkoJdenstofferzeugung. 
Kohlepulyer, Schwefelpulver u. CS2 werden unter AusschluB von 0 2, gegebenenfalls 
in Ggw. von Katalysatoren, wie P t, Pt-Schwarz oder Pt-Verbb., V oder Mn-Verbb., 
so hoch erhitzt, daB die Vereinigung yon C u. S eintritt, jedoch eine Zers. des CS2 ver- 
hindert wird. (350—1000° F.) Ais Kohle kann wasserhaltigęr Koks, Petrolkoks, Holz- 
kohle oder RuB yerwendet werden. Die Ausgangsstoffe konnen auch durch tlber- 
fiihrung yon in Naturgas oder anderen Kohlengasen enthaltenem H2S in S u. durch 
teilweise Verbrcnnung dieser Gase zur Erzeugung yon RuG gewonnen werden. Diese 
fein yerteilten akt. Oberflachen besitzenden Stoffe setzen sich schon bei niedrigeren 
Tempp. zu CS2 ura. (A. P . 2 026 840 yom 20/3. 1934, ausg. 7/1. 1936.) H o l z a m e r .

E. I. du P o n t de N em ours & Co., Inc ., Wilmington, Del., tibert. von: N or
m an D. Scott, Niagara Falls, N. Y., V. St. A., Alkaliadditionsprodukte aromatischer 
Kohlenwasserstoffe. Zu F . P . 779105; C. 1935. II. 1787 ist nachzutragen, daB dio dort 
beschriebene Rk. auch m it anderen aromat. KW-stoffen ais Naphthalin ausfiihrbar 
ist. — Z. B. werden 1,8 L i u. 24 Diplianyl in 200 Dimethylatlier eingetragen. Nach 15 Min. 
Ruhren wird dann C02 1 Stde. eingeleitet. Mit 80% Ausbeute entsteht ein Gemisch 
der Dihydrodiphenyklicarbonsauren. Aus Anthracen u. Phenanthren m it Na  in Dimcthyl- 
iither u. Behandlung m it C0 2 werden dio entsprechenden Dihydroanthracen• bzw. 
Dihydrophenanthrendicarbojisauren erhalten. (A. P , 2027  000 vom 19/10. 1932, ausg. 
7/1. 1936.) E b e n .

X. Farberei. Organische Farbstoffe.
W . Schram ek, Uber die GesetzmafUgkeiten, die beim Misclien von Farbstoffen in 

der praktischen Farberei auftrelen. (Mitt. dtsch. Forsch.-Inst. Textil-Ind. Dresden 1935. 
Nr. 1 . 11—21. — C. 1935. II. 1258.) S u v e r n .

— , Ursachen und BeJiebung unegaler Fdrbungen au f Kunstseide. Ais Ursachen 
sind angegeben: ungleichmiiBiger Titer, veranderliche Faseroberflache, Verunreini- 
gungen wie S in Viseoseseide, Bleichschaden, SchUchteruckstiinde. Die .Methoden 
zur Prufung substantiver Farbstoffe auf ihre Eignung fiir Kunstseide sind besprochen. 
Steigerung der Affinitat ist durch erhóhte Salzzusatze u. Verminderung der Farbstoff- 
menge, Anderung der Quellungsverhaltnissc der Faser, bei Indanthrenfarbstoffen durch 
Arbeiten nahe der Kochtemp. zu erreichen. (Kunstseide 18. 105— 06. Marz 1936.) Su.

•—, Neue Erfahrungen au f dem Gebiete der Wollfarberei. (Fargeritekn. 11. 260 
his 262. 12. 4— 5. 24— 25. Febr. 1936.) M a u r a c h .
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W alte r Ryczynski, Das Farben ton Zdlwolle in  Verbindung mit Wolle. F iir die 
bei der Verarbeitung der Zellwollo in der Tuehinduatrie yorkommenden Falle [daB die 
Zellwolle ais loso Faser der Wolle boigemisclit u. ais Streichgam gesponnen yerarbeitet 
wird, daB ferner dio Zellwolle fiir sich gesponnen u. m it Streich- oder Kammgarn an- 
gezwimt yerarbeitet wird, 11. endlich daB dio Zoll wolle dem Kammgarn boigemischt 
ist (Wollstra)] sind die Farbebedingungen besprochen. (Z. ges. Textilind. 39. 137—38. 
26/2. 1936.) SuvER isr.

K u rt Heide, Die Entwicklung von Kupenfarbungen. Die heuto iiblichen Entw.- 
verff. der Kiipenfarberei m it L uft-02, Na-Perborat, N a ,0 2, H 20 2, Dichromatcn, Na- 
Persulfat, Cl2, chloriertcn Sulfamiden u. 0 2-haltigen Fettalkoholsulfonaten sind krit. 
besprochen. U nter den letztgenannten ist das Arbeiten m it Ondal W 20, einem Gardinol 
der B o h m e  F e t t c h e m i f ,-G . m. b . H., Chemnitz, besonders behandelt, seine Anwendung 
ist sicher u. einfach. Ondal ist fiir die Stiick- u.Apparatefiirberei sowie fiir die Druckerei 
geoignet. (Z. ges. Toxtilind. 39. 133—37. 26/2. 1936.) S u v e r n .

— , Notizen iiber direktes Drucken von Blutlaugensalzanilinsćhwarz. Schnelles 
Arbeiten ist wesentlich, die Rollcn beim Vergriinen miissen sauber gehalten werden. 
ZweckmaBigo Verdickungen stellt man aus gebrannton Starken her. Einzelheiten 
iiber das Ansetzen der Druckpaste, das Trocknen, Vergrunen, Fixioren, Entsauern, 
stellenweises Verbessem angeschmutzter Stellen mittels Hypochlorit, Fertigmachen. 
(Dyer, Text. Printer, Bleacher, Finisher 75. 163—65. 14/2. 1936.) S u v e r n .

Josef Niisslein, Alljapanische Druckmethoden. Angaben iiber Reservierungsverff., 
den Pumpdruck m it Schablonen, das Bemalen m it Schabloncn u. den Kettdruck. 
Abbildungen. (Melliands Textilber. 17. 133—38. Febr. 1936.) S u y e rn .

S. L. Stegson, Beizen fiir  Teztilmaterialien. (Anfang vgl. C. 1936. I. 1508.) 
Olivcn- u. Ricinusol ais Beizmittel; ihre Zers. beim DampfprozeB. Mn-Oxyde dienen 
wegon ihrer dunklen Farbę wenig ais Beizen, wohl aber zur Erzeugung von „Bistre“ 
auf Baumwolle. Man fallt MnCl2 m it NaOH u. oxydiert zu braunem Manganihydrat. 
Klarę Tone m it bas. Farbstoffen auf Wolle durch Beize aus N a2S20 3, Alaun u. H,SO.,. 
Albumin u. Leim  dienen zur Fixierung yon Pigmenten u. Metallpulyor beim Druck 
von Baumwolle. (Dyer, Test. Printer, Bleacher, Finisher 74. 486. 537. 6/12.
1935.) F r i e d e i i a n n .

— , Neue Farbstoffe, Musterkarlen und Tcxtilkilfsmitlcl. In  der K artę „Vulkanisier- 
echte Farbungen auf Baumwollstiick“ der I. G . F a r b e n i n d u s t r i e  A k t .-G e s . 
sind die substantiyen Diazo-, Immedial- u. Indanthrenfarbstoffe sowie Naphthol- 
kombinationen yeranschaulicht, die zum Farben yon Stoffen fiir Vulkanisationszwecke 
yerwendet werden konnen. Angaben iiber Kalt-, HeiBdampf- u. HeiBluftvulIianisier- 
echtheit sowie iiber die Vulkanisierverff. selbst sind gemaeht. (Mschr. Text.-Ind. 51. 
51. Febr. 1936.) S u v e r n .

— , Neue Farbstoffe und Muslerkartcn. Alizarinbrillantreinblau S E  der I. G. F a r b e n -  
INDUSTRIE A k t-G es. ist ein neuer cinheitlicher, licht- u. waschechter Saurefarbstoff 
von besonders klarem Blauton. Das Egalisiervermógen geniigt bei Beachtimg der 
Farbeweise nicht nur fiir loses Materiał, sondem auch fiir Garn- u. Stiickfarberei, 
auch fiir dio Apparatefarberei ist der Farbstoff geeignet, forner fur seewasserechte 
Blautone auf Wirk- u. Strickgamen. Effekte aus Viscose- u. Acetatseide bleiben sehr 
rein, die W alkechtheit reicht fiir Kammgamwalke aus. Auch fiir die Seidefarborci 
u. den Direktdruck auf Wolle u. Seide bietet der Farbstoff Interesse. — K arten der 
J .  R . G e i g y  A.-G. Basel zeigen waschechte Farbungen auf unerschwerter Naturscido, 
Saurefarbstoffe fur die Hutfarberei, Saure- u. Eriochromfarbstoffo fiir dio Teppiehgam- 
farberei u. die wichtigsten Farbstoffe fiir Marineblau u. Schwarz auf Damen- u. Herren- 
konfektionsstoffen. (Mh. Seide Kunstseide 41. 126—28. Marz 1936.) SuvERN.

— , Neue Farbstoffe fu r  die Lederindustrie. Igenalbraun C R R  der I. G. F a r b e n - 
IN D U STR IE A k t .-G e s ., ein einheitlicher sauerziehender Farbstoff fiir Cr-, pflanzlich 
gcgerbtes u. Glaceleder gibt einen klaren rotbraunen lichtechten Ton. E r egalisiert 
gut u. farb t bei guter Deckkraft Cr-Narbenleder nur wenig ein. Die Echtlieit gegen 
Saure, Alkali, CaO u. CH20  ist gut, auf naehchromiertem Glacćleder gibt er gut wasch
echte Farbungen. Ebcnfalls einheitliche Farbstoffe fur Cr- u. pflanzlich gegerbtes 
Leder sind Igenalbmun I R  u. 1 T , sie farben das Leder nicht nur oberflachlich mit 
guter Deckung an, sondern auch, ein im Ton der Oberflachenfarbung u. bei groBeren 
Farbstoffmengen auch durch. Die Farbungen bluten nicht aus. Dio IR-Marke gibt 
ein rotstichiges Mittelbraun, die IT-Marko ein gedecktes Dunkelbraun ohne Rotstich. 
Besonders Interesse haben beido Farbstoffe fiir alle Arten Yolour- u, Nubukleder,
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sie eignen sich. auch fur Chevreau u. Boxcalf sowie fiir Leder, dio mehr oder weniger 
abgeschliffen werden. Die Farbstoffe egalisieren gut, sie sind echt gegen Saure, Alkali 
u. CH20 , ihre Lichtechtheit entsprieht den ublichen Anforderungen. Fiir alle Leder- 
sorten brauchbar ist Igenalblausćhwarz CB, besonders empfohlen wird es fur Cr-Velour- 
leder, Schwarzfarbstoffe macht es blauer u. blumiger. Der Farbstoff zieht gleichmaBig 
auf, ist saure- u. alkaliecht, auch schleif- u. wasserecht u. die Farbungen bronzieren 
nicht. E in satter gelbstichiger Orangefarbstoff ist Erganilorange GOC, er ist einheitlich, 
gut 1., licht-, alkali- u. CH20-echt. E r farb t Cr-, Glace- u. pflanzlich gegerbtes Leder, 
auf ehromiertem Glacćleder erhalt man gut waschechte Farbungen. K arten der Firma 
zeigen Farbungen auf Nappa- u. Cr-Schafleder. (Ledertechn. Rdsch. 28. 15—16. 
Febr. 1936.) _________________  S u y e r n .

B ritish  Celanese L td ., London, Farben von Cdluloseestern oder -athem, dad. gek., 
daB man die Ware m it nachchromierbaren Pflanzenfarbstoffen farb t u. die Farbungen 
in Badern nachchromiert, dio ein Chromat u. mindestens eines der folgenden Hilfs- 
mittel enthalten: Oxalsaure, Oxalat, Alkalisulfit oder Ammoniumthiocyanat. — 
Acelatseide wird 1 Stde. m it einer 0,5%ig. Lsg. yon Blauholzextrakt (I) krystallin. 
bei 80° gefarbt. Die Farbung wird m it einer Lsg., die 2%  Na-Diehromat u. 1,5% Na- 
Oxalat enthalt, bei 60° %  Stde nachbehandelt. Die blaugraue Farbung kann m it 
Direktfarbstoffen, m it I  oder einem anderen Pflanzenfarbstoff iibersetzt werden. 
Durch t)borsetzen m it einem Gemisch aus gelben, orangen u. roten Acetatseide- 
farbstoffen erhalt man z. B. eine mattschwarze Fiirbung. (E. P . 440 594 yom 26/1. 
1935, ausg. 30/1. 1936. A. Prior. 26/1. 1934.) S c h m a l z .

Im peria l Chem ical In d u stries  L td., London, R am sey Jo h n  H annay , Bolling- 
ton bei Macclesfield, und Alec W orm ald , Blackley, Manchester, England, Hersłellung 
i'On Wei/3reserven unter Farbungen aus Schwefelsaureeslem von Łeukokupenfarbstoffen 
auf Cellulosefasem, dad. gek., daB man vor dem Aufbringen des Estersalzes Reserre- 
pasten yordruckt, dio das Salz einer ąuartaren, nicht heterocycl. Ammoniunwerb., 
wie Dimethylbenzylphenylammoniumchlorid, Alkali u. gegebenenfalls ein Red.-Mittel 
enthalten. (E. P . 440 573 vom 2/7. 1934, ausg. 30/1. 1936.) S c h m a l z .

Im peria l Chem ical Industries L td ., England, iibert. von: N orm an H u lton  
H addock, Blackley, F ra n k  Lodge, Manchester, und R obert R obinson, Oxford, 
Farbstoffzwischenprodukte. Aus Halogennitrobenzoesciuren, z. B. 250 Teilen 4-Chlor- 
3-nitróbenzoesaure u. Alkalisulfid, -polysulfid, -thiocyanat oder -xantliogenat, z. B. 
250 Teilen 30%ig. wss. NaSH-Lsg., erhaltliche Dicarboxy-di-o-nitrodiarydisulfide, 
z. B. 2,2'-Dinitro4,4'-dicarboxydiplienyldisulfid  (I), aus sd. A. krystallisiert, F. 302° 
unter Zers., blaBgclb, Saurechlorid (mit PC15 in Xylol) gelbe Krystalle vom F. 218°, 
werden zu den entsprechenden Carboxy-o-nitroarylmercaptanen, z. B. 30 I  m it 30 Na2S 
u. 300 Methanol zum 2-Nilro-4-carboxythiop7ienol (II) reduziert u. dieso m it Verbb. 
der Formel X—C—C02R  umgesetzt, wobei X  ein Halogen u. R, R x u. R 2 H, Alkyl,

Ri R2
Aryl oder Aralkyl bedeutet. Aus I I  in Eg. entsteht m it Na-Acetat u. Athylchloracetat(III) 
das Athyl-2-nitro-4-carboxyphenylthioglykolat, das gereinigt u. aus A. krystallisiert 
den F. 165° hat. S ta tt I I I  konnen Ester von z. B. a-Br-Propion-, a-Br-n-Butter-, 
a-Br-Isobuttersśiure verwendet werden. (A. P . 2 026 629 vom 19/12. 1933, ausg. 
7/1. 1936. E. Prior. 20/12. 1932.) D o n a t .

Im peria l Chem ical Industries L td ., England, iibert. von: E rn e s t George 
B ackett, Grangemouth, Schottland, Farbstoffzwisekenprodukte. 4-Chlor-5-ntiropMlial- 
saurcanhydrid (I) (durch Nitrierung von 4-Chlorphthalsaureanliydrid m it Mischsaure 
u. Trennung der Isomeren m it Hilfe der Na-Salze) wird nach F r i e d e l -Cr a f t s  mit 
Hilfe von A1C13 m it KW-stoffen der Bzl.- oder Naphthalinreihe kondensiert. — 5 Teilc I  
in 24 Bzl. gel. werden langsam wrahrend 1 Stde. m it 10 A1C13 versetzt u. mehrere Stdn. 
auf 60° gehalten. Nach iiblicher Aufarbeitung werden 6—6 %  Teile 4-Chlor-5-nitro-
2-benzoylbenzoesaure erhalten, die durch iibliche Red. in die entsprechende Aminosdure 
iibcrfulirbar ist, die durch Erhitzen auf 170° in 100%ig. H 2S 0 4 in 2-Amino-3-cldor- 
anthraćhimm iibergeht. Aus 5 I  u. 5 Naphthalin in 20 Dichlorbenzol m it 10 A1C13 

entsteht bei 60° das entsprechende Naphthoylprod. ( 6  Teile). (A. P. 2 0 27955  vom 
14/8. 1934, ausg. 14/1. 1936. E . Prior. 14/8. 1933.) D o n a t .

I. G. F arben industrie  A kt.-G es., Frankfurt a. M., Hersłellung des 4-Trifluor- 
melhyl-2-aminophenylmelhylsulfons (I). Ein Salz der 4-Trifluormeihyl-2-nitrophanyl-
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sulfonylessigsdure (II), z. B. das aus 313 Teilen I I  (F. 156—-157°) u. 63 wasserfreiem 
Na2C03 in 700 W. durch Erhitzen am RiiekfluB zum Sieden erhaltene Na-Salz, wird 
in wss. schwacli alkal. Lsg. in  das 4-Trifluormdh!/l-2-nitrophenylmdhylsulfo7i (E. 150 
bis 151°) ubergefuhrt u. dieses durch iibliche Red. in das ais Farbstoffzwischenprod. 
verwendbare I  (F. 94—95°) umgewandelt. (Schwz. P . 177 819 yom 7/8. 1933, ausg. 
8/9. 1935. D . Prior. 24/8. 1932. Zus. zu Schwz. P. 172 361; C. 1935. 11.4500.) D o n a t .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie  in  Basel, Basel, Schweiz, Alkylderivalc 
hodnnolekularer Imidazole. Vgl. Schwz. P . 175 673; C. 1935. I I .  2774. Nachzutragen 
ist, daB man auch m it Cetylddorid umsetzen kann. N-Cetyl-fi-methylbenzimidazol- 
hydrochlorid (I) wird in schwach HCOOH-haltige h. wss. Lsg. durch NaOH ais Ol ge- 
fallt, das m it C2I I 5C1,12 Stdn., 150—155° eine lialbfeste M. liefert, geeignet zum Wasser- 
echtmachen von Direktfarbstoffen. Weitere R kk.: n-Mdhylbmzimidazol (II) u. Chlor- 
essigsauredodecylester, — /i-Oxymethylbenzimidazol (IV) u. Dodecylchlorid (III), — 
/i-Methyl-N-oxyathylbenzimidazolhydrodrforid u. Stearhisduredilorid, —  ii-Alliylbenz- 
imidazol u. Odylbromid, — Sulfonierung von I in Monohydrat bei 15—20° m it rauclien- 
der H 2SO., (24°/o), — Chloracetylchlorid m it M dhyllaurylamin  zu Ghloracetylmethyl- 
laurylamid, dieses m it II  6  Stdn. bei 155°. — NaSH in sd. A. m it Athylenchlorhydrin, 
Ansaucm, Austreiben des H 2S m it Luft, Filtrieren, Neutralisicren, Zugabe yon alkoh. 
KOH u. Octadecylbromid, 1 Stde. kochen, filtrieren, Riickstand ist Odadecylthio- 
glykol, K p . 13 235— 248°. In  Chlf. lósen, m it Thionylchlorid 1 Stde. am RiickfluB er- 
warmen, fliichtige Anteile im Vakuum abziehen, Rest m it II  auf 160—165° erwarmen, 
bis Probe in angesauertem W. 1. — III  zu /i-Phenylbenzimidazol in Trichlorbenzol bei 
190—200° zutropfen. — III  m it IV auf 170—-180° erhitzen. — III  m it Benzimidazol- 
/i-thioathylalher 10 Stdn. auf 150—155° erhitzen, dann bei 10— 20° in Monohydrat 
m it rauchendor H ,S 0 4 sulfonieren. (E. P . 439 261 yom 1 1 / 1 2 . 1934, ausg. 2/1. 1936. 
Schwz. Priorr. 15/12. 1933 u. 16/11. 1934. Schwz. P . 178 747 vom 15/12. 1933, ausg. 
16/10. 1935. Zus. zu Schwz. P. 175 673; C. 1935. II. 2474.) A l t p e t e r .

XI, Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
Carl Becher j r . , Abbeizmittel fiir  Lack- und Olfarbenanslridie. Yf. te ilt Rohstoffe 

u, Vorschriften fiir iitzende, lósende u. kombinierte Abbeizmittel u. eine Patentiiber- 
sicht mit. (Seifensieder-Ztg. 63. 9— 10. 25—27. 47—49. 67—68. 1936. Erfurt.) N e u .

G. S. Petrow  und R . S. K ry low skaja , Ober die Kondensation von Phenol mit 
Hczamethylentetramin zur Oewinnung von tedmisdien Harzen. Es wurden dio B e- 
dingungen zur Darst. yon Novdak- u. I?esoZharzen durch Kondensation von C6H sOH 
m it (CH2)6N, mittels Verschmelzens, in alkohol, u. in wss. Lsg. erm ittelt. In  beiden 
lotzteren Fallen betragt dio Menge an freiwerdendem NH 3 nur 50—60%, so daB das 
Prod. bei weiterem Erhitzen noch NH, abgeben muB. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
chimitscheskoi Promyschlennosti] 12. 713—15. 1935. Moskau.) B e r s i n .

B a rre tt Co., New York, iibert. yon: K arl H enry  Engel, Leonia, N. J ., V. St. A. 
HcrsteUung von Cumaronharzen durch Polymerisation von Teerólen oder Naphtha, 
zweckmaBig nach dom Waschen m it AlkalihydroxydIsg., unterhalb etwa 25° (zweck- 
miiBig bei — 10 bis +20°) m it H 2S 04, dio 1—15% B(OH)3, H B 0 2 oder B.,03 enthalt. 
Das 01 kann auch m it diesem Katalysator yorbehandelt u. dann m it 1I2S 0 4 fertig 
polymerisiert werden. Hochschmelzendes loicht gofiirbtes Harz. (A. P . 2 024 568 
yom 20/7. 1932, ausg. 17/12. 1935.) P a n k ó w .

I. G. F arbenindustrie  A kt.-G es., F rankfurt a. M., Herstdlung sticlcstoffhalliger 
Polyvinylderivate durch Umsetzung von Polyvinylalkoholat m it einem Halogeneyan, 
z. B. BrCN (bei etwa 0°). Verwendung bei der Horst. von Kunstmassen u. Kunst- 
faden. (F. P . 792391 vom 12/7. 1935, ausg. 30/12. 1935. D. Prior. 21/8.
1934.) P a n k ó w .

Carbide and Carbon Chemicals Corp., V. St. A., Herstdlung ton Polyvinyl- 
acdalen. Polyyinylalkohol (I) wird teilweise acetalisiert; 2,5—7 Mol I  werden mit
1 Mol Aldehyd bei Raumtemp. m it einem sauren K atalysator, der etwa 20—200%  
des Gcwichtes von I 37%>g- Salzsaure entspricht, umgesetzt. Das Acetal besitzt gute 
Klebeigg., z. B. fiir Glas. Es kann m it Dimethyl-, D ibutylphthalat, D ibutyltartrat, 
Glykol, Glycerin ais Weichmacher yermiseht werden. Man kann den Aldehyd auf eine 
wss. Lsg. yon I, oder auf eine Suspension yon I  in einem Losungsm. fiir das Acetal 
einwirken lassen oder die Umsetzung in einer F l. vornehmen, dereń Zus. man so iindert,
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daB wahrend der Rk. keine feste Phase entsteht. Ais Aldehyde sind genannt: HCHO, 
Acet-, Par-, n-Propion-, n-Butyr-, n-IIex-, n-Hoptaldeliyd, 2-Atliylhexaldehyd, Croton- 
aldehyd, 2 -Vinylcrotonaldeliyd, Hexadienal, 2,3-Athylpropylacrolein, 2,3-Isobutyl- 
amylaerolein, Benzaldehyd. (F. P . 792 661 vom 18/7. 1935, ausg. 7/1. 1936. A. Prior. 
29/8. 1934.) P a n k ó w .

Carbide and Carbon Chemicals Corp., V. St. A., Slabilisieren von Pólymnyl- 
estem wie Polyvinylchlorid oder Mischpolymerisaten von Vinylehlorid u. einem organ. 
Vinylester wic Vinylacetat durch Zusatz geringcr Mengen (0,5—3°/o) eines Salzes einer 
schwachen organ. Saure m it Alkali, Erdalkali, Cd, Pb, Mn, Sb; z. B. den Stearaten, 
Oleaten, Ricinoleaten, Palmitaten, Abietaten, den Seifen von oxydicrtem oder ge- 
blasenem Leinól, geblasenem Ricinusól, acetylicrten Ricinoleaten, Lauraten, bas. Pb- 
Carbonat, Mn- oder Pb-Adipat, -Benzoat, -Tartrat, Pb-Acetat; diese Stoffe setzen 
die Empfindlichkeit der Polymerisate gegen Erhitzen u. Lichteinw. lierab. Sie kónnen 
auch zusammcn m it anderen Stabilisatoren wie Harnstoff oder Cu-Oleat oder ais Misch- 
seifen, z. B. ais Cd-Pb-Stearat oder Pb-Stearatoleat angewendet werden. (F. P. 
791914 vom 29/6. 1935, ausg. 19/12. 1935. A. Prior. 10/7. 1934.) P a n k ó w .

I. G. F arben industrie  A kt.-G es., F rankfurt a. M., Herstellung hoćhpólymzrer 
Polyvinylester (Polyuinylformiat, -acetat, -propionat, -butyral, -stearat, -benzoat) durch 
Polymerisation in Ggw. yon Peroxyden aliphat. Sauren m it wenigstens 4 C, wie die 
Peroxyde der Butter-, Capron-, Capryl-, Laurin-, Croton-, Chlor- oder Oxybutter- 
saure, der Monoathyl- oder -methylester der Adipinsaure. Die Pcroxyde der aliphat. 
Dicarbonsaurcn sind wegen ihrer geringeren Losliehkeit weniger geeignet. Ferner 
kónnen die gemischten Peroxyde der Stcarin- u. Bernsteinsiiure, der Stearin- oder 
Ol- u. Benzoesaure, der Laurin- u. Adipinsaure, der Hexyl- u. Chlorpropionsaure an
gewendet werden. Verwendung der Polymerisate fu r Lacke, Kunstleder, Fiiden, 
Bander, Róhren. (F. P . 792 963 vom 26/7. 1935, ausg. 14/1. 1936. D. Prior. 26/7.
1934.) P a n k ó w .

I. G. F arben industrie  A kt.-G es., F rankfurt a. M., Polymerisieren ron Vinyl- 
dthem. Man polymerisiert in Ggw. von S 0 2 in  An- oder Abwesenheit weiterer Lósungs- 
mittel u. eytl. unter Zusatz von anderen Katalysatoren, ■nie BF 3 oder A1C13. Man kann 
don Vinylather in dem MaBo, wie die Polymerisation fortschreitet, zu dem S 0 2 geben 
oder umgekehrt. Im  letzteren Fali setzt die Polymerisation erst nach langerem Ein- 
leiten von S 0 2 ein. Z. B. kann Vinylbutylather bei —10°, Vinylóxyathyl-m-toluidin 
(I) bei —40° polymerisiert werden, wobei I ein piast. Polymerisat ergibt, das m it Sauren 
1. Salze gibt, die m it Diazolsgg. hochmolekulare Farbstoffe bilden. Vinyl-N-oxdthyl- 
anilin, Vinyl-N-oxdthyl-m-chloranilin, Vinyldthanolamin, Vinyl-8-ozychinolin (aus C2H 2 

u. der entsprechenden organ. OH-Verb. in starlc alkal. Medium), V inylglycerinform-
n __r ,r, n  n  p-rr n  aldeliydacetal- (s. nebenst. For-
i ''" | i ' 2' i mol) oder ■acetaldehrjdacetal-

CH2 -C H .C H j bzw. CHj---- CH .CH , dther, der Vinyldther des Gly-
A PTT Ąf, A r i p rr cennbc7iz&ldehyd~ oder -ciccton-
U - C U — U - O H = U t l s acetals (aus m it  AcetaIon

mehrwertiger Alkohole m it werugstens einem freien OH in stark  alkal. Lsg.). Auch 
Mischungen der Vinyliither kónnen polymerisiert werden. (F. P . 792 721 vom 22/7.
1935, a u sg . 9/1. 1936. D . P r io r .  26/7. 1934.) P a n k ó w .

I. G. F arben industrie  A kt.-G es., F rankfurt a. M., Polymerisieren von N-Vinyl- 
pyrrolen (N-Vinylpyrrol, -carbazol, -propylcarbazol, -isopropylcarbazol, -indol, -naphtho- 
carbazol, -tetrahydrocarbazol aus C2H 2 bei erhóhtcr Temp. in stark alkal. Medium mit 
Pyrrolverbb.) in Ggw. oder Abwesenheit yon Lósungs- oder Verdunnungsmitteln, 
W., Salzlsgg. oder in  wss. Emulsion. OH-Verbb. wie Alkohole in Ggw. geringer Mengen 
yerd. Sauren oder yon Mineralsaureanhydriden zers. die Monomeren. Man kann die 
Vinylpyrrole auch zusammen m it anderen Vinylyerbb. wie Vinylathern u. -estem, 
Vinylphenylglykol, Vinylchlorid, Styrol, Acrylsdure, dereń Estern, N itril, Methacryl- 
saure u. dereń D eriw ., Isopropenylmethylkelon, Butadien, Isopren, Yinylac-etylm, 
Lein- oder Holzól polymerisieren oder vor der Polymerisation andere Polymerisate 
wie Polystyrol, Polyvinylchlorid, Polymnylester, -dther, Polyacrylsaure- oder -methacryl- 
sdureester oder Mischpolymerisatc dieser Stoffe zusetzen. Dio Polymerisate kónnen 
chloriert, n itriert oder sulfoniort werden. Ais Polymerisationskatalysatoren dienen 
BF3, SnCl4, ZnCl2, A1C13, S 0 2, C02, Phosgen, Sulfuryl-, Thionyl-, Acetyl-, Benzoyl
chlorid, Halogen, Halogenwasserstoffsauren, organ. Peroxyde, 0 3, 0 2, S, S-Verbb., 
akt. Kohle, Bleicherde, Na20„, H 20 2 oder Persulfate, Perborate, Chromate, Chlorate,
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Perchlorate, N itrato in alkal. Medium (KOH, Alkali- oder Erdalkalioxyde, -carbonate, 
-acetate, -phosphate, -formiate, NH3, Anilin, Pyridin, Piperidin). Diese Stoffe wie auch 
die Alkalimetalle wirken auf die Polymerisation verzogemd. Ligroin u. Cyclohexan 
besitzen geringe beschleunigende Wrkg. Aliphat. Mono- oder Polyalkohole besitzen 
eine stark  verzogernde, Schwermetalle u. ihre Salze, aromat. OH-Vcrbb., Ather eine 
schwach yerzogemde Wrkg. Die Monomeren werden durch Dest. oder Umkrystalli- 
sation weitgehendst gereinigt u. durch Bestrahlung oder Erwarmen anpolymerisiert. 
Dio Polymerisate besitzen sehr hohe Warmebestandigkeit; sie konnen m it Holzmehl, 
Zellstoffasern, Wollfasern, RuB, Graphit, Asbest, Talkum, Quarz, BaSO.j, ZnO, TiO„, 
Paraffin, Wachsen, Weichmachern wie Trikresylphosphat, D ibutylphthalat, Poly- 
benzylnaphthalin, Polyglykol, ihren D eriw ., chloriertem Diphenyl, Naphthalin oder 
Acenaphthen gemischt werden. Jo nach Zusatz erhalt man Massen, die fiir Eilme, 
Faden, Uberziige z. B. auf Metali, Firnis, ais Bindemittel fiir Schleifpapier, Schleif- 
scheiben, Bremsbelage, fiir Kunstleder, Wachstuch, Schlauche, Stabe, Isolierteile, 
Kondensatorbelago, Isolierbander fur Kabel, Schmuckwaren yerwendet werden konnen.
— Man erhitzt 100 (Teilc) Vinylcarbazol im Riihrautoklaven 60 Stdn. m it 15 Na2Cr04,
10 NaOH u. 120 CaCl2 in 120 W. auf 100—130°; es entsteht ein feinkorniges Poly- 
merisat. (F. P . 792 820 vom 6/7. 1935, ausg. 11/1. 1936. D. Prior. 24/7.
1934.) P a n k ó w .

I . G. F arben industrie  A kt.-G es., F rankfurt a. M., Herstellung unloslicher tliermo- 
plastischer Polyvinylketone (Polymnylmeihyl-, -dthyl-, -propylketon) durch Behandeln 
m it geringen Mengen von Alkali (Hydroxyde der Alkali- u. Erdalkalimetalle, Carbonate 
dor Alkalimetalle, NH3, Pyridin, Piperidin), evtl. bei erhóhter Temp. Man kann den 
alkal. Stoff in das Polymerisat einbringen (in Lsg., Emulsion, ais Pulver) oder auf 
Polym erisatplatten aufbringcn. (F. P . 792131 vom 8/7. 1935, ausg. 23/12. 1935.
D. Prior. 7/7. 1934.) PANKÓW .

N orddeutsche Seekabelwerke A kt.-G es., Deutschland, Yenoendung biegsamer 
Róhren, Bander, Plalten und Faden aus Polystyrol oder anderen polymcrisierten Olefin- 
arylen zum Verpacken von Lebensmittcln, Tabak oder anderen gegen Feuchtigkeit 
empfindlichen Stoffen, wobei das Verkleben der P latten durch Benetzen der Oberflaehe 
mit Bzl., Mischungen von Bzl., Bzn. oder A. erfolgt. (F. P . 45 798 vom 19/1. 1935, 
ausg. 3/12.1935. D. Prior. 28/2.1933. Zus. zu F. P. 762838; C. 1934. II. 1380.) P a n k ó w .

Ellis-Foster Co., New Jersey, iibert. von: Carleton E llis, Montclair, und 
W illiam  P . te r  H orst, Wayne, N. J ., V. St. A., Herstellung harzartiger und plasiischer 
aliphalischer Pohj.suIfidmassen durch Umsetzung von Chlorhydrincn m it 3 oder mehr 
C im Molekuł (Glyceńndichlorliydrin, insbesondere das a-Chlorhydrin) m it Sulfiden 
oder Polysulfiden des K, Na, NH 4 oder Ca. Die Komponenten konnen direkt oder in 
wss. Emulsion miteinander umgesetzt werden. Das Umsetzungsprod. von a-Dichlor- 
hydrin m it Na2S kann in Lsg. m it Nitrocellulose gemischt u. dio Mischung auf Filme 
verarbeitet werden; es g ibt m it SCL kautschukartige Massen, kann m it P0C13 be
handelt werden, auf Filme yerarbeitet werden, die zweckmaCig 4 Stdn. bei 100° ge- 
harte t werden; es kann auch m it Benzoylchlorid behandelt werden; ferner kann es 
zum Impragnieren von Papier dienen, durch Behandlung m it HCHO u. HCl (Phosphor-, 
Essigsaure) wird dio Papieroberflache gehartet. Das Umsetzungsprod. aus Alkali- 
polysulfid u. a-Dichlorhydrin bildet insbesondere nach dem Heizen auf 80— 120° fest- 
haftende Uberziige auf Metali. Man kann diese m it Sulfid oder Polysulfid erhaltenen 
Umsetzungsprodd. auch m it den aus SCI, u. Phenolen erhaltenen Harzen oder Schellaek 
verschmelzen u. diese Massen m it Holzmehl auf Linoleum verarbeitcn oder fiir sich zum 
Yerkleben von Papier (Cellophanersatz) verwenden. (A. P . 2 026 875 vom 15/10. 1931, 
ausg. 7/1. 1936.) __________ P a n k ó w -

Alexandcr Tschirch und Erich Stock, Die Harzc. Die botan. u. chem. Grundlngen unserer 
Kenntnisso iiber die Bildg. d. Entwieklg. u. d. Zusammensetzg. d. pflanzlichen Exkrete.
3. umgearb. Aufl. von A. Tschirch. Dio Harze u. d. Harzbehalter. Bd. 2, Halfte 2, T. 2. 
Berlin: Borntraeger 1936. (XV, S. 1017—1858.) 4°. M. SI.—; geb. M. 8 6 .—.

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
St. R einer und O. D udlitz, Bas Patentschrifllum au f dem Latex- und Kautschuk- 

gebiete in  den Jahren 1933—1934. (Caoutchouc et Guttapercha 32. 17 273—76. 17 308 
bis 17 310. 17 339—40. 17 371—73. 33. 17 405—07. 17 437—38. 15/2. 1936.) R ie b l .
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Edgar Rhodes und K. C. Sekar, Aufrahmung von Latex mit Tragantgummi. 
Beschreibung des E. P. 415 133 (C. 1935. II . 2139). (J. Bubbcr Res. Inst. Malaya
6 . 137—39. Dez. 1935.) R i e b l .

Edgar Rliodes und K. C. Sekar, Aufralnnung von Latex mit Karobćn (Johannis -  

brot)-Qummi. Beschreibung des E. P. 430 935 (C. 1935. I I . 3446). (J. Rubber Res.' 
Inst. Malaya 6 . 140—42. Dez. 1935.) R ie b l .

T. L. Gamer und G. M. Blow, Die. Plastizicrung von Kauiscliulc. Auf Grund yon 
Verss. in einem kleinen W E R N E R -P FL E ID E R E R -M ischer wurde festgestellt, daB die 
Plastizierung in einer 0 2-Atmosphare sehneller fortschreitet ais in  einer N2-Atmosphare 
(vgl. C. 1931. II. 2524), daB Smoked Slieets u. eine Kautschuk-GasruBmiscliung 
gleicher urspriinglieher P lastizitat nach unter gleichen Bedingungen erfolgter Masti- 
zierung yerschieden piast, erscheinen — u. zwar ist die Mischung weicher geworden 
ais der Sheetkautschuk —, daB der EinfluB des Sauerstoffs auf die Plastizicrung ebenso 
wie der des untersucliten Weichmachers (Zinklaurat) bei Smoked Sheetkautschuk 
gróBer ist ais bei der GasruBmischung. Die aus diesen Resultaten zu ziehenden Folge- 
rungen werden besprochen. (Trans. Instn. Rubber Ind. 11. 436—38. Dez. 1935.) R i e b l .

L. F ru ink in  und V. M argarito?, Die schockabsorbierende Eigenschaft von Gummi. 
Die schockabsorbierende Eig. yon Gummi versehiedener Zus. wurde mittels des yon 
C h i z h e v s k i i  konstruierten App. (Pendelhammer), dessen theoret. Grundlagen er- 
órtert werden, untersucht. Sie wird durch zwei Kriterien W u. r  charakterisiert, wobei 
)V den Grad der Transformation mechan. Energie in Warme u. T die Kraftverminderung 
des Schocks infolge Erhóliung der Schockdauer anzeigt. Die Abhangigkeit der GróBe W 
von der Schockenergie, der N atur u. prozentualen Menge der Fiillstoffe u. ihro Be
ziehung zum therm. Effekt wiederholter Deformationen, sowio dio Abhangigkeit der 
GróBe T von der Deformationsenergio wird aufgezeigt. Ebenso die Yeranderungen der 
Schockabsorption bei Beanspruchung des Gummis in e in e m  S cH O P P E R -E rm u d u n g s-  
app., bzw. wahrend der darauffolgenden Erholung. Vf. gelangt zu folgender Hypo
these: Die gegenseitige Bindung (Benetzung) von Kautschuk u. akt. Fidlstoffen wird 
bei wiederholter Dchnung des Vulkanisates gelockert u. dementsprechend nimmt auch 
die Fahigkeit zur Schockabsorption ab. Bei Mischungen m it inakt. Eiillstoffen da- 
gegen, wobei prakt. keine Bindung besteht, bewirkt wiederholte Dehnung eine Vor- 
besserung der gegenseitigen Benetzung u. eine innigere Aufnahme des Fiillstoffes. 
D ie  Schockabsorption wird dadurch erhóht. — Wahrend der Ermudung zeigten alle 
Proben eine dem Grade nach von der N atur der Eiillstoffe abhangige (Grenzflachen- 
erscheinung ?) Dichtezunahme, die bei Erholung wieder zum urspriinglichen W ert 
riickgangig gemacht wird. Die GróBer ist nur von den Eigg. des Kautschuks, nicht 
aber von den Eigg. der Eiillstoffe abhangig. (J . Rubber Ind. [russ.: Shurnal resinowoi 
PromyschlennostiJ 11. Nr. 3. 213—22. Nr. 5. 424—29. Nr. 7. 113—15; Rubber Chem. 
Technol. 8 . 528—47. Okt. 1935.) R i e b l .

— , Die Entuńcklung der Vulkanisationstechnik. Kurze Besprechung der modemen 
Bcschleunigertypen u. prakt. Winkę fiir dereń Anwendung in der Gummiwaren- 
fabrikation. (Gummi-Ztg. 50 . 221. 28/2. 1936.) R i e b l .

K eiiti Słlimada, Grundlegende Untersuchungen iiber die Eigenschaften organischer 
Beschleuniger. X II. Einioirlcung organischer Basen au f Kautschuksole. (X. vgl. C. 1935.
I. 1457.) Der zeitliche Verlauf der Viscositatsanderung yerd. benzol. Kautschuklsgg. 
bei Zufiigung kleiner Blengen yon Pyridin, Piperidin, a-Picolin, Indol, Scatol bzw. 
Acridin wurde festgestellt. Aus den Ergebnissen wird gefolgert, daB Acridin eine De- 
polymerisation (entsprechend den vom Vf. ais C-Typ bezeichneten Beschleunigern), 
die iibrigen Basen eine Desaggregation (gleich den B-Typ-Beschleunigem) des Kaut- 
schuksols bewirken. Die Viscositatsabnahme der Kautschuklsg. unter dem EinfluB 
von Acridin laBt sich durch die Formel — Vt =  £ 'log<; k =  a  +  b t ausdriicken. 
Wahrscheinlich reagiert Acridin m it dem depolymerisierten Kautschuk. Es besteht 
ein naher Zusammenhang zwischen der Basizitat organ. Basen u. ihrer Wirksamkeit 
bzgl. der Desaggregation von Kautschuk.

X III. Einwirkung organischer Sauren auf Kautscliuklosungen. Kleine Mengen 
Butter-, Valcrian-, Propion-, Monochloressig-, Bromessig-, p-Brombenzoe- bzw. o-Jod- 
benzoesaure wurden einer verd. benzol. Kautschuldsg. zugefugt u. der zeitliche Ver- 
lauf der Viscositiitsanderung wurde festgestellt. Ebenso wie die meisten organ. Basen 
bewirken die meisten organ. Sauren eine Desaggregation des Kautschuks (B-Typ), 
nur o-Jodbenzoesaure eine mehr dem C-Typ entsprechende Depolymerisation, wahr- 
schcinlich infolge des im Molekuł yorhandenen Jods. Das charakterist. Verh. von
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C-Typ-Beschleunigorn kann auf dio Anwcsenheit soloher rcakt. Gruppen im Molekuł 
zuruckgefiihrt werden. (Rubber Chem. Technol. 9. 15— 20. Jan . 1936.) R i e b l .

F. Ssacharow, Einige. Geselz?nafligkeiten bei den Plastifikations- und Mischjrrozessen. 
Theorct. Grundlagcn fur dio Berechnung u. Regelung der Plastifikations- u. Misch- 
yorgange in der Kautschukverarbeitung. (J. Rubber Ind. [russ.: Shurnal resinowoi 
Promyschlcnnosti] 12. 502—09. 612—24. 1935.) S c h o n f e l d .

J . D. H astings, Der Einflu/3 der Troeknungsbeditigungen au f die Allerungs- 
cigenschaften von Sheelkautsclmk. Es wurde gefunden, daB in allen Eallen —  aus- 
genommen estrem  verd. Latcx — die sogcnannt luftgetrockneten (air dried) Sheets 
bei der Alterungspriifung in der BiERER-DAVlS-Sauerstoffbombe schlechtere Resultate 
zcigtcn ais die, wio iiblich, geriiuchcrten (smoked) Sheets. Eine Erklarung fur diese 
Erschcinung kann noch nicht gegeben werden. (J .  Rubber Res. Inst. Malaya 6 . 90—104. 
Dez. 1935.) R ie b l .

— , Die Entwicklung des syntheiischen Kautschuks. Chronolog. Ubersicht der 
Entw. in Deutschland bis zum gegenwartigen Butadien-Natriumkautschuk, dessen 
Herst. u. Eigg. kurz besprochen werden. (Gummi-Ztg. 50. 218—19. 28/2. 1936.) R i e b l .

A. L. Klebanski, A. S- W olkenstein und A. P. Orłowa, Syntliese des a,(3-Di- 
chlorbutadiens und seine Polymerisation. Im  AnschluB an den von C a b o t h e r s  (C. 1934.
I. 3405) untersuchten EinfluB der Substituenten in Butadienderiw . auf die Poly- 
merisationsgeschwindigkcit u. Gute des Polymerisats wurde auf Grund theoret. Ubcr- 
legungen dio Syntlieso des Dichlor-l,2-buiadiens-l,3 (I) aus Moiwvinylacelylen (II) 
durchgefuhrt. Die zunachst angestellten Vorvcrss. zur Chlorierung von II mittels 
SbCl5 in SbCl3 bzw. CuCl2 in Ggw. yon CuCl +  NH 4C1, bzw. FeCl3 +  CuCl +  NH 4CI 
zu Dichlomnylacetylen fuhrten zu nicht einheitlichen Prodd., dereń Polymerisation 
sehwcr reproduzierbar war. Aus diesem Grunde wurde die Syntliese in 2 Stufen wio 
folgt durchgefuhrt:

1. C,H, +  NaOCl -V CH,=CH—C=ECC1 (III) +  NaOH
2. C H ,=C H —C^=CC1+ HC1-V CH2= C H —CC1=CHC1 (I)

Das durch 16-std. Schiitteln von II m it einer wss. Lsg. yon Hypochlorit +  15— 20% 
Alkali nacli 1. orhaltono Chlor-l-vinyl-2-acetylen (III), K p . 760 55—57°, D.7, 1,021,
D .204 1,0034, nu 7 =  1,4698 ist entgegen den Angaben von JACOBSON u . C a r o t h e r s  
(C. i934 . I .  1028) nicht explosibel u. nicht selbst entziindlich. Mit ammoniakal. AgN03 

gibt es einen weiBen, m it IL O SW A Y -R eagens einen gelben Nd. Die H ydratation zum 
Keton gelang nicht. Boi dor Darst. von III wurde ais Nebenprod. ein Keton oder Aldehyd 
(Scmicarbazon, E. 197—198°) unbekannter Zus. erhalten. — Nachdem Verss. unter 
milden Bedingungen selbst in Ggw. yon Katalysatoren nur zu einer geringftigigcn 
Anlagerang yon HC1 an III gefiihrt hatten, wurde wie folgt yerfahron: Wss. HC1 
(D. 1,19) wurde bei —10° m it HC1 bis zu einem Geh. von 50—53% gesattigt, m it III 
u. C uC l +  NHjCl yersetzt, 16 Stdn. geschiittelt, das Prod. gewaschen u. fraktioniert. 
56%  Ausbeute an I, K p.10s 60—65°, D .151S 1,2070, no 15 =  1,5078. Die Oxydation 
von I mittels alkal. IvMnO., lieferte Omlsdure, bei energ. Einw. yon Ozon wurde daneben 
auch HCOOH erhalten. Maleinsaureanhydrid lagert sich an I  nicht an. Die Darst. 
eines Anilidochlorbutadiens gelang nicht, obwohl eine Umsetzung von I  m it Anilin  
unter Bldg. von Anilinchlorhydrat stattfand. Verss. zur Verseifung von I  sclilugen 
fehl. Dio Stellung der Halogenatome in I  wurde durch Einw. yon molekularen Mengen
0 3 auf I  erm ittelt. Bei sjTnm. Konst. sollte das nach:

CHS= C H —CC1=CHC1 +  0 3 — ->■ CHS CH-CC1=CHC1
^ O -O ^

erhaltene Ozonid bei der Spaltung a.P-Didiloracrylsćiurc, F. 85—86° geben; bei im- 
synun. Konst. sollto die ^,/3-Sauro ontstehen. Es wurde das a./3-Isomere erhalten. — 
Die spontano Polymerisation yon I  yerlauft, wie zu erwarten, bedeutend langsamer 
ais dio yon Chloropren, jedoch sclineller ais diejenige yon Cldorbutadien. Es entsteht 
zunachst eino gelatineartigeM., die bei AbschluB yonL uft-0 2 in ein farbloses glasartiges 
Prod. iibergeht. Durch Behandlung m it CBLOH oder A. laBt sich das Polymerisat 
yon I  befreien. Es ist 11. in Chlf., Bzl., CC14, CS2, unl. in Bzn., Kerosin, Aceton u. A.; 
dio nach dom Verdunsten des Lósungsm. erhaltenen Filme adharieren an Glas, u. sind 
widerstandsfahig gegeniiber der Einw. ehem. Reagentien (selbst HF). Temp.-Erhóhung 
u. Licht beschleunigt dio Polymerisation von I, Benzoylperoxyd wirkt nur wenig bc- 
schleunigend. Das Polymerisat laBt sich ohne zu Ideben walzen; das nach Zusatz yon 
20% MgO, 5%  ZnO, 2%  Phenyl-/?-naphthylamin u. 5%  Kolophonium bei 2 kg Druck
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im Laufc von 65 Min. vulkanisiertc Prod. ha t dio Eigg. von Ebonit. (Chem. J . Ser. A. 
J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 
(67). 1255—67. 1935.) B e r s i n .

O. M. Hayden, Die Priifung von Kaulschuk und kautschukahnlichen Sloffen auf 
Ólfestigkeit. (Vgl. C. 1935. I. 1946.) (Proe. Amer. Soc. Test. Mater. 34. P art II. 635 
bis 643.) R i e b l .

J. H. Dillon, Eine Fallbeilprufung fiir  Lauffldcliengumini. Priifung des Wider- 
standes gegen Einschneidung der Laufflache bei Anprall gegen seharfkantige Hindernisso 
mittels eines von yerschiedener Holio auf ein Probestiick fallen gelasscnen Stahlkeils. 
Erorterung der theoret. Grundlagen der Prufmethode. Besclireibung dor prakt. 
Durchfuhrung u. des dazu konstruierten App. Mittcilung u. Besprecliung zahlreichcr 
Vers.-Ergebnisse. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8 . 68—71. 15/1. 1936.) R i e b l .

Canadian General Electric Co. Ltd., Toronto, Ontario, Canada, iibcrt. von: 
Herman L. Grupę, Scotia, und Roy H. Kienle, Schenectady, N. Y., V. St. A., 
01- und losungs?nittelfesle Kautschubnischung. Man miseht eine alkal. Lsg. oder cinc 
wss. Dispersion von Alkydliarz m it ICautschukmilch, koaguliert, trocknet, miseht 
mit Fiillmassen u. yulkanisiert. (Can. P. 347 518 vom 14/10. 1932, ausg. 15/1.
1935.) P a n ic ó w .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und W illiam  Baird, Manchester, 
Alterungsschulzmittel fiir  Kaulschuk. (E. P. 434 951 vom 6/2. 1934, ausg. 10/10. 1935.
— C. 1935. II. 3846 [F. P . 783 953].) P a n k ó w .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und W illiam  Baird, Manchester, 
Altcrungsschutzmittel fiir  Kautschuk, bestehend aus einem Alkoxy- oder Polyalkoxy- 
diarylamin, das dic Alkoxygruppe in  3-, 3'-, 4-, 4'-, 5- u./oder 5'-Stellung zur NH- 
Gruppe enthalten kann; z. B. p-Methoxydiphenylamin, 3-Methoxy-4'-methyldiphenyl- 
amin, 3,4'-DimctJioxydiphenylamin. (E. P 435 024 vom 6/2. 1934, ausg. 10/10. 1935.
Zus. zu E. P. 434951; vgl. yorst. Ref. Aust. P. 21198/1935 vom 5/2. 1935, ausg.
31/10. 1935. E. Prior. 6/2. 1934.) P a n k ó w .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Kenneth Shelley Jackson, 
Runcom, England, Stdbilisieren von Chlorkautschuk gegen Lichteinw. Chlorkautschuk 
wird aus seiner Lsg. m it Methanol gefallt u. m it einer weiteren Menge Methanol in Be- 
riihrung gebracht. Dieses Verf. kann mehrfach wiederholt werden. So bchandeltcr 
Chlorkautschuk gibt m it 33° / 0 D ibutylphthalat selir dunne biegsame Filme. (E. P. 
433196 vom 11/12. 1933, ausg. 5/9. 1935.) P a n k ó w .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Joseph Grange Moore, 
Runcorn, Clieshire, England, Stdbilisieren von Chlorkautschuk gegen Lichteinw. durch 
Zusatz von 1. organ. Peroxyden wio Benzoylperoxyd (10%) oder Benzoylhydroperoxyd 
(6 %). Man kann auch yon einem durch Behandeln m it Methanol nach E. P. 433 196 (vgl. 
yorst. Ref.) stabilisierten Chlorkautschuk ausgehen. (E. P. 432 905 vom 5/2. 1934, 
ausg. 5/9. 1935.) P a n k ó w .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Joseph Grange Moore, 
Runcorn, England, Herstellung von Filmen aus Chlorkautschuk. Die GieBunterlago 
wird vor dem AusgieBcn der Chlorkautschuklsg. m it einer Schiclit aus Leim oder 
Gelatine oder m it einer Lsg. yon Na-Silićat iiberzogen. Der Film laBt sich leicht von 
der Untcrlage abheben. (E. P. 432803 vom 2/2. 1934, ausg. 29/8. 1935.) P a n k ó w .

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
W. Geese, Einige praktische Ergebnisse aus dem Fabrikbetriebe uber Yerbund- 

verdampfer nach Claassen. (Zbl. Zuekerind. 43. 796— 98. 1935.) T a e g e n e r .
W. Seifert, Neue Wege fiir  die Saftrorwarmung. t)ber die Verwendung von 

Spiralwarmern (Einzelheiten im Original), wodurch man m it einem D rittel der sonst 
benotigten Hcizflaehe auskommt. (Dtseh. Zuekerind. 60. 719—20. 1935.) T a e g e n e r .

J.-A. van der Veer, Die kontinuierlich arbeitende „Werkspoor“-Schnellkiihlmaische 
und ihre Anwendung in Rohzuckerfabriken und Raffinerien. Allgemeine theoret. Be- 
trachtungen iiber Vermehrung der Itrystallmenge u. das Sinken der Reinheit des 
Muttersirups durch Abkiihlen der Fullmasse. Dio Verwendung der Schnollkuhlmaisclie 
fiir Fiillmassen holicr u. mittlerer Reinheitcn in Roh-, WeiBzuckerfabriken u. Raffinerien. 
Besonders wird dio Abkiililung der Nachprod.-Fiillmassen behandelt. ■— Eingehende 
Besclireibung der Konstruktion u. Wirkungsweise der „WERKSPOOR“-Schnellkiihl-
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maische u. ihrer Vorteile; auch bei nicht kontinuicrlichem Betrieb ergibt sie bemerkens- 
werte Ergebnisse. (Sucrerie belgo 55. 45—49. 66—72. 87—93. 1/11. 1935.) T a e g e n e r .

H. Gaertner, Nachproduktenarbeit. Antwort an C l a a s s e n  (vgl. C. 1936.
I. 1330). (Zbl. Zuckerind. 43. 742—43.1935.) T a e g e n e r .

H. ciaassen, Nachproduktenarbeit. Erwiderung zu vorst. ref. Arbcit. (Zbl- 
Zuckerind. 43. 760—61.1935.) T a e g e n e r .

R. Dutilloy, Die Melassefrage und der Salząuotient. Es ist falsch, nur einen 
niedrigen Salząuotienten (fiinf u. darunter) in Betracht zu ziehen, um daraus zu 
schlieBen, daB die Menge der anfallenden Melasso ihr Minimum erreicht hat. Der 
allcinige Faktor ist der walire Prozentgeh. des m it der Riibe eingefiihrten Zuckers 
oder besser noch das Melassegewicht, bezogen auf %  weiBe Ware. Bereits SAILLARD 
h a t gezeigt, daB bei n. Arbeitsweise etwa 3-mal so viel Zucker ais Melasso erhalten 
wird. (Buli. Ass. Chimistcs 52. 760—66. Nov. 1935.) T a e g e n e r .

O. W. Willcox, Die Erschopfbarkeit von Melassen. Der Unterschied zwischen 
Riiben- u. Rohrmelassen besteht hauptsachlich in ihrem verschiedenen Geh. an redu- 
zierenden Zuckcrn. Letztere enthalten reichliche u. im allgemeinen yeranderliche 
Mengen davon. Dio n. Erschopfbarkeit einer Melasse hangt normalerweise ausschlieB- 
lich von der optimalen Aschenkonz. u. der durch die reduzierten Zucker beeinfluBten 
Loslichkeit des Zuckers ab. Die Aschenmenge u. die Menge an reduzierenden Stoffen, 
bezogen auf dio Maischen- u. Schleudertemp., sind die krit. Faktoren der Erschopf
barkeit. Die Schleuderfahigkeit der Fiillmasse ist groBtenteils vom Sattigungskoeff. 
abhangig. Zur prakt. Borechnung der Erschopfbarkeit muB die Trockensubstanz 
(Brixgrade), Zuekergeh., Asche u. Menge an reduzierenden Stoffen bestimmt werden. 
(Facts about Sugar 30. 371—72. Okt. 1935.) T a e g e n e r .

Victoriuo M. Kilayko, Hersłellung von hochwertigen Melassen. U nter diesem 
Namen yersteht man Invcrtzuckersirupc, dereń Reinheit so nicdrig wie die der End- 
melassen ist, dereń Gesamtzuckergeh. aber iiber 30%  hóher liegt ais der der Melassen. 
An Stelle der bisher schwierigen Herst.-Weise wird eine neue Methode vorgeschlagen. 
Naheres im Original. (Sugar News 16. 386—88. 1935.) T a e g e n e r .

B. N. Singli, S. C. Chakravarti und Y. V. Rao, Einflup des Taućhens in Ldsungen 
rerschiedener Wasserstoffionenkonzentration au f die Keimung wid das Wachstum von 
Zuckerrolir. Behandlung m it schwach sauren Lsgg. (pn =  6 ) stimuliert zu kraftigem 
Wachstum, doch bewirkt diese Behandlung auch eine weitgehendo Umlagerung yon 
Saccharose in Glucoso. Letztere Sehadigung geht beim Neutralpunkt auf ein Minimum 
zuriick. (Indian J .  agric. Sci. 5 . 715—28. Dez. 1935. Bonares.) G rim m e .

G. V. Caesar und E. E. Moore, Konsistenzanderungen in  Slarkepasten. Tapioka-, 
M ais-, Weizen-, Karloffel- und Batatenstarke. Mittels eines neuartigen Konsistometers 
m it 5 1 Fassungsraum, W.-Mantel u. Bodenheizung von 750 W att sowie Elektromotor 
u. MeBvorr. wurde die Konsistenz von Pasten der genannten Starkearten gemessen u. 
in Temp.-Diagrammen eingezeichnet. Der Degenerationsgrad einer Starko wird durch 
die Diagramme genau gegeben. Einzelheiten im Original. (Ind. Engng. Chem. 27. 
1447—51. Dez. 1935. New York, Stein, Hall & Co. Inc.) G r o s z f e l d .

Ph. Orth, Der Wert der pa-Bestimmung in der Zuckerindustrie. Wenn die Alkalitats- 
best. durch Titration nicht genau genug ist, ist dio pn-Best. in Zuckerfabriksprodd. 
sehr vorteilhaft. Dies ist besonders im Bereieh von pa =  6,0—8,5 der Fali u. bei 
Prodd., die nur eine geringe Pufferung besitzen. AuBerhalb dieser Grenzen wird besser 
dio alkalimetr. Titration fiir die laufende Betriebskontrolle bcibehalten. Die colorimetr. 
Methodo ist fiir die Praxis innerhalb eines pn =  6,0 u. 8,5 ausreichend; ihre Ausfiihrung 
ist noch einfacher ais die Titration. —  Allen Methoden der pa-Messung haften Fehler- 
quellen an; der techn. pH-Wert weicht vom wirklichen H '-Potential ab. Deshalb muB 
eine genaue, bestimmte Methode fiir die techn. Best. festgelegt werden, an die man 
sich dann auch zu halten hat. Es werden einige prakt. erprobte Methoden Torgeschlagen. 
(Buli. Ass. Chimistcs 52. 729—51. Nov. 1935.) T a e g e n e r .

Renato Salani und Mario Testoni, Uber reduzierende Stoffe im  Diffusionssaft. 
Wahrend dio F E H L IN G sch e  Lsg. das gesamte Red.-Vermógen einer Lsg. angibt, hat 
O s t s  F I . eine selektive Wrkg. auf Liivulose; auch Arabinose ^ ird  dadurch reduziert. 
Damit ergibt sich eine Moglichkeit, mit geniigender Annaherung das Yerhaltnis der 
gesamten reduzierenden Substanzen, die a u s  einer Inversion des Zuckers entstanden 
sind, sowie das Yerhaltnis, das den fremden Substanzen oder der Hydrolyse von in 
den Riiben enthaltencn Komplexverbb. (speziell den Pektinen) entspricht, bestimmen
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zu konnen. Man h a t ftlso ucuo Unterseheidungsmerkmale fiir don Reifezustand der 
Ruben auf dem Feld, ihre Beschaffenheit wahrend des Lagerna in Silos u. Mieten u. 
aucli fiir die Kontrollo der Diffusionsarbeit. -—• Die Differenz aus dem mit E E H L lN G sch er 
Lsg. u. O S T sch er Lsg. gefundenen Werte gibt die Menge an reduzierenden Stoffen an, 
die „Nieht-Invertzucker“ darstellen. Ruben m it niedrigster Rcinheit haben die gróBte 
Menge an „Nieht-Invertzuckcr“ ; ihr Betrag schwankt zwisehen 23,7 u. 44,4° / 0 der 
gesamten reduzierenden Stoffe. (Ind. sacearif. ital. 28- 460—61. 193B.) T a e g e n e r .

K. Sand era. Verbindliche konduktometrische Aschebestimmung bei Handdsanalysen 
von Rohzucker. Erfahrungen aus der zweiten Campagne (1934). (Vgl. C. 1935. II. 1979.) 
Die gleickzeitige Verwendung der handelsubliohen (gravimetr.) Aschenbest. u. der 
konduktometr. Methode haben auch in der letzten Campagne gute t)bereinstimmung 
der Ergebnisse geliefert. Bei 6700 Mustern ergab sich gravimetr. ein durchsohnittlieher 
Asohengeh. von 0,8862%> wahrend konduktometr. 0,8822°/o gefunden wurden; der 
Gesamtunterschied bei allen Mustern betrug also nur 0,004o/o. Diese gute Dberein- 
stimmung bereohtigt die ausschlieBliche Einfiihrung der konduktometr. Aschenbest. bei 
Rohzuckern bis zu einem Aschengeh. von 1,00 oder bis 1,20. (Z. Zuckerind. fiechosloy. 
Republ. 60 (17). 65—70. Nov. 1935.) T a e g e n e r .

Louis Sattler, John E. Muli und Irving Lorge, Asclie in  Rohrróhzuckem. Mit 
einiger Sorgfalt lafit sich entweder die Gesamtasche oder die wasserlosliche Asclie aus 
konduktometr. Bestst. an unfiltrierten Lsgg. von Rohr-Rohzuokern mittels der an- 
gegebenen Gleichungen m it einer prakt. hinreichenden Genauigkeit berechnen. Falls 
grófiere Genauigkeit verlangt wird, empfiehlt es sich, m it filtrierten Lsgg. zu arbeiten 
u. die wasserlosliche Asclie mittels der urspriinglich von Z e r b a n  u .  SATTLER emp- 
fohlenen Gleichung zu ermittcln. (Faets about Sugar 30. 377—78. Okt. 1935.) T a e g e n .

Fridman und Potemkin, Bestimmung von S 0 2 in Schwefeldioxydgasen durch Ab
sorption in Jod. Die S 0 2-Best. im Gas erfolgte im ORSAT-App. m ittels 1/10-n. Jodlsg. 
Dic Methode ist sehr genau. (Soviet Sugar [russ.: Ssowjetski Ssachar] 1935.

Rudolf Picka, Prag, Scheidung von Diffusionssaften durch fortlaufende Einfiihrung 
des Seheidemittels in den Diffusionssaft wahrend dessen Abziehung unmittelbar nach 
A ustritt aus dem Diffuseur oder aus einem geschlossenen Pulpefiinger. Gegebenenfalls 
wird am Anfang zuerst der ScheidemittelzufluB u. dann erst der SaftzufluB in die Saft- 
leitung geoffnet, wobei der ScheidemittelzufluB derart geregclt wird, daB man mit 
der gegebenen Menge bis zum Einstellen des Saftabzuges ausreicht. Vgl. F. P. 781 232; 
C. 1935. II. 2299. (Oe. P. 144 384 vom 13/11. 1934, ausg. 25/1. 1936. Tschechosl. 
Prior. 14/12. 1933.) M. F. M u l l e r .

Spreckels Sugar Co., San Francisco, Calif.,iibert. von: Sherman Chase Meredith, 
San Mateo, Paul Warren Alston, Concord, und Edward Taber W inslow, Saratoga, 
Calif,, V. St. A., Gewinnung von Zucker aus verdiinnter Zuckerrubenmelasse durch Fallen 
des Zuekers m it Kalk in einem m it einer Malilvorr. versehenen GefaB, zweckmaBig in 
einer Kolloidmiihle. Dadurch wird eine weitgehende Ausnutzung der zugefiihrten 
Kalkmenge erreieht. Die Aufarbeitung des filtrierten Gutes geschieht in iłblieher Weise.
— Zeichnung. (A. P. 2 016 609 vom 23/1. 1933, ausg. 8/10. 1935.) M. F. M u l l e r .

Johannes Hendrik van der Meulen, Arnhem, Holland, Herstellung loslicher 
Starkę durch Einw. von Hypohalogeniten auf in W. aufgeschlemmte Starkę oder 
starkehaltige Stoffe, dad gek., daB wahrend oder nach der Einw. der Hypohalogenite 
NH3 oder ahnliehe Stickstoff-Wasserstoffverbb., wie Aminę oder Ammoniumbasen, 
insbesondere Alkylamine, u. substituiertc Aminę, wie Athanolamin u. Atliylendiamin, 
sowie Hydrazin, zugesetzt werden. — 1000 g Kartoffelstarke oder eine andere Starkeart, 
z. B. Tapiokastarke, werden m it 1,4 1 W. angeriihrt u, darauf m it 300 ccm Hypo- 
chloritlauge (150 g wirksames Cl2 im 1 enthaltend) versetzt. Man laBt das Gemisch 
wahrend 1 Stde. einwirken u. riihrt von Zeit zu Zeit dabei um. Darauf fiigt man 
unter Riihren 300 ccm NH 3 (85 g NH 3 im 1) zu u. lafit weiter 1/ 2 Stde. einwirken. Nach 
Va Stde. wird abgenutscht u. m it W. gewaschen. Die schwach gelb gefarbte Starkę 
wird mit 1500 ccm W. aufgeruhrt u. m it 10—25 ccm Bleichlauge behandelt, wobei 
die gelbe Farbę wieder in weiB iibergeht. Nach 10—15 Min. wird m it HCl schwach 
sauer gemacht, m it N aH S0 3 -Lsg. das ubersebussige Chlor bzw. Hypochlorit weg- 
genommen, filtriert, gewaschen u. getrocknet. (D. R. P. 624 988 KI. 89 k yom 6/5.

Nr. 1. 48.) ScHONFELD.

1933, ausg. 1/2. 1936.) 
XVIII. 1 .

M. F. M u l l e r .  
220
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Duintjer W ilkens Meihuizen & Co. N. V., Veendain, Holland, Herstellung 
loslicher Starkę. (Oe. P. 144 377 vom 4/5. 1934, ausg. 25/1. 1936. D. Prior. 5/5. 1933.
— Vgl. vorst. Ref. f i ) .  R, P. 624 988].) M . F. M u l l e r ,

XV. Garungsindustrie.
J. Kettner, Unlersućhung ton Brauwdssem. Bericht uber Unters.-Ergebnisse. 

Sehr salzarmes W. ist fiir Hefebehandlung ungeeignet, da diese nach einiger Zcit infolge 
Mineralstoffmangel Degenerationserseheinungen zeigt. Bei ausgesprochenen Carbonat- 
wiissem m it geringem Magnesiageh. ist vor der Enthiirtung ein maBiger Gipszusatz 
vorteilhaft. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 76. 171—72. 24/2. 1936.) Weihenstephan, 
Staatl. brautochn. Versuclisanstalt.) M a n z .

E. Singruen, Neueste Entmcklung des europaischen Braugewerbes. Forschungs- 
bericht. (Cereal Chem. 12. 645— 51. N ot. 1935.) S c h i n d l e r .

I. A. Preece, Ozydation und Beduktion beim Brauprozef). Begriff u. Bedeutung 
des ?'h- Kurven. (J . Inst. Brewing 42 (N. S. 33). 27— 34. Jan. 1936.) S c h i n d l e r .

A. Bossart, Der Abfiillnieg ais Infeklionsherd. Biol. Unterss. ergaben, daB der 
Abfiilhveg eine gefahrliehe Infektionsąuelle fur sonst bakterien- u. sarzinenfreies Bier 
ist. Wird Flaschenbier durch Stabchenbakterien triibe, so liegt der Herd nicht im 
Lagertank, sondern friihestens im Vorschneidebock, meist aber liinter dem Filter. 
Angaben iiber Bchebung der Infcktion. Tabellen. (Sehweizer Brauerei-Rdsch. 47. 
22— 26. 2 0 /2 .1 9 3 6 .) S c h i n d l e r .

E. O. R ounseiell, Reinigen und Sterilisieren von Flaschen. Bericht iiber biirsten-
lose Flasehenreinigung unter Venvendung verschiedener Weich- u. Desinfektionsmittel. 
(J. Inst. Brewing 42. (N. S. 33.) 73—78. Febr. 1936.) S c h i n d l e r .

F. Seiler, Der Weinsauregehalt der 1935er Moste der Mosel, Saar und Iluu-cr und
die Eniwicklung der 1935er Weine. Der Geh. an Weinsaure ist niedriger, an Apfelsaure 
hóher ais bei dem vorigen Jahrgang, so daB m it starkem biol. Saureabbau zu rechnen ist. 
Tabellen iiber Sauregeli. der Moste im Original. (Wein u. Rebe 17. 215— 18. Dez. 1935. 
Trier, Lebensmittel-Untersucliungsamt.) G r o s z f e l d .

J. Gerum, Die 1935er Traubenmostc Frankens. Einzclheiten (Tabellen) im
Original. (Wein u. Robo 17. 219—23. Dez. 1935. Wiirzburg.) G r o s z f e l d .

O. Kramer, Die 1935er wiirttembergischen Weine und ihre Behandlung. Tabellen 
iiber Durchschnitts- u. Grenzwerte fiir Mostgewicht u. Sauregeli. sowie Verteilung der 
beiden. P rakt. Angaben zur besonderen kellermiiBigen Behandlung des Jahrganges. 
(Wein u. Rebo 17. 207—14. Dez. 1935. Weinsberg.) G r o s z f e l d .

Jean Renaud, Morphologische Untersuchungen iiber die Hefen der Weifiweine von 
Pouilly. Charakterisierung von 8  Heferassen. Einzclheiten im Original. (Annales 
Fermontat. 1. 468—80. Jan. 1936.) G r o s z f e l d .

Mark M. Morris, Fluchtige Sauren ton Wein. Gefunden wurde, daB gesunde 
Weine Essigsaure u. Spuren von Propionsaurc enthalten, kranke Weine Essigsiiure 
neben Spuren von Ameisensaure. Milchsaure wurde nur wenig oder nicht gefunden. 
Altere Weine scheinen Essigsaure u. Spuren von Propionsaure zu enthalten, nahezu 
alle jungen Weine Essigsaure. (Ind. Engng. Chem. 27. 1250—52. Nov. 1935. Livermore, 
Całif., Concannon Vinej’ards.) G r o s z f e l d .

Ch. Schatzlein und E. Sailer, Sorbit in  reinen Traubenweinen. Nach Verss. 
(Tabellen im Original) kommt Sorbit auch in Ti'auben allgemoin vor, gefmidcn ais 
Hexamethylsorbit 1,2—18,6 mg-%- Besonders erhohte Mengen wurden in Kunstweinen 
aus Rosinen, Korinthen u. Sultaninen (7,4—28,4 mg-%) erhalten. 17 altere Weine 
lieferten 5,1—28,9 mg-% Dibenzalsorbit. Da bei Ggw. von Mannit verd. H 2S 0 4 die 
Sorbitbenzalverb. leicht, dio Mannitbenzalverb. sehr seliwer yerseift, zichen Vff. ent- 
gegen der Einheitsyorschrift m it HCl-Verseifung wieder dio m it H 2S 0 4 vor. Nach 
besonderen Verss. wurde bei der Garung m it 2 Reinhoferassen kein Sorbit gebildet. 
Das York. von Sorbit in reinen Traubenweinen ist so gering, daB dadurcli dem Wort 
u. der Zuverlassigkeit des W E R D E R sch en  Vcrf. kein Abbrucli gescliieht. (Z. Unters. 
Lebensmittel 70- 484—88. Dez. 1935. N eustadt a. d. H., Staatl. Lehr- u. Versuchsanst. 
f. Wein- u. Obstbau.) G r o s z f e l d .

H. Astruc und A. Castel, Kaffeeweine. Unter „Kaffeeweinen“ versteht man 
dunkle, oft nahezu wio Rotwein gefiirbte, gerbstoffarme Weine m it starkem Bukctt 
u. iiber 10 Vol.-%  A., die auBerhalb der Malilzeiten (beim Kaffee) getrunken werden. 
Die Hiihe ihrer ftoduktion  ist gering. Gewinnungsgebiete sind Gard u. THórault.
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Angaben uber Herst. dieser Weino u. Analysenergebnisse von 6  Proben im Original. 
(Ann. Falsificat. Fraudes 28. 599—604. Dez. 1935. Station Oenologiąue du Gard.) Gd.

C. H. Mc Charles und G. A. Pitman, Analysenmethode fiir  Wein. Andeutung 
eines Analysenganges fur Probenabme, A., fliichtige u. gesamte Sauren, reduzierende 
Zucker, Metalle, S 0 2 u. Gerbstoff. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8 . 55—56. 
15/1. 1936. Liyermore, Calif., Cresta Blanca Wine Co.) G r o s z f e l d .

Lorand Macher, Praktische Bronnerei-Betriebskontrolle <Mangel u. Storungen im Brennerei-
betrieb). Bratislaya [PrcBburg]: Wigand 1936. (509 S.) gr. 8 °. Lw. M. 10.—.

XVI. Nahrungs-, GenuB- und Futtermittel.
Rudolf Balks, Ober den Jodgehalt von Lebensmitteln. Bericht iiber Jodgeh. von 

Trinkwasser u. Mileh aus allen Teilen der Provinz Westfalcn (Tabellen). Der Jodgeh. 
der Wasser ist im Mittel von der GroBenordnung wie in anderen Gegenden m it n. Jod- 
standard. Der mittlerc Jodgeh. der Milch lag um 74% uber dem fiir binnenland. Yieh- 
wirtsehaften n. Geh. yon 30 y/l. Bei Verss. iiber Jodaufnahmo von landwirtschaftlichen 
Kulturpflanzen auf yerschiedenen lciohteren u. schwereren Bodenarten unter gleichen 
klimat. Bedingungen zeigten Kartoffeln, WeiBkohl u. Móliren in ihrer Jodspeieherung 
keine Abhiingigkeit vom Jodgeh. des Bodens. Dio Jodaufnahmo durch Spinat war 
auf allen Boden hoeli u. lieB Zusammenhange m it dcm natiirlichen Jodgeh. der Boden 
erkennen; durch Joddungung wurde dio Jodspeieherung erhóht. Nach Loslichkeits- 
verss. liegt im naturlichen u. jodgediingten Spinat das Jod wahrscheinlich in der gleichen 
Bindung yor. Bei Móhren fand durch Joddungung cbenfalls eine mafiigo Erkóhung 
des Jodgeh. s ta tt, abhangig von der A lt des Bodens. In  Gegenden Westfalens m it 
der gróBton Zahl dor Schilddriisenerkrankungon war dor Jodgeh. der Bódon u. der 
von dor Bevolkerung aufgenommenen Nahrungsmittel durcliweg wesentlich geringer 
ais in den anderen Gegenden. (Z. Unters. Lebensmittel 71. 76—93. Jan . 1936. 
Munster i. W., Landwirtschaftl. Versuchsstat.) GROSZFELD.

K. T. Holley, T. A. Pickett und W . L. Brown, Der Jodgehalt einiger Gemiise und 
des Wassers von Georgia ais Varialionsfaktor. Trotz des im allgomeinen geringen Kropf- 
vork. in diesem S taat zeigten Analysen von 109 Proben Kartoffeln einon sehr niedrigen 
Jodgeh. ohne deutliche Variation bei Proben von yerschiedenen Bodentypen. Die 
gepruften Blattgemuse zeigten befriodigenden Jodgeh. Gezeigt wird an wenigstens
3 Gemiisearten, daB die Jodaufnahme bei Erliohung dor W.-Zufuhr Zunahmetendenz 
zeigt u. daB der W .-Eaktor allcin unter gleichen Wachstumsverhaltnissen die groBen 
Variationen in der Jodmenge erklaren kann. Angenommen wird aber, daB die W.- 
Zufuhr nur einer der Eaktoren ist, die von groBom EinfluB auf den Jodgeh. der E m te 
sind u. die jahreszeitlichen Schwankungen bewirken. (United States Dop. Agric. Off. 
exp. Stat. Georgia. Buli. 190. 9 Seiten. 1935.) GROSZFELD.

P. Balavoine, M it Mineralól glanzend gemachter Reis. Mit Mineralól behandelter 
Reis ist an den Olfleeken im Einwickelpapier zu erkennen. Gewohnlicher Reis gibt 
boi 24 Stdn. langer Bcruhrung m it A. 0,4—0,5, m it Talk polierter etwa 0,2% 01 ab. 
t)bcr 0,5% hinausgeliendc Mcngen gelten ais kunstlicher Zusatz. Die Lichtbrechung 
des Oles von n. Reis boi 40° liegt zwischen 56—59. Die des Oles yon behandoltem 
Reis wurde zu 64—69 gefunden. (Mitt. Lebensmittelunters. Hyg. 26. 203—04. 1935. 
Genóye, Chimiste cantonal.) GROSZFELD.

D. R. Koolhaas, Zusammensetzung von Klebreis. Nach Unters. von 15 Proben 
Ketan (Tabelle im Original) bestand die Gesamtstarke (durcli Hydrolyse m it 3%ig. HC1) 
fast vóllig aus Reinstarke (nach VON E e l l e n b e r g - L e p i k ) .  Der Unterschied (0—6,1, 
im Mittel 4%) muB der Ggw. von Dextrin (rotbraune Earbung des Reis m it Jodlsg.) 
oder anderen Starkeabbauprodd., aber nicht von Zucker, zugeschrieben worden. 
Schwarzer Ketan ha t hoheren Geh. an EiweiB, E ett u. Asche ais weiBer u. ist daher 
ais Nahi-ungsmittel yorzuziehen. Zwischen Geh. an Vitamin Bj u. P 20 5 wurde dor 
Korrelationsfaktor 0,872 berechnet, wobei im Mittel 100 Vitamineinheiten 0,146% 
P20 5 entsprechen. (Z. Unters. Lebensmittel 71. 38—44. Jan . 1936. Buitenzorg, Java, 
Dep. van Econom. Zaken.) G r o s z f e l d .

Ichiro Sakurada, Toshio Kitano und Keiroku Hutino, Zur Kolloidchemie der 
Reisstćirke und der Reiskochung. IH . (I. vgl. C. 1934. I. 2988.) Ais Hauptyerunderung 
der Starkę wahrend der Reiskochung nimmt Vf eine Umwandlung der /j-Starko in 
a-Starke an u. yerfolgt diese Umwandlung unter yerschiedenen Bedingungen (wio

2 2 0 *
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Tempp., W.-Mengen, Rk.-Dauer) rontgenograph., kolloidcliem. u. enzymat. (Sci. Pap. 
Inst. physic. chem. Res. 27. Nr. 573/75. Buli. Inst. physic. chcm. Res. [Abstr.], Tokyo 
14. 27. 1935. [Nach dtsch. Ausz. ref.]} G r o s z f e l d .

Hugo Ktihl, Die backtechnischen Bezielmngen zwischen Kleber und Milcheiweifl- 
stoffen. Ident. m it C. 1936 .1 .134. (Mehl u. Brot 1935. Nr. 48.1—3. 6/12.) H a e y e c k .

I. A. Eifront u n d  P. Deslandres, Anwendung von Diaslase in  der Brotbereitung. 
(B uli. Ass. Chimistes 53 . 139— 45. F e b r . 1936.) H e v e c k e r .

H . C. Moir, Einige Beóbachtungen iiber die Geschmacksermittlung in  Lebensmitteln.
Bericht iiber Erfahrungen bei dor physiol. Geschmackspriifung an Vers.-Personen. 
Beobachtung groficr Verschiedenheiten. Einzelheiten im Original. (J . Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 55. 145—48. 21/2. 1936.) G r o s z f e l d .

A. M. Maiden, E in  System zur Beurteilung des Geschmackes ton Brot. Vf. zerlcgt 
den Brotgeschmack in 3 Faktoren: 1. Starkę des Aromas (smcll); 2. Giite (desirability) 
des Aromas; 3. Giite des Gesclimacks (taste) u. schildert die physiol. Feststellung der 
Faktoren an Vers.-Personen. So wie die Menge an einem Aromatisierungsmittel erhóht 
wird, steigt das Aroma proportional bis zu einem Silttigungspunkt. Ebenso steigt 
die Giite des Aromas bis zu einem bestimmten Punkt, um dann wieder abzunehmen 
(Fremdgeschmack). Die Lage dieses Punktes yariiert je nach Vers.-Person. Umgekehrt 
gibt es eine Zusatzschwelle, unterhalb der keine Wrkg. gefunden wird. — Nach Verss. 
iiber Wrkg. von Acetyhnethylmrbinol u. Diaceiyl au f den Geschmack von Brot wurde 
in  keinem Fallc eine Verbesserung des Wohlgeschmacks durch Zusatz dieser Stoffe 
gefunden. Wurden die Stoffe in solchen Mengen zugefiigt, daB sio den Geschmack 
beeinfluBten, so yerdarben sie ihn. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. 143—45. 
21/2. 1936. Manchester, Brit. Arcady Co., Ltd.) G r o s z f e l d .

Eduard Nehring und Friedrich Bothe, Ober die Haltbarkeit kiinstlich angesauerter 
Gemiisekonserren. (Vgl. C. 1935. II. 3024.) Nach eingehenden prakt. Verss. wird durch 
Siiurezusatz zu Gemusekonserven aus bisher nicht vollig gcklarten Griinden die H alt
barkeit gegen Bombageerreger erlióht u. dadurch eine Scheinsterilitat heryorgerufen. 
Dor geschmacklicli noch zulassigc Saurozusatz von etwa 0,1% wirkt aber so schwach 
u. unbercchenbar, daB sich Konserven m it u. ohne diesen Zusatz in der Haltbarkeit 
kaum unterscheiden. Gegeniiber den Saurebildnern yersagt nicht nur das Verf., sondern 
ist ihren Lebensbedingungen, offenbar durch Niederhaltung der Bombageerreger, ge- 
radezu fórderlich. Dabei ist in gut geleitcten Fabriken dio Gefahr des Yorderbens der 
Konserven durch Siiuerung betrachtlich gróBer ais durch Bombieren. (Z. Unters. 
Lcbensmittel 71. 44—57. Jan. 1936. Braunschweig.) G r o s z f e l d .

Fritz Fleischer, Undichtigkeiten bei Konservendosen und die Auswirkung zu 
Bombagen. Ursachen der Undichtigkeit bei der Herst. der Konserven. Prakt. Angaben 
zur Dichtigkeitsprufung. (Braunschweig. Ivonserven-Ztg. 1936. Nr. 7. 3—4. Nr. 8 .
3—4. 19/2. Braunschweig.) G r o s z f e l d .

T. Macara, Aiifbewahrung der Schokoladm und Zuckerwaren. Bespreehung der 
yerschiedenen Schadcn, die Schokolade u. Zuckerwaren bei sorgloser Lagerung er- 
leiden konnen. Angabe einiger prakt. Winkę u. VorsichtsmaBnahmen. (Buli. off. 
Office int. Cacao Chocolat 6 . 47—56. Febr. 1936.) G r o s z f e l d .

Bruno RolSmann, Herstellung, Untersuchung und Beurteilung von Weińbrand- 
bolinen. (Dtsch. Nahrungsmittel-Bdsch. 1935. 121—23.15/8. Merseburg.) G r o s z f e l d .

F. E. Nottbohm und F. Mayer, Auśbliilien von Zementfupbóden unter auf- 
gestapelten Kakaobohnen. Auf dem ZementfuBboden eines Kakaolagers gebildete asbest- 
artigc Ausbluhung bestand im wesentlichen aus Ca-Acetat m it Spuren von Ca-Salz 
einer hóheren Fettsaure, entstanden durch Einw. von Essigsauredśimpfen auf im Zement 
enthaltenen Kalli. Anzunehmen ist, daB dio fliichtigen Fettsauren in den Kakaobohnen 
aus A. durch Vergarung von zuckerhaltiger Piilpe gebildet worden sind. Wegen der 
Hlóglichkeit des Eindringens fluchtiger Fettsauren in das Kakaofett kann aus ihrer 
G gw . darin nicht ohne weiteres auf Verdorbenheit geschlossen werden. (Z. Unters. 
Lebensmittel 70. 499—505. Dez. 1935. Hamburg, Hygien. Staatsinst.) G r o s z f e l d .

I. Vladescu und N. Dimofte, Die turkischen Tabaksorten vom chemischen Stand -  

punkte. Untersucht wurden die Tabakke dritter Quahtat: Bafra, Trabzond, Płatane, 
Artvin, Sinob, Kirklareki, Hendek, Diizce, Gónen u. Izmid, sowie die Tabakę aus 
Smyrna, Erbaa (Tachoya), Brussa, Samsun (Maaden) u. Edirne (Adrianopol). Be- 
stim m t wurde Gesamt-N nach G u n n i n g - A t t e n b e r g ,  EiweiBstoffe nach M o h r ,  
Nicotin nach B e r t r a n d - J a y i l l i e r  (mit den Veranderungen von D e g r a z i a  u .  
C h a r i n ) ,  Gesamt-Red.-Stoffe, 1. Kohlenhydrate nach B e r t r a n d  u .  Aschegeh. durch
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Calcinierung bei 700°. (Bul. Cultiv. Ferment. Tutunului 24. 246—68. 1935. Bucuresti- 
Baneasa, Inst. Exper. f. Tabakbau u. Fermentier. [Orig.: ruman.; Ausz.: franz.]) Guii.

I. Mihailovici, Die Ta.hakfermnnlic.nmg. Allgemeine Grundlagen der Tabak- 
fermentierung. (Bul. Cultiv. Ferment. Tutunului 24. 232—45. 1935. Bucuresti-Baneasa, 
Inst. Exper. f. Tabakbau u. Fermentier. [Orig.: ruman.]) G u r i a t t .

W. Weber, Der Abbau des Nicotins bei der Fermenlation des Tabaks. Inniges 
Durehliiften von stark feuchtem Tabak oder von Tabaklaugo fiihrt zu einem weit- 
gehenden Nicotinabbau (NA.), der nicht durch Verfliiehtigung des Nicotins oder Oxy- 
dation durch 0 2 ohne Katalysatoren zu erklaren ist. Der NA. wird durch antisept. 
wirkende Stoffe gehemmt. Weiter kami NA. in Tabaklaugen durch auf dem Tabak- 
blatt yorkommende Baktericn fast vollstandig abgebaut werden. Der NA. ist bei 
einer bestinimten Konz. des Auszuges am hoehsten, am schnellsten in den ersten Stufen. 
Ein teilweiser NA. gelingt in einer kunstlichen Nahrlsg. durch Impfen m it Bakterien. 
Die Bakterien erzeugen unter gewissen Bedingungen Oxygenase, Peroxydase u. Katalase. 
Ein dargestclltes Trockenpraparat enthielt die genannten Fermente stark angereichert. 
Die Ursache des NA. war bei den Verss. nicht Oxygenase, Peroxydaso u. Katalase, 
doch geht m it dem NA. gleiehzeitig eine 0 2-Aufnahmo (Oxydationsvorgang) einher. 
Wahrscheinlich wird das Nicotin durch Fermentwrkg. innerhalb der lebenden Zelle 
abgebaut; Pyridin t r i t t  dabei nicht auf. Boi der Fermentation entstehendes NH 3 

stammt nicht aus dem Nicotin, sondem wahrscheinlich vom Abbau der Amido u. 
Aminosauren. Methylamin war ais Abbauprod. des Nicotins nachzuweisen. — Zur 
Darst. von besonders reiner Kiesehcolframsaure fiir die Verss. wird eine Vorschrift 
gegeben. (Mitt. Lebensmittelunters. Hyg. 26. 214—49. 1935.) G r o s z f e l d .

Constantin Pyriki, Uber das Auftreten von Nicotin im  Zigarettenrauch. V. (IV vgl.
C. 1 9 3 5 .1. 1464.) Beim Verrauchen von gleichmaBig gestopften Zigaretten nach P f y l  
mit konstantem Unterdruck bestehen keino wesentlichen Unterschiede in der Brenn- 
gcschwindigkeit der Zigarettenschicht; ein schnelleres Abbrennen des letzten Toiles 
der Zigarette erfolgt nicht. Dio Anderung des Unterdruckes yerschiebt die Alkaloid- 
verteilung; doch treten beim Nicotin des Gesamtrauchs durch schnellere oder lang- 
samero Saugstrómung bei gleicher Verrauchungsart nur einige %  Unterschied auf, 
wesentliche Unterschiede bei vcrschiedenen Verrauchungsmetlioden. Die Brennbarkeit 
eines Tabaks ist nicht allein fur die Nicotinmengo im Hauptstrom yerantwortlich. 
Je mehr die Zigarette verglimmt, desto weniger Nicotin gelangt in den Rauch. Auch 
bei den yorliegenden Verss. wurde eine deutliche Nicotinanreicherung im Stummel 
gefunden. Gewisse Rohtabake besitzen trotz sauren Rauchstromcs die Fahigkeit, 
grofiero Mengen Alkaloid im Stummel ais bei alkal. Hauptstrom liefernden anzureichern. 
Die Nicotinzersetzbarkeit in  der Glutzone der alkal. Hauptstrom liefernden Tabakę 
war wie bei friiheren Verss. kleiner ais die der sauren. Nach Verglimmungsverss. hat 
der W.-Goh. der Zigaretten nur geringen EinfluB auf den Gesamtnicotinubergang; 
auch die wecliselnde Saugstrómung wirkto bei kontinuierlichem Verrauchen nicht stark 
auf den Alkaloidgeh. des Gesamtrauches ein. (Z. Unters. Lebensmittel 70. 527—35. 
Dez. 1935. Dresden.) G r o s z f e l d .

Adolf Wenus ch, Ober die Anreicherung des Nicotins im  Stum m d von Zigaretten 
aus Orienttabaken. Bemerkungen zu P y r i k i  (vgl. C. 1935. I. 1464). Mit P r e i s z  
(vgl. C. 1935. II. 2595) yersteht Vf. unter Anreicherung dio Monge des im Stummel 
wahrend des Rauchens zuruckgehaltenen Nicotins in °/o des Nicotingeh. der ver- 
rauchten Tabakmenge. Im  Stummel yon Zigaretten m it saurem Hauptstromraueh 
wird prakt. kein Nicotin angereichert. (Z. Unters. Lebensmittel 70. 536—37. Dez. 
1935. Wien.) G r o s z f e l d .

Mary Andross, Milch in der Emahrung Erwachsener. Schilderung der Vorteile 
der Milch in dor Em ahrung u. ihres Geh. an wertyollen Nahrstoffen. (J. Soc. chem.
Ind., Chem. & Ind. 55. 148—49. 21/2. 1936.) G r o s z f e l d .

A. G. Smith und H. C. Bradley, Die Zweiphasentheorie der Milchgerinnung durch 
Lab. Durch Zusatz von Ionen laBt sich dio Enzymwrkg. des Labs beschleunigen oder 
verlangsamen. Der Labvorgang lieB sich auf folgende Weise in die bciden Phasen 
(Umwandlung des Caseinmol in 2 Mol Paracasein, dann dessen Ausscheidung ais Gel) 
zerlegen: Zu einer Milehzubereitung wurdo eine kleine Menge Lab gegeben u. von Zeit 
zu Zeit Proben entnommen. In  diesen wurde m it Formaldehyd das Enzym inaktiviert, 
dann mit CaCl2 das Paracasein fur sich ausgefallt u. dessen Vol. nach Abschleudern 
gemessen. N-Bcst. in der liberstehenden Fl. lieferte das iibrig gebliebeno Casein. Sobald 
das Paracasein ein Maximalvol. erreicht, wird die iiberstehende Fl. yollig klar u. casein.
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frei (Ende der Enzympliase). Die Aggregationsphase endet m it dor Ausfallung des 
Paracaseins. Die Enzymphase beansprucht weniger ais 60%  der Zeit bis zum Auf- 
treten des Quargs. Durch Zusatz von CaCl2 zur Milch wird der Vorgang im ganzen 
beschleunigt. Dahei wurde aber gefunden, daB CaCL koine Wrkg. auf die enzymat. 
Labwrkg. hat, sondem deutlich die Zeit der Niederschlagsbldg. abkiirzt. Erhóhung 
von [H'] beschleunigt beido Phasen. (Science, New York. [N. S.] 82. 467. 15/11.
1935. Univ. of Wisconsin.) G r o s z f e l d .

D. R. Theophilus, H. C. Kanseu, R. S. Snyder, R. E. Wood und R. L. Olm- 
stead, Wirkung uerscMedener Stufen bei der Herstellung von Casein nach der naturlichen 
Sauerungsmethodc auf seine physikalischen und chemischen Eigenschaften. Bericht iiber 
Unters. von 220 Proben Casein. Zur Gewinnung eines hochwertigen Prod. wird folgen- 
des Verf. empfolilen: Anwendung von Magermilch m it 0,01% oder weniger Fettgeh. 
u. 0,18% oder weniger titrierbarer Saure. Zusatz yon genugend Saurewecker, um den 
Sauregrad der Milch auf 0,30% zu bringen, Temp. der Milch nicht unter 70° F  u. 
Sauregrad des Saureweckers zwischen 1,15—1,35%. Ansetzen bei 104° u. dabei be- 
lassen, bis 0,64°/o Saure gebildet sind. Dann koagulieren bei 120° unter stetigem 
Riihren. Ablaufenlassen der Molkę u. Aufbrechen des Quargs in cigroBc Stiickc. Aus- 
waschen des Quargs m it k. W. unter Verwendung yon halb soviel W. wie Originalmilch. 
Im  k. W. 15 Min. unter hiiufigem Umruhren stehen lassen. Abtropfenlassen des W. 
vom Quarg. Dauerndes Abpressen m it mindestens 500 lbs., 16 Stdn. Trocknen bei 
120°, 8 —10 Stdn. Die Trockenróhre soli genaue Temp.-Kontrolle gestatten u. ge- 
niigend Luftu miau f  haben. — Zur Erziclung eines fast weiBen u. prakt. geruchloscn 
Prod. war griindliches Waschen der wichtigste Faktor, weiter Einhaltung von 0,64% 
Saure bei der Koagulation u. Fettgeh. der Milch unter 0,10%. Fiir die Loslichkeit war 
ebenfalis der Sauregrad bei der Koagulation u. die Ansatz- u. Koch temp. wichtig. 
Erhóhung der Anfangssaurc der Magermilch lieferte Casein m it hoherer Viscositat, 
aber m it schlechterem Gerucli u. erhohtem Sauregrad. Geringere Ausbeuten durch 
Verluste an Quarg bei Ausfallung, Abtropfen u. Auswaschen, an Verunreinigungen 
beim Waschen u. Pressen, an W. beim Trocknen werden durch E rhalt yon Casein von 
hoherer Reinheit u. besserer H altbarkeit ausgeglichen. Niedriger Aschengeh. liangt 
von Einhaltung des Saurcgrades 0,64 bei der Koagulation u. der Kochtemp. von 
lióchstens 120° F  ab. Fiir den Fettgeh. des Caseins ist nur der Fettgeh. der Magermilch 
maBgebend. Der N-Geh., ein MaB fur die Keinheit, hangt hauptsiichlich yon Zalil u. 
Griindlichkcit der Wasehungen ab, auch yom Fettgeh. der Magermilch. N-Geh. unter 
14% deutet auf zweifelhafte Qualitat. Weitere Einzelheiten im Original. (United 
States Dep. Agric. Off. exp. S tat. Idaho. Buli. No. 212. 17 Seiten. 1935.) G r o s z f e l d .

H. H. Sommer, Der Sauregrad von Milch und Milchprodukten. Vorgange, wie 
Milchgerinnung, Enzymwrkg., Bakterienwachstum, Indicatorfarbe u. Geschmack 
werden yon pn beherrscht, dessen Messung, wenn einfacher, der Best. der titrierbaren 
Siiure yorzuzichen ware. Bei Titration auf Phenolphthalein wird bei ph — 8,3—8,4, 
also bis zur alkal. Rk. titriert. Bei Zusatz yon W. titriert man infolge Ausfallung yon 
Ca3 (P 0 4 ) 2 weniger Saure. Die Aciditiit der Milch von Einzelkiihen liegt zwischen
0,10—0,26%, bei Herdenmilch zwischen 0,18—0,23%; sie ist bedingt durch Phosphate, 
Casein, Albumin, Citrate u. C02. Walirend der Laetation zeigen sich unregelmaBige 
Schwankungen. Der Sauregeh. des Colostrums ist hoch, der yon Milch gegen Ende 
der Laetation oft erniedrigt. Durch Fiitterung m it Silage oder selbst mit Mineralsiiuren 
laBt sich der Sauregrad von Milch nicht erhóhen. Mastitis, auch in subklin. Form, 
senkt meist den Sauregrad, seiten erhóht sie ihn. Von Bakterien werden yorwiegend 
Milchsaure u. Essigsaure erzeugt. Die genaue Best. des Siiuregradcs von Ralim, 
Kondensmilch u. Eiscremmischung in Abhangigkeit von der urspriinglichen jNlilch 
m ittels der tiblichen amerikan. Titrationsyorschrift erfordert besondere JlaBnahmen, 
wie im Original dargelegt. (United States Dep. Agric. Off. exp. S tat. Wisconsin. Res. 
Buli. 127. 23 Seiten. 1935. Madison, Uniy. of Wisconsin.) G r o s z f e l d .

C. B. Lane und B. W . Hammer, Bakteriologie iion Kasę. I. Wirkung von Milch- 
'pasteurisienmg auf die Proteinzersetzung in Cheddarka.se. Nach Verss. m it KasepreBsaft, 
dessen Gewinnung naher beschrieben wird, fand in allen Kasen ein stetiger Abbau 
der Proteinę sta tt, erkennbar an der Zunahme in den yerschiedenen N-Fraktionen. 
Wahrend der ersten Reifungsstufen bestand nur geringe Variation in den Mengen 
der yerschiedenen Fraktionen in Serum yon Kase aus Rohmilch u. pasteurisierter 
Milch. Nach langerer Reifung war die Hohe der yerschiedenen N-Fraktionen im Serum 

.yon Rohinilchkase deutlich groBer ais von Kase aus pasteurisierter Milch, was auf



1936. I .  H XVI. NaHRONGS", GeN U SZ- UND FtJTTERSIITTEL. 3423

schnelleren u. starkeren Abbau der Proteinę in Rohmilchkiise hinweist. Nach 2 Monaten 
Reifung fiel die Geschmackspriifung (flavor scores) bei Rohmilchkiise regelmaBig 
besser aus ais bei dem aus pasteurisierter Mileh, der durch Mangel an gutem Geschmack 
u. ziihe, klebrige Konsistenz gekennzeichnet war. Kaso aus 90°/o pasteurisierter u. 
10% roher Milch entsprach mehr Kase aus Rohmilch ais aus pasteurisierter. Der 
Geschmack war derselbe wie aus Rohmilch allein. Die gute Kiiseąualitat bei den 
Priifungen war im Kaseserum regelmaBig gekennzeichnet durch groBe Mengen an in 
Trichloressigsauro 1., in A. unl. N-Fraktion u. durch relativ niedrige in Trichloressig- 
saure unl. Fraktion. (United States Dep. Agrie. Off. exp. Stat. Iowa. Res. Buli. Kr. 183. 
27 Seiten. 1935.) G r o s z f e l d .

P. O. Veale, Beobachtungen iiber den Zusammenhang zwischen Wassergehalt und 
Qualitdt von neusedander Kase. Der W.-Geh. der fettfreien Kascsubstanz bildet eine 
zuyerlassige Methode zur Kontrolle der Kasegiite. Ein Standardwert von 54,5% W. 
gilt fiir guten Sommerkase, 55,5% fiir Friihlings- u. 56,0% fiir Herbstkase. Oborhalb 
dieser Standardwerte besteht Neigung zu Geschmacksfehlern u. weicher, unterhalb 
zu iiberfester, harter u. kalkiger Konsistenz. (New Zealand J .  Sci. Technol. 17. 568 
bis 571. Dez. 1935. Hawera, Federation of Taranaki Cooperative Dairy Factories.) Gd.

J. van Beynum und J. W . Pette, Balcterielle Vorgange in konserviertem Griin- 
futter und ihr Einflufi auf die Kasebereitung. (Vgl. C. 1935. I. 3065.) Nach frliheren 
Beobachtungen hatte Fiitterung von Mineralsauresilage m it pa =  3,7 Kasefehler 
(„loat-los“ , ,,Kniiper“ ) veranlaBt, Silage m it ph unter 3,5 nicht, obwohl diese viel 
mehr Buttersiiurebakterien enthielt. Zur Erklarung wurde zunachst gefunden, daB 
Buttersiiurebakterien saureempfindlicher ais Milchsaurebakterien sind. Nach Ein- 
sauerungsverss. m it Gras wurde bei ph unter 4,2 keine Buttersauregarung beobachtet. 
Vorhandene Sporen bleiben boi ph =  3,5 noch am Leben, darunter sterben sie ab. 
Dio Milchsaurebakterien wachsen in eingesauertem Gras noch sehr gut bei pn =  3,5, 
darunter nicht mehr. Wenn nun in einem Siło m it pn unter 4 Buttorsiiuregarung, 
m it ph unter 3,5 Milchsauregarung auftritt, kann dies nur an ungleichmaBiger Saure- 
Terteilung im Siło liegen. Von den beiden Arten gelatinenichtvcrflussigendcr Butter- 
saurebakterien Cl. tyrobutyricum u. Cl. saccharobutyrieum jat nur ersteres fiir dio 
Kiisebcreitung gefiihrlich, letzteres auch in groBer Zahl nicht. Dio Gefahrlichkeit von 
Silage m it pn iiber 3,5 erkliirt sich nun dadurch, daB nur hierin reieldicho u. schnelle 
Milchsaurcbldg. eintreten kann, die das Cl. tyrobutyricum zur Entw. benótigt. Beim 
holliind. Grubensilo (kuilhoop) unterscheidet man eine Art oline Milchsauregarung, 
bei der die Milchsaurebakterien durch die hohe Temp. abgetotet werden, u. eine A rt 
mit Milchsauregarung, die aus diesem Grunde fiir die Kasehcrst. gcfahrlich ist. — 
Fiir die Unters. von Silagen ist auf Milchsaure, Buttersaure, ph, Milchsaurebakterien, 
Buttersiiurebakterien u. vor allem Cl. tyrobutyricum zu priifen. Gleiclizeitige Ggw. 
von letzterem u. Buttersaure maeht eine Silage bedenklich. Die Buttersauregarung 
kann im Siło um so erfolgreieher unterdriickt werden, jo gleichmafliger die Silage von 
Anfang an ist, was sich durch hoheren W.-Geh. erreichen laBt. Durch Ensilierung mit 
W. im t)berschuB in gut geschlossenen, nicht drainierten Silos ist wahrschcinlich auch 
ohne Verwendung von Mineralsauren Gewimiung zuverlassiger Silage móglich. (Ver- 
eenig. Exploitatie Proofzuivelboerderij Hoorn 1934. 1—63. 1935.) G r o s z f e l d .

E . R ehm , Die Einsauerung ciiceifireichcn Grunfutters unter besonderer Beruck- 
sicmgung der lialtvergdrung mit luftdichtem Deckelverschluf) und die Bewertung des 
Garfutters durch den Tierversuch. Bei einem Vers. m it Luzerne war boi Ansauerung 
mit Penthesla Verschimmelung der oberen Schicht infolge trockener W itterung ent- 
standen. Durch Atmung eintretende Nahrstoffverluste bei Luzeme, erm ittelt durch 
Best. des Nahrstoffgeh. nach dem Schnitt u. einige Stdn. spater, lagen imierhalb der 
Fehlergrenzen. Im  Vergleich der Nalirstoffe aus 3 Garbehaltem waren bei Penthesta- 
garfutter gegenuber Kaltvergarung m it luftdichtem DeckelverschluB hóhere Werte 
an Rohfaser, Asche u. Reinprotein, niedrigere an N-freien Extraktstoffen, zu ver- 
zeichnen. Nach Futterungsverss. an Hammeln war die Verdaulichkoit an Rohfaser, 
Fett, Rohprotein u. organ. M. beim luftdichten DeckelverschluB etwas hoher, wahrend 
Reinprotein u. N-freie Estraktstoffe bei der Ansauerung m it Penthesta ein wenig 
besser verdaut wurden. Nach Verss. an Milchkiihen wurde mit Penthestagarfutter 
ein durch geringere Nahrstoffaufnahme begriindeter iMilchabfall von 7,2, ein Pettriick- 
gang von 9,5% gefunden. (Landwirtsch. jb .  82- 215—52. 1935. Tschechnitz, PreuB. 
Vers.- u. Forschungsanstalt f. Tierzucht.) G r o s z f e l d .
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J. C. de Ruyter de Wildt, E in Einsauerungsuersuch mit Zuckerriibenkopfen und 
-bl&ttem nebst einem Futterungsversuch damit an Miłchkiihen im Vergleich mit Gras- 
silage in  einer Erdgrube nach hollandischer Art bereitet. Saubere Gewinnung oder nach- 
triigliche Reinigung des Rubenkrautes von Sand u. Erdo yerringert die Nalirstoff- 
yerluste bei der Einsauerung u. erhoht die diatet. Eigg. des Futters. MaBiger Schmutz- 
geh. bei nicht zu langer Aufbewahrung des Sauerfutters beeinfluBt die Verdauliehkeit 
nieht wesentlieh. Die diatet. Versehlechterung des Futters dureh Sand u. Sehmutz 
kann von Abnahme der FreBlust u. Durehfall begleitet sein. Einsauerung von Riiben- 
kraut in einer Erdgrube lieferte Silage yon gutcr Beschaffenheit m it Essigsaure 0,23, 
Buttersaure 0,96, NH 3 0,088% (18% des Gesamt-N). Dureh den ziemlieh weit fort- 
gesehrittenen Abbau der Proteinstoffe gingen yom Rohprotein 34,5, vom ReineiweiB 
30,2, von den Amiden 59,6% verloren, von den organ. Stoffen 35,5, yon den N-freien 
Extraktstoffen 42,8%. Riickgang der Saeeharose 98,5, des Invertzuekers 93,0%, 
Zunahme des Rohfettes 19,6% (Bldg. von atherloslichen Stoffen, Milchsaure ?). Verlust 
an Starkewert 39,l°/0. Der Mineralstoffgeh. der Trockensubstanz betrug 37,8%. Bei 
Futterung an Milehyieh wurde das Sauerfutter gerne genommen. 24 kg Riibenkraut- 
silage entsprachen etwa 15 kg Grassauerfutter; beide in Erdgruben nach holland. A rt 
bereitet. Die Kennzahlen des Butterfettes (RMZ., PZ., JZ.) wurden nur unwesentlieh 
beeinfluBt. (Vereenig. Exploitatie Proofzuiyelboerderij Hoorn 1934. 191—244.
1935.) G r o s z f e l d .

A. W . Ling und W. R. Peel, Grassilage und Silos. Angaben iiber Zus. der ge- 
wóhnlichen u. A. I. V.-Silage. Form u. Abmessungen von Silos (Zeichnungen u. Licht- 
bilder). (J. Soc. chem. Lid., Chem. & Ind. 55. 45—52. 17/2. 1936.) G r o s z f e l d ,

W alter Steiner, Uniersuchungen iiber die Konservierung von Oriinfutter nach dem 
Vcrfahren von A . I .  Virlanen. Die Konservierung yon Griinfutter nach dem A. I. V.- 
Verf., die in einfachen Erdgruben yorgenommen werden kann, vom W etter unabhangig 
ist u. sich besonders fiir Gras im Fruhjalir u. Herbst eignet, erwies sich der Silierung 
ohne Mineralsiiurezusatz bedeutend iiberlegen. Die Nahrstoffyerluste durch AbfluB 
von PreBsaft betrugen nur 1,70—2,26% Stiirkeyerlust. Von der Gesanitrohaschc 
gingen dadurch 34,50—30,70% yerloren, hauptsaehlich K, Na, Ca, Mg u. H 3P 0 4. 
Die gesamte u. die Erdalkalialkalescenz blieben bas., die der Alkalien wurde stark nach 
der sauren Seite hin yerschoben. Abbau der EiweiBstoffe -wurde weitgehend yermieden. 
Neben relatiy wenig Essigsaure enthielt die A. I. V.-Silage viel Milch- u. keine Butter
saure. Der Verdauungskoeff. blieb ungefahr gleich. Die Verluste an Nahrstoffen 
betrugen fiir Trockensubstanz 14,31—16,28, organ. Substanz 13,13—14,52, yerdauliclies 
Rohprotein 10,87—24,90, yerdauliches Reinprotein 22,29-—26,34, Starkewert 14,98 
bis 22,74%, wesentlieh weniger ais im Vergleiehssilo. Die Silage wurde von Hammeln 
u. Miłchkiihen gerne u. ohne Schaden fiir die Gesundheit der Tiere gefressen. (Land- 
wirtsch. Versuehsstat. 124. 1—8 6 . 1935. Zurich, Techn. Hochschule.) G r o s z f e l d .

Artturi I. Virtanen, Wirkung von A . I. V.-Silage au f das Wachstum junger 
Kaninchen. Nach Fiitterungsverss. erwies sich die Silage ais ausgezeichnetes Eutter, 
auch fiir Kaninchen, wahrscheinlich infolge ihres hohen Vitamingeh. Eine schadlichc 
Wrkg. auf Gesundheit u. Entw. der Tiere wurde nicht gefunden. (Contr. Lab. Valio
1935. Nr. 2. 5 Seiten. Sep.) G r o s z f e l d .

F. Liicke und W. Geidel, Bestimmung des fluchtigen basischen Stickstoffes in 
Fischen ais Mafistab fiir  ihren Frischezustand. 5— 10 g Fischfleiseh werden m it Fleisch- 
wolf zerkleinert u. m it 300 ccm W. +  1—2 g MgO unter Zusatz einiger Tropfen Oetyl- 
alkohol zur Vermeidung des Schaumens dest. Dauer der Dest. 35 Min., davon 10 Min. 
zum Anheizen. Die fluchtigen Basen werden in 0,1-n. H 2S 0 4 aufgefangen u. durcli 
Rucktitration m it 0,1-n. NaOH bestimmt sowie auf N fiir 100 g Fisch berechnet. Bei 
allen untersuchten Fischen (Hering, Kabeljau, Schellfisch, Rotbarsch, Seelachs, Leng- 
fisch, Rotzunge u. Weserbutt) wurden ais Anfangswert etwa 20 mg fliichtiger bas. N 
gefunden, der bei der Lagerung anfangs langsam, dann ziemlieh schnell ansteigt. Bis 
zu 30 mg-% sind die Fische noch yóllig einwandfrei. Bei melir ais 30 mg ist ihrc 
H altbarkeit besehrankt u. ein Versand nicht ratsam, bei 50 mg sind alle Fische ver- 
dorben. Dio Verdorbenheitsgrenzo liegt bei etwa 40 mg. Auch fiir die Beurteilung 
von zubereiteten Fischen scheint die Methode brauchbar zu sein. (Z. Unters. Lebens- 
m ittel 70. 441—58. Dez. 1935. Wesemiunde, L istitu t f. Seefischerei.) G r o s z f e l d .

W . Geidel, Die Bestimmung des fluchtigen basischen Stickstoffes in Fischmdden. 
(Ygl. yorst. Ref.) Nach Verss. ist die Best. des fluchtigen bas. N  fiir die Qualitóts-



1936. I. HIVI. N a h r u n g s -, G e n u s z - u n d  F u t t e k j i i t t e l . 3425

bcurteilung von Fisehmehl ungeeignet. Ebenso versagten Best. des Guanins, Fallung 
m it ZnCl2, A., Trichloressigsaure, Pikrinsaure u. Phosphorwolframsauro (Tabelle der 
Ergebnisse im Original). (Z. Fleisch- u. Milchhyg. 46. 215— 17. 1/3. 1936. Wesermiinde, 
Inst. f. Seefischerei.) G r o s z f e l d .

Th. von Fellenberg, Zum  Nachweis von Formaldehyd in  Fisckkonseruen. Eine 
bei Matjeslieringen nacli dem Verf. yon Jo R lS S E N  auftretende Storung (rotbrauner 
Ring) wurde wie folgt uberwunden: Von 10 g Materiał +  20 ccm W. +  1 ccm H 2S 0 4 

(1 +  4) werden 10 ccm abdest. 2 ccm Destillat wurden im Reagensglas m it 1  Tropfen 
l% ig. Phenollsg. yersetzt u. m it 1 ccm konz. H 2S 0 4 unterschiehtet. Carminrote von 
triibem weiBen Ring iiberlagerte Schiclit beweist Formaldehyd (Rk. von Jo R lS S E N ). 
Bei Auftreten einer braunlichen Zone werden 1 ccm Destillat +  1 Tropfen Phenol
lsg. +  1 cem H 2S 0 4 (1 +  1) aufgekocht u. 1 Min. eben im Sieden gehalten. Bei groBeren 
Formaldehydmengen tr it t  schon in der Hitze, noch deutlieher beim Abkiihlen eine 
weifie Triibung auf. Wird die abgekuhlte Fl. m it 1 ccm konz. H 2S 0 4 unterschiehtet, 
so tr i t t  nun bei Ggw. von Formaldehyd oder Hexamethylentetramin die violette, von 
einem weiBen Ring uberlagerte Schicht rein heryor. (Mitt. Lebensmittelunters. Hyg. 26. 
212— 14. 1935. Bem, Eidgen. Gesundhcitsamt.) G r o s z f e l d .

Nulomoline Co., New York, Zuckemaren. Man verwendet zwecks Verhinderung 
des Dunkelwerdens der Ware neben proteinlialtigen Stoffen u. den in der Zucker- 
backerei gebrauchlichen Zutaten eine bei unter 45°, zweckmaBig bei 40°, mittels Siiure 
invertierte u. nach Kuhlung neutralisierte Zuckerlsg. (D. R. P. 618 324 KI. 53 f  vom 
2/6. 1931, ausg. 6/9. 1935.) '  B i e b e r s t e i n .

Alfred Denis, Montreal, Quebcc, Canada, Kakaopraparat. Man stellt eine 
Mischung von Kakao, Trockenhefe, Milchpulver, Arrowroot, MgCl2, Zucker u. Lein- 
samen her. (Can. P. 349 854 vom 22/3. 1934, ausg. 30/4. 1935.) B i e b e r s t e i n .

International Patents Development Co., Wilmington, Del., ubert. von: David
E. Linn, La Grange, 111., V. St. A., Schokoladensirup. Man erhitzt Starkę, eino ge
ringe Menge Agar-Agar, Peklin, Irisch Moos, Tragant o. dgl. u. W. auf ca. 205° F  unter 
Ruhren ca. 10 Min. u. fiigt dann Schokolado u. Zucker zu. (A. P. 2 014 623 vom 
6 /8 . 1934, ausg. 17/9. 1935.) B i e b e r s t e i n .

Nicolaas Comelis Stam, Bussum, Herstdlung von Futtermittdn aus dem Saft 
ton Kartoffdn. Die Schalen yon gereinigten Kartoffeln werden m it etwa 2—5 mm 
tiefen Loeliem oder Einschnitten yersehen u. in m it Zu- u. AbfluBvorr. yersehene 
Fasser m it kon. Boden gefiillt. Die Kartoffeln werden dann m it W. von 35—40°, welches
0,05—0,2% S 0 2 u. 0,1% NaCl enthalt, etwa 12 Stdn. u. mehr extrahiert, wobei die 
Fl. zweimal je Stde. umgepumpt wird. Durch Eindampfen des Extraktes auf 20 bis 
22° Be erhalt man eine sirupartige M., die m it geeigneten Futterstoffen yemiischt u. 
getrocknet wird. Die ausgewaschenen Kartoffeln werden auf bekanntc Weise zu 
Kartoffelmehl yerarbeitet. Nach dem Verf. gelingt es, die im Kartoffelsaft gel. Stoffe 
in ein hochwertiges Futterm ittel zu uberfiihren. (Holi. P. 36 575 yom 8/4. 1933, 
ausg. 15/10. 1935.) K a r s t .

Hugh E. Allen und Albert G. McCaleb, Evanston, 111., V. St. A., Proteinhaltiges 
Fdrbemittel fiir  Futtermiltd. Aus tier. Blut, insbesondere Ochsenblut, hergestclltes 
wss. Hamoglobin wird m it Mononatriumglutainat unter heftigem Riihren innig ver- 
mischt u. das Gemisch auf Tempp. von 65—93° erhitzt. Die M. wird dann durch Ver- 
spritzen in h. Luft von 65—93° entwassert. Dem Gemisch konnen vor der Troeknung 
noch NaCl, K N 03, N aN 0 3 oder N aN 0 2 in Mengen von 1—3 % , 1—1 0 %  bzw. 1—5 %  
zugesetzt werden. Auf 100 Teile wss. Hamoglobin gelangen 1—5 Teile Mononatrium- 
glutamat zur Anwendung. Das gut haltbarc Pulyer besitzt groBe Farbekraft u. dient 
zum Farben u. Konseryieren von Fleisch u. dgl. (A. P. 2 021621 vom 1/4. 1935, 
ausg. 19/11. 1935.) K a r s t .

Heinrich Ktinnecke, Hannover, Blutfuttermischung. Futterm ittel, bestehend aus 
Blutmehl, gek. durch einen Zusatz von 5— 10% Glycerin. Das Glycerin urnhiillt die 
Blutfutterteilchen in hauchdiinner Schicht u. yerhindert infolge seiner hygroskop. 
Eigg. den Z utritt von Feuehtigkeit zu den Blutfutterteilchen u. dam it dereń Zusammen- 
backen u. Verklumpen. Bei der Vermischung ist eine Anwendung von Warme nicht 
erforderlich. Das Glycerin wirkt auBerdem desinfizierend u. konsenrierend. (D. R. P. 
624737 K I. 53 g vom 9/1. 1931, ausg. 27/1. 1936.) K a r s t .
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XVII. Fette. Seifen. W asch- u. Reinigungsmittel. 
Waclise. Bołmermassen usw.

A. Ginsberg und N. Juraschewski, Ober Hydriemngskatalyse. I II . Die Wasser- 
stoffzahl — eine. Konstantę fiir fette Ole. (II. ygl. C. 1 9 8 6 . I. 1792). Aus einem Vergleich 
der Wasserstoff- u. Jodzahl von 30 pflanzliclien u. tier. Olen, Wacbsen u. dgl. ergab 
sieli, daB die erateren etwa- 60—80% der letzteren ausmaehen, so daB der hauptsachlich 
in der Margarineindustrie angewandte Koeffizient 0,88 nicht fur jedes 01 Geltung 
besitzt. (Chem. J .  Ser. A. J .  allg. Cliem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. 
obsehtscliei Chimii] 5 (67). 1168— 70. 1935. Akad. d. Wiss.) B e r s i n .

A. Ginsberg und J. Jewdokimowa, Ober Uydrienmgskatalyse. IV. Die Wasser- 
stoffzalil — eine Konstantę fu r  atherische Ole. (III. vgl. vorst. Ref.) Festetellung der 
Wasserstoffzahl fiir 34 Proben typ. ather. Ole guter Qualitat u. bekannter Herkunft. 
(Chem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal 
obschtschei Chimii] 5  (67). 1252—54. 1935.) B e r s i n .

Hund Y. Chang und S. H. W ang, Z ur Hydrierwig von Teesamenol. Mit einem 
aus 75% Ni +  25% Cu (aus den N itraten auf Fullererde niedergeschlagen u. bei 350 
bis 360° reduziert) bcstehendcn Katalysator lieB sich Teesamenol (JZ. 97,5) ani besten 
zwischen 180— 190° hiirten. (J. chem. Engng. China 1. 136—37.) S c h o n f e l d .

G. J. Tropp, Fette Ole aus Althaea und M alm . Vff. bestimmen die physikal.- 
chem. Konstanten yerschiedener durch Pressen u. Extraktion m it A. erhaltenen Proben 
von fetten Olen aus Samen von Althaea officinalis u. M alta arborea. Die Resultate 
der verschiedenen Proben sind sehr scliwankend, was durch yerschiedene Bedingimgen 
der Gewinnung (h. u. k. Pi'essen, Extraktion) u. Art der Lagerung erkliirt wird; durch 
Aufarbeiten je einer Probe der Ole wird die Zus. der Sauren wie folgt gefunden: Althaea 
o//ici7Miis-0 1 oinsaure 30,8%, a-Linolsauro 52,9%, a-Linolensaure 1,85%, /5-Linolen- 
saure 0,65%, gesatt. Sauren (F. 58°) 9 ,7% , Unvorseifbares 0,94%; Malva 
arborea:01einsaure 39,18%, a-Linolsaure 49,97%, 5-Linolensaure 0,83%, gesatt. Sau
ren (F. 56°) 8 % , Unyerseifbares 0,50%. Das Ol aus Althaea kann wegen dem 
holicn Geh. an a-Linolensiiuro u. der dadurch bedingten Eig. des Trocknens in der 
Lackfarbcnindustrio Verwcndung finden, auBerdem kann das 01 in der Medizin zur 
Herst. von Linimentum henutzt werden. Das 01 yon Malva ist iihnlich dem yon Althaea, 
ist aber nicht so schnell trocknend. (Pliarmaz. J . [ukrain.: Fannazewtitschnii Shurnal] 
8 . 134—38. 1935. Charków, Inst. f. experimentelle Pliarmazie,) v. F u n e r .

G. Knigge, Was ist alkalifreie Seife? Nach Ansicht des Yf. ist keine Seife, die 
Na, K  oder NH 4 entlialt, ais alkalifrei zu bezeiehnen, unbeschadet, ob sie sauer oder 
alkal. reagiert. (Scifensieder-Ztg. 63 . 116—18. 12/2. 1936. Dresden.) N eu .

K. L. Weber, Ober brasilianische Seifen. Bericht iiber in Brasilien hergestellte 
Seifenprodd., dereń Rolimaterialien u. die dort iibliche Waschtechnik. (Seifensieder-Ztg. 
63 . 14—15. 8/1.1936.) N eu .

Edmund W alter, Gefahren der Seifcnstreckung durch Stdrkeprodukte. Vf. macht 
darauf aufmerksam, daB Seifen, dio m it Starkę bzw. aufgeschlossener Starkę gefiillt 
sind, beim Waschen bunter Waśche eine Red.-Wrkg. auf den Farbstoff (Indigo, Indan- 
threnfarbstoffe) ausiiben, wobei dieser von der Faser abgezogen u. sich auf den benach- 
barten Stoff abdriickt. Dieser Vorgang wird durch Alkali u. liingeres Kochen unter 
vermindertem L uftzu tritt gefordert. Yf. halt daher die Streckung von Seifen mit 
Stiirkeprodd. fiir bedenldich. Die Yerfarbungen der Wasche werden dagegen yormieden, 
wenn auBer m it Starko yerschnittener Seife auch selbstt-atige Waschmittel m it yer- 
wendet werden. Dabei wirkt der Sauerstoff der reduzierenden Wrkg. der Starkc ent- 
gegeu. (Seifensieder-Ztg. 63 . 56— 57. 22/1. 1936. Berlin.) N eu .

Heinz Zilske, Die Streckung der Schmierseife. Ansatze fiir transparente Sehmier- 
seife unter Verwendung yon Tran, fiir Elain-, Alabaster- u. Silberseifc, ferner Angaben 
iiber die Streckung dieser Seifen m it Wasserglsis u. Kartoffelmehl. (Seifensieder-Ztg. 
63 . 136—39. 19/2. 1936. Holland.) N eu.

— , Glycerinseifen. Beschreibung der Herst. von Glycerinseifen nach zwei vcr- 
schiedenen Yerff. Es werden Fehler bei der Herst., Ansatze m it u. ohne A., Verff. 
zum Farben u. Parfiimieren mitgeteilt. (Seifensieder-Ztg. 63 . 57—59. 22/1.1936.) N eu.

— , Bemerkungen zur Glyceringewinnung. Vf. berichtet uber russ. Arbeiten iiber 
Fettspaltung u. Zerlegung des PETROW-Spalters in niedrig- u. hochmolekulare Sulfon- 
sauren (I). Nur die hoehmolekularen I  besitzen spaltende Eigg. Fem er wird Neutrali-
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sation u. Aufarbeitung des Glycerinwassers u. Best. des Spaltungsgrades beschrieben.
(Seifensieder-Ztg. 63. 36—37. 15/1. 1936.) N e u .

J. Altenburg, Raffination und Destillation ton Olycerin. I. u. II. Ausfiihrlichei' 
Bericht iiber Arbeitsweisen zur Raffination u. Dest. yon Rohglycerin zur Verarbeitung 
auf reines Glyeerin unter Beriicksichtigung der neuesten Verff. (Chemiker-Ztg. 60. 
113—15. 135—37. 12/2. 1936. Clmrlottenburg.) N eu .

Ch. Ljutenherg, t)ber die Oewinnung von reiner Elaidinsaure. (Oel- u. Fett-Ind. 
[russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 374—76. 1935. — C. 1935. II. 3722.) ScHONF.

Yosiyuki Toyam a und Tom otaró Tutiya, Die Jodzahłen ton Linolcnsaure, 
Linolsaure und- Stearolsdure nach Wijs und nach Roscnmund-Kuhnhenn. (Vgl. J .  Soc. 
chem. Ind., Japan [Suppl.] 28 [1925]. 972.) Linolcnsaure ergab nach W ij s  bei einem 
ReagensiiberschuB von 32% die JZ. 269—270,3 (l/a Stde., 4 Stdn. Einw.) u. yon 
271— 272,8 bei 74% UberschuB. Nach R o s e n m u n d - K u h n h e n n  wurden bei 32%  
ReagensiiberschuB die JZZ. 261—262,7 (10 Min., 30 Min.) u. 262,6—264,6 bei 74% 
t)berschuB erhalten, Linolsaure hatte  die WlJS-JZZ. 179— 181 bei einem Reagens
iiberschuB von 28—71% u. die JZZ. nach R o s e n m u n d - K u h n h e n n  174,1— 176,7. 
Stearolsćiure h a t nach W i j s  bei 64,75—85,59% ReagensiiberschuB die JZZ. 88,6—90,4; 
es wird also nur 1 Mol. Hlg. addiert. Nach ROSENMUND-KUHNHENN wurden fiir 
Stearolsaure die JZZ. 102,5— 115,3 erhalten. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 
32 B—35 B. 1935. Tokio. [Nach engl. Ausz. ref.]) S c h o n f e l d .

— , Synthetisclie Fettsauren aus Mineralolen. Bericht iiber Verff. zur techn. Oxy- 
dation yon Mineralólen in RuBland, Isolierung der Fcttsauren, geeignete Werkstoffc u. 
Verwendung der synthet. Fcttsauren zu Seifen, Firnis, Lacken, piast. MM. usw. (Chemiker- 
Ztg. 60. 115— 17. 5/2. 1936.) N e u .

W olfgang Leithe, Refraktometrische Fettbestimmungen in  Ulsaalen m it Brom- 
naphthalin. 2 g der zerkleinerten Probe werden m it der doppelten Menge Seesand
2 Min. sorgfaltig yermahlen u. dann 2 Min. m it genau 3 ccm a-Bromnaphthalin ver- 
rieben. Nach Absaugen werden einige Tropfen des Filtrats im Refraktometcr gemessen. 
Die Berechnung des Ergebnisses wird im Original gezeigt (Tabelle u. Formeln). Dio 
Vorteile des Verf. bestehen in sehr erheblicher Ersparnis an Zeit, Raum u. Materiał, 
ohne wesentliche Verringerung der Genauigkeit. (Z. Unters. Lebensmittel 71. 33—38. 
Jan . 1936. Wien, II. Chem. Lab. d. Univ.) G r o s z f e l d .

G. Knigge, Zur tolumelrischen Bestimmung der Fettsaure in  Seifen■ Nach Ansicht 
des Vf. ist die Best. der Fettsauren in Seifen nach der W i z o f f -Methode fiir die Betriebs- 
kontrolle zeitraubend. Vf. hat daher die Wachskuehenmethode modifiziert, die weniger 
Zeit in Anspruch nimmt. Die erhaltenen Werte im Vergleich m it den nach der W i z ó f f -  
Methode erhaltenen liegen innerhalb der Felilergrenze. Bei m it Kartoffelstarke u. dergl. 
gestreckten Seifen ist die Ituchenmethode jedoch nicht anwendbar. (Dtseh. Parfiim-Ztg.
22. 46— 47. 10/2. 1936. Dresden.) N e u .

Nikołaj Spasskij, Ober die Methoden zur Bestimmung des Talgtiters. Bei der 
Best. des Talgtiters nach D a l i o a n  ergeben sich infolge Unterkiihlung der Fcttsauren 
zu niedrigo W erte; bei der abgeanderten Methode nach DALICAN werden sehwankendc 
Werte erhalten, yerursacht durch an den Wanden des Rohres u. am Thermometer 
angesetzte erstarrte Fettsauren. Die Methode nach S PA SSK IJ trifft folgende Anderung: 
Etwa 2 —3° iiber dem E. der Fettsauren gibt man etwas erstarrte Fettsaure 7,11, die 
durch Umruhren in kleine Krystalle zerlegt wird u. bei weiterer Abkiihlung ais Keim 
fiir die ICrystallisation dient. Diese Methode gibt gennue Werte. (Seifensieder-Ztg. 
63. 3. 2/1. 1936. Moskau.) N e u .

George M. Bierly, Columbus, O., V. St. A., Hcrstellung von Wdschestdrke unter 
Zusatz yon hohermolekularen Fettalkoholschwefelsdureeslern. Beispielswcise werden 
97 (Teile) gewoknliche trockenc Reisstarko mit 1 Olein- oder Stearinalkoholschwefelsiiure- 
ester u. 2 Glucose unter Zusatz von Farb- u. Riechstoffen gemischt. (A. P. 2 014 794 
vom 11/6. 1934, ausg. 17/9. 1935.) M . F. M u l l e r .

N. V. Vereenigde Fabrieken van Stearine, Kaarsen en Chemische Producten, 
Gouda, Holland, Waschen ton Textilgut. Hierftir wird ein wss. Seifcnbad yerwendet, 
das aus alkal. reagierenden Stoffcn sowie einem Praparat bereitet worden ist, das aus 
untollstdndig terseifłen Fettsauren u. Alkoholen, Aldehydcn, Ketcmen oder Phenolen 
oder Misehungen der letzteren besteht u. mindestens 60% Fettsaure enthalt. (Holi. P. 
36 699 vom 15/10. 1932, ausg. 15/10. 1935.) R. H e r b s t .
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Stanisław Grosberg, Lodź, Polen, Derivate hoherer Alkohole. Man nimmt 100 kg 
Oloinalkohol u. 100 kg TetrachloriLthan u. behandelt das Gemisch bei 0° m it C1S03H. 
Das erhaltene Prod. bildet nach dem Auswaschen u. Neutralisieren eine Seife, welche 
gegen Ca-Salze u. Sulfate vollkommen widerstandsfahig ist. (Poln. P. 20 737 vom 
28/10. 1933, ausg. 27/12. 1934.) K a u t z .

XVIII. Paser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
Kunstseide. Linoleum usw.

Gabriel Simonin, Das Albanit oder weifie Ebonit und seine Anwendungm auf 
dem Tezlilgebiet. Das Albanit stellt ein dem Hartgummi in chem. Eigg. u. Verwendungs- 
móglichkeiten entsprechendes Prod. yon weiBer Farbo dar. (Herst.: Soc. P. L a c o l - 
LONGE.) In  der Textilindustrie yerwendet man Albanit zum siiure- u. laugenfesten 
Auskleiden von Bleicli- u. Farbebarken usw. (Rev. gćn. Matiferes colorantes Teinture, 
Irapress. Blanchiment Approts 40. 40—43. Jan. 1936.) F r i e d e m a n n .

— , N  atriumphospliate und ihre Anwendung in der Teztilindustrie. Allgemeines 
iiber die Verwendung von Mono-, Di- u. Trinatriumphosphat u. Natriumpyrophospliat 
in dor Tcxtilindustrie. Ausfiihrliche Bespreehung der Eigg. u. Anwcndungsmoglich- 
keiten von Na-Metaphosphat. (Dtsch. Farbcr-Ztg. 72. 3— 6 . 5/1. 1936.) F r i e d e m a n n .

Fritz Obi, Wasserlosliche Harze ais Schlichtemittel. Verss. m it Glykolboriborat 
u. m it Na-Borophosphat sind bcschrieben. Bei Viscose- u. bei Acetatscidc gaben die 
Prodd. guten FadenscliluB, staubten nicht, Veranderungen beim Lagern waren nicht 
festzustellen, die Entschlichtung ist einfach. (Kunstseide 18. 102—04. Marz 1936.) Sij.

Asu Vendor, Rohmercerisation oder Abkochmercerisage. GróBere Vorteile bietet 
die Rohmercerisierung, dio keinerlei Schwierigkeiten bietet. Betraohtungen iiber 
Netzmittel. (Mschr. Text.-Ind. 51. 47—49. Febr. 1936.) S tiv E R N .

F. Hall, Anwendungsweisen von Phosphaten in  der Wolle- und Kammgaminduslrie. 
Bespreehung der Wirkungsweise von Calgon L  u. T, doren Hauptbestandteil das 
Na-Hexametaphosphat, Na2(Na.,P|jOiS) ist. (Dyer, Text. Printer, Bleacher, Finisher 75. 
125. 167—68. 14/2. 1936.) ‘ S u v e r n .

Bundesmann, Ober die Luftdurchlassigkeit und Wasserdampfdurchlassigkeit im- 
prugnierter Oewebe. Die Luftdurchlassigkeit eines impragnierten Stoffes unmittelbar 
nach dem Beregnen bleibt weit hoher erhalten ais beim gleichen nicht impragnierten 
Stoff unter gleichen Bedingungen. Verss. iiber die Wasscrdampfdurchlassigkeit im- 
pragnierter Stoffe werden mitgeteilt, die Wasserdampfdurchlassigkeit scheint in keiner 
Beziehung zu der Luftdurchlassigkeit zu stehen. (Z. ges. Textilind. 39. 128—30. 26/2.
1936. Augsburg.) St/V ER X .

— , Neue Tezlilhilfsmittel. Prastapol dor C hem ischen  F a b r ik  S to c k h a u s e n  
U. Cie., Krefeld, ein Vorreinigungsmittel fiir Zellwolle u. dereń Mischgarne u. -gewebe 
ist vollkommen hartebestiindig, hat gutes Lose- u. Dispergiervermógen fur fettige u. 
olhaltige Verunreinigungen u. beeinfluBt die Egalitat u. Reibechtheit der Farbungen 
giinstig. Es kann in stark alkal. wie sauren Farbflotten angewendet werden u. ist 
besonders wichtig fiir die Wasclio, Walkę u. Farbung von Streichgarn, Uniartikel, 
um Zweischeinigkeit u. leistige Ware zu yermeiden. Ein neuer Bauchzusatz der Firma 
ist Cekit, darin enthaltene Metallverbb. gestatten eine besonders rasche Verseifung 
der Fette u. Wachso, Ausfallung von Metallseifen kommt nicht in Frage. Chlorexit 
dient zur Vermeidung yon Schiidigungen gebleiehter Ware, es yernichtet Spuren 
akt. 0 2, entfernt Siiurereste u. verhindert das Schimmeln feucht gelagerter Ware. In 
der Streichgarnspinnerei erleichtert Kuspifan C bei Verarbeitung von Wolle m it Zell- 
wolle die Spinnbarkeit u. auch die Walkfahigkeit der fertigen Ware. Bei der Ver- 
arbeitung reiner Zellwolle in der Streichgarnspinnerei gibt Kuspifan A  ein gut ver- 
spinnbares Materiał, die Zellwolle erhalt einen weiclien seidigen glatten Griff u. dio 
Krauselung bleibt erhalten. (Z. ges. Textilind. 39. 139. 26/2. 1936.) S u v e r n .

E. Molier, Gute, Eigenscliaften und Verwendbarkeit der Schafwolle. Sichtbare Eigg. 
(Farbę, Fcinheit, Glanz, abnorme Haare, Krauselung, Lange u. GleichmiiBigkeit in 
Starkę, Zahl u. Form der Bogen), gefiihlsmaBig wahrnehmbare Eigg. (Dehnbarkeit, 
Elastizitiit, RciBfestigkeit, Weiohheit, Sanftlieit u. Geschmeidigkeit) u. besondere 
Eigg. (Feuergefahrliehkeit, Walkfahigkeit, Krumpfahigkeit) sind besprochen. (Z. ges. 
Testilind. 39. 116— 19. 26/2. 1936.) S u v e r n .

— , Chemikalien zum Mottenschutz. Patent- u. Schrifttunisiibersicht. (Chem. 
Trade J . chem. Engr. 96. 461—62. 485—86. 1935; 97. 3—4. 27—28. 1936.) G r i m m e .
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W. Weltzien und J. Buchkremer, Untcrsuclmngen uber das Einspringvermogen 
von Kreppgam aus Zellicolle. Ein App. zum Messen der Langeniinderung boi (Juellungs- 
vorgangen ist beschrieben, Quollungsvorss. an yerschiedenen Krepps m it u. ohne 
Belastung wurden durohgefiihrt u. ilire Ergebnisse sind in Kurven wiedergegeben, 
Es zeigt sich ein ldarer EinfluB der Drehung auf die hauptsachlichsten Eigg. Die 
Verhaltnisse liegen bei Zellwollkreppgarnen wesentlich einfacher ais bei Kunstseide- 
krepps, weil bei Ietzteren Schlichten sowie die Gesamteigg. der Kunstseiden eine viel 
gróBere Rolle spielen. AuBerdem gibt es Untersehiede, die m it der Drehung nichts 
zu tun haben u. doch fiir den textilen Charakter des Garns yon Bedeutung sein konnen. 
Dic Kontrollmógliehkcit dor Fabrikate verschiedcner Spinnereicn, die jotzt gegeben 
ist, kann beim Auftreten von Fehlerscheinungen wesentlich sein. (Mh. Seide K unst
seide 41. 109— 13. Mara 1936.) S u v e r n .

H. Solingen, Die besonderen Eigensclmften der Acetatzellicollc. Das geringere 
Quellungsvermógen im Vergleich zu anderen Kunstfasem, das Verh. Farbstoffen
gegeniiber, die D., Warmeisolierung, M ottenechtheit lassen Acctatzellwollo zur Miscliung 
m it Naturwolle besonders geeignet erscheinen. Stoffmuster. (Kunstseide 18. 119—21. 
Marz 1936.) S u y e r n .

Georg Rudolph, Mischgewe.be aus Vistra und Baumwolle mit Stichelhaareffekt 
aus Acetatkunstseide. Vorschrift fur Herst. von Marengo-Schwarz m it wenig WeiB, 
Muster. (Z. ges. Textilind. 39. 139—40. 26/2. 1936.) S u y k r n .

Marta Halama, Der Hofafaden, ein neues Viscoseprodukt. Der Hofafaden wird 
aus mcchan. in Fasern u. Faserbundel zerkleincrtem Holz, das durch Waschen von 
Fasertriimmem u. -schleim befreit ist, u. fl. Viscose ais Bindemittel hergestellt. 
Angaben iiber dio einzelnen Stufen der Herst. u. Bildcr des Fadens. (Kunstseide 18. 
11*1—16. Marz 1936. Berlin-Steglitz.) S u v e r n t .

A. Jaumann, Drei neue Kunslfaserarten: mechanische Gewinnung von Kunstfasem
aus Fleisch und Haut tierischer Herkunft. Rein maschinell wird aus Muskelfleisch fiir 
Operationszwecke der Carnofilfaden erzeugt. Fiir Textilzwecke sind auch Mischungen 
der Carnofiłfaser m it Schafwolle hergestellt. Bilder der Faser sind gegeben, auch von 
Marenafaser, iiber dereń Herst. Angaben fehlen. (Kunstseide 18. 109—13. Marz
1936.) S u v e r n .

Wilhelm Bader, Ein neues Verfahren zur Herslellung von Faden aus Casein. Ein 
Verf. ist beschrieben, aus Casein, verd. Alkalien u. CS2 eine Spinnlsg. herzustellen, 
aus der ein noch piast., verstreckbarer Faden gesponnen werden kann. (Kunstseide 18. 
117— 19. Marz 1936.) S u v e r n .

H. Mendrzyk, Uber die elastischen Eigenschafk.il des WoUhaares. Angaben iiber 
die Best. der zugelast. Eigg. der Wolle. (Z. ges. Textilind. 39. 119—21. 26/2. 1936. 
Berlin-Dalilem.) SijVERN.

E. Wagner und P.-A. Koch, Zcllwóllmischgespinste unter dem Mikroskop. Die 
mkr. Betrachtung, die weniger kompliziert u. zeitraubend ist ais chem. Unterscheidungs- 
methoden, ermoglicht eine rasche u. sichere eindeutige Unterscheidung der yer
schiedenen Bestandteile eines Mischgespinstes, die sich auch quantitativ auswerten 
laBt. Eine Tabelle gibt die wichtigsten Merkmale der in Betracht kommenden Roh- 
stoffe, Mikrophotographien. (Z. ges. Testilind. 39. 112—16. 26/2. 1936.) S u v e r n .

Maurice Deribere, Neue Undurchltissigkeitsmcssimgen. (Rev. univ. Soie Text. 
artific. 10. 705—07. Nov. 1935. — C. 1936.1. 2248.) F r i e d e m a n n .

Oranienburger Chemische Fabrik Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg (Erfinder: 
Kurt Lindner und Rudolf Konrad, Oranienburg), Schlichten von Seide und Kunst
seide mit siccatirhaltigen trocknenden Olen oder Fim issen, dad. gek., daB man das Faser- 
gut mit wss. Emulsionen der siccativhaltigen trocknenden Ole oder Firnisse beliandelt. 
(D. R. P. 625 387 KI. 8 k vom 30/9. 1928, ausg. 8/2. 1936.) R , H e r b s t .

Soc. Nobel Franęaise, Frankreich, Seine, Impragnieren und Uberziehen von 
Geicebe und Filz mit Polyvinylestern. Lsgg. der Polyvinylestcr werden auf das Gewebe 
mittels Kalander oder Streichmascliinen aufgebracht oder aus den Lsgg. Filme her
gestellt bzw. von Polyvinylblócken Filme abgesclinitten u. solche auf das Gewebe 
aufgepreBt. Behandelt man m it Lsgg. iiberzogenes Gewebe vor dem Trocknen m it 
einer Fl. (z. B. W.), die das Polymerisat nicht lóst, sich aber mit dem Losungsm. oder 
einem der Losungsmm. mischt, so erhalt man poróse t)berziige. Das Gewebe kann 
auch in die Polymerisatlsg. getaucht u. zwischen h. PreBwalzen getrocknet werden.
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Ver\vendung fiir Schuhkappen. (F. P. 792196 vom 29/9. 1934, ausg. 24/12.
1935.) P a n k ó w .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Jeus Sattler und 
Heinrich Kuckertz, Ludwigshafon a. R.), Entfamen von Chlorophyll aus pflanzlichen 
Stoffen oder daraus yerfertigten Materialien, dad. gek., daB man diese m it Benzoyl- 
superoxyd (I) in Ggw. yon organ. Losungsmm. fiir das letztere behandelt. — Z. B. werden 
40—50 g Pandansplitgefleeht mehrore Stdn. lang mit einer Lsg. yon 5 g I  in  1 1 Bzn. 
bei 70° behandelt u. iiber Naclit in der erkaltenden Lsg. golassen. Darauf kann das 
Materiał in iiblicher Weise gebleielit werden, ohne daB ein griinlicher Sehein auf ihm 
zuriickbleibt. (D. R. P. 624 991 KI. 8 i vom 24/7. 1931, ausg. 1/2. 1936.) R. H e r b s t .

Jacob Kronheim, Cleveland, O., V. St. A., Polstermaterial fiir Stiihlo u. dgl. 
Agavestengel werden zerfasert, die Fasem  meclian. oder durch 1-std. Tauchen in NaOH 
gekrauselt, gewaschen, getrocknet u. m it einem hoehsulfonierten Ol besprengt. (A. P. 
1986 345 yom 16/10. 1933, ausg. 1/1. 1935.) S a l z m a n n .

E. L. Bruce Co., iibert. yon: Frank H. Lyons, Memphis, Tenn., V. St. A., 
Impragnierung von Holz m it etwa 5—25% Feuchtigkeitsgeh. Das Holz wird auf etwa 
90° erhitzt. In  dem Behandlungsraum wird die relative Feuchtigkeit so gehalten, daB 
der Feuchtigkeitsgeh. des Holzes nicht wesentlich yerandert wird, vor Beendigung des 
Erhitzens aber yermindert, dam it ein Feuchtigkeitsnd. auf der Holzoberflaehe bei der 
dann folgenden Behandlung m it einer nichtwss. Impragnierlsg. bei tieferer Temp. 
yermieden wird. (Can. P. 349 397 vom 31/12. 1932, ausg. 9/4. 1935.) G r a g e r .

Paul Lindner und Hugo Rumpe, Berlin, Sichten, Reinigen und Aufschliefien von 
Pflanzenfaserabfallen, insbesondere zum Aufbereiten von AUpapier nach Patent 617 684, 
dad. gek., daB der mechan. Siebung eine chem. Auflockerung des Ausgangsstoffes 
durch k. oder w. Behandlung m it Kalkwasser oder Kalkmilch yorangeht. Dieso Be
handlung kann in einem heizbaren Hollander unter Vermeidung einer Mahlung statt- 
finden. (D. R. P. 625 376 KI. 55 b vom 5/8. 1932, ausg. 8/2. 1936. Zus. zu D. R. P. 
617 684; C. 1935. II. 3461.) M . F. M u l l e r .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, N. H., V. St. A., Hersłellung 
von wasscrfeslem Papierstoff fiir  Papiennaschinenfilze, der frei von hydratisiertem u. 
gelatiniertem Stoff ist. Der teilweise gebleichte Stoff wird zu einem gleichmiiBig ver- 
filzbaren Prod. gemahlen u. dann nach dem Eindicken auf 10% u. mehr m it NaOH 
behandelt, um die Hydrateellulose zu zerstóren. Die Laugenbehandlung findet in 
mehreren Stufen m it steigender NaOH-Konz. sta tt, wobei der Stoff zwischen den 
einzelnen Behandlungsstufen m it W. gewaschen wird. (A. P. 2 013 841 yom 10/12.
1932, ausg. 10/9. 1935.) M . F. M u l l e r .

Leo tJbbelohde, Karlsruhe, Deutsehland, Behandlung von Papiermaschinenfilzen. 
Dio auf der Papiermaschine in Betrieb befindlichen Filze werden auf der Papierseite 
m it einer sehr yerd. Lsg. von NH,-Form iat oder -Acetat befeuchtet. Werden an Stelle 
yon Wollfilzen Baumwollfilze yerwendet, so wird eine verd. NHi-Carbonatlsg. zur Neu- 
tralisierung der aus dem Papierstoffbrei aufgenommenen Saurereste benutzt. (A. P.
2 017 640 vom 4/1. 1933, ausg. 15/10. 1935. D. Prior. 6/1. 1932.) M . F. M u l l e r .

H. Chester Aument, Long Island City, N. Y., Hersłellung von Papierstoffbehaltern 
fiir Verpackungszwecke, insbesondere yon wasser- u. fetthaltigen Nahrungsmitteln. 
Eine Papierstoffbalin wird m it einer nicht klebenden Akaziengummilsg. impragniert 
u. daraus wird durch t)bereinanderbringen, z. B. Aufwickeln, mehrerer Schichten, 
die m it Akaziengummiklebstoff yereinigt werden, der Formkorper liergestellt, der zum 
SchluB m it einer Lsg. von Akaziengummi oder W.-Glas uberzogen wird. — Zcichnung. 
(A. P. 2 019 242 T o m  11/4. 1933, ausg. 29/10. 1935.) M . F. M u l l e r .

Bitumen Handelsgesellschaft m. b. H., Berlin, Hersłellung bituminoser Papiere 
durch Vermischen des Papierstoffs mit bituminosen Pasten, dad. gek., daB solchcs 
Bitumen yerwendet wird, das nach der — gegebenenfalls m it Hilfe yon Kiihlung — 
unter Zusatz indifferenter anorgau. oder organ. Stoffe, wie Talkum, China Clay, Kohlen- 
pulyer, organ. Gele, erfolgten Trockenmahlung unmittelbar in Stabilisatoren, wie 
Seife, W.-Glas oder organ. Gele cnthaltendes W., eingefiihrt wurde. —• 100 kg Asphalt 
in nuBgroBer Form werden m it 75 kg Talkum in einer Kolloidmiihle fein gemahlen u. 
mit einer Seifenlsg. innig yerriihrt. Dic dabei erhaltene Pastę wird dem Papierstoff 
im Hollander zugesetzt. (D. P. R. 625123 KI. 55 f  yom 14/12.1929, ausg. 4/2.
1936.) M . F. M u l l e r .

Masonite Corp., Laurel, Miss., iibert. von: Edwin H. Streeter, Everett, Wash.,
Y. St. A., Hcrstdlumj von Pappe, insbesondere aus Abfallholzstoff. Zunachst wird
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cino Grundschiclit m it 50—60% W.-Geh. hergestellt. AnsehlieCend worden weitere 
Stoffschichten aufgebracht, die naeh jedeni Aufbringen geprefit u. erhitzt werden, 
um ein mógliclist homogenes Prod. zu erhalten. Gegebenenfalls wird die Unterschicht 
vor dem Aufbringen der nachsten Stoffschieht aufgerauht, um einen besseren Vcrband 
miteinander hemistellen. (A. P. 2 016 657 vom 9/5. 1929, ausg. 8/10. 1935.) M. F. M.

Alois Danninger, Steyrermulil, Oberóstcrreich, Bleichen von Holzschliff allein 
oder in Gemisehon mit anderen Easerstoffen durch Behandlung m it Hydrosulfit, dad. 
gek., daC das Hydrosulfit durch die Einw. yon zu soiner Bldg. fahigen Stoffen auf- 
einander, z. B. durch Einw. von S 0 2 auf Zn-Staub, in Ggw. des zu bleichcnden Holz- 
schliffes erzeugt wird. Dabei kann man entweder die wss. Aufsclilammung des Holz- 
schliffes m it Zn-Staub yersetzen u. dann eine entsprechcnde Menge S 0 2-Gas einlciten 
oder aber die Stoffaufschlaminung gleichzcitig m it Zn-Staub u. S 0 2-Gas yersetzen. 
(Oe. P. 144 371 vom 2/11. 1933, ausg. 25/1. 1936.) M . E. M u l l e r .

British Celanese Ltd., London, Walter Henry Groombridge und Erie Vernon 
Mellers, beide: Spondon b. Deiby, England, Herstellung von Cellulose aus Ligno- 
nellulosematerialien. Das Lignin (I) wird m it 0,5— 8 , yorzugsweise 2—5%  S 0 2 u. /oder 
Alkalien, wie NaOH, oder Alkalisulfite enthaltonden organ. Lósungsmm. (II) oder dereń 
Gemischen, wie A.-W., Dioxan, A.-W.-Bzl., bei iiber 100°, yorzugsweise 120— 155°, 
u. 0—100 a t extrahiert. Die erhaltene Cellulose ist zur Herst. von Cellulosederiw. 
geeignet. — 1 Teil Holzschnitzel wird boi 155° m it 6  Teilen II u. zwar in 3 2-std. Stufen 
mit je 2°/0ig. Lsgg. von S 0 2 in gleichon Vol.-Teilen A. u. W. extrahiert oder einstufig 
12 Stdn. im Autoklaven bei 145° m it 18 Teilen einer entsprechenden 2,5°/0 ig. SO,-Lsg. 
erhitzt, dann m it SO.,-freiem II gewaschen, u. aus don Extrakten durch Abdest. der II 
I u. Zuckergewonnen. (E. P. 436 090 vom 4/4.1934, ausg. 31/10.1935. A. P. 2022664 
vom 14/3. 1935, ausg. 3/12. 1935. E. Prior. 4/4. 1934.) H a n n s  S c h m i d t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Alkalicellulose. 
Entwasserter, insbesondere nach dem H N 0 3 -Verf. hergestellter Zellstoffbrei (I) m it 
25—75, yorzugsweise 50—60% W. wird unm ittelbar m it borechneten Mengen von etwa 
40—50%ig. NaOH- u./oder Na2S-Lsgg. aus Diisen unter Druck bei unterlialb 20° 
unter Umwalzen der M. in einem Zerfaserer, einer Knetmaschine oder Sulfidiertrommel 
bespruht u. ansehlieCend oder nach dem Iłcifen sulfidiert. — 155 (kg) I  m it 100 Cellulose 
werden 1 Stde. zerfasert, dann m it 100 55%ig. NaOH bei 10° bespruht u. noch 1 Stde. 
geknetet. — 220 I  mit 100 Cellulose werden unter Verkneten erst m it 32 einer 25%ig. 
Na2S-Lsg. u. nach dem Durchmischen m it 75 einer 48%ig. NaOH-Lsg. bespruht. 
(F. P. 784 955 yom 30/1. 1935, ausg. 30/7. 1935. D. Prior. 9/2. 1934. E. P. 434 540 
vom 16/3. 1934, ausg. 3/10. 1935.) H a n n s  S c h m i d t .

Ralph H. Mc Kee, Jersey City, N. J ., V. St. A., Herstellung von Sulfitzellstoff- 
kochlauge m it einem hohen S 0 2-Geh. Sehwefolhaltige Yerbrennungsgase werden mit 
einer starken Salzlsg. einer organ. Saure, z. B. ICCNS-Lsg., gesatt. Die dabei erhalteno 
S02-Lsg. enthalt mehr SO, ais W. aufzunehmen yermag. Sie wird erhitzt, wobei das 
S02-Gas ausgetrieben wird. Dicses wird durch einen Turm geleitet, der z. B. mit 
Kalkstein oder Dolomit gefiillt ist, wahrend ein sehwaeher Strom W. den Turni herab- 
rieselt. Am Boden dos Turmes sammelt sich die starkę Sulfitlaugo an. — Zeichnung. 
(A. P. 2 014 775 vom 1/10. 1929, ausg. 17/9. 1935.) M . F. M u l l e r . '

Uddeholms Aktiebolaget, Schweden, Reinigen von Sulfat- oder Sodazdlstoff. 
Nach der Behandlung des Zellstoffs m it Oxydations- oder Bleichmitteln wird eino 
oxydierende Blciche m it etwa 60% der zum Bleichon notwendigen Menge Bleichmittel 
u. ansehlieCend m it Cl2-Gas oder Cl2-W. in solcher Menge durchgefiihrt, daB eine voll- 
stiindige Bleiche eintritt. Nach dem Waschen m it W. zur Entfernung der 1. Anteilo 
wird der Stoff m it Alkalilauge bis zur Mercerisierstarko u. ansehlieCend m it Saure 
behandelt. Es wird ein weiCer Zellstoff m it liohem Geh. an a-Celluloso erhalten. — 
1000 kg ungebleichte Cellulose werden m it Chlorkalk, entspreeliend etwa 50 kg freiem 
Cl2 etwa 1 Stdo. lang behandelt. Nach dem Waschen wird dor Stoff m it 30 kg Cl2 

in Form von Chlorwasser etwa 2  Stdn. lang bei 15— 20° gebleicht. Nach nochmahgem 
Waschen m it W. wird der Stoff m it 9%ig. NaOH yerruhrt, m it W. gewaschen, mit 
l% ig. HCl 30 Min. lang naehbeliandelt u. wieder gewaschen. (E. P. 440 965 vom 
9/7. 1934, ausg. 6/2. 1936. Scliwed. Prior. 7/7. 1933.) M. F. M u l l e r .

Leon Lilien£eld,_Wien, Herstellung von gereinigten Pohjsaccharidathern. Die gel. 
Ather, z. B. Meihyl-, Athyl- oder Propyliither von Kohlenhydraten, wie Cellulose, Ozathyl- 
oder Oxypropylcdlulose, Starkę, Dcztrin, worden m it Eallmitteln, z. B. Neutralsaken, 
evtl. auch unter Erhitzen, teilweise gefiillt, u. aus den Filtraten in W., A. oder Methanol
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vóllig klar u. farblos 1. reine Athcr gewonnen. — 1000 (Teile) der truben wss. Lsgg. 
oder dorrohen, evtl. mit verd. H 2SO.„ HC1 oder CH3COOH angesauerten Rk.-Mischungen 
m it 0,6— 1% der in k. W. 1., in h. W. unl. Celluloseather (I) werden m it 30—50 Na2S04-, 
50 NaCl- oder 5—15 EialbmninjmWcr versetzt, evtl. dann 3 Min. bei 80—100° erhitzt, 
am nachsten Morgeń filtriert oder zentrifugiert, die F iltrate auf 80—100° erhitzt, die 
gefiillten I  m it sd. W. gewąschen u. bei 80—100° getrocknet. Oder man lafit die m it 
50 NaCl yersetztcn rohen Lsgg. iiber N acht stehen, erhitzt dann 3 Min. auf 80—100°, 
kiihlt auf 28° ab, lafit nochmals uber Nacht stehen, gibt 35 NaCl zu, erhitzt 3—5 Min. 
auf 80—100°, riilirt nach 24 Stdn. 20 Min. um u. filtriert. — 27,5—80 gesatt. wss. NaCl- 
Lsgg. werden zu 1000 einer l° /0ig. Lsg. von in W. 1. Athylcdlulose in 80°/oig. wss. A. 
gegeben, am nachsten Morgen filtriert u. die klare Lsg. mit k. oder h. W. oder Salzlsgg. 
gefallt. — Gereinigto u. dialysierte Starkeatherl&gg. konnen aueh durch Abdampfen des 
W. oder Fallen m it A.-A. oder Aceton aufgearbeitet werden. (E. P. 427 386 vom 
17/7. 1933, ausg. 23/5. 1935. F. P. 779 065 vom 17/7. 1934, ausg. 29/3. 1935. E. Prior. 
17/7. 1933.) H a n n s  S c h m i d t .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Leon Rubenstein, Saltcoats, 
Ayrshire, Sehottland, Celluloseesterherstellung. Durch Svlfonieren von Cellulose oder deren 
einfaclien D eriw . bei unterlialb 70° mit weniger ais %  Mol (auf die Celluloseeinheit) 
S0,C12 (I) in Ggw. von Alkalien oderCISOjOH in Ggw. von Pyridin erhalt man wenig 
yeresterte Cellulosesulfate (II), deren etwa 4%ig- Lsgg. in 10%ig. NaOH mittels Sauren 
oder Salzen auf Filme, Fdden usw. verarbeitbar oder beim Fiillen bzw. Ausriisten von 
Teztilien anwendbar sind. — 216 (Teile) Sulfitzdlsloff (III) mit 92—95% a-Cellulose 
werden 24 Stdn. mit 388 20%ig. NaOH yerknetet u. 18 Stdn. bei 20° belassen, dann 
bei 0° m it einer Lsg. yon 42 I  in 200 Bzl. yersetzt u. noch 7 Stdn. bei 0° geruhrt, hierauf
3 Tage bei gewohnlicher Temp. belassen, m it 2,5%ig. H 2S 0 4 gefallt u. m it W. ge- 
waschen. — 216 III  m it 85% a-Cellulose werden 1 Stde. in 20%ig. NaOH bei 18° ge- 
taucht, auf 500 abgeprefit u. 21/* Stdn. bei 13—15° gemischt; 60 des Prod. behandelt 
man mit 1,5 ClCH,COOH, riihrt noch %  Stdn., nach Zusatz von 4,2 I  nochmals 
%  Stde., dann 1% Stdn-. bei 60° u. fallt wio oben. Die Lsgg. der II  in Alkalien stellt 
man durch Kiihlen der Gcmische bei —5 bis —15° her. (E. P. 420 529 vom 30/5. 
1933, ausg. 3/1. 1935.) H a n n s  S c h m i d t .

Celanese Corp. of America, Del., iibert. von: George Schneider, Montclair, 
N. J ., V. St. A., Herstdlung von Cellv.loseeste.rn. Durch Fallen der organ. Ester, yorzugs- 
weise Celluloseacetat (I), auch -formiat, -propionat, -butyrat, aus ihren Rk.-Gemischen 
bzw. Lsgg. unter kraftigem Rtthren u. Einleiten von inerten Oasen, wie Luft, C02, N2, 
in Form von feinen Blaschen oder Erzeugen yon C02 durch Zusatz von Carbonalen, 
erhalt man 1. auswaschbare u. 11. flaumige, faserige Prodd. — Mit W. yersetztes u. ge- 
reiftes Rk.-Gemisch, enthaltend 500 (Teile) in Aceton 1. I, 1600 93%ig. CH3 C 00H  (II) 
u. 50 98%ig. H 2S 04, wird m it 85,5 NaHC03, darni yorsichtig mit w. W. bis zur Bldg. 
einer 47%ig. I I  yerriihrt u. hierauf m it viel W. gefallt. (A. P. 2 010111 vom 7/10-
1933, ausg. 6 /8 . 1935. E. P. 428 666 yom 3/10. 1934, ausg. 13/6. 1935. A. Prior. 
7/10. 1933.) H a n n s  S c h m i d t .

British Celanese Ltd., London, und Camille Dreyfus, V. St. A., Herstdlung 
von Celluloseestem. Durch Beliandlung, evtl. gleichzeitiges Wasehen u. Trocknen der 
feuchten u. evtl. noch saurehaltigen organ. Celluloseester, wie Celluloseacetat, auch 
-formiat, -propionat, -butyrat, m it W.-Dampf, z. B. 1—51/* Stdn. langes bei 100 bis 
115°, zuletzt evtl. in  Ggw. von h. Luft, erhalt man gleichfórmige, S-freie, gegenuber
Hitze oder sd. W. hochbestandige, klare Prodd., die sehr feste Kunstseide oder andere
geformte Cebilde geben. (E. P. 429 739 vom 5/12. 1934, ausg. 4/7. 1935. F. P. 782 289
yom 4/12. 1934, ausg. 1/6. 1935. Beide: A. Prior. 5/12. 1933.) H a n n s  S c h m i d t .

Henry Dreyfus, London, Textilmaterial, bestehend aus Celluloseacetatseide bzw. 
Garn, das in seiner Lange yerschieden geschrumpft ist. (Can. P. 338 776 yom 5/5.
1932, ausg. 23/1. 1934.) " S a l z m a n n .

Courtaulds Ltd., London, und Stewart Robertson, Coventry, England, Her
stdlung von gefarbler Kunstseide aus eine Leukoverb. enthaltender Viscose, gek. durch 
dio gleichzeitige Anwesenheit eines Glyholdihers in der Spinnlsg., der das Auskrystalli- 
sieren der Farbbase yerliindcrt. — 200 (Teile) Caledon Blau R. C.-Pastę in 33 W. u. 
44 20%ig. NaOH werden auf 60° erwarmt nach Zugabe von 15 Na2S20 4 20 Min. stehen 
gelassen u. m it 100 Didthylmglykolmono-n-butylather yersetzt. Die auf 20° abgekiihlte 
Lsg. wird m it Viscose vermischt u. in iiblichcr Weise yersponnen. (E. P. 427134 
yom 8/2. 1934, ausg. 16/5. 1935.) S a l z m a n n .
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British Celanese Ltd., London, Herstellung von pigmenthaltiger Kunstseide oder 
Filmen aus Ccllulose oder dereń D eriw . 1 (Teil) Celluloseaeetat, 1 RuB u. 1,5 Aceton 
werden h. yerknetet u. die M. auf einem Walzenstulil bis zur Verdampfung des 
Lósungsm. yerarbeitet. Von der alsdann zerkleinerten M. wird einer aus 1 Ccllulose- 
acetat u. 3 Aceton hergestellten Lsg. so viel einyerleibt, daB der Greb. an Ru 13 0,03 
ausmacht; die gut gemiscbte, filtrierte Lsg. wird trocken yersponnen. Gefarbte u. 
ungefarbte Pigmente, sowie organ. Verbb. (Diacetylbenzidin, Naphthylharnstoff, 
Anthrachinon, Anthracen u. dgl.) werden in groBer Mengo aufgezahlt; auch Harze, 
Fasern, Starkę u. Metallpulver lassen sich yerfahrensgemaB einwandfrei yerarbeiten. 
(E. P. 426 912 yom 1/8. 1934, ausg. 9/5. 1935. F . P. 7 7 7 186 yom 14/8. 1934, ausg. 
13/2. 1935. Beide: A. Prior. 21/8. 1933.) SALZMANN.

Kodak Ltd., London, Fallen fester Stoffe aus kolloidalen Losungen. Viscose Lsgg. 
von Cdlulosederiw., Kunstharzen, Kautscliuk, Bitumenstoffen usw. laBt man in Regenform 
in Fallfll. fallen. — Eine Acetylierungsmasse m it lióchstens 10% Celluloseaeetat (I) 
enthalt nach Zusatz yon 35%ig. Essigsaure (II) zwecks Viscositatsherabsetzung u. 
evtl. von Na-Acetat oder -Carbonat zwecks H 2S 04-Neutralisation 6,81% I  u. 54,77 I I , 
somit eine 58%ig. I I , die fruhzeitige Fallungen yerhindert u. einen giinstigen Fall- 
yerlauf gewahrleistet; die Fallfl. darf beim Fallen m it hóchstens 38%  I I  angereichert 
werden. Das erhaltene kómige Prod. lóst sich ohne Ruhren in 3—4 Stdn. zu 20%ig. 
Acetonlsgg. (5 Zeiehnungen). (E. P. 427155 vom 21/7.1934, ausg. 16/5.1935.
F. Prior. 2 2 / 8 . 1 9 3 3 . ) __________________ H a n n s  S c h m i d t .

Emil Staudacher, Der Baustoff Holz. Beitriige zur Kenntnis d. Materialeigenscliaften u. d.
KonstruktionBelemente. Zurich u. Leipzig: Leeniarm 1936. (XI, 109 S.) gr. 8 °. M. 5.60.

XIX. BrennstofFe. Erdol. Mineralóle.
M. I . Kusnetzow, Zur Frage der Verkokungsfahigkeit von Braunkdhle. In  dem 

Bestreben, die Basis der Kokserzeugung auch auf dio Moskauer Braunkohle zu er- 
weitem, fiihrte der Vf. folgende Verss. der Vorbehandlung der Braunkohle aus zum 
Zwecko der Gewinnung von koksbildender Kohle: 1. (kiinstliche Alterung) Vorerhitzen 
auf 280—340° ohne 0 2-Zutritt; die Kohle yerliert dabei W. u. einen Teil des O, das 
Bitumen wird tcilweise depolymerisiert u. wird dadurch benzollóslich. — 2. Leichte 
Oxydation im Luftstrom bei Tempp. iiber 110°. — 3. Leichte Hydrierung oder Bergini- 
sierung, d. h. hydrierendes Cracken, wodurch ein betrachtlicher Teil des O leicht 
abgespalten wird. — 4. Behandlung der Kohle unter Druck in Ggw. yon W. bei 250 
bis 350°. — 5. Einw. yon hohem Druck (500 at), welcher die Carbonisation herbeifuhrt. 
Bei der Ausfuhrung orientierender Verss. wurde nur im Falle der Hydrierung (mit 
NESSTERENKO u . LOSOWSKI; vgl. folgendes Ref.) aus der Moskauer Braunkohle ein 
Prod. erhalten, welches einen backenden, n., silbergrauen, geniigend dichten Koks 
lieferte. (Ukrain, chem. J .  [ukrain.: Ukraiński cliemitschni Shurnal] 10. 84—87. 
1935.) v . F u n e r .

L. L. Nessterenko und I. M. Losowski, Einfluf) leichter Hydrierung au f die 
Verkokungsfahigkeit der Kohle des Moskauer Beckens. (Vgl. yorst. Ref.) Die im Dreh- 
autoklay von B e r g i u s  ausgefuhrten Verss. m it Moskauer Braunkohle ergaben nur 
bei 300° u. 200 a t Maximaldruck ein aus festen, schwarzen Kiigelchen bestehendes 
Prod. m it sehr wenig Teer, welches nach dem Verreiben der Stcinkohle sehr ahnlich war. 
Der daraus cntstchende Koks war zusammengebacken, mittlerer D., nicht aufgeblaht 
U. grau. Die yorhydrierte Kohle (II.) enthalt im Yergleich zur Ausgangskohle ( I .)  
mehr Bitumen, u. zwar in %  der Reinkohle: benzollóslichcs Bitumen I. 1,09%,
H. 14,4%; Bzl.-A.-lósliches Bitumen I. 2,79%, II . 26,7% ; der Huminsauregeh. sinkt 
dagegen yon 39,2% fiir I . auf 3,14% fur II , Das erhaltene Prod. enthalt ziemlich 
yiel H  (10%), d. li. ca. doppelt so yiel ais die gewóhnliche koksbildende Stcinkohle. 
(Ukrain, chem. J .  [ukrain.: Ukraiński chemitsclini Shurnal] 10. 88—92. 1935.) F u n .

G. Arnoul de Grey, Die Anwendung des Calciumcarbids bei der fraktionierten 
Tieftemperaturdestillation. Bei der Tieftemp.-Dest. geringerwertiger Brennstoffe, z. B. 
von Braunkohlen, wird die Ausbeute an leichten KW-stoffen yerbessert u. die Phenol- 
menge herabgesetzt durch einen Zusatz yon CaC2, zweckmaBig etwa 2%. (J. Four. 
electr. Ind. electrochim. 44. 357—58. Okt. 1935.) R. K. M u l l e r .

Eyert Norlin, Nomenklatur fiir  Erdol und Erdolprodukte. Vergleichende tłber- 
sicht der schwed., engl. u. deutschen Ausdriicke fur Rohól u. dessen gasfórmige, fl., 
feste u. halbfeste Dest.-Prodd. (IVA 1936. Nr. 1. 10—15. 1/1.) R . K. M u l l e r . 
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D. N. Mehta uiid S. K. Kulkanii Jatkar, pji-Konlrolle von Rotary-BohrfUissig- 
keiłen. Fur das Rotary-Bohrverf. ist der pH-Wert der Bohrfl. von Bedeutung, da die 
Viscositat, die innerlialb bestimmter Grenzen liegen muB, davon beeinfluBt wird. 
Vff. untersuchten den EinfluB von Saure-, Alkali- u. Gerbstoffzusiitzen auf die pa- 
Werte. von Botary-Bohrschlamm m it einem Róhrenpotentiometer m it Sb-, Bi-, H 2- 
u. Chinhydronelektroden. Sie kommen zu dem Ergebnis, daB der Anstieg oder Abfall 
der Viseositat bei Zusatz von Cbemikalien von dem Abstand des pa-W ertes vom iso- 
elektr. Punkt abhiingfc u. daB dalier die geeignetste Kontrollmethode die pn-Messung 
sei. (J. Indian Inst. Sci. Ser. A. 18 . 101—07. 1935. Bangalore, Indian Inst. of Science, 
Dep. of General Chemistry.) BU CH N ER.

W. Kamemitzki, Benzin aus Kohle. Obersichtsref. iiber den heutigen Stand 
der industriellen Kohlehydrierung m it besonderer Beriicksichtigung der Verff. der
I. G. F a r b ę n I n d u s t r i e  A.-G. Die Prod.-Kapazitat der deutschen Werke wird auf
1,5 Millioncn t  Bzn. pro Jahr geschiitzt. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi 
Promyschlcnnosti] 12 . 725—29. 1935.) B e r s i n .

Y uzaburó Nagai und Naojiró Isii, Untcrsuchungen uber die Verdampfbarkeit von 
Motortreibstoffen, die Athylalkohol enthalten. I . Partialdrucke von. Athylalkohol und 
Athyldther in  ihren Gemischen und Berechnung der Mischungswarme. Inhaltlich ident. 
m it der C. 1 9 3 5 . I. 3743 ref. Arbeit. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 8  8 B—12B.
1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) W a l t h e r .

Tadeusz Marcinkiewicz, Anwendung der flussigen Gase zum Antrieb ton Auto- 
motoren. Ober die Erfolge u. Erfahrungen der Anwendung von verfliissigtem C.,HS u. 
G JIj0 ais Treibmittel in Amerika. (Przemyśl naftowy 11. 42—44. 25/1. 1936.) S c h ÓNF.

Emile Robbe, Sulfurierte Schneidole. Obersicht iiber die Anforderungen an 
Schneidole u. Angaben iiber Herst. scliwefelhaltiger Schneidole. (Matieres grasscs 
Pótrole Derives 27. 10 651—52. 15/11. 1935.) W a l t h e r .

R. Yamasaki und H. Noro, t)ber die Eigenschaften gebrauchler Zylinderble. Bei 
einer liingereii F ahrt wurden an 2 Autos an 5 Haltepliitzen nach 66— 186 km Olproben 
entnommen u. die jeweilige Anderung der Eigg. bestimmt. (J .  Soc. cherii. Ind., Chem. & 
Ind. 54 . 808—09. 1935.) W a l t h e r .

I. Sakurada, K. Hutino, S. Tsuneoka und Y. Matsushita, Rdntgenographische 
Untersuchung anfesten Paraffinen des Fushun-Schieferols. I.—IV. Das feste Rohparaffin 
des Fushun-Schieferols wurde zunaehst durch zweimalige Dest. bei 24—28 mm u. 
225—295° in 20 Rohfraktionen von steigenden FF. 38—61° u. steigenden nu6! =  1,4272 
bis 1,4358 zerlegt. Die einzelnen Rohfraktionen wurden durch fraktionierte ICrystaili■ 
sation aus A. in 2—3 Fraktionen getrennt. Von jeder Fraktion wurde eine Probe ais 
diinnes krystallisiertes Hautchen nach der Blethode von A l e x  M u l l e r  (London) 
rontgenograph. aufgenommen u. aus den groBen Netzebenenabstanden dlt welche der 
Dicke der KW-stoffschichten u. damifc der Lange der KW-stoffinolekiile entsprechen. 
die Zahl der C-Atome nx im Molekuł nach der Formel nx =  [dy — 19,0)/1,27 bereclinet, 
Auch uncinheitliche Fraktionen gaben scharfe Rontgenspektren. Die gefundenen % 
sind nicht immer ganzzahlig, sie stellen die mittlere Zahl der C-Atome pro Molekuł 
dar. Triigt man in einem Diagramm die dr W erte gegen die FF. auf, so erhśilt man 
eine m it F. linear ansteigende Kurve, dereń Punkte stark streuen u. samtlieh oberhalb 
der entsprechenden Kurve fiir die synthet. KW-stoffe, welche gegen die F.-Achse des 
Diagramms etwas konvex gekriimmt ist, liegen. Zwei Dest.-Fraktionen wurden einer 
weiteren fraktionierten Krystallisation in ca. 20 Fraktionen unterworfen. FF., dx- u. nx- 
W erte durehlaufen bei diesen Fraktionen m it steigender Unlósliehkeit Minima (in Klam- 
mern). Die eineRohfraktion vonF. 40,5— 42°; d1 =  29,4A; C2X r ergibt 20 Fraktionen von
F. 40—41 bis (30—32) bis 49—50°; =  29,4 bis (26,3) bis 31,8A; C21,8 bis (C19 2) bis CB,6.
Die Auftrennung fiilirte also zu Eiystallen m it kleineren u. gróBeren Netzebenen
abstanden ais die der Mutterfraktion. Die Kurve der gegen die FF. aufgetragenen rfj 
stimmt gut m it der Kurve der synthet. KW-stoffe iiberein, so daB diese Fraktionen 
ais ziemlleh einheitlieh anzusehen sind. Bei der Fraktionierung der anderen Rohfraktion 
traten  bei einzelnen Fraktionen keine Rontgenspektren mehr auf, sondern nur diffuse 
Sehwarzungen. Diese Fraktionen sind offenbar unvollkommen krystallisiert in dem 
Sinne, daB die Molekiilenden nicht auf den Netzebenen von groBen Abstiinden dy liegen. 
Kryoskop. Mol.-Gew.-Bestst. decken sich m it den rontgenograph. Bestst. m it einem 
Fehler von <  2% . Damit ist bewiesen, daB die festen KW-stoffe des Fushun-Schieferols 
fąst ausschlieBlicli aus n. Paraffinen bestehen. Die K W -stoffm ischkrystalle werderi 
ais Heteromolekulgitter bezeichnet u. folgende G ittertj^en  m it parallel KW -stoffketten
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skizziert: 1. Das n. „Molekiilgitter" eines reinen KW-stoffs. 2. Das „Makroinolekiil- 
gitter“ m it unglcich langen Kettenmolekiilen, in dem infolge der Langenunterschiede 
u. der Verschiebung der Molekule gegenoinander keine groBen Netzebenenabstande 
existieren. 3. Das „Heteromolekiilgitter 1“ m it in ihrer Lange nur wenig yerschiedenen 
Molekiilen, in denen mittlere groBe Netzebenenabstande existiercn. 4. Das ,.Hetero
molekulgitter I I “ , in denen homogene Gitterbereiche m it verschieden groBen 
Netzebenenabstanden koharent ncbeneinander liegcn. (J. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 38 . 670 B—678 B. Nov. 1935. Kyóto, Inst. Physic. Chem. Research. [Nach 
dtsch. Ausz. ref.]) H a l l e .

Leo Ivanovszky, Raffinierter Ozokerit und Ceres in. E in Beilrag zur Warenkunde 
der Kohlenwasserstoffwachse. Vf. weist daraufhin, daB unyerfalschter Ozokerit nicht 
handelsiiblich ist. Gute Ozokeritsorten des Handels enthalten 30—40% Ozokerit. 
Unter Ceresin sind ozokcritahnlich gemachte Paraffine zu verstehen. Handelsubliche 
Ozokeritraffinate oder Ozokerit-Ceresin u. Ceresin sind techn. wertlos, wenn der Ozo- 
keritgeh. weniger ais 10°/o betragt. Zur Best. des Ozokeritgeh. sind nur zwei Methoden 
brauchbar, entweder die unmittelbare Feststellung an Reinozokerit oder m it Hilfe 
der Retention, d. i. die Eig. des Ozokerits, die Bindung von Paraffin- oder Wachspasten 
zu vervollkommnen u. das Verdunsten der Lósungsmm. zu verzógern. (Seifensieder-Ztg. 
63. 179—80. 201. 4/3. 1936.) N e u .

Harold Moore, Laboratoriums - Vakuumdestillalimiseinheit und Laboratoriums-Sieben- 
stufen-Gegenstromapparatur. Kurzer Hinweis auf eine Laboratoriums-Vakuumdest.- 
anlage, die aus einem Vierliterkolben m it einer 18" hohen, elektr. heizbaren 
Fraktionierkolonne besteht u. auf eine Laboratoriumsgegenstromapparatur, in 
der zwei Fil., z. B. 01 +  Łósungsm., m it einer rotierenden Pumpe gemiseht werden 
u. dann tangential in ein TrennungsgefaB eintreten. (J. Instn. Petrol. Teehnologists
21. 993—94. Dez. 1935.) W a l t h e r .

Ladislav Feilek, EinfacJie Apparatur zur Bestimmung des Teers im  Generatorgas. 
Der Teer wird m itsam t dem W.-Dainpf in einem m it W. gekiihlten Fraktionierkolben 
kondensiert. Die nichtkondensierten Teile werden von einem im Hals des Kolbens 
eingelegten W attcfilter zurtickgehalten. Dio zuruckbleibendc Gasfeuchtigkeit wird 
in oinem CaCl2-Rohr absorbiort. Aus dem im Kolben u. in der Filterwatte befindliciień 
Tcer-W.-Gemisch wird das W. durch Xyloldest., der Tcer aus der Diffcrenz bestimmt. 
Soli auch dio Elementaranalyse ausgefiihrt werden, so ersetzt man die W atte durch 
Asbest. Zur Best. der leichtfluchtigen Bestandteile kann liinter das CaCl2-Rohr 
ein GefaB m it A-Kohlo eingelegt werden. (Skl&rske Rozliledy 13 . 9— 10.1936.) S ch o n f.

F. Pema, Beitrag zur Bestimmung des Elementarschwefels in  der Gasreinigungs- 
masse. Fiir die Best. des reinen Elementar-S in der Reinigungsmasso wird folgende 
Methode vorgeschlagen: Man laBt die M. 24—48 Stdn. an der Luft austrocknen u. 
siebt sie dann durch ein Sieb m it 225 Maschen/qcm durch. 4 g werden dann m it CS^ 
im Soxhlet extrahiert (der Kolben wird vor der Extraktion gewogen). Der E x trak t 
wird 2 mai iiber je 2 g Carbo animalis im GooCH-Tiegel filtriert. (Die Kohle wird 
zuvor mit CS2 orscliopfend ausgowasclien usw.). Das F iltra t wird im Soxhletkolben 
abdestilliert, bei 80° 1/,> Stde. getrocknot u. gewogen. Die Best. des Rein-S durch 
Oxydation m it rauchender HNO, liefert genaue Ergebnisse. (Płyn a  Voda 16 . 1—4.
1936.) S c h o n f e l d .

K. M. Watson, E. F. Nelson und George B. Murphy, Kennzeichnung von Erdól- 
Sraktionen. Der U.O.P.-(Universal Oil Products Co.)-Kennzeichnungsfaktor, d. h. 
das Verhaltnis der Kubikwurzel aus dem mittleren Kp. in 0 Rankine zum spezif. Ge- 
wicht bei 60° F  (vgl. C. 1 9 3 3 . II. 2616) wird in Diagrammen in Zusammenhang ge- 
bracht m it dem Mol.-Gew., dem Anilinpunkt, der Viscositat bei 220° F, dem Viscositats- 
index usw. Danach lassen sich aus je zwei Bestst., z. B. spezif. Gewicht u. Viscositat 
bei 210° F, die anderen physikal. Eigg. aimahernd ermitteln. (Ind. Engng. Chem. 27- 
1460—64. Dez. 1935.) W a l t h e r .

W. J. Gooderham, Analyse von Benzol. Zur Analyse von Bzl. dient eine genaue 
Fraktionierung (vgl. D u f t o n , J . Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 3 8  [1919]. Trans. 45) 
u- ein etwas abgeandertes MANNING-SHEPHERD-Verf. zur Best. der gesatt., un- 
gesatt. u. aromat. KW-stoffe (ygl. C. 1 9 3 2 . II. 1564). (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 
54. Trans. 297—301. 1935.) W a l t h e r .

F. J. Slee, Laboratoriumsprilfungen von Schmiermitidn. Obersicht. (J. Soc. chem. 
Ind., Chem. & Ind. 54 . 809— 14. 1935.) W a l t h e r .

221 *
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Guy Barr, Beziehung zwischen Redwoodsekunden und kincmatischer Viscositat. 
E s  wird festgestellt, daB die Beziehung zwischen R e d w o o d - sek. u. kinemat. Viscoaitat 
nicht durch eine gerade Linio dargestellt werden kann. Vielmehr wird aus Messungen 
an oinom ais Standard angenonnnenon R E D W O O D -V iscosim eter unter Zuhilfeuahme 
von theoret. Ubcrlogiuigen i ib e r  die C oU E T T E sclie  Korrektur die Formel: 
v /T  — A  —- B /T -(l- f ') aufgestellt, worin A  =  0,264, B  =  1,89 u . /  =  0 ,0 6 4 4 -10-(37,5/i-) 
bedeutot. Diese Gleichung gilt b is  l ie r u n te r  zu 40 sec Redwood. (J. Instn. Petrol. 
Tccbnologists 22. 1—10. Jan. 1936.) W a l t h e r .

F. H. Gamer, W. E. J. Broom und J. L. Taylor, Redwood- und kinematische 
Zahigkeit bei 70, 140 und 2000 F. Es wurde die Viscositat yerschiedener Ole in einem 
REDWOOD-Viseosimeter u. einem U-Rohrviscosimeter bei 70, 140 u. 200° F  bestimmt. 
Es zeigt sich, daB sich fiir die yerschiedenen Tempp. yerschiedene Umrechnungs- 
gleichungen ergeben. Die Abweichungen der Umrechnung bei den yerschiedenen 
Tempp. ergeben fiir die gleiche kinemat. Viscositat Abweichungen bis zu 2 ,5 % . (J. 
Instn. Petrol. Technologists 22. 11—20. Jan. 1936.) WALTHEK.

— , I.P.T.-Yiscositatsumrechnungstafeln fu r  Gentistok und Redwoodsekunden bei 
70,140 und 2000 F. (J . Instn. Petrol. Technologists 22.  21—22. Jan. 1936.) W a l t h e r .

W .  E. J. Broom, Durch unvollstandiges Trocknen heruorgerufene Fehler im U-Rohr- 
viscosimeter. Es wird in zwei yerschiedenen Yiscosimotern festgestellt, welcher Fehler 
entsteht, wenn die obere Kugel eines U-Rohryiscosimcters vor der Messung nicht trocken 
ist. Dieser Feliler steigt bei gleichwertigen Viscosimetern m it steigendem Durch- 
messer u. hangt yon der Viscositat kaum ab. (J. Instn. Petrol. Technologists 22. 
23—26. Jan. 1936.) W a l t h e r .

E. S. L. Beale und P. Docksey, Das „Bali- und BucktC'-Viscosimeter. Das 
Kugelfallviscosimeter wird dahin abgeandert, daB die Kugel festgehalten wird u. 
daB man das Ol enthaltendo Rohr (,,Bucket“ ) heruntersinken liiBt. Die fur eine be- 
stimmte Fallhólie erforderliche Fallzeit wird gemessen. (J . Instn. Petrol. Technologists
22. 42— 48. Jan. 1936.) ____________________  W a l t h e r .

Alfred Staribacher, Wien, Garburierung von Generatorgas durch Einfuliren w n  
Schwerdlen in Sauggasgeneratoren m it Abwartszug, dad. gek., daB das Schwerol auBer- 
halb des Generatora zerstaubt oder yemebelt u. m it einem 0 2-freien bzw. -armen 
Schutzgas (W.-Dampf, Auspuffgas, Generatorgas u. dgl.) geinischt wird, worauf das 
Gemisch in die Grenzzone zwischen Red.- u. Oxydationszone des Generatora ein- 
geblasen oder eingesaugt wird. — Ein Spritzyergaser steht m it Regelorganen (Drossel- 
klappen) in Verb., die zur Einleitung u. Unterbrechung der Carburierung, sowie zur 
Regelung des Mischungsyerhaltnisses zwischen Schwerol u. Schutzgas dienen. (Oe. P. 
144 386 vom 1/12. 1934, ausg. 25/1. 1936.) H a u s w a l d .

Alphonse Kemp, Lusemburg, Gleićhzeiiige Erzeugung von Kohlengas und Kohlm- 
saure in  Gaserzeugungsofen. Um eino volle Ausnutzung der Gaserzeugungsofen wahrend 
der yerschiedenen Betriebsschwankungen zu erzielen, wird in einem Teil der Ofen 
Kohlengas erzeugt, wahrend in dem anderen durch Erhitzen von dolomit. Kalk C02 

erzeugt wird, die bei sehr hohen Tempp. iiber den Graphit oder den gluhenden Koks 
der Kohlengasofen gefiihrt wird. C 0 2 wird in jeweils gewiinschter Menge m it oder 
ohne Zusatz von W.-Dampf in die Gaserzeugungsofen eingefiihrt, wobei eine Ent- 
graphitierimg stattfindet u. eino Gasmiscliung von gewiinschtem Heizwert erhalten 
wird. (F. P. 792247 vom 3 /7 .1 9 3 5 , ausg. 26/12. 1935. Luxemb. Prior. 7/7.
1934.) H a u s w a l d .

Universal Oil Products Co., South Dakota, ubert. yon: Gustav Egloff, Chicago,
111., V. St. A., Druckhydrierung von Kohlenwasserstoffólen. KW-stoffole werden in 
Dampfform bei Tempp. yon ca. 205—760° u. unter Drucken yon 5,25—210 a t, dariiber 
oder darunter, in Ggw. eines fein yerteilten Alkali- oder Erdalkalihydrids (Na, K, Ca, 
Sr, Ba, Mg, ferner auch Zn, Al, Fe, Sn, sowie dereń Legierungen u. Amalgame, im 
allgemeinen Metalle m it hóherem Potential ais H 2) m it W.-Dampf, gegebenenfalls 
unter Zusatz von H 2 oder solchen enthaltenden Gasen, behandelt. Zwischen W.-Dampf 
u. Hydrid findet Umsetzung sta tt, der dabei gebildete H 2 iibt eine hydrierende Wrkg. 
au f die ungesatt. Anteile u. den S in den KW-stoffólen aus, die noch durch den katalyt. 
EinfluB des gloichfalls gebildoten Oxyds beschleunigt wird. (A. P. 1 950 721 vom 10/2.
1930, ausg. 13/3. 1934.) P r o b s t .

N. V. de Bataafsche Petroleum Mij., Holland, Behandlung von Mischungen 
aus freien Sauren und sauren Alkyleslern. Solche Mischungen, wie sie z. B. durch
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Absorption von Olefincn m it mindestens 5 C-Atomen (z. B. <7rac£fraktionen vom 
Kp. 160—220° u. Br-Zahl 94) in mehrbas. Sauren, vor allem H 2S 04, erhaltlich sind, 
werden dureli Losungsm. fiir die freie Saure wie W. oder wss. A. yon dieser befreit, 
worauf aus der yerbleibenden Estermisehung die sauren Ester durch eine weitere 
Menge W. abgetrennt werden konnen. Zur Entfemung der Saure yerwendet man 
eweckmaGig Mittel, die nicht mehr ais 20%, yorteilhaft 10—20% der Ausgangsmischung 
an W. enthalten u. m it dieser noch keine homogene Phase bilden konnen. (F. P. 791 965 
vom 2/7. 1935, ausg. 20/12. 1935. Holi. Priorr. yom 3/7. 1934 u. 1/4. 1935.) D o n a t .

N. V. de Bataafsche Petroleum Mij., Holland, Oxydation von Mercaptanen (I). 
Diese werden durch 0 3-haltige Gase, vor allem Luft, in Ggw. eines Katalysators, 
z. B. eines Metalls wie “Cu, Pb, Fe, Cr, Ni, Mn, Ag, P t oder entsprechender Oxyde, 
oxydiert. Man arbeitet zweekmaCig bei Tempp. zwischen 80 u. 150° u. erhohtem 
Druek, z. B. einem 0 2-Teildruek nicht unter VlO a t im Gegenstrom. — 4,54 1 einer 
Pentan-Amylen-Fraktion m it 0,30% S in Form von I  (z. B. einer Cracfcfraktion) werden 
in einem Cu-GefaB m it 0,076 m Durchmesser u. 1,52 m Hóhe boi 125° u. 17,5 a t wahrend
1 Stde. Blase fiir Blasa m it Luft behandelt, wobei die Konz. an I  auf 0,004% sinkt. 
Durch fraktionierte Dest. kann der oxydierte Anteil entfernt werden. Eine Zeichnung 
erlautert den ver\vendeten App. (F. P. 792 586 vom 11/7. 1935, ausg. 6/1. 1936.
A. Prior. 14/7.1934.) D o n a t .

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij, te s’Gravenhage, Behandlung 
von Kohlenwasserstoffdampfen mit basisch reagierenden Stoffen. KW-stoffdampfe werden 
mit einer Suspension von Naphthenseifen, bas. reagierenden Stoffen, insbesondere 
von Natronkalk in Maschinenól, derart gewaschen, daB keine Kondensation der 
KW-stoffdampfe erfolgt. Die Regenerierung der Wasehfl. erfolgt entweder durch 
Wilsche m it 50%ig. NaOH oder einfach durch Abziehen des durch Neubldg. yon 
Naphthenseifen wahrend der Raffination entstehenden t)berschussea der Wasehfl. 
(Holi. P. 36 230 vom 17/12. 1931, ausg. 16/9. 1935.) Ju . S c h m id t .

Texas Comp., New York, N. Y., iibert. yon: William B. Logan, Wliite Plains, 
N. Y., V. St. A., Neutralisierung von sauren Kdhlmwasserstoffólen. Organ. Sauren, wie
Naphthensauren enthaltende Erdole, insbesondere Schmierolfraktionen, werden nach 
Zusatz yon konz. NaOH oder Soda unter Druck u. turbulenter Stromung auf 300° oder 
mehr erhitzt, u. darauf ohne Abseheidung des W. im Yakuum in einer oberen Zone 
eines Fraktionierturmes fraktioniert. Aus den nicht yerdampften Anteilen werden in der 
unteren Zone des Fraktionierturmes m it W.-Dampf Schmierolfraktionen abgetrieben, 
die in einer Seitenstromliolonne yon W. befreit werden. (A. P. 1998765 yom 8/10.
1931, ausg. 23/4. 1935.) J u .  S c h m i d t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Zerlegen von Iiohlenwasserstoff- 
gemischen. Paraffin- u. asphalthaltige KW-stoffe werden durch Extraktion m it yer- 
fliissigtem Propan vom Asphalt befreit, darauf m it Propan in zwei Fraktionen zerlegt; 
wenigstens eine der Fraktionen wird entparaffiniert. (F. P. 790 615 yom 28/5. 1935, 
ausg. 25/11. 1935. D. Prior. 21/6. 1934.) Ju . S c h m id t .

Standard Oil Development Co., Linden, New Jersey, und Wilmington, Delaware, 
V. St. A., Oxydation fester Kohlenwasserstoffe. Man erhalt aus Sauren,■ Aldehydem,, 
Ketonen u. Alhoholen bestehende Oxydationsprodd. von Weiehparaffinen, besonders 
von Vaseline, wenn man yor der Osydation yermittela Luft die Vaseline zuerst dureh 
Extraktion m it geeigneten Losungsmm., z. B. KW-stoffen, clilorierten KW-stoffen, 
Alkoholen, Ketonen oder Estern, olfrei m aeht u. darauf gegebenenfalls unter ver- 
minderfcem Druek dest. -— Z. B. wird Vasełine yom F. 18° F  5 Stdn. m it dem 5-fachen 
an Athylenchlorid gemischt. Darauf wird filtriert u. noohmals m it frisehem Losungsm. 
gewaschen. Darauf wird je 1 Teil unter 40 mm Hg, 200 mm Hg u. bei gewóhnlichem 
Druck dest. u. bei 300° F  m it Luft geblasen. Das Oxydationsprod. des Destillats der
1. Fraktion hat eine SZ. yon 32 u. eine VZ. yon 104, das der 2. Fraktion die SZ. 33 u. 
die VZ. 119 u. das der 3. Fraktion die SZ. 38,5 u. die VZ. 154. (E. P. 434 311 vom 
-12/10. 1934, ausg. 26/9. 1935. A. Prior. 10/11. 1933.) E b e n .

[russ.] Iwan Wassiljewitsch Schmanenkow, Schwefel im Koks u. die Methoden seiner Ent- 
fernung. Moskau-Leningrad: Onti 1936. (32 S.) Rbl. 1.50.

Spektraluntersuchung des Verbrennnngsvorganges. Zur Umsotzung in technischen Flammen. 
Von Georg Beek. — Verbrennung im Dieselmotor. Von Christian Erichsen. Berlin: 
VDI-Verl. 1936. (31 S.) 4°. =  Forschungsheft [Forschungsarbeiten auf d. Gebiete d. 
Ingenieurwesens]. 377. M. 5.—; f. VDI-Mitgl..M. 4.50. Ist gleiehzeitig Beilage zu: 
Forschung auf d. Gebiete d. Ingenieurwesens. Ausg. B. Bd. 7, M&rz-April 1936-
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XX. Sprengstoffe. Zundwaren. Gasschutz.
Chao-Lun Tseng und T. C. Lin, Die Herstellung explosiver Substanzen im  Labora

torium. I . Die Herstellung von Tetryl. Die Vorschriften von L a n g e n s c h e i d t  (C. 1913.
I. 803) u. y a n  D u in  (C. 1917. II . 805. 1921. IV. 544) werden im Hinblick auf die 
laboratoriumsmafijge Darst. von Tetryl einer yergleichenden Prufung unterzogen. Das 
Verf. nach v a n  D u i n  ist bei etwas hoherer Ausbeute leichter durchfuhrbar, so da.fi 
ihm der Vorzug zukommt. Der Reinheitsgrad des Dimethylanilins beeinfluBt Aus
beute u. Reinheit des Tetryls nur wenig. (J . chem. Engng. China 2. 128—32. Dez. 1935. 
Department of Chemistry, the National Univ. of Peking.) F . B e c k e r .

Jean Desmarous, Robert Vandoni und Theróse Petitpas, Die Absorption von
Cydopentanon durch Nitrocellulose. Vff. yerfolgen die Aufnahme yon Cyclopentanon 
durch Nitrocellulose yerschiedenen N-Geh. 1 . in fl. u. 2. in dampfformigem Medium.
1. Eine bestimmte Menge Nitrocellulose wird in gesatt. KW -stoff m it wechselndem 
Geh. an Cyclopentanon yerteilt; die Anderung der Cyclopentanonkonz. nach 1-monatiger 
Einwirkungsdauer bei 40° wird ermittelt. Die molekulare Konz. des Cyclopentanons 
in der Nitrocellulose wird auf dessen A ktiyitat im KW -stoff bezogen, so dafi die Angaben 
unabhangig vom Losungsm. werden. 2. (Vgl. C. 1936. I. 940.) Die Nitrocellulosen 
werden dem Dampf von Ricinusól-Cyclopentanonlsgg. yerschiedener Konz. ausgesetzt. 
Messung des aufgenommenen Cyclopentanons durch Best. der Gewichtszunahmo 
der Nitrocellulose. — Es zeigt sich, dafi der N-Geh. der Nitrocellulose keinen EinfluB 
auf die Absorption hat. Das Cyclopentanon bildet m it der Nitrocellulose keine ideale 
Lsg. Bei Absorption aus der Dampfphase ist die einer bestimmten A ktiyitat ent- 
sprechende Ketonkonz. in der Nitrocellulose geringer ais bei der Aufnahme aus fl. 
Medium; dies ist wahrscheinlich auf eine gewisse Quellwrkg. des KW-stoffs, die die 
Gelatinierung erleichtert, zuruckzufuhren. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 1392
bis 1393. 23/12. 1935.) F .  B e c k e r .

Western Cartridge Co., E ast Alton, 1 1 1 ., iibert. von: Fredrich Olsen, Gorden
C. Tibbitts und Edward B. W. Kerone, Alton, 111., V. St. A., Herstdlung von raucli- 
losem Schiefipulrer. Die Nitrocelluloselsg. wird m it einem tJberschuB eines nicht- 
lósenden Mittels in Ggw. eines Schutzkoll. behandelt u. die Fl. dann abgetrennt. Zur 
Gewinmmg kugeliger Schiefipulverk6 m er wird Nitrocellulose in Ggw. von Dinitro- 
toluol oder Nitroglycerin oder eines Stabilisierungsmittels, wie Diphenylamin, gel. u. 
entsprechend behandelt. Die Nitrocellulose kann auch in einem Gemiseh eines Losungsm. 
u. eines Nichtlósers, z. B. Athylaeetat, u. W. gel. werden u. die Ausfallung durch Dest. 
des Losungsm. erfolgen. Zur Neutralisation wird CaC03, ais Schutzkoll. wird Starkę, 
z. B. Getreidestarke oder Gummi arabicum, Destrin, Bentonit yerwendet. Die Vorr. 
ist beschrieben. (A. P. 2027114 vom 12/3. 1932, ausg. 7/1. 1936.) H o l z a m e r .

E. I. dn Pont de Nemours & Co., Wiłmington, Del., V. St. A., Herstellung von 
Nitrocdlulose. Zur Verhinderung der „Kombildung" der Nitrocellulose wird die durch 
die Schleuder, die zur Trennung des Nitroprod. yon der Saure dient, geleitete Luft 
auf einen Feuchtigkeitsgeh. yon nicht iiber 5 Teile W. im Kubikfufi gehalten. A nstatt 
Luft kann auch C02 yerwendet werden. (E. P. 440 203 yom 21/6. 1934, ausg. 23/1.
1936. A. Prior. 21/6. 1933.) H o l z a m e r .

Diedrich Haack und Richard Schmidt, Deutschland, Stoff- und Sclmiziiberzugs- 
material gegen Gift- und Kampfgase, bestehend aus einer Kautschukschicht, die gegen 
Gift- u. Kampfgase widerstandsfahig ist, dereń AuBenseite m it einer feuerfesten Kiesel- 
gurschicht bedeckt ist; gegebenenfalls ist zwisehen beiden Schichten ein Metallmaschen- 
drahtgewebe eingelegt. Die Kieselgurschicht kann aucb noch m it einem feuerfesten 
Materiał, wie A12(S0 4) 3 impragniert sein. — Zeichnung. (F. P. 787 419 vom 15/3.
1935, ausg. 23/9.1935. D. Prior. 16/3. 1934.) M. F. M u l l e r .

Walt. W. Wilm et A. Chaplet, Gaz de guerre et guerre des Gaz. Paris: Publ. Papyrus 1936. 
(142 S.) 10 fr.

XXI. Leder. Gerbstoffe.
E. Ja. Winetzkaja, Hydratation von Odatine und Kollagen. Die integrale 

Quellungswarme Q =  q ja  (« =  Gewicht in Gramm, q0 =  auf 1 g bezogene Warme- 
menge) yon Gelatine u. Kollagen wurde ais Funktion der W.-Absorption bestimmt. 
Indem die Warmeentw. bei der Quellung aLs die wahre Hydratationswarme angenommen
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wurde, ist in erster Annaherung die HydratationsgroBe von 1 g EiweiJB bestimm t worden.
I g trockene Gelatine bindet m it Warmeentw. 0,42 g H 20 ,  1 g troclienen Kollagens 
0,52 g H 20 . A u s  den Kurven Q — f  (i ) folgt, daB die Hydratationswarme von Kollagen 
gróBer ist ais die der Gelatine, bezogen auf die gleiche Menge gebundenen H 20 . Unter- 
suoht wurde die Abhangigkeit der H ydratation von Gelatine u. Kollagen yom pk des 
Mediums. Die walire Hydratationswarme von Gelatine u. Kollagen bleibt konstant 
bei Anderung des ph im ProzeB der Quellung. Die Neutralisationswarmc des hydrati- 
sierten Gelatinegels liefert W erte bis 0,5 cal. Bestimmt wurde der Quellungsgrad yon 
Gelatine u. Kollagen bei yerseliiedenem pir innerhalb der Periode der Warmeentw. Die 
Gegeniiberstellung der Werte fiir die Quellungsstufe m it den W erten der Hydratations- 
groBe bei yerseliiedenem ph zeigt, daB wahrend die Quellungskurven der Kurye von 
L o e b  (Die EiweiBkorper; 1924) entspreehen, die H ydratation ihren konstanten W ert 
beibehalt. Daraus folgt, daB die Quellung von EiweiB in Sauren u. Basen der summar. 
Effekt einiger Erscheinungen ist, u. zwar 1. der wahren H ydratation, begleitet yon 
einer Warmeentw., u. 2. der Durchdringung des W., yerursacht durch andere Krafte. 
Untersucht wurde die H ydratation u. Entwasserung yon Gelatine u. Kollagen in W.- 
Dampf bei hohem Vakuum. Bei der H ydratation werden unter diesen Bedingungen 
yon 1 g Gelatine 0,32 g H20  absorbiert, entsprechend dem Ereiwerden der gesamten 
Warmemenge, minus eines Restes von 1,5 cal. Bei der Entwiisserung unter gleichen 
Bedingungen iiber P 20 5 findet prakt. innerhalb 6  Stdn. Verlust des gesamten W. sta tt. 
Die Entwasserung der Gelatine ist demnaeh ein reversibler ProzeB m it der charakterist. 
Erseheinung der Hysteresis. U nter denselben Bedingungen nimmt 1 g Kollagen in
I I  Stdn. 0,458 g H 20  auf, bei der Entwasserung 0,04 g. Die Entwasserung von Kollagen 
ist also nicht reyersibel, die Hysteresiserscheinung noch starker ausgepragt. Tensito- 
metr. wurden die Dampftensionskurye der H ydratation u. Dehydratation von Gelatine 
im Vakuum 10~ 3 (30°) bestimmt. In  erster Annaherung betragt die HydratationsgroBe 
pro 1 g EiweiB 0,42 g H 20 , entsprechend dem calorimetr. festgestellten W ert. (Zentr. wiss. 
Forach.-Inst. Leder-Ind. Gesammelte Arb. [russ.] 1 9 3 4 . Nr. 2. 77—91.) SCHONF.

M. S. Luxemburg und Knjasew, Feststellung der Bedingungen zur dauemden Auf- 
bewahrung von Schaff ellen. Konseryierungsyerss. von Sehaffellen m it NaCl u. NaCl +  2%  
p-Dichlorbenzol. Giinstigste Ergebnisse bei Mitanwendung von p-Dichlorbenzol. (Zentr. 
wiss. Eorseh.-Inst. Leder-Ind. Gesammelte Arb. [russ.] 1 9 3 4 . Nr. 3. 77— 8 6 .) S c j i o n f .

K. A. Krassnow, Ausarbeitung einer neuen Varianłe der beschleunigten Pickel- 
chrommelhode zur Herstdlung von Schafpelzwerk. Nach Wassern, Wasclien in der 
Trommel usw. wird bei 25° in der Trommel das Pickeln wahrend 12—24 Stdn. vor- 
genommen (Rezeptur: bis 3 Teile H 2S 0 4, 17,5 Teile NaCl, 350 Teile H ,0  — vom Ge- 
wieht der yorbehandelten Eelle). H ierauf wird das Eell in NaCl-Lsg. derselben Konz. 
gewasehen (30 Min., 28—30°, bei einem Fl.-Koeff. von 3,5), abgeprcBt u. m it 1,75% 
Crj03 +  4%  NaCl +  350% H ,0  gegerbt. Es folgt das Entfetten m it Bzn. in der 
Trommel. Nach Abpressen wird neutralisiert u. gewasehen (350% H 20 , 1%  Hypo- 
sulfit oder Dicarbonat). — Farbungsrezepte. (Zentr. wiss. Forsch.-Inst. Leder-Ind. 
Gesammelte Arb. [russ.] 1 9 3 4 . Nr. 2. 52—55.) S c h o n f e l d .

W. G. Babakina und K. S. Kutukowa, Ermittlung von Methoden zur Bekampfung 
von Salzflecken au f Kalbfdlen. Auf Grand zahlreicher Beobachtungen konnten be- 
stimmte Beziehungen zwischen den auBeren Merkmalen der Salzflecke in der Infektions- 
tiefe des Felles festgestellt werden. Die Salzflecke lassen sich in 3 Arten teilen: Zur 
ersten Art gehórcn tiefbraunc regelmaBig abgerundete Flecke m it eingefallenem Zentrum. 
Die zweite A rt ist rotbraun bis braun; diese Flecke dringen meist nicht unter 1/3 der 
Retikularschicht ein u. rufcn dort ahnliehe Anderungen lieryor, -wie die Salzflecke 
erster Art, welcho den gróBten Schaden yerursachen. Die dritte Art ist hellgelb bis 
rostgelb, oberflachlich u. dringt nicht tiefer ais bis zum Unterhautzellgewebe; sie sind 
ohne EinfluB auf die Bescliaffenheit der Fertigware. Die mikrobiol. Unters. der Salz
flecke (Feststellung der Existenz von Salzflecken, welche frei yon Mikroben sind, Nicht- 
auffindung yon einer spezif. Mikroflora, welche Salzflecke erzeugen wiirde, mangelnde 
Infektionsfahigkeit der Salzflecke) ergab keine Anhaltspunkte dafiir, den Ursprung 
der Salzflecke der Tatigkeit yon Ślikroorganismen zuzuschreiben. An den befallenen 
Stellen lassen sich folgende, fiir die Salzflecke charakterist. Gewebsiinderungen beob- 
achten: Die Kollagenfasern ąuellen, andern ihre Struktur u. erscheinen gewisser- 
maBen yerschmolzen; die Infektionsstclle farbt sich basophil; an den Randern der 
Salzflecke yerbleiben Kerne yon Bindegewebszellen erhalten, wahrend sie auBerhalb 
der Flecke fehlen; im befallenen Gcwebe scheidet sich ein amorpher, kómiger Nd. ab,
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der das Gewebe briichig u. hart macht; das bofallene Gewebe zeigt positive Rk. auf Ca 
u. F e '" , negatiye Rk. auf Fettsauren u. Hamoglobinderiyy. Charakterist. Eigentiimlich- 
keiten der Salzfleeke sind 1. beyorziigte Infektion von m it Bindegewebskernelementen 
reiclien Stellen u. tiefgreifendo physikochem. Veranderungen der befallenen Stellen 
u. ihrer Umgebung, welche durch Anderung der Kollagenfasern u. Fixation des 
Gewebes in Erscheinung treten. Das beste Vorbeugungs-(Denaturierungs-)Mittel zur 
I£onservierung des auf nassom Wege gesalzten Kalbfelles ist ein Zusatz eines Gemisches 
von 3%  Soda u. 2%  p-Dichlorbenzol zum Salz. Neben der Denaturierung des Salzes 
ist rechtzeitige Aufbewalirung der Rohfelle in Kuhlraumen (bis +10°) von Wichtig- 
keit. In  m it reinem NaCl konservierten Fellen entstanden keine Salzfleeke. (Zentr. 
wiss. Forsch.-Inst. Leder-Ind. Gesammelte Arb. [russ.] 1934. Nr. 4. 75—97.) S c h o n f .

E. K. Moore, Unłersuchung ■iiber Fettflecken im  Leder. V II. Vergieichsuntersuchungen 
von Losungsmitteln iiber die. Fdhigkeił, Feltflecken zu enlfernen. (VI. vgl. C. 1935. II . 
3471.) Vf. bringt eine ganz ausfiihrliche Zusammenstellung der Eigg. zahlreicher 
Lósungsm. (Dest.-Prodd. des Petroleums, ehlorhaltige KW-stoffe, Benzolderiyy., 
Ester, Alkohole, Terpentin u. andere Stoffe); insbesondere m acht er genaue Angaben 
iiber Entflammung u. Explosion, sowie iiber die Giftigkeit obiger Stoffe. AuBerdem 
h a t Vf. den EinfluB yerschiedener Stoffe (Alkohole, Petroleum, Aceton, Dioxan, 
Pyridin u. a. m.) auf Leder, welches keine Fettflecken enthielt, gepriift u. gefunden, 
daB nach Behandlung m it diesen Stoffen die Leder dunkler u. zum Teil auch harter 
werden. In  ausgedehntem Mafie hat er den EinfluB der zuerst genannten Stoffe auf 
die Entfernung der Fettflecken im Leder durch yerschiedene Behandlungen. (Abbtirsten 
m it den Mitteln oder Hineintauchen) untersueht u. gepriift, ob u. in welchem Mafie 
die Losungsmm. dem behandelten Leder andere Eigg. (z. B. Geruch) Yerleihen. Infolge 
der Fullo des Materials mtissen Einzelheiten im Original nachgelesen werden. (J . Amer. 
Leather Chemists Ass. 31. 4—32. Jan. 1936. Cincinnati, Universitat.) M e c k e .

B. Poljak, Die hygroskopischen Eigenschaften von vegetabilisch gegerbtem Sohlleder 
und BrandsóhlfachUder. Durch Stehenlassen von lohgarem Leder iiber den gesatt. 
Salzlsgg. bis zur Gewiehtskonstanz wurden die Dampfspannungsisothermen der Leder 
bei 20° erinittelt. Die Isotliermen haben S-Gestalt, was das Leder ais ąuellendes Gel 
kennzeiehnet. Auf Gnrnd dieser Isothermen ist das Leder bei relativer Feuehtjgkeit 
yon 76% u - nicht unter 52% zu lagem. Zur Erzeugung einer konstanten Luftatmosphare 
ist die Verwendung von gesatt. Salzlsgg. zweckmafiig. (Leder- u. Schuhwareńind. d. 
S.S.S.R. [russ.: Koshewenno-obuwnaja Promyschlennost S.S.S.R.] 13. 94 bis 
98.) " SCHONFELD.

A. E. Schapiro. Gewinnung von Schwarzem Samlleder aus Kalbsfdlen. t)berFarben
u. Zurichten. (Leder- u. Schuhwarenind. d. S. S. S. R. [russ.: Koshewenno-obuwnaja 
Promyschlennost S. S. S . R.] 14. 46— 48. 1935.) SCHONFELD.

G. A. Metlitzkaja und B. J. Zuckerman, Schwarzjdrben von fettgegerbtem Wild- 
leder. Es werden die Bedingungen fiir das Farben von Wildleder m it einigen Farb- 
stoffen untersueht, insbesondere m it „Kampesch“ . Auch einige pflanzliche Farbstoffe 
wurden untersueht u. fiir die Farbung von Wildleder ais brauchbar angegeben, so 
Maulbeerbaum-, Gelbbaum- u. andere Extrakte. (Zentr. wiss. Forsch.-Inst. Leder-Ind. 
Gesammelte Arb. [russ.] 1934- Nr. 6. 216— 225.) S c h a c h o w s k o Y.

B. J. Zuckerman und R. A. Metlitzkaja, Einflufi des -pir der Farbetdosungen 
beim Farben von Leder mit sauren und substantiren Farbstoffen. Dio pn-Messung mittels 
Wasserstoffelektrode kann wegen der Adsorption der Farbstoffe durch P t- u. Pd- 
Schwarz m it Ausnahme stark vcrd. Lsgg. nicht yorgenommen werden. Die Sb-Elektrode 
komrnt nur fiir orientierende Messungen innerhalb ph =  2— 6  in Betracht. Richtige 
llesultate erhalt man nur m it der Glaselektrode. Adsorption der Farbstoffe: Die Farb- 
stofflsg. (1 g/l) wird m it HCO,H oder NH 3 auf ph =  2— 8  eingestellt. 1  g Leder wird 
bei 45° in der Trommcl gewaschen, das W. abgesogen u. 1 Stde. bei 60° m it der Farb- 
stofflsg. (6 % ) stehen gelassen. Im  F iltrat wird eolorimetr. die Farbstoffmenge bestimmt. 
Gepriift wurde das Verh. der sauren Farbstoffe: „Orange P B “, C,6H n N20 4SNa +  
5 H ,0  (Azofarbstoff aus 1 Mol. Sulfanilsaure u. 1 Mol. /S-Naphthol), „Melanilgelb'', 
ClaH 14N3 0 3SNa (aus 1 Mol. Metanilsaure +  1 Mol. Diphenylamin), Naphtholblauschwarz 
A T IO B , C22H 11N 60 3 S;,Na-! (aus 1 Mol. p-Nitranilin +  1 Mol. H-Saure, hierauf +  1 Mol. 
diazotiertem Anilin), „Echtschwarz A T N S “, C20H u N 2O10SsNa3 (1 Mol. N a p h th io n -  
saure +  1 Mol. R-Saure), „Anthracenbraun A T R “, C12H 10N 6OsS (1 Mol. Pikramin- 
saure +  m-Phenylendiaminsulfosaure), sowie der substantiyen Farbstoffe: ,.Anil-
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sckwarz E  extra“, C35H 2,N0O7 S2Na2 (tetrazotiertes Benzidin +  H-Sauro +  Anilin +  
m-Toluylendiamin), „Anilblau Ii H/“ ,Co1H 2rjN 50 10S2Na2 (1 Mol. tetrazotiertes Dianisidin +  
1 Mol. l-Amino-8-napkthol-2,4-disulfosaure +  1 Mol. /?-Naphthol), „Anilcatechin“, 
„Anilbraun DSG", C18H 15Jfc0 3SNa (1 Mol. Aminoazobenzolsulfosaure +  1 Mol. ni-Phe- 
nylendiamin), „Anilbraun M “, CjgH^NjO^Na (1 Mol. tetrazotiertes Benzidin +  
1 Mol. Salicylsaure +  1 Mol. 2-Amino-5-naphthol-6-sulfosaure). Die Adsorption der 
sauren Farbstoffe, ausgenommen Anthraeenbraun, nimmt zu m it sinkendcm pn; sie 
ist am gróBten bei ph =  3—4. Anthraeenbraun h a t ein Adsorptionsmaximum bei 
Ph ca. 7, wahrend der Farbstoff selbst das pn =  4,l i  hat. Anders verhalten sich die 
substantiyen Farbstoffe. Die Menge des adsorbierten Farbstoffes hangt ab vom Yer- 
hiiltnis Farblsg.-Vol.: Gewicht des Materials. Is t dioses Verhiiltnis groB, ao bleibt 
ein groBer Teil des Farbstoffes in Lsg., wahrend bei kleinerem Koeff. der Farbstoff 
yoller ausgezogen wird. Mit Ausnahme von Anilblau RW  sinkt die Adsorption der 
Farbstoffe m it sinkendem pn; die Adsorptionskurven sind den Kuryen der sauren 
Farbstoffe entgegengesetzt. Die Adsorption sinkt scharf unterhalb ph =  7. Dio Eehtheit 
der Farbung m it sauren Farbstoffen andert sich wenig m it dcm p s  des Mediums. Die 
Eehtheit der Farbung m it substantiven Farbstoffen verbessert sich etwas bei p h -  
Erhohung. Saure u. substantiyo Farbstoffe zeigen m it wenigen Ausnahmen ein alkal. 
P h ;  bas. Farbstoffe (Bismarckbraun, Ghrysoidin) saure pH-Werte. (Zentr. wiss. Forsch.- 
Inst. Leder-Ind. Gesammelte Arb. [russ.] 1934. Nr. 2. 56—66.) S c h Ón f e l d .

P. Pawlowitsch, Physikalisch-chemische Grundlagen der Kunsłlederfabrikation. 
Die mechan. Unterss. yerschiedener Fasem  ergeben, daB die tier. Fasern (Seide, Schaf- 
wolle) die gróBte Elastizitat u. P lastizitat besitzen; ais Grundstoffe der Kunstleder- 
erzeugung sollten deshalb tier. Fasem  yerwendet werden. Es wird darauf hingewiesen, 
daB beim Verleimen der Fasern Klebstoff u. Fasem  gleichmaBige Ladung besitzen 
miissen. (Leder- u. Schuhwarenind. d. S.S.S.R. [russ.: Koshewenno-obuwnaja Promy - 
schlennost S.S.S.R.] 13. 545—47.) S c h o n  f e l d .

D. Berenstein und N. Sotowa, Untersuchung der Methoden zur Fabrikation des 
Lederersatzes „Prima“. Verss. zur Herst. eines Brandsohlenersatzleders aus Abfiillen 
der Chromlederfabrikation u. lohgaren Lederabfallen in Mischung m it Baumwollfasem. 
Bei der Bereitung der P latten  wurden die pflanzlichen u. Lederfasern getrennt zer- 
kleinert, denn bei gemeinsamer Zerkleinerung besteht die Gefahr der zu feinen Ver- 
malilung der schwiicheren Fasem  u. umgekehrt. Nach Konz. auf der Zentrifuge 
wui'den die beiden Faserarten yermischt. Giinstigster Zerkleinerungsgrad fiir Brand- 
sohlenplatten 70—74° nach ScH O rPEP.-RlEG LER. Entgerbung: Untersucht wurde 
der EinfluB von Soda auf die Entgerbung der lohgaren Abfalle. Die m it Eichen- 
extrakt u. Sulfitzellstoffextrakt gegerbten Abfalle wurden in W. u. in Sodalsgg. ver- 
schiedcner Konzz, geweicht. Das ph andert sich von 4,5 (mit W.) bis auf 6,0 (4%  
Soda). Nach 12-std. Weichen «urden dio Lederabfalle zerkleinert. Beim Weichen 
ohne Sodazusatz andert sich der Geh. an gebundenen Tannidon nach Zerkleinerung 
nicht. Mit Erhóhung der Sodakonz. beginnt die Menge der gebundenen Gerbstoffe zu 
sinken, am starksten nach Einw. 3%ig. Sodalsg. Der Durchgerbungskoeff. sank nach 
Weichen in 3°/„ig. Sodalsg. auf 54,23%, nach Weichen in W. auf 89,31% (Leder =  
100%). Die BlóBensubstanz nahm zu auf 122,7% (Leder =  100). Die Yermahlungs- 
dauer wird durch Zusatz yon 2%  Soda yerkurzt, durch 3%  Soda erhoht, infolg. 
starker Quellung des Leders. Beim Weichen m it W. oder Soda bis zu 1% Konze 
werden aus dem Leder vorwiegend nicht gebundene Gerbstoffe ausgewaschen. Volle 
Entgerbung tr i t t  jedoch auch bei hoherer Sodakonz. nicht ein. Dio lohgaren Leder
fasern miissen zwecks gleichmaBigen Verleimens (Niederschlagens von Kautschuk) 
nachgegerbt werden; diese erfolgt nach einer Modifikation des Zweibadgerbens: Die 
zerkleinerten Fasem  werden m it Dichromat behandelt u. nach 1 / 2 Stde. wird Cr2(S0 4 ) 3 

zugesetzt, nach 1 Stde. N a2S20 3. Die mechan. Eigg. der fertigon Brandsohlenplatten, 
hergestellt aus nichtgegerbtem u. nachgegerbtem Leder, waren wenig yerschieden. 
Die Nachgerbung ist aber notwendig zur Steigerung der E lastizitat u. W.-Festigkeit; 
im iibrigen spielt sie aber eine Rolle zwecks Herst. yon giinstigen Bedingungen fiir 
das Niederschlagen des Kautschuks. (Bei der geschilderten Nachgerbung bildet sich 
kolloider S, der die Vulkanisation spater begiinstigt.) Giinstigste Komposition: 
90, nicht weniger ais 70% Lederfasern. Koagulation des Kautschuks auf den Leder- 
bzw. Leder-Pflanzenfasergemischen: Der isoelektr. Punkt von Kollagen liegt bei 
P h =  5, von Chromleder bei p h  =  6—7, yon lohgarem Leder bei pn =  3,9— 4; des 
m it Cr nachgegerbtcn lohgaren Leders bei ph =  5,5. Der Kautschuk wird sich auf
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der Faser niederschlagen, wolche entgegengesetzt, d. h. positiv geladen ist. So wurde 
beim Verleimen von chromgegerbten Fasern spontane Koagulation des Latex aus 
stark alkal. Lsg. beobachtot. Das lohgare Leder muB demnach derart vorbchandelt 
werden, daB es positiv geladen wird. Hierzu eignen sich folgende Verff.: Nachgerben 
m it Cr-Salzen bis auf 2,7—3,0%  Cr20 3 im Leder; Behandeln m it A120 3 bei einem 
pH =  3,5; Nachgerben m it Cr bis auf 1,5% Cr20 3 im Leder u. Nachbehandeln m it 
A120 3. (Leder- u. Schuhwarenind. d. S . S. S. R. [russ.: Koshewenno-obuwnaja Pro- 
myschlennost S . S . S . R.] 13. 736—42.) S c h o n f e ł d .

D. Grafów, Methodik der Fabrikation ton kiinstlichem Leder „Crralex“. Ober ein 
Ersatzprod. fur Galanterieleder. (Leder- u. Schuhwarenind. d. S . S. S. R. [russ.; 
Koshewenno-obuwnaja Promyschlennost S. S. S . R.] 13. 734—35.) S c h o n f e ł d .

Arthur I. Beford, Littlestown, Pa., V. St. A., Impragnieren von Leder, gek. durch 
die Verwendung einer Mischung aus 16 (Teilen) Paraffinwachs, 2 Harz (Kolophonium 
oder Terpcntin), 1 Burgunderpcch, l 1/, Klauenol, 1 Methylalkohol, 1 Tran u. einigen 
Tropfen Wintergrimol ais Impragniermittel. Zum Impragnieren werden die trockenen 
Leder in die geschmolzene Misehung eingetaucht, abgebiirstet u. dann zum Trocknen 
aufgehangt. (A. P. 2026453 vom 11/1. 1935, ausg. 31/12. 1935.) S e i z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farben von Leder m it sauren 
oder substanliven Farbsloffen, gek. durch die Verwendung von Farbebadem m it einem 
Geh. an neutralen oder sauren Puffersubstanzen, dio den Farbevorgang nicht storen
u. das Leder nicht schadigen, wie Salze schwacher Basen m it schwachen oder starken 
Sauren, z. B. NH4-Chlorid oder -Oxalat, Al-Sulfat, Alkaliphosphate oder K -Phthalat. 
(F. P. 791 763 vom 27/6. 1935, ausg. 17/12. 1935. D. Prior. 14/7. 1934.) S c h m a l z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fiirben von Leder, dad. gek., 
daB man das Leder in beliebiger Reihenfolge m it kupplungsfahigen sulfonierten Azo- 
komponenten u. m it Diazovorbb. oder Verbb., die in gleicher Weise reagieren, behandelt.
— Ala Azokomponenten konnen z. B. kupplungsfahige Baumwollfarbstoffe, ais Diazo- 
verbb. die Eisfarbenentwickler oder Nitrosamine verwendet werden. (F. P. 792 641 
vom 18/7. 1935, ausg. 7/1. 1936. D. Prior. 7/8. 1934.) S c h m a l z .

Paul M. S. Schlockoff, Frankreich, Herslellung von Lederimitationen. Man tragt 
zunachst einen dunnen Auftrag eines m it Pigmenten u. Farbstoffcn angefarbten Acctyl- 
celluloselackes auf eine Glasunterlage, die g la tt oder m it Mustern versehen sein kann, 
auf u. legt darauf das zu bemusternde Gewebe durch Andrucken fest. Nach dem 
Trocknen bei 45° u. Abnehmen von der Glasunterlage erhalt man einen Belagstoff 
m it dem gewunschten Aussehen. An Stelle eines Anstriches kann man auch eine Cellu- 
losefolie auf die Glasplatte legen, dio man vor dem Auflegen des Gewebcs m it Lósungs- 
m itteln anfeuchtet. (F. P. 792327 vom 11/7. 1935, ausg. 28/12. 1935.) S e i z .

Brown Co., iibert. von: Milton O. Schur, Berlin, Nr II., V. St. A., Impragnieren 
von Fasern mit Kautschukmilcli zur Herst. von Lederersaiz. Die Kautschukmilch wird 
teilweise vullianisiert, weitere Vulkanisiennittel zugesetzt, die Fasermasse m it der 
Dispersion impragniert u. nach der Impragniorung fertig yulkanisiert. (A. P. 1964 771 
Tom 17/6. 1931, ausg. 3/7. 1934; Can. P. 332474 vom 2/6. 1932, ausg. 16/5.
1933.) P a n k ó w .

N. V. Vereenigd Industrieel Bezit No. 7, Holland, Herstdlung lederdhidicher 
Massen. Das Verf. des F. P. 767 590 kann dahin abgeandert werden, daB man die 
Fasermasse durch 2 Walzen laufen laBt, zwischen denen sich Kautschuklsg. oder 
-dispersion befindet u. dafiir sorgt, daB die Fasermasse gerade ausreichend impragniert 
wird. Man verwendet glatte Walzen gleicher Geschwindigkeit. Das Impragnieren 
kann wiederholt werden, dann trocknet man u. kalandert nach jedem Impragnieren, 
wobei man vor dem Impragnieren m it einem Celluloselack uberziehen kann. Zweck- 
maBig verwendet man fiir die erste Impragniorung eine Kautschuklsg. oder -dispersion 
m it Stoffen, die die Festigkeit u. H artę des Kautschuks erhohen. S ta tt K autsćhuk  
kann man auch andere Bindemittel wie Bitumen, Wasserglas anwenden. (F. P. 44759 
Tom 24/4. 1934, ausg. 6/4. 1935. Zus. zu F. P. 767 590; C. 1935. II. 3611.) P a n k ó w .

XXII, Leim. Gelatine. K lebm ittel usw.
G. P. Kisselew, Verleimen von Ledersohlen mit Kautschukklebstoffen. Es wird 

die t)berlegenheit der Kautschukklebmittel uber einen Nitrocelluloseklebstoff (,,Ago“),
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bestehend aus 22,5% Nitrocellulose, 22,5% A„ 31,1% Bzl., 9,5% Athylacetat, 1,1% 
Camphcr, 1,1% Kolophonium, 0,09% Ketonol, 0,09% Ricinusol, bcwiesen. (Leder-
u. Schuhwarenind. d. S. S. S . R . [russ.: Kosliewenno-obuwnaja Promyschlennost
S. S. S . R,] 14. 28—30. 1935.) S c h o n f e l d .

Henkel & Cie. m. b. H., Dusseldorf, Hersłellung von unter Verwendwig von 
Wasscrglas hergestdlten Kittmassen, dad. gek., daB man den Kittbestandteilen in fester 
oder gel. Form oder in wss. Aufschlammung stóchiometr. saure, nicht alkal. reagierende 
Phospliate oder Gemische solcher Phosphate zusetzt. — 2. gek. durch den Zusatz 
von techn. Superpliosphat. — 3. gek. durch einen Zusatz von weniger ais 50% der 
Kittmasse an Phosphaten. — Z. B. wird 1 kg gemahlener Muschelkalk, Kalkstein, 
Klinker oder ahnliches Materiał m it 7—10 g Suporphosphat vermengt oder vermahlen
u. dieses Gemenge m it 200—250 g Wasserglas von 33—35° Be u. einem Verhaltnis 
von N a,O : SiO., =  1: 3,5 angeruhrt. Es wird eine schnell abbindende Kittmasse 
von hoher W.-Bestiindigkeit erhalten, die zu Pflasterfugenyorgiissen vorzuglich ge- 
eignet ist. (D. R. P. 625 203 KI. 22i vom 27/8. 1932, ausg. 5/2. 1936.) S e i z .

Dennison Mfg. Co., Framingham, Mass., iibert. von: Ernest L. Kallander und 
Gardner R. Alden, Framingham, Mass., V. St. A., Herslelhmg von Klebeslreifen, 
dad. gek., daB man Papierstreifen zunachst m it einem Grundanstrich aus einer Casein- 
lsg. m it einem Geh. an gefalltem CaS04 oder CaC03 versieht u. trocknet. Auf diesen 
Anstrich trag t man m it Hilfe einer Lackiermaschine eine Klebstofflsg., bestehend aus: 
40 (Teilen) Polyvinylestcrn u. 4— 12 Celluloseestern, gel. in 30 Athylacetat u. 30 Bzl., 
in diimier Schicht auf, trocknet u. schneidet die Streifen in der gewiinscht-en GroGe 
ab. (A. P. 2 027436 vom 10/1. 1934, ausg. 14/1. 1936.) S e i z .

Josef Marx, Brasilien, Ve.rkle.btn von Lederleilen, dad. gek., daB man zwischen 
die zu verklebenden Lederstiicke eine diinne Schicht aus unvulkanisiertem Kautschuk 
legt, welehe oberflachlich mit einem Kautscliuldosungsm., das einen Geh. an Vulkani- 
sationsbeschleunigern aufweist, bestriclien wird. Durch Einw. von Druck u. Hitze 
wird eine feste Verklebung der Lederstiicke erzielt. (F. P. 792 008 Tom 3/7. 1935, 
ausg. 21/12. 1935. Brasilian. Prior. 3/7. 1934.) S e i z .

TJnited Shoe Machinery Corp., Paterson, N. J ., Aufkleben von Sohlen au f Schuhe. 
Ais Klebstoff zum Wiederanfeuchten von auf die zu verklebenden Schuhteile auf- 
getragonem u. getrocloietem Nitrocelluloseklebstoff verwendet man eine Mischung 
aus: 50 (g) Nitrocellulose, 200 Methylformiat, 150 A. u. 150 Methylenchlorid. (A. P. 
1999 295 vom 14/8. 1933, ausg. 30/4. 1935.) S e i z .

United Shoe Machinery Corp., Paterson, N. J ., iibert. von: James Cavanagh, 
Cohasset, Mass., V. St. A., Herstdlung von Schyhwerk. Zur Herst. von elast. Sehuh- 
werk werden die Sohlen vor dem Aufkleben zunachst m it einer Lsg. aus 3 (Teilen) 
sulfoniertem 01, 2,5 MgC03 u. 94,5 W. angefeuchtct, aufgetrocknet u- am Rand m it 
einem Nitrocelluloseklebstoff bestrichen. Nach dem Anfeucliten des angetrockneten 
Klebstoffes m it organ. Losungsmm. wird das Schuhoberledor in  einen Spannrahmen 
gespannt u. die Sohle aufgeklebt. (A. P. 1989 080 vom 22/7. 1932, ausg. 29/1.
1935.) " S e i z .

TJrbain J. L. Thuau und Francis Verley, Frankreich, Hersłellung von Schuh- 
sohlen. Luftdurchliissige u. gleiehzeitig wasserundurchliissige Sohlen erhalt man dadurch, 
daB man eine ausgestanzte, m i t  vielen Luftlochern yersehene Leder- oder Kautschuk- 
sohle auf der Ruckseite m it einem wasserdicht impragnierten Gewebestreifen iiber- 
zicht, den man mit Hilfe eines Kautschuk- oder Celluloseklebstoffes in den erhohten, auf 
der Ruckseite der Sohle befindlichen R and einklebt. Der wasserdicht impragnierte 
Streifen kann m i t  einer Kautschuklsg. oder -dispersion, die gegebenenfalls m i t  einem 
Bcschleuniger versetzt ist, impragniert sein. Ferner kann man den Gewebestreifen 
m i t  Bandern, die m it einer m i t  Beschleunigern versetzten Kautschukmisehung ge- 
trankt sind, auf den erhohten Randern der AuBensohle befestigen. Hierzu wird die 
ganze Sohle m i t  Druck u. Hitze behandelt. (F. P.P. 763031 T o m  6/9. 1932, ausg. 
23/4. 1934 und 43 303 [Zus.-Pat.] yom 6/12. 1932, ausg. 28/4. 1934.) S e i z .

XXIV. Fhotographie.
G. Bolla, Photograp/tische Plallen und gradlinig polarisierles Liclit. Bei schiefem 

Lichteinfall reflektieren photograpli. P iat ten polarisiertes Licht starker, wenn die 
Polarisation in der Einfallebene erfolgt, ais wenn sie senkrecht dazu erfolgt. Die P latten



stellen also boi schiefer Belichtung unyollkommene „Analysatoren“ dar; bei gleicher 
Belichtung innerhalb gleicher Zeit werden m it parallel u. senkrecht zur Einfallebene 
polarisiertem Licht Terschiedene Schwarzungen erhalten. (Nuovo Cimento [N. S.] 12. 
510—15. 1 Tafel. 1935. Mailand, Univ., Physik. Inst.) R. K . M u l l e r .

W. I. Baranów und s. I. Kretschmer, V erwendung von Photoplatlen mit dicker 
Emubionsschicht zur Erfoschung der Verteilung radioakliver Elemente in  Naturobjekten. 
Besclireibung dor Methodik. (C. R. Acad. Sci., U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii 
Nauk S. S. S. R.] 1935. I. 543—49. Moskau, Inst. fur Ra-Forsch.) K l e v e r .

Ichiro Keimatsu und Eizo Yamaguchi, Vergleich der Enlwicklungssubstanzen des 
Handels in  Japan. I. Metol. I I .  Hydrochinon. Vff. stollen fest, daB die neucrdings 
in den Handel gekommenen japan. Fabrikate von Metol u. Hydrochinon in bezug auf 
Aussehen, Losungsgeschwindigkcit in W., Losliehkeit in W., Farbung in gesatt. wss. 
Lsg., Aschen- u. Reinheitsbest. usw. den ausliind. Fabrikaten prakt. nicht nachstelien, 
dieso in manchen Punkten sogar ubertreffen. (J. pharmac. Soc. Japan 55. 224. 1935. 
„Sanraku“ -Hospital. [Nach dtseh. Ausz. ref.]) E cK S T E IN .

Otto Lacmann und Walter Błock, Die Form- und O-rofSenanderungen vonSpezial- 
film en fu r Mefizwecke. Durch die Unters. soli die Frage geklart werden, ob die im Handel 
befindUehen Spezialfilme hinsiehtlich ilirer Veranderlichkeit nach Form u. GróBe den 
Anforderungen der Prazisionsphotogrammetrie geniigen. Es wurde die GroBe u. Form 
eines auf die Filrne kopierten Quadxatnetzes in gróBeren zeitlichen Abstanden auf dem 
Stereokomparator gemessen. Dabei wurden die Filme yerschiedenen Einfliissen hin- 
sichtlich Verarbeitung u. Lagerung unterworfen. Es zeigte sich, daB Form- u. GroBen- 
bestandigkeit der Filme hochsten Anforderungen noch nicht ganz geniigen. (Jber. 
Abt. Luftbildwesen Navigat. DVL. 1933. 15—24. Berlin-Adlershof, Deutsche Vers.- 
Anst. fiir Luftfahrt.) R o l l .

Kodak Ltd., London, Lichtempfindlicher Film fiir Mehrfarbenpholographie. Auf 
beiden Seiten eines Filmtriigers befinden sich mindestens drei versehieden farben- 
empfindlicho Halogensilberschichten. Zwischen der auf der einen Seite aufgebrachten 
nur blauempfindlichen Sehicht u. dem Trager ist eine wasserdurchliissige entfarbbare 
Gelbfilterschicht angeordnet. Die auf der anderen Seite angeordneten rot- u. griin- 
empfindlichen Schichten konnen m it einem wieder entfembaren Lack iiberzogen sein. 
Zwischen ihnen oder auch zwischen der blauempfindlichen Sehicht u. dem Gelbfilter 
kann eine farblose Gelatineschicht angebracht sein. Vgl. E . P. 440 032; C. 1936.1. 2675. 
(E. P. 441 325 yom 15/6. 1934, ausg. 13/2. 1936.) G r o t ę .

Adiba A .-Cr., Zurich, Schweiz, Kopieren von Linsenrastcrfilmen. Von dem Original- 
film werden durch ein opt. System (Prismen) ohne Farbfilter die den drei Teilfarben 
entspreehenden SchwarzweiBbilder nebeneinander auf einen Schirm projiziert, von dem 
sie m it derselben Optik auf einen Linsenrasterfilm iibereinander photographiert werden. 
Man kann auch in dem Projektions- u. Kopierobjektiy nacheinander immer zwei der 
den Farben des Aufnahmefilters entsprechende Zonen abdeeken. (Schwz. P. 177 609 
vom 30/5. 1934, ausg. 16/11. 1935.) G r o t ę .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Gustav Wil- 
manns, Wolfen, und Gerhard von Kujawa, Dessau), Herstellen von wasserigen Schd- 
lackdispersionen bzw. von mit Wasser zu verdunnenden Schdlacklosungen in organischen 
Losungsmitteln fiir  photomcchanische Zwecke, dad. gek., 1. daB den Lsgg. bzw. Dis- 
persionen nicht alkal. wirkendo Dispergiermittel, z. B. ein Reaktionsprod. aus Oleyl- 
alkohol u. Athylenoxyd zugesetzt werden. — 2. daB zusammen m it den nichtalkal. 
Dispergiermitteln schwaehe organ. Basen, wie Chinolin, zugesetzt werden, die fiir sich 
allein keine wss. Dispersionen yon Schellack zu bilden yermógen. — Beispiel: 10 g 
Schellack in 100 Teilen h. W., zu welchem 1 g des Reaktionsprod. aus 1 Mol Oleyl- 
alkohol u. 20 Mol Athylenoxyd zugefiigt ist, benótigen zur yollkommenen Dispcrsion 
nur 1 ccm N H , (25%ig). (D. R. P. 624 740 KI. 57d yom 25/2. 1934, ausg. 27/1.
1936.) G r o t ę .
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