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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
W. Plotnikow, I. Katznelsson und O. Bernstein, Ober den Begriff „Elemenł“ 

in der Chemie. Vff. zeigen an ciner Reihe von Zitaten die in der chem. Literatur immer 
bestandene u. in der letzten Zeit durch die Entdeckung des Protons, Elektrons u. 
Neutrons noch erhóhte Verwirrung in der Definition des Begriffes Element. In  dem 
SchluBteil geben die Vff. folgende Formulierung: Elemente oder einfache Stoffe sind 
solohe Stoffe, welche aus Atomen m it gloichartigen chem. Eigg. zusammengesetzt sind. 
In ihren chem. Eigg. gleichartige Atome sind solche, die die gleiehe Kernladung oder 
die gleiehe Ordnungszahl besitzeri. Eine einfachere Formulierung kann auch wie folgt 
lauten: Elemente oder einfache Stoffe sind Stoffe aus Atomen gleicher Ordnungszahl. 
Diese Formulierungen bedeuten 1. einen innigsten Zusammenliang zwischen dem 
Begriff Element u. Atom; 2. vollstandige Abkehr von dem Hinweis auf die Unteil- 
barkeit u. Nichtumwandelbarkeit des Stoffes in der Charakteristik des Begriffes Element;
з. Gleichsetzen des Begriffes Element m it dem Begriff einfacher Stoff. Die Stiehhaltigkeit
dieser Formulierung wird an Beispielen von chem. Erscheinungen wie Allotropie, 
Bldg. chem. Verbb., radioakt. Zerfall, Zerfall u. Umwandlung der Elemente u. an der 
Erscheinung der Isotopie gepruft m it dem Ergebnis, daB die gegebene Formulierung 
des Begriffes Element keiner der Erscheinungen widerspricht u. auch den neuesten 
Fortschritten der Atomlehre Rechnung trilgt. (Allukrainian Acad. Sci. Mem. Inst. 
Chem. [ukrain.: Wsseukrainska Akademija Nauk. Sapisski Institu tu  Chemii] 1. 3—18. 
239—50. 1935.) v . F u n e k .

G.-P. Baxter, O. Honigschmid und P. Lebeau, Sechster Bericht der Atom- 
gevńchtskenmnission der Internationalen Union fu r  Chemie. (5. Bericht vgl. C. 1935. 
II. 1121.) Es wird iiber die vom 30. Sept. 1934 bis zum 30. Sept. 1935 yeróffentlichten 
Atomgewiehtsbestst. zusammenfassend berichtet. Gewichtsanalyt. wurden die At.- 
Geww. folgender Elemente neu bestimmt: K, Cr, As, Te, Tb, Eu, Ta, radiogenes Pb 
aus Mineralien verschiedener Herkunft, Ra, Pa. Massenspektrograph. Neubestst. von 
A s t o n  liegen vor fiir die Elemente C, Ca, Ti, Fe, Ni, Ga, Zr, Ag, Cd, In, Hf, ferner 
durch Vergleich der Doubletts gewonnene yorlaufige Werte fur die leichten Elemente 
II, D, He u. C12. Die neuesten Bestst. der D.D. u. Kompressibilitaten gasfórmiger 
KW-stoffe u. Oxyde des C sowie die massenspektroskop. Befunde machen ein hóheres 
At.-Gew. ais 12,00 fiir C wahrscheinlich. Von einer Anderung des Tabellenwertes 
wurde bis zum Erseheinen chem. At.-Gewichtsbestst. Abstand genommen. In  der 
Tabelle der At.-Geww. wurden geandert die Werte fiir Ta von 181,4 in 180,88 u. fiir 
Ra von 225,97 in 226,05. Pa m it dem At.-Gew. 231 wurde neu aufgenommen. (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 69. Abt. A. 25— 36. 4/3. 1936.) B a n s e .

D. Vorlander, Ober suprakrystalline organische Verbindungen. Unter supra- 
krystallinen oder uberkrystallinen organ. Verbb. versteht der Vf. solche krystallin-fest 
oder krystallin-fl. Verbb., die beim Erhitzen niclit eine amorphe Schmelze bilden oder 
sich vor dem Schmelzen zers. Dies besagt, daC die Moll. im K rystall fester miteinander 
verbunden sind ais die Atome innerhalb der Moll. Den Gegensatz hierzu bildet der 
unter- oder subkrystalline Zustand, bci dem eine amorphe Schmelze bei der Abkiihlung 
nicht in den krystallineh, sondern den amorph-festen Zustand iibergeht. — An Hand 
einer gróBcrcn Anzahl von Beispielen aromat. Verbb., die in diesem Zustand auftreten
и. die zum gróBten Teil dem Arbeitsgebiet des Yf. entnommen sind, wird die Frage 
behandelt, welche Bezieliungen zwischen Suprakrystallinitat u. molekularem Bau be- 
stehen u. ob sich eine Strukturtheorie fur den assoziatiyen Zusammenhalt der Moll. 
im Krystall aufstellen liiBt alinlieh der Bindung der Atome im Mol. Vf. kommt zu 
dem Ergebnis, daB aromat. Yerbb. ihre suprakrystallinen Eigg. nicht durch lincare,
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ungeheure Kettenverlangerung, sondem vorwiegend durck krystalline Assoziation von 
stabchenformigen Bausteinen niittlerer Kettenliinge gewinnen. Ober die A rt der Bin- 
dungen zwischen den Moll. bei dieser krystallinen Assoziation konnen vorlaufig Aus- 
sagen noch nickt gemacht werden. (Naturwiss. 24 . 113—17. 21/2. 1936. Halle, 
Saale.) GOTTFRIED.

E. Bauer und J. Bemamont, Die Ausdehnung des p-Azoxyphenelols und die 
Natur der Phasenanderung mesomorph-flussig isotrop. Es sollte durck Best. des Aus- 
dehnungskoeff. bei dem p-Azoxyphenetol festgestellt werden, ob es sich bei dem t)ber- 
gang von dem mesomorphen in den fl.-isotropen Zustand um eine eekte Phasenumwand- 
lung oder nur um eine solcke zweiter A rt handelt. Tragt man die beobackteto Aus- 
dehmmg grapk. gegen die Temp. auf, so erlialt man eino ausgesprockene Diskontinuitat 
zwiseken 165,6—167,8°. Der Umwandlungspunkfc selbst wurde zu 167,7° bestimmt. 
Der Ausdekmmgskoeff. steigt in dem fraglicken Gebiet ebenfalls stark an. Die Volumen- 
diskontinuitat A v/v  ergab sich aus den Verss. zu 0,0060. Es wurde weiter die Volumen- 
diskontinuitilt bei dem wirklichen F. bestimmt u. zwar zu 0,084. Aus don Verss. cr- 
gibt sich, daC es sick bei dem t)bergang mesomorpk-fl.-isotrop um eine echte Phasen- 
umwandlung handelt. (J. Pliysiąue Radium [7] 7. 19—22. Jan. 1936.) G o t t f r ie d .

Binayendra Nath Sen, Uber die Bildung und, Bestiindigkeit komplexer Ammoniakate. 
Vf. versucht eine GesetzmaBigkeit aufzustellen zwischen dem Abstand, auf den zwei 
Atome eines Elementes genahort werden konnen, u. der Fahigkeit, ais Zentralatome 
komplexe Ammoniakate zu bilden. E r findet, daC nur solche Elemente, dereń kleinst- 
moglicker Abstand 2,48 A nicht untersckreitet, komplexe Ammoniakate bilden konnen. 
Es wird ein Zusammenkang diskutiert zwischen dem Prod. aus diesem Abstand (D) 
u. dem Ionisierungspotential des Zentralatoms (F t) u. der Bestiindigkeit der betreffenden 
Ammoniakate. Zwischen diesen GroCen u. der absol. Dissoziationstemp. (Ammoniak- 
dampfdruck 500 mm) der Ammoniakate wird die Beziekung aufgestellt log (T 'I ) 'h  =  K, 
wo I  =  D V i ist. Die Konstantę sckwankt zwiseken 1,33 (bei Ni(NH3)6CI2) u. 1,29 
(bei Ee"-, Cu"-, Mg"- usw. Ammoniakaten). (Ckem. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: 
Ckimitsckeski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 169—72. 
1935.) SCHACHOWSKOY.

G. Spacu und C. Git. Macarovici, Beitrag zum Studium der Konstilution von 
Loppelsalzen. XX. Diarnine mit Benzidin und Toluidin. (XIX. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 3080.) 
GieBt man eine alkok. Lsg. von CdCl2 • 2 NiCl, • 12 H sO in eine alkok. Benzidinlsg., so 
en tstekt ein kellgruner Nd. Nack 1E>—30 Min. Stehenlassen, Filtrieren u. Trocknen 
im Vakuum uber CaCL wird ein griinlichgelbes Pulver erhalten, welches in A., A., 
Bzl. u. Chlf. unk, in li. W. sowie in  verd. Sauren zers. ist u. die Formel [CdCl6][NiBzd3]2

hat. Ahnlich wird [CdClc] dargestellt, welches weiC ist u. sich sonst wie die
vorher besclmebene Verb. yerhalt. Desgleicken [CdCl4] rCuBzd2], welches getrocknet 
ein amorphes, dunkelblauviolettes Pulyer darstellt. Durck Versetzen einer alkok. 
Lsg. von CdCl2 • CuCl2 • 4 H20  m it einer 200/o A. entkaltenden a.tk. Toluidinlsg., 30 Min. 
Stekenlassen unter mekrmaligem Umschutteln, Filtrieren, Auswascken m it A. u. 
Trocknen erkalt man [CdCl4] [CuTolid2], ein feines, mikrokrystalkn. Pulver von blau- 
schwarzer Farbę, in W. m it blauer Farbę wL, in A. m it grauer Farbę wl., in Sauren 
zers. — [HgCl4] [CoTolid2] wird erhalten, indem man fein pulverisiertes HgCl2-CoCl2-
4 H 20  in eine Mischung von Toluidin, Aceton u. A. einfuhrt, stark sckiittelt, A. kinzu- 
setzt, filtriert, auswiisckt u. im Vakuum trocknet. Das Diamin ist griin, in den iiblicken 
organ. Losungsmm. unl., in verd. Sauren zers. —  Zur Herst. von [CdCl4] [Cu(NH3)4] 
wird das entsprechende Pyridinsalz 5— 6 Stdn. im U-Rohr einem NH3-Strom ausgesetzt, 
wobei an Stelle des Pyridinrestes zunachst etwa 11 NH 3 fixiert werden. Das hellblaue 
Salz verkert an der Luft NH3 u. geht nach 24 Stdn. in ein Hexamin uber, welches 
dann das Tetramin ergibt. (Bul. Soc. Sjiin |e Cluj 8 . 286—95. Dez. 1935. Cluj, Univ. 
Lab. f. anorgan. u. analyt. Chemie [Orig.: franz.]) Gt jr ia n .

Gabriel Valensi, Ursaclien der Anomalii bei der Oxydationskineiik metallischer 
y  Puher. Der Vf. hatto fiir die Oxydation von metali. Ni-Pulver die folgende Beziehung 

gefunden: F  (m) =  (38,14/n02) e~22-420/2’f (C. 1 9 3 6 .1. 2891), wo m die in t Stdn. oxy- 
dierte Menge, g02 der Teilchendurchmesser u. T  die absolute Temp. darstellt. Die 
Gleichung gilt nur fiir Yollkom m en homogenes Materiał. Vf. untersucht den EinfluB 
unregelmaBiger Oberflache des Pulvers, verschiedener Porositat u. verschiedener 
Teilchengrofie auf den Yerlauf der Oxydation. Es zeigt sich, daB diese Faktoren Ano-
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malien in dem Oxydationsverlauf hervorrufen. (C. R. liebd. Seances Acad. Sci. 202. 
414—16. 5/2. 1936.) G o t t f r ie d .

J . Drop, Explosionsgre?izen bei vermindertem Bruck. I. Druckgrenzen im  System  
Nacli dor von VAN H e i n i n g e n  (Dissert. Leiden 19 3 4 ) angegebenen Thoorie 

fur das Nichtexplodieren von explosiven Gasgemischen bei vermindertem Druck laCt 
sieli die Abhangigkeit des Grenzdruckes p, bei dem noch keine Explosion eintritt, 
von der Konz. x /V  fur binare Gcmischo durch eine Kurve vierten Grades darstellen. 
Bei Zusatz eines inerten Gases von der Konz. y jV  ergibt sich fur die nooh niobfc 
explodierende Grenzmischung eine Ilypcrbclbcziehung. Diese Grenzdrucke und Grenz- 
misehungen werden in einer Explosionsbiiretto fiir Gemische von 0 2 u. //„ u. fur N., 
ais Zusatz bestimmt. Vgl. Tabellen im Original. (Recucil Trav. cliim. Pays-Bas 54  
([4] 16). 671—79. 1935. Leyden, Univ., Lab. fiir anorgan. u. physik. Chem.) H u t h .

A. E. Malinovsky, 1 ndulctionsperiode bei der Entflammung von Oasgemischen. Es 
wird eine theoret. Berechnung der Induktionsperiode fur zwei Falle durchgefiikrt:
1. Wahrend der Entw. der Verbrennungsrk. erzeugt ein auCerer Faktor standig die 
gleiche Zalil von akt. Zentren n0 in  der Vol.-Einheit. In  diesem Fali geht der Vf. von 
der Gleichung d njd ł =  n0 — g n  +  /  n2 aus, in der n  die Zahl der akt. Zentren pro 
Vol.-Einheit in einem gegebenen Zeitpunkt ist. 2. In  dem anderen Fali der Bereclinung 
wird b0 Nuli gesetzt; d. h. in dem Zeitpunkt t — 0 besitzt das System, z. B. durch 
adiabat. Kompression, eine Reihe von akt. Zentren, es werden aber wahrend der Rk. 
durch auBere Einflusse lceine neuen Zentren geschaffen. (Acta physicoehimiea U. R. 
S. S. 3. 509—16. 1935. Dniepropetrovsk, Physical Technical Inst.) J u z a .

S. S. Wassiljew, M. W. Frolow, L. I. Kaschtanow und T. L. Kasstorkaja, 
Untersuchung des Kettenprozesses bei der Reaktion zwischen SO2 und O,. I. Stochiomeirie 
bei der Oxydation der Losung von S 0 2 in  Wasser durch Ozon. Es wurde die Oxydation 
von wss. Lsgg. yerschiedener Konzz. durch Ozon untersucht u. gezeigt, daB der stochio- 
metr. Koeff. (die Zahl der Mole des oxydierten S 0 2 auf ein Mol verbrauchten Ozons) 
fiir Ozonkonzz. im Gas von etwa 1%  sich in Abhangigkeit von der S 0 2-Konz. (von
0,02—0,5-n.) von 1—5 andert. Es wird weiter gezeigt, dafi fiir jede S 0 2-Konz. im W. 
bei einer bestimmten 0 3-Konz. im Gase der stóchiometr. Koeff. einen masimalen W ert 
aufweist. Der maximale erhaltene W ert des Koeff. erreichte 9— 13. Die Anderung des 
stochiometr. Koeff. in Abhangigkeit von den Rk.-Bedingungen u. sein hoher W ert 
bestatigen die Annahmen iiber den K ettencharakter der Rk. zwischen S 0 2 u. 0 3. 
(Chem. J . Ser, A. J .  allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shumal 
obschtsehei Chimii 5. (67.) 149—54. 1935. Moskau, Univ.) K l e v e k .

Robert A. Robinson und Norman H. Law, Die Reaktionsgeschwindigkeit zwischen 
Ferri- und Stannosalzen in  Losung. Vff. untersuchen die Rk.-Geschwindigkeit zwischen 
Ferri- u. Stannosalzen in Lsg., wobei sie das entstehende Ferrochlorid durch Titration 
mit Dichromat bestimmen. Die Rk. in Perchloratlsg. ist infolge der Rk. m it einem 
Hydrolysenprod. des Ferrisalzes trimolekular. Die Rk. ist bis zu 0,1-n. HC104 tri- 
molekular, wird durch Saure gehemmt u. nur wenig durch Neutralsalze beeinflufit. 
In Ggw. von Chloriden findet eine bimolekulare Rk. sta tt, die durch Saure u. Neutral- 
salz beschleunigt wird u. bei hohen Saurekonzz. vorherrsoht. Die Temp.-Koeff. werden 
bestimmt u. die erhaltenen Werte diskutiert. (Trans. Faraday Soe. 31 . 899—906.
1935. Auckland, New Zealand, Univ. College.) Ga e d e .
*  W.-K. Nikiforov, Zur Frage der Einuńrkung ton Licht a u f die periodischen 
Reaktionen. Die d e  B rog liesc Iio  Beziehung ). =  (h/m  v), die der Vf. schon friiher 
auf die period. Rkk. angewendet hat, laCt sich auch bei der Berucksichtigung des 
Einflusses von Licht auf das LiESEGANGsche Phiinomen anwenden. Geht die ab- 
sorbierto Lichtenergie in kinet. Energie iiber, so ist X' — \h/m  (u +  A t>] u. ).jX' >  1, 
worin A der Ringabstand bei Dunkelrk., entspreehend fiir die beliehtete Rk., v die 
Diffusionsgeschwindigkeit ist. Aus den von K o fm an  (C. 1 9 3 3 . I. 2959) angegebenen 
Mikrophotographien von Ag.2Cr20,-Ringon. ergibt sieh X =  3 Bei Anwendung der 
Gasgesetze auf die gel. Teilchen wird Ą/A' =  (<j +  A v)/g, worin g — ]/3 R T /3 1  u.

= . V2 A v/m, u. naeh den Vers.-Bedingungen von K o f m a n  wird A/A' =  10,2. Die 
Ubereinstimmung in der GróBenordnung ist eine Bestatigung fiir die Theorie. (J. 
Chim. physiąue 32 . 585—88. 1935. Mińsk, Chem. Inst. der weiBruss. Akad. d. Wissen- 
schaften; Lab. fiir Physikal. Chemie.) H tjth .
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*) Photochem. Rkk. organ. Verbb. vgl. S. 3487.
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Daniel Porret, Theorien der Katalyse. Zusammenfassender Berieht, die homogene, 
negatiye u. heterogcne Katalyse betreffend. (Ann. Guebhard-Seyerine 10 . 392—400.
1934. N euch a tc l.)  J u z a .

W. I. Atrosclitschenko, Zur Bestimmung der Geschwindigkeit der Ammoniak-
oxydation an Platinnelzen. 23ie bekannte Formel zur Berechnung der Bcriihrungsdauer Z  
des zu oxydierenden NH3-Luftgemisches m it dem P  t-Netzkątaly sator Z  — K -S -d -  
m -P  273/100-v0-(t -j- 273) (K  =  1— 1,57 Vn; d =  Drahtstarke in mm, n  — Maschen- 
zahl/qcm, S  =  Netzflaehe in qm, m — Zahl der iibereinanderliegenden Netze, P  =  
Druck in Atmosphiiren, < =  Katalysatortem p., v0 =  Vol. des Gemisehes bei 0°, 
760 mm Hg, das in 1 Sek. dureh das Netz geht) triigt der Kriimmung der Drahte 
durch das Weben nieht Reehnung. Nach einer K ritik der Formeln von F a u s e r  
(vgl. C. 1 9 2 8 . II. 1250) u. B o r e s k o w  (C. 1 9 3 3 .1. 893) zur Best. von Z  schliigt Vf. 
vor, die VergróBerung des freien Vol. des Netzes der VergroBerung der Drahtlange 
proportional zu setzen. F ur eine Reilie verschiedener Netze wird der Korrekturfaktor 
zu 1,11— 1,25 bestimmt. Vf. empfiehlt, m it dem W ert 1,1 zu reehnen, wobei ein um 10°/o 
hoherer W ert ais nach obiger Formel erhalten wird. (Chem. J . Ser. B. J . angew. Chem. 
[russ.: Chimitsclieski Shurnal. Sser. B. Sliurnal prikladnoi Chimii] 8 . 25— 34.
1935.) B a y e r .

K. Iwanow, Róntgenographischc Untersucliung der Struktur von Kupfermethanol-
katalysatoren. (Allukrainian Acad. Soi. Mem. Inst. Chem. [ukrain.: Wsseukrainska 
Akademija Nauk. Sapisski Institu tu  Chemii] 1 . 49—59. 1934. — C. 1 9 3 5 . I.
3246.) v . F u n e r .

Ń. Jermolenko und E. Nowikowa, Die Katalyse des Wasserstoffsuperozyds durch 
Eisensalze. Es wurde die katalyt. A k tm ta t der folgenden Fe-Verbb. in bezug auf 
Zers. der I I 20 2 gemessen: FeCl3, Fe(OH)3, Fe(CH3COO)(OH)2, F eP 04, Fe4[Fe(CN),;]3. 
Die katalyt. A ktivitat ist der Losliehkeit u. dem Dissoziationsgrad nielit propor
tional. Es wurde ferner das Verh. von Fe(OH )3 beim Dialysieren u. boi der Alterung 
untersueht. Die grofite A ktiyitat muG an der Oberfliiche des Tragers, des eisenhaltigen 
Gels (Sols), durch Adsorption gebundenen Fe+++-Ionen zugeschrieben werden. (Z. 
anorg. allg. Chem. 225. 333—36. 28/12. 1935. Mińsk, Univ. u. WeiCruss. Akademie 
d. Wissenschaften. Lab. f. Kolloidchemie.) N a k a m u r a .

J. M. Slobodin, Ober die Polymerisalions- und Adsorpticmseigenschaflen von 
Silicaten. Die Polymerisation von Isobutylen (vgl. L eb e d ew  u. F i lo n e n k o , C. 1926 .
I. 2664) an Floridin, Kaolin, Trafi, „K il“ (49,92°/0 SiO„, 22,09°/o A1„03, 0,28°/o Fe„03>
0,32% FeO, 2,9°/o CaO, 0,87% MgO, 0,39% C 02, 22,68% H 20) u. Silicagel wird unter- 
sueht. Die A ktiyitat fallt in der angegebenen Reihenfolge. Silicagel ist vóllig inakt. 
Bei Floridin u. Kaolin wird der EinfluB der ,,Aktivierungstemp.“ bestimmt. Bei 100 
u. 200° sind beide noch inakt., erreichen bei 300° ihre maximale A k tm ta t, die mit 
steigender Temp. wieder fallt. Die Anderung des W.-Geh. ist nieht die Ursache der 
Steigerung der A ktiyitat bei der therm. Vorbehandlung. Die adsorbierende Wrkg. 
wird an Lsgg. von Jlasut in Bzn. (Kp. 38—98°), Kerosin u. Solarol bestimmt. Die 
A ktiy itat fallt liierbei in der Reihenfolge: Floridin, Kaolin, Silicagel, Trafi, „K il“. 
Bei 300° Aktiyierungstemp. erreicht die Adsorption an Floridin u. Kaolin nach 1 Tage 
einen niedrigeren W ert ais fiir die anderen Aktivierungstempp. Nach 4 Tagen sind 
die Unterschiede fiir Aktiyierungstempp. 100—500° aber wieder ausgeglichen. Diese 
Erscheinung wird durch Besetzung der Oberflachę m it Lósungsm. oder Polymerisations- 
prodd. erklart. Trafi erreicht schon nach 1 Tage den Endwert. (Chem. J . Ser. B. 
J . angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8- 
35— 43. 1935. Leningrad, Univ.) B a y e r .

R. L. Wegel und H. Walther, ln.ne.rc. Energieterteilung in  festen Korpern bei 
geringer Wechselbeanspruchung. Die innere Energieverteilung in festen Korpern bei 
Zug-Druek-, sowie Torsionswecliselbeanspruchung (100— 100000 Lastweehsel pro 
Sekundę, Amplitudę der Beanspruchung: 10" 5 bis 10-8 em/cm) wird unter yersehiedenen 
Bedingungen untersueht. Untersuchte Stoffo: 99,5%ig. Al, Handels-Al, Messing, 
Elektrolyt-Cu, Pb, Pb-Sb-Legierung m it 1%  Sb, Pb-Ca-Legicrung m it 0,04% Ca, 
Mg, Ni, Ag, verschiedene Stahlarten, Kohlenstifte, Hartgummi, yerscliiedene Glas- 
arten. Die Abhiingigkeit der Hysteresiskonstante von der Freąuenz sowie von der 
Temp. wird erm ittelt. Bei gezogenem Cu u. bei Messing wird der EinfluB der Anlafi- 
temp., bei Pb sowie bei den genannten Lcgierungen Pb-Sb u. Pb-Ca der EinfluB des 
Alterns auf die Hysteresiskonstante untersueht. Einzelheiten s. Original. (Pliysics 6. 
141—57. 1935. Bell Telefon-Laboratorien.) G l a u n e R-
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Karl Mengelkoch, Temperalurabhdngigkeit der ZerreiCfestigkeit von Olasstaben. 
Bei entspannten feuerpoliertcn Staben aus Tliiiringer Gerateglas wird die ZerreiC- 
festigkcit zwischen — 190 u. +545° fur die Belastungsgeschwindigkeiten 420 u. 53 g/ 
qmm-sec bestimmt. Die Bruchflaclien zeigen stets das gleiche Aussehen u. konnen 
durch das Yerhaltnis des spiegelnden Anteils s zum Stabąuersclinitt q gekennzeiehnet 
werden. Die von Mu l l e r  (C. 1931- II. 2563) aufgestellte Beziehung Z  — Z0 (1 — s/q), 
worin Z  die gewóhnliche ZerreiBfestigkeit, Z0 die reduzierte ZerreiBfestigkeit u. s/q 
die relative SpiegelgróBe bedeuten, wird bestatigt. Die reduzierte ZerreiBgeschwindig- 
keit Za ist Yon der Versuchsgeschwindigkeit, von der Temp. sowie davon, ob sio fur 
ungeritzte oder am Ritz zerrissene Stabe berechnet worden ist, unabhangig u. betriigt 
fiir Glasstabe m it zylindr., 1,4 qmm groBem Querschnitt 10,99 ±  0,98 kg/qmm (aus 
212 Verss. berechnet). Fiir das untersuelite Gerateglas werden Materialkurven er- 
mittelt. E s  ergibt sich, dafl die GRIFFITHsehe Bruehtheorie nur dort anwendbar ist, 
wo innere Fehlstellen den ZerrciBvorgang nicht merklich beeinflussen. (Z. Physik 97.
46—63. 1935. Halle [Saale], Inst. f. theoret. Physik.) G l a u n e r .

A,. A ufbau  d er M aterie.
Jean-Louis Destouelies, Theorie des Schicarpunkts in  der Wellenniechanik und 

Anwendungen. Ausfuhrliche Mitt. iiber die C. 1935. II. 1825 referierte Arbeit. (J. 
Physiąue Radium [7] 6 . 329—35. 1935. Paris, Inst. Henri Poincare.) H e n n e b e r g .

Oscar d’Agostino, Neue kiinstliche radioaktira Elemente. I I . (I. vgl. C. 1935. II. 801.) 
Im AnschluB an friihere vorlaufigeMitteilungen (C. 1935. II . 970) werden die vom Arbeits- 
kreis des Vf. u. von anderen Autoren angewandten Methoden der Trennung kunstlicher 
radioakt. Isotopen, die Ausbeuten bei Isotopentrennungen, die Isotopentrennung nacli 
der RuckstoBmetliode u. folgende neu dargestellten kiinstlichen radioakt. Elemente 
besproehen (in Klammem Periodenzeiten der erhaltenen Aktivitaten, d =  Tage, 
h =  S td n ., '  =  Min., "  =  Sek.): Li, B, Na (40", 15ft), Al (10' =  Mg27), P  (2, 3' =  Al28), 
Cl (einige Tage, 35'), K  (16A =  K 42), Mn (2,5A), Cu (6', 10'*), Zn (6', 10ft, beide von Cu- 
Isotopen), Ga (30', 23ft), As (23A), Se (35'), Ag (22", 2,3'), Cd (70—200'), In  (13", 54', 
einige h), Sb (2,5d), J  (25'), Ba (3', ca. 80'), W (ca. 1^), Re (ca. 20ft). (Gazz. chim. ital. 65. 
1071—87. 1935. Rom, Univ„ Physikal. Inst.) R, K. M u l l e r .

A. E. Korvezee, Die Bestimmung des Gehallcs radiumhaltiger Sloffe. Zusammen- 
fassender Vortrag iiber die eharakterist. Eigg. der radioakt. Elemente, die Ionisations- 
messung, die Ra-Best. durch Messung der y-Stralilung u. die Emanationsmethode. 
(Chem. Weekbl. 32. 726—31. 1935. Delft.) - R. K. M u l l e r .

Hans Kiistner und Enno Arends, Zur Meflgenauigkeit von Emission und Ab- 
sorption monochromatischer Róntgenslrahlen. Unter Zuruckweisung einer K ritik  von 
Sc h w a r z  (vgl. C. 1935. II . 3060) an den Arbeiten der Vff. (vgl. C. 1935. I I . 2631) 
wird die Frage der MeBgenauigkeit der Absorptions- u. Emissionsmessungen mono- 
chromat. Rontgenstrahlen eingehend diskutiert. Es wird gezeigt, daB die von den 
Vff. bei der Absorptions- u. Emissionsmcssung an schweren Elementen benutzte MeB- 
metliode (Monochromasierung durch das Filterdifferenzverf., Intensitiitsmessung mit 
der Ionisationskammer) einwandfrei ist, weil sie sowolil eine sehr kleine Streuung 
der einzelnen MeBpunkto liefert wie auch im ganzen solche W erte ergibt, die m it den 
sonst besten Werten sehr gut ubereinstimmen. Fiir die Emissions-Ausbeutckoeff. U l  
ergibt sich noch eine besondere Kontrolle dadurcli, daB die auf zwei ganz verschiedenen 
Wegen gewonnenen Werte sieli gegenseitig bestatigen. Ais wesentlich fiir ihre Methode 
bezeichnen Vff. die gleichzeitige Unters. einer ganzen Reihe von Elementen, wobei 
wegen der kontinuierlichen Anderung der Rontgeneffekte m it der Ordnungszahl fiir 
das einzelne Element eine erhohte G«nauigkeit erzielt wird. (Ann. Physik [5] 25. 
385—412. Marz 1936. Góttingen, Lab. f. Med. Physik d. Univ.) B u s s e m .

A. F. Devonshire, Die Rotation von Molekulen in Feldem von Oktaedersymmelrie. 
Vf. imtersucht die Lsg. der ScHRODiNGER-Gleichung fiir ein zweiatomiges Molekuł, 
welches in einem Potentialfeld von Oktaedersymmetrie rotiert. Dieser Fali ist fiir die 
Bewegung von Molekulen in einem festen Kórper, besonders in Krystallen von kub. 
Symmetrie, von Bedeutung. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 153. 601—21. Febr.
1936. Cambridge, Univ., Chem. Lab. u. Trinity Hall.) H e n n e b e r g .

J. H. van Vleck, Die Rotationsenergie von vielatomigen Molekulen. Infolge der be- 
sonderen Wechselwrkg. zwischen Rotation u. Sehwingung in vielatomigen Moll. entstehen 
in der HAMILTON-Fuiiktion zusatzliche Sehwingungsglieder, die von hóherer GroBen- 
ordnung sind ais die Rotationsglieder u. die nach E c k a r t  (C. 1934. II. 3488) die Be-
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rechtigung des ublichen Verf. in Frage stellen sollen, wonach die gesamte Energie eines 
solchen Mol. m it hinroichender Naherung ais Summę aus der inneren Elektronenenergie, 
Scliwingungsencrgie u. Rotationsenergie des starren asymm. Kreisels angesetzt wird. 
Vf. zeigt nun fur den allgemeinen Fali eines nicht verschwindonden Beitrags der Kem- 
sehwingungen zum mittleren Drehimpuls des Mol., daB jeno anomalen Koeff. ver- 
schwinden, wenn die Stórungsrechnung m it der E cK A R Tsehen Koordinaton in zweiter 
Ordnung durehgefuhrt wird. Damit ist die Berechtigung des erwahnten Verf. enviesen. 
(Physic. Rov. [2] 47. 487—94. 1935. Harvard Univ.) Z e i s e .
*  Kohei Siga und Harold J. Plumley, Das ultravwlelte Absorptionsspektrum von 

Fluorwasserstoff. Vff. untersuehen das Absorptionsspektrum von H F  im UV. Ais 
Lichtąuelle diente ein H 2-Entladungsrolir, die Schichtdicken waren 15 u. 30 cm, die 
Drucke 2—76 cm Hg. Es werden zwei Bandensysteme beobachtet: im Gebiet von 
2400—3200 A m it einem Maximum bei 2800 A, u. im Gcbiet von 2300—1930 A ohne 
ausgepragtes Maximum. Eine Rotationsstruktur wurde m it der venvendeten Dis- 
persion von 14 A/mm nicht gefunden. Die S truktur der beiden Bandensysteme legt 
die Annahme nalie, daB das absorbierende Molekuł ein Polymeres des H F  ist. (Pliysic. 
Rev. [2] 48. 105. 1935. Ryerson Labor., U nir. of Chicago.) GÓSSLER.

C. H. Douglas Clark, Spektroskopische Konstanten des Di-Atonis P N . Der Kern- 
abstand von PN wird ais Mittelwert der Abstande in P 2 u. N2 zu rc =  1,487 A be- 
rechnet, im Einklang m it dem von C u r r y ,  H e r z b e r g  u . H e r z b e r g  (C. 1934. I. 
2400) gemessenen W erte 1,4869 A. Ferner berechnet Vf. in derselben Weise wio in 
den frtiher (C. 1935. II. 3889) behandelten Beispielen aus der gemessenen Schwingungs- 
freąuenz u>D =  1337,24 cm-1  die Bindungskonstante k0 =  101,0-104 dyn-cm -1  u. die 
mittlere rucktreibendo K raft K  — 3,642-10-4 dyn. Dies sind die groBten W erte fur 
Moll. in den Perioden LK u. KL (vgl. die friihere Arbeit). (Naturę, London 135. 544. 
1935. Leeds, Univ., Dep. of inorgan. Chem.) Z e is e .

Wendell B. Steward und Harald H. Nielsen, Das infrarole Absorptionsspektrum 
des Silans. Das u ltrarote Absorptionsspektrum des Silans wird bis 13 fi aufgenommen. 
Es werden Banden bei 910, 2183, 3153, 3095, 1820 u. 4360 cm-1  (geordnet nach Inten- 
sitaten) gefunden. 4 diesor Gebieto wurden auch m it gróBerer Dispersion aufgenommen 
u. teilweise aufgelóst. Das Spektrum ist, ausgenommen gewisse Einzelheiten, dem 
des Methans sehr &hnlich u. in Analogie zu diesem wurden die obigen Banden ais 
vt , v3, vlt vt , v3, j>4, 2 i'4 u. 2 v3 angesprochen. Aus diesen W erten kann man auch vl 
bestimmen, wolches den W ert ‘2243 cm-2 liat. Das Tragheitsmoment des Mol. wurde 
zu ca. J  o — 8,9 X 10-40 g-cm -1  berechnet. (Physic. Rev. [2] 47. 828—32. 1935. 
Ohio, S tate UniY., Mendenhall Lab. of Physics.) Da d i e u .

Lamek Hulthón, Isotopieeffekt in  Bandenspektren von Hydriden und Deutriden. 
Vf. diskutiert den nicht seltenen Fali, dafi das aus Bandenspektren ermittelte Ver- 
haltnis der reduzierten Massen o2 =  /ixn//«XD eines Hydrids X H  u. des ontsprechenden 
Deutrids XD nicht ubereinstimmt m it dem aus den At.-Geww. berechneten Verhaltnis. 
Wenn X  ein Atom von hoher Ordnungszahl ist, kann man die Elektronenverteilung 
ais kugelsymm. annehmen u. von der Verteilung des entsprechenden negativen Ions 
ausgehen. Mit einem von J e n s e n  (C. 1932. II . 3517) angegebenen Ausdruck fur 
die Elektronendichte berechnet Vf. den Beitrag der Elektronenhiillo zum Traghcits- 
moment (ais Ursache jener Abweichung) zunaehst allgemein, dann speziell fur AgH 
u. AgD. Hier orgibt sich tjbereinstimmung des so korrigierten o1 m it dem aus B-Werten 
erhaltenen q2, wenn man annimmt, daB die 4 auBersten Elektronen (die Elcktronen 
auBerhalb einer Kugel vom Radius 1,7-an) vom H- bzw. D-Kern gezwungen werden, 
an der Rotation des Mol. teilzunehmen. (Naturę, London 135. 543. 1935. Stockholm, 
Inst. f. Mechanik u. theoret. Physik d. Techn. Hochschule.) ZEISE.

H. Schiiler und Th. Schmidt, Das magtietische Moment von L i3a. Mit verbesserten 
Hilfsmitteln wurde die Hyperfeinstruktur der Li+-Linie ?. 5485 erneut aufgenommen. 
Dabei zeigten sich gegen die fruheren Ergebnisse (C. 1931. I . 1067) folgende Unter- 
schiede: Die Komponente 15 wurde zwischen (7) u. 6 neu beobachtet. Die zu Li6 ge- 
hSrende Komponente (11) besitzt eine Struktur. Li6 hat also einen Kemspin ^  0' 
Aus der Tatsache, daB H t2 u. N714, das aus H j2 u. drei a-Teilchen besteht, beide den 
Spin 1 haben, wird geschlossen, daB auch Li36, aus H j2 u. einem a-Teilchen bestehend, 
den Kem spin 1 hat. Aus der GróBe der Aufspaltung von (11) ergibt sich fiir Li8 das 
magnet. Kernmoment von +  (0,6 ±  0,2) Kernmagnetonen. Da H j2 u. Li36 gleiche

*) Spektr. organ. Yerbb. vgl. S. 3494.
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Spins u. gleiohe magnet. Kemmomente besitzen, ist boi Li36 fiir beide GroBen wahr- 
scheinlich das im K em  enthaltene H j2 verantwortlicli. (Z. Physik 9 9 . 285—86. 1936. 
Potsdam, Astrophysikal. Observatorium, Inst. fur Sonnenphysik.) FAHLENBRACH.

J. Verhaeghe, Uber das Bandenspektrum des MgO im  Ulłravioletłen. Das UV- 
Spektrum des MgO zeigt neben einem Spektrum A (Maxima bei ). =  3720,4, 3725,1 
u. 3730,0) von intensiven Banden noeh zwei andere Systemo, die bei X =  3766,3 (I) 
u. bei 3799,0 (II) beginnen. Die Schwingungsąuanten sind schwer zu bestimmen, 
man kann aber co' — 906 u. co" =  945 fiir System I u. o / =  899, co"  =  938 fiir System II 
annehmen. Vf. gibt auf dieser Grundlage die Formeln fiir die Freąuenzen der jeweiligen 
Bandenkante. Die Isotopenaufspaltung fur Mg”’O l6 u. Mg260 18 steht dam it ungefahr 
in Einklang. Fiir genaue Messungen sind aber die Intensitaten der Gruppen A v — — 1, 
+  1 zu klein; dasselbe gilt fiir co' u. co". (Wis- en natuurkund. Tijdsehr. 7. 224—33.
1 Tafel. 1935. Gent, Naturw. Lab.) R. K. Mu l l e r .

P. C. Makanti, Das Bandenspektrum von Aluminiumbromid. Mittels konden- 
sierter Entladungen dureh AlBr3-Dampf wird das Spektrum von AIBr in Emission 
erzeugt. Es wird m it einem Quarzspektrographen von groBer Dispersion (3,5 A/mm 
bei 2730 A bis 5,5 A/mm bei 3100 A) aufgenommen u. mittels Komparatora dureh 
Verglcich m it dem Fe-Bogenspektrum auf ±  0,03 A ausgemessen. Die Banden sind 
samtlich naeh R ot abschattiert u. zeigen nieht nur die Ii- u. Q-Kópfe der AlBr70- 
Banden, sondern aueh die ebenfalls paarweise auftretenden Bandenkópfe, dio dem 
schweren Br-Isotop entspreehen. Vf. fiihrt eine Schwingungsanalyse dureh, die zu 
der Termformel v =  35875,8 +  301,62 (v' +  J/2) — 9,18 («' +  »/*)* — 0,095 («' +  V*3)
— [377,94 (v" +  l/2) — 1,30 (v"  +  x/2)2] fiihrt u. die dureli die tJbereinstimmung 
zwisehen den beobachteten u. berechneten Isotopieverschiebungen bestatigt m rd  
(e =  V i“/ th  =  0,99637, q — 1 =  —0,00363). Oberhalb v' =  3 tr i t t  im oberen Zu- 
stand Priidissoziation auf; sio wird auf eine tfberschneidung (Wechselwrkg.) der oberen 
Potentialkurve m it der Potentialkurye eines instabilen HEITLER-LONDON-Terms 
zuriickgefiihrt. Aus dem linoaren Zusammenhang zwisehen co" u. v"  fiir den unteren 
Zustand ergibt sich naeh dem Verf. von B i r g e  u . S p o n e r  dio Spaltungsenergie 
D "  =  3,37 V u. .©Atom =  E m i +  D ' —• D " =  4,42 +  0,18 — 3,37 V =  1,23 Volt. 
Da fiir das n. Br-Atom 5 2D ‘/, — 5 2P>/, — 1,25 V ist, bestehen die Spaltprodd. des 
HEITLER-LONDON-Terms walirscheinlich aus Al (3 2P ‘/,) u. Br (5 2D'/,). Der benutzto 
W ert fiir D ' bezieht sich auf v' =  3. Die Ergebnisse des Vf. stimmen im wesentlichen 
mit denen von C r a w f o r d  u . F f o l l i o t t  u . von H o w e l l  (vgl. C. 1 9 3 5 . II. 2027) 
uberein. t)bergang 1IT -y  (Indian J .  Physies Proc. Indian Ass. Cultivat. Sci. 9. 
369—82. 1935. Calcutta, Univ.-College, Appl. Physies Dep.) Z e i s e .

Hrishikesha Trivedi, Die Deutung der Spektrm der Mono- und DiM oride von 
Zinn. Mit einem H2-Entladungsrohr ais Lichtąuelle wird das Absorptionsspektruni 
von SnClj-Dampf zwisehen 2000 u. 6000 A m it Quarzoptik aufgenommen. Es werden 
3 Bereiche kontinuierlicher Absorption gefunden, dereń langwellige Grenzen bei ca. 
4129, 3759 u. 2883 A liegen. Sie werden dureh opt. Spaltung des SnCl2 in SnCl u. Cl 
gedeutet. Im  SnCl wird Ionenbindung angenommen. Gleichzeitig werden dio von 
J e v o n s  (C. 1 9 2 6 . I. 2434) u. F e r g u s o n  (C. 1 9 2 9 . I. 19) in Emission beobachteten 
u. dem SnCl zugesehriebenen Banden gedeutet: der tiefste Zustand der ^-Banden 
von J e v o n s  u . der 3500-A-Banden von F e r g u s o n  soli dem Mol. Sn+ (5 s2 5 ji 2P ‘/,)C1_, 
dagegen der tiefste Zustand der a-Banden von J e v o n s  u . der 3800-A-Banden von 
F e r g u s o n  dem Mol. Sn+ (5 s2 5 p 2P>/,) Cl“  entspreehen. Den yon J e v o n s  gofundenen 
Banden soli die photoehem. Anregung des Sn+ von 5 «2 5 p  2P  5 s 5 p2 *P zugrunde 
liegen. Die Bindungsenergie zwisehen Sn+ u. Cl-  wird angenahert zu 33 000 cm-1 
berechnet, wahrend sie fur den oberen Zustand der FERGUSON-Banden nur ca. 5500 cm-1 
betragt. Der hohe W ert laBt fiir den unteren Zustand des SnCl auf eine Koppelung 
gemaB H u n d s  Koppelungsfall a  oder einem zwisehen a u. c gelegenen Fali schlieBen. 
Der obere Zustand der FERGUSON-Banden soli dem Koppelungsfall c entspreehen. 
Fiir^ das Mol. SnCl2 wird ebenfalls Ionenbindung angenommen: Cl~(3y>6)—Sn++ 
(5 s2)—Cl-  (3 p 6), wobei also jedes Atom abgeschlossene Elektronensehalen besitzt, 
im E in k lan g  mit dem diamagnet. Charakter des Mol. Fiir beide Moll. werden die 
Potentialkurven schemat, gezeichnet. Zur Prufung der theoret. Annahmen wird der 
SnCl2-Dampf m it der Hg-Linie 2535 A bestrahlt; jedoch zeigen sich selbst naeh 
50-std. Belichtung nur 2 schwache Fluoreseenzgebiete bei 3450 u. 3750 A, aus 
denen sieli nichts entnehmen laBt. (Indian J . Physies Proc. Indian Ass. Cultivat. Sci. 
9. 331— 45. 1935. Allahabad, Univ., Dep. of Physies.) Z e i s e .
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Paul E. Shearin, Das ulirarote Absorptionsspektrum des festen Chlorwasserstoffes. 
Das ultrarote Absorptionsspektrum des fcsten HCl wird m it einern Gitterspektrographen 
im Gebiete bei 3,7 /t studiert. Die Bandę besteht aus einer Rcihe von ziemlich breiten 
Linien u. wenn raan ais Zentrum die Linio 2669 cm-1  annimmt, dann konnen die 
anderen Linien in Paare von ungefahr gleichem Abstande von der Mittellinie gruppicrt 
werden. Daher seheint es, ais ob diese Bandę im Gegensatz zur Bandę des gasformigen 
HCl einen Nullzweig hatte. (Physic. Rev. [2] 48 . 299—301. 1935. Ohio, S tate Univ., 
Mendenhall Lab. of Physics.) D a d i e u .

S. C. Sirkar und Dwijesh Chakravarty, Eine Bibliographie iiber den Raman
effekt. I I I . (II. vgl. C. 19 3 3 . I. 3054.) Literaturiibersicht iiber den Ramaneffekt seit
i 934. Autorenverzeiehnis, Verzeichnis der untersuchten Substanzen. (Indian J. 
Pbysics Proc. Indian Ass. Cultivat. Sci. 9. 553—622. 1935. Palit-Lab. of Physics, 
Univ. of Calcutta.) D a d i e u .

C. S. Venkateswaran, Das Ramanspektrum des Phosphors. D as Ramanspektrum 
des gelben Phosphors im Dampfzustand (450°) gel. in CS2 (53°/0) fl. (75°) u. fest (30°) 
wird aufgenommen. Es werden 2 Linien bei 465 u. 612 cm-1  gefunden, im festen P  
noch eine Andeutung einer Linie bei ca. 370 cm-1. Die Anderung des Aggregatzustandes 
beeinfluBt die Lagę der Linien kaum, ein Beweis fiir den sehwach polaren Charakter 
des Mol. Eine starkę Eluorescenzbande bei 6230—6550 A wurde in allen Fallen erhalten. 
(Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A. 2■ 260—64. 1935. Bangalore, Dep. of Physics Indian 
Inst. of Science.) D a d i e u .

L. F. Bates und H. E. Hogwood, Eine Bemerkung iiber das Ramanspektrum  
eines ferromagnetischen Oxydes. Es wird der Vers. gemaclit, das Ramanspektrum des 
ferromagnet. Oxydes C r/)a zu bestimmen. Keine Spur eines solchen Spektrums konnte 
gefunden werden. (Proc. physic. Soc. 47 . 877—88. 1935. London, Univ. College.) D ad.

Edith M. Coon und E. R. Laird, Der Ramaneffekt in  Lósungen von Magnesium-. 
sulfat verschiedener Konzentration. Es werden die Ramanspektren von wss. MgSO.v  
Lsgg. verschiedener Konz. (1,1-, 2,3- u. 4,5-n. aufgenommen. Die Ergebnisse zeigen, 
daC die Frcquenzverschicbung durch Anderung der Konz. nicht melir ais 1—2 cm-1 
betragt. (Physic. Rcv. [2] 4 7 . 889. 1935. Mount Holyoke College.) D a d i e u .

B. V. Raghavendra Rao, Doppler-Effekt bei der Lichlslreuung in  Flussigkeiien.
II. Pólarisation der transversal gestreuten Strahlung. (I. vgl. 1 9 3 6 . I. 2696.) Der 
Polarisationszustand der 3 im Spektrum einer klass. gestreuten Hg-Linie (boi Zer- 
legung durch ein FA BRY-PERO T-Etalon) erhaltenen Komponenten wird untersueht. 
Die Verss. werden an GCliy Tóluól u. CS2 ausgefuhrt u. zeigen, daB die 2 Dopplcr- 
komponenten, wie erwartet, prakt. Yollstandig polarisiert sind, daB aber iiber- 
raschenderweise die zentrale unverschobene Linie nahezu vollkommen polarisiert 
erscheint. Diese Ergebnisse werden diskutiert. (Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A.
2 . 236—41. 1935. Bangalore, Dep. of Physics Indian Inst. of Science.) D a d i e u .

V. N. Thatte, Magnetische Doppelbrechung und Lichtstreuung in  gescHinwlzenen 
Nilrałen. (Vgl. C. 1 9 3 4 . II. 3908.) Der Polarisationsgrad des Streulichtes in ge- 
schmolzenem Zn- u. Cd-Nilrat wird gemessen; ebenso die Intensitaten des Streulichtes 
relativ zu reinem Bzl. SchlieBlich wird die magnet. Doppelbrechung fiir diese Korper 
naclł der von Ch in c h a l k a r  (C. 19 3 3 . II. 2799) angegebenen Jlethode ermittelt. 
Aus diesen Messungen werden die opt. u. die magnet. Anisotropien fur das NO.,-łon 
berechnet u. gezeigt, daB sie gleieh groB sind wio fiir die N 0 3-Gruppe in HNÓ3 u. 
krystallinen Nitraten. (Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A. 2. 244—48. 1935. Dep. of 
Physics, College of Science Nagpur.) D a d ie u .

Rene Lucas und Fernand Gallais, Uber die magnetische Drehung der Pólarisations- 
ebene und die Dispersion alkalischer Mercuritelrajodiire. Es wird versucht, die Frage zu 
entschciden, ob die A bw eichungen  vom A dditionsgesetz  beim FARADAY-Effekt von 
Hg-Komplexsalzen durch einen Struktureffekt oder durch einen Dispersionseffekt 
herrorgerufen werden. Die Messung der V E R D E T -K onstante  von K 2H g J 4 (C. 19 3 3 . I. 
1266) u. von Cs2H g J ‘ (C. 1 9 3 6 . I. 2053) bei verschiedenen Wellenlangen seheint darauf 
h in zu d e u ten , daB es sich um  einen reinen Dispersionseffekt handelt. Das experimentelle 
Materiał laBt sich durch Dispersionsformeln von V o ig t  gut beschreiben. Die Dispersion 
u . die abnormal groBen absol. Betrage der V E R D E T -K onstan ten  ltonnen durch den 
EinfluB einer Absorptionsbande erklart werden. (C. R . heb d . Sćances A cad. Sci. 202. 
129—31. 13/1. 1936.) F a h l e n b r a c h .

Ch. Schram m , Uber den eleklrooptischen Effekt an Zinkblende. Nach einer kurzeń 
t)borsieht iiber die Thcorie des elektroopt. Effektes nach P o c k e l s  wird zunachst
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iiber die Doppclbrechung berichtct, die an Zinkblendeplatten auftritt, die nacli (10  0), 
(1 1 1) u. (1 1 0) geschnitten waren. Am starkstcn erwies sich die Doppclbrechung an 
den P latten nach (1 1 1). Durch geeignete Wiirmebehandlung kann die Doppclbrechung 
beseitigt werden. Hicrzu wurden die P latten  im getrockneten H 2S-Strom 5 Stdn. 
auf 750° erhitzt. Es folgt hieraus, daB die Doppelbrechung durch die Bcarbeitung 
hervorgerufen worden ist. — Die liierauf vorgenommene Messung der Spannungs- 
doppelbrechung wurde in allen theoret. behandelten Orientierungen untersucht. Bis 
auf einige Ausnalimen ist das Gesetz <5 =  h -L -(5 streng erfiillt. Es bedeutet <5 den 
Gangunterschied, k die lineare Kerrkonstante, L  den Lichtweg im Krystall u. (5 die 
Feldstarke. Die elektroopt. Konstantę ist fur Tl-Liclit (535 m/i) =  e41 =  1,56 X 
1012 V -1  sec_2/ccm, fur Na-Licht (589 m/i) =  1,75 X 1012 u. fur K-Licht (730 mfi) —
1,85 X 1012. Hieraus ergibt sich eine Kerrkonstante von 2,59 X 10-4 V-1 fiir Tl-Licht, 
2,54 X 10-4 fiir Na-Licht u. 2,24 X 10-4 fiir K-Licht. Bei der Best. der piezoopt. 
Konstantę zeigte sich, daB die beobachtete elektroopt. Wrkg. ~30-m al so groB ist ais 
die aus der Deformation berechnete. Es folgt hieraus, daB das elektr. Eeld in ZnS 
auf die Elektronenanordnung eine direkte Wrkg. ausiibt. Bei dcm Vergleieh einer 
ZnS- u. Nitrobenzol-Normalzello ergab sich, daB die ZnS-Zelle eine ~ 3-m al geringere 
Spannung zur Aufhellung benótigt ais die Nitrobenzolzelle. (Ann. Physik [5] 25- 309 
bis 335. Febr. 1936. Erlangen, Physikal. Inst. d. Univ.) G o t t f r i e d .

Ch. Degard, J. Pierard und W. van der Grinten, Beugung von Róntgenstrahlen 
und Elektronen an Dampfen von KoMenstofJtelrachlorid. Verschiedene neuere Unterss. 
iiber die Molekularstruktur von gasfórmigem CCI., m it Elektronenstrahlon haben auf 
etwa 4%  niedrigere W erte fiir die interatomaren Abstande ergeben ais altere Beob- 
achtungen der Beugung von Elektronen u. von Róntgenstrahlen. Vff. haben daher 
einen móglichst weitgehenden Vergleich der róntgenograph. u. elektronoskop. Ergeb- 
nisse m it theoret. Rechnungen unternommen. Der App. fiir die Elektronenbeugungs- 
aufnahme war der von L a sz l o  (C. 1934. II. 3719) m it einigen Abanderungen. — 
Beim ersten Masimum u. Minimum stimmen Theorie u. Experiment gut uberein, 
das theoret. berechnete 5. Maximum ist aber gróBer ais das esperimentelle. Der Unter- 
schied liiBt sieh durch den EinfluB der Warmebewegung erklaren u. kann durch die 
Formel von J a m e s  ausgezeichnet wiedergegeben werden. Die Warmebewegung hat 
aber keinon EinfluB auf die Messung der Atomabstiinde, die zu 2,86 +  0,03 A fiir 
Cl-Cl u. 1,75 i  0,02 A fiir CCI,! bestimmt wurden. Diese Werte sind in ausgezeichneter 
tlbereinstimmung m it friiheren. — U nter Verwendung von monochromat. CuKa- 
Strahlung wurde eine Nachpriifung der fruheren Messungen von BEWILOGUA vor- 
genommen, u. es wurden liierbei 2 Maxima u. 3Minima beobachtet. J\Iit MoKa-Strah- 
lung wurden 5 Maxima u. Slinima festgestcllt. Die expcrimentellen u. theoret. In- 
tensitatskurven stimmen in beiden Fallen gut uberein u. fiihren auf die Mittelwerte 
Cl-Cl =  2,85 ±  0,03 A u. C-Cl =  1,74 ±  0,02 A. Diese Werte sind niedriger ais die 
von B e w il o g u a , was Vff. auf die experimentellen Verbesserungen (monochromat. 
Strahlung) zuriickfuhren. — Die Beugung von Róntgenstrahlen u. von Elektronen 
an CC14 fiihrt also auf dieselben W erte fiir die Atomabstande u. stim m t m it den theoret. 
Voraussagen uberein. (Naturo, London 136. 142—43. 1935. Liittich, Inst. f. allg. 
Chemie d. Univ.) S k a l i k s .

W. Kossel, Zur Systematik der Iłóntgenrcflexe eines Eaumgitłers. In  Fortsetzung 
seiner Arbeiten iiber Róntgeninterferenzen aus Gitterąucllen (vgl. C. 1936. I. 507) 
wird in der vorliegenden Arbeit die Konstruktion u. die Darst. der gesamten in einem 
gegebencn Krystallgitter fur gegebenes l  móglichen Reflexe behandelt. Die Rich- 
tungen, die zu einer Reflexion fiihren oder aus ihr hervorgehen, kónnen auf einer Kugel 
eingezeichnet werden. Fiir den Fali des fliichenzentriert-kub. Gittcrs wird das System 
der Rcflexo m it fallender Wellenliinge ais Beispiel gebracht. Vergleieh m it dem rezi- 
proken Gitter u. dor E w A L D schen Lagenltugel zeigt cinfache Beziehungen. (Ann. 
Physik [5] 25. 512—26. Marz 1936. Danzig-Langfuhr, Techn. Hochschule. Physikal. 
Inst.) '' G o t t f r ie d .

L. H. Germer, Durch Elclctronenbeugung erzcugte diffuse liinge. Polierte Metall- 
oberflachen crzcugen bei Reflexion von schnellen Elektronen 2 diffuse Ringe, die ais 
Anzeichen fur einen amorphen Zustand der Oberflaehe gewertet ■wurden. Ahnliche 
diffuse Ringe werden jedoeh auch bei der Refle.\ion an aufgedampftem Z nS  u. an 
unpolierten Oberflachen von SiC  u. Cu20  erzeugt. Die reflektierenden Flachen dieser 
Substanzen sind sehr wahrscheinlich krystallin. So gibt z. B. die aufgedampfte ZnS- 
Schicht bei Durchstrahlung scharfe Beugungsringe. Die Erzeugung von diffusen Ringen



3 4 5 4 A t . A o fb a u  d e r  Ma t e r ie . 1 9 3 6 .  I .

kann demnach nieht ais Beweis fiir das Vorhandensein einer amorphen (BEILBY-) 
Schicht auf ipoliorten Metalloberflachen gelten. (Physic. Rev. [2] 49. 163—66. 
15/1. 1936. Bell Telephonc Lab.) B o e r s c h .
*  P. Hund,15 Ober den Zusammenhang zwischen der Symmelrie eines Krystallgitters 
und den Zustanden seiner Elektronen. Theoret. Abhandlung iiber dio Pragę, welcho 
Eigg. der Term struktur der Elektronen in einem Krystallgitter qualitativ aus der 
Gittersymmetrie folgen. (Z. Physik 99. 119—36. 11/2. 1936. Leipzig.) G o t t f r ie d .

W. Linitzki, Die „guadratische Form“ des reziproken Raumgitters. Mathemat. 
Ableitung fiir die yerschiedenen krystallograph. Systeme. (Ukrain, chem. J .  [ukrain.: 
Ukraiński ehemitsclmi Shurnal] 10. 22—26. 1935.) V. F u n e r .

W. Linitzki, DieAnwendung der Delaunay-ReduTctionstliemie des Elementarleorpers 
der Strukturzelle zur Bestimmung von Stoffen in  der krystallinen festen Pkase. (Vgl. 
hierzu D e l a u n a y , C. 1933.1.1573.) (Ukrain, chem. J . [ukrain.: Ukraiński chemitschni 
Shurnal] 10. 161—75. 1935.) K l e v e r .

N. A. Si§akov (Shishacow), Anomale Strukturen von feinkrystalliner Kieselsaure. 
Elektrononbeugungsaufnahmen (40—50 000 V, 0,05—0,06 A) an sohr feinkrystalliner 
geschmolzoner glasiger S i0 2 ergab ein Diagramm m it 12 Interferenzringen, von denen
11 einem tetragonalen Cnstobalitgitter m it a =  6,87, c =  7,28 A, c/a =  1,06 zu- 
geordnet werden konnten. (Normaler Cristobalit krystallisiert kub. m it a — 7,12 A.) 
Es liandelt sich demnach um ein deformiertes Gitter. Dasselbe wurde beobachtet an 
Bimssteinjndver, das durch Sedimentation in W. crhalten war. Es wurde gefunden 
a =  6,82, c =  7,23 A, c/a =  1,06. Obwohl beide Diagramme sehr ahnlich sind, be- 
stehen jcdoch aueh gewisso Unterschiede. E in deformiertes Quarzgitter wurde an 
sehr feinem Quarzsand beobachtet. Die hexagonale Zelle wurdo gefunden zu a =  
4,735, c =  5,210 A, c/a =  1,10 gegeniibcr dem normalen Gitter m it a =  4,903, c =  
5,393 A, c/a =  1,10. (C. B. (Doklady) Acad. Sci. U. K. S. S. [N.S.] 1936.1. 19—22. 
Leningrad, Zementinst.) GOTTFRIED.

Frank Matossi und Hans Kruger, Das ultrarote Beflezionsspektrum von Silicaten. II. 
(I. vgl. C. 1934. II. 723.) Yon einor groBen Reilie von Silicaten u. von Lithiumwolframat 
wurden die ultraroten Rcflexionsspektren im Gebiet von 8—26 fi untersueht. Die Aus- 
wahl der Silicate geschah nach strukturellen Gesichtspunkten, derart, daB solche 
untersueht -wurden, in denen dio SiOr Gruppe ais Insel oder yerknupft ais Kette, Band 
oder Schicht au ftritt u. schlieBlich solche m it dreidimensionaler SiO,,-Tctraedcr- 
anordnung. Bei allen Silicaten t r i t t  zwischen 8— 12 /i eine Bando auf, dio der drei- 
fachen kurzwelligen akt. Eigenschwingung des S i04-Tetraeders zugeordnet wird. Mit- 
steigender Verkniipfung der Tetraeder verschiebt sich die Bandę nach kiirzeren Wellen. 
Ais obero Grenze dieser Eigenschwingung wird angegeben, daB sie bei den dreidimen- 
sionalen u. Schichtstrukturen wenig iiber 10 //, bei den isolierten Tetraedern bei 
.—-12 n  liegt. Die zwischen 14—18 /i auftretende Mittelbandę wird bei Topas, Cyanit, 
Andalusit, Almandin u. Beryli ais Eigenschwingung des A106-0ktaeders angesehen. 
Bei den komplizierteren Strukturen kann iiber diese Mittelbande nichts ausgesagt 
werden. — Bei Lithiumwolframat t r i t t  bei < 1 2 /(  die akt. Eigenschwingung des 
W 0 4-Tetraeders auf, gegeniiber dem komplizierten Spektrum des m it ihm isomorphen 
Phenakits. Es wird au f den Unterschied zwischen dem Salz Li2W 0 4 u. den Silicaten 
hingewiesen, die clier m it organ. Substanzen yerglichen werden kónnen. (Z. Physik 
99. 1—23. 11/2. 1936. Breslau, Univ. Physikal. Inst.) G o t t f r ie d .

Ernst Kordes, Ozydische Mischkrystalle vom Steinsalztyp mit verschiedenwertigen 
Mełallionen. Kurzer Vortragsbericht iiber die C. 1936. I. 2505 referierte Arbeit. 
(Fortschr. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 20. 43—44. 1936.) ENSZLIN.

E. C. Stoner, Die Yerteflung von Energiezustdnden in  einer einfaclien Brillouin- 
Zone. Die elektr. u. magnet. Eigg. der Materie hangen von der Zahl der yerantwort- 
lichen Elektronen u. der Verteilung der Energiezustande in weitem MaBe ab. Vf. be- 
rechnet fiir den einfachsten Fali, fiir die innerstc B r i l l o u i n -Zone des einfachen kub. 
Gitters die Verteilung der Energiezustande u . yeransehaulicht die Ergebnisse durch 
eine Tabello u. ein Diagramm. Die Berechnungen gelten unter der Annahme, daB die 
Energiesprunge in der Verteilung der freien Elektronen sehr klein sind. Anderungen 
der Theorie durch die Tatsache endlicher Energiesprunge werden diskutiert u. die 
Bedingungen fiir eine t)borschneidung der Energiezonen betraehtet. Die B edeu tung  
der Ergebnisse fiir die Deutung der elektron. Eigg. der Metalle wird besprochen.

*) K rystallstrukt. organ. Yerbb. vgl. S. 3445; y. Mineralien ygl. S. 3478.
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(Proc. Leeds pkilos. lit. Soc. 3. 120—26. Jan . 1936. Univ. of Leeds, Physłcs 
Dep.) F a h l e n b r a c h .

A. J. Bradley, Róntgenographische Pulveraufnahmen von Legierungen. Vf. gibt 
cinen kurzeń tfberbJick liber die rontgenograph. Unters. der Systemo Ag-Cd, Cu-Al, 
Fe-Al, Cu-Mn-Al; insbesondere wird uber die Atomanordnung in den in diesen Systemen 
auftretenden intermediaren Phasen bericlitot. (Metal Ind., London 47. 611— 13. 20/12. 
1935.) G l a u n e r .

Je. F. Bachmetew, N. G. Ssewastjanow und N. J. Kotow, Krystallbiłdung 
in  „Kupferalutiten“ und die Róntgenanalyse ihrer Struktur. Vorl. Mitt. ( J .  pliysik. 
Chem. [russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 6 . 593— 96. 1935. — C. 1936.
I .  509.) J u n g e r .

Je. F. Bachmetew, Rontgenanalyse der Struktur der homogenen Phasen im  System  
Mg-Ni. Vorl. Mitt. ( J .  physik. Chem. [russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 6 . 590—92.
1935. — C. 1936. I. 508.) J u n g e r .

Je. F. Bachmetew und Ja. M. Golowtschiner, Bildet sich eine intermetallisclie 
homogene Pha-se im  System Magnesium-Mangan? ( J .  physik. Chem. [russ.: Shurnal 
fisitscheskoi Chimii] 6 . 597— 600. 1935. — C. 1936. I. 509.) J u n g e r .

Leo G. Hall, Ober die bei niedriger Temperatur erfolgende Diffusion von Jestem 
Aluminium in Eisen. Unterss. uber die Diffusion von Al in Fe bei Tempp. zwischen 
300 u. 900° ergeben, dafi Al bei Tempp. oberhalb 300° in GuBeisen u. Stahl zu diffun- 
dieren vermag, sofem dio Oberflaclien der Metalle blank sind u. dureli einen gewissen 
Druck miteinander in engen K ontakt gebraeht werden. Die Diffusionsgeschwindigkeit 
ist eine Funktion des Drueks. Der zur Erzeugung einer bestimmten Diffusionsgeschwin- 
digkeit erforderliehe Druck sinkt m it steigender Temp. Dio D. von Eisen u. Stahl 
wird durch das eindringende Al erhoht (gróBte beobachtete Steigerung 2,5%), wahrend 
durch Zusammenschmelzen dargestellte Fe-Al-Legierungen oine niedrigere D. ais Fo 
aufweisen. Durch die bei niedriger Temp. erfolgende Durchdringung von Fe m it Al 
wird dio elektr. Leitfahigkeit von Eisen- u. Stahldrahten merklich erhoht. Bei niedriger 
Temp. erfolgt das Eindringen des Al anscheinend in der Hauptsache durch die von 
den interkrystallinen Poren des Fe gebildeten Capillaren, weshalb durch diesen ProzeB 
eine Erhohung der S tabilitat des behandelten Fe u. eine hóhere Undurchlassigkeit 
gegenuber Gasen erwartet werden darf. Mit Al ,,impriigniertes“ Eisen u. Stahl zeigen 
eine erhohte W iderstandsfahigkeit gegen Rosten an der Atmosphare sowio gegen die 
bei hólierer Temp. erfolgende Oxydbldg. — Ferner wird auf dio ebenfalls beobachtete, 
von anderen Autoren bereits fruher beschriebene, maCig rascho Diffusion von Cr- 
Pulver in Fe bei 950°, von Cu-Blech in Fe bei 850°, sowie von gesehmolzenem Al, Sn 
u. Zn in Cu, von gesehmolzenem Sn in Fe u. Cr u. von gesehmolzenem Al in Cr hin- 
gewiesen. (Physic. Rev. [2] 47. 418—19. 1935. Chicago, Ryerson-Labor. der 
Univ.) G l a u n e r .

M. Komfeld und W. Pawlow, Einflufl der Erholung au f den Rekrystallisations- 
proze/3. (Vgl. C. 1935. I. 2771. II. 2018.) Es wird der EinfluB einer yorhergehenden 
Erholung auf den RekrystallisationsprozeB von Al (hartgezogener D raht m it 99,5% Al) 
untersuclit u. die Abhangigkeit der Komzahl von der Dauer der Erholung, der Er- 
holungstemp. u. vom Deformationsgrad ermittolt. Es wird dabei ein Parallclismus 
dieser Beziehungen m it denjenigen der Anderung der FlieBgrenze bei der Erholung 
naehgewiesen. .Der EinfluB der vorhergehenden Erholung auf die Zahl der Kómer 
ist durch dio Anderung der mittleren Dauer der Inkubationszeit der Keimbldg. be- 
dingt. Es wird eine mógliche Erklarung der Inkubationsperiode gegeben. (Physik. 
Z. Sowjetunion 6 . 537—48. Leningrad, Physikal. techn. Inst. des Urals.) K l e v e r .

Harold K. Schilling, Uber die Zilchtmig von Cadmium-haltigen Zi?ikeinkrystallen 
nach der Czochralski-Gomperzmełhode. Nach dem CzoCHRALSKl-GoMPERZschen Faden- 
ziehverf. werden m it Hilfe von Krystallkeimen Cd-haltige Einkrystalle von bestimmter 
krystallograph. Orientierung hergestellt. Der C d-G eh. der Einkrystalle betrug meist 
0,26%; auBerdem wurden noch Krystalle m it 0,00, 0,08, 0,20, 0,38, 0,53 u. 0,99% Cd 
sowie Krystalle m it 0,02% Pb, 0,26% Cd u. 0,2% Pb, 0,26% Cd, Rest jeweils Zn, 
gezuchtet. An Stelle des von H o y e m  u. T y n d a l l  (C. 1929. I. 1413) zur Vermeidung 
einer Oxydation des Zn angowandten C02-Stroms wird vor dem Einsetzen des Krystall- 
keims festes ZnCl2 auf die Schmelze gebraeht, wodureh vorhandenes Oxyd gel. u. eine 
gute Vereinigung des Keims m it dom neuen K rystall erzielt wird. Die Beschaffenheit 
der entstandenen, 2,5—3,3 mm dicken u. 8—10 cm langen Einkrystalle (dereń 
Orientierung, Krystallbaufehler u. Mosaikstruktur) u. der EinfluB der Temperatur-
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bedingungen werden untersucht. Einzelheiten s. Original. (Physies 6 . 111—16. 
1935.) G l a u n e r .

P. W. Bridgman, Uber den EinfłufS kleiner Verunreinigungen a u f die elastischen 
Konstanten, insbesondere auf die Kompressibilitat des Zinks. An yerschieden orientiertcn 
Zn-Einkrystallen verschiedener Herkunft, die teilweise eine sehr hohe Reinheit (Ver- 
unreinigungen: 0,0004% P e> 0,0008% Cd, 0,0047% Pb, 0,0002% Cu, 0,0000% As, 
Co, Ni u. Al) aufwiesen, werden naeh der bereits fruher beschriebenen Methodo (B r i d g 
m a n , Proc. Amer. Acad. Arts Sci. 58 [1923] 166) Kompressibilitiitsuntorss. durch- 
gefuhrt, wobei sich der Druckbereieh bis 12000 kg/qcm erstreekte. Dabei ergab sich 
die lineare Kompressibilitat A l/l 0 untor dem Druck p  bei 30° fiir die 90°-0rientierung 
(Winkel zwisehen der Hauptaclise des hexagonalen Systems u. der Langsachse des 
Zn-Einkrj'stalldrahts =  90°) zu 1,57-10” 7 p — 0,75-10-12 p~, fiir die O0-Orientierung 
zu 13,50-10~7 p — 7,68-10-12 p2; die Volumenkompressibilitat — A v /v 0 betragt 
16,64-10~7 p — 9,62-10-12 p1. Der von H a n s o n  (C. 1934. I. 341) aus seinen aus 
Torsions- u. Biegeunterss. gezogene SchluB, daB eine geringe Verschiedenheit des Geh. 
an Verunreinigungen verhaltnismaBig starko Veranderungen der elast. Konstanten, 
insbesondere der Kompressibilitat, heryorrufe, kann auf Grund von direkten Messungen 
nicht bestatigt werden. Die ermittelten Unterschiede zwisehen den Konstanten gleich- 
orientierter Krystalle sind wahrschcinlieh auf ldeine innere Spannungcn zuruckzufiihren. 
(Physic. Rev. [2] 47. 393—97. 1935. Forschungslabor. fiir Physik der Haryard- 
Univ.) ' G l a u n e r .

E. P. T. Tyndall, Bemerkung iiber die icahrscheinlichen Werte der Elaslizitats- 
konstanten des Zinkeinkrystalls. Im  Hinbliek auf die von B r id g m a n  (vgl. vorst. Ref.) 
angegobencn Kompressibilitatsdaten wird den yon HANSON (C. 193 4 .1. 341) gewonnenen 
Mefiergebnissen eino andero Doutung gegoben. Auf Grund der von B r id g m a n  sowie 
von HANSON vorgenommenen Messungen werden fiir die Elastizitatskonstanten des 
Zinkeinkrystalls folgende Werte in 10-13 qem/dyn erm ittelt: S n  — 7,70, <SI2 =  0,83, 
S l3 =  —6,93, Ss3 =  27,66, S ti =  24,40. (Physic. Rev. [2] 47. 398—99. 1935. Iowa, 
Physikal. Labor. der Univ.) GLAUNER.

A j. E lek triz ita t. M agnetism us. E lek tro ch em ie .
+  A. Piekara, Beitrag zur Theorie des Einflusses des Mcu/netfdds au f die Dielek- 
trizitatskonstante von diamagnelischen Gasen und Flussigkeiten. I. Vf. hatte gemeinsam 
m it Sc h e r e r  (C. 1935. I. 2952) gezeigt, daB ein angelegtes Magnetfeld von 50 000 
Orstedt einen ziemlich starken EinfluB auf die DE. diamagnet. organ. Fil. besitzt u. 
daB dieser EinfluB schnell m it abnehmender magnet. Feldstiirke naeh 0 abfiillt. Vf. 
yersucht je tzt eine theoret. Herleitung des Resultats. Aus einer Betrachtung der t)ber- 
lagerung von elektr. u. magnet. Doppelbrechung leitet er Niiherungen zur Erleichterung 
der Reehnungen ab. Der theoret. T eil der Arbeit ist klass. Tensorreehnung m it statist. 
BoLTZMANN-Verteilung. Das Ergebnis der Theorie u. ein Vergleich von Theorie u. 
Experiment zeigen, daB die Wrkg. eines Magnetfeldeś auf die DE. v o n  diamagnet. 
Fil. eine Uberlagerung yon zwei yerschiedenen Effekten heryorbringt, erstens eine mole- 
kulare Orientierung u. ferner einen yorherrschenden Effekt, dessen Mechanismus noch 
tmbekannt ist. (Acta physic. polon. 4. 53—64. 1935. Laboratoire de Physiąue du 
Lycće im. Sulkowskich a Rydzyna.) FAHLENBRACH.

A. Piekara, Beitrag zur Theorie des Einflusses des Magnetfdds au f die Dielek- 
trizitatskonstante von diamagnelischen Gasen und Flussigkeiten. II. (I. vgl. vorst. R ef.) 
Die Ursachen des Haupteffekts der magnet. Veranderung der DE. diamagnet. organ. 
Fil. u. Gase werden untersucht. Der Effekt kann kein molekularer Orientierungseffekt 
sein. E r kann auch nicht dureh innermolekulare Krafte im Sinne yon R a m a n  u . 
K r i s h n a n  (C. 1928. I. 646) erkliirt werden. Dagegen ist die Begriindung wahr- 
scheinlich, daB das angelegte Magnetfeld dem Molekuł ein schwaches elektr. Moment 
induziert, das gegenuber dem auBeren elektr. Feld ais permanentes Dipolmoment 
wirkt. Man inuBte dann auch bei der Superposition von K e r r -  u. C o t to n - M o u to n -  
Effekt unter geeigneten Vers.-Bedingungen dieses induzierte Moment feststellen konnen. 
(Acta physic. polon. 4. 73—77. 1935.) F a h l e n b r a c h .

A. Piekara, Theorie der Wirkung des magnetischen und elektrischen Feldes au f die 
Dielektrizitatskonstante. Im  AnschluB an die Ergebnisse der vorst. ref. Arbeiten be- 
schreibt Vf. hier den mathemat. App. zur Entw. seiner Hypothese, naeh der das Molekuł

*) Elektr. Polarisat. organ. Yerbb. ygl. S. 3491.
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in einem magnet, oder elektr. Feld ein zusatzliches elektr. Dipolmoment erhalt. Die 
mathemat. Berechnung fiir den elektr. u. magnet. Fali fuhrt zu je zwei Formeln, die die 
experimentelle Tatsaohe des Anwachsens der DE. m it zunehmender auBerer magnet. 
Feldstarke befriedigend enthalten. U. zwar geht diese Zunahme m it H4. Die Ab- 
weichungen von K a u t z s c h  (C. 1928. I . 2237) in der elektr. Sattigung von den Er- 
gebnissen der DEBYEscken Tlieorie werden erklart. (Acta physic. polon. 4. 163—75.
1935.) F a h l e n b r a c h .

Theodore Ionescu und Constantin Mihul, Ober die Struktur der ionisierten Schicht 
der Atmosphare (Ionosphare). Bei ihren Unterss. iiber ionisierte Gaso hatten die Vff. 
festgestellt, daB zwischen Elektronen u. Moll. kein therm. G leichgew icht bestelit u. 
daB die G eschw indigkeiten  der Elektronen n ic h t  dem MAXWELLschen G esetz folgen. 
Es werden zwei Formeln abgeleitet fiir die DE. (e) u. die Leitfahigkeit (er) 

e =  1— (N  e2/jr mc2 A2) (1— [sin 2jt t /T /2 u  r/T]) und 
a =  (Ne2/ 4 n- m c2 }?) (1— cos 2ji [r/T]), 

wo t  die Vcrweilzeit eines Elektrons im Kondensator u. T  die Wellenperiode bedeutet. 
Ausgehend von diesen Formeln wurde yersucht, unter gewissen Voraussetzungen die 
Reflexion elektromagnet. Wellen in den hóheren Schichten der Atmosphare zu be- 
rechnen. Beriicksichtigt man hierbei weiter die Freąuenz, so kommt man zu Kurven- 
zugen, die seh r g u t  m it don direkten B eo b ach tu n g en  ubere in stim m en . (C. R. liebd. 
Sćances Aoad. Sci. 199. 1301—03. 1934.) G o t t f r ie d .

A. Worobjew, Ober den Einflufi des Kathodmmaterials au f die elektrische Festig- 
keit von Steinsalz. (Vgl. C. 1935. I. 2501. II. 980.) Es wird gezeigt, daB die elektr. 
Festigkeit von Steinsalzkrystallen bei StoBspannung in fast homogenen Feldern vom 
Kathodenmaterial (Hg, Pb, Na u. eine gesatt. NaCl-Lsg., die sich in einer „Grube“ 
des Steinsalzes befanden) abhangt. Es ergab sich, daB, je ldeiner die A ustrittsarbeit 
der Elektronen aus der Kathode war, um so kleiner auch die Durchschlagspannung 
war. Vorss. m it rontgenisiertem Steinsalz unter Belichtung zeigten keine Erniedrigung 
der Durchsohlagsfestigkeit, die auf eine Leitfahigkeitserhóhung zuriickgefiihrt werden 
kónnte. (Z. Physik 96. 148—50. 1935. Leningrad, Elektrophysikal. Inst. u. Tomsk; 
Sibir. pliysikal.-teehn. Inst.) KLEVER.

W. M. Jushakow, Ubergang von Elektronen aus Natrium in Steinsalz. Es wurde 
die Verfarbung von Steinsalz durch N a  bestimmt, wobei der K rystall gleichzeitig sich 
in einem Stromkrcis befand. Na diente ais Kathode. Wśihrend des Anheizons bis auf 
710° wurde nur ein scliwacher Stroni durch den K rystall gelassen, um ein Entweiehen 
der Elektronen aus dem Na zu verhindern. War die Temp. konstant, wurde der Strom 
gewecliselt u. Potentialdifferenzen von 80—960 V angelegt. H atte  dic Verfarbung 
eine bestimmte Grenze erreicht, wurde auf 510° abgekiihlt u. der Strom wiederum 
gewechselt. Hierbei tr i t t  Entfarbung des Krystalls ein, u. zwar nimm t die Intensitiit 
des entfarbenden Stromes m it dem Zuruckwandern der Elektronen in das N a sehr 
rasch ab, um sclilieBlich einen konstanten W ert zu erreichen. Aus einer Reihe von 
Verss. ergab sich fiir den Proportionalitatekoeff. von Elektronenstrom zu den auf- 
gewendeten Potentialen ~ 4 ,8 . Hieraus errechnet sich fiir die Dichte des Elektroncn- 
stroms yom Na in das Steinsalz bei 710° I  — 4,8 X 10~G E  yl/ącm, wo E  das auf- 
gewondete Potential in Volt pro cm bedeutet. (C. R. Acad. Sci., U. R. S. S. [russ.: 
Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.] 1934. IV. 428—33. Leningrad, Stekloffsches 
physikal.-mathem. Inst., Akad. d. Wissensch. d. U. d. S. S. R.) G o t t f r i e d .

N. Kalabuchow und I. Kurschew, Ober die Spektralverteilung des Depolarisations- 
stromes in rontgenisierten KCl-Krystallen. Es wurde die spektrale Verteilung des De- 
polarisationsstromes an m it Róntgenlicht verfarbten natiirlichen Sylvinkrystallen fest- 
gelegt. Dio Kurve zeigt zwei Maxima, bei ). =  570 m/i u. /. ~  630 m/t, wobei das 
erste dem direkten Lichtstrom zuzuordnen ist. Nimmt man die den M asima ent- 
sprechenden Av-Werte ais MaB der Ablósungsenergie der Elektronen, so erhalt man 
fiir w..0 =  2,16 Volt u. — 1,96, das ist ein Unterschied beider Maxima von
0,20 Volt. Das zweite Maximum deutet auf ein Niveau hin, das 1,86 Volt von der 
Leitungszone entfernt ist. AuBer dem Depolarisationsstrom ^-urde von den Vff. noch 
ein Dunkelstrom beobachtet, der jedoch nur bei stark gefarbten Krystallen u. bei ab- 
fallender Polarisation auftritt. Das Auftreten dieses Stromes wird durch das Vor- 
handensein eines energet. Niveaus erklart, das nahe in oder in der Leitungszone liegt. 
Es werden zum SchluB noch kurz Erwiigungen iiber dio Anordnung der energet. 
Niveaus angestellt. (Z. Physik 99. 254—58. 1936. Tomsk, Sibir. physikal.-techn. 
Inst. Lab. f. Elektronenforschung.) G o t t f r ie d .
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Edward B. Jordan, Die SiofSwahrschehdichkeit fiir  langsame Ionen (H1)* (H 1 H l)+, 
(H 1 7/2)+, (FP / / 2)+, (Ii2)+ und He+ in  Argon. Die StoBwahrscheinlichkeit P c wird 
fiir dio Ionon (H1)+ u. (H l H ’)+ zwischen 225 u. 4200 V, fiir (Hl H 2)+, (H2 H 2)+ n. He+ 
zwischen 225 u. 1300 V sowie fiir (H2)+ zwischen 300 u. 1225 V gemessen. F ur (H 1 H 1)+ 
nimmtP<. m it steigender Spannung vomW erte 56 bei 225 V bis zumW erte 57 bei 3840 V 
zu u. durchlauft ein Minimum 48 bei 784 Volt. Dio P c-Werte fiir (H ’)+ nehmcn von 
38 bei 225 V bis 46 bei 4220 V zu. Dagegen bleiben die P c-Werte fiir (H l H 2)+ u. 
(H2 H 2)+ im  untcrsuehten Bereiche nahezu konstant gleich 41 bzw. 39, wahrend die 
Ho+-Werto von P c — 28 bei 225 V auf 24 bei 1225 V abnehmen. Die fiir einen Mole- 
kularstrahl aus (H2)+ u. (H 1 H ł)+ gefondene Kurye der StoBwahrscheinlichkeit zeigt
2 deutlioho Minima bei 380 u. 806 V ; der Anteil von (H1 H ’)+ betragt hierbei ca. 15°/o- 
Dio wahrscheinlichen StoBprozesse werden fiir jeden Fali diskutiert. Molekularionen, 
die das schwero Isotop H 2 entlialten, besitzen in Ar eine gróBere mittlere freie Weg- 
liinge ais das leichtere łon  (H1 H 1)*. (Physic. Rev. [2] 4 7 . 467—72. 1935. Berkeley, 
Univ. of California.) * ZEISE.

Erich Hiickel, Bcmerkung zur Thomsonsćhen Theorie der Kondensation an Ionen. 
Nach der THOMSONschen Theorie ist die Kondensation an Ionen bestimmt 1. dureli 
Erhohung des Dampfdruckes infolge der Oberflachenspannung, 2. durch Ernied- 
rigung des Dampfdruckes infolge einer Oberflachenladung bei einem Fl.-Trópfchen. 
Der A b le itu n g  der THOMSONschen Formel hegt dio Annahme gleichmaBiger Ver- 
teilung der Ladung auf der Oberflache zugrunde, was fiir Kondensation am einzelnen 
łon  oder Elektron nicht zutrifft. Es wird eine Formel abgeleitet, die bei Kondensation 
an einer einzelnen Ladung an die Stelle der THOMSONschen Formel zu treten hat. 
(Physik. Z. 3 7 . 137—38. 15/2. 1936. S tuttgart, Techn. Hochschule. Inst. f. theoret. 
Physik.) B a n  s e .

K. Sommermeyer, Uber den Stop von Korpuskularstrahłen au f fes te. Korper. Es 
wird zimiichst die Frage behandelt, ob durch Elektronenenergie oine Zerstaubung 
von Metallen hervorgerufen werden kann. Verwendet man Elektronenstrahlen ge- 
ringerer Energio, so kann durch sie u. durch die Anregungsenergie der Moll. eine Zer- 
stiiubung nicht erreicht werden, da beide prim ar auf die Metallelektronen iibertragen 
werden u. hierbei pro ZusammenstoB eines Metallelektrons m it dem Gitter nur eine 
Energie von der GróBe eines Sehalląuants ausgetauscht wird. Is t die Ubertragungs- 
energie sohr groB, so kann durch t)bergang der Schallquanten die Gitt-erschwingung 
stufenweise angeregt werden. Eine Oberschlagsrechnung zeigt, daB bei techn. hóchst 
herstollbarer Elektronenenergie diese stufenweise Anregung zu gering bleibt, um zur 
Zerstaubung zu fiihren. Bei der Zerstaubung durch Kanalstrahlen kommen zwei 
Theoricn in Frage, die sog. Impulstheorie u. die Verdampfungstheorie. Die letztere 
wird ausfiihrlich behandelt. Eino experimentello Priifung der Theorie durch Zer- 
staubung von K J  in K+ u. J _ durch Argonkanalstrahlen von 10— 15 000 V ergab 
eino Bestatigung. Der Dissoziationsgrad ergab sich zu 10—1; hieraus errechnet sich 
thermodynam. eine Temp. von ~3000° absol. In  dem’ letzten Teil wird die Auslósung 
von Sekundarelektronen durch positive Ionen behandelt. Ahnlich wie die Zerstaubung 
ist die Sekundaremission von der krit. Temp. abliangig u. nur merklich, wemi die 
Aufprallstelle gasalmlich ist. (Aim. Physik [5] 2 5 . 481—511. Marz. 1936. Greifswald, 
Seminar f. theoret. Phys.) G o t t f k ie d .

R. W. Smith und O. S. Duffendack, Die in Neon und Helium durch Belichtung 
mit ihrer eigenen Resonanzstrahlung erzeugte Leiifuhigkeil und der EinflufS ton Fremdgasen 
au f diese Leitfahigkeit. Die von L a n g m u i r  u . F o u n d  (C. 1 9 3 1 . I. 418) entdeckte 
Leitfaliigkeit in groBem Abstand von einer Entladimg in No wird in diesem Gase u. 
in Ho bei Drueken von 0,25— 14 mm Hg naher untorsucht, um die Einfliisso der 
primiiren u. der durch Absorption u. Keemission der Primarstrahlung im Gase ent- 
stelienden sekundaren Resonanzstrahlung sowie der mehrfach an den Rohrwanden 
roflektiertcn Prim arstrahlung Yoneinander zu trennen. Der verwendete App. wird 
bcschrieben: die Leitfahigkeit ergibt sich aus der Charakteristik eines drehbar an- 
georchieten Paares von parallelen ebenen Kollektoren u. Schutzringen, die durch Glas 
abgescliirmt werden. Wenn die Kollektoren senkrecht zur Rohrachse stehen, so daB 
der Zwisclienraum nicht direkt von der Prim arstrahlung getroffen wird, ist bei Drueken 
oberlialb von 0,25 mm Hg kein Stroni zu beobachten. Werden aber die K o llek to ren  
so gedreht, daB der Zwisclienraum von jener Stralilung getroffen wird, dann entstehen 
betrachtliche Strome. Hieraus wird gefolgert, daB die die Leitfahigkeit y eru isac lien d en  
Ionen in dem Raum zwischen den Kollektoren entstehen u . daB dasselbe auch fur alle
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metastabilen Atonio gilt, die jene Ionon erzeugen kónnen. Hiermit ist eine Fj^fepfliąnzung * 
der Bcsonanzstrahlung im Gase durch Diffusion nur schwer zu yercinbajrćir, dcflii n"ach, 
jenen Ergebnissen miifite diese Strahlung in He u. Ne eine abnorm grofie freie Wcg- 
lange besitzen. Dagegen diirfte die Elektronenemission bei StoCen met jafabiler Ątome 
von maBgebender Bedeutung sein. Kleine Zusiitze von Ar odcr K r orhShen di^.Leit- 
fahigkeit von Ne u. Ho infolge der lonisierung der Zusatzgase durch diennetastabilen 
Ne- bzw. He-Atome. Ne-Zusatze zu He yormindem dessen LcitfahigftmŁ erheblich, 
wahrend He-Zusatzo yon weniger ais 30% zu Ne koinen merklichen Eih4'luQ haben.
In  diesen Fallen sind zwar kcine ionisieronden StóCe móglich; jedoch ubei+ragen
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metastabilen He-Atome ihre Energie leicht auf die benachbarten Anregungszust- 
von Ne. Dagegen sind bei He-Zusatz zu No keine StóBe 2. A rt zwischen angoregten 
Ne-Atomen u. unangeregten He-Atomen moglich, weil die Anregungszustande von He 
alle iiber den metastabilen Zustanden von Ne liegen. (Physic. Rev. [2] 47. 473—78.
1935. Univ. of Michigan.) ZEISE.

Luang Brata, Emission von Metallionen aus Ozydoberflaehen. I . Identifizienmg 
der Iojien durch Beweglichkeitsmcssungen. (Vgl. C. 1 9 3 3 .1. 181.) Es wird eino Methodo 
zur Erzeugung von positiven Ionen von Tl, In  u. Ga aus KuNSMAN-Elektroden be- 
schrieben. Die Ionen wurden identifiziert durch Best. ihrer Beweglichkeit in N2-Gas. 
Es w iri gezeigt, daB die Beweglichkeit eines Ions in diesem Gas ein sicheres MaB fiir 
seine M. liefert. Mit Hilfe der Beweglichkeit kónnen also die Massen positiver Ionen 
in Gasen bei hohem Druck bestimmt werden. Die Beweglichkeit K  eines positiven 
Ions der M. M  in N2-Gas vom Mol.-Gew. m  bei 17° ist durch die Gleichung gegeben: 
K — [0,48/|/g (D — 1)] (1 +  cm/sec/Einheit des elektrostat. Feldes. g ist die D.
u. D die DE. — Die Beweglichkeit von Tl- u. In-Ionen  in Ho, No u. Ar wurde ermittelt. 
(Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 141. 454—62. Bristol, Univ., WiLLS Pliysical 
Lab.) S k a l ik s .

H. F. Boulind, Oeschwindigkeilen posiliver Ionen in  der Koronaentladung. Die 
Resultate iiber Geschwindigkeiten von positiyen Ionen, die yon yorschiedenen Autoren 
unter Benutzung der Methodo der Coronaentladung erhalten sind (vgl. z. B. die friihere 
Arbeit des Vf., C. 1935. I. 1343), werden zusammenfassend dargcstellt u. m it den 
Resultaten von T y n d a l l  u . seinen Mitarbeitern yerglichen, die eine andere Methode 
benutzt haben (ygl. yorst. Ref.). (Philos. Mag. J .  Sci. [7] 20. 68—75. 1935. Cambridge, 
Clarc College.) K o l l a t ii .

Filippo Odone, Elektrisches Oleichgewicht in  Systemen, die nur aus melallischen 
Leiiem gebildet werden, und permanenłe thermoelektrische Strome in vollsldndig melallischen 
Stromkreisen. (Vgl. C. 1935. I I . 2786.) Vf. entwickelt dio thermodynam. Theorie 
der im elektr. Gleichgowicht odcr bei Durchgang permanenter Strome in metali. Leitern 
auftretenden Erscheinungen. F ur die Behandlung von Wechselwrkgg. zwischen elektr. 
Ladungen u. materiellen MM. erweist sich das „elektrochcm. Potential" nach D0HEM 
sehr yorteilhaft. Mit Hilfe dieses Parameters laCt sich dio Existenz der Potential- 
differenz zwischen dem Inneren u. der Oberflache eines Metalles, des inneren u. auBeren 
Voltaeffekts nachweisen; dam it kann die EK. einer thermoelektr. K ette u. der Koeff. 
des Peltier- u. des Thomsoneffektes ausgedriickt werden. Vf. entwickelt die Formeln 
fiir diese Koeff. in Abhangigkeit von der EK. eines thermoelektr. Paares u. stellt fest, 
daC die KELV IN sche Theorie der thermoelektr. Erscheinungen auf widerspruchsyollen 
Hypothesen beruht u. daher aufgegeben werden sollte. (Nuovo Cimento [N. S.] 12. 
522—30. 1935. Fermo, N at. Ind. Inst.) R. K . M u l l e r .

R. W. Gurney, Theorie der eleklrischen Doppelschichlen in  adsorbierten Filmen. 
Wahrend die beobachtete Emiedrigung der Arbeitsfunktion (Elektronenaustritts- 
arbeit) von W  bei der Adsorption von K-, Rb- odcr Cs-Atomen, dereń Ionisations- 
potentiale klciner ais die Arbeitsfunktion des reinen W sind, durch Abgabe des Valenz- 
elektrons der Alkaliatome an das W erklart werden kann, yersagt diese Erklarung 
fiir die analogo Wrkg. yon adsorbierten Ba-, Ca- u. Sr-Atomen auf W, da die Ioni- 
sierungspotentiale dieser Atomo gróBer ais die Arbeitsfunktion des W sind. Vf. sueht 
eine allgemoinere Erklarung dieser Beobachtungen durch qualitative ąuantenmechan. 
Betrachtungen iiber die N atur der Absorptionsschichten zu geben. (Physic. Rev. [2] 
47. 479—82. 1935. Univ. of Bristol, England.) Z e i s e .

M. J. Copley und T. E. Phipps, Die Oberfldclienionisation zon Kalium auf Wolfram. 
Fortfiihrung u. ausfiihrliche Mitteilung zu C. 1934. II . 207. 2186. Die Oberflachen- 
ionisation von K  auf W wurde untersucht, u. zwar unter Benutzung eines K-Atom- 
strahles. Dadurch wurden photoelektr. Stróme yermieden u. Messungen bis 2800°
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absol. ermóglicht. Zwischen 1350 u. 2170° absol. geht der Logarithmus des Verhalt- 
nisses Ionen zu Atomen linear m it 1/T. Die Extrapolation auf das Feld Nuli fiihrt 
zu einem W ert der Austrittsarbeit des W von 4,51 ±  0,01 Volt. Der Ordinatenabschnitt 
dieser extrapolierten Geraden besitzt einen anderen W ert ais theoret. zu erwarten 
ware. Dies wird gedeutct ais Folgę einer Temp.-Abhangigkeit der Austrittsarbeit. 
Der Temp.-Koeff. ergibt sich daraus zu 5,6-10~6 V/Grad. Die Abweichung von der 
Linearitat bei hohen Tempp. laCt sich durch eine Temp.-Abhangigkeit m it einem in 
der Temp. ąuadrat. Gliede deuten. (Physic. Rev. [2] 48. 960—68. 15/12. 1935. Illinois, 
Uniy. Dep. of Physics.) E t z r o d t .

Paul A. Anderson, Das IContaktpotential zwischen Barium und Siiber. Die au/Sere 
Austrittsarbeit des Silbers. Es wurde eine Methode zur Messung des Kontaktpotentiales 
zwischen Metalloberflachen entwickelt, bei der die beiden Oberflachen durch tlierm. 
Verdampfung im Vakuum hergestellt werden. W ahrend der Messung konnten die MeC- 
gefaBe in fl. Luft eingetaucht werden. Die frischen Oberflachen wurden ein paar Sek. 
nach ihrer Herst. gemessen; die Reproduzierbarkeit wurde durch abwechselnde Dest. 
u. Messung gepriift. Ba-Flachen gaben auf 0,002 V reproduzierbare u. auf 0,001 V 
konstantę Werte, Ag-Oberflachen sind reproduzierbar auf 0,02 V u. konstant auf
0,001 Volt. Das Kontaktpotential Ba-Ag bei der Temp. der fl. Luft betragt 1,94 ±
0.02 Volt. — Unter Benutzung des Wertes 2,39 V fiir die A ustrittsarbeit des Ba
(Messungen an W-Ba, vgl. C. 1935. II. 2785) ergibt sich fiir die A ustrittsarbeit von 
mikrokrystallinem Ag der W ert 4,33 +  0,05 V, wahrend der thermion. von G o e t z  
bestiinmte W ert 4,08 V, der photoelektr. von W in c h  bestimmte W ert 4,74 V betragt. 
Ein eigentlicher Vergleich dieser drei W erte ist indessen nur unter Beriicksichtigung 
des Temp.-Ganges der Austrittsarbeit u. der Oberflachenstruktur móglich. (Physic. 
Rev. [2] 49. 320—23. 15/2. 1936. Pullmann, Washington, S tate College of Washing
ton.) E t z r o d t .

P. W. Schmakow, Uber die sekundare Emi-ssion des Caesiums. Es werden die 
allgemeinen Eigg. der Sekundaremission von Cs in Abhangigkeit von der, Geschwindig- 
keit der Primarelektronen u. der GróBe des Ableitungspotentials bestimmt. Jedem 
ableitenden Potential entspricht ein besonderes Maximum, wobei boi VergroCerung 
dieses Potentials das Maximum sich in Richtung nach hóheren Gescliwmdigkeiten 
verschiebt. Die gróBte beobachtete Anzahl aus dem Cs ausgel. Sekundarelektroncn 
pro Primarelektron betrug 5,7. Es wurden zwei Geschwindigkeitszonen festgestellt, 
die grundsiitzlich verscliiedene Effekte liervorrufen: Bei Gescliwindigkeiten, die unter 
der krit. liegen, wird die bombardierte Kathode positiy geladen, bei iiberkrit. Gescliwin- 
digkeiten negatiy. Bei Anniiherung der ableitenden Elektrodę an die bombardierte 
Kathode waehst die Sekundaremission. Jedem Abstand entspricht ein optimales 
Ableitungspotential. —  Es werden die Vorteile einer Photozelle m it Sekundaremission 
im Gegensatz zur ublichen Photozelle diskutiert u. die notwendigen Charakteristiken 
angegeben. (J. techn. Physik [russ.: Shurnal technitscheskoi Fisiki] 5. 1220—30.
1935.) SCHACHOWSKOY.

W. Schottky und F. Waibel, Die Eleklronenleitung des Kupferozyduls. Die Arbeit 
stellt eine Beriehtigung zu der C. 1934. I. 669 referierten Arbeit der Vff. u. eine er- 
neute Diskussion der Ergebnisse dar. Ausgangspunkt ist die Beriehtigung des Vor- 
zeichens des HALL-Effektes am Cu20 , welches bei allen friiheren Messungen, u. so 
auch hier verkehrt angegeben war. Hiem ach fiigt sich Cu20  im Kaltleitungsgebiet 
der Regel, daB Halbleiter, die ihre Elektronenleitfahigkeit durch Sauerstoffaufnahme 
yergróBern, einen Defelctleitungsmechanismus aufweisen, dagegen Halbleiter, die ihre 
Elektronenleitfahigkeit durch Sauerstoffentzug oder Metallanreicherung yergróBern, 
einen tlberschuBleitungsmechanismus. Die damals festgestellte Vorzeichenumkehr im 
Hochtemperaturgebiet ziehen Vff. ais nicht geniigend gesichert zuriick; es besteht die 
Moglichkeit, daB gewisse Sauerstoffkonzentrationsverschiebungen falsclie Resultate 
yortauschten. — Bei einer theoret. Deutung nach dem neuen Stand ware die friiher 
gegebene Acceptorendeutung wahrscheinlieli auf die gesamte durch SauerstoffiiberschuB 
bedingte Leitfahigkeit des Cu20  auszudehnen (ygl. G u d d e n  u . S c h o t t k y , C. 1936.
1. 1577). — Zum SchluB weisen Yff. auf die von F r ie d r i c h  u . Me y e r  (vgl. C. 1933.
I I . 2649) gegebene Regel hin, welche die oben genannte Regel zu stiitzen seheint. Sie 
sagt aus: Verbb., dereń Metallion in geringerer ais der maximalen W ertigkeit a u f tr i t t ,  
sind Oxydationshalbleiter, Verbb., dereń Metallion schon die hóchste W ertig k e itsstu fe  
besitzt, sind Reduktionshalbleiter. (Physik. Z. 36. 912—14. 15/12. 1935. Berlin- 
Siemensstadt, Zentralabteilung u. Zentrallab. der Siemens & Halske A.-G.) E t z r o d t .
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R. Vieweg und G. Pfestorf, Ober die Priifung von spannungsabhangigen Wider- 
standen. (Physik. Z. 36. 539—44. 1935. Physikal.-Techn. Reiclisanstalt.) Sk a ł iic s .

Otto Paul Fuchs und Horst Kottas, Ober Gesetzmafiigkeilen und Eigenschafls- 
kennwerte von Widerslandszellen. Das Gesetz von B a r n a r d , welchcs Leitwert einer 
Widerstandszelle m it der Liclitintensitat yerkniipft, u. das Gesetz von F ouR N IE R  
D’Al b e , nach welchem der W iderstaud eine linearc Funktion des Logaritlimus der 
angelogten Spannung ist, werden gepriift. Es zeigt sich, daB dio FormelgróBen des 
ersten Gesetzes nur zum Teil, die des zweiten iiberliaupt nieht ais Zellenkonstanten 
angesehen werden kónnen. Der fiir Halblciter giiltigc Strom-Spamiungszusammenhang 
(ViEWEG u. P f e s t o r f , vgl. yorst. Ref.) wird bei einer grófieren Anzahl yerschiedenster 
Zcllon iiberpriift u. yielfaeh bestatigt gefunden. Die Abweiehungen der wirklichen 
Verhaltnisse von den iiblichen Kurzschlufimessungen werden rechner. u. graph. erfaBt. 
Zur leichten Beurteilung der Zelleneigg. werden Kennwertc eingefuhrt. Zum SohluB 
wird auf den EinfluB der Tragheitserscheinungen auf die yerfiigbaren Modidationswerte 
hingewiesen u. die Tragheit an einigen Oscillogrammen gezeigt. (Z. teehn. Physik 17.
47—54. 1936. Wien.) E t z r o d t .
*  Kotaro Honda und Yosomatsu Shimizu, Der Wechsel der magnetiselien Suscepti- 
bilitat wahrend des Sclimelzens und allotroper Umwandlungen. Bei friihoren Unterss. 
(Ann. Physik 32 [1910]. 1027) wurde vom Vf. beobachtet, daB Sn bei steigender Temp. 
zweimal seinen Magnetismus wechselt; unterhalb 18° — graues Sn — ist es diamagnet., 
dariiber — weiBeś Sn — paramagnet., um am F. bei 232° wieder diamagnet. zu werden. 
In der Yorliegenden Unters. wurde zur Erlangung exakter Werte das magnet. Verh. 
von Sn, Cu, Ag u. Au beim Schmelzen im Vakuum beobachtet. Bei Sn wurde au fior
dem die Unters. der Umwandlung: weiBcs Sn — graues Sn wicderholt. Dio fiir die 
Suseeptibilitaten erlialtcncn Werte — siehe Tabelle im Original — stimmen m it den 
theoret. errechneten recht gut iiberoin. (Naturę, London 136. 393. 1935. Sendai, Japan, 
Research Inst. f. Iron, Steel and other Metals.) WOECKEL.

P. S. Varadachari, Diamagnetismus und Zuslandsiinderung. Der Unterschied der 
magnet. Suseeptibilitaten der fl. u. festen Phasen organ. Substanzen am F. soli melir 
bedeuten ais eine dichtere Packung der Molekuło im festen Zustand. Der Unterschied 
soli durch Polymere begriindet sein, die ahnlich den Polymeren des W. u. der primaren 
Alkohole sind. Diese Polymere sind gegeniiber den n., assoziierten Substanzen, wio 
Nitrobonzol, durch besondere Molekiilstrukturen ausgezeichnot. Die Ergebnisse von 
C a b r e r a  u . F a h l e n b r a c h  (C. 1934. II. 2191) iiber einen moglichen Zusammenhang 
zwischen elektr. Dipolmoment u. Susccptibilitatsdifferenz am F. werden diskutiert. 
Vf. hiilt eine solche Beziehung nieht fiir wahrscheinlich. Seine Ansicht iiber die De- 
polymerisation am F. stiitzt er durch eine Diskussion der Unterss. des Ramaneffekts 
von fl. u. festen Substanzen. Dio seharfen Ramanlinien, die G r o s s  u . V u k s  (C. 1935.
II. 3064. 3204) im festen Bzl. u. Diphcnylathcr gefunden haben, werden der Wrkg. 
von solchen Polymeren zugeschrieben. Dio magnet. Datcn iiber Susceptibilitiits- 
messungen am K p. werden krit. beleuehtct. Ein D.-Fehler im experimentellen Materiał 
wird beseitigt. Danach stimmen die Susceptibilitatsworte im fl. u. gasfórmigen Zustand 
hinreichend iiberein. Prinzipiell kann man auch Substanzen orwarten, die einen reellcn 
Susceptibilitiitsunterschied am Kp. zeigen. Weiteres experimentelles Materiał ist zur 
Eutscheidung notig. (J. Annamalai Univ. 5. 18—26. Ńov. 1935. Univ. Annamalai- 
nagar.) F a h i-ENBEACII.

Sture Koch, Quasistationdre Feldverleilung bei den gro/len Barkliausensprungen 
mul ihre Deulung durch den gewdlmlichen Barkhauseneffekl. Es wird das Problem der 
zeitlichen Ausbreitung der Magnetisierung aus einem gesiitt. Zustand nach Anlegen 
eines Gegenfeldes experimentell u. theoret. an Ni- u. Fc-Ni-Dnihten (positive Magneto- 
striktion) unter Zug untersueht. Die Messungen wurden m it einem empfindlichen 
Oscillographen ohne V?erstarker ausgefuhrt. Vf. zeigt, daB die bisherigen Anschauungen 
iiber den Umklappvorgang der Elementarmagnetc nieht streng sind. Die Voraus- 
setzungen der Berechnung des Problems von SlXTUS u. Tonks (C. 1933. I. 1257) 
entsprechen nieht der Wirklichkeit. S ta tt einer einheitlichen Wand zwischen Gegen- 
phase u. gesiitt. Phasc, die sich zeitlich yeischiebt, muB angenommen werden, daB 
die sackfórmigo Umklai)pfliicho an einer groBeren Anzahl von „magnet.-harten“ Be- 
zirken vorbeieile, daB in der Nahe der Wand mikroskop. Bezirko yorhanden sind, die 
noch nieht yollig umgeklappt sind. Die Lebonsdauer solcher Bezirke soli 10-3 sec

*) Magnet. Eigg. organ. Verbb. vgl. S. 3491. 
XVIII. 1. 223



3 4 6 2 A s. E L e k Tr iz it a t . Ma g n e Tis m u s . E l e k t r o c h e m ie . 1 9 3 6 .  I .

betragen. Die Sacldangen der SlXTUS-T0NK S-W and, dio bisher selir groC angenommen 
werden muBten, sind nach der Berechnung des Vf. sehr kurz. Dio Rechenmethode 
basiert auf den MAXWELLschen Gleichungen. M it ihnen wird die Verteilung des Magnet- 
feldes an der Drahtoberflacho berechnet. Die Rechnung fiihrt zu einer Formel, dereń 
Gultigkeit aueh durch das Experiment bewiesen wird. (Avh. norek. Vidensk.-Akad. 
Oslo. I. Mat.-nat. KI. 1935. Nr. 7. 3—40. Oslo u. Munehen, Pliys. Inst. d . U n iv .) E a h l .

H. Stafford Hatfield, Eine Methode zur Untersuchung des Halleffekts. Eine 
zylindr. Spule diinner Metallstreifen m it gleicher Lange u. Breite wird m it einem Galvano- 
meter verbunden u. zwischen die Polo eines Magnoten gebraeht. Der Magnet rotiert 
um die Achse der Spule, die Richtung der magnet. Feldstarke steht senkrecht au f der 
Spulenachse. S ta tt des drchbaren Magneten kann auch ein 3-poliger Magnet m it Drek- 
strom venvendet werden. Das Galvanometer zeigt eino stiindige direkte EK. an, die 
Summę der beiden Hall-EKK. pro Umdrehung. Die EKK. sind viel groBer ais dio bei 
den gewólmliehen Methoden. Keino thermoelektr. oder anderen Storeffekto sind bei 
der Methode vorhanden. Eine Naherungsformel wird abgeleitet. An 7 Metallen 
stimmen die Hallkonstanten nach der Methode des Vf. m it den Tabellenwerten grob 
iiberein. Die Methode ist von groBem W ert fiir eine Vergleiclisarbeit unter extremen 
Bedingungen. (Proc. physic. Soc. 48. 267—76. 1/3. 1936.) F a h l e n b r a c h .

J. Mc Garya Bruckshaw, Unlersuchungen uber leitende diinne Pldttchen in 
yeriodischen Magnelfeldern. Es wurde das sekundare Magnetfeld gemesson, das von 
leitenden kreisfórmigen Scheibclien herriilirt, die sich in einem raumlich gleichfórtnigen 
magnet. Wechselfeld befinden. Mit einer Zunalime der Dimensionen des Scheibchens, 
der Leitfahigkoit des Materials u. der Freąuenz des Weehselfoldes nim m t aucli das 
sekundare Magnetfeld zu. Die Phasenverschiebung zwischen sekundarem u. primarem 
Feld wechselt dabei zwischen ti/2  u. 0. Die Resultate sind unabhangig davon, wie dio 
Scheibchen angeregt worden sind. Die Ergebnisso der Arbeit finden prakt. Anwendung 
bei der Lagebest. gut leitender minerał. Giinge unter der Erdoberflache. (Proc. physic. 
Soe. 4 8 . 63—74. 1/1. 1936.) ‘ F a h l e n b r a c h .

J. H. Van Vleck, Nichtorthogonalitat und Ferromagnetismus. Die Berechnungen 
der H E isEN B ER G schen Theorie des Ferromagnetismus wurdon von In g  LIS (C. 1934 .
II. 2189) diskutiert auf Grund des Irrtum s, der aus der Nichtorthogonalitiit der Wellen- 
funktionen folgt. Diese Nichtorthogonalitat soli, wenn die Anzahl der Atome sehr 
groB wird, den Irrtum  an den HEISENBERGschen Formeln grenzenlos vergrdBern. Vf. 
boweist, daB die Nichtorthogonalitiit der Wellenfunktionen keine em ste Schwiorigkeit 
fu r dio H EISEN HERGsche Theorie bedeutet. Halbquantitativo Formeln werden ent- 
wickelt, die den Irrtum , der aus der Nicktorthogonalitiit entspnngt, korrigieren. In 
einem Zusatz zur Arbeit wird eine Nahorungsmethode fiir dio Berechnung der Ver- 
teilungsfunktion in der H EisE N B E R G schen Theorio entwickelt. Diese Naherungs- 
methode ist besser ais dio Annahme einer GAUSSschen Verteilungsfunktion, g ibt aber 
das experimentelle Resultat auch nicht quantitativ  .wieder. Der EinfluB der Nicht
orthogonalitat der Wellenfunktionen ist so groB, daB es heute noch unmoghch ist, die 
krit. Bedingungen anzugeben, dio fiir den Ferromagnetismus notwendig sind. (Physic. 
Rcv. [2] 49 . 232— 40. 1/2. 1936. Harvard University U. S. A.) F a h l e n b r a c h .

G. Heller und H. A. Kramers, E in  kla-ssisches Modeli des Ferromagnetikums und 
seine nachtragliche Quantisierung im  Oebiete tiefer Temperaturen. Das klass. Modeli 
des Ferromagnetikums wird definiert. N ur beim Raum gitter (nicht bei der linearea 
K ette oder dem ąuadrat. Flachengitter) fiihrt es eindeutig zu ferromagnet. Sattigung. 
Die naivo Quantisierung dieses Modells fiihrt genau zu den Formeln von BLOCH 
(C. 1 9 3 2 . I. 2820) u. M 0LLER (C. 1 9 3 3 . II . 1314). (Kon. Akad. Wetensch. Amster
dam, Proc. 3 7 . 378—85. 1934. Utrecht.) S k a l ik s .

L. Hulthśn, Ober das antiferromagnetische Austauschproblem bei łiefen Tern- 
peraturen. Das Benelimen eines Antiferromagnetikums, d. h. einer Substanz, dessen 
Austauschintegral, welches die magnet. Weehselwrkg. zwischen den Nachbaratomen 
beschreibt, positive Koeff. hat, wird m it Hilfe einer von H e l l e r  u. K r a m e r s  (vgl. 
vorst. Ref.) angegebenen Methode untersucht. Das Problem der Weehselwrkg. wird 
zunachst klass. berechnet u. danach die Quantisierung nach der A rt u. Weise der 
D EB Y Esehen Theorio der spezif. Warmen eingefiihrt. Vf. erhalt das Ergebnis, daB 
die Entropie (olme Magnetfeld) einem 2’3-Gcsetz folgt u. daB die spezif. Susceptibilitat 
die Form h a t: % — C (1 — c -T 2). Die von B l o c h  bei ferromagnet. Stoffen u. tiefen 
Tempp. angewandtc Methode der Quantenmechanik versagt fiir die Antiferromagnetica.
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(Kon. Akad. Wetensoh. Amsterdam, Proc. 39 . 190— 200. 1936. Leidon, Kam. Onnes- 
Institut.) F a h l e n b r a c h .

W. Arkadiew, Die Analyse der dynamischen liuruen der maę/netischen Permeabilitat 
und der Verluste im  Eisen. Vf. hat friiher (C. 1 9 3 2 .1. 3157) den EinfluB FoTJCAULTscher 
Stromo bei der Magnetisierung auf Permeabilitat u. Energieverlust in Ec-Blechen u. 
Drahten berechnet. E r yerwendet je tzt seine Theorie zu einer Analyse der experimen- 
tellen Ergebnisso (Fe-Resultate von W il s o n , Proc. Inst. Radio. Eng. 9 [1921]. 56) 
u. von H e r m a n n  (vgl. V e l e t z k a ia , C. 1 9 3 6 . I. 2297) in die beiden Bestandteilo 
der dynam. Permeabilitat, in u  (bestiindig) u. in o' (von der Freąuenz yerzehrt). (C. R. 
hebd. Sśances Aoad. Sci. 2 0 2 . 39—41. 6/1. 1936.) F a h l e n b r a c h .

Edmund C. Stoner, Notiz iiber den Curiepunkt von Niclcel. Der konventionelle 
C U R IE -Punkt (Verschwinden der spontanen Magnetisierung) wird aus den Ergebnissen 
von W eiss u. F o r r e r  an Ni (C. 1 9 2 6 . I. 3588) hergoleitet. Der W ert von 0 , der aus 
einer Extrapolation des steilsten Teils der a, T-Kurve fiir Ni entnommen wird, betragt:
0  =  361,5 +  1 ,6 '10- 3.H . Eine Extrapolation des steilsten Teils der aa~ ,T -Kurvo 
gibt angcnahert: 0 — 357,5 -f  0,8-10- 3 H. Die Form der cr0, T-Kxuve  von Ni, die 
Vf. aus einer Extrapolation magneto-calor. Ergebnisse erhalt, wird diskutiert. Es 
wird gezeigt, daB die experimentellen Ergebnisso die Annakme eines konstanten ein- 
deutigen C u R iE -P u n k ts  nicht gestatten, wie es die ideale Theorie fordert. Vf. fordert 
daher bei Angaben von C U R IE -Punkten  aus experimentollen Ergebnissen unbedingt 
die Beschreibung der Metliode, nach weleher der C U R IE -Punkt aus der Messung her- 
geleitet wurde. Das ist besonders im Hinblick auf Unstimmigkeiten in den Angaben 
von C u R IE -P u n k ten  bei Substanzen von fast gleieher Zus. notwendig. (Proc. Leeds 
philos. lit. Soc. 3. 127—31. Jan. 1936. Univ. of Leeds, Physics Dep.) F a h l e n b r a c h .

Charles Manders, Paramagnetische Untersuchungen einiger Nickellegierungen. Mit 
der Methode des beweglichen Wagens von FoiiX u. F o r r e r  wurden eine Reiho von 
Legierungen dos Ni oberhalb des CURIE-Punktes bis zu Tempp. von 710° magnet, 
untersucht. U. zwar wurden solche Legierungen des Ni m it anderen Metallen gewahlt, 
die feste Lsgg. bOden. Es wurden feste Lsgg. von Ni m it Ag, Au, Al, Ti, Zr, Si, Sn, 
Pb, V, As, Sb, Cr, Mo, W, Mn, Ru, Pd u. P t untersucht. Die numer. Resultate sind 
in Tabellen zusammengestellt. Diese zeigen, daB in den meisten Fallen die Suscepti- 
bilitiiten der untersuohten Substanzen dem CABRERA-W EISSschen Gesetz: ■/ -— a Ą- 
C /(2 ' — 0) folgen. D e r Magnetismus der untersuchten Legierungen oberhalb d esC u R IE - 
Punktes selieint also aus einem temperaturunabhangigen Paramagnetismus a u. einem 
temperaturabhiingigen Paramagnetismus m it molekularem Feld: Gj(T —  0) zusammen- 
gesetzt zu sein. Fiir jede Legierung wurden a, O u. 0 berechnet, wobei eine gewisse 
Willkiir nicht vermieden werden lconnte. Bei Annahme des obigen Gesetzes war im 
1j(x — a), T-Diagramm der Kurvenyerlauf nicht immer eine einzige Gerade. Es fanden 
sich bisweilen mehrere sich schneidende Geraden, wie sie auch bei anderen Substanzen 
von der W Eissschen Sehule hiiufig beobachtet wurden. Zwischen dom temperatur- 
konstanten Paramagnetismus u. dem konstanten Paramagnetismus im ferromagnet. 
Gebiet, der von S a d r o n  beobachtet worden ist (C. 1 9 3 3 . I. 26) besteht keino Be- 
ziehung. Auch eine Extrapolation auf 100% Fremdmetall zu den Ni-Logierungon gibt 
im Gegensatz zum ferromagnet. Gebiet unvernunftige Werte fur G u. dam it fiir das 
magnet. Moment. (Ann. Physiąue [11] 5. 167—231. Febr. 1936. StraBburg, Physikal. 
Inst.) F a h l e n b r a c h .

Louis Neel, Magnetische Eigenschaften des metallischen Zustands und die Wechsel- 
wirkungsenergie zwischen den magnetische,n Atomen. Der erste Teil der theoret. Arbeit 
ist der Interpretation der JlANDERSsohen experimentellen Ergebnisse (vgl. vorst. Ref.) 
iiber die Anderung der magnet. Suscoptibilitat einiger fester Lsgg. von Ni m it Al, Ti, 
Sn, Sb, V, Mo, W u. Cr gewidmet. Vf. untersucht die Abhangigkeit der C u r ie - K o h -  
stante C u. des temperaturunabkangigen Paramagnetismus a von der Konz. der Lsg. 
Durch Vergleich m it den SADRONschen Resultaten (C. 1 9 3 3 . I. 26) wird gesclilossen, 
daB die Zahl der magnet. Elektronen des Ni beim Ubergang vom ferromagnet. zum 
paramagnet. Zustand ungeandert bleibt. Vf. berichtet weiter iiber eine Definition u. 
Berechnungsweise einer magnet. Wechselwirkungsenergie zwischen zwei Atomen mit 
magnet. Moment aus den experimentellen Resultaten. Diese Wechselwirkungsenorgie 
wird fiir Ferromagnetika, fur Paramagnetika m it negativem Molekularfeld u. fiir Para- 
magnetika mit von der Temp. unabhangigen Suseeptibilitaten berechnet. Vf. unter
sucht die Anderungen der Wechselwirkungsenorgie m it dem Abstand der magnet. 
Schalen der sich beeinflussenden Atonie. In  1. Niihening hangt die Wechselwrkg.
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nur von diesem Abstand ab. Die Annahme, daB eine Kopplung zwisehen dem kry- 
stallinen Gitter u. den fur den Metallmagnetismus verantwortlicheu Spins besteht, 
vereinfaeht die Erklarung der komplizierten magnet. Eigg. des P t. (Ann. Physiąue 
[11] 5. 232—79. Febr. 1936. StraBburg, Physikal. Inst.) F a h l e n b r a c h .

Felix Haurowitz und Wilhelm Klerom, Bemerkungen iiber die Susceplibilitat 
der lcompleren Porpliyrin-Nickelsalze. H a u r o w i t z  (C. 19 3 5 . II. 3113) u. K le m m  
(C. 19 3 6 . I. 26) haben unabhangig yoneinander das magnet. Verh. von Porphyrin- 
Metallkomplexen untersucht u. im allgemeinen gleiehe Ergebnisse erhalten. Nur fiir 
Ni fanden sie Abweichungen. H a u r o w i t z  u . K lTTEL fanden fiir Ni-Tetramethyl- 
hamatoporpliyrin einen Paramagnetismus von der Grofle der einfachen Ni-Salze, d. h. 
einen n. Komplex, L. K le m m  u . T r e i b s  fiir Ni-Dimethylmesoporpliyrin einen 
Diamagnetismus, also einen Durchdringungskomplex. H a u r o w i t z  hat nun das letzte 
Ergebnis bestiitigt u. gleichzeitig gefunden, daB der Paramagnetismus von Ni-Tetra- 
methylhamatoporphyrin zeitabhiingig ist u. in einen Diamagnetismus ubergeht. Daher 
kann man aus diesem Resultat nichts Bestimmtes iiber die Komplexart entnelimen. 
Die Resultate von H a u r o w i t z  u. von K le m m  stimmen also jetzt in allen Teilen 
iiberein. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 2312—2313. 4/12. 1935. Prag, Medizin.-ehem. 
Inst. d. Deutschen Univ. u. Danzig, Anorgan.-ehem. Labor. d. Teehn. Hoehschule.) F a h l .

Gotthard Gustafsson, Magnetische Alommomente von Mangan gelosł in  Kupfer, 
Silber und Oold. Es wird eine Anordnung fiir die Messung der para- u. diamagnet. 
Susceptibilitaten an Drahtproben im Temp.-Bereieh von 20—450° beschrieben. Die 
Anordnung ist eine Modifikation der W E lS S -F o i::x seh en  Methode des beweglichen 
Wagens. Mit diesel- Vers.-Methode wurden die Legierungssysteme: Cu-Mn, Ag-Mn u. 
Au-Mn magnet, untersucht. Es zeigte sich, daB fiir alle untersuchten Legierungen das 
einfaehe C uR iE sche Gesetz ( 0  =  0 ) : /a  =  ■/„ +  C /T  im gemessenen Temp.-Intervall 
gilt. Nur bei den hóchsten Mn-Gchh. u. den niedrigsten Tempp. zeigen sich  Ab- 
weiehungen, die dureh zusatzliche hóhere Glieder D /T n berueksichtigt werden konnen. 
Der Anteil '/0 ist durchweg negativ u. entsprieht dem atomaren Diamagnetismus, 
hangt aber bei allen drei Legierungssystemen in qualitativ gleieher Weise vom Mn-Geh. 
ab. Mit der Annahme, daB der temperaturabhśingige Paramagnetismus nur dem Mn 
angehórt, werden die magnet. Atommomente des Mn in den verschiedenen Legierungen 
naeh LANGEVIN aus C errech n et. Extrapolator. ergeben sieli fiir unendliche Ver- 
diinnungen der Legierungssysteme: 4,8 B oH R sclie Magnetonen (gel. in Cu); 5,5 (in Al) 
u. 5,4 (in Au), was innerhalb der experimentellen Unsicherheit m it der theoret. Be- 
reehnung fiir Mn+++ iibereinstinimt. (Ann. Physik [5] 2 5 . 545— 60. Marz 1936.) F a u l .

K. S. Jewstropjew und N. W. Ssuikowskaja, Einflu/J der Zusammensetzung des 
Glases auf die Gro/ie des Phasengrenzpotentials: Glas-wasserige Losung von Elektrolyten. 
Es wurde die Abhangigkeit des Phasengrenzpotentials Glas-wss. Lsg. eines Elektro- 
lyten yon der Zus. des Glases untersucht. Ausgegangen wurde von fiinf Grundglasern 
folgender Zus.: 1. Na20  : S i02 =  20 M ol-%: 80 Mol-°/0; 2. Na20 :  S i02 =  30:70;
з. =  35 :65 ; 4. =  42,5:57,5 u. 5. K 20 : S i02 =  20: 80. AuBer diesen Glasern
wurden noch solehe untersucht, die bekannte Mengen BaO, MgO, PbO, ZnO, Al20;j 
oder B20 3 ais dritte Komponenten enthielten. Die einzelnen Glaser wurden zur Darst. 
von Glaselektroden benutzt. Ganz allgemein ergab sich, daB das Potential der Glas- 
elektrode vom pH-Wert der Lsg. abhangt. Die Abhangigkeit ist ahnlich der einer 
P t-H 2-Elektrode, was dureh Adsorption von H-Ionen erkliirt wird. Ersatz des Na 
dureh K  iibte keinen EinfluB auf die Veriinderung der EK. aus. Glaser m it Zusatz 
von CaO, MgO, BaO u. PbO yerhalten sich fast genau so, wahrend die m it ZnO, A1203
и. B2Oj ein abweichendes Verh. zeigen, derart, daB der Unterschied in der GroBe der
EK. im sauren u. alkal. Gebiet herabgesetzt ist. Messungen des Potentials einer Glas- 
elektrode des Ba-Glases in BaCl2-Lsgg. yersehiedener Konz. zeigten, daB die dureh 
die Konzentrationsiinderung des Kations bedingte Veranderung der EK. iiberein- 
stim m t m it der, die eine metali. Elektrode unter denselbcn Verhaltnissen zeigen wiirde. 
(C. 11. Acad. Sci., U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R,] 1934. IV. 
421—27. Leningrad, Opt. Inst.) G o t t f r i e d .

M. Lemarchands, Zur Chemie des Poloniums. Vf. stellt dureh eigene Untcrss. 
fest, daB die von G u i l l o t  u . H a i s s i n s k y  (vgl. C. 1 9 3 5 . II . 3079) gegebene Ein- 
ordnung des Po in die Spannungsreihe zu Recht besteht. (Buli. Soe. chim. France [5]
2 . 1699—1700. 1935.) Ga e d e %

W. A. Piesków, Elektrodenpotenłiale von Haloiden im  flussigen Ammoniak. Vf. 
fiihrt Unterss. aus zur Kenntnis der Elektrodenpotentiale von Haloiden in fl. NH3.
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Er weist darauf hin, daB boi der Bereclimmg der n . Potentiale der Haloide im fl. NH :1 
die freie Bldg.-Energie der Krystallsolyate in Betracht gezogen werden muB. Es wird 
eine Methodo zur Bereclmung gegeben, im besonderen fiir die Ammoniaksalzc. Es 
wird gezeigt, daB dio n. Potentialo der Haloide im fl. NH, sich yerhaltnismaBig wenig 
andern im Vergleich zum W. Es wird angenommen, daB die yon F r e d e n h a g e n  
(vgl. C. 19 2 7 . I I . 1794) durehgefuhrten Rechnungen falseh sind. Es wird auf die Kolio 
dor homóopolaron Krafte bei den Erscheinungen der Solyatation der Ionen im fl. NH3 
hingewiosen. (Acta pkysicochimica U. R. S. S. 2. 679—88. 1935. Moskau, Karpow- 
Inst. f. physikal. Chemie, Lab. f. verfliissigto Gase.) Ga e d e .

W. A. Piesków und A. M. Monossohn, Die Aklivitdt von Ammoniumionen in  
fliissigem Ammoniak. Mit Hilfo dor in der vorhorgehenden Unters. (vgl. C. 19 3 5 . I. 28) 
ausgearbeiteten Arbeitsmethodik wurde die Aktiyitiit yon NH.iNOs- (0,0001— 1,0-n.) 
u. NH4C1-Lsgg. (0,005—0,5-n.) in fl. NH 3 m it der H 2-Elektrode bei — 50° bestimmt. 
Es wurde dabei eino erhcbliche Diskrepanz zwischen den Aktivitats- u. Lcitfahigkeits- 
koeff. der untei'suchten Lsgg., sowio eino schlechto Anwendbarkcit der D e b y e -  
H ucK E L schen  Theorie festgcstellt. Die eloktrolyt. Dissoziationskonstante des fl. NH3 
wurde auf potentiometr. Wege zu 1,9-10-33 bei — 50° erm ittelt. Der geringo W ert 
der Dissoziationskonstante wird daboi auf den hohen W ert der Dissoziationswiirme 
des fl. NH3 u . dio Stabilitilt der Lsgg. von Motallen in fl. NHS zuriickgefuhrt. Bei der 
Extrapolation der Werte von Z i n t l  u. N e u m a y r  (vgl. C. 19 3 0 . I I .  1842) ergab sich 
eine befriedigende t)bereinstimmung m it den von Vf. erzielten Werten, wahrend dio 
Ergebnisse von F r e d e n h a g e n  (C. 1 9 3 1 . I .  2173) nicht m it den Daten der Vff. in 
Einklang gebracht werden kónnen. (Acta pliysicochimica U. R. S. S. 1. 713—28. 1935. 
Moskau, lvARPOW -Inst. fiir physikal. Chemie.) K l b v e r .

W. A. Piesków und A. M. Monossohn, Die Elektrodenpotentiale des Nalriums 
mul Kaliums in  fliissigem Ammoniak. (Vgl. vorst. Ref.) Mittels Amalgamelektroddn 
der Form Na(K) | Hg j 0,1-n. N aN 03(K N 03) | K N 0 3<gesatt.) | 0,1-n. Pb(N 03)2 | Pb+ 
wurden die Normalpotentiale des Na u. K  in fi. NH3 boi — 50° bestimmt. Im  Gegen- 
satz zu den Potentialen der iibrigen Elemente (vgl. C. 1 9 3 5 . I. 28) wurde festgcstellt, 
daB die Potentiale des Na u. K  eine Verschiebung in positiver Riclitung orloidon. 
Demzufolgo liegen sie im fl. NH3 dem H-Potential nśiher ais im W., was augenscheinlich 
dio Bestandigkeit der Alkalimetalllsgg. in fl. NH 3 erklart. Die Normalpotentiale, 
bezogen auf das Potential von Pb, das m it O angenommen wird, betragen fiir Na in 
W. — 2,58, in fl. NH 3 — 2,17, fiir K  sind die entsprechenden Werte — 2,79 u. 2,32 
u. fiir H 2 +  0,13 u. — 0,34 V . (Acta physicochimica U. R. S. S. 2 . 615— 20. 1935. 
Moskau, KARPOW-Inst.) K le v e r .

W. A. Piesków und A. M. Monossołin, Eleklrodenpotentiale in  TVasser und in 
fliissigem Ammoniak. (Vgl. yorst. Reff.) Es wird eine Methode zum Vergleich der 
Elektrodenpotcntiale in W. u. in f). NH3 vorgeschlagen, welche auf der Messung des 
Potentials einer Tropfelektrode beruht, u. das Potential einer Hg-Tropfkathode in 
Lsgg. von N H jN 03 in fl. NH3 u. in Mischungen von W. u. NH 3 bestimmt. Die Werte dor 
Elektrodenpotentiale von K, Na, Cd, Zn, Pb, II2, Cu, Ag  u. Hg in fl. NH3, bezogen 
auf das Potential der H 2-Elektrodo im W. wurden unter Verwendung friiherer Daten 
(vgl. yorst. Ref. u. C. 1935. I. 28) berechnet. Fiir die Ionen Na u. K ‘ sind die Sol- 
yationsonergicn in beiden Lósungsmm. ungefahr gleich, was m it dem Resultat der 
Rechnung, die auf Grund olektrostat. Modellyorstellungen durchgefiihrt wurde, iiber- 
einstimmt. Fiir alle ubrigon untersuchtcn Ionen iibertrifft die Solvationsenergie in 
fl. NH3 betrachtlich die Hydrationsenergio, wahrend die Theorie zum umgekehrten 
Resultat kommt. Diese Diskrepanz weist auf die groBo Rolle hin, welche bei den Er- 
schcinungen der Solvatation die liomóopolaren chem. Krafte spielen. (Acta physico
chimica U . R, S. S. 2. 621—32. 1935.) I y l e v e r .

J. E. Lilienfeld, L. Chandler jr. und S. Goldman, Dielektrische Eigenscliaften an- 
odischer Schichten auf A lum inium  in Elcklrolytkondensaloren. (Vgl. C. 1 9 3 5 . II. 3824.) Mit 
Hilfc einer WlENSchen Briickenanordnung werden dio dielektr. Eigg. anod. Schichten 
untersueht. Die Anderungen dieser Eigg. lassen sich hinsichtlich ihres zeitlichen Verlaufes 
unterschciden. Die tragen Anderungen, einschlieBlich der Verschiebungen von Kapazitat 
u. Verlustfaktor mit der angelegten S p a n n u n g  sind spezielle Charakteristika der 
anod. Schichten. Sic entstehen dadurcli, daB der Aufbau der Schichten sich m it neuen 
Arbeitsbcdingungen innerhalb einer kurzeń Umstellzeit zu einem neuen dynam. Gleich- 
gewiclit einstellt. Dagegen sind dio Anderungen yon K apazitat u. Verlustfaktor mit 
der F r e q u e n z ,  die tragheitslosen Anderungen, bei anod. Schichten ahnlich wie bei
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anderen zusammengesetzten Dielektriken. Durch oscillograph. Unters. der Harmonischcn 
wird die triige N atur der Kapazitatsanderungen m it der Gleich- oder Weehselspannung 
u. eine triigheitslose Anderung der Wechselstromleitfahigkeit m it der Spannung direkt 
nachgewiesen. — Beschreibung der MeBanordnungen. Diagramme von K apazitat u. 
Verlustfaktor gegen Spannung u. Frcquenz. Analyse von Oscillogrammen. Theoret. 
Betrachtungen. (Physics 6 . 416—25. Dez. 1935. Malden. Massachusetts, Ergon 
Research Lab.) E t z r o d t .

M. Lem archands und J . Debiesse, Unłersuchungder Eleklrolyse der Salze scJiuacher 
Basen. Vff. fiiliren Elektrolysen aus Ton Salzlsgg., wie ZnS04, Pb(N 03),, CuS04- 
5 H„0 u . NiSO., u. beobachtcn d en  kataphoret. Effekt. Sie stellen fest, da!3 die bei 
verd. Lsgg. auitretende Metallhydroxydabscheidung an der Kathode auf die Kata- 
phorese der infolge ITydroIyse in den Lsgg. gebildeten Hydroxyde zuriickzufuhren ist. 
(Buli. Soc. chim. France [5] 2. 1697—98. 1935.) G a e d e .

O. K . K udra , Untersuchung von Kathoderiprozessen bei der Eleklrolyse von Kupfer- 
saldosungen. Bei der Unters. der Abscheidungsbedingungen von Kupfer aus seinen 
Salzlsgg. wurde festgestellt, daC dio Abscheidung von schwammartigen scliwarzen 
metali. Ndd. bei der Elektrolyse bei hohen Stromdichtcn u. bestimmter Kathoden- 
form nicht sofort auftritt, sondern erst’ nach einer gewissen Zeit t , dann aber fiir die 
gegebene Konz. der Lsg. bei konstanter Stromdichto konstant bleibt. Es liifit sich auf 
diese Weise die Konz. aus der genannten Zeit durch die Formel Ig C — a Ig a -f- /? Ig t  +  y, 
wo O die Konz., o die Stromdiclite u. r  die Zeit bedeuten, berechnen. Die Anwendbar- 
keit dieser Methode fiir raselie quantitative Best. des ICupfers wird an den Beispielen 
Yon CuSOj. CuCl2 u. Cu(N03)2 gezeigt. (Chem. J . Ser. A. J .  allg. Chem. [russ.: Chimi- 
tscheski Shurnal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii] 5. (67.) 121—30. 1935. All- 
ukrain. Akad. der Wissenschaften.) K iE V E R .
+ V. S ihvonen. Eine rorliiufige Miiteilung uber die Oxydation des Oraphils bei der 
Schmelzeleklrolyse. Vf. beschreibt Unterss. iiber die Oxydation des Graphits bei der 
Schmelzelektrolyse. Ais Sclimelzelektrolyt dient entweder ein Gemiseh aus NaOH u. 
KOH oder ein Gemiseh aus Na2C03, K 2C03 u. Li2C03. Ais primśircs Zerfallsprod. der 
elektrolyt. oxydierten Graphitoberflaehe t r i t t  sowohl in der Alkalisclimelze ais auch 
in der Carbonatschmelze reines C02 auf. E rst iiber 500° bildet sich CO in wachsender 
Menge m it steigender Temp. Diese Bldg. flird auf den SekundarYorgang C02 +  C =  
2CO zuriickgefiihrt. (Suomen Kemistilehti [Acta chem. fenn.] 8 . B. 29—30. 1935. 
Helsinki, Teehn. Hochseh. [Dtsch.]) Ga e d e .

A3. T h erm o d y n a m ik . T herm ochem ie.
*  W. H. K eesom  und A. P. K eesom , Messungen der spezifischen Warmc iton feslem 
Helium, und der Schmelzwarme von Helium. In  dem friiher (C. 1935. II. 1143) bc- 
schriebenen App., der fiir hohere Drueke etwas modifiziert wird, messen Vff. die spezif. 
Warme c„ Yon He von 1,1° K  aufwarts. Die Verss.. werden iiber die Schmelzzone bis 
in das Gebiet des fl. He ausgedehnt. Die W armekapazitat des leeren Calorimeters 
karm Yernaehlassigt werden; fiir  die Verdampfung einer kleinen Menge He wird, wenn 
notig, korr. Die Daten von 4 Versuehsreihen werden tabellicrt u. in K utych gegeben. 
cv von festem He wachst m it abnehmender Diehte. Die cŁ,-7'-Kurven fiir festes Hc 
steigen steiler an, ais der D EB Y E-Form el entspricht. Triigt man dio ch arak te ris t. 
Temp. 0 d  gegen T  auf, so erhśilt man fiir die verschiedenen DD. ais Kurven annahemd 
Geraden. Im  untersuchten Gebiet liegt 0 d  zwischen 37 (T  =  1,2°, D — 0,218) u. 
25 (T  =  2,18°, D  =  0,201). -— Aus den calorimetr. Messungen ergeben sich die ge- 
nauen Tempp. fiir Beginn u. Ende des Sclimelzens bzw. E rstaT rens; danach werden 
die DD. Yon schmelzendem u. erstarrendem He tabclhert. Mit Hilfe der gemessenen 
ct,-Werte kann das Entropiediagramm von He (vgl. C. 1935. I. 364) Y e rv o lls ta n d ig t 
werden. Daraus werden die Schmelzwarmen abgeleitet zu : 0,835 cal/g bei 2,5° K, 
1,089 cal/g bei 3,0° K, 1,365 cal/g bei 3,5° K. —  Die c„-Werte fiir Hefi. werden graph. 
aufgetragen; sio nehmen m it steigender D . deutlich ab. (Phj7sica 3. 105— 17. Febr.
1936. Leiden, K a m k r ltn g h  On n e s  Lab.) * B ansk .

K . Jabłczyński, Der Innendruck in Gasen. V II. (VI. vgl. C. 1935. I. 30.) Nach 
der friiher abgeleiteten Zustandsgleichung sind vier Arten des Druckes im Gas zu 
unterscheiden: der śiuBere Druek p, der Kohiisionsdruok a/w", der Abstofiungs-

*) E lektrolyt. Red. organ. Verbb. vgl. S. 3488.
**) Thermochem. Unters. organ. Verbb. vgl. S. 3486, 3490.
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druck — f(w)T/w" u. der therm. Druck — RT/uib. Kohasions- u. AbstoBungsdruck 
zusammen ergcben den Inncndruck P  =  (cs/w2) — [f(w)T/w2]. Damit nimmt dio 
Zustandsgleichung die folgende einfachere Form an: (p +  P) (w — b) =  R T .
Vf. berechnet P  aus Literaturangaben u. gibt ein schemat. Zustandsdiagramm m it 
w ais Abszisse u. P  ais Ordinate. Je  bóher die Temp. ist, desto niedriger liegen dio 
Isothermen, dio sehlieBlich in das Gebiet des negatiyen P  iibergehen, wo das Gas hohero 
Ausdehnung zoigt ais dem idealen Gas entspreehen wurde. — Vf. untersucbt die krit. 
Isotherme sowie das Vorfliissigungs- u. Verdampfungsgebiet. Dio Verb.-Linien dor 
Verdampfungs- u. Verfliissigungspunkte auf derselben Isotherme schneiden sich in 
einem Punkte, dessen Koordinaten z. B. fiir C 02 berechnet werden zu wt  =  — 0,1853, 
P0 =  1964; man kann demnach, wenn man fiir den Dampf w u. P  kennt, aus dem 
Schnittpunkt w u. P  fiir die FI. bestimmen. — Vf. nimm t an, daB entgegen der Meinung 
von v a n  d e r  W a a l s  zwischen fl. u. Dampfphase kein kontinuierheher t)bergang 
besteht. (Roczniki Chcm. 15. 450-r-59. 1935. Warschau, Univ., Inst. f. anorgan.
Chemie.) R. K. Mu l l e r .

C. T. Archer, Die Warrneleitfahigkeii und der Akkommodationskoeffizient von 
Kghlendioxyd. Dio W arm ele itfah ig k e it (K) von gnsfórmigem C02 wird nach der 
ScHLEiERMACHERschen Hitzdrahtmethode in ih re r  Abanderung yon GREGORY 
(vgl. C. 1936. I. 1383) zwischen 12,1° (K  =  0,0000369 cal cm - 1 sec" 1 g rad"1) u. 
318,8° (K  — 0,0000894 cal cm-1  sec-1  grad-1) bcstimmt. Die Ergebnisse laasen 
sich durch die Gleichung K  =  K 0 (TjT„)n wiedergeben, wo K„ (— 0,0000347 cal cm-1 * 
sec-1  grad-1) die Warmeleitfahigkeit bei T„ =  273° absol. (0°), n  =  1,216 ist. F iir
den Akkomodationskoeff. von C02 an P latin  orgeben sich Werte zwischen 0,51 boi
24,2° u. 0,28 bei 331,8°, die wesentlich kleiner ais bisher erhaltene Daten von K n u d s e n  
u. D i c k in s  (0,86 bzw. 0,91) sind. — InBS u. W a k e m a n  (vgl. C. 1 9 3 2 .1. 1988) fanden 
bei ihren Messungen der therm. Diffusion u. der Zahigkeit von C02 bei verschiedenen 
Tempp. eine Unstetigkeit bei etwa 145°, dio sio auf eine Veranderung im molekularen 
Kraftfeld des Gases zuruckfiihren. Vf. kann jedoch durch die Bestst. der Warmeleit
fahigkeit, die j a  nach K  = f-r j-C v ( /  =  Konstantę, rj ==; Zahigkeit, Cv =  spezif. W anno 
bei konstantem Vol.) m it der Zahigkeit zusammenhiingt, die Folgerungen der Autoren 
nicht bestatigen. (Philos. Mag. J .  Sci. [7] 19. 901— 18. 1935. London SW  7, Royal 
College of Science.) W o i t i n e k .

Kurt Billig, Die Assozialion der Fliissigkeiłen bcim■ Siedejmnkl. Nachdem Vf. 
in einer fruheren Arbeit (C. 1 9 3 5 .1. 3391) die Zusammenhange zwischen den Asso- 
ziationsfaktoren (Anziehungszahlen) / f i .  der Fil. u. dem absol. Kp., krit. Druck u. 
der Verdampfungswannę behandelt hat, werden nunmehr die Beziehungen von fn . zu 
den Capillaritatseigg. (Oberflachenspannung beim Kp. y  u. eapillare Kohiision a2) gc- 
geben. y  =  kx-fn. u. a2 =  jfc2*/fi.*«fi. E rsetzt man fn , durch Ausdriicke aus den friiher 
gegebenen Gleiehungen, so ergeben sich dio bereits ompir. gefundenen Beziehungen, 
daB das Prod. y  x  Mol.-Yol. u. die molare Kohasion direkt proportional dem Kp. sind. 
Mit der molaren Kp.-Erhóhung E  ist fn . durch die Gleichung E  =  k3- fu /M 2-vn. ver- 
kniipft (M  — Mol.-Gew.). Fiir die Fil. Cydoluzmn, Bzl., A ., W. werden die Werte 
ftir/fi., ykrit., a*/vo., E /M 2 • vn , y, kv  ■ 103, k3 • 108 neben einigen weiteren GróCen tabelliert. 
Die meisten Stoffe verhalten sich so gut iibereinstimmend wic Cyclohexa;n u. B zl., 
nur wenige weichen so stark ab wio A. u. W. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 434—36. 
5/2.1936.) B a n s e .

J. Marsden und O. Maass, Die Diskontinuildt der Dielektrizittitskonstmiłe von 
Flussigkeiten und ihren gesdltigten Dampfen bei der kritischen Temperatur. Die vor- 
liegende Arbeit liatte vor allem den Zweck, festzustellen, ob gewisso Eigg. einer Fl. 
nuch oberhalb des krit. Punktes weiterbestehen. Untersuoht ^Yurden die DEE. vou 
Methylalher (I) u. Propylen (II) — beide ais Fl. u. ais gesatt. Dampf von Zimmertemp. 
bis zu 8° uber der krit. Temp. Eine besonders fiir diesen Zweck entwickeltc Apparatur 
fur gleiehzeitige Messung der Fl. u. des Dampfes, sowie Schaltanordnung, Tabellen 
u. Diagramme im Original. Berechnung der Absolutwerte von ecas unter der An- 
nahme, daB 8° iiber der krit. Temp. die Substanz einhoitlich ist. Fiir I u. II wurde er- 
wiesen, daB iiber der krit. Temp. fiir eine Fl. u. ihren gesatt. Dampf Unterschiede der 
Werte der DE. (iiber u. unter dem verschwindenden Meniscus) bestehen. Gegeniiber 
H]'i. (relativ unpolar) zeigt I  eine ausgesproohene Abnahme von s in dem Bereich von 
1° iiber u. 1° unter der krit. Temp. (Canad. J .  Res. 13. Sect. B. 296—307. Nov. 1935. 
Montreal, Canada, Mc GiU-Univ. Phys.-chem. Inst.) G. P. W o l f .
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Alfred W. Porter, Uber die Oberfldchenspannung in der Nahe des krilischen Punktes. 
Vf. stellt Betrachtungcn an iiber die Zusammenhange zwisehen der Anderung der 
Capillaritatskonstanten m it der Temp. 11. der Abflachung des Fl.-Meniskus in der Nahe 
des krit. Punktes. (Philos. Mag. J .  Sci. [7] 20. 1163 — 66. Dez. 1935. London,

A.,. K o llo id ch em ie . C apilłarchem ie.
♦  Erich Boye, Die praktischen Anwendungsgebiete der Kolloidc. II . Die Kolloide 
in  der Technik. (I. vgl. C. 1936- I. 2772.) Zusammenfassender Bericht. (Chemiker- 
Ztg. 60. 27—28. 4/1. 1936. Darmstadt.) Ju z a .

Rene DubriSay, Einige neve Anicendungcn der Kolloidchemie. Emulgier- und 
Netzmittel. Zusammenfassender Vortrag: Bedingungen fiir die Stabilitat von Emul- 
sionen; Benetzungserscheinungcn u. ihre Theorien; Eindringen von Fil. in porose 
Kórper; Bcwegung der Kórper unter dem EinfluB von Capillarkraften; N atur der 
capillarakt. Stoffe; LANGMUlRsehe Theorie; Wrkg. der Seifen; kiinstliehe seifen- 
iihnliehe Stoffe (,,Superseifen“ ); synthet. Netzmittel. (Chim. e t Ind. 35. 267—73.

I. N. Putilowa, Zur Theorie der Struktur der hoclipolymeren Verbindungen. Kurzo 
Wiedergabe der Unterss. von L ie p a t o w  u . P u t il o w a  (C. 1935. II. 493) iiber die 
S truktur der lioclipolymeren Fraktionen yon Gelatine u. die Theorie von lyophilen 
Koli. (Leder- u. Sohuhwarenind. d. S. S. S. R [russ.: Koshewenno-obuwnaja Pro- 
myschlennost S. S. S. R.] 14. 196—98. 1935.) S c h o n fe ld .

H. Freundlich, Ober die Thixotropie und verwandle Erscheinungen und ihre bio- 
logische Bedeuhing. Zusammenfassender Vortrag. (Chem. Weekbl. 32. 739—45. 28/12.
1935. London, Univ. College, Sir William Ramsay Lab. of Physieal and Inorganic 
Chem.) J u z a .

B. S. Kandelaky, Die Struktur und die Eigenschaften der thixotropen Gele. S truktur 
u. Eigg. der thixotropen Gole, sowie die fiir das Auftreten der Thixotropic notwendigen 
Bedingungen werden am Eisenhydroxydsol untersucht. Diescs wird aus Alkoholat 
dureh Hydrolyse gewonnen. Eine stark verd. thixotrope Gallerte (6,3 g Fe20 3 im Liter) 
wird hcrgestellt dureh Verdiinnen m it absol. A. Vf. stellt fest, dafi W.-Mangel u. A.- 
UberschuB die Bldg. groBer Teilchen, sowie die U nstabilitat des Soles begiinstigen. 
Dio Thixotropie kann nur boi Anwesenheit einer gewissen begrenzten Menge geladenor 
Teilchen eintreten. Das Wiedererstarren naeh dem Schiitteln tr i t t  schnoller ein, ais 
das erstmalige Erstarren, was auf das Beibehalten der stabehenfórmigen S tn ik tur der 
Teilchen naeh der Verfliissigung zuriickgefuhrt wird. Im  Gegensatz zur friiheren Auf- 
fassung findet der Vf., daB jede beim Schutteln umkehrbare Sol-Gel-Umwandlung 
thixotrop ist, unabhangig davon, ob sich iiber der Gallerte Dispersionsfl. bildet odor 
nicht. In  der erstarrten thixotropen Gallerte, die Zellenstruktur mit eingeschlossenen 
F l.-T ró p fch en  aufweist, wird ultramikroskop. eine lebhafte BROWNscho Bewegung 
beobachtet. (Kolloid-Z. 74. 200—05. Febr. 1936. Tiflis, Chem. Forseh.-Inst.) Ge r a SS.

Theodor Hermig, Uber das Auftreten von Thizolropie an Suspensionen grob- 
disperser Aluminiumverbindungcn. Al-Triformiat, die mehr oder weniger bas. Al-Acetate, 
Ca- u. Mg-Aluminate, das B A Y ER -H ydrat, Mischungen yon Gips m it bas. Al-Acetat 
oder bas. Al-Sulfat konnen in konz. Mischungen m it W. piast. u. thixotrope Systemo 
bilden, in yerdimnteren den Charakter „ziigiger“ verstreichbarer Fil. annehmen. Jo 
groBer die Loslichkeit u. je feinteiliger, desto leichter scheint bei diesen Verbb. Thixo- 
tropie auftreten zu konnen. Im f. Zustand ist die Oberflache m a tt, im fl. glanzender, 
was auch fiir Systeme m it „negativer Thixotropie“ (invertierter Plastizitat) wie Starkę 
+  W. gilt, die beim Stehen fl., beim Bewcgcn fest erscheinen. Negative Thixotropic 
sollte bei sehr feintciligen Stoffen nicht zu erwarten sein. — Vf. stellt fest, daB in den 
genannten thixotropen Systemen ein Bodensatz m it negativer Thixotropie sedimen- 
tieren kann. Beim AusflieBen der thixotropen u. negativ thixotropen Systeme aus 
Offnungen zeigt der Strahl Gleitflaehenbldg., die eine gewisse Analogio zu der bei der 
Deformation gezogener Einkrystallmetalldrahte aufweist. (Kolloid-Z. 72. 63—66.
1935. Greiz.) L e c k e .

Rudolf Auerbach, Disperse Gase. I. (Thermodynamik und Herstellung.) Die 
mechan. Gaszerteiler sind nur wirksam, solange die Gasteilchen eine bestimmte Mindest- 
groBe nicht unterschreiten. Um dio bekannten Vorff. zu yerbessern, schlagt Yf. vor,

Univ.) Ba n se .

Febr. 1936.) L e c k e .

*) Organ. Verbb. in kolloider Form vgl. S. 3484.
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die zu dispergicrenden Gase unter vermindertcm Druek zu zerteilen. Nach der Wieder - 
herst. des Normaldruekes kann so eine beliebig lioho Dispersitat von Gasen in Fil. er
reicht werden. Man kann entweder den Partialdruok oder den Gesamtdruck des zn 
zerteilenden Gases erniedrigen bzw. beido Verff. vereinigen. Die Verniinderung des 
Gesamtdruckes kann kinet. im Venturirohr u. dgl. erreicht werden. Eine Feinzerteilung 
wird unter Umstanden dadurch begiinstigt, daB in Teilen der A pparatur das Gas unter 
t)berdruck molekulardispers gelóst u. bei dor Druckentspannung besonders hoch- 
dispors ausgeschieden wird. In  geeigneten Fallen verwendet m an Stabilisatoren u-. 
Schutzkoll. Es werden App. beschrieben, die u. a. zur Oxydation von Leinol, Herst. 
von medizin. C02-Badern usw. sowie von hochdispcrsen Sehaumen, z. B. m it Saponin- 
lsg. angewendet werden konnen. Das Verf. kann auch zur Herst. von Emulsionen u. 
Suspensionen, sowie zur Zerteilung von gasformigen, fl. oder festen Stoffen in festen 
Korpern dienen. Es werden einigc thermodynam. Beziehungen abgeleitet, auf denen 
das neuc Verf. beruht. (Kolloicł-Z. 74 . 129—38. Febr. 1936. Berlin, Forsch.-Inst. 
d. A. E. G.) G e r a s s i j i o f f .

L. Kremnev und T. Papkova-Kwitzel, Ober gelalinierte Emuhionen. II. Be- 
einflussung der Emulgierfahigkcit von Alkaliseifen durch Elcktrolyle. (I. vgl. C. 1 9 3 5 . II. 
2932.) Vff. hatten gezeigt, daB die emulgierende Wrkg. von Alkaliseifen in der Reilie 
Li, Na, K  abfallt u. diese Beobaehtung m it der in der gleichen Reihenfolge sinkenden 
Hydratation des Seifenkations erklart. • Es wird nun zunachst der EinfluB von 
ALkalikationen auf die Emulgierungsfahigkeit von 0,16-n. Na-Oleatlsgg. untersueht: 
sio setzen die Emulgierungsfahigkeit um so melir herab, jo gróBer ilire H ydratation 
ist: Li >  Na >  K  >  Rb. In  ahnlichcr Weise sinkt die Beeinflussung der Emulgierungs- 
fahigkeit in don Ionenrcihen SO., >  Cl >  N 0 :i u. Mg >  Ca >  Ba. Die Wrkg. der 
Ionon in Abhangigkeit von ilircr Konz. ha t bei mittlcren Konzz. ein Maximum. Zur 
Erklarung dieser Effekto fuhren die Vff. das folgende an: Dic Zunahme der Em ul
gierungsfahigkeit bei kleinen Salzkonzz. ist auf die durch dic Ncutralsalze heryor- 
gerufene Hemmung der Seifenhydrolyse zuriickzufuhren. Dic Seifenhydrolyse wiirde 
aber das Eniulgierungsverm6gen der Soifc licrabsetzen. Andererseits wirken dic zu- 
gesetzten Salze bei hóheren Konzz. dehydratisierend; die Seifemnoll. werden durch 
diesen Vorgang hydrophober u. assoziieren zu Doppelnioll. bzw. groBeren Koniplexen. 
Es wird schlieBlich der EinfluB von Glukose untersueht; diese wirkt dehydratisierend 
u. setzt dementsprechend dio Emulgierungsfahigkeit der Seifo herab, ohne aber einen 
Aufstieg bei geringen Konzz. hervorzurufen. (Acta Physicoehimiea U. R . S. S. 3. 
451—64. 1935. Leningrad, Clicm.-Technolog. Inst., Lab. fiir Kolloidchemie.) Ju z a .

Adolfo-T. Williams, Dic Absorptionsspcklren kolloidaler Losungen von Metallen 
und organischen Stoffen utul dic Absorption diinner metalłischcr Schiditen. Vf. unter- 
sucht im Gebiet von 2200—5000 A den Absorptionsverlauf von kolloidalen Lsgg. 
der Metalle Ag, Au, P t. Die Absorptionsmaxinia im Sichtbaren, abhangig von der 
Farbo der Lsg., sind in t)bcreinstimmung m it der Theorie von MlE-GAUS. Bei allen 
metali, kolloidalen Lsgg. findet sich eine Absorptionsbande im UV, dio unabliiiiigig 
von der Herst.-Mothode des Koli. ist. Zum SchluB wird noch dio Frage untersueht, 
ob diinne metali. Hautelien diesolben Absorptionskurven besitzen wie dic kolloidalen 
Lsgg. dor entspreclicndcn Metalle. (C. R. licbd. Sćances Acad. Sci. 201. 665— 67.
1935.) G o s s l e r .

Pierre Jaeąuet, Dic prakliscli augenblickUcli einsetzende Wirkung gewisser Kolloidc 
auf den Elektronicderschlag des Kupfcrs. (Vgl. C. 1 9 3 5 . II. 493 u. 1146.) Vf. stcllt durch 
Messungen fest, daB — entspreehend seiner Annahme, daB dio hydrophilen Koli. wie 
Proteino u. Peptone vom Metali absorbiert werden — dio Wrkg. dieser Koli. auf die 
Elektro-Ndd. des Cu augenblioklich einsetzt. Gummiarten u. Doxtrino, von denen 
angenommen wird, daB ihro Einw. durch ihrc Wanderung im elektr. Feld verursacht 
wird, haben in den ersten Minuten der Elektrolyse so gut wie gar keinon EinfluB auf 
dic Ndd. des Cu. (C. R, hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 1 . 953—55. 18/11. 1935.) Ga e d e .

E. Sauer und Dora Steiner, Ober chemische Reaktionen zwischen Kolloiden.
I. Kupfer und Schwefel. Vff. stellen fest, daB S-Sole (sowohl solche nach R a f fo  ais 
auch nach S elm i oder v . WEIMARN) m it kolloidem Cu (aus CuCl2 +  NH3 +  Hydrazin, 
geschutzt m it Gummi arabioum oder Na-Lysalbinat) zu kolloiden Rk.-Prodd. reagieren, 
auch wenn durch sorgfaltige Reinigung oder Arbeiten in der K alte Nebcnrkk. (z. B. 
Red. von kolloidem S durch iiberschussiges Hydrazin, die iiber 60° eintritt), aus- 
geschlossen sind. Die Rkk. treton nieht ein, wenn ein Bestandteil in einem Gelatinegel 
eingebettet u. dam it unbeweglich gemacht ist, was beweist, daB tatsachlich nur die
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Kolloidteilchcn niitoiriander reagieren. — Is t das Molverhaltnis Cu : S =  2 : 1, so 
tr i t t  goldbraune, ist es 1 : 1, griine Fiirbung auf, was nicht durch Superposition der 
Farben des tiefroten Cu-Sols u. des griinliehgelben S-Sols zu deuten ist, sondern nur 
durch Bldg. von Cu,S bzw. CuS (vgl. auch naclist. Ref.). — Beim Umsatz von H2S- 
Wasser m it kolloidem Cu in Gelatinegel treten merkwiirdigerweise L iesegangscIh; 
Ringe auf, obwohl eine Rk.-Komponente unbeweglich ist. (Kolloid-Z. 72. 35—40.
1935. S tuttgart, Techn. Hoehschule, Abt. f. techn. Kolloidchemie d. Laborat. f. 
anorgan. Chemie.) L e c k e .

E. Sauer und Dora Steiner, Ober Bildungsweise und Zusammensetzung von 
kolloiden und gefdlllen Kwpfersulfiden. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. zeigen durch ąuanti- 
tative Verss., daB aus sehr verd. CuCI- bzw. CuCI2-Lsgg. m it ILS  Solc aus kolloidem 
Cu„S bzw. CuS erhalten werden kónnen, m it denen die in der vorstehend referierten 
Arbeit aus kolloidem Cu +  kolloidem S erlmltenen ident. sind. Aus colorimetr., Extrak- 
tions- u. Lóslichkeitsverss. geht weiter hervor, daB primar auch aus CuCl2 +  H 2S, 
sogar auch in der Warnie, Cu2S (je naeli den Umstanden kolloid oder grober dispers) 
entsteht, das beim Erhitzen unter Aufnahmc des aus dem H 2S zuerst freigemachten 
S in CuS iibergeht, was im Gegensatz zu der bisher iiblichen Auffassung steht, wonach 
aus CuCl2 +  H 2S primar CuS gebildet wird, das spater in Cu2S +  S zerfallen soli. 
(Kolloid-Z. 72. 41— 46. 1035 Stuttgart.) L e c k e .

A. Rabinerson, Uber die Beeinflussmig der Strukiurbildung ron Fe(OH)3-Solcn 
durch Alkohole. (Vgl. C. 1 9 3 5 . I. 1673. 2960.) Sole aus Ferrum oxydatum dialysatum 
Me r c k  erleiden beim Verdunnen m it W. Spontandcstruktion der Teilchen, die sich 
durch Viscositatsi’uckgang u. Veranderung der Strukturviscositilt yerrat. Yerdunnen 
m it A.-W.-Mischungen andert bis ca. 10% A. das Bikl nicht; bei ca. 40% A. tr itt 
jcdoch starkę Koagulationsstrakturbldg. auf, die nach einigen Tagcn bis zur Bldg. 
eines gelben triiben Gels fiihrt. — Verdunnen m it Glykol- (45%) u- Glycerin- (7,5 u. 
47% ) W.-Mischungen ha t jcdoch keinerlei Koagulation zur Folgę u. die wie immer 
beim Verdiinnen auftretende Destruktion schreitet ungestórt fort. — Vf. erklart dics 
dam it, daB Fe(OH )3 ais typ. lyophiles Koli. der dehydratisierenden Wrkg. von A. 
unterliegt, ohne daB dieser solvatisiert; Glykol u. Glycerin dehydratisieren wohl. 
solvatisieren jedoch gleichzeitig, was durch das Verli. des trockenen Koli., das nicht 
m it ręinem A., wohl aber m it den anderen Alkoholen Sole liefert, bestatigt wird. 
(Kolloid-Z. 72. 58— 62. 1935. Leningrad, Lab. f. Kolloidchemie d. Chem.-Technolog. 
Inst.) " L e c k e .

M. W . Tscliapek, Zur Kennlnis der hydrophilen Kolloide. 1. CalorimelriscJic 
Untersuchung der Hydratation hydrophiler Kolloide im Athylallcohol-Wasscrgemisch und 
im  Athylalkohol-Ather-Wassergemisch. Da die Dehydratationswarme von Kolloiden 
bei Zusatz von A. zu wss. Lsgg. wegen der groBen Warmetonung beim Vermischen von 
W. u. A. sieli sclilecht direkt bestimmen laBt, miBt Vf. die Benetzungswarmen (Q.) 
von A.-W. u. A.-W.-A.-Gemischen m it Pulvern von Agar, Kartoffelstarke, Torf u. 
Gelatine, wobei die Konz.-Anderung des W.-A.-Gemisches wahrend der Hydratation 
angenahert in Rechnung gestellt wird, u. stellt diese Benetzungswarmen den Hydra- 
tationswarinen gleicli. Die Hydratationswarnie in W. — Q2 ist ein MaB der Dehydra- 
tation. — Dic Ergebnisse zeigen, daB in A. m it nur 20% W. noch vollstandige Hydra
ta tion  ein tritt; die Hydratationswarme/W.-Konz.-Kurven zeigen bei 20%  einen Knick 
u. iihneln im allgemeinen den Adsorptionsisothcrmen. In  Anbetracht der liohen 
Hydratationswarme der Koli. (ca. 3000 cal/Moi W.) gegeniiber der von A. (200—300) 
ist dic starkę H ydratation in hochprozentigem A. verstandlich. Die Koagulation der 
hydrophilen Kolloide durch A. sucht Vf. durch Annahmen iiber die Bedeutung geringer 
Anderungen im Gebiete der krit. H ydratation u. des clektrokinet. Potentials zu deuten.
— In  A.-W.-A.-Gemischen ist (auBer in reinem A. u. A.) nirgends vollstandige 
Dehydratation vorhanden; sie bleibt stets unter 50°/o, was auf die Verminderung der 
wirksamen A.-Konz. durch den A. zuriickgefuhrt wird. Dic koagulierende Wrkg. 
von A. wird auf die Herabsetzung des elektrokinet. Potentials zuruckgefiihrt. (Kolloid- 
Z. 72. 46— 50.1935. Woronesch, Wissenschaftl. Forscli.-Inst. f. Kolloidchemie.) L e c k e .

K. S. Ljalikow, I. R. Frotass und G. P. Fajennan, Ober die Yerschicbung des 
isoelcktrischen Punktes der Gdaline. Es wurde der EinfluB von NaCl, KCl, K J , KCNS, 
Na-Acetat, Na^SOj, Na-Oxalat, K i8e(G N \, BaCL, CaCl2, AlCl:l, FeCl3 u. T h(N 03)i auf 
die Versehiebung des isoelektr. Punktes von Gelatine nach der jMethode des maximalen 
Trubungsgrades des Gelatinegels untersucht. Die Anionen bewirken hierbei eine Ver- 
schiebung des pn-Wertes des isoelektr. Punktes nach der sauren, die Kationen nach
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der alkal. Seito hin. Dio GroBc der Verschiebung wird dabei von der elektr. Ladung 
u. der H ydratation des Ions bestimmt. Die Veranderungen, die die Holie des Triibungs- 
maximums in Ggw. eines Elektrolyten erfahrt, deutet darauf hin, daB die Gelatine 
auch im isoelektr. Punkt Ionen adsorbiert. Mit steigender Konz. nimmt die Hoho des 
Trubungsmasimums ab u. die Veranderungen desselben m it demjenigen des pn-Wertes 
gehen weniger stcil vor sich. Aus der Tatsache, daB samtliehe Ionen den isoelektr. 
Punkt beeinflussen, wird gefolgert, daB es grundsatzlich unzulaśsig ist, die Best. des 
isoelektr. Punlctes in  Ggw. von mohr oder weniger bedeutenden Elektrolytkonzz., 
z. B. in Pufferlsgg. auszufiikren. (C. R. Acad. Sci., U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii 
Nauk S. S. S. Ii.] 1 9 3 5 . I. 615—22. Leningrad, Opt. Inst.) K le y f .r .
*  H. M. Mapara, Notiz uber den Einflufi des Sauregrades von Agar auf die Liese- 
gangschen Ringe von Bleichromat und Bleijodid. Vcranderung des pn von Agargel durch 
Zusatz von Essigsiiure bzw. Na-Acctat ha t starken EinfluB auf die in ihm entetehenden 
LiESEGANGsehen Ringe von PbCr04 u. Pb,J2. In  beiden Fallen wird die Ausbldg. 
des ersten Binges m it steigendem pn verzogert; der Abstand u. die Dicke der Bingo 
sinkt dabei u. ikro Anzahl waohst. PbCrO., bildet zwischen pn =  2,4 u. 2,96 iiberliaupt 
keine Ringe; die TeilchengróBe ha t ein Maximum bei pji =  8,04. — P b J 2 scheidet 
sich bei ph =  2,4— 5,94 in guten Ringen ab, dariiber in gebrochenen, wobei die Teilchen- 
groBc m it steigendem ph dauemd zunimmt. (J. Indian chem. Soe. 12. 48—50. 1935. 
Bombay, Wilson College, Chem. Laborat.) ' L ec k e .

Susum u M iyam oto, Zur Theorie der Diffusionsgeschwindigke.it durch Membranen. 
lis wird eine Theorie entwickelt, die auf folgender Voraussetzung beruht. Von den 
Molekulen in der Lsg. treten nur jcne in die Membran ein, bzw. aus ikr wieder heraus, 
die auf die Grenzflaehe m it Geschwindigkoiten auftreffen. dereń senkrechte Kompo
nento eine MindestgroBe hat. Eino Dialysengleichung wird abgoleitet, aus der hervor- 
geht, daB die von B r i n t z i n g e r  (C. 19 3 1 . I I . 398) erhalteno Beziehung: /  • YM  =  const. 
(A =  Dialyscnkonstante, M  =  Mol.-Gew. des diffundicrenden Stoffes) nur fiir Stoffe 
giiltig ist, die bestimmte andere Bedingungen erfullen. (Kolloid-Z. 74. 194—96. Febr.
1936. Univ. of Hiroshima.) G e r a s s im o f f .

Serg. Wosnessensky und L. M. Dubnikow, Diffusion von Wasserdampf durch 
Acetyl- und Nitrocellulosemembranen. Es werden Diffusion u. Sorption von W.-Dampf 
durch Membranen untersucht u. die dazu dienenden Methoden nuher beschrieben. 
Folgende GesetzmaBigkeiten werden gefunden. Mit zunehmender Membrandicke 
sinkt das Sorptionsvermogen; fiir die Durchgangszeit des Dampfcs durch dio Membran 
wird eino Abhangigkeit von der Dieke abgeleitet. Der Durchgang erfolgt schnoller, 
wenn der W.-Dampf abgebenden FI. die glanzende Membranoberflaeho zugekehrt ist. 
Mit dem Druck stcigt das Sorptionsvcrmógen u. ebenso dio Diffusionsgesehwindigkeit, 
die auch vom Soi-ptionsvermogen abhangt. Fiir die Sorption ergibt sich eine Isothermo, 
analog den Isothcrmen von Ob e r m il l e r  (C. 1926- I. 2060) u. Sh e p p a r d  (C. 1 9 3 3 .
I. 2086). Mit zunehmender Temp. nehmen die Sorption u. die Durehgangsgeschwindig- 
kcit des W.-Dampfes zu. Durch Zusatz von wasserunl. Fullstoffen zu der Mcmbran- 
substanz wird die Diffusionsgesehwindigkeit yermindert. Samtlieho Vers.-Ergcbnisso 
werden in Tabellen u. graph. dargestellt. Die Diffusionskurve verlauft z. T. lincar. 
Fiir diesen Teil wird eine Gleichung aufgestcllt: m  =  K 1 t — a (m — Dampfmengc,
l =  Zeit, a  u. A'j =  Konstanten). Auf die Temp.-Abhangigkeit der Geschwindigkeits- 
konstanten K1 ist die ARRHENIUSsche Gleichung: Ig K x =  A jT  +  B  anwendbar. 
(Kolloid-Z. 74 . 183—94. Febr. 1936. Moskau, Techn. Hochsch.) Ge r a s s im o f f .

F. A. H. Schreinemakers, J. C. Lanzing und C. L. de Vries, Einflufi der 
Natur der Membran und der Temperatur a u f das osmotische System Wasser-Ozalsaurc. 
(Vgl. C. 19 3 2 . I. 3395. 2560.) Fortsetzung der theoret. Behandlung osmot. Systemc. 
(Kon. Akad. W etlnseh. Amsterdam, Proc. 38 . 1067—74. 1935. Leiden, Lab. of Inorgan. 
Chem.) Ju z a .

L. Sibaiya, Uber das Yerhiiltnis der Tcmperaturkoeffizienten von Oberfldchen- 
sjMnnung und Dichte. Vf. gibt, ausgehend von der LAiJLACEsehen Theorie der 
Capillaritat, eine theoret. Deutung des experimentellen Befundes, daB das Verhaltnis 
der Temp.-Kooff. der Oberfliichenspannung u. der D. zwischen 2 u. 3 liegt. Die ein- 
faehe Theorie liefert don W ert 2; die Abweichungen von diesem W ert lassen sich durch 
die Annahmo einer Temp.-Abhangigkeit des Wrkg.-Bereichs der Molekule erklaren. 
(Current Sci. 3. 418— 19. 1935. Bangalore, Central College, Dep. of Physics.) L e c k e .

*) Vgl. S. 3447.
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T. S. Wheeler, Uber das VerhdUnis der Temperaturkoeffizienlcn der Obcrfldchen- 
spannung und der thermischcn Awsdehnung. (Vgl. yorst. Ref.) Aus dem Parachorgesetz 
folgt fiir das Verhaltnis der Temp.-Koeff. yon Oberflachenspannung u. therm. Aus- 
dehnung der W ert 4, der m it den expcrimentell gefundenen Werten (meist zwischen 3,2 
u. 4,2) besser ubereinstimmt ais der in  der yorst. ref. Arbeit angenommene W ert 2—-3. — 
In  einer Erwiderung zeigt L. Sibaiya, daB der W ert tatsiichlich meist zwischen 3 u. 5 
liegt; W. zeigt einen abnonn hohen W ert (13,2); geschmolzene Metalle (z. B. Sn 0,325) 
dagegen abnorm niedrige. — Der Grad der Annaherung des cxperimentell gefundenen 
Wertes an 4 kann geradezu ais Kriterium  dafiir benutzt werden, wie weit eine El. dem 
Parachorgesetz gehorcht. (Current Sci. 3. 550—51. 1935. Bombay, Royal Inst. of 
Science, Dep. of Chcmistry.) L e c k e .

Ch. Bouchet und R. Lafont, Untersucliungen iiber die Ausbreilung von Ricinusól 
und verschiedenen Glyceriden au f die Oberflache von Wasser. Es wurde ein App. gebaut, 
boi dem dor Druck bestimmt wird, den eine auf die Oberflache gebrachte Fottschieht 
gegen einen kleinen Schwimmer ausiibt u. in dem m an die Oberflachendrucke zwischen 
Yiooo—60 dyn/cm messen kann. F ur den Punkt, boi dom die Molokiile noboneinandor 
stehen, bcrcchnen sich folgende W erte fiir dio Lange der Molekule (l), die vom Molekuł 
eingenommene Flachę (a) u. die Sattigungsdrucke (ps) fiir Olsaure: l — 16,8 A, a =  31 A2, 
ps — 29,5 dyn/om, fiir Ricinusól: l — 7,0 A, a — 205 A2, ps =  16,2 dyn/cm, u. 30 Stdn. 
boi 140° gealtertem Ricinusól: l =  7,8 A, a =  188 A2, ps =  16 dyn/cm. (Publ. sci. 
techn. Ministere de l’Air Nr. 33. 1—46.) WALTHER.

Ch. Bouchet und P. Lamarche, Priifung au f die Ausbreilung der Bestandteile 
des Ricinusóles. In  Fortsetzung der yorst. ref. Arbeit wurde festgcstellt, daB bei Benzyl- 
benzoat der Siittigungspunkt nicht gut bestimmt werden kann, da es zu wasscrlóslich 
ist. R i c i n o l s a u r o  gibt koinen scharfen, dio Siittigung der Oberflache andeutenden 
Knick der Kurve. Werden Ricinusól u. Olsaure miteinandor gemischt, so ycrschwindot 
der bei beiden sonst yorhandene Knickpunkt der Kurvc, was darauf zuriickgefuhrt 
wird, daB sich Vcrbb. bilden, die den Laotiden oder Lactonen der Ricinolsaure ent- 
sprechcn. (Publ. sci. techn. Ministere do l’Air Nr. 51 . 1—39.) WALTHER.

Hans Tollert, TJntersucImngen iiber die Zahigkeit wasseriger Elektrolyllósungen.
II. Ober den Vergleich der spezifischen Ionenviscosilalen mit anderen Ioneneigenschaflen 
homologer Elemente. (I. vgl. C. 1935. I. 3641.) Die in Teil I  orhaltenen spezif. dynam. 
Ioncnyiscositaten der Reihe der Alkalimetalle u. der Halogenc werden m it anderen 
Ioneneigg., wie Ionenhydratation, Hydratationswarmen, molaren Ionisierungsenergien, 
molaren Gitterenorgien der Alkalichloride bzw. Natriumhalogenide, Ionenradion im 
Gitter, Elektronenaffinitat, mittleren Deformierbarkeit, lonenrefraktion u. Ionen- 
beweglichkeit graph. u. rechncr. vcrglichen. Der Verlauf der fiinf erstgenannten 
GroBen in Abhangigkeit von der Ordnungszahl stimmt m it dem Verlauf der Ionen- 
yiscositiitcn hinreichcnd iiberein. Es wird daraus gefolgert, daB bis zu Konzz. 0,1-n. 
die hydratisierten Ionen m it dem W. in einem Gleichgewichtszustand stehen, der 
cbonso eino Funktion der Ordnungszahl ist wie die genannten Ioneneigg. (Z. physik. 
Chem. Abt. A. 174. 239—46. 1935.) ' H u th .

W. Clayton, Einige Bemerkungen zur Grenzflache fest/fliissig. Vortragsbericht, 
u. a. dio Adsorption u. Orientiorung von Moll. an den Grenzflachen fest/fl. betreffend. 
(Chem. Age 33. 489—90. 30/11. 1935.) Ju z a .

J. Zeldowitsch, Anhcort au f die Bemerkung ton H .Zeise zu meiner Arbeit: „Vber 
die Theorie der Freundlichschcn Adsorptionsisotherine". (Vgl. C. 1936. I. 2719.) Vf. 
nimm t gegen einige Annahmen in der ZEISESchen Ableitung der FREUNDLICHsehen 
Adsorptionsisotherme Stellung. (Acta physicochimicą U. R. S. S. 3. 529—30. 1935. 
Leningrad.) JUZA.

A. King und C. G. Lawson, Die Adsorptionsisotherme fiir  schweres Wasser an 
Holzkohle. Dio Adsorptionsisothermen von schwerem W. u. gewohnlicliem W. an 
Holzkohle werden bestimmt u. gefunden, daB sio sehr ahnlich sind. (Trans. Faraday 
Soc. 32. 478—81. Febr. 1936. London, S.W. 7, Imperial College of Science and Techno
logy.) S a l z e r .

Richard M. Barrer, Die Sorptionsgeschwindigkeiten von leichtem und schwerem 
Wasserstoff bzw. Methan an Holzkohle. Die relativen Sorptionsgeschwindigkeiten von 
Wasserstoff u. Deuterium bzw. Methan u. Deuteriometlian an Holzkohle zeigen Null- 
punktsenergiedifferenzen von 770 bzw. 750 cal. Bis zu 500° abs. herunter war bei der 
Wasserstoffsorption kein Tunneleffekt u. kein Massenfaktor in der Konstantę A  der 
Gleiehung: Geschwindigkeit H2/Geschwindigkeit D, =  A T festzustellen, so daB
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A  =  1 ist. Sowohl bei der Sorption der Wasserstoffe ais auch bei den Metlianen wird 
das Yerhaltnis der Geschwindigkeiten K h 2/K d 2 bzw. K ciij/K od j niit steigender Temp. 
kleiner. (Trans. Faraday Soe. 32. 481—86. Febr. 1936. Cambridge, Lab. of Colloid 
Science.) S a l z e r .

H ugh S. Taylor und H. D iam ond, Die Spinisomerisierung von Wasserstoff an 
paramagnelischen und diamagnetischen Oberflachen. Vff. berichten iiber Yerss. iiber 
den Zusammenhang zwischen der Adsorption bei tiefen u. hohen Tempp. u. der Ortho- 
Para-H2-Umwandlung an paramagnet. u. solchen diamagnet. Stoffen, an denen jene 
Umwandlung auch bei VAN DER W AALSscher Adsorption orfolgt. Der Verlauf der 
Umwandlung wird nach der von B o n h o e f f e r  u . H a r t e c k  (C. 1929. II. 1376) ent- 
wickelten Methode der therm. Leitfahigkeit verfolgt (Drahttemp. ca. 170°; H,-Druck 
ca. 40 mm Hg). Der untcrsuchte elektrolyt. H 2 wird sorgfiiltig gereinigt u. getroclmet. 
Ais Katalysatoren dicnen die Oxyde von Gd, Nd, La, Gemische der beiden letzten, 
Co, V, Cr, Zn, F e  sowie Zinkchromit, MnCl3, Ag, Cu u. A1.,03. Die Katalysatoren werden 
in der Regel bei hohen Tempp. entgast u. dann im Vakuum auf die Temp. der fl. Luft 
abgekiihlt. Ergebnisse: An paramagnet. Oberflachen, dio starkę VAN DER WAALSscho 
Adsorption zeigen (paramagnet. Metalle, Oxydo u. Salze), tr i t t  bei tiefen Tempp. eine 
schnelle Ortho-Paraumwandlung auf. Verminderung der magnet. Susceptibilitat oder 
des Adsorptionsvermógens vermindert auch die Umwandlungsgeschwindigkeit bei 
tiefcr Temp. An diamagnet. Stoffen wie Ag u. ZnO zeigt sich bei — 187° eine langsamo 
Umwandlung, die entweder auf dem Paramagnetismus von Oberfliichenatomen oder 
auf einem Rost von aktivierter Adsorption bei dieser tiefen Temp. beruhen kann. Bei 
hohen Tempp., wo starkę aktivierte Adsorption erfolgt, tr i t t  schnelle Umwandlung 
ein. Ein neuer Umwandlungsmeehanismus fiir diese hohen Tempp. (bis 440°) wird 
angegeben, der eine Austauschrk. m it H.,0 vorsieht; dio Móglichkeit anderer ahnlicher 
Umwandlungen wird angedeutet. SchlieBlich ergibt sich noch, daB eine Sinterung 
von Cu-ICatalysatoren die H 2-Umwandlung bei tiefen Tempp. bei weitem nicht 
so stark beeintrachtigt wie die Hydrierungsgeschwindigkeit von C2H ,. (J. Amer.
chem. Soc. 57. 1251—56. 1935. Princeton, N. J ., Univ., Frick Chem. Labor.) ZEISE.

A. K rassilschikow , Die Sorption von Oasen und Dampfen durch die Aerosol- 
teilchen. Es werden Sorptionsverss. m it Bromdampf an Aerosolcn von Minex'alol, 
Salmiak u. Kolophonium durchgefuhrt. Vf. benutzt eine von S. WOSNESSENSKY 
vorgesehlagene Methode, die auf der Differenz der Diffusionsgeschwindigkeiten von 
Gasen beruht, je nachdem sorbicrende Aerosole anwesend sind oder nicht. Es werden 
Vorr. beschrieben, m it denen Aerosole hergestellt u. ihre Konz. u. Dispersitiitsgrad 
bestimmt werden. Dio TeilchengróBe laCt sich nach dem STOKESschen Gesetz be
rechnen. Verss. am Olaerosol zeigen, daB bei hdheror Aerosolkonz. dio Sorptions- 
isothenno nahezu geradlinig vorlaui't (das Brom wandort also in die Olteilchen hinein), 
u. daB eino Desorption des Gases nicht stattfindet. Mit steigender Olaerosolkonz. 
nimmt auch die Bromsorption pro Gowielitseinheit der Aerosolsubstanz zu. Fiir diese 
Sorptionszunahmo wird eine vorlaufige Erklarung gegeben. Beim Salmiak gibt es 
eine typ. Adsorptionsisotherme, an wolcher der Vf. dio L a n g m u ir s c Iic Gleichung 
priift u. bestatigt. Dio Sorption sinkt m it steigender Bromdampfkonz., was durch 
zunehmende Koagulation des Soles u. Gasdesorption erklart wird. (Kolloid-Z. 74. 
138—47. Febr. 1936. Moskau, Techn. Hoehsch.) G e r a s s im o f f .

Felix D urau  und A lfred H orn, t)ber die Adsorption von Oasen an jungfraulichcn 
Salzoberfluchen. Es wird zuniichst eine Methode ausgearbeitet, m it der man selir geringe, 
in oder an Salzen befindliche Gasmengen naehweisen kann : Die Salzo werden in sorg- 
fiiltig entgastem W. gel.; die Lsg. wird erwarmt u. evakuiert u. das dabei freiwerdendo 
Gas bestimmt. Beim Eindampfen einer solchen Lsg. im Vakuum werden noch grófiero 
Gasmengen fre i; diese Gasabgabo seheint jedoch durch den Zerfall von chemosorbierten 
Vorbb. verursacht zu sein. Ferner werden durch wiederholtes Kochen, Filtrieren, E in
dampfen u. Schmelzen im Hochyakuum Praparate (NaCl, NaNOa, CdCl2) hergestellt, 
die bei der oben genannten Behandlung keino Anwesenheit von Gasen erkennen lieCen. 
Die Salze wurden, ohne daB sie m it irgendeinem Gas in Beriihrung kamen, zerkleinert; 
an den so erhaltenen jungfraulichcn Salzoberflaehen wurde N (1 at) sorbiert. Nach 
Evakuiercn bei Zimmertemp. auf 1 mm N war nur noch ein, dio Fehlergrenze kaum 
iibcrschrcitender Betrag von N sorbiert; die Bedeckung der Óberflaehe unter den ge
nannten Bedingungen ist hochstens l°/0- Somit kann man durch bloBes Evakuieren 
bei Zimmertemp. den an NaCl, NaN0 3 u. CdCl2 sorbierten N entfernen. Eine stiirkere
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Adsorption wurdo bei Verwendung von C3H 8 u. C2H 2 beobachtet. (Z. Physik 98. 
198—226. 14/12. 1935. Munster, Westf., Univ., Physikal. Inst.) J u z a .

E. C. C. Bały und W. P. Pepper, Adsorption von Aluminiumhydroxyd durch 
Kieselgur. Zu einer Suspension von Kieselgur in wss. A1(N03)3-Lsgg. verschiedenen 
Geh. wird langsam NH3 gegeben. Es wird sodann einerseits bestimmt, wieviel Al(OH)3 
von der Kieselgur adsorbiert wird, andererseits wird von den crhaltenen Praparaten 
das elektrokinot. Potential in t/w-n. Essigsaure gemessen. Das elektrokinet. Potential, 
aufgetragen gegeń dio Menge des adsorbierten Al(OH)3 zeigt einen Anstieg bis 75,4 MV 
bei 0,004 86 g Mol Al(OH)3 auf 100 g Kieselgur. Bei etwas groBeren Konzz. sinkt das 
C-Potential etwas ab u. bleibt dann m it 61,2 MV konstant. Dieser Betrag von 61,2 MV 
ist das ^-Potential des freien Al(OH)3. Auf Grund von Oberflaclienbestst. kommen 
die Vff. zu folgender Erklarung der beobaeliteten Effekte: Wenn dic Kieselgur m it einer 
monomolekularen Schicht von Al(OH)3 vollstandig bedeekt ist, ist der maximale 
W ert von 75,4 MV erreicht. Die Ablagerung einer zweiten monomolekularen Schicht 
fuhrt bereits zu dem elektrokinet. Potential des freien Al(OH)3 (61,2 MV). Die Ab- 
weichung des f-Potentials der ersten monomolekularen Schicht von dem Standardwert 
ist darauf zuruekzufiihren, daB die Moll. in dieser Schicht aktiviert sind. (Naturę, 
London 1 3 6 . 28. 1935. Liverpool, Univ.) J u z a .

H. Remy und W. Seemann, Abhdv.gighe.il der Nebdabsorplion durch Fliissig- 
Iceilen von der Blasengrófie. I. Vff. finden, daB feuchtigkeitsgesatt. Nebel aus rauchender 
H 2S04 m it 65%  S 03 von A., CH3OH, A., Glycerin, 10%ig. AgN03-, 5- u. 10%ig. 
KOII-Lsg. um so besser absorbiert werden, in je kleineren Blasen der Nebel dieFll. durch- 
stróm t. Die Form der Absorbierbarkeits/BlasengróBekurven andert sich m it der S tro
niu ngsgeschwindigkeit; wss. Lsgg. absorbieren schlechter ais W. u. sind empfindlicher 
gegen Veriinderungen der BlasengróBe, so daB diese allein nieht der beherrschendc 
Faktor sein kann. A. nimmt insofern eine Ausnahmestellung ein, ais die Absorption 
in ihm trotz Ausbldg. sehr kleiner Blasen bei gegebener Strómungsgeschwindigkeit 
besonders schlccht ist, was durch den hohen Dampfdruck, das liohe Mol.-Gew. u. die 
geringe Affinitat zu W. bedingt sein diirfte. — Die Absorbierbarkeit nimm t im all- 
gemeinen stetig m it steigender Strómungsgesehwindigkeit ab (Fali I); KOPI u. 
Glyceriu zeigen jedoch ein Minimum der Absorptionsfahigkeit (Fali I I ) , was darauf 
beruht, daB diese Fil. dem Nobel W. entziehen, ohne Dampfe an ihn abzugeben, wo- 
durch die Blasen verkleinert werden. — Die gefundene lineare Abhangigkeit der Ab
sorption von der reziproken Stróniungsgeschwindigkeit (vgl. C. 1 9 3 5 . II . 1149) gilt 
nieht mehr bei sehr hohen Strómungsgeschwindigkeiten; auch zeigt sich, daB die Kurven 
im ganzen schwaeh gekrummt sind, u. zwar bei Fil. der Gruppe I  anders ais bei denen 
der Gruppe II. — Die BlasengróBe nimm t m it abnehmender reziproker Stromungs- 
gescliwindigkeit stark zu; die Kurven bei Gruppe I  sind vóllig analog denen fiir die 
Abhangigkeit der Absorption von der BlasengróBe. Auch die BlasengróBe in Glycerin 
andert sich m it der Strómungsgeschwindigkeit genau wie bei den anderen Fil., so daB 
die Gruppe I I  sich wohl nur in bezug auf die eigentliche Absorption anomal verhalt. 
Fiir die BlasengróBe selbst sind weder Oberflachenspannung nocli Viscositat allein 
ausschlaggebend. — Die Berechnung der BlasengróBe erfolgte durch Messung der 
Strómungsgeschwindigkeit u . der Blasenzahl pro Sek.; letztere wurde durch A ufnakm e 
der Klopfgerausche im Mikroplion, Verstarkung der Strome u. Cbcrtragung auf Gelatine- 
schallplatten, die bei kleinerer Umdrehungsgesehwindigkeit abgehórt wurden, gemessen. 
Auf diese Weise konnten bis 2000 Blasen pro Min. gezahlt werden. Zur Sattigung 
der Nebel m it Feuchtigkeit dienten Waschflaschen m it kegelfórmigen Glasfritten, dereń 
Spitze nach unten gerichtet war; im ubrigen wurde die in den friiheren Arbeiten ver- 
wandte Technik benutzt. (Kolloid-Z. 72. 3— 12. 1935. Hamburg, Univ., A norgan. 
Abt. d. Chem. Staatsinst.) LECKE.

A. A. Nekrassow, Ober die Abhangigkeit der Bindungskrdfte in  granulierten 
Massen von den Capillardrucken. Es wird eine theoret. Analyse der C apillarkrafte  
gegeben, die in Erdschichten auftreten. Dabei werden die Schichten eingeteilt in sand- 
artige (grobdisperse) u. in lehmartige (kolloidahnliche) Systeme. (J . techn. Physik 
[russ.; Shurnal technitseheskoi Fisiki] 5. 1183—91. 1935.) S chachow skoY -

Kadzuyuki Tsurumi, Versuch uber die Fallgeschwindigkeiten kleiner Partikel- 
Es wurde die Fallgeschwindigkeit von Porllandzementkornern im Petroleum u. von 
Quarzkómchen in A. untersueht. Vf. stellt fiir die Endgeschwindigkeit folgende Formeln 
auf: 1. V — (2/3[Yi — y/y]-y)°t555y-o,ni.^o.C67 tmd 2. V =  {!%• [n  — y/y ]-g)°’s -d"’0-
Es bedeutet d den Partialdurchmesser, v die kinemat. Yiseositat der Fl., y\ D. des
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Partikels, y  D. der Fl. u. g dio Gravitationskonstante. 1 gilt fiir dio REYNOLD-Zahl 
300 ~  3200, 2 fiir 3200 ■—' 10 000. Ii ist dcfiniert dureh v d/v. Die Verss. ergaben 
eine gute tlbereinstimmung m it den Formeln. Dic naeh der STOKESschen Formel 
berechneten Endgeschwindigkeiten liegen fur die benutzten Partikeldimensionen 
tiefer. (Proc. Imp. A cad . Tokyo 11 . 455. Doz. 1935. [Orig.: engl.]) GOTTFRIED.

Marcel Mathieu, Ole und plaslische Stoffe. Versucli einer Theorie. Naehtrag zu 
der C. 1 9 3 5 . I. 3G42 referierten Arboit m it Klarurig u. Prazisierung der verwendeten 
Begriffe u. Beispiele. (Chim. e t Ind. 33 . 1326. 1935.) H u t h .

B. Anorganische Chemie.
M. M. Platonow, Ursprang von Polyhalogeniden und Polysulfiden. Uber den 

anhydridischen Charakter der Molekule einiger Eleinente. Vf. geht yon deui Gedanken 
aus, daB die mehratomigen Molekule einiger Elemente, z. B. S-Molekiile, aus Atomen 
yersehiedener Valenz in anhydridahnlicher S truktur aufgebaut sind. Die Molekiile S3 
u. S., sind naeh dem Vf. entspreehend den Molekulen S 0 2 u. S 03 ais Sulfanhydride SS2 
u. SS3 anzusehen. Vom SS2 leitet sieli dann das Polysulfid NaS., ais das Tritliiosulfit 
Na(SS3) ab. Diese Annahme wird noeh an yersehiedenen Rkk. erliiutert. Entspreehend 
den Polysulfiden ist aueli bei J ,  aus den bekannten in einer Tabelle aufgestellten Poly- 
jodiden u. Verbb. voin Typus JF 5 u. J F 7, die Mógliehkeit der Anwesenheit von J 4-, 
J u- u. J 8-Molekiilen ausgesproehen u. die Ansieht vertreten, daB der Vers., solche hóherc 
J-Molekule experimentell zu erfassen, nicht oline Aussiclit auf Erfolg ist. (Ukrain, chem. 
J . [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 10 . 51—56. 1935.) V. FuNER.

Otto Ru£f, Darstellung von Aluminiumcarbid, Al^C^. Kurze Angabe iiber dic 
Darst. von A1403 : Al-Spane werden mit der theoret. Menge fein gepulverten, asclie- 
froicn Kolilenstoffs gemisclit, in einen allseitig geschlossenen Kohletiegel gefiillt, in 
einer N-freien H-Atmosphare (p =  1 at) auf 2000° erhitzt u. bei dieser Temp. 30 Min. 
lang gehalten. (Chemikor-Ztg. 60 . 28. 4/1. 1936. Breslau.) JUZA.

S. I. Skljarenko und J. P. Wyrski, Uber die Gcwinnung von Cer dureh Schmelz- 
fluflelektrolyse. Fiir die Gcwinnung kleiner Ce-Mengen im Laboratorium wird dic 
SchmelzfluBelektrolyse im Porzellantiegel an Kohleanoden u. Ce, Mo, Fe oder Kohle- 
kathoden empfohlen. Eine Mischung von 25 g CeCl3 +  16 g KC1 +  2 g CaF2 (vgl. 
B i l l y  u . T r o m b e ,  C. 19 3 1 . II . 2979) wird im elektr. Tiegelofen geschmolzen. Naeh 
Bcginn der Elektrolyse ist keine iiuBerc Erhitzung mehr nótig. Man arbeitet bei 850 
bis 880° u. kathod. Stromdichten von 0,5—2,0 Amp./qcm. (Chem. J .  Ser. B. J .  angew. 
Chcin. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8 . 4'1—48.
1935.) _ Ba y e r .

Milton J. Polissar, Neue Auslegung der luuneflbar schnellen Reaktion in  einer 
Losung, die Oxalsdure, Permanganation und Manganoion enlhalt. Es werden drei Rkk. 
besprochen: 1. Red. von Permanganat in oxalsaurer Lsg.; 2. wie 1, doeli in Ggw. 
von Manganoion u. 3. wie 2 ohne Zusatz von Oxalsiiure. Die Reaktionen 1 u. 3 
verlaufen langsam u. sind autokatalyt., Rk. 2 unmeBbar sehnell. Es wird angenommen, 
daB der Mechanismus so zu erklaren ist, daB das Permanganation sehr sehnell im 
Gleichgewieht Lst m it Mn+4, Mn+;l u. Mn++. F iigt man Mn++ zu einer angesiiuerten 
K-Permanganatlsg., so stellt sich sehr sehnell das Gleichgewieht ein, docli sind die 
Konzz. von Mn+4 u. Mn+a sehr klein. Mn++ bat die Tendenz zur Hydrolyse unter 
Bldg. von M n02 oder dessen Hydroxyd; die Rk. verliiuft jedoch in saurer Lsg. lang
sam, docli wirkt festes M n02 katalyt. besclileunigend auf die weitere Ausfallung. Is t 
jedoch Oxalation zugegen, so verschiebt sich das Gleichgewieht sofort u. daa P er
manganation wird sehr sehnell zu einem Manganioxalatkomplex reduziert. (J . chem. 
Educat. 13 . 40—42. Jan . 1936. Berkeley, Calif., Armstrong junior Coli.) G o t t f r i e d .

S. S. Urasowski und N. A. Jakimkin, Uber die Beaktionsfdhigkeit von Nickel- 
carbonyl in  der Gasphase. (Vorl. Mitt.) Vff. untersuclien dio katalyt. Eig. des Nickel- 
carbonyls in der Gaspliase, im Temperaturbereicli seines fast vollstandigen Zerfalls, 
auf die Umsetzungsrk. von CO m it H 2 u. CH4 u. finden, daB die erste Rk. schon bei 
150° m it 20%ig. Umsetzung des CO verlauft, also bei der Temp., die betrachtlich 
niednger liegt ais bei den gewóhnlichen Ni-Katalysatoren. Die zweite Rk. ergab auch 
bei 200° noch keine Umsetzung. (Ukrain, chem. J .  [ukrain.: Ukraiński chemitschni 
Shurnal] 10 . 44—50. 1935. Charków, Chem.-teclinol. Inst.) v. F u n e r .

Tclieng Da-Tchang, Uber das Milfallen von Prolactinium dureh Titan. Die sich 
in selwach salzsaurer Lsg. dureh Hydrolyse bildendc Metatitansiiuro reiBt Pa mit.
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Zur Reinigung wurden die Metatitansiiurendd. in H ,S 0 4 +  H F gelóst, durch Zusatz 
von Ba, Th u. Se radioakt. gereinigt, vom mitgefallten Fe nach Cio c h in a  m it Na- 
Thiosulfat u. vom mitgefallten Bi u. Sn m it H 2S in salzsaurer Lsg. getrennt. Kontroll- 
verss. zeigten, daB auf die angegebene Weise eine yollstandige Extraktion des Pa aus 
einem radioakt. Minerał (Vff. arbeiteten m it Katanga-Pechblende) móglich ist. (Buli. 
Soe. chim. France [5] 3. 271—-73. Febr. 1936. Peking, Cliina. Phys. Inst.) W in k le r .

Tcheng Da-Tchang und Li Houang, Ober das Mitfallen von Protactinium durch 
die in  Salzsaure unloslichen Sulfide. Vff. unternahmen Verss., um zu entseheiden, ob 
Pa in HCl-Lsg. m it H2S gefiillt oder ob es an gleichzeitig ausfallenden Sulfiden ad- 
sorbiert wird. Es zeigte sich, daB bei Ggw. der m it H2S in salzsauren Lsgg. fallbaren 
Metalle Pa mitgerissen wird u. zwar am meisten von Bi, daB sich m it waćhsendem 
Sauregch. die mitgerissene Pa-Menge vermindert u. m it wachsender Menge des mit- 
reiBenden Metalles oder m it wachsender Konz. des Pa sie zunimmt. Es scheint, daB 
Pa in HC1 1. ist u. daB es keinc unl. Sulfide bildot, aber daB es adsorptiv gebunden 
wird. (Buli. Soc. chim. France [5] 3. 326— 28. Fpbr. 1936. Peking, China. Phys. 
Inst.) W i n k l e r .

Da-Tchang Tcheng, Quantitalive Abtrennung des Protactiniums aus Pechblende 
mittels Titanoxyd. Erweiterto Darst. des Inhaltes der vorst. ref. Arbeit. (J . Chin. 
chcm. Soc. 3. 381—87. Noy. 1935.) W i n k l e r .

— , Das System: K„0-Pb0-Si0„. In dem System K„0-Pb0-Si0„ treten vier terniirc 
Verbb. auf, u. zwar l.~K„0-2 PbO-2 SiO.,, 2. K.,0-4 PbO-S SiO,, 3. K /J-P bO -4 SiO, 
u. 4. 2 K.20 -P b 0 -3 SiO.,. Móglicherweiso tr i t t  noeh eine fiinfte Vcrb. auf. 1 krystalli- 
siert in hesagonalen Tafelchen mit F. 918°, ist einachsig ncgatiy u. ha t die Brechungs- 
indices co =  1,93 ±  0,01, e =  1,72 i  0,01. 2 krystallisiert asbestahnlich m it F. 779° 
m it den Brcchungsindiccs 1,69 ±  0,01—1,79 ±  0,01; gerade Auslósclmng, opt. Aehse 
parallel der Fasorrichtung. 3 ist opt. positiv zweiachsig, F. 757°, opt. Achsenwinkel 
~  75° u. hat Brechungsindices a =  1,590 ±  0,005, fi =  1,612 ±  0,005, y  =  1,650 ±
0,005. 4 hat einen mittleren Brechungsindex von 1,67 u. schm. inkongrucnt bei 737°. 
Der Brechungsindox, die Warmeausdehnung bis 300° u. der Erweiehungspunkt fur
1—3 in glasigem Zustand ist: 1 1,775, 0,46%, 395°; 2 1,712, 0,28%, 460° u. 3 1,606,
0,36%, 463°. (J. Franklin Inst. 2 2 1 . 162—63. Jan. 1936.) GoTTFRIEl).

A. Galatzky, Quecksilber in Puherform. Vf. stellt pulverfórmiges Hg durch Red. 
von in W. suspendiortem Hg.,0 m it NHoOH, N2H., ■ H 20  oder CH20  lier. I)ieses Darst.- 
Verf. ha t gegenuber der Red. von Hg-Śalzen [vgl. F e l d i i o f p  ”(C. 1 9 3 0 . I. 1971) u. 
K r a u s s  u . Ma h l m a n n  (C. 1 9 3 0 . I. 2229)] den Vorteil, daB man viel kleinere Mengen 
des Red.-Mittels braucht. Vf. lialt die von F e l d i i o f f  aufgestellte Hypothese, iliiB 
die Stabilitat des pulvcrformigen Hg auf ein sehr diinnes Hiiutchen von Eisenoxyd 
(FeSO,, ais Red.-Mittel) oder bas. Quecksilbernitrat (N2H.i ais Red.-Mittcl) zuriick- 
zufiihren ist, das die Hg-Teilehcn iiberzieht, aus verschiodenen Griinden fiir unwahr- 
scheinlieh u. sieht den Grund fiir die S tabilitat in einem geringen Geh. an Hg20 , das 
die cinzelnen Hg-Teilchen trennt. Eino Stiitze dioser Annahme erblickt Vf. darin, 
daB bei vollstandiger Red. des Hg.,0 nur fl. Hg erhalten wird. Der Hg,0-Geh. des 
pulyerfórmigen Hg macht sich, wegen des holien Hg-Geh. des Hg20 , analyt. kaum 
bemerkbar. Das hellgraue, pulverfónnige Hg ist sehr viel fluehtiger ais kompaktes 
Hg u. yerleiht, frisch bereitet, der umgebenden Luft einen unangenehmen metali. Ge- 
schmack, der noch in einer Entfernung von melireren Metern walirgenommen werden 
kann. Durch starkes Reiben oder Erwarmen auf 150° gelit es in fl. Hg iiber u. von 
25%ig. H N 0 3 wird es augenblicklieli aufgelost. Die tox. Wrkg. ist sehr viel stiirker 
ais die des kompakten Hg. Beim Arbeiten m it pulverformigem Hg schwillt das Zahn- 
fleisch nach 3—4 Tagen an u. lost sich von den Zahnen. Nacli 6—7 Tagen sehmerzt 
der ganze Mund u. am Ende von 2 Wochen treten Kopfschmerzen, Sehwindel u. 
Schmerzen imRiiekgrat u. in den Gliedern auf. Beim Arbeiten m it dem Prod. empfiehlt 
sich daher das Tragen einer mit jodierter akt. Kohle gefiillten Gasmaske. Dio Analyse 
des pulyerfórmigen Hg ergibt einen Geh. von 99,6—99,8% Hg, 0,1—0,2%  H'g-Verbb. 
u. 0,1—0,3%  andere Elemente. Genauo Angaben iiber die Hcrst. u. Analyse s. im 
Original. (Buli. Soc. chim. France [5] 2 . 1801—07. Nov. 1935.) GEHLEN.

N. A. Tananajew, Eine neue Komplexverbindung. Vf. beschreibt eine rotbraune 
komplexe Verb., welche sich bildet, wenn man zur li. konz. Lsg. von 50 g Oxalsiiure 
langsam eine salpetereaure Lsg. yon 5 g AgN03 +  10 g Mn(N03)2 +  7 g HgJvT03 
zugibt, die Lsg. voin Nd. abgieBt u. den Nd. zuerst m it h. H N 03-Lsg. (1: 10), dann 
m it h. W. wiischt. Das Verh. der Vcrb. beim Behandeln m it KJ-Lsg., HC1, NH3, NaOH
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u. H N 03 wird untersucht. Aus der quantitativen Analyse des Komplexes wurde die 
Zus. zu 47% Hg; 26%  Ag u. 22,2% C20., ermittelt. Der Geh. an Mn ist sehr gering 
u. schwankt stark ; der hóchste der erhaltenen Werte betrug 4,3% . Aus den erhaltenen 
Zahlen kann die Formel Mn( Ag • Hg ■ C20 4)3 aufgestellt werden. (Ukrain, chem. J . 
[ukrain.: Ukraiński ehemitschni Skurnal] 10. 19—21. 1935. Kiew, Chem.-technolog. 
Inst.) V. F u n e r .

E. Montignie, Carbide des Bleis und des Silbers. Beim Erhitzen von PbO m it 
C entsteht kein Bleicarbid, sondern nur fein yerteiltcs pyrophores Pb. Im  Gegensatz 
zu den Angaben yon D o r a n d  (C. 19 2 4 . I. 750) bildet sich auch beim Behandeln einer 
Lsg. von (CH3COO)2Pb m it CaC., kein Bleiacetylid, sondern es tr i t t  Rk. ein nach: 

(CH3ĆOO)2Pb +  CaC2 +  2 H20  =  (CH3COO)2Ca +  Pb(O II)2 +  C2H 2.
Wird aber eine methylalkoh. Lsg. von (CH3COO)2Pb m it CaC2 behandelt, so bildet 

sich PbC2, das bei gewohnlieher Temp. an der Luft bostiindig ist, aber sclion in der 
K&lte leiclit hydrolysiert wird. Lr der Warnie u. besonders in saurer Lsg. verliiuft die 
Zors. rasch nach: PbC2 -|- 2 H 20  =  Pb(O H )2 -f- C2H 2. Verd. KOH wirkt in der Warnie 
nach: PbC2 +  2 KOH =  Pb(OK )2 +  C2H 2. — In  Ubercinstimmung m it G r u n d t  
(C. 1927 . II. 1494) u. im Gegensatz zu J o a n n is  (Ann. Chirn. Phys. [5] 26  [1882], 482) 
u. H e rz  u. N e u k ir c h  (C. 19 2 4 . I. 946) findet Vf., daB aus Blcisalzen u. KCŃ kein 
Pb(CN)2 gewonncn werden kann, weil dieses sofort hydrolysiert wird. Die Rk. ver- 
lauft gemaC: (CH3COO)2Pb +  2 KCN +  2 H 20  =  2 CH3COOK +  2 HCN +  Pb(OH),. 
Auch aus KCN u. PbO kann unter den yersehiedensten Bcdingungen kein Pb(CN )2 
erhalten werden. Wird HCN iiber orwarmtes PbO geleitet, so erhalt man nur einen 
schwarzen Korper, der aus Pb u. PbO besteht. Die Rk. yerliiuft nach:

2 HCN +  PbO =  Pb +  (CN), +  H 20.
Auch die Einw. von PbO auf Preuflisch-Blau liefert kein Pb(CN)2, das also 

unter den gewóhnliclien Rk.-Bedingungen nicht zu oxisticren scheint. — Bei der 
tlierm. Zers. der Silbersalze der Oxalsaurc, Benzoesaure, Salicylsaure, Woinsaure u. 
Olsaure entstehen kcine Silbercarbide, sondern nur Silber. (Buli. Soc. chim. France 
[5] 2 . 1807—09. Nov. 1935. Touręoing.) Ge h l e n .

Pierre Siie, Doppelte Umsetzungen in  Lósung von zwei Nairiumniobaten mit einigen 
Metallsalzen. Es wurde durch Leitfahigkeitsmessungcn dic doppelte Umsetzung 
zwischen Lsgg. von N b fi^ -N a fi-7  II f i  u. N b fi;t■ Na f i ■ 7 1I20  u. Metallsalzlsgg. u. 
die hierbei auftretendo Bldg. yon Metallniobaten untersucht. Zunachst wurde dio 
Umsetzung zwischen Nb20 5-Na20 -7  H20  u. Co, Mn, Pb, Cu, Hg+, Tl, Ag, Zn, Cd u. 
Ni untersucht. Reine Salzo bilden sieh m it Mn, Hg'1' u. Ag, wie aus der Farbę des Nd. 
sich ergibt, die yerscliieden ist von der der Hydroxyde. Die Farbo der iibrigen Ndd. 
ist sehr ahnlich der der entsprechonden Hydroxyde; aus dem Verlauf der MeBkurye 
wird jedocli geschlossen, daB sich auch in diesem Falle reine Salzo bilden. Hierauf 
wurde das Verli. von Metallsalzlsgg. auf 6 Nb20 5-7 Na20-32 H20  untersucht. Wahrond 
sich bei Einw. von Ca, Sr, Ba, Mg, Tl u. Ag gleich die reinen Salzo bilden, bilden sich 
bei Mn, Hg+, Co, Pb, Cu, Zn, Cd u. Ni zunachst Gemische zwischen Niobat u. Hydr- 
oxyd, doch wird die Existenz der Niobate m it Co, Cu, Ni, Pb, Zn u. Cd, u. unter ge- 
eigneten Vorsuchsbedingungen auch die mit Mn u. Hg+ ais sehr wahrscheinhch an- 
gesehen. (C. R. liebd. Seances Acad. Sci. 2 0 2 . 486—88. 10/2. 1936.) G o t t f r ie d .

C. Mineralogische und geologisclie Clieniie.
R. Brauns, Einige Bemerkungen zu der Schrift: Internationale Bezeichnungsuber- 

sicht handelszulussiger Benennungen der Edelsteine, Sclnnucksleine, Synthesen, IJublellen, 
Imitationen sowie der Perlen. K rit. Betrachtungen iiber einzelno Vorschlage des Nomen- 
klaturausschusses. (Zbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1 9 3 5 . 336—40.) E n s z l in .

Wolf von Engelłiardt, Die Oeocliemie des Barium. An im ganzen 225 Gesteinen, 
Mineralien, Durchschnittsmischungen yon Gesteinen u. Meteoriten wurde quantitativ 
spektralanalyt. der Goli. an BaO erm ittelt. Zu diesem Zweelc wurden zunachst zwei 
quantitative spaktralanalyt. Verff. erm ittelt. In  Tabellen sind die BaO-Gehh. der 
einzelnen Gestoine zusaminongestellt. Der mittlere Geh. an BaO in Eruptivgesteinen 
belauft sich auf 0,048% BaO, der in Sedimenten auf 0,043%. Der BaO-Geh. in den 
Meteoriten ist iiuBerst gering; den hochsten Geh. m it 0,001—0,003% weisen die bas. 
Plagioklas fuhrenden Eukrite auf. Weitcr wird ausfuhrlich die Rolle des Bariums 
bei der Minoralbldg. aus wss. Lsg. u. die Bldg. yon Schwerspat besprochen. — Weitere 
Bestst. ergeben, daB der tier. Organismus Ba nicht in gruBeren Mengen aufnimmt,

X VIII. 1. 224
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daB dagegen die Pflanzen os oft rcclit betraelitlich anreichern. So cnthalt die marino 
Algę Fucus yesiculosus 0,03—0,1% BaO u. Eichenblatter -cinen solchcn von 0,1 bis
0,3%. Hierduroh bedingt ist auoli ein hoher Geh. an BaO im Humus u. in Steinkohlen; 
so enthalt eine Steinkohle aus Schlosien 1-—3%  BaO. (Chem. d. Erde 10. 187—24G.
1936. Gottingen Univ., Mineralog. Inst.) GOTTFRIED.

G. G. Laemmlein, Ausscheidungsfolgc von Silicaten aus der magmatischen Schmelze
und ihre Kryslallgitterenergien. Bei einem Vergleich der BowENschen Reaktionsreilio 
(The Evolution of Igneous Rocks, Princeton 1928) m it der von W. L. B r a g g  vor- 
geschlagenen IOassifikation der Silicate (The Structure of Silicates, Leipzig, 1932) 
w u r don deutliche Parallelen festgestellt. Zuorst krystallisieren die Silicate m it selbst- 
standigen SiO.,-Tetraedern im Gittcr, es folgen die m it S i03-Kotten, Si40 u -Bandern, 
(Si, Al)„05-Schichton u. zuletzt solche mit dreidimensionalem SiO-Netzwerk. Berechnet 
man die Gesamtgitterenergie nach dem B oiłN -H A B ER schen KreisprozeB, so fallt diese 
von den zuerst auskrystallisierenden Mineralien bis zu den zuletzt krystallisierenden von 
~ 4 ,2  x  103 auf ~ 2 ,6  X 103. (C. R. (Doklady) Acad. Sci. U. R. S. S. [N. S.] 1936 I. 
33—35. Moskau, Lomonossowsches Inst. f. Geochem., Krystallogr. u. Mineralog., 
Akad. d. Wissensch. d. U. d. S. S. R.) G o t t f r ie d .

I. J. Mikei und I. A. Brodska, Ober die Dilatometrie natiirlicher Silicate. Es 
werden von den Vff. m it Serpentin, Tremolit, Pelikanit, Chloropal, Obsidian, Nontronit, 
Elbrussit sowie einigen Kaolinproben u. m it to iu  Vff. ais Beidellit bezeichnetem Minerał 
dilatometr. Verss. ausgefuhrt u. die erhaltenen Rcsultatc kurvenmilBig wiedergegeben. 
(Ukrain, chem. J .  [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 10. 66— 75. 1935.) v .F u n e r .

Joseph Murdoch, Kiesdsimre-Fluońtpsmdomorphosen. Beim Einbruch von 
Basalt in einen Sandstein setzten sich dunne Schichten von Chalcedon ab. Hinterher 
schied sich FluBspat aus den nocli li. Lsgg., dereń Tempp. aber unter 360° betrugen, 
ab. Die ser FluBspat wurde nachher durch Quarz oder Faserchalcedon yerdrangt. 
Ebenso wird ein Teil des Quarzes durch Faserchalcedon ersetzt. (Amer. Mineralogist 
21. 18—32. Jan . 1936.) E n sz lin .

H. Strunz, Krystallslruktur und Zwillingsbildung. Die Zwillingsgrenzc der Kontakt-
zwillinge muB nicht immer durch eine Inhomogenitatsflache gebildet werden, sondern 
kann auch durch eine Inhomogenitiitsschicht entstehen. Diopsidzwillinge konnen an 
der Flilche eine Lamelle aus reinem Mg2Si2O0 enthalten, Epidot an der Zwillingsgrenzc 
nach (100) eine solche von Zoisit. (Fortschr. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 20. 63.
1936.) E n s z l in .

M. P. Wolarowitschund A. A. Leontjewa, Beslimmung des spezifischen Volumens 
von Schmelzen bei Temperaturen bis zu 1400°. Es wurden die spezif. Voll. der folgenden 
Proben gemessen: 3 Proben Diabas, D iorit, Basalt (Gesteine im Temp.-Intervall 
von 1100—1400°), K 2Si03 (1050—1200°), NaBO, (1000—1250°), K 2B40 7 (820—1250°). 
Die Ausdehnungskoeff. der Salze waren alle konstant, wahrend von den Gesteincn 
nur 2 Diabase zwischen 1150—1350° konstantę Ausdehnungskoeff. hatten . Die McB- 
methode ist genau beschrioben. (Z. anorg. allg. Chem. 225 . 327—32. 28/12. 1935. 
Moskau, Inst. f. angewandte Mineralogie, Technolog. Abt.) N a k a m u k a .

Joseph Murdoch, Andalusil in  Pegmatit. Der Andalusit kommt in Form groBcr 
Prismen in dem Pegm atit vor. (Amer. Mineralogist 21. 68—69. Jan . 1936.) E n s z l in -

Haymo Heritsch, Krystallographische Notizen uber Aragonii und Hannotom von 
Weilendorf (Steiermark). (Zbl. Minerał., Geol. Paliiont., Abt. A. 1936. 33—38.) Ensz.

F. V. Syromyatnikov, Die Mineralogie des Asbests. Islikyldit, eine neue Struktur- 
rarietiil des Chrysotil. Der Ishkyldit liat die empir. Zus. H.-^Mg^SinO^. Nach 
chem. Zus. u. der Róntgenanalyse stellt er eine neue Strukturvarietiit des Clirysotils 
dar. Die opt. Eigg. sind N g — 1,573 u. N v =  1,566. Die raumliche Ausdehnung nach 
der Faserrichtung betragt c =  9,68 A. Die D. betragt 2,62. Das W. entweicht beim 
Erhitzen zwischen 500 u. 700°. Die therm. Analyse zeigt einen endothermen Punkt 
bei 100°, einen endothermen Doppelpunkt bei 650° u. 710° u. eine ausgepriigte exo- 
tlierme Spitzo bei 800°. Der Ishkyldit ist alter ais der a-Chrysotil. (Amer. Mineralogist 
21. 48—54. Jan . 1936.) E n s z l in .

P. Ramdohr, Bleiglanz, ScJiapbachit, MatUdit. Es konnte naehgewiesen werden, 
daB Schapbaehit u. Matildit miteinander ident. sind, so daB der jiingere Name M atildit 
zu streichen ist. Schapbaehit kommt liaufig so innig yerwacłisen m it Bleiglanz vor, 
daB anzunehmen ist, daB von Schapbaehit eine regulare Hochtemperaturform besteht, 
welcho mit Bleiglanz weitgehend isomorph ist. Schapbaehit ergab bei der rontgeno-
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grapli. Unters. a0 =  8,08 A, b0 =  7,82 A u. c0 =  5,65 A. (Fortschr. Minerał., Kri- 
stallogr. Petrogr. 20 . 56— 57. 1936.) E n s z l in .

Joseph Murdoch und Robert W. Webb, Bustamit von Inyo Gounty, Califoniia. 
(Amer. Mineralogist 2 1 . 69—70. Jan. 1936.) E n s z l in .

M. A. Peacock und Gr. M. Yatsevitch, Cubanit von Sudbury, Ontario. Krystallo- 
graph. Bescbreibung des orthorhomb. dipyramidalen Cubanifcs. Harto 3,5. D .27 4,101. 
Zus. 22,88 Cu, 41,41 Fe, 35,35 S. Der Cubanit ist ident. m it Chalmersit, wodurch der 
Narne Chalmersit zu streiehen ist. (Amer. Mineralogist 2 1 . 55—62. Jan . 1936.) E n s z .

Shukusuke Kozu und Katsutoshi Takane, Nochmalige Bestimmung der Baum- 
gmppe und der Elemenlarkórperdimensionen des Enargits. Im  AnschluB an die Arbeit 
von P a u l i n g  u . W e in b a u m  (C. 1 9 3 4 . I I . 746), dereń Ergebnisse von den friiheren 
von T a k a n e  (C. 1 9 3 4 . I I . 3236) abweiclien, haben Vff. Enargit neu untersucht. — 
LAUE-Aufnahmen naeh (001) zeigen pseudohexagonale Symmetrie. Auf Grand yon 
Pulveraufnahnien wurden die Dimensionen der pseudohexagonalen Zelle bestimmt zu 
a =  3,71, c =  6,16 A. Die Dimensionen der rhomb. Zoile wurden festgelegt durch 
WEISZENBERG-Aufnahmen zu a =  6,39, b =  7,35, c =  6,15 A. In  dieser Zello sind 
zwei Moll. Cu3A3S.) enthalten. Ausgelóseht sind (0 k l) fur {k +  l) ungerade, (0 0 l) 
fiir l ungerade; (0 k 0) tr i t t  nur auf, wenn k durch 4 toilbar ist. Da Enargit hemimorph 
krystallisiert ist Raumgruppe G„^-P m n. Die noucn Ergebnisse sind m it denen von 
P a u l i n g  u . W e in b a u m  (1. c.) in tJbereinstimmung. (Proc. Imp. Acad. Tokyo 11 . 
421—22. Dez. 1935. Sendai, Inst. f. Minerał., Petrolog. u. angew. Geol. Tohoku Kais. 
Univ. [Orig.: ongi.]) GOTTFRIED.

Shukusuke Kdzu und Shinroku Watanabe, Morphologische Untersucliungen an 
Enargit. Um festzustellen, ob Enargit, CuaA sSv  rhomb. holoedr. oder hemimorph 
krystallisiert, wurden eine sehr groBe Anzahl von Krystallen von Kinkwaseki kry- 
stallograph. untersucht. Die Krystalle haben prismat. H abitus u. sind naeh [001] 
verlangert. Hauptsachlieh auftretende Flaehen sind (100), (110) u. (120), seltener 
(230) u. (101). Das gewohnlich angenommeno Zwillingsgesetz m it (320) ais Zwillings- 
ebone konnte nicht beobaohtet werden. Dagegen wurde festgestellt, daB es sich 
meistens um Kombinationen yerscliiedener Krystalle handelt. An wenigen Krystallen, 
die beide (OOl)-Flachen enthielten, konnte aus der yerschiedenen Ausbildung der 
Flaehen u. ihrer yerschiedenartigen Streifung m it Sieherheit nachgewiesen werden, 
daB die Krystalle hemimorph ausgebildet sind. (Proc. Imp. Aead. Tokyo 1 1 . 418 
bis 420. Dez. 1935. Sendai, Inst. f. Minerał., Petrologio u. angew. Geol. Tohoku Kais. 
Univ. [Orig.: engl.]) GOTTFRIED.

Winifred M. Chapman, Eine Untersucliung uber Feldspatzwillinge in  einem 
Differentiationsprofil. Die Verzwillingung der Feldspate in einem Differentiations- 
profił ergab eine Zunahme der Zwillingo m it steigender Basizitat. Das Verhaltnis der 
vorhandenen Zwillingsgesetzo untereinander ist bei einer durchschnittlichen Zus. der 
Feldspiitc von An,5 bis An32 in ein u. demselben Profil ziemlich konstant. Dies gilt 
nicht fur selten auftretende Zwillingsgesetze. (Amer. .Mineralogist 21. 33—47. Jan.
1936.) E n s z l in .

W. F. Foshag, Ganophyllit und zinkischer Amphibol von Franklin Furnace, New 
Jersey. Der Ganophyllit hat die Zus. 5 (Mn, Mg, Ca, Na2, K2, Fe)0 ■ A120 3 • 7 H aO •
5 HjO. Er ist 1. in HC1. Seine Farbę ist zimtbraun. Das Minerał ist zweiachsig negatiy 
mit der Lichtbrechung a =  1,545, /9 =  1,586 u. y — 1,589. Hartę 3,5. D. 2,878. 
Sprode mit Glimmerspaltbarkeit. Der zink. Amphibol hat die Zus. (Na, Ca, Zn, Mn)3 ■ 
(Mg, Fe")3(Al, F e"')2Si80 22(0, OH)2 m it 4,70°/o ZnO. E r ist dunkelschwarzgrun m it 
der Lichtbrechung a =  1,665, B — 1,673 u. y =  1,676. (Amer. Mineralogist 21 . 63—67. 
Jan. 1936.) E n s z l in .

I. I. Islamoy und J. M. Tolma6ev, Ober die Farbę des Korunds. Es wurden rote, 
blauo u. hellgraue Korunde von der Lagerstatt-e Semiz-Bugu in Nord Kazakstan 
spektralanalyt. untersucht, um dio Farbstoffkomponente festzustellen. Die ąuanti- 
tatiye Best. ergab fiir das rote Minerał (1) 0,18% Cr, 0,01% Ti, 0,04% V, 0,005% 
Ga, fiir das blaue (2) 0,002% Cr, 0,2% Ti, V Spiir, 0,005% Ga u. fiir das hellgraue (3) 
Cr Spur, Ti 0,03%> V Śpur, Ga 0,002%. Farbkomponenten bei 1 ist Cr20 3, bei 2 TiÓ2. 
Eine qualitative Analyse ergab noch das Vorhandensein einer ganzen Reihe von 
Metallen. Eine qualitative spektralanalyt. Unters. wurde noch an einem grau-blauen 
u. einem blau-griinen Disthen durchgeftihrt. Genauere Angaben kónnen auch fiir dio 
Analysen nicht gegeben werden. (C. R. (Doklady) Acad. Sci. U. R. S. S. [N. S.]
1936. I. 11— 13. Leningrad, Opt. Inst. Lab. f. Spektralanalyse.) G o t t f r ie d .
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W. Noll, Synthese ton Mcmlmorilloniten. Ausgehend von der Beobachtung, daB 
man Kaolin unter hydrothermalen Bedingungen aus A120 :1 u. S i02 in Ggw. von W. 
u: Sauren bei 400° u. MontmoriUonit unter denselben Bedingungen bei 300° in 
Ggw. yon NaOH erhalten kann, werden in der vorliegenden Arbeit ais Reaktions- 
partner fiir die Synthese von MontmoriUonit KOH, Ca(OH)2, Mg(OH)2, Be(OH)2 u. 
CsOH untersueht. Die Molekularyerhaltnisse R '0  bzw. R " 0 : A120 3: S i02 yariierten 
boi den Vorss. zwischen 0 ,0 0 2 :1 :4  bis 2 :1 :4 .  Reaktionsprodd. waron stets nur 
Kaolin u. Montmorillonit. Identifiziert wurden die Prodd. rontgenograph. Bei Ver- 
wendung von Ca(0H)2, Mg(OH)2, KOH u. NaOH tr i t t  bei dem Verhaltnis 0,02: 1: 4 
nur Kaolin, bei’ 0 ,2 :1 :4  Montmorillonit auf, dessen Menge m it steigender Konz. an 
Hydroxyd zunimmt. Eine scharfe Konzentrationssehwelle an Hydroxyd, bei dereń 
Unterschreitung nur Kaolin, bei dereń Uborsehreitung nur Montmorillonit auftritt, 
besteht nicht. Bei dem Verhaltnis 1 : 1 : 4  fiir NaOH tr i t t  Analcim auf. Bei Verwendung 
von KOH tr i t t  in diesom Bereieh oino Sericit-iihnliche Verb. auf, bei Ca(OH)2 konnte die 
auftretende Phaso nicht identifiziert werden. Bei Benutzung yon Mg(ÓH)2 u. Be(OH), 
tr i t t  bis zu dom Verhaltnis 2: 1 : 4 ais einzigste Phase Montmorillonit auf. An Stelle 
der Hydroxyde wurden noch MgSO.,, KC1, NaCl u. Na2C03 ais Reaktionspartner unter- 
sucht. In  allon Eallen tra t neben Kaolin auch Montmorillonit auf in mehr oder woniger 
gróBen Mengcn. Fiir die Entstehung des Montmorillonits spielt domnaeh neben der 
Ggw. der Alkali- u. Erdalkaliionen auch die A rt der Anionen eine maBgebliche Rolle. 
Die Lichtbrechung des synthet. Montmorillonits liegt bei etwa 1,50. Wie bei dem 
naturliohen konnte auch bei dem synthet. Minerał die innerkrystalline Quellung mit 
W. beobachtet werden. Aus den experimentellon Erfahrungen heraus werden Folge- 
rungen iiber dio Genese yon Montmorillonit gezogen. E r entsteht in der N atur im 
Gegensatz zu Kaolin dann, wenn die Alkalien u. Erdalkalien noch nicht yollstandig 
aus dem Ausgangsgestein ausgelaugt sind. (Chem. d. Erde 10. 129—53. 1936. Han- 
nover, Teehn. Hochschule. Mineralog.-Geolog. Inst.) G o t t f b i e d .

O. Zedlitz, Untersuchungen an Perowskił, U/iligit und Dysanalyt. Nach der 
rontgenograph. Unters. ist der Uhligit ein Perowskit besonderer Zus., bei dem das 
Ti durch Zr u. Al ersetzt ist. Man muB sowohl beim Perowskit ais auch beim Uhligit 
eine Verdoppelung der bisher angenommenen Elementarzelle annelimen u. erhalt 
dann 7,66 bzw. 7,64 A fiir a0. (Fortschr. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 20. 66—68.
1936.) E n s z l in .

F. Machatschki, Ober den Origorjewschen kunsiliclien Phlogojńt; gleichzeitig eine 
Klarstellung. (Vgl. A l e x e j e w a  u. B o l d a g r e w ,  C. 1936. I .  1395.) K ritik  an den 
rontgenograph. Unterss. obiger Forscher.' Die Analyse der kiinstlichen Pldogopite 
liiBt sich auf eine den Glimmerstrukturen entsprechende Formel (F, 0 )2(K, Ca)(Mg,Al)3- 
[(Si, Al)4O10] zuriickfiihren. Die besondere Formel ware (F10 3)(K1Ca1)(Mg4Al2)- 
[Si6Al20 20],| welche ein bemerkenswertes Zwischenglied zwischen den biotit. Sprod- 
glimmern u. den Phlogopiten dai-stellt. (Zbl. Minerał., Geol., Paliiont., Abt. A. 1936. 
55—58.) E n s z l i n .

Seitaro Tsuboi, Ober die symmetrischen Auslóschungswinkel von nacli dem Albil- 
geselz rerzwillingten Plagioklasen. Es wird ein neues Diagramm aufgestellt fur den 
Winkel von x ' gegen die Spur yon (010) fiir die symm. Auslóschung yon Plagioklasen, 
die nach dom Albitgesetz yerzwillingt sind. (Proc. Im p. Acad. Tokyo 11. 423—25. 
Dez. 1935. Tokyo, Kais. Univ. Geol. Inst. [Orig.: engl.]) G o t t f k i e d .

Hans Wilhelm Quitzow, Pumpellyit, ein haufiges Hydrothermal- und Sekwidar- 
minerał in basischen Gesteinen. Pumpellyit tr i t t  ais hydrothermale BIdg. ais Mandel- u. 
Kluftfiillung in bas. Laven m it Chlorit, Epidot, Prehnit u. a. auf. Ais sek. Minerał koimnt 
es aufK osten  kalkreicher Silieate in albitisierten Diabasen u. Saussuritgesteinen u. in 
Glaukophangesteinen vor. (Zbl. Minerał., Geol., Palaont., Abt. A. 1936. 39—46.) E n sz .

F. Machatschki, Krystallslruktur von Tiefąuarz. Aus L au e -, Pulver- u. Dreh- 
krystallaufnahmen wurde ein Koordinationsgitter m it den Atomkoordinaten u =
0,469, x  — 0,403, y  — 0,253 u. z =  0,122 erm ittelt. Jedes Si-Atom ist von 4 O ver- 
zerrt tetraedr, unigeben. Der Abstand Si—O betragt 1,58 bzw. 1,64 A, der Abstand 
O—O (Tetraederkante) 2,54—2,69 A, der Si—Si 3,05 A. Der Winkel zwischen 2 Si—0- 
Bindungen bei O ist 142°. Anhang iiber den Bau der Polyąuarze A1As04 u. AlPOj. 
(Fortseh. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 20. 45— 47. 1936.) E n s z l i n .

Fr. Hegemann, Ober die Bildungsiceise des bayerischen Pfahląuarzes. Die Pfahl- 
quarze stellen hydrothermale Bldgg. dar. (Fortschr. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 
20.. 39—43. 1936.) E n s z l i n .
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Othmar Schauberger, Ober das Vorlcommen eines lichtempfindlichen gelben Stein- 
salzes im  Haller Salzberg. Das Gelbsalz vom Haller Salzberg ist sehr stark liehtompfind- 
lich. Am Tageslickt wird es in wenigen Min. farblos. Elektr. Licht w irkt bedeutend 
langsamer. Im  Dunkeln ist es bis 160° bestandig. Bei 180° beginnt dio Farbo zu ver- 
blassen u. bei 200° sind die Stiicke entfiirbt. Die Farbę kehrt beim Erkalten nieht 
wieder. Nach den Verss. ist das natiirliche gelb gefarbte Śteinsalz das Gegonstiick zu 
den kiinstlich gefarbten Salzen. (Berg- u. huttenmann. Jb . montan. Hochschule 
Leoben 83. 115—17. 23/12.1935.) E n s z l in .

F. Machatschki, Thortreitit und Magnesiumpyrophosphat. Mg2P 20 7 wurde 
rontgenograph. untersueht. Es bildet eine monokline Elementarzelle m it a =  13,28 A, 
b =  8,36 A, c — 9,06 A u  . f i  — 104° 11'. Gegeniiber dcm Thortveitit, Sc2Si20 7, ist 
die a- u. c-Achse des Elementarkórpcrs Ycrdoppelt. Dic Harto sinkt beim t)bergang 
vom Silicat (6—7) zum Phosphat (4) sehr stark. (Fortschr. Minerał., Kristallogr. 
Petrogr. 20. 47—49. 1936.) E n s z l in .

Stuart A. Northrop, Analysen von Thulil. (Vgl. C. 1936. I. 1199.) Dio D. des 
Thulits von Nord-Carolina betragt 3,352. Die Zus. ist 38,98% Si02, 31,02% 
A120 3, 4,15%Fe20 3, 23,80% CaO, 0,23% MnO, 2,03% H 20 . (Amer. Mineralogist 21. 
73. ja n . 1936.) ’ E n s z l in .

Adolf Pabst, Vesuvianit von Georgetown, Califomia. Krystallograpli. Beschreibung
des Vesuvianits. (Amer. Mineralogist 21. 1—10. Jan . 1936.) E n s z l in .

W. Eitel, Die Struktur des Wollaslonits. Die vorliegenden Unterss. werden kurz 
besprochen u. es wird die Vermutung ausgesproehen, daB die monokline Elementar
zelle des /5-Wollastonit durch Verzwillingung aus der Elemotarzelle des triklinen /?-Wolla- 
stonit erhalten werdon kann. (Fortschr. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 20. 38.
1936.) E n s z l in .

Hermann Ermert, E m  Beilrag zur Kenntnis der Gesteine der Kapverdeschen Inseln 
SSo Vicenle und Sal, m it einem Uberblick iiber die Kaprerdeschen In sdn  ais Gesteins- 
promnz. Dio auf der Meteorexpedition aufgesammelten Gesteine der Kapverdeschen 
Inseln Sao Vicente u. Sal werden chem. u. mrk. untersueht. Es wird eine ausfulirliche 
petrograph. Beschreibung der Gesteine m it tiefengesteinsahnlichem H abitus u. der 
ErguBgesteine gegeben. Weiter wird dio gegenseitigo Beeinflussung von Basalt u. 
Foyait beschrieben. Ais interessantes Gestein m it auffallender porphyroblast. Struktur 
tr i t t  ein Augitit auf; iiber die Entstehung der S truktur laBt sich jedoch nichts aus- 
sagen. Dem Chemismus nach sind die Kapvorden ausgesproehen a tlan t.; sio besitzen reich- 
lich bas. u. gar keine Si-reiehen Gesteine. Das Differentiationsdiagramm ist sehr ahnlich 
dem der Kanaren. Es wurden aufierdem noch drei Sande dcrselben Inseln quantitativ 
untersueht. (Chem. d. Erde 10. 155— 86. 1936. Rostock, Univ. Mineralog.-Geolog. 
Inst.) G o t t f r ie d .

J. Gretschnii, Petrochemisclie Charakierislik einiger Gesteine des Mariupolgebieles 
im Zusammenhang mit dereń Nutzbarmachung ais Rohstoff der Silicatindustrie. Eine 
kurze Obersicht der seit 1932 ausgefuhrten geol.-chem. Unterss. der Effusivgesteinc 
des Mariupolgebietes wird gegeben. (Ukrain, chem. J .  [ukrain.: Ukraiński chemitsehni 
Shurnal] 10. 57—65. 1935.) V. F u n e r .

A. Neuhaus, Ober Vorkommen von Sulfiderz- und Spateisenstein-fuhrenden Gangen 
im ostlichen Bober-Kalzbachgebirge (Schlesien). E in neuer Erzgang am Eichberg bei 
Herrmannsdorf m it Eisenspat, Kupferkies, Schwefelkies, SpeiBkobalt, Kobaltblute, 
Linneit u. a. wird beschrieben. E r hiingt eng zusammen m it dem Ganggebiet des 
Kolbnitzer Reviers. (Fortschr. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 20. 50— 55. 1936.) E xsz.

A. Neuhaus, Ober Vorkomme.n von kupfererzfiihrenden Spateisensteingdngen im  
ostlichen Bober-Katzbachgebirge (Schlesien). Geolog.-petrograph. u. mineralog.-chalko- 
graph. Unters. eines neu nachgewiesenen Vork. von Kupfererz fuhrendem Spateisen- 
stein am Eichberg westlick Herrm annsdorf (Schlesien). (Chem. d. Erde 10. 247—70.
1936. Breslau, Univ. u. Techn. Hochsch., Mineralog.-Petrograph. Inst.) G o t t f r i e d .

Hermann Borchert, Experimentdle Untersuchungen an naturlichen sulfidischen 
Eisen-Kupfererzen und einige sich daraus ergebende genetische SchluPfolfjerungen. Dio 
Entmischung Cubanit-Kupferkies findet nieht bei 450°, sondem bei 235° sta tt, u. zwar 
wird der anisotrope Cubanit oberhalb 235° in  ein lamellares Gefiige von etwa 40°/o 
Kupferkies u. 60% Chalkopyrrhotin zerfallen. Letzterer ist bei 235° metastabil u. 
erst iiber 255° stabil. FeS-reiche Kupferkiesmischkrystalle zerfallen bei langsamer Ab- 
kiihlung unterhalb 450° in Kupferkies u. Chalkopyrrhotin. Aus der Tatsache, daB
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zwischen 255° u. 235° kein Minerał m it einer chem. Zus. zwischen Magnetkies u. Kupfer- 
kies stabil ist, erklart, warum Lagerstatten yom Typ Sudbury keinen Cubanit fflhren. 
Es tra t bei der langsamen Abkuhlung vollstandige Entmischung in Magnetkies u. Kupfer- 
kies ein. Valeriit zerfallt oberhalb 255° in Kupferkies u. Magnetkies. Anwendung 
dieser Umwandlungspunktc ais geolog. Therinometer. (Fortschr. Minerał., Kristallogr. 
Petrogr. 20. 32. 1936.) E n s z l in .

Hermann Borchert, Ober Unlerschiede im  Verhaltcn der alten und jungen Gold- 
erzgcinge. Die Fiillung der altcn Golderzgange erfolgtc in einem regelmiiBigen Tempe
ra turgefallc aus Lsgg. mchr oder weniger konstantcr Zus., wiilirend bei den jiingercn 
Golderzgangen heiBere Nachschiibc geanderter chem. Zus. eine haufige Umlsg. der 
jeweils iilteren Mineralabsiitzc bewirkten. (Fortschr. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 20. 
33. 1936.) E n s z l in .

Hans-Joachim Bom, Geochemische ZusammenJiange zwischen Helium-, Blei- und 
Radiumvorkommen in deutschen Salzlagerstatlen. Zweck der Unters. ist, eine Deutung 
zu finden fiir den He-Geh. von Sylvin  u. Steinsalz, wobei der erstere stets mehr He 
enthalt. Nach H a h n  wird Pb bei der ICrystallisation von NaCl u. KC1 aus PbCI2-haltigen 
Lsgg. in das Gitter eingebaut. Analysen von Sylvin u. Steinsalz ergaben cbenfalls 
einen Pb-Geh., der bei Sylyin hoher ist ais bei Steinsalz. Nimmt man fiir beide Sałze 
primare Bldg. an, so reicht dic im Zechsteinmeer wahrscheinlichc Uranmenge nicht aus, 
um den He-Geh. zu erkliiren. Aus der Beobachtung heraus, daB sekundar gcbildetes 
Steinsalz mehr He enthalt ais primar entstandenes, wird geschlossen, daB der He-Geh. 
Ra-fiihrenden Tiefenwassern zuzuschreiben ist. Dieselbe Hypothese wird auf Sylvin 
ausgedehnt, derart, daB auch fiir Sylyin sekundare Bldg. angenommen wird. Aus diesem 
Grund werden eine Reihc von Tiefenwassern auf ihren Ra-Geh. untersucht. Hierbei 
ergab sich, daB bei Sulfatkonzz. >  0,2 R a nicht au ftritt; ferner, daB m it steigendem 
Ca- u. Li-Geh. dio Menge R a zunimmt. Sulfatgeh. in den Tiefenwassern deutet darauf 
liin, daB sio durch Obcrflachcnwasser verd. sind. Der Ra-Geh. der Wasser stammt 
aus dem durchspiilten Gcstein. Bei sekundiirer Bldg. der obigen Salzo lieBe sich der 
H e -Geh. durch Beteiligung der Tiefenwasser bei der Krystallisation erkliiren. (Kali, 
yerwandto Salzo, Erdol 30. 41—45. 1/3. 1936. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. 
f. Chem., chem.-radioakt. Abt.) G o t t f r ie d .

V. Silbermintz, Ober das Vorkommen von Vanadium in fossilen Kohlen. Der 
Vanadiumgeh. der Aschen russ. Kohlen wird mitersucht. E r schwankt zwischen 0,06 
u. 0,13% V20 5. In  den Jurass. Kohlenaschen wurden dagegen Gehh. von 0,5—8,8% 
V20 5 gefunden. (C. R. [Doklady] Aead. Sci. U. R. S. S. [N. S.] 1935. III. 117.) EnsZ.

J. Mendelejev, Ober die anomale Diclite der Wasser aus den tiefen Schichten des 
Baikalsees. Wasserproben aus yerschiedenen Tiefen des Baikalsees (bis 1600 m) wurden 
sorgfiiltig dest. u. ihre D. bestimmt. Hierbei zeigt sich, daB die D. der yerschiedenen 
Proben m it der Tiefe der Entnahme steigt. Sio betriigt, jeweils auf 4° bezogen, bei 
der Tiefo 0 m 1,000 0000, bei 600 m 1,000 0007, bei 1000 m 1,000 0029, bei 1200 ni 
1,000 0027, bei 1400 m 1,000 0030, bei 1650 m 1,000 0056. Diese Zunahme der D. 
ist entweder auf Verschiebung des Gleiehgewichts der Isotopen oder auf einen Wechsel 
des Polymerisationsgrades zuriickzufuhren. (C. R. [Doklady] Aead. Sci. U. R. S. S. 
[N. S.] 1935. III. 105—08.) E n s z l in .

A. Woodmansey, Die Mineralwasser ton Harrogate. Die pharmakolog. Wrkgg. 
der Mineralwasser von Harrogate werden besprochen u. die Entstehung u. Klassifikation 
dieser Mineralwasser beliandelt. (Analyst 61. 23— 26. Jan . 1936.) E n s z l in .

D. Organisclie Chemie.
D!. A llgem eine u n d  theo re tische organische Chem ie.

Reynold G. Fuson, Das Yinylogieprinzip. In  einem Molekuł, das ein System 
konjugierter Doppelbindungen enthalt, kann sich der EinfluB einer funktioncllen 
Gruppe liings der K ette fortpflanzen u. an einem entfernten Punkt des Molekiils in 
Erscheinung treten. So verha.lt sich z. B. dio CH3-Gruppe im C rotonsaurea thy lester 
in gcwisser Hinsicht so, ais saBc sie direkt an der Estergruppe, wie im Essigsaureathyl- 
ester. Dcsgleichen almelt die CH3-Gruppe im p-Nitrotoluoł der im o-Nitrotoluol, u- 
beide Gruppcn ahneln der CH3-Gruppo im Nitromethan. Eine andere charakterist. 
Eig. konjugierter Systcmc ist die, daB bei Additionsrkk. die iiuBersten E n d en  des 
Systems reagieren, obwohl sie weit yoneinander entfernt liegen (1,4-Addition gewisser
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llcagenzien an cc,/?-ungcsiitt. Ketone u. Ester). In  diesen Eiillcn reiBt das C-Atom 4 
dio Funktion des C-Atoms 2 an sich:

l 3 2 1
R -C H = C H —C = 0  

i
Dic meisten diescr Erschcinungen werden durch das folgende empir. Prinzip erfaBt: 
Wird in eine Verb. vom Typus A—E X= E 2 oder A—E ^ E ,  eine Struktureinhcit vom 
Typus —(C=C)n— zwischen A u. E j eingoschobcn, so bleibt dio Eunktion von E 2

qualitativ unvcrandert, doch kann das jetzt an A gebundeno C-Atom dio Eunktion 
von E, an sich rei Ben. Dio entstehenden Verbb. haben die Formel A—(C=C)n—E, =E„

1 1oder A—(C=C)—E i= E 2 u. mitcrschciden sich innerhalb einer gcgebcnen Reiho nur
durch einen oder mehrere Vinylenreste. Derartige Verb.-Gruppon bezeichnet Vf. ais 
vinyloge Reihen u. dic Glieder einer vinylogen Reiho ais Vinyloge. Die Anwendbarkeit 
des Prinzips der Vinylogie wird an vielen Beispielen (Ester von Mono- u. Dicarbon- 
siiuren, /?-Alkoxyacn'lester, Nitrile, Ketone, Chinone, Nitroverbb., Cyclopendienc, Halo- 
gcnverbb., Scitenkettenaktivicrung bei Pyridinen u. verwandton Verbb., Einfuhrung 
von Gruppcn in die m-Stellung bei monosubstituierten Bzl.-Doriw., Additionsrkk., 
Aldol- u. Michaelkondensationen) gezeigt. Horvorzuhebcn ist, daB naeh E u s o n  u. 
E l l in g b o e  (unveroffentlicht) Lepidin m it p-Chlorbenzaldehyd in 70°/oig. Ausbeute 
p-Chlorbenzallepidin liefert. (Chem. Reviews 16. 1—27. 1935. Urbana, Univ. of 
Illinois.) CORTE.

A. D. Petrow, A. P. Meschtseherjaków und D. N. Andrejew, Uber die kataly- 
tische Isomcrisation des n-JIeplans, n-Octans und a-Hexens unłer Dru-ck. (Chem. J . 
Ser. A. J . allg. Chem. |russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shumal obschtschoi 
Chi mii] 5. (68.) 972—76! 1935. — C. 1935. I. 2342.) B e r s i n .

Giuseppe Oddo und Antonino Algerino, Uber Acyltriazene; ein bcsoiiders schoncr 
Fali von mesohydrischer Isomerie. V. Mitt. iiber Mcsohydrie. (IV. Mitt. uber Meso- 
hydrie vgl. C. 1 9 3 2 .1. 1074.) Vff. wollcn Acyltriazene der Formel R N :  N-NH-CO- R ', 
bei denen R  ein Aryl u. R ' ein Alkyl oder Aryl ist, darstellon durch Einw. der wss. 
Lsgg. der Diazoniumsalze auf die wss.-alkal. Lsg. des Amids. Mit Acetamid ist dies 
bisher am besten gelungen, u. bei dieser Gelegenheit wurden zwei isomere Verbb. 
erhalten. — A nilin  wird in salzsaurer Lsg. m it N a-N itrit diazotiert, das Diazonium- 
salz zu einer wss.-alkal. Lsg. von Acetamid binzugefugt u. auf 0° abgekiihlt. Das ent- 
standene Acetyllriazen, CSH 0ON3, bildet nadelfórmigo Krystalle, F . 101—102°. Ag- 
Verb., AgC8H 8ON3, hellgelbes bis braunes amorphes Pulver, das nicht schm. u. sich 
auf dem Platinblech heftig zers. Es bleibt bei 8-std. Erhitzen m it Brombenzol unver- 
andert u. liefert m it Methyljodid in absol. Methanol das Acetyllriazen zuriiek. Im  
diffusen Licht fiirbt sich das farblose Acetyltriazen u. ist naeh ca. 14 Tagen rot, dor
E. ist dann 96°. Im  Sonnenlieht findet diese Umwandlung in 2 Stdn. s ta tt. Auch beim 
Umlóscn aus PAe. behalt die Verb. die rote Farbę u. den F . 96°. Beim Ansauem 
mit HC1 indessen fallt sic in farblosen Flocken wieder aus u. bildet naeh dem Umlósen 
Nadeln, F. 102°. Der Farbwechscl zeigt einen Konst.-Wechsel an. Bei der farblosen 
Form fehlt offenbar die chromophorc Gruppe -N : N - , da aber die beiden moglichen 
Formcln CH3-CO-NH-N: N-C6H 5 u. CH3-C(OH): N -N : N-C0H 5 bcide dio Azogruppo 
enthalten, muB eine anderc Verschiedenartigkeit der S truktur angenommen werden, 
die nur durch Mesohydrie folgendermaBen ausgedruekt werden kann:

CH3 • CO • N— N • C6H5 O
....... ^  CH3- C < " > H

H Ń -N :N -C sH 6
das farblose Isomere vom F. 102° das rote Isomere vom F. 96°

Mit Formamid scheinen sich auch zwoi Isomere zu bilden, doch sind beide sehr zersetzlich, 
auch wenn bei ganz tiofen Tempp. gearbeitet wird. Vielleicht ist dies dem stórenden 
FinfluB des noch vorhandenen H-Atoms der Eórmylgruppe auf das mesohydr. Wasser- 
stoffatom zuzuschreibon. (Ber. dtscłi. chem. Ges. 69. 279—82. 5/2. 1936. Palermo, 
U niv.) F i e d l e r .

E. D. Hughes und K. I. Kuriyan, Einflu/3 von Polen und polaren Bindungen 
auf den Verlauf von Eliminierungsrcaktionen. X X III. Stdbile Derirate der Verbindung 
mit dreiwertigem Kohlenstoff von Ingold und Jessop. (XXII. vgl. C. 1 9 3 6 .1. 1843) 
INGOLD u . J e s s o p  (C. 1930. I. 1774) fanden, daB Eluorenyl-9-trimcthylammonium- 
hydroxyd tieffarbige Lsgg. bildet, u. nahmen an, daB das Hydroxyd im Gleiehgewicht
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m it dcm Anliydrid l steht. Spater (C. 1930. I I . 31) isolicrten diesolbcn Autoren dic 
ontsprechcndc Sulfoniumyerb. II, die aber bei gewohnlicher Temp. unbcstandig war. 
Vff. Yersuchten, II  durcb Einfuhrung geeigneter Substituenten zu stabilisieren u. unter- 
suchten zu diesem Zweck Mono- u. D initroderiw . von II. Einw. von NaOH oder 
wss. NH3 auf 2-Nitrofluorenyl-9-dimethylsulfoniumbromid oder -pikrat liefertc das pur- 
purrote Dirtiet]iylsxilfonium-{9)-\2-nitrojlwyrenylidid'\ das sich aus Aceton umkrystalli- 
sieren u. mehrore Tage unzers. aufbewahren laBt, obwohl sich sclilieBlich ein leichter 
Geruch naeh Dimethylsulfid bemerkbar maclit. Erhitzen in Nitromethanlsg. bowirkt 
Zers. unter Bldg. von 2,2'-Dinitrobisdiphe.nylenathylen. Dio Einfuhrung zweier N 0 2- 
Gruppen in 9-Bromfluorcn vorhinderte dio Sulfoniumsalzbldg. m it Dimethylsulfid, 
doch lieferte Fluoronyl-9-dimethylsulfoniumpikrat bei der Nitrierung 2,7-Dinilrofluore- 
nyl-9-dimethylsulfoniumpikrat, das bei Behandlung m it Alkali Dimethylsulfonium-(9)- 
[2,7-dinitrofluorenylidid] ergab, das bei gewohnlicher Temp. keine Zćichcn yon Zers. 
zeigt. Im  Aussehen ahnelt dieso Verb. KM n04, sowohl im krystallisicrten Zustande 
ais auch in Lsg. Bei der yolumetr. Best. w irkt dio Vcrb. ais eigener Indicator, denn 
sio reagiert mit Sauren sofort unter Bldg. der farblosen 2,7-Dinitroflnorenyl-O-dimethyl- 
sulfoniumsalze. Beim Erhitzen in Nitromethanlsg. entstehen Dimethylsulfid u. 2,2',7,7'- 
Tctranilrobisdiphenylendtliylen. Ferner wurde yersucht, die II  entsprechende Seleno- 
niumyerb. herzustcllcn. Einw. von wss. Alkali oder NIL, auf Fluorenyl-9-dimethyl- 
selenoniumbromid lieferte einen schwarzen Nd., der sich in organ. Lósungsmm. purpurrot 
lóste. Das Prod. war sehr unbestandig u. zersetzte sich selbst boi gewóhnlichcr Temp. 
sehnell unter Entw. von Dimethylselenid.

V e r  s u c h o. 2-Nilrofluorenyl-9-dimelhylsulfoniumbromid, C15H H0 2NBrS, aus 
!)-Brom-2-nitrofluoren u. (CH3)2S in CH-N02; zers. sich langsam oberhalb 130° unter 
Abspaltung von (CH3)2S u. schm. unter lieftiger Zers. bei ca. 135° unter Bldg. von 
9-Brom-2-nitrofluoren. — 2-Nilrofluorcnyl-9-diimthylsulfoniumpikrat, C21H 10O9N4S, aus 
Aceton, F. 185° (unter Zers. zu einer roten Fl.). — Dimethyhvlfonium-(9)-[2-nitro- 
flitorenylidid], C15H 130oNS, aus yorigen Salzen beim Behandeln m it wss. NH 3 unter 
Zusatz von Aceton u. Ausfallen des Rk.-Prod. m it W .; aus Aceton dunkelpurpurrotc 
Nadeln, dic bis 300° nicht sehmelzen, sich aber unter Braunfarbung zers.; yerbindet 
sich m it Sauren sofort zu 2-Nitrofluorenyl-9-dimethylsulfoniumsalzen. — 2,2'-Dinilro- 
bisdiphenyhnathylen, aus vorigem beim Kochen in CH3NO.,-Lsg.; aus Acetophcnon,
F. 300°; Oxydation m it Na-Dichromat in Eg. gab 2-Nitrofluorenon. — 2,7-Dinilro- 
ftvorenyl-9-dimełhylsulfoniumpikrai, C21H,-Ou N5S, dureh langsamcs Zugeben yon 
Fluorenyl-9-dimethylsulfoniumpikrat zu H N 0 3 (d — 1,5) bei — 15° u. anschlieBcndes 
Aufbewahren bei 0° (15 Stdn.); aus Aceton (in Ggw. von wenig Pikrinsaurc), F . 180° 
(Zers. zu einer roten Fl.); Erhitzen m it H Br in Essigsaure lieferte 9-Brom-2,7-dinitro- 
fluoren (aus Aceton, F . 255— 260° unter Zers.); Oxydation m it Cr03 in Eg. gab 2,7-Di- 
nitrofluorenon. — 2,7-DinUrofluorenyl-9-dimethylsulfoniuvibromid, Ć15H I30 4N2BrS, aus 
nachstohender Verb. in Aceton beim Zugeben von konz. H B r bis zum Yersehwindcn 
der blafiroten Farbę; beim Vors., dic Verb. aus A. umzukrystallisieren, entstehen 
(CH3)2S u. 9-Brom-2,7-dinitrofluoren; die Verb. schm. bei ca. 230° unter heftiger Zers. — 
Dimeihylsuljonium-(-9)- [2,7-dinitrojluormylididĄ, C15H 120 4N2S, aus yorst. Salzen analog 
der 2-Nitroverb.; aus Aceton prismat. Nadeln; beim Erhitzen wird (CH3)2S abgespaltcn 
u. beim Erhitzen in CH3N 0 2 entstelit 2,2',7,7'-Telranitrobisdiphenyleniiiiiylen, C2CHJ;!' 
0 8N4, aus Acetophenon orange Krystelle, F . >  300°; Oxydation m it Cr03 in Eg. gab 
2,7-Dinitrofluorenon (F. 292°). — Fluorenyl-9-dim6thylselenoninmbromid, Ci5H 15BrSe, 
aus (CH3)2Se u. 9-Bromfluoren in CH3N 0 2; aus CH ,N 02 weiBo Platten, F. 134— 135°; 
Pikrat, C21H 170 7N3So, aus A., F. 143°. Erhitzen des Bromids m it W. lieferte (CH3)2So 
u. 9-Fluorenylalkohoi. (J. chem. Soc. London 1935. 1609—11. Nov. London, Univ. 
Coli.) “ ‘ CORTE.

W. Fauli und F. Lang, Zvsammenhang von deklrochcmisch-konstiiiitirem wid 
kolloidem Aufbau reinster Farbsole. (Vgl. C. 1929. I. 2735. 1933. I I .  2802.) Vff. unter- 
suchen an reinsten Farbsolen aus Kongoblau, Nachtbłau, Kcmgorubin, Kongokorinih O, 
Benzopurpurin 4 B, Chicagoblau 6 B  die Abhangigkeit der elektr. Leitfahigkeit yon 
der Temp. u. Konz. u. gewinnen aus der Diskussion ihrer Messungsergebnisse Auf- 
schlusse iiber Konst. u. Aggregationszustand der untersuchten Kolloide. — Dureh 
Elektrodialyse wurde ein extremer Reinheitsgrad der Sole erreieht. Sie enthalten

II
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aus neutralem Kern u. ionogenen Komplexen besteliende Kolloidelektrolyte, die durcli 
Umlagerung bzw. Hydrolyse zu Konst.-Anderungen befiihigt sind. Bzgl. des Meelia- 
nismus der therm. Leitfiihigkeitsanderung wurde angenommen, daB der Anstieg der 
Leitfahigkeit m it der Temp. neben physikal. Ursachen eine Desassoziation der Teilchen 
voraussetzt, dereń Reaggregation bei sinkender Temp. ais Zeit beansprueliender 
ProzeB hinter den momentan yerlaufenden elektr. Vorgangen zuruckbleiben u. sich 
bei der Messung der therm. Reversibilitat der Leitfahigkeit in einer charakterist. Kurve 
ausdrueken wird. — Die Messung am Kongoblausol (aus Kongorot; Konz. 1,1 * 10—1 % ; 
Temp. zwischen + 15  u. +90°) zeigte, daB die Leitfahigkeit, wohl infolge der Aminolyse 
des inneren Farbsalzes, starker ais linear m it der Temp. ansteigt u. beim folgenden 
Temp.-Abfall stets hoher bleibt ais bei gleichen Tempp. wahrend des Aiistieges. Mit 
der Zeit gehen die Leitfahigkeitswerte wieder zuriick, u. zwar unter die urspriinglichen, 
um dann konstant zu blciben, was auf eine m it dem Alter des Sols zunehmende Aggre- 
gation bis zur Erreichung eines Gleichgewichtszustandes doutet. Im  Gegensatz hierzu 
gaben dio spateren Messungen an einem verd. Sol (Konz. 1,26 ■ 10~-°/„) hóhere Werte 
ais dio friiheren, so dafl beim verd. Sol eine fortsclireitende, durch Verdiinnungs- 
aminolyse am Farbstoffmolekiil lierrorgcrufene Desaggregation stattzufinden seheint, 
die gleichfalls zu einem Gleicligewichtszustand fiihrt. — Mit dcm azidoiden Kongo
blausol wurde das ontgegengesetzt geladene Nachtblausol in reinstem Zustande ver- 
gliehen, nachdem sein Verh. bei pn-Anderungen in besonderen Verss. fcstgestellt war. 
Zum Unterschied vom Kongoblausol crgaben die Messungen einen nahezu linearen 
Anstieg der Leitfahigkeit m it der Temp., der aus der therm. Teilchenaufspaltung allein 
hinreichend erklarbar ist. Auch in diesem Falle war beim Absinken der Temp. eine 
bedeutende Assoziationshysteresis zu beobachten. Die Best. der molekularen Leit- 
fahigkeit machte das Vorhandensein ionischer Micellen unwahrscheinlich. — Zur 
Kliirung des Einflusses verschiedener Substituenten u. ihrer Stellung auf die Asso- 
ziationsverhaltnisse dienton Bestst. der spezif. u. molekularen Leitfahigkeiten der blauen 
Solo aus Kongorubin, Benzopurpurin 4 B, Kongokorinth G u. Cliicagoblau 6 B. Die 
Vermutung, daB der saure Charakter u. dam it die Neigung zur Teilchenaufspaltung 
in der Reiho Kongoblau, Benzopurpurinblau, Kongorubinblau, Kongokorinthblau 
sich verstarken werde, wurde durch die Messungen bestatigt. Mit der inneren Salzbldg. 
nimmt die Assoziation zu, wahrend das Freiwerden saurer Gruppen durch Aminolyse 
die Desassoziation begunstigt. Das Chicagoblausol steht m it seinen Loitfahigkeits- 
werten dem Kongokorinthblausol nahe, unterscheidet sich aber von ihm deutlicli u. a. 
durch seinen hoheren Assoziationsgrad. Aus dem Vergleich der gefundenen Leitfahig
keitswerte m it den fiir den G ren z wert /<oo berechneten u. konst.-chem. t)berlegungen 
leiten Vff. bestimmte Vorstollungen iiber den raumlichen Bau der ionischen Micellen 
ab. Die Priifung der therm. Anderung der elektr. Leitfahigkeit u. ihrer Reversibilitiit 
ergab, daB auch bei den starker aufgeladenen u. vielfach hoher dispersen Farbsolen 
eine Assoziationshysteresis beim Abkuhlen nachweisbar ist, wenn auch in geringerem 
Grade, ais bei den Solen m it hoherem Kolloidaquivalent (Kongoblausol, Nachtblausol).
— Zum SchluB erortem  Vff. kurz das Verhaltnis der Farbsole zu den Soifen- u. Protcin- 
solen u. weisen darauf hin, daB die am Kongoblau- u. Kongorubinsol bezuglich der 
Wechselwkg. zwischen Protein- u. Farbsolen gemachten Feststellungen (1. c.) auch 
fiir das Kongokorinthsol Geltung haben. (Mli. Chem. 6 7 . 159—86. Jan . 1936. Wien, 
Univ., Inst. f. medizin. Kolloidchemie.) M AU BACH.

N. A. Kolossowski und F. S. Kulikow, Verteilung gesatligler einbasischer Feli- 
siiureii zwischen Glycerin und anderen organischen Ldsungsmittdn. (Vgl. C. 1936- I. 
2727.) Es wird iiber dic Verteilung von Propions&urc zwischen Glycerin u. Chlf. sowie 
yon Isomleriansaurc zwischen Glycerin einerseits u. Chlf., Toluol u. Nitrobenzol anderer- 
seits berichtet. Die durch den Ersatz des W. durch Glycerin heryorgcrufcncn Ver- 
teilungsanderungen werden besprochen. (Chem. J .  Ser. A. J .  allg. Chem. [russ.: 
Chimitseheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschci Chimii] 5 . (67.) 1041—44.
1935.) Be r s in .

N. A. Kolossowski, Ober die Zentren der Vcrcinigung von Verteilungskurven ton  
oubstanzen zwischen zwei sich be.ruhre.nden fliissigen Phasen. (Vgl. vorst. Ref.) Auf 
Clrund des in den letzten Jahren vom Vf. ver6ffentlichten experimentellen Materials 
werden einige allgemeine Schliisse bezuglich des Charakters der Verteilungsisothermen 
organ. Sauren zwischen wss. u. nichtwss. fl. Phasen gezogen. Zunachst zeigte sieli, 
daB die Ordinaten der Verteilungsisothermen m it fallender Konz. dem Unendliehen 
zustreben (Ordinate =  gerader Verteilungskoeff., d. h. das Verhaltnis der Saure-
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konz. in der wss. Phase zu ihrcr Konz. in der nichtwss. Phase, c1 : c2). — Im  Fallo 
unbegrenzter Loslichkeit der organ. Saure in W. u. im organ. Lósungsm. nahert sich 
der Vertoilungskoeff. dom W ert 1, der beim t)bergang des Zweiphasen- zum Ein- 
phasensystem errciclit wird. — Im  Falle einer begrenzten Loslichkeit der Saure in W. 
bei unbegrenzter Loslichkeit in dem organ. Lósungsm. u. der Betrachtung des rezi- 
proken Verhaltnisses c2 : Cj yerlaufen die Verteilungsisothermen zwischen z w e i ihnen 
allen gemeinsamen Kreuzungspunktcn. Bei a; =  Cj +  c2 =  0 u. y  =  c2/cj =  0 fiir 
das crste Vereinigungszentrum ergibt sich z. B. fiir Isovalariansaure das zweite Ver- 
teilungszentrum zu x  =  8,5 u. y  =  16,45. Ahnlichc Resultate werden auch fiir jede 
andere Siiure m it glcichen Eigg. gefunden, wobei an Stelle von W. auch Glycerin 
treten kann; die Koordinaten des zweiten Verteilungszentrums hiingen nur von der 
gegenseitigen Loslichkeit des zu verteilenden Stoffes u. des Lósungsm., m it dem or 
sich nicht unbegrenzt mischt, ab. In  der homologen Reihe gesatt. einbas. Fettsauren 
fiihrt ein hóheres Mol.-Gew. der zwischen W. u. organ. Lósungsmm. verteilten Saure 
zu einer verlangerten Ordinato u. verkiirzten Abszisse (Capronsaure; vgl. das folgendc 
Ref.). — Im  Falle einer begrenzten Loslichkeit der fl. Saure in beiden sich nicht 
mischenden Lósungsmm. verlangt die Theorie fiir jedes System d r  e i Vercinigungs- 
zentren u. z w e i Yerteilungsisothermen, dio nur im Gebict geringerer Konzz. zu- 
sammenfallen werden; die Ordinate des ersten Zentrums muB =  0, die des zweiten 
stets > 1  u. die des dritten stets <  1 sein. Derartige Systeme sind jedoch bis jetzt 
noch nicht bekannt geworden. (Chem. J .  Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtsehci Chimii] 5- (67.) 1045—47. 1935.) B e r s i n .

N. A. Kolossowski und M. O. Lewitass, Verteilung der Capronsaure zwischen 
zwei sich beruhrenden flussigen Phasen. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird iiber dio Verteilung 
der n-Capronsaurc zwischen W. u. Bzl., Toluol, Dekalin, CCI.,, CH3J , C0H5Br, Anisol 
u. Nitrobenzol berichtet. Die Koordinaten des zweiten Vereinigungszentrums der 
8 Vorteilungsisothermen wurden zu x  — 7,795 u. y  =  84,7 crm ittelt. (Chem. J . Ser. A. 
J .  allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 
5. (67.) 1048— 55. 1935.) B e r s i n .

Gordon L. Davis und George H. Burrows, Beziehungen zwischen Oleichgewichl 
und freier Energie im  System Aceton-Diacetonalkohol. Das Gleichgewicht zwischen 
Aceton u. Diacetonalkohol wird bei 25 u. 45° bestimmt. Reines Aceton (nn25 =  1,35 6 68) 
oder Diacetonalkohol (nn25 =  1,42203) oder Gemische beider werden m it Ba(OH )2 ais 
K atalysator in zugesehmolzenen Pyrexglasróhren im Thermostaten geschuttelt bis zur 
Einstellung des Gleichgcwichts. Analyse der Gemische m it Hilfe des Brechungsindex: 
n  =  1,42166 — 0,00073416 X %  Aceton +  0,0000084284 X (%  Aceton)2. Im Gleich
gewicht sind bei 25° 88,27%, bei 45° 94,50% Aceton vorhanden. Aus dynam. Messungen 
der Dampfdruckc folgt, daB das Gemisch eine ideale Lsg. bildet. Gleichgewichtskon- 
stantc fur die R k .: 2CH3 • CO • CH3 ^  CH3 • COH • CH2 • CH2 • CO • CH3 bei 25° K  =  0,0714, 
boi 45° K  =  0,030 (Konzz. in Molenbruchen). Daraus folgt: ^l^ęig0 =  1,570 kcal, 
A H  — — 8,190 kcal. (J . Amer. chem. Soc. 5 8 . 311—12. Febr. 1936. Burlington, 
Vermont, Chem. Lab. d. Univ.) B a n s e .

I. P. Kriwobabko und I. A. Schtscherbakow, Die Kinelik der Keto-Enol- 
umwandlungen. (Vorl. Mitt.) Die Kinetik der Ketoenolumwandlung wurde am Beispicl 
des Acetophenons auf kryoskop. Wege studiert. Die bei 198,5—199,5° ubergehende 
Fraktion des Acetophenons wurde bei 15— 17° innerhałb 12—20 Stdn. der Krystallisation 
unterworfen. Das krystalline Acetophenon wurde dann bei 20 u. 25° geschmolzen, bei 
diesen Tempp. im Thermostaten gehalten u. an bestimmten Zeitpunkten die Krystalli- 
sationstemp. gemessen. Bei Anwesenheit der isomeren Form sinkt die Temp., welchc 
fiir das Ausgangsprod. 19,7° betragt. Wird diese Temp. ais die Krystallisationstemp. 
der reinen Kctoforin angenommen, so kann aus der Temp.-Erniedrigung die łlcnge 
der Enolform im Gleichgewicht berechnet werden. Die dazu notwendige kiyoskop. 
Konstanto wurde von einem der Yff. gemeinsam m it S c h t s c h u k a r e w  an Bcnzoc- 
saurelsgg. gemessen u. zu 4,83 bestimmt. Aus den Messungen berechnen sich so dio 
Gleichgcwichtskonstanten A'-25« =  0,00981, A’2o» =  0,00395 u. daraus der Temp.-Koeff. 
zu 2,48 u. die Aktivierungswarme zu 31 496 cal. (Ukrain, chem. J .  [ukrain.: Ukraiński 
chemitfichni Shurnal] 1 0 . 1—3. 1935. Charków, Medizin. Inst., Labor. fiir physikal. 
Chemie.) V. F u n e r .

A. N. Kappanna, Kinetik der Reaktion zwischen a-Bromp-ropionsaure und Silber- 
icmen. — Eine an der Oberfldche von Silberbromid stattfindende heterogene Reaktion- 
Im  Yerlauf seiner Unterss. iiber die Rk.-Fahigkeit des Halogens in substituierten Fett-
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sau ren  s te llte  S e n t e r  (C. 1910.1. 1592) fiir  dio n a ch  B e c k e r t s  u . Od d o  (B or. d tsc h . 
chcm . Ges. 14. 576; 18. 222) q u a n ti ta t iv  v e rlau fen d e  U m se tzu n g

CH3-C H 'X 'C O O H  +  AgN03 +  H 20  =  CH3-CH(OH)COOH +  AgX +  HNO;, 
eine Reihe von GesetzmaBigkeiten fest. Vf. klarb durch eine ausfiilirliche kinet. Unters. 
(sehr verd. Lsgg.; 27°) den Rk.-Mechanismus auf. Fur die beschleunigende Wrkg. 
von AgN03 auf den Ersatz des Halogens (C. 1904. I. 1549) sowio fiir den gleichen 
Effekt des sich bildenden AgBr (S e n t e r , 1. c.) war bisher eine Begrundung nicht 
gegeben. Vf. findet fiir di© sehr langsam yerlaufende Hydrolyse des Brompropionsaure- 
ions in wss. Lsgg. fiir Konzz. unter 0,001-n. auch durch zugefiihrto AgN03-Lsg. keinc 
Beschleunigung, erst eine solche durch AgBr. Diese Rli. ist zweifellos nahezu ganzlich 
heterogen u. findet an der Oberflache der AgBr-Teilchen sta tt. Fiir verd. Lsgg. m it 
feinen haltbaren AgBr-Suspensionen besteht sehr gute Proportionalitat zwischen der 
Menge AgBr u. der Rk.-Geschwindigkeit. Aus der Rk.-Ordnung folgert Vf. eine dtinne 
Adsorption sowohl des Ag‘- ais des Brompropionsiiureions an der Oberflache der 
AgBr-Partikel. Vf. kann die auf nur 2 Verss. Se n t e r s  (1. c.) beruhendo Annahmo 
der groBeren Anfangsrk.-Geschwindigkeit bei Verwendung verd. Lsgg. fur die in Frage 
stohende Rk. widerlegen. Bei Konzz. wie 0,006-n. Na-Brompropionatlsg. u. 0,004-n. 
AgN03-Lsg. bleibt das gebildete AgBr ca. 5— 6 Stdn. suspendicrt (keine Koagulation!); 
danach noch unyerandert vorliegend 10% des AgN03. GleichmaBige Zunahme von 
K 2 mit fortsohreitender Rk., eindeutiger katalyt. Effekt des oder der Rk.-Partner. 
Bei konstant gehaltener Anfangskonz. eines der Rlc.-Partner u. nahezu gleicher Anfangs- 
u. Endkonz. des Silberbromids fallt die Geschwindigkeitskonstante, wenn die Menge 
der andercn reagierenden Moll. zunimmt. Vf. folgert durch die Art der Orientierung 
einen zunehmend giinstigeren EinfluB der beiden Ionenarten in der adsorbierten 
Schicht bei wachsender VergróBerung des Konz.-Verhaltnisses. (Proc. Indian Acad. Sci. 
Sect. A. 2. 512— 24. Nov. 1935. Nagpur, College of Science.) G. P. W o l f .

Justin-Mueller, Die Wdrmebestandigkeit einiger Diazoverbindungen und theoretische 
Beitrage zum Problem der Bildung der Azokórper. Im  wesentlichen inhaltsgleich m it 
der C. 1936. I. 1407 ref. Arbeit. (Rov. gćn. Teinture, Impress., Blanchiment, Appret 
14. 5—9. Jan . 1936.) Ma u r a c h .

Braj Kishore Malaviya und Sikhibhushan Dutt, Photoreaktionen in tropischem 
Sonnenlicht. Eine Reihe von reinsten organ. Verbb. wurde unter Luftzutritt in 2%ig. 
Lsg. in W., HCl, NaOH oder A. solango dcm Sonnenlicht ausgesetzt, bis keinc Rk. 
mehr stattfand. Es lieferten: A n ilin -y  Phenazin; o-, m-, p-Toluidin  ->- entsprcchcnd
1.5-, 6,7-, 3,7-Dim-ethylphenazin; <x-Naphthylamin a,(i-Dinaphthazin; fS-Naphthyl- 
amin ->- f},f}-Dinaplilliazin; p-Niłrosodimelhylanilin p-Nitrodimethylanilin; o-, m-, 
p-Phenylendiamin ->- entsprechend 2,3- bzw. 2,6- bzw. 3,6-Diamidophenazin; 1,8-Naph- 
ihyhndiamin  ->- N,N'-Di-[naphthylen-l,8]-hydrazin, Acelyl-p-phenylendiamin Di- 
acetyl-p,p'-diamidophenylamin; o -A m in o p h e n o lC u Hn N / ) 1 (vgl. G. F is c h e r , J . prakt. 
Chem. [2] 19. 318); p-Am inophenolp,p'-D ioxydianiU noindophenol; o-Anisid in-y
1.5-Dimethoxyphenazin; p -A n isid in -y  3,7-Dimet}ioxrjphenazin; o- bzw. p-Phenetidin-y
1.5- bzw. 3,7-Didlhoxyplienazin; Anthranilsaure -y  Phenazin-1,5-dica/rbonsaure,; p-Amino- 
benzoesdure -y p,p'-Azobenzoldicarbonsaure; p-Aminobenzaldehydhydrochlorid -y p,p'-Di- 
uldehydoazobenzol; Eosin -y 2,4-Dibromo-l-benzoylbenzoesaure; Sulfoliarnstoff -y S  -f  
Hamsloff; Benzil-a-dioxim -y 3,4-Diphenylfurazan; Maleinsaure -y Fumarsdure, Zimt- 
sdure -y Allozimtsaure; Erucasaure ~y Dioxyerncasdure; Malonsaurc -y Brenztrauben- 
sdure. N icht identifizierbar waren die Rk.-Prodd. von Benzidin; Phenol; Chinol; 
a- u. fl-NapMhol; m-Aminophenol; 2,4-Diaminophenol; Erylhrosin; p-Aminoacetophenon; 
Phenylhydrazin; 2-Aminolhiazol; Dimethyl-p-phenylendiamin. Unveriindert blieben: 
Dimethylanilin; 1,3,4-Xylidin ; o-Nitranilin; Resorcin, Brenzcatechin, Pyrogallol, Di- 
naphthyl-m-aminophenol, Dinaphtliyl-p-aminophenol, m-Aminobenzocsaure, Vanillin, 
[t- Resorcylaldehyd, p-Dimelhylaminobenzaldehyd, Gallacetophenon, Ilaconsdure, Citracon- 
saure, Tiglinsaure, Oleinsdure, Brassidinsaure, Citronensdurc, Weinstiure. (Proc. Acad. 
Sci. Unit. Prov. Agra and Oudh 4. 319—29. 1935. Allahabad, Univ., Chcm. Dep.) H u t h .

01ive D. Saltmarsh und Ronald G. W. Norrish, Primdre photochemische 
Reaktionen. VI. Die photochemische Zersetzung gcwisser cyclischer Ketone. (V. vgl. 
C. 1935. II. 34.) Die Photospaltung der Dampfe von Cycloheptanon, -hexanon u. 
-pentanon bei der Belichtung m it der Gcsamtstrahlung der Hg-Lampe wird untersucht. 
Diese Ketone absorbieren zwischen 3500 u. 2000 A. Die ersten beiden liefern eine 
hohc Ausbeute an cycl. KW-stoffen sowie kleine Mengen der entsprechenden Olefine 
u. eine aquivalente Menge CO. Das letzte Keton ergibt bei der Spaltung C2H,,, isomere
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Butylenc u. CO. Sofern ein eycl. KW-stoff m it 5 oder 6 C-Atomen móglich ist, bildet 
sieli dieser sehr leicht; jedoeh entstehen an Stelle von Cyclobutan nur dessen Spalt- 
oder Isomerisicrungsprodd. Diese Rkk. lassen sich durch folgende Sehemata darstellen:

Im  Einklang m it friihcren Er- 
gebnisscn laBt sich die primare 
lik . in jenen Fal len ais simul- 
tane oder nahezu simultane Zer- 
reiBung der beiden Bindungen 
zwischen der Carbonylgruppe u. 
dem Ring betrachten , unter 
Bldg. von CO. Da die Ande- 
rungen selbst entweder exo- 
therm  oder tliermoneutral sind, 
so mu 13 die Energie des Licht- 
ąuants in den Spaltprodd. ent- 
haltensein. Eswirdangenommen, 
daB therm. Schwingungen im 

KW-stoffring auftreten, die zu der beobaeliteten geringfiigigen Zers. der Ćyclohexane 
u. -pentane zu Olefinen u. der fast yollstandigen Zers. oder Isomerisierung des Cyclo- 
butans fuhren. (J. chem. Soc. London 1935. 455—59. Cambridge, Univ., Dep. of 
phys. Chem.) Z e i s e .

B. W. Tronow und L. P. Kulew, Die Aktiyitat des Wasserstoffes in den Kom- 
plexen aus Alkoholen und ungesdttigten organischen Verbindungen. (Vgl. C. 1935- II. 
1527.) Auf Grand elektronentheoret. t)berlegungen iiber die Komplexbldg. der Alkohole 
wird angenomnien, daB es zwei Arten der Anlagerung gibt: 1. Anlagerung an den 
Hydroxylwasserstoff (tert. aliphat. Aminę bzw. Atlier); 2. Anlagerung sowohl an den 
Sauerstoff ais auch an den Hydroxylwasserstoff (Nitroverbb., Ketone, Heterocyclen 
von der A rt des Pyridins u. a.). Die EK.-Messungen der Einw. von Na auf Systemo 
aus Triathylamin, Pyridin  u. Nitrobenzol einerscits, n-Propyl-, Isopropyl-, n-Butyl-, 
tert.-Butyl-, Phenylathylalkohol, Dimdhyldthylcarbinol u. Cyclohexanol andererseits 
ergaben folgende Resultate. Eine Komplexbldg. gesatt. prim. Alkohole gibt sieli nieht 
kund; bei sek. Alkoholen ist sie kaum merkbar. Tert. Alkohole liefern auch in Ggw. 
von (C2HS)3N mit Na nur minimalo EKK. Dagegen wird durch Nitrobenzol oder Pyridin 
die EK. mitunter um das 10-facho erhoht. Auffiilligerweise verhiilt sich das Cydo- 
hexarwl liier wie ein tert. Alkohol. Phenylathylalkohol ahnelt den Phenolen u. gibt 
m it Pyridin u. Nitrobenzol nur eine geringe Erhohung der EK. Mit Anilin  bzw. Di- 
methylanilin gaben die gesatt. Alkohole keine Erhohung der EK, bei aromat. Alkoholen 
wurde ein geringes Maximum beobachtet. (Chem. J .  Ser. A. J . allg. Chem. [russ.: 
Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtscliei Chimii] 5 (67). 1233—39. 1935. 
Tomsk, Industrie-Inst.) B e r s i n .

Elias Isaacs und Christopher L. Wilson, Elektrolytische Reduktion v'on orga- 
nisćhen Verbindungen. 1. Analogien zwischen kathodischer Reduktion und der Einwirkmig 
von sich aiiflosenden Mdallen. Reduktion von Sorbinsdure. Im  Hinblick auf die von 
B u r t o n  u . I n g o l d  (C. 1929. II . 2767) zur Erklarung der Red. einer olefin. Doppel- 
bindung durch Metalle, die sich in geeigneten Medien auflósen, vorgebrachtc Theorie, 
wird die elektrolyt. Red. von Sorbinsaure (I) u. des Sorbations an einer Reihe von 
Metallkathoden untersueht. Mittels der relativen Gesehwindigkeiten der Anlagerung 
von B r u. J  an Aa-, AP- u. A ’>'-n-Hexensaure sowie durch Ozonotyse wird festgestellt, 
daB die bei der elektrolyt. Red. von I  entstehenden Hexensauren nur aus AP-n-Hexen- 
sdure, CH3-CH2-CH: CH-CH?-C02H, u. A'/-n-Hexensdure, CH3• C H : CH • CH2• CH2 • 
C02H (II), bestehen u. zwar in Mengenverhaltnissen, die den bei Red. durch Al- u. 
Na-Amalgame erhaltenen entsprechen. So entstanden z. B . bei Red. von I  an Hg- 
Kathoden in wss. NaOH 40°/o II, in wss. NaHC03 41%, in wss. CH3• C02H 54°/o u - 
in verd. H 2S 04 52%. Das m it der Hg-Kathode erhaltene Ergebnis ist ohne weiteres 
vorstandlich, wenn man annimmt, daB die an der Kathode bei der H -Entw. herrschenden 
olektr. Bedingungen dieselben sind wic die an der Hg-Oberflache von verd. N a-A m algam  
im selben Medium, wobei das N a d u rc h  seinen Lósungsdruck das notwendige K athoden- 
potential liefert. Nach dieser Auffassung miissen sieli alle reaktiven Amalgame ahnlich 
verhalten, was die Hypothese der intermediaren Addition von Na oder anderen Metall- 
atomen an die Doppelbindung (vgl. W i l l s t a t t e r ,  S e i t z  u . B um m , C. 1 9 2 8 .1. 2810) 
ausschlieBt. Letzteres ergibt sich auch daraus, daB Antliracen zu 9 ,1 0 -Dihydroanthracen

H jC CH, H jC CHj

H -C ^ \  ^  H j c O -  +  CO 80- 95%
H ic l^ ___ /  <  H jC  CH,

H.C CII, ^ 2 C H ,-C H :C H ; +  CO 4%
H ,C  CH j

X O c h ,  +  co 02%
ir=cO co < H j c S k

H,C CH. \
0 :11, +  CH, • CH: CII, - f  CO 8% 

H,C CH, ^  2 C,Hi +  CO 50%

o <  fCH,• C H ,• CH: C n ,\ , Cf)
H,C CH, ^  ICH ,-CH :CH -CH , I Du/o
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reduzierbar is t durch Na-, Al- u. Mg-Amalgam sowio an einer Hg-Kathode in einer 
alkoh. Lsg. yon NaOH, (NH4)2S04, NH? u. (CH3)4NOH. — Von den MetaUkathoden 
sind einzelne wirksamer ais andere, so ist es eine Eigeritumlichkeit von Hg sowohl 
ais Kathode wie ais Amalgam, I  zu Gemischen zu reduzieren, die betraclitliche Mengen 
pinakolahnlieher „bimol.“ Verbb. enthalten, was bei Cu- u. Cd-Kathoden nicht der 
Fali ist. — Die Verss. zeigen eine reduzierendo W irksamkeit in der Reihenfolge Cu, 
Hg >  Cd Sn >  P t, Ni. Die yerwendeten Pb-, Ni- u. Pt-Kathoden liatten keine 
Red.-Wrkg. (J .  chem. Soc. London 1936. 202—07. Febr. London, Univ. Coli.) B e h r l k  .

Leonor Michaelis, Semichinone, die intermediami Stufen reversibler organischer 
Oxydalion-Reduklion. tJbersicht iiber Theorie u. Anwendung von Oxydo-Red.-Poten- 
tialen zur Best. der Konst. der Intermediarprodd., die bei reversiblen organ. Oxy- 
dations-Red.-Vorgangen auftreten. Die Ergebnisse an Chinon, p-Phenylendiaminderiw., 
Phenazinderiw ., Flavinderivy., Benzidinderiw., Dipyridylderiyy., Indigoderiw . u. 
Hallachrom werden diskutiert. Bzgl. Einzelheiten muB auf das Original yerwiesen 
werden. (Chem. Reyiews 16. 243—86. 1935. New York City, R o c k e f e l l e r  Inst. for 
Med. Res.) Co r t e .

A. v. Kiss, Ober die Neutralsalzwrkung der Acetylglykólat- uiul Hydroxylionen- 
reaktion in  verdunnten Losungen. Nach Unterss. yon R. Kukąi. Nach der frtiher 
(vgl. C. 1934. I. 2239) beschriebenen Methode messen Yff. die Geschwindigkeit der 
Acetylglykólat- u. Hydroxylionenrk. bei 25°. Es wird in Ggw. von Li-, Na-, K-, B a- u. 
Sr-Ionen gearbeitet. Die Ionenstarke // der Lsg. yariiert bei den einwertigen Kationen 
zwischen 0,0014 u. 0,030, bei den zweiwertigen zwischen 0,0021 u. 0,045. B is zu lonen- 
starken /t =  0,030 gilt die einfache Form der BRONSTED-DEBYE-Hi/CKELsehen Glei- 
chung bei einwertigen Kationen. Bei den zweiwertigen yersagt sie. Wegen der starken 
spezif. Ionenwrkg. ist die Gleichung in den Lsgg., die yerschiedene Kationen enthalten, 
nicht brauchbar. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 337—44. 1935. Szeged 
[Ungarn], 2. Chem. Inst. d. Univ.) G a e d e .

R. P. Bell und Sir R. V. H. Levinge, Sdurekatalyse in  nichtudsse.rigen Losungen.
H. Die Umwandlung von N-Bro?nacetanilid in  Chlorbenzol, katalysiert durch Trichlor- 
essigsćiure. (I. vgl. C. 1934. I. 2709.) Es wird der Temp.-Koeff. der durch Triehlor- 
es3igsaure katalysierten Umwandlung von N-Bromacetanilid in p-Bromacetanilid in 
Chlorbenzollsgg. bestimmt. Es werden dafiir die Umwandlungsgeschwindigkeiten bei 
35, 45, 50 u. 65° gemessen. Die katalyt. Konstanto ist unabhiingig von der Saure- 
konz., nimm t aber m it zunehmender Konz. von N-Bromacetanilid u. p-Bromacet- 
anilid ab. Durch Extrapolieren der Ergebnisse auf die Anfangskonz. Nuli in bezug 
auf N-Bronmoetanilid wird die unyerzogerte Rk. molekularstatist. untersucht. Nur 
einer von 10'1 ZusammenstoBen fuhrt zur Rk. Der Faktor 104 kann nur durch einen 
Raumeffekt yerursacht sein. Es werden yerschiedene Hypothcsen diskutiert, um den 
Verzógerungseffekt boi N-Bromacetanilid u. p-Bromacetanilid zu erkliiren. Es ist 
wakrscheinlich, da(3 eine Verb. m it Trichloressigsauro entstauden ist, wodurch dio 
katalyt. Wrkg. der Trichloressigsauro herabgesetzt wird. (Proc. Roy. Soc., London. 
Ser. A. 151. 211—19. 1935.) G a e d e .

Jaroslay Milbauer, Reaktionen im  konzentrierten Schwefelsauremedium. II. Ein  - 
}lup von Treibgasen. (I. ygl. C. 1935. II. 2045.) An der Verbrennung von Saccfiarose, 
Cilronensaure u. Phbroglucin m it H 2S04 im N2-, C02-, S 0 2- u. 0 2-Strome wurde der 
S02-Geh. dos Gases im Verlaufe der Rk. bestimmt u. festgestollt, daB die S 0 2-Entw. 
im 0 2-Strome rascher ist ais in den anderen Gasen. Da dio Erseheinung m it der Ande- 
rung der Loslichkeit von S 0 2 in h. H 2S 04 zusammonhangen kann, wurde dio S 0 2- 
Loslichkoit in 90,8%ig. u. 62,6%ig. H 2SO., zwischen 100 u. 240° bestimmt. In  100 ceni 
^0>8%'g- H 2SO., waren bei 100° 0,436, boi 237° 0,04 g S 0 2 1. Die Verbrenming von 
Saccharose m it konz. H 2S 04 bei 310° erfolgt rascher im Luft- oder 0 2-Strome ais in 
S02. Die beobachtete Erseheinung kann deshalb durch Anderung des in der H 2S 0 4 
praexistierenden Gleichgewiohtszustandes S 02 +  O SO:, erklart werden. (Chem. 
Obzor 10. 201—04. 1935. Prag, Tschech. Techn. Hochschule.) S c h ó n f e l d .

Jagaraj Behari Lal und Sikhibhusłian Dutt, MctalHsches Uran in  organischen 
Synthesen. D as seit einiger Zeit kaufliehe metali. U laBt sich bei den R k k . von F r i e d e l - 
Cr a f t s , R e f o r m a t s k y  u. Z in ck b  m it ziemlich befriedigendem Erfolg an Stello 
der iiblichen Katalysatoren yerwenden. Die Ausbeuten sind meist gering. — Diphenyl, 
in geringer Menge beim Kochen von C„H5C1, CcH5Br oder C6H5J  m it U-Pulver allein 
oder in Ggw. von Bzl. Triphenylmelhan, aus C,;H 5 ■ CHCL, Bzl. u. U-Pulver auf dem 
Wasserbad. Nadeln, F . 92°. Beim Erhitzen yon C8H5-CĆ13, Bzl. u. U auf 115— 128°
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erhalt man DicMordiphenylmethan, K p .35 200—202° u. Triphenylchlormtlhan. Aceto- 
phenon, aus Bzl., CH3-COCl u. U auf dem Wasserbad. Benzophenon, analog m it C0H5- 
COC1. F. 46°. Didthylsuccinat, aus Bromessigester u. U in Essigester bei 110— 120°. 
Kp. 216—218°. Adipinsaure, aus /3-Jodpropionsiiure u. U erst bei 100°, dann bei 160 
bis 165°. F. 148°. Diphenyldther, aus Pkenol, C„H5Br, U u. frisch gescbm. K-Acetat 
bei 180—200°. Kp. 253—254°. Bemsleinsaure, aus ehloressigsaurem Na, Na-Acetat 
u. U bei 110—120°. F. 185°. — Beim Erliitzen von C0H5-CH2C1 u. Bzl. m it U auf 
80—110° entstehen Diphenylmethan, F. 26°, wenig 1,1,2-Triphenyldthan, C20H18,
F . 53—54°, Kp. 396—400°, ein bei 81—84° sclim. Gemisch von o- u. p-Dibenzylbenzol 
u. ein gelber KW-stoff, F. 71° (ygl. J .  chem. Soc. London 121 [1922]. 1278). p-Athozy- 
diplienylmethan, C15H ,0O, aus Phenetol, C6H 5-CH2C1 u. U bei 70—130°. Kp. 338—341°. 
p-Mcthoxydiphenylmethan, C14H j.,0, analog aus Anisol. Kp. 303—305°. Daneben 
Dibenzylanisol, C21H 20O, griinlichblau fluorescierende dicke Fl., Kp. 376—382°. — 
fl-Ozy-fi-phenylbuttersauredthylester, aus Acetophenon, Bromessigester u. U  in Bzl., 
man erhitzt naeh Zusatz von et was J  im Olbad auf 120— 130°. K p.ls 118—121°. 
(J . Indian chem. Soc. 12. 389—94. 1935. Allahabad, Univ.) O s t e r t a o .

Bryce L. Crawford jr. und George S. Parks, Die Hydrierungswdrme von Diiso- 
bulylen. Die Hydrierungswarme von „Diisobulylen“ zu 2,2,4-Trimethylpentan laBt 
sich aus den yorliegenden Verbremiungswiirmen ableiten zu +  28,10 ±  3,0 kcal. Im 
Hinblick auf die Unsicherheit dieses Wertes bestimmen Vff. die Warmetonung bei der 
Hydrierung direkt calorimetr. bei Tempp. yon 24—35°. 150 ccm fl. Diisobutylen
werden in einem annahernd adiabat. arbeitenden Calorimeter katalyt. hydriert u. 
die Temp.-Erhóhung bei Aufnahme gemessener Mengen H 2 m it einem Cu-Constantan- 
thermoelement gemessen. Ais Mittelwert aus 15 Verss. ergibt sich fur die Rk.: 
C8H 10fi. +  (H2) =  C8H 18n. +  28,58 kcal bei 25°. (J. Amer. chem. Soc. 58. 373. Febr.
1936. Stanford Univ., Calif., Dept. of Chem.) B a n s e .

Th. Neugebauer, Bereclmung der Konstanten des Meihanmolekuls. Vf. gibt eine 
wellenmechan. Berechnung des CH4-Molekiils, indem er innerlialb des Protonentetra- 
eders C4_-Eigenfunktionen, auBerhalb desselben Ne-Eigenfunktionen benutzt. Die 
Polarisationsenergie im inhomogenen Felde der Protonen wird ebenfalls beriicksichtigt. 
Der C-H-Abstand kommt dabei um 2,l°/0, die Energie um 12,5% zu klein gegeniiber 
den gemessenen Werten heraus. — Das Modeli, dessen Stabilitiit erórtert wird, erweist 
sich auch bei Deformationen des Protonentetraeders stabil. Die Freąuenzen der total- 
symm. Scliwingung u. der naeh DENNISON m it v2 u. v3 zu bezeichnenden ramanakt. 
u. infrarotakt. Freąuenzen werden berechnet u. in geniigender (Jbereinstimmung mit 
den beobachteten Werten gefunden, wenn man beachtet, daB keinerlei willkurlichc 
K onstanten eingefuhrt wurden. (Z. Physik 98. 638— 56. 15/1. 1936. Budapest, Univ., 
Inst. f. theoret. Physik.) H e n n e b e r g .

Robert D. Vold, Die Warmekapazitat von Methan und dessen Halogenderivaten 
mis spektroskopischen Daten. Die W armekapazitat Cp° von CH,, CH3C1, CH2C12, CHC13 
u. CC14 im idealen Gaszustand (Fliiehtigkeit 1, Druck 0) wird unter Zugrundelegung 
des Modells eines starren Rotators u. harmon. Oseillators m it dem konstanten Rotations- 
anteil 3/2 R  u. der PLANCK-EiNSTEiN-Funktion fiir den temperaturabhangigen Schwin- 
gungsanteil zwischen 0 u. 500° berechnet. Die in jene Funktion eingehenden Schwingungs- 
freąuenzen der betrachteten Moll. werden yorwiegend aus yorliegenden RAMAN-Daten, 
teilweise aueh aus UR-Daten u. theoret. Betraehtungen anderer Autoren entnommen. 
Um aus den berechneten (?„°-Werten die W armekapazitaten fur irgendeinen gegebenen 
Druck zu erhalten, muB eine Korrektur fiir die Druckabhangigkeit der W arm ek ap az ita t 
eines realen Gases m it Hilfe der thermodynam. Beziehung (3 C Jd  p)y =  — T  (d2 1'/ 
d T 2)p u. einer geeigneten Zustandsgleichung angebracht werden; Vf. empfiehlt hierzu 
die BERTHELOTsche Gleichung, vor allem wegen der befriedigenden Ergebnisse, die 
G ia u q u e  u. W ieb e  (C. 1928. II . 2713) dam it erzielt haben. — AuBer den O^-Werten 
wird Ż° — E0° fiir einige Tempp. in jenem Bereich berechnet. — Zum Vergleich der 
theoret. 6' °-Werte m it yorliegenden experinientellen W erten rechnet Vf. letztere in 
der angegebenen Weise auf den Druck 0 um ; der Absolutbetrag der Korrektur yariiert 
von 0,02 cal/Grad-M ol-Atm. fur CH4 bei 100° bis 0,95 cal/Grad • Mol • Atm. fiir CC14 
bei 0°. Die wenigen MeBwerte streuen jedocli so stark, daB ein sieberer RuckschluC 
auf die Richtigkeit der berechneten Werte nicht móglich ist; letztere sind auf ca. 3% 
(gesehatzter zufalliger Fehler) genau, wozu aber yielleicht noch ein kleiner positiver 
systemat. Fehler kommt (weil die fiir Fil. gefundenen Ramanfreąuenzen benutzt werden); 
auBerdem bedingt auch die erwahnte Korrektur mittels der genannten Zustandsgleichung
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einen ldeinen Fehler, so daB dio gesamtc Unsichcrhoit ca. 5%  betragt. (J. Amer. chem. 
Soc. 57. 1192—95. 1935. Berkeley, Calif., Chem. Labor. of the Univ.) Z e i s e .

B. Nagesha Rao, Der Temperatur koeffizient der Susceptibilitat von Tetrahydro- 
m.phthalin. Nach der Steighohenkathode wurde die Grammsusceptibilitat von Tetralin 
zu —0,688-10"° bestimmt. Der W ert war zwischen 20 u. 70° abs. unabhangig von 
der Temp. Da es sich um eine stark assoziiertc FI. handelt, bestatigt das Ergebnis 
den fruheren Befund von R ao  (C. 1 9 3 5 .1. 675), daB die Verminderung des Assoziations- 
grades keine Andei-ung der Susceptibilitat yerui-sacht. (Current. Sci. 4 . 404—05. Dez. 
1935. Bangalore, Central College.) K lem m.

Donald B. Woodbridge, Dianwgnetismus von Alkylacetaten. Vf. fiih rt nach der 
in einigen Einzelheiten verbesserten manometr. Methode von W iLLS u. B o e k e r  
(C. 1933 . I. 1416) Priizisionsmessungen der Susceptibilitat von Methyl-, Atliyl-, 
n-Propyl-, n-Butyl- u. n-Amylacetat sowie von Methanol in einem Temp.-Bereich 
von 5—70° (Athylacetat 5— 50°) durch. Die Temp.-Abhangigkeit ist durehweg gering 
(<  0,2%); bei den hóheren Gliedern scheint sie etwas groBer zu sein. Das PASCAL- 
sche Additivitatsgesetz ist durehweg gut erfullt; Butylaeetat fallt um eine Kleinigkeit 
heraus. Fiir die OH2-Gruppe findet Vf. bei 20° das Inkrem ent —11,68-10-0, fiir Essig- 
saure —30,G0‘ 10-G; die entsprechenden W erte fiir 50° sind — 11,72 bzw. —30,45-10~6. 
Neu bestimmt werden von M. Kammer die Dichten q zwischen 0 u. 70° von n-Butyl- 
acetat (pt =  0,90151—1,01079-10“3 t —0,380-10"6 t2 ±  4 -10“5) u. n-Amylacetat 
(Qt — 0,893 16— 0,9481-10~3 t — 0,388-10~°-«2 ±  6-10-5). — SchlieBlich untersuclit 
Vf., wie weit die Messungen an NiCl2-Lsgg., die ais Vergleichslsgg. benutzt wurden, 
reproduzierbar u. unabhangig von der Darstellungsart sind, was nach den Ergebnissen 
von F a iil e n b r a c h  (C. 1 9 3 2 . II. 1757) zweifelhaft geworden war. Es fand sich keine 
Abhangigkeit von der Zeit u. der Darstellungsart. (Physic. Rcv. [2] 4 8 . 672—82.
1935. Columbia-Univ.) K l e m m .

S. W. Chinchalkar, Magnetische Doppelbrechung in  Losungen organischer Sub- 
slanzen. Teil I. Nach der gleichen Methode wie in der fruheren Arbeit (C. 1 9 3 3 . II. 
2799) wurde die magnet. Doppelbrechung einer Anzalil gel. oder geschm. organ. Verbb. 
untersucht. Losungsmm.: CC14 bzw. A., A. u. Athylacetat. Vergleichsfl. bekannter 
Doppelbrechung: CS,. Untersucht wurden Diplienyl (I), Dibenzyl (II), Benzophenon 
(IH). Benzil (IV), Salol (V), Fluoren (VI), m-Diphenylbenzol (VII), symm. Triplienyl- 
benzol (VIII), Naphlhalin (IX), [S-Naphtliol (X), Acetmphlhen (XI), Antliracen (XII), 
Plicnanthren (XIII), Pyren (XIV) u. Benzol (XV). Fiir die nicht allzu sehwer 1. Verbb.
VI, VII, XIII folgert Vf. aus bei verschiedenen Konzz. durchgefuhrten Bestst. eine 
langsame Zunahme der Doppelbrechung mit ansteigender Konz. Rontgenometr. fand 
D iia r  (C. 19 3 2 . II . 1883) fiir I  eine Anordnung der beiden Bzl.-Ringein derselben Ebene. 
ErwartungsgemiiB wurde die molare Doppelbrechung ais die (nahezu) vierfache von 
XV gefunden. Bei n  in der gleichen oder in parallelen Ebenen liegenden unkonden- 
sierten Benzolringen soli te die molare Doppelbrechung n2 der des Bzl. betragen. Be- 
statigung durch Vf. Bezogen auf Bzl. (XV) betragt die molare magnet. Doppelbrechung 
von I u. dessen einfachen D eriw . (II—V) das 4-fache, yon VII m it 3 Benzolringen das 
9-faehe u. von VIII nahezu das 16-faehe (14). Wegen des die beiden Benzolringe ver- 
bindenden Fiinfringes in W  ist die magnet, u. opt. Anisotropie bedeutend hoher ais 
die der vorstehenden Systeme m it 2 Ringen. — Wegen der gleichfalls hoher liegenden 
Susceptibilitaten der weiteren Verbb. IX, XII, XIII u. XIV m it kondensierten Ringen 
muB auf das Original yerwiesen werden. (Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A. 2 . 
525—31. Nov. 1935. Calcutta.) G. P. W o l f .

Gyorgy Goli und Gyula Kampf, Uber den Faradayeffekt in  Schwefelkohlensloff- 
Nitrobenzolmischungen. Unterss. uber den Gang des FA llAD AY-Effektes, d. h. E n t-  
stehung opt. A k tiv iti it  in zum Lichtstrahl parallehnagnet. Feldern in C6H 5N 0 2 -f  CS2- 
Mischungen. Es wurde eine L inearitat zwischen den V E R D E T -K onstan ten  der Mischung 
u. den partiellen Volujnkonzz. gefunden. (Magyar chem. Folyóirat 4 1 . 180—85. 1935. 
Budapest, Chem.-physikal. Inst. d. Techn. Hochsch. [Orig.: ung.; Ausz. dtseh.]) Sa i l e r .

A. R. Martin, Dieleklrische Pólarisation von P l ie n o lVf. g ibt einen Beitrag zur 
Molpolarisation von Alkoholen in niclitpolaren Medien. Von Lsgg. von Phenol in Bzl. 
mit Molenbriichen zwischen 0,1 u. 1,0 sind DE., D. u. Molpolarisation bei 70° tabelliert. 
Die letztgenannte liegt dabei zwischen 66,72 u. 76,20. Die Molpolarisation des Bzl. 
bei dieser Temp. ist 26,928. Das Verli. des Phenols bei dieser Temp. scheint demjenigen 
der niederen Alkohole ahnlieh zu sein, wie man auch auf Grund seiner Hydroxylnatur 
t-rwarten mochte. (Naturę, London 1 3 5 . 909. 1935. Aberdeen, Univ., Chem. Dep.) E t z .
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R aym ond J . W. Le F śv re , Eine einfucha Beziehung zwischen Molekularpolarisalion 
in  Lósung und der Dieleklrizildlskonslanten des Losungsmitlds. Ausfiihrlichere Wieder- 
gabe der C. 1935. II. 183G referierten Arbeit m it mehreren Tabellen, die Zalilenwerto 
fur dio 3 Gruppen goben. Die DEE. u. DD. bei 25° der folgenden reinen Fil. werden 
angegebcn: Anilin, dA — 1,01742, e — 6,6773; M ethylanilin, d4 =  0,98409, s =  5,9032; 
Dimethylanilin, rf4 =  0,95309, £ =  5,9032; Chinolin, dA =  1,08979, e =  8,7044; Iso- 
chinolin, <i4 =  1,09897, e =  10,710S; Pyridin, dA =  0,97796, e =  12,0132. — Die in 
den Tabellen zusammengestellten Daten zeigen, daB eino unpolare Verb. (0P  =  0) in 
allen Lósungsmm. fast dio gleichc Molckularpolarisation besitzt; polare Verbb. zeigen 
merklieho Anderungen. Da dio Verzerrungspolarisation ( — Atom- u. Elektronenpolari- 
sation) einer Substanz gewóhnlich prakt. unabhangig ist vom Aggregatzustand, sind diese 
Unterschiedo auf den Orientierungspolarisationsfaktor zuriickzufukren, dessen Ande
rungen wiederum in einfacker Weise m it der DE. des Mediums verkniipft sind. Vf. 
weist ferner darauf hin, daB es auf Grund der bisher vorliegenden oxperimentellen 
Daten nicht móglieh ist, zu entscheiden, ob eine Beziehung vom Typus aP 1/ 0P2 =  
K  (f, +  «)/(e2 +  n) die Tatsachen besser besehreibt ais der e +  2-Ausdruck (vgl. 1. c.) 
(z. B. n =  3). Zur Zeit ist jedoch der Form m it n  =  2 der Vorzug zu geben, da sio 
von der Annalnne abgeleitet werden kann, daB die Orientierungspolarisation eines gel. 
Molekiils sich innerlialb gewisser Gronzen in einer angenahert direkton Weise m it dem 
Raum zwischen den Lósungsm.-Molekiilen andem  kann; diese GróBe sollte in 1 ccm 
eines Mediums m it der DE. s sein 1 — (e — l)/(e  +  2) =  3/(e 2), so daB allgemein
„P — 3 k/{e +  2). Anwendung auf den Fali eines Gases bei niedrigem Druck zeigt, 
da svalc. =  1, daB die Konstantę k  numer, die Orientierungspolarisation im Dampf- 
zustand ist. Das Verhaltnis der Oriontierungspolarisationen einer Verb. in 2 Medien 
ist dann 0-Pi/oA — +  2)/(£2‘ei +  2) =  k (e2 +  2)/(e1 +  2), worin k genau
gleich 1 sein sollte. (J. chem. Soe. London 1935. 773—76. London, Univ. Coli.) Oo r t e .

Catherine Gr. Le Fśvre und Raymond J. W. Le Fćvre, Beziehung zwischen 
molekularer Orientierungspolarisalio7i von Substanzen im flussigen, geldsten utul gas- 
formigen Zustatid. Nach der vorst. referierten Arbeit verhalten sich dio Orientierungs- 
polarisationen, o P J o P 2 =  (IC e2 +  2) (tj +  2), wenn ein Mol. sich in Medien der 
DEE. £i bzw. f2 befindet. Die Giiltigkeit dieser Beziehung wiude weitor gepriift an 
H and eigener Messungen u. an Literaturwerten bei insgesamt 30 Lsgg.-Paaren (a), 
38 Lsgg. +  verdampftem Lósungsm. (b), 58 Lsgg. m it fl. Lósungsm. (c) u. 27 Sub
stanzen im fl. u. gasfónnigen Zustand (d). Nur fiir (a) ist K  ca. 1; in 10 Fallen von (b), 
in 24 Fallen von (c) u. 15 Fallen von (d) ist K  >1,5, vor allem fiir W., Phenol, Chlf., 
A., HCN, einige Alkohole, Ester u. Aminę. EinfluB der Assoziation in fl. Zustand auf 
K  wird angenommen; W., Alkohole u. Phenol sind ja  starlc assoziiert. Im  allgemcinen 
sind Polarisation u. Moment einer Verb. im gasfónnigen Zustand stets gróBer ais in 
Lsg. Erklarung gefundener Ausnahmen durch Yff. FUr oPm./oPGas — [1—(« — 1)/ 
(e -(- 2)] ist korrekter zu setzen: 1 — (e — l)/(e  +  2) / ;  /  bezieht sich u. a. auf die 
Polarisierbarkeit der Moll. Durchreclmungen fiir /  u. Folgerungen aus denselben 
fiir 0 im Original. 3 Tabellen. {J. chem. Soc. London 1935. 1747—51. Dez. London, 
Univ.-Coll.) G. P. W o lf .

Helmut Harms, Dichle und Molekularpolarisalion von Menthol und Bomeol. 
Die Dipolmomento von l-Menthol (I) u. l-Borneol (II) wurden erneut bestimmt, da 
friiher bei der Extrapolation der P \  -j- P u r" -W erte  auf unendhche Verdiinnung 
Messungen bei geniigend ldeiner Konz. nicht gemaeht waren. Unters.-Bereich
0,1—0,9 Mol/l, Temp. 7°, Lósungsm. Bzl., F. von I 42°, [oc]d =  44,3; F. yon II  203—204°. 
[oc]d =  37,6. U nter Beriicksichtigung des Ultrarotgliedes (wie ublicli 15°/0 von P e i" )  
bereehnen sich aus den durch Extrapolation gowonnenen 0P ,' +  0Puit"-W erten (fiir 
I  64,5, fiir II 67,0) die Momente von I  zu 1,62 x  0,03-10-18 u. von II zu
1,65 X 0,03-10-18 e. s. E . Fiir I  u. II  steigen die ( I \ ‘ +  Połt"-»)*Kurven stark an. 
Polarisations- wie Dicktemessungen ergeben — wie bei den aliphat. Alkohollsgg. — 
starkę Assoziation bis zu sehr kleinen Konzz. (Z. physik. Chem. Abt. B. 30. 440—42. 
Dez. 1935. Kieł, Univ., Inst. fiir physikal. Chemie u. Elektrochemie.) G. P. W o l f .

W. A. Yager und S. O. Morgan, Ubergdnge im  Campher und in  chemisch ver- 
wandlen Verbindungen. I. Dipolmlation in kryslcdlineti fes:en Sioffen. Vff. werten 
dielektr. Unterss. einer Reihc von festen Verbb. zur Feststellung von Phaseniiber- 
gangen (fest-fest) aus u. verwerten die Kenntnis der bisher unbekannten t)bergangc 
zu Unterss. des dielektr. Verh. dieser Verbb. in den versehiedenen festen Zustandsformen. 
Polare Fil. zeigen oberhalb des Gefrierpunktcs ein plótzliches Fallen der DE. auf den
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Wert des opt. Brechungsmdcxes, der zumeist zwischen 2 u. 3 liegfc. Bei Verfestigung zu 
glasigen Formen werden anormale Dispersionen beobachtet. Bei gowissen Verbb. 
mit sehr kleiner innerer Reibung ist eino Orientierung selbst durch hohe Freąuenzen 
moglich; in diesen Fśillen wird der Refraktionswert bei amer unter dem Gofrierpunkt 
liegenden Temp. erreicht: Temp. der Umwandlung „fest-fest“ . Untersucht wurde 
die Abhangigkeit der DE. u. der Leitfahigkeit yon Freąuenz u. Temp. boi d-Campher (I), 
dl-Campher (II), d-Camphersaureanhydrid (III), Borneol (IV), Isobomeól (V) u. Bornyl- 
chlorid (VI). Mit abnehmender Temp. erreicht der W ert der DE. von I  m it 14,9 ein 
Maximum bei — 37°, fiillt bei weiterer Emiedrigung um 1—2° plótzlich auf 2,82 u. 
bleibt auf diesem W ert bis zur Temp. von fl. Luft. Bei steigender Temp. (bis — 32°) 
wurde der gloicho W ert (2,82) erhalten, dann schnelles Ansteigon auf ein Maximum 
(12,4) bei — 25°. Die Relaxationszeit der Polarisation, dio den W ert der DE. oberhalb 
der Umwandlung erklart, wird zu 9 X 10-9  sec boi Zimmertemp. angenommen. Therm. 
Messungen stimmen gut m it den dielektr. W erten iiberein. In  gleicher Weise werden 
die DEE. ais Funktion der Temp. u. Freąuenz der Verbb. II—VI graph. dargestellt 
gemessen u. dio Umwandlungstempp. bestimmt. Verb. H I durfto m it ca. 4—5 D 
(D =  /j. x  1018 e. s. E.) das hóchste Dipolmoment der Verbb. I—VI haben. Das 
yerschiedene dielektr. Verh. der festen Verbb. oberhalb u. unterhalb ihrer Umwand- 
lungspunkte wird durch Dipolrotation in den festen Stoffen erklart. (J . Amer. chem. 
Soc. 57. 2071—78. Nov. 1935.) G. P . W o l f .

Addison H. White und S. O. Morgan, Ubergdnge im  Campher und in chemisch 
verwandten Verbindungen. I I .  Schuńngung von Atomgruppen. (I. vgl. vorst. Ref.) 
Umwandlungen nachstehender A rt durch Temp.-Veranderung hatte PAULING (C. 1 9 3 0 .
II. 2867) durch die Annahme bcginnender Rotation der Moll. oder Atomgruppen beim 
pbergang von einem festen Zustand in einen anderen zu erkliiren yersucht. Vff. legen 
ihrer Unters. eino zunehmende molekularo Rotation ais Ursache der auch in kom- 
plexen organ. Moll. erfolgenden Ubergange zugrunde. Zur exporimentellen Erm ittelung 
des den Zustandsiibergang im d-Campher (I) bewirkenden Vorgangs fiihren Vff. Messungen 
der W armekapazitat, des spez. Vol. u. der Warmeausdehnung durch. Dielektr. Messungen 
dienten zur Entscheidung der in Frage stehenden Bowegungsart: Translation odor 
Rotation. Die Zunahme der spez. Warmo von I  bei der Ubergangstemp. — 30° 
(ca. 18 cal pro Celsiusgrad u. Mol.) wird durch Annahme einer ungewohnlichen intra- 
molekularen energet. Schwingung erklart. Im  Rahmen der Theorie der Molekular- 
rotation in Krystallen von P a u l in g  (1. c.) erklaren Vff. die Zunahmo der Molekular- 
rotation (ygl. vorst. Ref.) durch eine betrachtliche Verkleinerung der einer Rotation 
entgegengesetzten Krafte bei einer Ubergangstemp. (Verminderung der inneren 
Reibung!) — In  Ubereinstimmung m it D e b y e s  Theorie zeigt I  in verd. Lsg. iiber 
— 10° eine Temp.-Abhangigkeit der Molekularpolarisation (1 / T  x  103 =  3,81). Vff. 
finden fiir I  oberhalb —  10° das Dipolmoment 2,69 D  (fl =  / i  X 1018 e. s. E.) u. eine 
Atompolarisation von ca. 69,6 ccm. Das Verh. der Totalpolarisation von I  in verd. 
Lsg. erklaren Vff. durch die Annahme, daB entgegen der bisherigen Voraussetzung 
das Dipolmoment bei Zimmertemp. kleiner u. die Atompolarisation erheblich gróCer 
ist; letztere wird unterhalb — 10° bei beginnender Umwandlung in das starrere Mol. 
kleiner. — Aus therm. u. dielektr. W erten wird die Umwandlung des Cydohexanols (II) 
in gleicher Weise wie fiir I  erklart. Unterss. an festem Cyclohexen, Cyclohexanon u. 
Chlorcyclohexanon w'erden in Aussicht gestellt. Diskussion von vier spannungslosen 
Formen des Cyelohexanringes: leichte Biegsamkeit der eis-, relative Starrheit dor 
trans-Form. Zuriickfuhrung der tlbergśinge in den m it I  verwandten Verbb. auf 
Umwandlungen der starren in die biegsamen Formen. (J . Amer. chem. Soc. 57. 
2078—86. Nov. 1935. New York City, Bell Telephone Labor.) G. P . W o l f .

F. C. Frank, Dipolinduktion und der Losungsmittdeffekt bei Messungen des Dipól- 
moments. Vf. entwickelt eine Theorie zur Erklarung des Einflusses der Losungsmm. 
auf das gemessene elektr. Moment auf der Basis der Anschauungen von W e  ig l e  
(C. 1933 . II. 508) u. H ig a s i  (C. 19 3 5 . I. 199). Die ausgefiihrten Messungen stimmen 
qualitativ gut u. annahernd quantitativ m it dieser Theorie iiberein; letztere umfaCt 
die verschiedensten Losungsmm.-Einflusse. Vf. diskutiert vom Standpunkt seiner 
Theorie die sekundaren Effekte der Dipolinduktion: Anziehung der Moll. des Losungsm. 
durch Dipolkrafte, die Anisotropio der Polarisierbarkeit von Lósungsmm.-Moll., die 
Verwendbarkeit jedes Losungsm. fiir Dipolmessungen, Best. der DEE. von Zwitter- 
ionen in wss. Lsg. u. ihre S truktur sowie dio Form der Dispersionskurve in polaren Fil. 
(Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 1 5 2 . 171—96. 15/10. 1935.) G. P. W o l f .
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R. Padmanabhan, Fluorescenz in  Gyclohemn. Es wird eine Versuchsanordnung 
beschrieben, welche die kontinuierliche Dest. einer Fl. gestattet u. die frei ist von 
den Mangeln des yon P a l  u . Se n  Gu p t a  (C. 1 9 3 1 . I I . 746) angegebenen App. Mit 
Hilfe dieses App. kann gezcigt werden, daB wirklich roines Cyclohexan keine Fluores- 
cenz aufweist u. daB die von H a b e r l  (vgl. C. 1 9 3 5  I. 1356) angegebene Fluorescenz 
auf Prodd. zunickzufiihren ist, die bei der pkotoehem. Zers. des Korpers entstehen. 
Es laBt sich zeigen, daB diese photochem. Rk. dureh Wellenlangen von 2400—2600 A 
be wirkt wird. (Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A. 2. 209—12. 1935. Bangalore, Dep. 
of Physies, Indian Inst. of Science.) D a d i e u .

W. C. Price, Die Absorptionsspeklren im  fem en Ultraviolelt und Ionisierungs- 
połentiale von Methylbromid und -ćhlorid. Aufnahmen mit hoher Dispersion zwisehen 
1800 u. 1000 A zeigen, daB die Absorptionsbanden yon CH3Br bei ca. 1786 A beginnen 
u. naeh 2 yerschiedencn Grenzen laufen. Dic starken Banden lassen sich in 2 Elek- 
tronenserien einordnen u. dureh RY D BERG -Form eln wiedergeben. Dio Grenzen der 
beiden Serien liegen bei 85 020 u. 87 590 cm-1 , entspreehend Ionisierungspotentialen 
von 10,488 bzw. 10,805 V (wahrscheinlicher Fehler 0,002 V). — CHjCl zeigt ein iihn- 
liehes Absorptionsspektrum, wobei die starken Banden bei ca. 1400 A einsetzen u. 
ebenfalls 2 Serien zugeordnet werden konnen, m it Grenzen bei 90 520 u. 91 180 cm-1, 
also Ionisierungspotentialen yon 11,17 bzw. 11,25 V (Fehler: i  0,01 V). Die Differenz 
zwisehen den beiden W erten stimmt naeh M u l l i k e n  (C. 1 9 3 5 . I. 1331) m it dem 
W erte uberein, der sieh unter der Annahme errechnet, daB ein nichtbindendes n p n -  
Elektron angeregt wird. Jedoch sind die gemessenen Ionisierungspotentiale etwas 
kleiner ais die berechneten, vielleicht zum Teil infolge der Ggw. eines Dipols von 
ca. 0 ,3-10~18 elst. Einheiten in der CH3-Gruppe. (Physic. Rev. [2] 47 . 510. 1935. 
J o h n s  H o p k in s  Univ., Rowland Phys. Lab.) Z e i s e .

W. C. Price, Die Absorptionsspektren von Acetylen, Athylen und Athan im  femen 
UUravióleit. (Vgl. C. 1 9 3 4 . I I . 3228.) Mit einem Vakuumgitterspektrographen 
(30 000 Linien/Zoll; Dispersion: 2,5 A/mm bei 1700 A— 2 A/mm bei 1000 A) u. einem 
L Y H A N -K ontinuum  ais Lichtąuelle findet Vf. im Absorptionsspektrum des C2IŁ, 
(Partialdruck ca. 0,1 bzw. weniger ais 0,001 mm Hg; Schichtlange ca. 1,5 m) ein inten- 
sives Bandensystem zwisehen 1520 u. 1050 A, das ziemlich komplizierte S truktur bat 
u . nur dureh Vergleieh m it der Absorption yon schwerem C,1L, analysiert werden 
konnte. An die kurzwellige Grenze des Bandensystems schlieBt sich ein Kontinuum 
an, dessen In tensitat sehnell abnimmt, derart, daB das C2H 2 unterhalb yon ca. 800 A 
wieder durchlassig ist (ebenso wie C2H4, selbst bei hohen Drucken) u . bis wenigstens 
150 A durchlassig bleibt. Die beobachteten Banden werden in 2 Klassen eingeteilt, 
von denen diejenigen der 1. Klasse bei kleihen Drucken u. engem Spalt wie einfacko 
Absorptionslinien aussehen u. ais Parallelbanden gedeutet werden, wahrend diejenigen 
der 2. Klasse bei kleinen Drucken ais enge Dubletts m it einem Abstand yon ca. 0,2 A 
erscheinen. Aus dem Abstand der Kopfe ergibt sich, wenn das Tragheitsmoment im 
Grundzustand zu 23,51 • 10~40 g-qcm angenommen wird, aus der Bandę bei 1247 A 
ein I  — 25,00-10~40; K i s t i a k o w s k y  (C. 1 9 3 1 . I . 2168) fand aus den Banden bei 
ca. 2300 A ein I  — 25,6-lO-40. Die erwahnten Vergleichsaufnahmen werden mit 
einem Gemisch aus 45%  C2HD, 45%  C2H 2 u. 10% C2D2 ausgefuhrt u. ergeben in der 
VergróBerung das Vorhandensein einer 3. Komponento auf der kurzwelligen Seito des 
Dubletts bei 1247 A. Naeh der Analyse des Vf. muB eines der Valenzelektronen zwisehen 
den beiden C-Atomen angeregt sein; femer sind die oberen Tcrme der Banden von 
Klasse 1 wahrscheinlich vom Typus p S ,  diejenigen von Klasse 2 vom Typus pil-, fiir 
die Termdifferenzen p S  — p i l  ergeben sich fast dieselben Betrage wie naeh DlEKE 
(C. 1 9 2 9 . I I . 2410) fiir He2. Aus den Grenzwerten der RYDBERG-Serien fiir Klasse 1 
u. 2 berechnet sich ein Ionisierungspotential des C2H 2 von 11,35 ±  0,01 eV. Die 
Rotationsstruktur kann m it dem benutzten App. nicht aufgel. werden. Dagegen wird 
die Schwingungsstmktur analysiert u. eingehend diskutiert, unter Zugrundelegung der 
yon S u t h e r l a N D  (C. 1 9 3 4 . I. 663) fiir den Grundzustand angegebenen Freąuenzen. 
N ur diejenigen Banden treten auf, bei denen die C=C-Bindung beeinfluBt wird. Aus 
dem diffusen Aussehen der Banden zwisehen ea. 1500 u. 1300 A wird auf eine Prą- 
dissoziation des C2H 2 in 2 n. CH-Radikale bei ea. 1520 A infolge Wechselwrkg. mit 
dem Grundzustand geschlossen, entspreehend einer Spaltungsenergie (Bindungs- 
energie C=C) von etwas weniger ais 187 kcal, im Einklang m it anderen Messungen. — 
In  derselben Weise wird das Absorptionsspektrum von C2H , zwisehen ca. 1750 u. 
1200 A aufgenommen. Hier tr i t t  nur eine Serie von starken Banden auf, offenbar
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infolge der nichtlinearen Gestalt dieses Mol. Aus der Grenze der RYDBEEG-Serie 
folgt ein Ionisierungspotential von 10,41 eV. Da dio Schwingungsstruktur der ersten 
elektron. Banden in C2H 4 u. C2H 2 ahnlich sind, wird angenommen, daB dieselben 
Schwingungstypen (vx u. j>5) angeregt sind. AuBerdom werden zahlreiche schwacho 
diffuse Banden beobachtet, aber nicht klassifiziert. — Das Absorptionsspektrum von 
C2H„ besteht bei Drucken von ca. 0,01 mm Hg aus sehr diffusen Banden zwischen 
1350 u. 1000 A; sio konnen, ahnlich wie die entsprechenden CH4-Banden, nicht analy- 
siert werden; vermutlich beruht dieser diffuse Cherakter auf der Instabilitat aller 
hoheren Elektronenzustande. (Physic. Rev. [2] 4 7 . 444—52. 1935. J o h n s  H o p k in s - 
Univ. Rowland Phys. Lab.) Z e i s e .

Sho-Chow Woo und T. C. Chu, Die ullravióletlen Absorptionsbanden des Diacetylens. 
Das ultrayiolette Absorptionsspektrum des Diacetylens wurde m it einem ldeinen 
HiLGEBschen Quarzspektrographen bei Drucken von 1—250 mm Hg aufgenommen. 
Das Absorptionsrohr war 130 cm lang u. es wurden ca. 70 Banden im Gcbiet von 
1900—2900 A ermittelt. Die Gesamtstruktur des Spektrums zeigt eino auffallende 
Ahnlichkeit m it dem des Dicyans. Es konnen 3 deutliche Freąuenzspriinge m it un- 
geffi.hr 2100 cm-1  erm ittelt werden. Diese Freąuenzen durften vermutlich Ubergfingen 
des Mol. aus dem gleichen Schwingungszustand (wahrscheinlicli schwingungsloscm 
Zustand) im Grundzustand in einen angeregten Elektronenzustand entsprechen 
mit gleichzeitiger Anregung der longitudinalen Schwingung. Auch fiir die symm. 
(■—'370 cm-1) u. die asymm. {■—'130 cm-1 ) Deformationssehwingung sind Andeutungen 
vorhanden. (Vgl. C. 1936. I. 3128.) (Physic. Rev. [2] 47. 886. 1935. Shanghei, 
Nat. Research Inst. of Chemistry, Acad. Sinica.) D a d i e u .

Erwin Steurer, Bemerkung zu der Untersuchung Billroths iiber „Die Absorption 
subsliluierter Benzole. V L “ . E s  w erden  M essungen d e r u ltra v io le tte n  A b so rp tio n  von  
Pseudocumol, Mesitylen u . p-Xylol m itg e te ilt  u . m it  M essungen v o n  C o n r a d -B i l l - 
ROTH (vgl. C. 1 9 3 6 . I .  2064) yerg liehen . D ie  a u f tre te n d e n  U n te rsch ied e  zu  B i l l 
r o th s  M essungen k o n n en  n u r  tcilw eise a u fg e k la r t  w erden . (Z. p h y sik . C hem . A b t. B . 
30. 157—58. O k t. 1935. K ie l„  U n iv ., P h y s ik a l.-ch em . In s t .)  D a d i e u .

K . W . F ritz  K ohlrausch , Bericht iiber die Ramanspektren des Benzóls und seiner 
Derivate. (Vgl. C. 1 9 3 5 . I I . 497.) Zusammenfassender krit. Bericht m it Literatur- 
verzeichnis. (Physik. Z. 3 7 . 58— 79. 15/1. 1936. Graz-Leoben, Techn. u. Montan- 
Hochsch., Physikal. Inst.) D a d i e u .

S. K. Kalkami Jatkar, Ramanspektren von cis- und trans-Lekalinen. Es werden 
die Ramenspektren von cis- u. trans-Dekalin (mit Hilfe von Intensitatsvergleichen 
in Spektren von Gemischen m it verschiedenem (Jeb. an cis- u. trans-Kórpem) ermittelt. 
Die Unterschiede in den Spektren werden diskutiert. (Indian J .  Physics Proc. Indian 
Ass. Cultiyat. Sci. 9. 545—51. 1935. Bangalore, Dep. of General Chemistry, Indian 
Inst. of Science.) D a d i e u .

A. Simon und F. Fehśr, Ober das Ramanspektrum des Dioxans. Es wurde das 
Ramanspektrum von Diosan (hochstgereinigtes P raparat der Firm a H a a r d t  u . Co.

„ ___  fiir dielektr. Messungen; F. 11,5 ±  0,2°) aufgenommen. Das Ergebnis
i i stimmt nicht gut m it dem vonViLLARS (C. 1 9 3 1 . I. 1571) uberein,

1 CHt u . es konnten diesem Autor neben Unyollstandigkeit des Spek-
H o trum s auch Zuordnungsfehler nachgewiesen werden. Die Angaben

von T im m e r m a n n s , daB Dioxan sich zwischen 15—20° in die 
Form I  umlagert, konnte nicht bestatigt werden (vgl. R o t h  u. Me y e r , C. 19 3 5 .
I. 3535). (Bor. dtsch. chem. Ges. 69 . 214—17. 8/1. 1936. Dresden, Inst. f. anorgan. u. 
anorgan.-techn. Chemie.) D a d i e u .

C. S. Yenkateswaran, Die Ramanspektren von Diozan und Tetralin. Es werden 
die Ramanspektren von Dioxan u. Tetralin aufgenommen. Das Spektrum des Dioxans 
besteht aus 24 Linien, von denen 14 zum ersten Mało angegeben werden. Das Spektrum 
zeigt groBe Ahnlichkeit m it dem des Cyclohexans. Tetralin lieferte 11 neue Linien. 
Im Dioxanspektrum tr i t t  eino starkę Linie bei 1306 cm-1, die im Cyclohexan nicht 
vorkommt u. die fiir das Dioxan charakterist. ist, auf. Andero Linien erscheinen 
gegeniiber denen des Cyclohexans aufgespalten oder verschoben. Das Spektrum des 
Tetralins zeigt Ahnliehkeiten sowohl m it dem des Cyclohexans ais auch m it dem des 
Hzl., woraus geschlossen wird, daB in dem Mol. ein K em  Cyclohexan-, der andere Bzl.- 

^ a t‘ (Proc- Indian Acad. Sci. Sect. A. 2. 279—90. 1935. Bangalore, Dep. 
ot Physics, Indian Inst. of Science.) D a d i e u .
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Christopher L. Wilson, Die Herstdlung von deuteriumhaltigen organischen Ver- 
bindungen. Dideutcriummalonsaure und Trideuteriumessigsćlure. Kohlensuboxyd C30 2 
reagiert in benzol. Lsg. langsam, aber vollstandig m it einer aquivalenten Menge 
schweren W., das einen D-Geh. von melir ais 99,5% besitzt. Die entstehende Dideu- 
teriummalonsauro CD2(COOD)2 h a t einen merklich tieferen E. (128—130°, Zers.) ais 
gewóhnliche Malonsaure CH2(COOH)2 (134—135°, Zers.). Durch einfaohe Erhitzung 
auf 150° wird die Malonsaure quantitativ  in Essigsaure ubergefiihrt, so daB dio Ge- 
winnung von CD3COOD aus D20  quantitativ erfolgt. Der E. von CD3COOD (15,8°) 
is t niedriger ais der von CH3COOH (16,6°), jedoch ist der Unterschied nieht so groB 
wie bei CH3COOD, wo nach L ew is  u . S c h u t z  (C. 1934. II. 3475) der E. bei 13,3° 
liegt. Die schwere Essigsaure besitzt einen hóheren Dampfdruck ais die leichte Sauro; 
die Differenz wird zwischen 20 u. 100° in Intervallen von 5° erm ittelt; sie betriigt z. B. 
bei 20° 0,7 mm Hg, bei 50° 3,0 mm Hg u. bei 100° 20,8 mm Hg. In  dieser Hinsicht 
verhalt sich die Essigsaure umgekehrt wie H20  u. D20  sowie NH3 u. ND3, die ais Eli. 
assoziiert, ais Dampfe nieht assoziiert sind, wahrend bei CH3C 00H  u. CD3COOD 
Assoziation im  Dampfe vorliegt. Dies steht im Einklang m it einer Voraussage von 
L ew is  u . S c h u t z  (1. c.). (J . chem. Soc. London 1935. 492—94. London, Univ.- 
College.) Z eise .

R. Klar, Ober die Adsorption von leichtem und schwerem Wasserstoff in  Ver- 
bindun{j mit der Athylenhydrierung. I I . (I. vgl. C. 193 5 .1. 1965.) Vf. miBt Hydrierungs- 
geschwindigkeiten von C2H 4 m it H 2 u. D2 an einem nach dem friiher bescliriebenen 
Verf. aus Fe(U)-Oxalat hergestellten Fe-Katalysator zwischen 0 u. 175°. Die Stabili- 
sierung des Katalysators erfolgt durch Sinterung im Vakuum u. dreitagiges Erhitzen 
au f 550° unter dauerndem Pumpen. Ergebnisse: Die Hydrierungsgeschwindigkeit 
m it 99%ig. D2 ist unterhalb 100° kleiner, oberhalb dieser Temp. gróBer ais diejenige 
m it IŁ,; erstero erreicht bei ca. 150°, letztere bei ca. 125° ein Maximum. Das Ge- 
schwindigkeitsverhaltnis erreicht bei 55° oder nacli genaueren Messungen
m it einem ahnlichen Katalysator (zwischen 30 u. 75°) bei 53° ein Maximum. Die 
Aktivierungswarme der Hydrierung ergibt sich fiir H 2 zu 10,0 kcal, fiir D2 unterhalb 
50° zu 8,0 kcal, oberhalb 50° zu 12,5 kcal. — Vf. nim m t im theoret. Teil an, daB der 
eigentlichen Hydrierung bei den hóheren Tempp. eine Austauschrk. zwischen den 
H-Atomen des akt. adsorbierten C2H , u. des ebenfalls akt. adsorbierten D2 voraus- 
geht. Messungen der Adsorptionsgeschwindigkeit von H 2 u . D2 an jenem K ata ly sa to r 
zwischen 80 u. 120° ergeben eine Differenz der sclieinbaren Aktivierungsenergien von 
1,8 kcal, Messungen an Ni zwischen 0 u. 30° liefem eine Differenz von 0,88 kcal. Femer 
wird die scheinbare Aktivierungswarme von C2H., zu 12,5 kcal berechnet. Vf. ver- 
gleicht diese W erte m it den fiir die Hydrierung gefundenen Aktiyierungsenergien u. 
entwickelt folgendes Bild: H 2 bzw. D2 ist zwischen 50 u. 150° in 2 koexistierendcn 
Adsorptionstypen: Deformationsadsorption u. atomare Adsorption (Spaltung), an der 
Oberflache yorhańden, so daB die gemessenen Geschwindigkeiten zusam m engesetzte 
GróBen sind. C2H 4 erleidet dagegen zwischen 0 u . 40° an der Fe-Oberflache VAN DEK 
W AALSsche Adsorption u . an den akt. Zentren Deformationsadsorption, wahrend 
eine gut meBbare aktivierte Adsorption erst bei ca. 75° einsetzt. (Z. physik. Chem. 
Abt. A. 174. 1—14. 1935. Frankfurt a. M., U n iv ., Physikal.-chem. Inst.) Z e is e .

Anton Kailan und Hermine Horny, Der Einflu/3 von schwerem Wasser auf die 
Verestenmgsgeschwindigkeit der Benzoesaure in  athylalkoholischer Salzsdure. Durch 
schweres W. wird die Geschwindigkeit der durch HC1 katalysierten Veresterung der 
Benzoesaure weniger verkleinert, ais dies bei gleicher Molzahl durch gewóhnliches W. 
geschieht. Die Erhohung der Geschwindigkeit in D20  betriigt gegeniiber der in H20
2 bzw. 11%. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 437—40. 5/2. 1936. Wien, Lab. f. chem. 
Technologie d. Univ.) Sa l z e r .

D2. P ra p a ra tiv e  organische C hem ie. N atursloffe.
Evald L. Skau und Rogers McCullough, Reinigung und physikalische Eigen- 

schaften von organischen Verbindungen. X II. Die niedrigen aliphalischen Bromiae. 
(X. vgl. C. 1936. I. 2727.) Von einer Reihe sorgfaltig gereinigter aliphat. Bromide 
wurden Kp., D. u. E . bestimmt. E r ist fiir Athylbromid Kp.38,34°, D .154 1,451-,
E. — 118,9°, n-Propylbromid, Kp. 70,97, D .164 1,3455, F. — 109,8°, Isopropylbromtd, 
Kp. 59,41°, D .154 1,3063, F . —90,0, n-Butylbromid, Kp. 101,26°, D .154 1,2686, E. 
— 112,3°, Isobutylbromid, Kp. 91,72°, D .154 1,2480, E. — 118°. sek. Butylbromid, Kp- 
91,24°, D .154 1,2530, E . —112,1° u. fiir n-Amylbromid, Kp. 129,6°, D .l54 1,2121,
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E. —87,9° (stabil) — 94,6 (instabil). (J . Amer. chem. Soc. 57. 2439—40. Dez. 1935. 
Hartford, Conn.) G o t t f r ie d .

William A. Bone, Anfdngliclie Bildung von MeihylalJcohól bei der Oxydation von 
Methan. Vf. bcrichtct iiber Verss. yon N e w i t t  u . Ga r d n e r , die im AnschluB an die 
Unters. von N e w i t t  u . S z e g o  (C. 1 9 3 5 .1. 1206) gefunden haben, daB bei der Oxy- 
dation von CH4 durch 0 2 (Zus. des Gasgemisches: 2CH., +  0 2) bei 450° u. Atmospharen- 
druck an einer Porzellanoberflaclie auch CH3OH entsteht, dessen Bldg. offenbar der 
CH,0-Bldg. yorausgeht. Verss. von B e l l  zeigten, daB auch bei der Explosion von 
5CH4 -f- 2 0 2-Gemischen bei einem Anfangsdruck yon etwa 50 a t  in einer 1-1-Bombe 
(Konstruktion im Original) CH3OH entsteht, u. zwar enthalt das Rk.-Prod. 0,13% 
CH3OH u. 0,03% CH20 . Boi keinem der genannton Verss. konnte die geringste Spur 
einer Peroxydbldg. beobachtet werden. (Naturę, London 136. 910. 7/12. 1935. London, 
Imp. Coli. of Science and Technology.) Ge h l e n .

George H. Coleman und Robert A. Forrester, Eine, Studie mdglicher Undagerungs- 
reaktionen von Monocldoramin und gewissen Grignardreagenzien. GlLMAN u. Mitarbeiter 
(C. 1931. II. 3334 u. friiher) sowio A u s t i n  u. J o h n s o n  (C. 1 9 3 2 .1. 2024) haben 
gezeigt, daB Benzyl-, a-Naphthylmethyl- u. Cinnamyl-MgCl m it einigen Vcrbb. anormal 
reagieren. CoLEMAN u. Mitarbeiter (C. 1929. I. 1801 u. friiher) haben durch Umsetzung 
von Monocldoramin m it RMgX-Verbb. primare Aminę dargestellt. Vff. haben nun 
gepriift, ob bei den Rkk. des NH 2C1 m it den 3 obigen RMgCl-Verbb. yielleicht ebenfalls 
Umlagerungen eintreten. Mit Benzyl-MgCl u. a-Naphthylmcthyl-MgCl wurden 92%  
Bcnzylamin u. 47% a-Naphłhylmethylamin erhalten; wenn dio Umlagerungsprodd., 
also o-Toluidin u. a-Metliyl-/?-naphthylamin, uberhaupt gebildet werden, dann zu 
weniger ais 1% . Mit Cinnamyl-MgCl wurde ais einziges Amin Cinnamylamin (Benzoyl- 
deriv., F. 94— 95°) erhalten, allerdings m it nur 14% Ausbeute; die Konst. desselben 
wurde durch Hydrierung m it Na-Amalgam zu y-Phenyl-n-propylamin (Benzoylderiv.,
F. 58—59°) sichergestellt. — Die Darst. des NH 2C1 wurde yerbessert. (J. Amer. chem.
Soc. 58. 27—28. Jan . 1936. Iowa City [Iowa], Univ.) LiNDENBAUM.

Rudolf Weidenhagen, Ober ein einfaches Verfahren zur Herstellung von kryslalli- 
sierlen Aldonsaurelactonen. W ahrend friiher m it K o r o t k y j  (C. 1935. I. 567. 2983) 
gezeigt werden konnte, daB Kohlenhydrate beim Erhitzen m it alkoh. HC1 co-Alkoxy- 
methylfurfurol u. Lavulinsaurealkylester liefern, zeigt Vf. jetzt, daB Aldonsduren unter 
analogen Bedingungen eine entsprechende Umwandlung nicht erleiden. Sio sind bis 
160° gegen alkoh. HC1 sehr bestandig; man erhalt ein leicht trennbares Gemisch aus 
dem cntsprcehenden Ester u. dem y-Lacton der Saure. Auf diese Weise sind dio 
krystallin. y-Lactone von Aldonsauren leicht darstellbar. Ais Beispiel wird dio Ge- 
winnung von d-Gluconsaure.-y-lacton aus gluconsaurem Calcium u. von d-Arabonsaure- 
y-lacton aus d-Arabonsauremethylester sowio aus d-arabonsaurem Calcium im Vers.- 
Teil beschrieben. (Z. Wirtschaftsgruppe Zuckerind. 85. 689—91. Nov. 1935. Berlin, 
Inst. f. Zuckerind., Biochem. Abt.) E l s n e r .

W. A. Kirejew und L. I. Wagranskaja, Ldslichkeiłsbestimmung des Nalrium- 
cyanids in Wasscr und waprigen Lósungen von Natriumhydroxyd. Die Bestst. wurden 
durch isotherme Verdampfung der Lsgg. im Vakuum bzw. im schwachen Strom eines 
inerten Gases oder Luft bis zur Bldg. eines Nd. u. — nach Einstellung des Gleich- 
gewichts — Feststellung der Zus. der koexistierenden Lsgg. u. Ndd. durchgefiihrt. 
Beziiglich der bei 40,0°, 25,0° u. 5,0° erhaltenen Ergebnisse muB auf das Original ver- 
wiesen werden. (Chem. J .  Ser. A. J .  allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. 
Shurnal obschtschei Chimii] 5. (68.) 963—66. 1935.) B e r s i n .

J. O. Gabel und R. M. Matzkewitsch, Reaktion zwischen Athylenoxyd und 
m-Phenylendiamin. In  Fortsetzung der Arbeiten (vgl. C. 1935. I. 1367 u. friiher) iiber 
dio Rk. zwischen a-Oxyden u. aromat. Aminen untorsuchen Vff. das Rk.-Prod. der 
Kondensation yon Athylenoxyd m it m-Phenylendiamin. —  N-{f}-Oxathyl)-m-phenylen- 
diamin, NH= • C6H4 • NH • CH„CH2OH. Darst. im Bombenrohr. Das Rk.-Prod. wird 
im Yakuum (7— 8 mm) in zwei Fraktionen zerlegt: Fraktion I. 140—210°; Fraktion II. 
“10—230°. Beide Fraktionen sind gefarbt u. enthalten noch m-Phenylendiamin. 
Fraktion I I  erstarrt nach kurzer Zeit teilweise. Gereinigte Krystallc, F. 52—53°. — 
Pikrat, gelbe Krystalle, F . 106— 108° (Zers.) bei gewohnlicher Temp. bestandig. Benzoyl- 
verb., NH2 • C6H4 • NH(HCl) • CH2CH20  • CO • C6H 5, gelbe, hygroskop. KrystaOe. Salz- 
saures Salz des Aminoalkohols konnte krystallin nicht erhalten werden; beim Einleiten 
von trockenem HCl-Gas in die ath. Lsg. des Aminoalkohols entstand nur eine schmierige
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zahe M. (Ukrain, chem. J .  [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shumal] 10. 4—6. 1935. 
Charków, Chem. Inst. d. Staatsuniv.) V. F u n e r .

Carlo Alberti, Uber die Acetylierung des Dulcins. Vf. untersucht die Einw. ver- 
schiedener Acetylierungsmittel auf Dulcin. Nur Acetylchlorid fiihrt zur Bldg. eines Mono- 
acetyldulcins. Zu einer Lsg. von Dulcin in Pyridin wird allmahlich unter Eiskuhlung 
frisch dest. Acetylchlorid hinzugefiigt. Die Lsg. farb t sich gelb. Das Acetyldulcin schm. 
bei 218—219°. Durch Acetanhydrid wird Dulcin zera. in Phenacetin, F . 134—135° u. 
Acetamid, E. 81—82°. Eisessig bewirkt ebenfalls Zers. aber auf ganz andere Weise. 
W enn Dulcin 3 Stdn. m it Eisessig gekocht wird, scheiden sich beim Erkalten lange 
Nadeln ab, die sich ais p-Athoxydiphenylhamstoff, C17H 20O3N2, F . 229—230°, erweisen, 
dessen Entstehung so orklart wird, daB Dulcin gleichzeitig in das Isocyanat des p-Phene- 
tols u. Ammoniak u. in p-Phenetidin u. Cyansaure zers. wird, u. daB dann durch Kon- 
densation von p-Phenetidin u. dem Isocyanat des p-Phenetols der p-Athoxydiphenyl- 
hamstoff entsteht. Acetessigester wirkt nicht auf Dulcin ein, das unverandert wieder- 
gewonnen wird. (Gazz. chim. ital. 65. 922—25. Sept. 1935. Pavia, Univ.) F ie d l e r .

Carlo Alberti, Uber die Pyrolyse von Dulcin und von Monoacetyldulcin. (Vgl. 
Yorst. Ref.) Dulcin wird im Metallbad erhitzt. Bei einer Temp. des Bades yon 185— 190° 
schm. das Prod., bei 210—220° wird der Anfang der Zers. beobachtet, unter Gasentw. 
u. Bldg. geringer Mengen Sublimat. Gegen 245— 250° ist das Maximum der Gasentw. 
Bei dieser Temp. wird die M. 1 Std. lang gehalten, wobei das Prod. intensiv rotviolett 
geworden ist. Das Sublimat erweist sich ais ein Gemiseh von unyerandertem Dulcin 
u. p-Athoxydiphenylhamstoff. Ammoniumsalze fehlen. Aus dem Ruckstand wird ein 
Gemiseh von unyerandertem Dulcin u. Gyanursdure erhalten, sowie p-Athoxydiphenyl- 
hamstoff, C17H 200 3N2, F . 229—230°. Acetyldulcin wird ebenso behandelt u. ergibt 
ebenfalls bei der Pyrolyse p-Athoxydiphenylharnstoff. Aufierdem entstehen noch 
Ammoniak, Cyanursaure, Kohlendioxyd, Acetonitril u. Acetamid. (Gazz. chim. ital. 65. 
926— 29. Sept. 1935. Pavia, Univ.) F i e d l e r .

O. V. Schickh, Bemerkungen zu der Mitteilung von Masao Tomita-. „Anwendung 
der Friedel-Crafts'schen Reaktion au f Methoxydiphenylather". Vf. hat im D . R . P. 
492 321 (C. 1930. I. 2796) die Synthese von Di-\halogenacetyl]-diphenylathem nach 
dem FRIEDEL-CRAFTS-Verf. beschrieben. E r hat die 4,4'-Stellung der Chloracetylo 
im Di-[chloracetyl]-diphenylather durch Oxydation zur Diphenylather-4,4'-dicarbon- 
saure bewiesen, welche auch durch Oxydation des 4,4'-Dimethyldiphenylathers von 
R e i l l y  u . Mitarbeitern (C. 1927. I .  1953) erhalten wurde. Diese Feststellung stimmt 
m it den Befunden von D il t h e y  u . Mitarbeitern (C. 1928. I .  915) gut uberein. Vf. 
h at daher angenommen, daB, falls die 4,4'-Stellen frei sind, diese von den Chloracetylcn 
besetzt werden. T o m it a  (C. 1935. I .  1054) ha t jedoeh gezeigt, daB diese Annahme 
fiir substituierte Diphenylather nicht zutrifft. Stehen z. B. 1 OCH3 in 2 bzw. 2 OCH3 
in 2,2', so gehen dio Chloracetyle nach 5,4' bzw. 5,5', woraus sich ergibt, daB die p-diri- 
gierende Wrkg. des OC0H 5 von den 0CH3-Grappen ubernommen wird.

V e r s u c h e .  4,4'-Di-[chloracetyl]-diphenylather, C10H 12O3Cl2. Gfemisch yon je 
19 g Diphenylather u. Chloracetylchlorid unter Ruhren u. Kuhlen auf 23 g A1C13 
tropfen, nicht mehr riihrbare M. m it Eis zers. Aus wenig A. weiB, F. 102°. — D iphenyl- 
ather-4,4'-dicarbonsaure, CuH 10O5. 3 g des yorigen oder 4,4'-Dimethyldiphenylather 
m it 200 ccm 3,2%ig. I£Mn04-Lsg. bis zur Entfarbung kochen, filtrieren, MnOa u. 
Lsg. m it A. waschen (unverandertes Materiał), Lsg. m it verd. H 2S 04 fallen. F. >  285°. —; 
2,2'-Dimethyldiphenylather, CJ4H 140 . 32 g o-Kresol, 50 g o-Bromtoluol, 17 g KOH 
u. 0,5 g Naturkupfer C 3 Stdn. auf 220—240° erhitzen, m it A. ausziehen, Lsg. mit 
NaOH u. W. waschen usw. Kp. 268—270°, K p .17 146—147°, 01. — D iphenylather- 
2,2'-dicarbonsaure, C14H 10O6. Durch Oxydation des yorigen wie oben. SchneeweiB, 
krystallin, F . 210—217°. — 3,3'-Dimethyldiphenyldther, C14H 140 . Analog aus den 
m-Verbb. Kp. 278—279°, 01. — Diphenylather-3,3'-dicarbonsaure, C14H 10O5, F. 23o 
bis 240°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 242—44. 5/2. 1936. Berlin, S ch erin g -K ah l-  
b a u m  A.-G.) L in d e n b a u M -

Norbert Froschl und Christo G. Danoff, Uber die katalytische Reduktion von 
Saurechloriden in  der Dampfpliase unter gewóhnlichem Druck. Im  AnschluB an fruhere 
Verss. (C. 1932. I. 2940) uber die katalyt. Red. von Saurechloriden in  der fl. Phase 
haben Vff. diese Rk. auch in der Dampfphase mitersucht. Bedingung ist die absol- 
Reinheit der Saurechloride (besonders P- u. S-frei). Ais K atalysator ha t sich Pd- 
Asbest bewahrt; Pd-Geh. zwischen 1,3 u . 5,6%, je nach Cl-Geh. des Saureehlorids; 
Die Red. der Saurechloriddampfe in  Mischung m it H  erfolgte a m  P d -K o n ta k t  bei



1 9 3 6 . I .  D s. P r a p a b a t iy e  o b g a n isc h e  C h e m ie . N a t u r s t o f f e . 3499

Einhaltung giinstigcr Bedingungen immer fast quantitativ. Temp. des K atalysators 
zweckmaCig nicht unter 180° u. nicht iiber 280—300°. Die Siedegeschwindigkeit des 
Saurechlorids wurde so eingestellt, daB pro g-Aquivalent Chloriddampf betrachtlich 
mehr ais 1 g-Mol. H  das Rohr m it durchstromte. — Butyryl-, Isomleryl- u. Benzoyl- 
chlorid lieferten ausschlieBlich den entsprechenden Aldehyd-, beim Butyrylchlorid ent- 
stand daneben 3-Methylalhepten, C8Hj.,0, infolge Selbstkondensation des Butyr- 
aldehyds unter der Wrkg. des HC1. Dagegen wurden Phenylessigsaure- u. o-Methoxy- 
benzoylchlorid bis zum KW-stoff reduziert, also zum Athylbenzol bzw. o-Methoxytoluol, 
C8H 10O, K p .20 48°. Im  ersteren Falle wurde ais Zwischenstufe /?-Phenylathylalkohol, 
aber in keinem Falle der Aldehyd festgcstellt. Bemsteinsdurechlorid lieferte nur Butyro- 
lacton, wie in der fl. Phase. — Wegen der guten Ausbeuten u. yiel kiirzeren Rk.-Dauer 
ist dieses Verf. der Red. im gel. Zustand uberlegen. Die Apparatur wird genau be- 
schrieben. Es wurdo m it KM n04 u. KOH (nicht H 2S 04) yorgereinigter Elektrolyt-H 
verwendet. (J. prakt. Chem. [N. F .] 144. 217—24. 11/1. 1936. Wien, Bundeslehr- u. 
Versuchsanst. f. chem. Ind.) L in d e n b a u m .

S. J. Kanewskaja, Uber die Einwirkung alkalischer Kaliumhypobromitlosungen 
auf die Amidę acylierter Aminosauren. Die Einw. von alkal. KOBr auf Amidę ao y lie rte r 
Aminosauren (vgl. C. 1932.1. 1662 u. fruher), die bei Amiden vom Typus der Benzoyl- 
<5-aminovaleriansaure, der Benzoyl-c-aminocapronsaurc u . a. zu m onobenzoy lie rten  
Diaminoderiw. fuhrte, lieferte im Falle der Amidę acylierter /3-Aminosauren unter 
A bspaltung des Acylrestes der Aminogruppe eine 5-gliedrige heterocycl. Verb. der 
Imidazolonreihe, woraus fur den Mechanismus der HOFMANNschen Rk. geschlossen 
werden kann, daB der Bldg. des Amins die Bldg. eines carbaminsauren Salzes yorauf- 
geht. Wenn eine innermolekulare Kondensation unter Bldg. eines Ringsystems erscbwert 
ist (z. B. Benzoyl-<5- u. e-aminosauren), geht die Zers. des carbaminsauren Salzes weiter, 
wenn jedoch die Bldg. fester bestandiger Ringe móglich ist (z. B. Amid des Benzoyl- 
/?-phenylalanins) yerlauft die Rk. in dieser Richtung. In  Bestatigung dieser Ansicht 
e n ts te h t bei der Einw. yon KOBr auf die benzoylierten Amidę der a-Aminosauren 
ein Monobenzoyldiamin u. kein 4-gliedriges Ringsystem; so wurde aus Hippursaure 
das Monóbenzoylmethylendiamin erhalten. Zur Klarung der Frage naeh dem Verlauf 
der HOFMANNschen Rk. bei den Amiden der benzoylierten y-Aminosauren, wo die 
Bldg. eines 6-Ringes m it einem Pyrimidinskelett zu erwarten war, wurde das Amid 
der Benzoyl-y-aminobuttersaure untersucht; wider Erwarten entstand jedoch hierbei 
ein monobenzoyliertes Diamin. Um den móglichen EinfluB der Phenylgruppe im 
Benzoyl-j9-phenylalanin auf den Rk.-Verlauf auszuschlieBen, wurde das Amid des 
Benzoyl-/?-alanins der HOFMANNschen Rk. unterworfen, wobei unter Abspaltung 
der Benzoesaure das Tetrahydroimidazolon entstand. Aus den Ergebnissen folgt, daB 
der anormale Verlauf der HOFMANNschen Rk. nur im Falle der p -Aminosauren beob- 
achtet wird. W ahrend die Neigung zur Bldg. yon 6-gliedrigen heterocycl. Systemen 
nicht schwacher, yielleicht sogar starker ais die zur Bldg. von 5-gliedrigen sein soli, 
zeigt eine Unters. des Chlorierungsverlaufs der Benzoyl-y-aminobutlersaure u. der Benzoyl- 
ó-aminovaleriansaure, daB gcrade in diesem Falle die Bldg. eines 5-gliedrigen Systems 
leichtcr ais die eines 6-gliedrigen vor sich gehen kann u. diese Tatsache ist anscheinend 
auch fur das eigentumliche Verh. der benzoylierten Amidę der -Aminosauren ver- 
antwortlich zu machen. Wie fruher (C. 1928. I. 1026) gezeigt wurde, liefert Benzoyl- 
<5-am inovaleriansaure  m it SOCl2 ein Chlorid, das in Form seines Amids, Anilids usw. 
leicht zu fassen ist; wahrend das Chlorid bei gewóhnlicher Temp. bestandig ist, erfolgt 
schon bei gelindem Erwarmen unter HC1-Abspaltung RingschluB zum jV-Benzoyl- 
piperidon. Unter gleichen Bedingungen wird im Falle der Benzoyl-y-aminobuttersaure 
wcht das Chlorid erhalten, sondem es spaltet schon beim Entstehen HC1 ab unter 
RingschluB zum N-Benzoylpyrrolidon. Dieser Rk.-Verlauf wird dadurch bewiesen, 
daB es gelingt, bei Chlorieren bei 0— 1° das Chlorid in 5— 10°/oig. Ausbeute in Form 
semes mit NH 3 entstehenden Amids zu isolieren. Infolge der fast quantitativen Bldg. 
von Benzoylpyrrolidon waren auf diesem Wego gróBere Mengen des Amids m eht dar- 
stellbar, es wurde deshalb aus dem Methylester der entspreehenden Saure m it alkoh.

^>ere^'e t ' W ahrschein lich  k a n n  d e r f iir  d ie  A m idę d e r acy lie rten  /?-A m inosauren  
charak terist. V e rlau f d e r  HOFMANNschen R k . fu r  d ie  B est. d e r  jS-A m inosauren, a u ch  
in  kom pliz ierten  G em ischen u . S to ffen  (E iw eiB stoffe), v e n v en d e t w erden .

V e r  s u  c h e .  Brnzoyl-fi-alanin, naeh H o o g e w e r f f  u . v a n  D o e p  [1891] in 
etwaa modifizierter Form aus Succinimid ( +  KOBr) u. C6H 5C0C1, naeh Auswaschen 
der erhaltenen Krystalle m it h. Bzl. F . 120°. Amid, C10H 12O2N 2, aus yorigem iiber
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das Chlorid (mit S0C12) m it NH 3 in Chlf., Nadeln aus W., F . 170—171°. — Telra- 
hydroimidazolon-(2), C3H6ON2, aus vorigem Amid m it KOBr (aus wss. KOH u. Br2) 
bei 80°, nach Ansauem, Ausathem (Entfemung von Benzoesiiuro, F . 120—121°), 
Neutralisieren m it Na2C03 u. Ausziehen des nach dom Eindampfen yerbleibenden 
Riickstandes m it Chlf. Nadeln, F. 131°. — Hippursaureamid, aus Hippursauremethyl- 
ester m it alkoh. NH3, F. 183°. —  Chlorhydrat des MonobenzoylmetJiylendiumins, 
C8H 10ON2 ■ HC1, aus yorigem Amid m it KOBr wie oben, nach Ausziehen der Lsg. mit 
Chlf. schieden sich beim Einengen letzterer Lsg. in geringer Menge Nadeln einer noch 
nicht naher untcrsucliten Verb. aus, aus A. F. 215—220°; nach Einleiten yon trocknem 
HC1 in das F iltrat das Chlorhydrat, perlmutterglanzendo Nadeln aus A.-A., F . 189—190°, 
in einigen Fallen konnte ais Nebenprod. Benzamid, F. 125— 127° aus W., isoliert werden.
— Benzoyl-y-aminobuitersdure, Cn H 130 3N, durch Benzoylierung von y-Aminobutter- 
saurechlorhydrat (aus Carbathoxypiperidin nach ABDERHALDEN u . KAUTZSCH, Z. 
physiol. Chem. 81 [1912]. 294), Nadeln aus W., F. 75°; Methylester, C12H 160 3N, mit 
Methanol (u. trocknem HC1), Nadeln aus Bzl.-PAe., F. 59— 60°; Amid, Cn H 140 2N2 
aus dem Methylester m it NH 3 in A ., tafelformige Krystalle aus W., F . 122—123°. — 
JUoTwbenzoyltrimethylendiaminchlorhydrat, Ci„H140N 2 • HC1, aus yorigem Amid mit 
KOBr, -nie oben, nach Ansauem m it HC1, Ausiithern u. Ausziehen des Eindampfriick- 
standes m it absol. A., Nadeln aus A.-A., F . 159—160°.— N-Benzoylpyrrolidon, OjiHuOjN
I. aus Benzoyl-y-aminobuttersaure m it S0C12, beim Arbeiten unter gleichen Bedingungen
u. starker Kiihlung wurde nach Behandlung m it NH 3 in Chlf. neben diesem Benzoyl- 
y-aminobuttersaureamid (F. 122—123°) isoliert, 2. aus Benzoyl-y-aminobuttersaure 
m it Essigsaureanhydrid nach S c h o t t e n  (Ber. dtsch. chem. Ges. 21 [1888]. 2239), 
Nadeln aus W., F. 91—92°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 266—73. 5/2. 1936. Moskau, 
Chem.-technolog. Institut.) S c h ic k e .

Francesco Pirrone, Untersiichungen uber alicyclische Verbindungen. I. Syn- 
tliesen von fi-Kcloaminm. (Gazz. chim. ital. 65. 909—22. 1935. Pisa, Uniy. —• C. 1935.
I I .  2363.) F i e d l e r .

E . P. Kohler und R . G. Larsen, Die Eigenschaften ungesdłtigłer Schwefelver-
bindungen. H . a,f3-Ungesdttigle Ketosulfone. (I. vgl. C. 1936. I. 2335.) Es wurde das 
ungesatt. Ketosulfon I, das ein Analogon des 1,4-Diketons I I  ist, untersucht. I  existiert 
(wie auch II) in 2 Formen, einer gelben (F. 114°) u. einer farblosen (F. 149°), die geometr. 
Isomere sind, u; sich beim Belichten, Erwarmen u. Behandeln m it isom erisierenden 
Reagenzien nahezu genau so yerhalten wie die entsprechenden Verbb. II. Wird die 
Verb. vom F. 114° dem Sonnenlicht ausgesetzt, so geht sie yollstandig in die isomere 
Verb. iiber. Bei Tempp. etwras oberhalb des F . der lioherschmelzenden Form gohen 
beide Isomere in ein Gleichgewichtsgemisch iiber. Beim Einleiten von wenig HC1 
in eine Lsg. der farblosen Form in Eg., oder beim Zusetzen einer Spur N a-M ethylat 
zur CH30H-Lsg., entsteht quantitativ das gelbe Isomere. Demnach scheint die farblose 
Form das weniger bestandigo u. weniger syrnm. cis-Isomere zu sein. Red. der beiden 
Isomeren lieferte in, das bei der Spaltung m it Basen Phenylvinylketon u. das Salz 
der Benzolsulfinsaure gab. Die ungesatt. Ketosulfone werden leicht oxydiert u . ver- 
binden sich m it Br„ zu einem Dibromid, aus dem trans-1 sowohl durch Zn u . A. ais auch 
durch methylalkoh. K J  wieder erhalten wird. Uber das Dibromid wurden die beiden 
stereoisomeren Formen von IV erhalten, dereń Isomeriebeziehungen die gleichen sind 
wie bei I ;  durch Abspaltung von H Br aus dem Dibromid wird nur die niedriger schin.> 
gelbe Form erhalten, die beim Belichten yollstandig in  das hóherschm., weniger 1. 
farblose Isomere ubergeht. Mit H Br liefert I  nur e i n  Monobromderiy. von III. Ein 
anderes Monobromderiy. yon I I I  wrird durch direkte Bromierung von I I I  erhalten, 
wobei ebenfalls nur ein einziges Prod. entsteht. Da Ketone bei weitem leichter bromiert 
werden ais Sulfone, muBte dem Bromierungsprod. Formel V u . dem Additionsprod. 
F o rm e l VI zukominen; diese Aimahme k o n n te  durch S3mthese des B rom ierungsprod. 
aus a,/?-Dibrompropiophenon u . benzolsulfinsaurem N a  bestatigt werden. Andere 
unsymm. Reagenzien werden yon I  in der gleichen Weise wie H Br addiert. So liefem 
die ungesatt. Ketosulfone beim Losen in k. methylalkoh. KOH ein Salz einer Oxy- 
verb., das gegeniiber Sauren hinreichend empfindlich ist, um alle Rkk. von Benzoyl- 
acetaldehyd zu geben:

" C6H5COCH =  CHS02C6H 5 — >- C0H5COCH2CHOHSO2C0H 5 — >- 
C6H 5COCH2CHO +  CGH 5S 0 2H . 

i l i t  C6H 5MgBr findet hauptsaehlich 1,4-Addition an das konjugierte System
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C=C—C = 0  sta tt, dooh tr i t t  gleiclizeitig Spaltung ein u. die Spaltprodd. reagioron 
sofort weiter:

C8H5COCH==CHSOjC0H 5 — >- C5H6C =C H C H S0aC6H s —
ÓM gXC6Hs

C„H6COCH=CHC8H„ 4- C8H 5SOaMgX 
Ais Endprodd. entstehen /?,/?-Diphenylpropiophenon u. Diphenylsulfoxyd neben 
kleineren Mengen zweier weiterer Verbb. Die S truktur der einen dieser Verbb. wurde 
dureh katalyt. Red. u. Identifizierung des Red.-Prod. m it der aus I I I  u. C8H 5MgBr 
erhaltenen Verb. sichergestellt:

(C8H6)2C -C H = C H S O sC0H 6 —-y  (C,Hł),CCH1CHłS 0 i0 8H , -<—  I I I  
o h  y m  o h  ix

Die Struktur der anderen Verb. ergab sich aus der Spaltung, bei der /?-Phenylzimt- 
aldehvd u. Pkenylsulfinsaure entstanden:

(C0HS),C = C H —CHSOaC6H8 — y  (C8H8),C=CH CH O  +  C8H 6SOaTI
X (HI

Die Bldg. dieser beiden Oxyverbb. ist offensichtlich auf 1,2-Addition des CcH r>MgBr 
an die C =0-G ruppe zuriiekzufuhren. Beide Oxyverbb. sind unterhalb ihres F. be-
standig; wird aber eine von beiden in einem Losungsm. gol., so erleidet sio teilweise
Umlagerung zur anderen Yerb.

C8H 5 • CO • CH =  CH ■ SO„ • C6H 5 CcH 6 • CO • CH =  CH • CO • C8H 3
I  “ II

C0H 5 • CO • CH2 ■ CH, • S 0 2 ■ C0H 5 C8H 5 • CO • CBr =  CH • S 0 2 • C8H 5
I I I  '  “ IV

C6Hs • CO • CHBr • CH. • SO. • C0H , CcH. • CO • CH2 • CHBr • S 0 2 ■ C8H5
Y VI

V e r  s u c h e. Ketosulfon IH , C]5H 140 3S, dureh Zugeben von Benzolsulfinsaure 
zu Vinylphenylketon oder dureh Koehen von /?-Chlorpropiophenon m it bcnzolsulfin- 
saurem Na in 95%ig. A.; aus CH3OH groCe Prismen, F . 98°. — fi-Brom-fS-bcnzoyl- 
iithylphenylsulfcm, Cj5H 130 3BrS (V), aus H I u. Br2 in Chlf. oder dureh Koehen von 
a,j3-Dibrompropiophenon m it benzolsulfinsaurem Na in A., wobei nebenher I  entsteht; 
aus CH3OH diinne Platten, P. 71°. —  Ketosulfon I, C16H i20 3S, dureh ZusammengieBen 
einer bei 40° gesatt. Lsg. von V in CH30 H  m it einer bei 40° gesatt. Lsg. von K-Aeetat 
in CH30 H  oder dureh Erhitzen von /?,/?-Dibrompropiophenon m it benzolsulfinsaurem 
Na u. wenig mehr ais 1 Aquivalent K-Acetat in A.; aus CH3OH gelbe Platten, P. 114°; 
beim Belichten der ath. Lsg. bildete sich quantitativ dio isomere Verb.; farblose Prismen, 
P. 149°. Dibromid, C15Hl20 3Br2S, aus beiden Isomeren in Eg., Chlf. oder CS2 entstanden 
mit Br2 ólige Prodd., dereń Analyse zeigt, daB ein Dibromid (wahrscheinlieh ein Gemisch 
von Dibromiden) vorliegt. — p-Brom-p-benzoylvinylphcnylsulfon, C15H n 0 3BrS (11'), beim 
Behandeln von I  in Eg. m it B r2 u. anschlieBendes Koehen m it einem geringen UberschuB 
K-Acetat; aus A. u. PAe. gelbe Prismen, P. 105°; m irde die ath. Lsg. dem Sonnenlicht 
ausgesetzt, so entstand die isomere Verb.; farblose Nadeln, F . 128°. — oc-Brom-fi-benzoyl- 
(ilhylphenylsulfon, C15H 130 3BrS (VI), aus I  in Eg. m it HBr-Eg.; aus CH3OH kleine 
Prismen, F. 135°. —  ct-Oxy-P-benzoylathylphcnylsvlfon, C18H u 0 4Ś, aus I  beim Losen 
in methylalkoh. KOH u. ansehlieBendem Ansauem der m it Eis verd. Lsg. m it k. HC1; 
aus A. Nadehi, F . 95— 100° (Zers.); nebenher entstand Benzoylacetaldehyd. Das Oxy- 
sulfon ist 11. in NaHC03 unter Bldg. einer farblosen Na-Verb.; wird die Bicarbonatlsg. 
angesauert, so tr i t t  sofort Gelbfarbung ein u. nur 30—40% der Oxyverb. lassen sich 
isolieren, der Rest ist in Benzoylacetaldehyd u. Benzolsulfinsaure umgewandelt worden. 
Wegen dieser Empfindlichlceit gegeniiber Sauren gibt dio Oxyverb. auch die Rkk. 
des Benzoylacetaldehyds (Farbrk. m it PeCl3, Cu-Deriv., Benzoat, F. 75°). — y-Oxy- 
y,y-diphenylallylphenylsulfon (YIH) (im Original ais /?-Oxy-/?,/?-diphenylvmylplienyl- 
sulfon bezeichnet; d. Ref.), C21H 180 3S, dureh Zugeben einer Bzl.-A.-Lsg. von trans-1 
zu CeH5MgBr; aus Bzl. kleine, diinne Nadeln, F. 193°; nebenher entstehen /?,/?-Diphenyl- 
propiophenon u. Diphenylsulfosyd. — y-Oxy-y,y-diphenylpropylphenylsulfon (IX) (im 
Original ais /J-Oxy-/?,/9-diphenylathylphenyisulfon bezeichnet; d. Ref.), C21H 20O3S, 
dureh katalyt. Hydrierung von V III in Essigester oder aus H I m it C6HjMgBr; aus 
CH3OH Nadeln, F. 206°. — a.-Oxy-y,y-dip]ienylpropenylphenylsulfon (X) (im Original 
ais a-Oxy-/),/3-diphenylpropenylphenylsulfon bezeichnet; d. Ref.), C21H i80 3S, dureh 
Losen von VIII in h. CH3OH (oder einem anderen Losungsm. m it Ausnahme von Bzl.)
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u. Stehenlassen; F . ca. 164° (Zers. unter Bldg. eines griinen Ols); durch Lósen in h. 
Bzl. geht X in YHI iiber. Beim Erhitzen auf 100° tr i t t  Zers. unter Bldg. eines griinen 
Ols ein, aus dem m it Phenylhydrazin /?-Phenylzimtaldehydphenylhydrazon erhalten 
wurde. — p-Plienylzimtaldehyd, Ci6H 120 , aus /?,/?-Diphenylvinyl-MgBr u. Ortho- 
ameisensaureathylester u. anschlieCende Hydrolyse des gebildeten Acetals m it 
3°/0ig. HC1; Reinigung iiber das Bisulfitadditionsprod., aus niedrigsd. PAe. hellgelbe 
Prismen, F. 44°; Phenylhydrazon, C21H 18N2, gelbo Nadeln, F . 173°. — Beim Kochen 
von C0H 5MgBr u. Benzolsulfinsaure wurde Diphenylsulfoxyd neben wenig Diphenyl- 
sulfid erhalten. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1448—52. Aug. 1935. Cambridge, Massa
chusetts, H aryard Uniy.) CORTE.

J. W. Copenhaver, Max F. Roy und C. S. Marvel, Hexa-p-alkyVpkenylathane. 
Der Einflufi der p-Alkylgruppe auf die Dissoziation der Atliane. Die Beobachtung yon 
D a v i s  u . M a r v e l  (C. 1931. I I . 2983), daB in einem Hexaalkylathinylathan durch 
die VergroCerung der Alkylgruppe yom tert.-B utyl zum tert.-Hexyl die zentrale Athan- 
bindung geschwacht wird, laBt erwarten, daB das Gewicht der Gruppen eine wichtige 
Rolle bei dor Dissoziation anderer Athane in freie Radikale spielt. Vff. haben einige 
Hcxa-p-alkylphenylathane untersucht. Dabei zeigte es sich, daB Hexa-[p-atliyl- 
phenyl]-iithanlsgg. tiefer rotorangc Farbę besitzen, ais die yon Hexa-[p-tolyl]-athan. 
Lsgg. der entsprechenden n-Propyl-, Isopropyl-, n-Butyl- u. sek.-Butylderiw . be- 
saBen eine roto Farbo u. zwar waren die Lsgg. der Verbb. m it yerzweigter K ette tiefer- 
farbig ais die m it gerader Ketto. Die Lsg. des n-Propylderiv. schien dunkler zu sein, 
ais die des Athyl- oder n-Butylderiv. DaB die Farben der Lsgg. auf freie Radikale 
zuriickzufiihren sind, ergab sich daraus, daB die Farben bei L uftzu tritt yerschwanden
u. daB in allon Fallen die entsprechenden Peroxyde erhalten wurden; iiberdies nahmen 
dio tieferfarbigen Lsgg. beim Abkiihlen eine hellgelbe Farbę an. Da im allgemeinen 
die Farbtiefe einer Hexaaryliithanlsg. ein qualitativer MaBstab fiir den Dissoziations- 
grad ist, zeigen die erhaltenen Ergebnisse, daB Steigerung des Gewichts der Aryl- 
gruppe durch Einfuhrung yerschiedener Alkylgruppen in p-Stellung die Dissoziation 
eines Hexaarylathans erhoht.

V o r s u c h e. Zur Darst. der p-Bromalkylbenzole diente die Umsetzung yon 
p-Bromphenyl-MgBr m it 2 Mol. eines Alkylsulfats oder Alkyl-p-toluolsulfonats (Aus- 
bcute 40— 60%), doch wurden in einigen Fallen andere Darstst. yorgezogen. p-Brom- 
dihylbenzol, aus p-Bromphenyl-MgBr u. D iathylsulfat; K p .20 95— 96°, nu 20 =  1,5462, 
d20., =  1,3478. —  p-Brom-n-propylbenzol, aus p-Bromphenyl-MgBr u. AUylbromid u. 
anschlieBender katalyt. Hydrierung des p-Bromallylbenzols; K p .4 85— 86°, nu20 =  
1,5320, d204 =  1,2830. — 2-Methyl-3[p-bromphenyl\-propen, C10H n Br, aus p-Brom- 
phenyl-MgBr u. /3-Methylallylchlorid K p.s 98°, no20 =  1,5573, d20l =  1,3037. — 
p-Bromisobułylbenzol, aus yorigem durch katalyt. Hydrierung; K p .5 97—98°, no20 =  
1,5331, c£204 =  1,2609. — p-Bromisopropenylbenzol, aus p-Bromphenyl-MgBr u. Aceton 
nach Z e i g l e r  u. T iem an n  (Ber. dtsch. chem. Ges. 55 [1922] 3415), doch war es nicht 
notig, das Carbinol m it K H S 0 4 zu dehydratisieren, da diese Rk. bereits bei der Iso- 
lierung des Prod. eintrat. — p-Bromisopropylbenzol, aus yorigem durch katalyt. Hydrie
rung; K p .5 97—98°, nD20 =  1,55 69, d20, =  1,3145. — p-Broni-n-butylbenzol, aus p-Brom- 
phenyl-MgBr u. n-Butyraldehyd iiber das 1-p-Bromphenylbuten-l; K p.e 102°, no20 =
1,5388, <£204 =  1,2347. — 2-[p-Bromphenyl\-bułen-(2), C10H n Br, aus p-Bromphenyl- 
MgBr u. Mothylatliylketon; K p .6 111°, nn20 =  1,57 92, d204 =  1,3223. — p-Brom-sek.- 
bulylbenzol, am  yorigem durch katalyt. Hydrierung; K p .4 94°, no20 =  1,5340, (i204 =
1,2605. — p-Brom-n-amylbenzol, K p .4 109—110°, n D20 =  1,52 37, d2\  =  1,2038. — 
Dio Tri-p-alkylphenylcarbinolo -wurden aus den entsprechenden p-B rom alky lbenzolen  
iiber die Mg-Verbb. m it Diathylcarbonat hergestellt, konnten aber nicht krystallin 
erhalten werden, sondern bildeten strohgelbe Ole (bzgl. Darst. vgl. Onginal). — Zur 
Darst. der Tri-p-alkylphenylchlormethane wurden die Carbinole in A. gel. u. mit 
trockenem HC1 in Ggw. von wasserfreiem CaCl3 behandelt; die Chlormethane wurden 
aus Essigester umkrystallisiert. Tri-[p-athylphenyl]-cJUormethan, F . 157—158°. Tri- 
[p-n-propylphcnyl]-chlormelhen, F . 88—89°. Tri-[p-isopropylphenyl\-chlormethan, F. 167 
bis 168°. Tri-[p-n-bulylphenyl]-chlorniethan, F . 63°. Tri-[p-isobutylphenyl]-cMor- 
mełhan, F. 135— 136°. Tri-[p-sek.-butylphenyl]-Mormełhan, F . 132—133°. Tri-[p-n- 
amylphenyl\-carbinol gab kein krystallisiertes Chlorid. — Die Hexa-p-alkylphenyl- 
iithane wurden aus den Chlormethanen m it molekularem Ag in T oluo l hergestellt; 
aus den so e rh a lte n e n  Lsgg. wurden an der Luft die T ri-p -a lky lpheny lm ethy lperoxydo  
gewonnen (Reinigung durch Yersetzen der benzol. Lsg. m it A.). Tri-[p-aihylphenyl]-
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meihylperoxyd, F. 159—160°. Tri-[p-n-propylphenyl]-methylperoxyd, F . 140—141°. 
Tri-\p-isopropylphenyl]-methylperoxyd, F . 162— 163°. Tri-[p-n-butylphenyl]-methyl- 
peroxyd, F. 127—128°. Tri-[p-isobutylphenyl]-methylperoxyd, F. 135— 136°. Tri- 
[p-sek.-butylphenyl]-methylperoxyd, F. 147—148°. (J . Amer. chem. Soo. 57. 1311—14. 
Juli 1935. Urbana, Illinois. Univ.) Co r t e .

L. E. Schnieppund C. S. Marvel, Di-[p-alkylphenyl]-dibfyhenylęnathane. Wirkung 
der p-Alkylgruppe au f die Dissozialion des Athans. (Vgl. Co p e n h a v e r , IlOY u . M a r v e l , 
vorst. Ref.) Die Athane I  (Ar =  C0H 5 u. C0H 6-CeH4) dissoziieren in Lsg. bei Raum- 
temp. nieht u. sind ungewóhnlich bestandig gegen Luftoxydation. Dieses Verh. 
q  tj t  q  t t  muB dem Ringsystem in den Biphenylengruppen zu-
i 6 4\ q __0 ^  | 6 4 geselirieben werden, da Hexaphenylathan u. Tetraphenyl-
C0H4 i i C6H 4 dibiphenylylathan in Bzl.-Lsg. bei Raumtemp. merklich

Ar Ar dissoziiert sind u. durch den L uft-0 leicht zu den Per-
oxyden oxydiert werden. Zwecks weiterer Information haben Vff. die Athane I  mit 
Ar =  p-Tolyl, p-Atliylphenyl u. p-n-Propylphenyl nach bekannten Verff. dargestellt. 
Keines derselben wurde in reiner, krystalliner Form erhalten. Ihre Lsgg. in Bzl. sind 
hellgelb bis rot u. werden bei Raumtemp. an der Luft leicht zu den Peroxyden oxydiert. 
Daraus folgt, daB durch Einfiihrung von Alkylen in die p-Stellung der Phenyle dio 
Oxydierbarkeit dieser Klasse von Hexaarylathanen erhoht wird.

V e r s u c h e .  [p-Alkylplienyl]-biphenylencarbinole. Aus Fluorenon u. p-Alkyl- 
phenyl-MgBr. Keines wurde krystallin erhalten. —  [p-Alkylphenyl\-biphcnylenddor- 
methane. Aus den yorigen (roli) in A. m it CaCl2 u. HCl-UberschuB. p-Tolylverb., C20H i5C1, 
aus PAe. Krystalle, F. 96—97°. p-Athylphenylverb., C^H^Cl, aus PAe. Krystalle,
F. 56—57°. p-n-Propylphenyl- u. p-Cyćlóhexylphenylverb. krystallisierten nieht. — 
[p-AlkylphenyV\-biplmiylencarbinolalkyldlher, (C6H 4)2 >  C(C6H ,-R )-O R '. Durch Er- 
hitzen der vorigen (roh) m it CH3OH bzw. A. G22H 200  (R =  CH3, R ' =  C2H 5), F. 123°.
C.a II2„0 (R u. R ' =  C2H5), F. 103°. C23H220  (R =  n-C3H 7, R ' =  CH3), F. 82—83°. 
C'o0/ / 2eO (R =  C6H n , R ' =  CH3), F. 119— 120°. — Di-[p-alkylphenyi\-dibiphenylen- 
dlliane (I). Darst. der p-Tolyl- u. p-Athylphenylverb. aus den Chloriden m it Cu-Bronze in 
Bzl. in C02-Atmospharo; ebenfalls in letzterer filtriert. Darst. der p-n-Propylphenylverb. 
nach Z ie g l e r  u. S c h n e l l  (C. 1924. II. 328) durch ca. 60-std. Schutteln des yorigen 
Carbinolmethylathers m it 40%ig. Na-Amalgam in Bzl. unter N ; dann bis zum Gefrieren 
des Amalgams gekuhlt, Suspension des roten Metallalkyls in N-gefulltes GefaB gegossen, 
ath . Lsg. von Tetramethylathylenbromid zugegeben, nach Entfarbung vom NaBr 
filtriert. — [p-Alkylphenyl]-biphenylenmełhylperoxyde, [(C6H 4)2 >  C(CaH 4-R )-0 —]2. 
Yorige Lsgg. kurze Zeit der Luft ausgesetzt, dann m it A. gefallt. WeiB, krystallin. 
Ci0HS0O2 (R =  CH3), F . 200—201°. Gi2H3i0 2 (R =  C2H5), F . 186—187°. CitH3s0 2 
(R =  n-CąH,), F. 127—128°. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1635—36. 9/9. 1935. Urbana 
[111.], Univ.) L in d e n b a u m .

E. D. Farley und C. S. Marvel, Umlagerungen von Polyinen. V III. Bildung von 
Diallenen. (VII. vgl. F o rd ,  Thom pson u. M a rv e l,  C. 1936. I. 2540.) Dem durch 
Umlagerung des Tetraphenyldi-[tert.-butylathinyl]-athans gebildeten stabileren KW- 
stoff war fruher (C. 1932. I. 2580) die Diindenylstruktur zugeschrieben worden. Die 
weiteren Unterss. haben jedoch ergeben, daB demselben die Diallenformel I  zukommt,
u. daB das Diindenyl nur durch Einw. gewisser Reagenzien auf I  gebildet wird. Fiir 
Formel I  sprechen hauptsachlich folgende Tatsachen: 1. Das B is-l,l'-[l,3-diphenyl- 
indenyl] ist synthetisiert worden u. ist vóllig yersehieden vom Tetraphenyldi-fphenyl- 
athinyl]-athan (C. 1933. I. 420. II . 2818). 2. Durch langsame Oxydation des Um- 
lagerungs-KW-stoffs m it O in Xylol bei 140° wurden iiber 50%  der zu erwartenden 
Menge an Benzophenon erhalten. Dadurch ist die Diindenylformel definitiy aus- 
geschlossen. Das Hauptargument, welches fruher zur W ahl dieser Formel gefuhrt 
hatte, war die Bldg. von o-Benzoylbenzoesaure durch Cr03-0xydation u. yon Phthal- 
saure durch Ozonisierung. Vff. haben aber beobachtet, daB Sauren eine Umlagerung 
von I unter Cyclisierung zu Indenderiw . bewirken. — Auch andere hexasubstituierte 
Athane hefern durch Umlagerung Diallene. Denn die Oxydation der Umlagerungs- 
KW-stoffe C42H .16 u . C02H54 ergab Benzophenon bzw. Di-[p-diphenylyl]-keton (C. 1933.
I. 3931.1934.1. 382), u. desgleichen h a t W i l l e m a r t  (C. 1 9 3 4 .1. 2125) durch Oxydation 
des MoURETJschen KW-stoffs (gebildet durch Umlagerung des Tetraphenyldi-[phenyl- 
athinyl]-athans) Benzophenon erhalten.

Vff. haben die Rkk. des I  naher untersueht. I  liefert m it 40%ig- Na-Amalgam 
ein Gemisch von N a-D eriw ., gebildet teils infolge Spaltung durch das Na, teils durch
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einfache Addition des Na. Durch Behandlung der N a-D eriw . m it C02 wurde ein 
Sauregemisch erhalten, aus welchem die friiher (C. 1 9 3 2 .1. 224) bescliriebene Diphenyl- 
[tert.-butyldthinyl]-essigsdure (F. 171°) in sehr geringer Menge isoliert werden konnte. 
Wahrscheinlich erfolgt zuerst Addition des Na unter Bldg. des 1,4-Diradikals II, welches 
in 2 Moll. I II  zerfallt. Na addiert sich auch an eine der Doppelbindungcn des I  unter 
Bldg. von C38H38Na2, denn friiher (C. 1932. I. 224) ist durch Einw. von W. auf das 
Rk.-Prod. m it 40%ig. Na-Amalgam ein KW -stoff C38H 40 erhalten worden. Ferner 
liefcrt das Gemisch der N a-D eriw . m it Cl-0020113 einen Diester G3SH38(C02CH3)2, 
aus welchem sich eine Estergruppe leicht eliminieren liiBt; der so gebildete Monoester 
widersteht der Hydrolyse. — Durch H J  in Eg. wird I  unter Abspaltung der beiden 
tert.-Butylgruppen zu einem KW -stoff C30H2i reduziert. Dieser wurde auch aus dem 
friiher (C. 1932. I. 2580) beschriebenen KW-stoff C3SH 38 (F. 173—174°) m it H J  in 
Eg. erhalten. E r besitzt denselben F. wie das dimere 3-Phenylinden von Blum - 
B e r g m a n n  (C. 1931. I. 610). — Der friiher (C. 1932. I. 2580) bescliriebene KW-stoff 
„C10H22“ (1. c. VI) ist in Wirkliehkeit dimolekular u. wahrscheinlich geometr. isomer 
m it dem KW -stoff „C38H42“ (1. c. V). Beide entsprechen eher der Zus. C3SH44, aber 
iiber ihre S truktur laBt sich noch nichts sagen. — Zahlreicho Additionsverbb. wurden 
direkt oder indirekt aus dem Na-Additionsprod. des I  dargestellt. Ilire Strukturen 
sind noch unbekannt. — AnschlieBend wurden einige Rkk. des l,l-Diphmyl-4:,4-di- 
methylpentadiens-(l,2) (IV) u. seines Dimeren [C. 1932. I. 224; hier irrtiimlich ,,-bu- 
tadien-(l,2)"] studiert. Dabei wurde keine Verb. erhalten, welche m it irgendeinem 
Abwandlungsprod. des I  ident. war.

(O llA C • C = C =  CiCJL),
1  CH C - Ć - C - C .C H  I I  (CH3)3C .ę = C -C N a ,C aHt)l(CH3)3C C C C(CeHs)a I I  (GHs)3C ^ = c _ CNa(C6H6)ł

I I I  (CH3)3C -C = C —CNa(C,H6)2 ;
V e r s u c l i e .  l,l,6,6-Telraphenyl-3,4-di-tert.-butyUiexatelraen-(l,2,4,5) (I). Darst. 

wie friiher (C. 1928. I I . 2648), aber m it Cu s ta tt Ag. Aus Xylol, dann A. (durch Yer- 
dunsten) groBe Krystalle, F . 152°. — Durch Red. des Carbinols m it TiCl3 wurden 
etwas I  u. eine Verb. C3SH3iGl, F . 201°, erhalten. — KW -stoff G30H 2i. I  in Eg. mit 
47°/0ig. H J  u. rotem P  2 Stdn. gekocht, h. in W. filtriert u. N aH S 03 zugegeben. 
Aus Essigester-CH3OH (1 :2 ), F. 211—212°. —  KW -stoff C38H 38 (F. 173—174°) zeigte 
nach Behandlung m it K ,C r,0 7 in Eg. F . 176°. E r bildet m it 40%ig. Na-Amalgam 
kein Na-Deriv. Red. zu C30H 2i wi° vorst. (10 Stdn.). — Ester C3SH3S(C02GH3)2. 5 g I 
in  100 ccm absol. A. m it 20 cem 40°/oig. Na-Amalgam in N -at 20 Stdn. geschiittelt, 
Amalgam gefroren, rote Lsg. in N-gefiillten Kolben abdekantiert, C1-C0,CH3 bis zur 
Entfarbung eingetropft, m it W. gewaschen usw. Aus CH3OH-Essigester durch Ver- 
dunsten weiBe Krystalle, F . 173°. — Ester C3BH3S(C02CH3). Vorigen m it metlianol. 
KOH 1 Stde. gekocht, angesauert, Nd. auf 180° erhitzt (Gasentw.). Aus A.-A., F. 162°.— 
Rkk. des KW-stoffs C38H40, erhalten aus dem Na-Deriv. des I  m it W .: Verb. G33H30O2. 
Durch 48-std. Kochen yon C,8H ,0 in Aceton m it KM n04. WeiB, krystallin, F. 217 
bis 218°, neutral. —  Verb. Cn H 2S0 3. C38H 40 in Eg. m it K,Cr20 7 5 Stdn. gekocht, 
in W. gegossen u. ausgeathert. Aus A., F . 169°, neutral. — KW -stoff 0 3rHą2- 1- Aus 
C38H 40 m it Na in sd. Amylalkohol. 2. C38H 40 in absol. A. m it 40°/oig. Na-Amalgam 
in N -ąt 24 Stdn. geschiittelt, Amalgam gefroren, rote Lsg. m it ausgekoehtem W. zers. 
Aus A., F. 197—198°. — Rkk. des KW-stoffs C38H38, erhalten aus dem Na-Deriv. 
des I  m it Tetramethylathylenbromid (C. 1932. I. 2580): Oxydation m it K 2Cr20 7 in 
Eg. ergab obige Verb. C2:lI I 2S0 3. Neutrales KM n04 griff nicht an. Red. m it N a in Amyl
alkohol ergab 2 KW-stoffe C3BHi2, der eine, F . 197°, ident. m it dem obigen, der andere, 
leiehter 1., aus A., F . 155—156°. Umsetzung m it 40°/oig. Na-Amalgam, dann W. ergab 
den friiheren KW -stoff G3tHta, F . 163°, woraus folgt, daB dieses Na-Deriv. mit dem des I 
ident. ist. —  Rkk. des IV u. seines Dimeren: IV in A. wie ublich m it 40%ig. Na-Amalgam 
bchandelt, rote Lsg. geteilt. E in Teil lieferte m it Tetramethylathylenbromid einen 
KW -stoff C38/ / 40, aus PAe., F. 143— 144°. Ein anderer Teil gab, m it W. zers., kein 
krystallines Prod. — Dieselben Rkk. wurden m it dem Dimeren ausgefuhrt. Mit Tetra
methylathylenbromid wurde das Dimere zuriickgewonnen. Mit W. wurde ein KW-stoff 
G3SHi2, aus absol. A., F. 133°, erhalten. — Red. des Dimeren m it Na u. Amylalkohol 
ergab weiBe Nadeln, F. 133°, wahrscheinlich ident. m it dem vorst. C3SH 42 (F.-Depression 
ca. 5°). Anscheinend derselbe K W -stoff Gs?H i2 entstand durch Red. des Dimeren 
m it 47%ig. H J  u. rotem P  in sd. Eg. (10 Stdn.); F . 134—135°, nur geringe F.-De
pression m it yorigem. —  Verb. C.2CFI2fiO„. Durch 8-std. Kochen des Dimeren m it K^Cr20 7
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in Eg. Aus A., F. 227°, neutral. (J. Amer. chem. Soc. 58. 29—34. Jan. 1936. Urbana 
[111.], Univ.) L in d en b a u m .

Erich Lehmann, Neue Dien-Synthesen. I I . (I. vgl. C. 1935- II- 1169.) D er 
K onst.-B ew eis fu r  I w urde  a u f  zwei W egen  in  A n g riff genom m en; e inm al d u rc h  R ed . 
zu II u . D eh y d rie ru n g  v o n  II, die  a b e r  no ch  zu  ke inem  k la re n  E rg eb n is  g e fiih rt h a t .  •—- 
D er zw eite  W eg y e rlie f  iiber V erb . III, dio au s  I  d u rc h  O x y d a tio n  sowie d u rch  
CANNIZZARO-Rk. e rh a ltlich  w ar, w obei im  zw eiten  F a lle  a is N eb en p ro d . IY e n ts ta n d . —  
Bei O x y d a tio n  v o n  III  m it P e rm a n g a n a t  e n ts te h t  V o d er w ahrschein lieh  VI. — M it 
H ilfe y o n  VII u . VIII, die w egen ih rc r  N eigung  zu r P o ly m erisa tio n  n ie h t re in  d a rg cste llt 
w erden k o n n ten , w u rd en  u n te r  V erw endung  y o n  A crolein  zwei neue  D ien sy n th esen  
du rchgefuhrt, IX  u. X.

X I X =  CHO; Y =  CH,; Z =  CH, II X =CH.; Y =  CH,; Z =  CH,
Y CH—CH, III X =  COOH; Y =  CH,; Z =  CH,

Z0 - <  / >CHl IV X =  CH,-OH; Y =  CH,; Z =  CH,
K,C CH=CH ix  X =  CHO; Y =  H; Z =  H X X =  CHO; Y =  H; Z =  CH,

COOH HOOC .̂ COOH CH------CH,
I CH-CH, /  \C 0  \

v HOOC<~~>----------HC<  ̂ yCH VI HOOC ̂ ^  HC. I /CII,
CH=CH CH------CH,

VII Cc‘g|>C:CH-CH:CH, VIII ' C(̂ > C : CH • CH: CH,
V e r s ii c h e. l,3,r,2'-Telramethyl-A5'-tetrahydrodiphenyl, C10H 22 (II), aus

2-Methyl-2-{2',4'-dimethylphenyl)-A3-ietrahydrobenzalde}iyd (I) mit amalgamiertem Zn- 
Blcch +  6-n. HCI bei Siedetemp. u. weiterer Zugabe yon 12-n. HC1; K p .12 155— 158°; 
der K-W-stoff yerschluekt Br; das Bromid ist sehr zersetzlich. — 2-Methyl-2,2',4'-di- 
melhylphenyl-A3-teirahydróbenzoesdure (III), aus I m it Chromsaure in Eg. auf sd. W.- 
Bade; Krystalle, aus PAe., F. 102°. E ntsteht auch naeh C a n n iz z a ro  aus I  m it KOH 
in W., Ausathern der wss. Lsg. des Rk.-Prod. u. Ansauern der alkal. wss. Lsg. mit 
verd. HCI. — Aus dem A.-Auszug wird 2-Methyl-2,2',4'-dimethylphenyl-A3-tctrahydro- 
benzylalkóhól, C10H 22O (IV), erhalten; zahfl. 01, Kp.0;S 145—146°. — 1',2',3',4'-Tetra- 
hydrodiphenyl-l,3,2'-tricarbonsaure bzw. -dicarbonsaure-2',5'-lacton, Cir,H„Ofl (V bzw. 
VI); aus III in yerd. NaOH m it KMnO.,, zuletzt bei Siedetemp.; farblose Kornchen, 
aus W., F. >300°. — 1-Methyl-l-phenylbutadien (VII; D. R . P. angemeldet), aus Methyl- 
phenylallylchlormethan durch Auftropfenlassen bei 210—230° auf gesclim. KOH u. 
Abdest. unter schwachem Saugen m it der Wasserstrahlpumpe; das Prod. cnthalt zu 
40—50% rcaktionsfahiges Dien. — Methylphenylallylclilormetkan, aus Methylphenyl- 
allylcarbinol in Chlf. +  PC13; laCt sich nielit durch Dcst. oder Krystallisation reinigen; 
zers. sich bei gelindem Erhitzen; man erhalt es auch aus dem Carbinol in A. beim 
Sattigen m it HCI unter Eiskiihlung. — 2-Melliyl-2-phenyl-A2-tclrahydrobenzaldehyd, 
Ci4H 10O (IX), aus der dienhaltigen Fl. (VII) m it Acrolein u. Bzl. im Rohr bei 100—105°; 
gereinigt iiber die Bisulfitverb., K p .12 172—174°; Krystalle, aus PAe., F. 48°. — 
Bisulfitverb., Cu H 10O, S03HNa, Nadeln, aus W. — Das aus Methylallyl-p-tolylcarbinol 
hergestellte zugeliórige Chlorid wird bei 230—240° u. geringem Vakuum iiber NaOH 
dest. u. wie das niedrige Homologe weiterbehandelt. Das 1-Methyl-l-p-tolylbutadien 
(VIII) konnte auch nicht rein dargestellt werden. — Es gibt m it Acrolein u. Bzl. im 
Rohr bei 100— 105° den 2-Methyl-2,4'-methylplienyl-A3-tetrahydrobenzaldehyd, 0isH18O 
(X); gereinigt iiber dio Bisulfitverb., Ci6H 180 , S 03HNa, Blattchen, aus W., hat er 
Kp.12 176—178°; Krystalle, aus PAe., F. 51°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 631—35. 
4/3. 1936. Berlin, Uniy., Landwirtschaftl. Abt.) B usch .

Ladislao Briill und Pierleone Girotti, Golorimelrischa Unlersuchungen iiber 
Naphthazarin und Dibromnaphthazarin. Die Best. der Dissoziationskonstanten des 
Xaphthazarins (5,8-Dioxynaphthochinons-l,4) (I) ergab K l — 6,3 X 10~° u. I i2 =  
2,5 x  10-11. Es eignet sich gut zu acidimetr. Titrationen, die einen Indicator m it 
Farbumschlag bei pH =  ca. 7 erfordem, u. zu colorimetr. Bestst. der [H '] von ph =  7 
bis 12. — Behandeln yon 1 g I in 30 ccm Eg auf dem W.-Bad. mit 4 ccm einer Lsg., 
die 0,6 g Br auf 1 ccm Eg. enthalt, laBt ein Bromnaphthazarin, C10H 5O4Br, braune 
Krystalle (aus A.), F. 163°, auskrystallisieren; Zufiigen weiterer 9 ccm der essigsauren 
Bromlsg. zu den Mutterlaugen fiihrt zu gelben Krystallen von Dibromnaphthazarin- 
diacetat vom F. 212—213°, dereń Kochen in A. ein Dibromnaphthazarin, CI0H 4O4Br2 
(II), rotbraune Krystalle, F. 176°, ergibt. Aus den Dissoziationskuryen yon H  wurde
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m it der bei I  angewandten Methode K l zu 3,2 X 10~7 u. K 2 zu 2,5 X 10_1° bestimmt. 
(Ann. Chim. applieata 26. 19—24. J a n .  1936. B ari, Univ.) B e h r l e .

I. S. loffe und I. S. Smoljanitzkaja, Diaryle und ihre Derivate. VI. Oxydation 
der 2-Naphłhol-3-carbonsaure. (V. vgl. C. 1936. I. 2935.) Bei der Dehydrierung der
2-Na.phthol-3-carbonsa.ure (I) mittels FeCl3 entsteht neben der bekannten 2,2'-Dioxy-
1,1'-dinaphihyl-3,3'-dicarbonsaure (II) u. zwar, je saurer dio Lsg. ist, um so mehr 1-Glilor
2-iiaphthol-3-carbonsaure (III). In  Ggw. iiberschiissiger HCl ist III m it 60°/0 Ausbeuto 
das einzige Rk.-Prod. Beim Koohen m it iiberschiissigem FcCl3 wird II nicht verandert.

Die Dehydrierung von I  mittels CuO in Nitro- 
benzol bei 210—220° fuhrt ebenfalls zu II, 
bei 300° entsteht jedoch sowohl aus I, ais 
auch II das Dinaphlhyldioxyd, da unter 
diesen Bedingungen die ansclieinend inter- 
mediar gebildete Dicarbonsaure decarboxyliert 
wird. Einw. von A1C13 auf II fiihrte zu einem 
Perylenderiv. (IV oder V), F. iiber 330°, 

wclches tier. Fasern aus saurem Bad orango farbt (bei der Bearbeitung m it Chromsaure 
wird die Farbę schokoladenbraun) u. bei der Zn-Staubdest. Perylen gibt. (Chem. J .  
Sor. A. J .  allg. Chem. [russ. Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei 
Chimii] 5 (67). 1205— 09. 1935. Leningrad.) B e r s i n .

I. S. Ioffe, Diaryle und ihre Derimte. V II. Ozydation des 2-Oxyanthracens. 
(VI. vgl. vorst. Ref.) Die Dehydrierung des 2-Oxyanthracens mittels FeCl3 in A. oder 
Eisessig lieferte, vermutlich iiber das instabile I das 2-O xy-l,l’,9,2’-anthrylenoxyd (II). 
Auch diese Verb. verwandelt sich ziemlich rasch, selbst in Benzollsg., in das Dioxyd  III. 
Sowohl II, ais auch III geben m it HCl Oxoniumverbb. Das Acetyklcriy. yon II besitzt 
diese Fahigkeit nicht.

II I I I

V e r s u c h e .  2-Oxy-l,l',9,2'-anthrylenoxyd  (II), C28H 150(0H ). Rotes Pulver, 
das m it HCl eine grasgrime Verb. gibt. Acelylderiv., C30H 18O3. (Chem. J . Ser. A. 
J .  allg. Chem. [russ. Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 
(67). 1210—12. 1935.) B e r s i n .

Roland Scholl und Hans-Dietrich Wallenstein, Uber die Dianthrachinonyl- 
(l,l')-glyoxale und das Aniliraflaron der a.-Eeihe. 1. D i e  D i a n t k r a c h i n o n y l -
1 ,1 '-g 1 y o x a 1 e. Die in den Patentschriften (D. R. P. 482840; C. 1930- I. 3240;
F. P. 635040; C. 1929. I I . 1072; Am. P. 1725927; C. 1930. H . 138; D. R. P. 267081;
C. 1913. II . 1906; D. R. P. 481291; C. 1929. II . 2609) angenommene Zus. der Glyoxale 
wurde bestatigt. — Fiir die Konst. I ist, abgesehen von ihrer Entstehung beim oxy- 
datiyen Abbau von Bibenzanthronyl die Bldg. von Bisdiazinen beweisend. — Man 
darf annehmen, daB bei der Spaltung des GIyoxals durch sd. Alkalilauge oder sd. 
alkoh. Na-Athylat in Anthrachinon-l-carbonsaure die Oxalylgruppen gleich der des 
gewohnlichen Benzils Alkali bzw. Alkoholat anlagert u. dann unter Bldg. zweier Carb- 
oxyle zerfallt, indem ihr 2 H  durch Anthrachinoncarbonyle entzogen werden: 
A-CO-CO-A A-C(OH)2-C(OH),-A >  2A-C02H  +  2H (A =  Anthrachinonyl). 
Eine ahnlicho Spaltung wie durch Alkalien erleidet das Glyoxal (R =  Cl) durch Di- 
methylsulfat bei 40° unter Bldg. von Chloranthrachinoncarbonsaureester. — Gewisscr- 
maBcn eine Umkehrung der Spaltung in Antlirachinoncarbonsaure ist die Synthese 
des Glyoxals aus Anthrachinon-l-carbonsaurechlorid u. Na. —  2. D i e  H y d r o -  
y e r b b .  u. i h r e  A t h e r .  Die merkwiirdigste Eig. der Glyoxale ist ihr Verh. 
gegen konz. H 2S 0 4 (vgl. den Versuchsteil). —  Dic Grundform der durch Erhitzen des 
lcrystallisierten, yioletten Sulfats m it A. u. CH3OH erhaltenen Atlier (s. u.) ist eine 
Dihydroverb. des Glyoxals. Die Annahme im D. R. P . 481291; 1. c., daB es sich um 
Ather der Diphthaloylbenzoine bzw. der Diphthaloylstilbendiole handle, kann nicht richtig 
sein. Fiir die Ather kommt nur die Formel III in Frage, wonach Alkylaiher der Laclol- 
oder Pscudoform der Dianihrachinonylathylendiole (Diphthaloylstilbendiole IV), ais0 
Vcrbb. von glueosid. Typ vorliegen. Die einfachste Annahme ist, daB die nicht-alky-



1 9 3 6 . I .  D , .  P b a f a b a t iy e  o b g a n is c h e  C h e m i e . N a t u k b t o f f e . 3 5 0 7

liorten Grundkorper u. die lmlochromen Sulfate, aus denen die Ather entstohen, u. 
in dio sie m it H 2S 04 wieder ubergehen, gleiclifalls der Lactolringformel III  entspreohen. 
Durch NaOH wird offenbar die Pseudoform III  unter Offnung des Laotolrings in die 
n. Form, in das Endiolat von IV verwandelt, dieses ist gleicli dem Stilbendiolkalium 
u. a. Endiolaten autoxydabel. Im  iibrigen bestehen aber erhebliohe Untorscliiede. 
Die Endiolate des Anthrachinons sind ais Diphthaloylstilbendiolate Salze starkerer 
Siiuren ais Stilbendiolkalium  u. daher auch in wss. Lauge bestandig. Vor allem werden 
die Endiole des Anthrachinons nicht wrie Stilbendiol in der Benzoinform stabilisiert, 
weil dio OH-Wassorstoffe durch dic benachbarten Mesocarbonylsauerstoffe angezogen 
u. am W andern in die Benzoinform gehindert werden. Ais stabile Formen ontstehen 
hier yielmehr die Dilactole III. Die Existenzfiihigkeit der freicn Endiole von K a r r e r  
u. a. (C. 1935. I. 3541. II. 3526) halten Vff. nicht fiir wahrscheinlich; in den beschrie- 
benen Formoinen liegen nach ihrer Ansicht Lactole u. in den Monoalkylathern (Ab e n i u s , 
Bor. dtsch. chem. Ges. 27 [1894]. 706) Lactolather vor. — Zugunsten der Dilactol- 
formel III  werden noch weitere Argumente angefuhrt: Bldg. von V u. seine Riick- 
verwandlung in die Ausgangssubstanz u. die Auffindung von VI. -— Dic Dianthra- 
chinonylglyoxale gehen wahrscheinlich durch Aufnalime je eines H-Atoms durch die 
beiden Molekiilhalften u. dadurch bedingte zweifache Lactolringbldg. iiber die radikal. 
Zwischenformen II  in die Dilactole I II  uber. — Uber die im D. R. P. 481291 (1. c.), 
dem Diphthaloylbenzoinpatent, beschriebene Bldg. des Dilactols aus 1-Metliylanthra- 
chinon, Braunstein u. 96%ig. H 2SO. u. den inneren_Verlauf dieser Rk. vgl. das Original.

JV

ii i u i

C Ć O  -  X Qu i ^  *». r
O CO-J2 L HO o c -  .

cco
III

TI

C = J  s

CH=_
CO
H O — C = _ .  _  _ _  _ _

V e r s u c h e. 4,4'- DicMorodianthraćkinonyl -1,1'- glyozal oder 4,4'- Dichlor- 
2,3,2',3'-diphihaloylbemil, C30H 12O6Cl2 (I, R  =  Cl), aus l-Mełhyl-4-chloranthrachinon 
(nach D. R. P. 481291, 1. c.) durch Oxydation m it Braunstein u. H 2S 04, Freimachen 
des aus dem F iltrat durch W. gofallten, noch sehr unreinen Dilactol I II  von H 2S 04 
durch Aufschlammen u. ICochen m it W. u. Ausziehen des Riickstandes m it sd. Pyridin, 
wobei sich das Dilactol an der Luft zum Glyoxal oxydiert; gelbe Krystalle, aus sd. 
Pyridin, Zers. zwischen 280 u. 300°; Lsgg. in organ. Mitteln werden beim Erhitzen 
leicht yeriindert u. am Licht rasch braun; 1. in konz. H 2S04 grun; die Farbę geht in 
ca. 15 Min., beim Erwarmen sofort, iiber Orangerot in Rotblau uber (Riickbldg. des 
Dilactols I I I ) ; die Lsg. wird bei langerem Verwcilen am Licht blau. Im  Handspektroskop 
zoigt die grune Lsg. keine Absorptionslinien, dio blaurote Lsg. eine starkę Linie an 
der Grenze von Gelb u. Rot, etwa bei 660 m/i, die blaue Lsg. 2 starkę Linien im R ot 
boi ca. 630 u. 680 mfi. Wird durch alkal. Hydrosulfit leicht verkiipt, laCt sich aber 
aus der Kiipe wegen seiner Alkaliempfindlichkeit nicht rein zuriickgewinnen. Konz. 
HNO., erzeugt in seiner Nitrobenzollsg. bei gelindem Erwarmen 4-Chloranihraćhinon-
1-carbonsdure. — Das Glyoxal gibt m it (CH3)2S 04 bei 40° 4-Ghloranthrachinon-l-carbon-
sduremethylester, C16H 0O4Cl; hellgelbe Prismen, aus CH3OH, F. 189,5— 190°. -— Violettes 
Sulfat der Lactol- oder Pseudojorm des 4,4'-Dichlorodianthrachinonyl-1,1'-dtliylendiols 
(4,i'-Dichlor-2,3.2',3'-diphthaloylslilbendiols), C30H 14O6Cl2 • 6 H 2S04 (III, R  =  C1); aus 
dem Glyoxal I in konz. H 2S 04 (anfanglich gruno Lsg.) auf dem W.-Bado (rotblaue 
Lsg. des Dilactols); aus der w. Lsg. +  W., violette Saulen. Die rotblaue Lsg. des 
Dilactolsulfats in konz. H 2S 04 zeigt ein charakterist. Absoiptionsspektram (s. o. beim 
Glyoxal); es zerfallt langsam an feuohter Luft, m it wenig W. rasch zu einem dunkel- 
blauen Pulver, das noch erhebliche Mengen H 2S 0 4 en thalt; die Frage nach dereń N atur 
ist nicht geklart. Langeres Behandeln m it W., besonders sd., verringert den S-Geh. 
mehr u. mehr, gleichzeitig tr i t t  zunehmende Entfarbung u. Riickoxydation zum Glyoxal 
ein. Durch NaHC03 u. Pyridin wird dieser Vorgang beschleunigt. Die rotblaue Lsg. 
des Dilactols (aus 1 Teil Glyoxal) in 10 Teilen konz. H 2S 04 gibt in einer Lsg. von
0,7 Teilen N aN 02 in 100 Teilen W. erst einen blauen Nd. wie m it reinem W. Der Nd.
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wird boi 60—80° (1/2 Stde.) gelb u. besteht dann zur Halfte aus dem Glyoxal, zur anderen 
aus Chloranthrachinoncarbonsauro, die dureh Eg. getrennt worden konnen. Boim 
Eintragen des yioletten Sulfats in verd. NaOH entsteht eino rotbraune Lsg. des aut- 
oxydablen Endiolats IV, die an der Luft unreines Glyoxal ausschoidet. — Didthyl- 
dłher der Lacłol- oder Pseudoform des 4,4'-Dichlorodianthrachinonyl-l,T-dthylendióls 
(4,4'-Dichlor-2,3,2' ,3'-diphthaloylstilbendiols), C34H,,20 6C]2 (III, R  =  Cl, Alk =  C2H 5) ; 
aus dem kryst. yioletten Sulfat in sd. A.; goldgelbe Blattchen, F. 240—241° (Zers.), 
wird yorher dunkel; laBt sich nicht umkrystallisieren; ist nicht lichtempfindlich; durch- 
lauft in sd. Essigsiiureanhydrid u. in anderen hoher sd. Mitteln die Farben Gelb, Griin, 
Blau, Yiolett, Rotbraun naeh Orangorot; wird auch feingopulvert dureh h. alkalisiertes 
Hydrosulfit nicht yerkiipt, auch durcli wss. u. alkoh. Alkali nicht angegriffen; 1. in 
konz. H 2S 04 rotblau u. wird dabei zum Dilactol entalkyliert. — Dimethyldlher, 
C32H 180 6C12 (III, R  =  Cl, Alk =  CH3); aus dem kryst. yioletten Sulfat m it sd. CELjOH; 
laBt sich nicht umkrystallisieren; wird oborhalb 200° langsam rotbraun, zers. sich 
vóllig bei 241—243°. — Dianthrachinonyl-l,l'-glyoxal oder 2,3,2',3'-Diphthaloylbenzil, 
C30H 14O6 (I, R  =  H ); am besten aus Bz.-l-Bz.-l'-Bibenzanihronyl dureh Oxydation 
naeh F. P. 635040, 1. c., in  sd. Eg. m it Cr03; blaCgelbe Krystalle, auch aus Trichlor- 
benzol, Nitrobenzol, Pyridin, aber nur untor groBen Verlusten, F . bei raschem Er
hitzen, von 320° an (Zers., unkorr.), bei langsamem Erhitzen von ca. 300° an. — Aus
1-Melhylanthrachinon in konz. H 2SÓ4 bei 65—70° m it Braunstein naeh D. R. P . 481291 
(1. c.) in geringer Ausbeute. —  Aus Anthraćhinon-l-carbonsaurcchlorid u. Na in h. Xylol 
bei 120— 130°; das erlmltene Glyoxal ist nicht rein. — Das reine Glyoxal wird am 
Licht rascli braun u. ist in konz. H 2S04 gelb 1.; diese Lsg. wird alsbald, beim Erwarmen 
sofort, iiber orangerot blaurot (Bldg. des Dilactolsulfats HI) u. veriindert diese Farbo 
im Dunkeln nicht weiter, am Licht wird sie blau. Dio blaurote Lsg. zeigt im Hand- 
spektroskop eine starko Linie im Gelb bei etwa 580 m/* u. eino scliwacliere Linie im 
Grim bei otwa 540 m/*. Die belichtete blaue Lsg. zeigt zwei starkę Linien im Rot, 
eino bei etwa 620 u. eine bei etwa 675 m/ł, die Linien der blauroten Lsg. sind schwachcr 
geworden. Das feste krystallisierte Dilaetolsulfat I II  (R =  H) kann dureh Eintragen 
des Glyoxals in  8 Teile konz. ILSO,! wie oben beim Diehlorderiy. angegebon, erhalten 
werden; ist gegen W . yiel empfindlicher ais die Cl-lialtige Verb.; gibt m it wenig W. 
ein yiolettes Pulyer, das noch viel H 2S04 enthalt, m it viel W. unreines yiolettstichig- 
graues Dilactol. Beim Eintragen des Sulfats in verd. NaOH geht nur wenig ais Endiolat 
(IV) in  hellbraune Lsg.; das nichtchlorierte Endiol ist eino viel scliwacliere SiŁure ais 
das chlorierte m it R  =  Cl. — Mit CH301I u. A. reagiert das Sulfat wie das des 01- 
Deriy. unter Entstehung der Dilactolather (III, R  =  H, Alk =  CH3 u. C2H 5). — Das 
Glyoxal laBt sich m it Na2S20 4 u. 10%ig. NaOH leicht braunrot yerkiipen; es gibt mit 
sd. alkoh. Na-Athylat eine rotbraune, luftempfindliche Lsg., dio m it W., naeh Dest. 
m it HC1 Anthrachinoncarbonsaure gibt; 1 Mol. Glyoxal wird bei dieser Rk. offenbar 
zunachst in 1 Mol. Anthrachinoncarbonsaure u. 1 Mol. Anthrahydrochinoncarbonsdure 
yorwandelt. — Das Glyosal gibt in sd. Pyridin m it NH2- OH-HC1 neben einer wl. 
Verb. (orangegelbe Stabchen, aus Pyridin, bei 360° noch nicht geschm., yielleicht 
ein Oxim des Glyoxals) das Oocazonanthron, C15H ,0 3N, hollgelbe Nadeln, aus A., F. 238 
bis 239° (unkorr.). — Bisdiazin des Dianthrachinomjl-l,l'-glyoxals, C30H 14O2N4 (ent- 
sprechend I, R  =  H), Bldg. (schon im D. R. P. 482840; 1. c. angedeutet) aus dem Gly- 
oxal m it Pyridin u . H ydrazinhydrat u . Auskochen des Rohprod. m it yerd. NaOH; 
goldgelbo Nadeln, aus Nitrobenzol (1: 4000) oder Chinolin (1: 2000), ist bei 500° noch 
nicht geschm.; 1. in konz. H 2SÓ4 orangegelb; laCt sich m it alkal. N atrium liyd rosu lfit 
oliygriin, aber nur scliwer, yerkiipen. — Dianhydrid des Dianihranol-9 ,9 '-yl-l,l'-dihylen- 
diols, C30H i?O2 (V), aus dem Glyoxal (I, R  =  H) in konz. EL,S04 m it Cu-Pulver bei 50°; 
die anfanglicli kurze Zeit gelbe, dann blaurote Lsg. (Dilactol III) wird iiber griinliche 
u . rotbraune Zwischenfarben carminrot m it gelber Fluorescenz u . zeigt nun im Hand- 
spektroskop eine starkę Linio im Griin boi etwa 550 m /i, man gieCt auf Eis; nibinrote, 
rliomb. Tafeln, aus Pyridin oder Triclilorbenzol oder dureh Sublinńeren im C0 2-Vakuum, 
F. etwa bei 400°; 1. in konz. HjSO,, carminrot m it lebhaft gelber Fluorescenz; auch die 
Lsgg. in organ. Mitteln fluorescioren gelb; die Fluorescenz der schwefolsauren Lsg. 
ist naeh einigen Tagen yersehwunden; die Lsg. ist im Dunkeln blaurot geworden; 
die Verb. ist zum Dilactol III zuruckoxydiert. C r03 in Eg. oxydicrt wieder zum Glyoxal.
—  Symm. Dianthrachinonyl-1,1'-athylen oder IsoanthrafIavon, C30H 16O4 (VI), aus 1-M®' 
thylanthrachinon in KOH-Schmelze u . Na-Acetat in A. bei 165°; die Schmelze gibt 
m it W. eine rotbraune, kiipenartige Lsg. Der dureh Luft ausgeblasene Nd. bildet



Nadeln, aus Nitrobenzol, Xylol oder Trichlorbenzol; ist bei 360° nocli niclit gesehm., 
aber dunkel geworden; 1. in konz. H 2S 04 m it gclber Farbę, die nach Tagen, bei scliwachem 
Erwarmen in kuTzer Zeit im Dunkeln in blaustichiges R ot iiborgeht; die Lsg. zeigt 
dann das charaktorist. Spektrum der Lsg. des Dilactols in konz. H 2S 0 4 (III, R  =  H), 
u. wird wie diese m it Cu-Pulver carminrot m it gelber Fluorescenz (V). — Isoanthra- 
flavon gibt m it Na2S20 4 u. NaOH eine rote Kiipe. — Ob der im D. R. P. 259881 
(C. 1913. I. 1944) beschriebene Kiipenfarbsioff aus l-Methyl-4-cldoranthrachiiwn u. 
Br in sd. Nitrobenzol in die Kórperldasse gehort, ist nicht bekannt. Aus 1-Methyl- 
anthracliiiwn wurde nach diesom Verf. ein Prod. (grunlich-gelbe Spindeln) erhalten, 
F. wenig uber 360° ohne Zers., 1. in H 2S 0 4 orangerot, wird in dieser Lsg. auch beim 
Erwarmen nicht yeriindert u. ist nicht ident. m it dem Isoanthraflavon. — Folgende 
Verbb. wurden dargestellt, ais die Konst. der Dianthrachinonylglyosale noch nicht 
ganz gesiehert war. — 0,9'-Dwxybianlhronyl-9,9'-l,l'-dicarbonmurcdilaclon, CS0H 14O6; 
aus Anthrahydrochiiwn-l-carbons(iurelacton (vgl. C. 1929. I. 3101) in trockenem N itro
benzol bei Siedetemp.; Krystalle, aus Nitrobenzol oder Pyridin oder Trichlorbenzol, 
F. 282° (Zers.). H at m it dem isomeren Dianthrachinonylglyoxal (I) die Eig. gemeinsam, 
durch alicoh. ŃaOH in Anthrachinon-l-carbonsaure gespalten zu werden; wird am Licht 
rosafarben; 1. in konz. H 2SO,, gelb, W. fiillt daraus Anthrachinonearbonsaure. — 
Essigsaure-d-chloranthrachincn-l-carbonsaureanhydrid, C17H 9OriCl; aus 4-Chloranthra- 
chinon-l-carbonsaure +  sd. Essigsaureanhydrid; hellgelbe Saulen, aus Essigsaure- 
anhydrid, sintert bei 141° (Gasentw.; Essigsaureanhydrid) u. wird bei hoherer Temp. 
wieder fest unter Bldg. von 4-Chloranthrachi7ion-l-carbonsaureańhydrid, C.0H 12O7CI2, 
das auch aus dem gemischten Anhydrid in Trichlorbenzol bei 180° entsteht; gelbo 
Krystalle, aus Trichlorbenzol, F . 260— 262° (Zers.). (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 503 
bis 513. 4/3. 1936. Dresden, Techn. Hochsch.) B u s c h .

Paul Ruggli und Eberhard Wolff, Uber die Kondensation der drei Phthalaldehyde 
mit nitrierten Toluolen und die Darstellung von Diisatogenen. 21. Mitt. uber Indole 
und Isatogene. (20. vgl. C. 1 9 3 6 .1. 68.) Terephihalaldehyd kondensiert sich m it 2 Moll. 
2,4-Dinitrotoluol zu dem roten I. Dessen krystallisiertes Tetrabromid spaltet beim 
Kochen m it Pyridin nicht HBr, sondern Br ab u. liefert I  zuriick. Das Tetrachlorid 
war auffallenderweise amorph u. spielend 1., lieferte aber trotzdem durch Verkoehen 
mit Pyridin glatt das erwartete, wieder gut krystallisierte u. wl. I I  (das Cl kann auch 
an den auBeren Athylen-C-Atomen haften). Durch lange Belichtung des I I  in Pyridin- 
suspension w rd e  das Diisatogen I I I  erhalten. Das durch Red. des I I I  m it Phenyl- 
hydrazin gebildete Diindoxyl wurde selbst nicht rein gewonnen, wohl aber sein Diacetyl- 
deriv. IV. — Die Kondensation des 2,4-Dinitrotoluols m it Isophthalaldehyd verlief 
noeh viel besser u. fiihrte zu den I—IV analogen m-Verbb., welchc heller gefarbt sind 
ais die p-Verbb. Das Tetrachlorid zeigte ahnliche Eigg. wie das obige, u. auch hier 
konnte das Diindoxyl nur ais Diacetylderiv. rein isoliert werden. — o-Phthalaldehyd 
kondensiert sich m it 2,4-Dinitrotoluol zu V, indem nur e i n e  Aldehydgruppe reagiert. 
Die freie Aldehydgruppe lieB sich nachweisen. — Die Kondensation des Terephthal- 
aldehyds m it 4.6-Dmitro-l,3-xylol ergab ein amorphes, braunes, polymeres Prod. — 
Die ICondensationen des Tere- u. Isophthalaldeliyds m it o-Nitro-p-tolunitril (2-Nitro- 
4-cyantoluol) verliefen n. u. fiihrten wio oben zu den entsprechenden Diisatogenen 
(III mit CN sta tt N 0 2). Der o-Phthalaldehyd reagiert auch hier nur m it e i n e r  Aldehyd- 
funktion.
. . O * , , / " ' , , ; , , / -  co ocn ^
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NOj 1 NO, n °* • n o ‘ 
N :0  O: N

N 0,- < Z > 'CH:CC1< i l > - ccl:Cn< __ / ' Nu’ v fXXl-CH= CH'|
NO , ŃO, I J -O H O  N O .- l^ -N O ,

JC-O-CO-CH. CH.-CO-O-Ctr 
C------------------------------------c |  -NO.

NH H N

V o r s u c h e .  2,4,2',4'-Tetranitro-p-dislyrylbenzol (I), C22H MOsN4. 2 g Tere- 
phthalaldehyd, 7 g 2,4-Dinitrotoluol u. 15 Trop fen Piperidin ca. 1 Stde. im Bad von 
160° erhitzt (erst fl., dann schnell fest), m it A., dann Eg. ausgekocht. 4 g. Aus Nitro- 
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benzol roto Nadeln, F. 294°, meist unl. — Tetrachlorid, C22H 140 8NjC14. 1 in Eg. auf 
110° erliitzt, boi gutem Lioht Cl bis zur Lsg. cingcleitet, in W. gegossen, weiBe Flocken 
iiber H 2S 0 4 gotrocknet. F. 92—99°, nicht rein. — 2,4,2',4'-Tetranilro-p-di-[chlor- 
styryl\-bemol (II), C22H 120 8N4C12. Durch 4-std. Kochen des yorigen in Pyridin; Krystall- 
brei m it A. gewaschen. Aus Nitrobenzol gelbe Blattchen, F . 248°. — 6,6'-Dinilro- 
2,2' -p-phmylendiisałogen (III), C22H 10OsN4. 11 g II in 460 ccm li. Pyridin gol., auf 
Reagensglaser yerteilt (beim Erkalten wieder Ausfall), yerschlossen 7 Monate dem 
Sonnenlicht ausgesetzt, dunkelbraunes Prod. m it A. gewaschen. Aus Nitrobenzol 
yiolottbrauno Krystalle, F. 294°. — Diacetyl-6,G'-dini(ro-p-phenylendiindoxyl (IV), 
C2«HieOsN4. III in A. m it Phenylhydrazin gekocht, schlieBlich unter Zusatz von Kohle, 
filtriert, Kohle m it A. ausgekocht, Lsgg. eingeengt, nach Zusatz von etwas W. stehen 
gelassen, schwarzes Prod. abgesaugt, m it Aectanhydrid u. N aA ce ta t gekocht. Aus 
Nitrobenzol rotbraune Nadeln, Zers. >  280°. — 2,4,2',4'-Tetranitro-m-distyrylbenzol, 
C22H 14OsN4. Analog I  m it Isophtlialaldehyd bei 150°. 7,5 g. Aus Nitrobenzol gelbe 
Krystalle, F. 243°. — Tetrachlorid, C22H 140 8N4C14, amorph, hellrosa, F. 90— 108°, 
nicht rein. -— 2,4,2' ,4'-Tełranilro-m-di-[chlorstyryl\-benzol, C22H 120 8N4C12, aus Pyridin 
gelbe Krystalle, F. 215°. — 6,6'-Dinitro-2,2'-m-phenylendiisatogen, C22f i 10O8N4. 13 g 
des yorigen in 1 1 Pyridin gel. u. wie oben yerfahren (einige Wochen). Aus Nitro
benzol tief roto Krystallehen, F. 289° (Zers.). — Diacetyl-6,6'-dinilro-m-phenylen- 
diindoxyl, C20H 18O8N4. Wie oben uber das unreine freie Diindoxyl (dunkle Krystalle, aus 
A. - f  etwas W., F. 266°). Aus Nitrobenzol braunrote Krystalle, F. 304°. — o-[2,4-Dinitro- 
styryl\-benzaldeliyd oder 2,4-Dinilro-2'-aldeliydostilben (V), C15H 10O5N2. 2g o-Phthalalde- 
liyd, 5,5 g 2,4-Dinitrotoluol u. 6 Tropfen Piperidin auf 160° u. nach eingesetzter Rk. lj„ Stde. 
auf 140—145° erhitzt, Prod. m it A. ausgekocht. 2 g. Aus Eg. gelbe Krystalle, F. 186°. 
In  h. Eg. das Phenylhydrazon, C21H 160 4N4, braunviolette Blattchen, aus Xylol, F. 193°.
—  2,2'-Dinitro-4,4'-dicyan-p-dislyrylbenzol, C24H 140 4N4. Aus Terephthalaldehyd u. 
o-Nitro-p-tolunitril boi 165°, dann 150—160°. Orangenes Krystallpulver, aus Nitro
benzol, F . 350° (Zers.). —  Tdrachlorid, C24H 140 4N4C14. Ein Teil schied sich in weiGen 
Krystallen ab; aus Nitrobenzol rein, F . 278°. Durch GieBen der Mutterlaugo in W. 
der Rest, amorph. — 2,2’ -Dinitro-4,4' -dicyan-p-di-\chlorstyryl\benzol, C24H 120 4N4Cl5, 
aus Pyridin gelbe Krystalle, F. 296°, am Licht allmalilich dunkel. — 6,6'-Dicyan- 
2,2'-p-phenylendiisatogen, braunviolettes Pulver, auch in Nitrobenzol unl. — 2,2'-Di- 
■nitro-4,4'-dicyan-m-distyrylbemol, C24H I40 4N4, aus Nitrobenzol gelbe Blattchen, F. 298°.
— Tetrachlorid, C24H 140 4N4C14, teils hellrosafarbige Krystalle, aus Nitrobenzol, F. 248°.
Rest amorph. — 2,2'-Dinilro-4,4'-dicrjan-m-di-[clilorstyryV\-benzol, C;!4H 1,0,1N.1G12, aus 
Pyridin grunsticliig gelbe Krystalle, F . 268°. — 6,6'-Dicyan-2,2'-m-phenylendiisalogen, 
C21H 10O4N4, rotbraun, aus Nitrobenzol, bei ca. 270° schwarz, bei ca. 300° Zers. —
o-[2-Nitro-4-cyanstyryl]-benzaldehyd oder 2-Nitro-4-cyan-2'-aldeliydostilben, ClcH]0OsN;. 
Aus o-Phthalaldehyd u. o-Nitro-p-tolunitril wie oben. Aus A.-Eg. (2:1) hellgelbe Nadeln, 
F. 210°. Phenylhydrazon, C22H 1G0 2N4, aus Eg. rote Nadeln, F . 182°. (Hely. cliini. 
Acta 19. 5— 15. 1/2. 1936. Basel, Univ.) LlNDENBAUM.

Mario Passerini und Filippo Albani, Reaklionen zwischen Indolem und Schiff- 
schen Basen. (Vgl. C. 1933. II. 223.) Das bei der Einw. yon Benzalanilin auf Indol 
erhaltene Kondensationsprod. vom F. 75—85° wird 3 Stdn. m it 20°/oig. HCl unter 
-RiickfluB gekocht, wobei die Substanz in eine pastenartige, intensiy rotbraune M. 
iibergcht. Sie bildet nach dem Reinigen rosa Krystallehen, die sich am Licht u. an 
der Luft rotyiolett farben u. oberhalb 350° schmelzen. Die entstandene Verb. C30?I2ẑ : 
entspricht wahrscheinlich der Fonnel I. — p-Anisyldiindolyl-{3)-niethan, C24H20ON2 (H)>

C«Hi-OCHi
C.H S C.H.-OCH, ^  I / V

1 OopoO “ CV’xO ,n Oo-r̂ T
NH CiHs S H  N H  N H  C.H.-OCH,

aus Anisalanilin  u. Indol unter Zusatz einiger Tropfen Bzl., so daB die M. bei gewohn- 
licher Temp. geschmolzen ist. Nach Zusatz von etwas yerd. HCl entsteht eine krystalline 
M., die nach dem Reinigen Nadeln (aus Bzl.) bildet, die sich am Licht u. an der Luft, 
rosa farben. F . 180°. Liefem bei 3-stdg. Kochen m it verd. HCl die Verb. 
mkr. liellrosa Pulver, F . oberhalb 350°. —  In  ganz anderer Weise yerlSuft die Einw. 
von yerd. HCl unter 3-stdg. Kochen auf Phenyldi-[2-methylindolyl-(3)\-methan. Die 
Verb. wird uiwerandert wiedergewonnen. (Gazz. chim. ital. 65 . 933—38. 193o. 
Florenz, Univ.) FIEDLER.
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W. A. Fomin, Anwendung der Xantlwgenreaktion zur Dehydratisierung diterlidrer 
a-Glyhole. Dor aus Monokaliumpinakonat, CS2 u. CH3J  darstellbarc Methylester dor 

CH CII Pinakonmonoxanlhogcnsaure, (CH3)2C(OH)-C(CH3)2OCSSCH:l zer-
ch!'>C|-------jC^cH* fallt im Moment sciner Entstehung unter Abspaltung von CH3SH

u. Bldg. des cycl. Pinakonesters der MonoisothiokoMcnsaure (vgl. 
nebenstelionde Formel), F. 156°. Die Konst. dor in W. unl., in 
organ. Losungsmm. 1. krystallin. Verb. ergibt sich aus der Zers. 
m it sd. konz. KOH-Lsg. zu Pinakon, K 2C03 u. IC2S. Erliitzon 

mit H 2S04 ftihrt nach C0H 12O2CS +  H.,0 H 2S +  C02 +  C0H 12O zur Bldg. von 
Pinakolin. Ahnliche heterocyl. Verbb. kómien auch aus anderen a-Glykolen erhalten 
werden. (Chom. J . Ser. A. J . allg. Chem. [russ. Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal 
obschtschei Chimii] 5 (67). 1192—94. 1935. Leningrad, Chem.-technolog. Inst.) B e rs in .

Mario Passerini und Mario Ridi, Ober die Reaktion zwischen Aminoantipyrin  
und Phenylhydrazin. (Vgl. C. 1935. II . 220.) Vff. stellen fest, daB dio in der vorigen 
Mitt. (1. c.) erwahnte Verb. von liohem F. (Zers. oberhalb 320°) 1,1'-Diphenyl-3,3'-di- 
methyldipyrazolon-(5,5') (I) ist. Die Verb. entsteht ais Nebenprod. bei der Einw. von

Phenylhydrazin auf das zuerst entstandenc d-Benzol- 
c h , ' c[j |CH—hc. C C H , azo-l-phenyl-3-methylpyrazolon-(5), C20H 19O2N4, kry-

N lM co OcM In stallin. Pulver, F . oberhalb 320°. Die Annahme, daB
N n  der im Aminoantipyrinmol. vorhandene Methylphenyl-
q(H ^iHs hydrazinrest durch den Phenylhydrazinrcst ersetzt

wird, bestatigt sich bei der Einw. anderer Hydrazine.
— Wenn Aminoantipyrin oder Pyramidon m it p-Tolylliydrazin auf 180— 190° erhitzt 
wird, entsteht 4-p-Toluolazo-l-lolyl-3-viethylpyrazolon-(5), C18H 18ON4, orangegclbe 
Krystalle, F. 217—218°. Entsteht auch bei der Einw. von p-Toluoldiazoniumchlorid 
auf l-p-Tolyl-3-methylpyrazolon-(5). (Gazz. cliim. ital. 65. 930—33. 1935. Florenz, 
Univ.) F i e d l e r .

Ernst Koenigs und Helmut Gurlt, Ober das Phenylhydrazon des N-Phenyl- 
aminochelidamsaureesters. Im  Hinblick auf die Arbeit von B e d e k a r , K a u s h a l  u. 
DESHAPANDE (vgl. C. 1935. H . 3913) iiber die Reaktivitiit der CO-Gruppe iny-Pyronen

u. y-Pyridonen teilen Vff. mit, daB auch beim Er- 
___/^OOC«H» warmen von Phenylhydrazin m it Acetondioxalsaure-

>NH-N=<^ J>N-NHC.Hs ester in A. auf dem W.-Bad das Phenylhydrazon des
— \  N-Phenylaminochelidamsaurecsters (I), C23H 240 4N4,

COOCaHs Nadeln aus wss. A., F . 194°, entsteht. I  wurde bei 
Verss. zur Darst. von y-Aminopyridin erhalten, es hcB sich jedoch nieht m it SnCl2-HCl 
zur Aminochelidamsaure reduzieren. Infolge des dureh die Substitution am Kernstick- 
stoff im Vergleieh zum Pyridon veranderten Charakters der Verb. wurde ihr ais Beweis 
fur die Ketonnatur des Pyridons keine Bedeutung beigelegt. (Ber. dtsch. chem. Ges. 
69. 358. 5/2. 1936. Breslau, Univ.) S c h i c k e .

M. Henze, Die Benzoylierung des Chinaldinoxyds. Chinaldinoxyd (ygl. H e l l e r  
u. S o u r l i s ,  Ber. dtsch. chem. Ges. 41 [1908], 2692, M e is e n h e ih e r  u. S to tz ,  
C. 1926. I. 944) laBt sich benzoylieren; durch Spaltung des erhaltenen Prod. m it 

Alkali oder Sauren wird eine dem Chinaldinoxyd isomere Verb. 
gewonnen, die F eh lin g scIio  Lsg. reduziert, m it Phenylhydrazin 
nieht reagiert, m it Sulfanilsaure einen roten Farbstoff bildet (vgl. 

N ’ K on igs, Ber. dtsch. chem. Ges. 56 [1923]. 1543) u. deshalb fiir 
III OH ein Chinolonmethid (IV) gehalten wird. Vf. nimm t an, daB das

Chinaldinoxyd in der Hydratform (I) m it Benzoylchlorid den 
Ester (II) bildet, der sich zur Pseudobase (III) isomerisiert u. unter W.-Abspaltung in
IV ubergeht.

V o r s u c h e .  N-Benzoyloxychinolon-(2)-methid, C1;H 130 2N, (II), aus Chinaldin- 
oxyd u. Benzoylchlorid NaOH iiber das Chlorliydrat (F. 112°); aus PAe. Nadeln, 
F. 52°. Pikrat, C23H 160 9N4, aus Aceton derbe Krystalle, F . 164°. Plalinsalz, 
(C17H130,N )2PtCl6 +  2 H 20 , F. 120°. — N-Oxychinolon-(2)-methid, C10H 9ON, (IV) aus 
vorigem durch Erhitzen m it HC1. Aus PAe. verfilzte Nadeln, F . 66°. Pikrat, C16H 12Ó8N4, 
aus Methanol goldgelbo Nadeln, F. 144°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 534—36. 4/3. 
1936. Innsbruck, Univ., Med.-chem. Lab.) H a n e l.

Georg Hahn und Otto Schales, Synthese von Benzyllelrahydroisochinolinbasen 
physiologischen Bedingungen; Bemerkung zu der gleichnarnigen Abhandlung von

E. Spiith, F. Kuffner und F. Kesztler. Zu der Behauptung von S p a th  etc. (C. 1936.
2 26*

<Z>
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I. 2745), daB dio yon H aiin  u . S c h a le s  (C. 1935 .1. 1709) zu 5% isolierte Baso nicht
die Konst. II, sondern III habe, bzw., 
daB es nicht ausgeschlossen sei, daB 
sie m it III ident. sei, worden folgende 
Feststellungen gemaclit: 1. Der Ver- 
lauf des von S p a t h  etc. beschriebenen 
Vers. ist ein anderer ais der yon H a h n  
etc. beobachtete. Letztere erhiclten 
beim Versetzen der Bk.-Lsg. m it NIL, 
eine yoluminose Fallung, wahrend 
Sp a t h  etc. nur eine Triibung be- 

schreiben. — 2. Da II schwer krystallisiert, haben H a h n  etc. der F.-Differenz gegen- 
iiber der Angabe von B u c k  etc. (C. 1925. II. 1975) keine Beaclitung geschenkt. —
з. Das Chlorhydrat aus II wurde von S c h o e l l e b , Berlin, analysiert; der Unterschied
in den Anatysenwerten zwischen II u. III betriigt fiir C 1,74%, fiir H  0,48%; die ge- 
fundenen Werto stimmen gut auf II. — 4. S p a t h  etc. bezeichnen das yerwendete 
H o m o p ip ero n a l ais sehr re in  u. n u r  durch S p u ren  von P ip e ro n a l verunreinigt. — Es 
ist merkwiirdig, daB SPATH etc. unter den gelinden Bedingungen von H a h n  etc. so 
weitgehende Verharzung des Homopiperonals feststollen. — Die Behauptung bzw. 
Vermutung von S p a t h  etc. griindet sich offenbar auf einen wesentlich anders ver- 
laufenden Vers., dessen Resultato auf die Arbeit von H a h n  etc. nicht ubertragen 
worden kónnen. (Bor. dtsch. chem. Ges. 69. 622— 23. 4/3. 1936. F rankfurt a. M., 
Univ.) B u s c h .

J. K enner und Edwin Coulthard Knight, Zur Kennlnis der Osazonbildung. Dic 
bei der Osazonbldg. stattfindende Oxydation, welche im Gegensatz zu der sonst charak- 
terist. Red.-Wrkg. der Hydrazine steht, wird durch die Kationen der Hydrazin s a 1 z e 
yerursacht, die ein Elektron u. ein Wasserstoffatom aufnehmen. Zur Stiitze dieser 
Ansicht fiihren Vff. u. a. an, daB nach E. FiSCHEB aus freiem Phenylhydrazin (I)
и. Kohlenhydraten die Phenylhydrazone entstehen, wahrend zur Osazonrk. I-Acetat 
angewandt werden muB. Nach G r i e s s  u. H a b b o w  (Ber. dtsch. chem. Ges. 20 
[1887]. 281. 2205) liefert o-Phenylendiamin m it Glucose die Verb. II, wahrend in

I I  C.H,[N,CH.(CH.OH)..CH,.OH], III  C .H ,<^“ ^ 0H ^  QH

Ggw. von Siiure ein Chinoxalinderiy. (III) entsteht. Zur Demonstrierung der Oxy- 
dationswrkg. von I-Salzen wurde I-Chlorhydrat m it gleichmolekularer Menge I auf 
etwa 165° erhitzt. Die Rk. yerlauft nach:

[Ph-NHo-NHo]' +  Ph-N H -N H , Ph-N H 2 +  NH 3 +  C6H 6 +  N 2 +  H - 
Ahnliche Ergebnisse wurden m it o-, m-, p-Tolylhydrazin u. p-Bromplienylliydrazin 
erhalten. Die Oxydation von I  stellen Vff. gemaB der Bldg. yon Dibenzyl aus a,a-Di- 
benzylhydrazin (vgl. B u s c h , W e i s s , Ber. dtsch. chem. Ges. 33 [1900]. 2701) folgender- 
maBen dar:

P̂ > N - N H a — P̂ > N - N <  Y CcH 6 +  N2

u. setzen sie in ParaUele zur Bldg. von Bzl. aus Benzaldehyd in Ggw. von A1C13 (HeY, 
C. 1935. II. 1701) sowie m it der photochem. Zers. von Ketonen (PEARSON, C. 1935. 
I . 3915). Diese Auffassung laBt yerstehen, daB Nitrogruppen die Oxydationskraft 
des Hydrazinsalzkations erhóhen, Alkylgruppen dagegen erniedrigen; darum laCt 
sich m it Methylphenylhydrazin nur eine primare Alkoholgruppe oxydieren (NeU- 
BERG). Vff. stellen dies durch folgendes Schema dar:

“ i T T ^ O - H  ____ ^  [Pli-NH.-NH.l',
P h -H N -N < J  (—  P h - N H - N

(vgl. K e n n e b , C. 1932. H . 490). (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 341—43. 5/2. 19dt>. 
Manchester, College of Technology.) E l SNEB-

C. N. Riiber imd N. A. Sorensen, Uber die Molehularrefraktion der v.-d-Galaktose- 
Vff. wiederholen die Best. der Mol.-Refr. yon a-Galaktose m it yerbesserten Apparatcn 
u. Yerff. (vgl. R i i b e r , M in s a a s , Ber. dtsch. chem. Ges. 59 [1926]. 2266) u. finden



1 9 3 6 . I . D 2. N a t u r s t o f f e : A l k a l o i d e . 3 5 1 3

jetzt fiir dio Difforenz zwischen den Mol.-Refrr. von a-Methylgalaktosid u. a-Galakfcoso 
denselben W ert 7,49, der von ihnen auch bei anderen Zuckorartcn erm ittelt wurde. 
(Kgl. Norsko Videns. Solsk. Skr. 1935. Nr. 22. 24 Sciten.) E l s n e r .

J. Kenner und Birendra Kumar Nandi, E in  SlruJcluranalogon des Ginchens und 
sein Verhalten gegen Sauren. Beziiglich der Bldg. von Apocinchen (II, vgl. K e n n e r  
u. S ta th a m , C. 1935. II. 524) aus Cinchen m it rauehendem H B r war cs wiinschens- 
wert, das Yerh. eines aromat. Analogons gegen Sauren zu studicren. — Infolgedessen 
wurde der /?-Kotosaureester III  dargestellt u. zu V yerseift. — Versoifung yon V mit 
HBr bei 180—190° oder m it sd. 50—85°/0ig. H,SO., fiihrte in jedem Falle zur Bldg. 
von Toluol u. yon Merochinen oder dessen wciteren Zers.-Prodd., wahrend kein phenol- 
artiger Korper im Prod. naehgewiesen werden konnte. — Daraus sieht man, daB der 
bas., bei starker Saurekonz. salzbildende Cliinolinkern die Bldg. des Apocinchens 
bedingt, u. es ist anzunchmen, daB die auf einer Verhiitung der in schwacherer Saure- 
lsg. erfolgenden Lepidin-Merochinenspaltung des Cinchens m it verd. Phosphorsauro 
bei 175° beruht. Gibt man weiter zu, daB boide Rkk. iiber die Stufe eines Ketons vom 
Typus VII verlaufen, so rnuB der Befund in Verb. m it den Ergebnissen der sauren 
Hydrolyse der 4-Methoxydesoxybenzoine (VIII) in Phenol u. Phenylessigsauren gesetzt 
werden (vgl. H i l l  u- S h o r t ,  0. 1935. II. 3908). Zur weiteren Berechtigung dieses 
Vergleichs sei darauf hingewiesen, daB die Spaltung der Desoxybenzoine durch Ein- 
fiihrung einer N 0 2-Gruppe in  die 4/-Stellung yerhindort wird. Stellt man sich diese 
Rk. vor ais yon Oxoniumsalzbldg. am  Carbonyl-0 (VIII) abhangig, so sieht man leicht 
ein, daB eino N 0 2-Gruppe oder eine Salzbldg. im Chinolinkern der dazu notigen Elek- 
tronenzufuhr entgegenwirkt u. dadurch die betreffende Zers. hemmt.

C,Hs .c i .  ^/ l  \CH-CH:CH, / i \CH-CH:CH, \CH-CH,-CH, CH, CH, CH CH,
I I I I
CO 9 Ir> JcH -. O OH,
I N -Bz H ^ N - ' '

CH-COiCjHj CHi

CH, VI

111 N' /  _ _  V 
VII X- CO' CH; — )> V III C H ,0'<^___^ - C - C H , —

2H- 
----- > II

OH
2 H*0 y-----. ^------

------- >■ HO-<^___ _)>-H +  HO,C-CH,-<^ ^> +  2H  + C H v O H
V e r s u c h e .  Dihydrocimhen, C10H 22N2, aus Cinchen in 10%ig. HC1 m it 1 °/0ig. 

Pd-Chloriirlsg. -|- H ,; E. 144—145°. — Phenylessigsduredthylester gibt m it dem Athyl- 
ester des N-Benzoyhnerochuiens in Bzl. m it Na-Athylat bei 100° den /?-Ketonsauxeester 
III, dessen hellblaues Cu-Salz, C26H 230 4NCu, aus Chlf. +  Lg. vom Kp. 60—80°, F. 226 
bis 227° hat. — Das Cu-Salz gibt m it sd. 25%ig. HC1 8-Benzyliden-3-vinylchinudidin, 
CjjHjjN (V; Bezifferung angelelint an die von R a b e , C. 1922. I. 819 fiir Ruban vor- 
geschlagene); Nadeln, aus CH3OH, F. 158°. — Jodmethylat, Ci7H 22N J, liellgelbe Nadeln, 
aus Aceton-CHjOH, F. 199°. — Tetrabromid, Cl6H 19NBr4; Krystalle, aus A., F . 117 
bis 119°. — Dio Base V gibt in 5°/0ig. HC1 m it H 2 u. l% ig- Pd-Chloriirlsg. das Dihydro- 
deriv. ClaHn N  (VI); P latten, aus A., F. 182—183°. — Dibromid, C16H 21NBr2; gelbo 
Platten, aus Bzl.-Lg., F. 105—106° (Zers.). — Die Konst. von VI wurde aus dem Be- 
funde erschlossen, daB dio Dihydrogenierung des Cinchens an dor Vinylgruppo angreift.

Base V gibt in H Br (D. 1,46) im Rohr bei 180—190° Toluol u. nach Woiteryerarbeitung 
nach dem von K o e n ig s  (Liebigs Ann. 347 [1906]. 197) zur Darst. des Merochinens 
benutzten Verf. das Ohlorhydrat des Athylesters, Cn H 20O2NCl; aus Aceton, F. 164— 165°.

Bei Verseifung m it H,SO., wurde wieder Toluol isoliert u. s ta tt des Merochinens 
nach Zers. des Rk.-Prod. m it NaOH ein nach Piperidin riechendes u. Laekmus blauendes 
Destillat. — Chinolyl-2-essigsdure (nach Verss. von R . Grindley): Die yon
•klNHORN u. S h e r m a n  (Liebigs Ann. Chem. 287 [1895]. 28) angegebenen Verff. zu 
mrer Darst. wurden yerbessert. — Ghinolyl-2-acelaldehyd, aus einer sd. Lsg. von 

nolyl-2-milehsaurem N a  +  3 H 20  in W. u. 10°/oig. H 2SO., m it einer wss. 4,5%ig. 
■ŁMn04-Lsg.; der rohe Aldehyd h a t F. 98— 100°, sein Oziin, Cn H 10N2O, Nadeln, F. 201
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bis 202°. Es lafit sich nicht mittols Essigsaureanhydrids oder SOCl2 in das N itril ver- 
wandeln. — Der Aldehyd gibt auf dem W.-Bade in 10%ig. NaOH u. W. m it 4,5%ig. 
KMnO.,-Lsg. Cliinolyl-2-essigsdure, F. 271—272°. — Pikrat, hellgelbe Nadeln, aus 
CH3OH, F. 236—237°. Die Saure entsteht auch aus einer Lsg. von ehinolyl-2-milch- 
saurem N a-Trihydrat in W. +  10%ig. NaOH m it KM n04-Lsg. beim Erwarmen; ihr 
Athylesler h a t F. 68— 69°. — 4-Chinolylmeihylketon (2,0 g) gibt (naeh R. Grindley) 
m it Se02 (1 Mol) u. Toluol (1 ccm) bei gelindem Erwarmen u. nachdem sich eine rote 
Farbung entwickelt liatte, weiter bei 100° Cinchoninsdure, die ais P ikrat, F. 198—202°, 
identifiziert wurde. Sie entsteht auch durch Oxydation des 4-Chinolylbrommethyl- 
ketoiu naeh dem Verf. von V e r l e y .  — Aus 4-Chinolylbrenztraubensdure erhielt 
F. S . S t a t h a m  Lepidin, durch Oxydation m it H 20 2 in Eg. u. auch durch Zers. des 
Athylesters im Olbade. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 635—39. 4/3. 1936. Manchester, 
Coli. of Technology.) B u s c h .

M. M. Katznelsson und M. I. Kabatschnik, Uber den Ester aus p-Amino- 
benzoesaure und Lupinin. Die Strukturiibnlichkeit zwischen dem Anasthetikum Bulin 
(p-Aminobenzoyldi-n-bulylaminopropanol, I) u. dem p-Aminobenzoyllupinin (II) gab

1 /  \^ t r .  ^ . chj • oco<^
CHa CH

II  CH. CH CHaI 1 I
CHa N CHa

CHa CHa CHa CHa
AnlaB zur Synthese des letzteren zwecks pharmakolog. Priifung. p-Nitróbenzoyl- 
lupinin, C17H 220 4N2, F. 95°. Aus p-Nitrobenzoylchlorid u. Lupinin in Toluol. Chlor- 
hydrat, F. 229—231° (dunkelt bei 200°). —  Daraus durch Red. m it Sn +  HCI p-Amino
benzoyllupinin (II), C17H 2.,N20 2, F. 162-—-163°. Das Chlorliydrat ist auBerordentlich 
liygroskopiseb. (C. R. Acad. Sci., U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.] 
1935- I. 125— 29. Moskau, Akad. d. Wiss.) B e r s iN .

M. Rindl und L. Sapiro, Die Alkaloide aus der Rinde von Strychios Henningsii. 
III . Isolierung eines zweiten krystallinen Alkaloids. (II. vgl. C. 1932. H . 2834.) Fruher 
(I. Mitt.) war durch Perkolieren der Rinde m it A., Einengen der Lsg. bis zum Sirup, 
Giefien in W., Reinigen m it bas. Pb-Acetat u. Extrahieren d e r , essigsauren Lsg. mit 
Chlf. ein krystallines Alkaloid yon F. 280,5—282° (I) in sehr geringer Menge isoliert 
worden. Die wss. Lsg. lieferte durch Alkalisieren m it NH4OH u. Ausziehen mit Chlf. 
gróBere Mengen eines amorphen Alkaloids (II. Mitt.). Vff. haben I  aus sogenannter 
Winterrinde m it besserer Ausbeute erhalten. Das allcoh. E x trak t wurde je tzt im Vakuum 
fast zur Trockne yerdampft, in W. gel., m it PAe. gewaschen u. wie fruher m it Chlf. 
extrahiert. I  besitzt naeh den Analysen dio Rohformel C23/ / 2s0 5AT2 m it 1 OCH3, aber 
ohneNCH3. Es scheint ein phenol. Alkaloid zu sein, da es in yerd.NaOH 1. ist u. daraus 
durch NaHC03 wieder gefallt -wird, konnte aber in Chlf. m it ath. CH2N 2 nicht methyliert 
werden; es gibt auch keine bestimmte Farbung m it FeCl3. [a]n12 =  —80,9° in absol. 
A. 100 g absol. A. von 13° losen ca. 0,7 g. — Ein weiteres Alkaloid wurde wio folgt 
isoliert: Durch Extraktion der essigsauren Lsg. erhaltenes rohes I  wiederholt mit A. 
yerrieben, angehaufte A.-Ruckstande m it A. perkoliert, aus dem E xtrak t isoliertes 
ICrystallgemisch im Hochvakuum sublimiert (0,03 mm, 190—200°). Der schwerer 
fliichtige Anteil bildete Prismen, F. (korr.) 214,5—215°. Rohformel CpII^O^N^ mit
2 OCH3. E n thalt also CH2 mehr ais I ;  yielleicht sind die beiden Alkaloide das Mono- 
u. Dimethoxyderiv. derselben Muttersubstanz. Das neue Alkaloid gibt m it F r o e h d e s  
Reagens eine ahnliche yiolette Farbung wie die beiden Colubrine (W a rn a t ,  C. 1932.
I. 824). (Trans. Roy. Soc. South-Africa 23. 361—65. Febr. 1936. Univ. des Orange- 
Freistaats.) LlNDENBAUM.

T. Q. Chou, Die Alkaloide der chinesischen Drogę Mu-Fang-Chi. Aus der go- 
nannten Drogę, einer botan. noch nicht endgiiltig identifizierten, knolligen, starke- 
rcichen, in China gegen Fieber, Wassersucht, rheumat. u. Lungenleiden viel gebrauchtcn 
Menispermaceenwurzel (Cocculus trilobus D. C. ? Pericampjdus glaucus Lam. ?) wurden 
durch Maceration m it l% ig . Eg., Fiillung m it Na2C03, Losen in Chlf., Umkrystallisieren 
aus 95%ig. A. u. dann aus Aceton 2 Alkaloide — beide tertiare Basen — isoliert u. 
M enisin  u. M enisidin  benannt.

V e r s u c h e .  Menisin, C19H 22N 0 3-H 20 , aus 95%ig. A. oder wasserhaltigcm 
Aceton, Nadeln, F . 127°, wasserfrei krystallin. Pulver, F . 152°, [a]D 20 +  290°
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ohloroform. Lsg., 2-dm-Rolir), 11. in Chlf., weniger 1. in A., Aceton, A., unl. in W. u. 
verd. Laugen, 2 CH30-Gruppen. — Hydrochlorid, C10H 22NO3-HCl, dureh Neutrali- 
sieren der alkoh. Lsg. der Base m it alkoh. HC1 u. Fallung m it A., amorphes, in W. 
oder A. neutral u. 11. Pulver, F. ca. 260°. — Saures Pliosphat, aus der alkoh. Lsg. der 
Base dureh Zusatz von wss. H 3P 0 4-Lsg. bis schwaeh kongosauer, rhomb. Prismen, 
F. 280°, 11. in W., wl. in 95°/„ig. A. aueh w. — CH:.J-Verb., OiaH 22NO;i■ CIL J, aus der 
Base mit CH3J  in CH3OH, Fallung m it A., aus Aceton farblose, an der Luft sehnell 
gelblicli werdende, rhomb. Prismen, F. 263° u. Zers. — Menisidin, C30H 41N2O6, aus 
95%'g- A. prismat., krystallwasserfreie Nadeln, F. 176°, [<x] d20 +260° (l% ig . chloro
form. Lsg., 2-dm-Rohr), 11. in Chlf., weniger 1. in A. oder A., unl. in W. u. verd. Laugen, 
3 CH30-Gruppen. — Aceton-Additionsverb„ C36H 41N 2O0 • 2 C3H 60 , aus der konz. aceton. 
Lsg. der Base, rhomb., in der Hitze u. an der Luft zers. Prismen ohne definierten F., die 
beim Umkrystallisieren aus A. das Aceton verlieren. — Hydrochlorid, C30H 41N2O8* 
2HC1, dureh Neutralisieren der alkoh. Lsg. der Base m it konz. HC1 u. Fallung mit 
A., krystallin., krystallwasserhaltiges, an der Luft klebrig werdendes, in W. oder A. neutral 
u. 11. Pulver, F. wasserfrei 265°. — Saures Pliosphat, Darst. wie beiMenisin, aus 80%ig. A. 
winzige rhomb., bei 210° erweichende, boi 290° vollstandig schm., in W. u. verd. A. sauer 
u. 11., inabsol. A. fast unl. Prismen. — CIi3J-Verb., C36H.uN20 6• 2 CH3J, Darst. wie bei 
Menisin, aber m it Abdest. des Losungsm. u. des CH3.J-t)berschusses, Losen des Riiek- 
standes in Aceton u. Fallen m it A., amorphes Pulver ohne definierten F. (Chin. J . 
Physiol. 9. 267—73. 1935. Peiping, Nat. Acad. u. Sino-French Univ.) D e g n e r .

N. A. Preobrażenskij und V. A. Preobrażenskij, Ober die Alkaloide der Jabo- 
randibldtter. 7. Die Spaltung der unbestandigen Athylparaconsdure {racemische Pilop- 
saure) in  die optischen Antipoden. (C. R. (Doklady) Acad. Sei. U. R. S. S. [N. S.] 
1935. III. 212—16. — C. 1935. II. 526.) B e h r l e .

N. A. Preobrażenskij, A. M. Poljakova und V. A. Preobrażenskij, Ober die
Alkaloide der JaborandibliiUcr. Die Synthese des Alkaloids Pilocarpidin. Inhaltlieh 
ident. m it der C. 1935. II. 526 referierten 8. Mitt. iiber Alkaloide der Jaborandiblatter 
(Die Synthese der d-Homopilopsaure). (C. R. (Doklady) Acad. Sei. U. R. S. S. [N. S.] 
1935. III. 267—69. Moskau, Akad. d. Wiss.) B e h r l e .

R. Padmanabhan und S. K. Kulkami Jatkar, Die anormale Rotationsdispersion 
von l-fi-Pinen. I. (Vgl. C. 1935. I. 3290.) Vff. fanden fiir d-Sabinen ein Maximum 
der Rotationsdispersion bei 3300 A. Sie yersuehen, das bis je tzt nur fur d-Sabinen (I) 
u. l-p-Pinen (II) in der Reihe der KW-stoffc C10H 10 aufgefundene anormale Verh. 
aufzuklaren. Die Starkę der opt. Drehung yon I ist negatiy im siehtbaren Spektrum, 
nimmt langsam positiyere Werte m it langeren Wellenlangen an, wird 0 bei ca. 3700 A 
u. erreieht hohe positive W erte im Kurzwelligen (vgl. S e r v a n t ,  C. 1932.1 .1782). Naeh 
der HARTLEY-BALY-Methode ist keine Absorption in alkoh. Lsg. festzstellen, C o t to n -  
Effekt somit auszusclilieCen. Sowohl I u. II enthalten eine an ein asymm. C-Atom 
angrenzende semieyel. Doppelbindung. Naeh L o w r y  u .  W a l k e r  (1924) zeigen chromo- 
phore Gruppen eine (induzierte) Asymmetrie, wemi sie geniigend dieht an einen asymm. 
Komplex grenzen u . konnen dadurch opt.-akt. werden. Starker EinfluB der sem ieyel. 
Doppelbindung auf die Dispersion von W a l l a c h  (1908) u . von v . A u w e r s  u .  E l l i n g e r  
(1912) featgestellt. Somit besteht die Moglichkeit, daB die Doppelbindung fiir die 
Anomalie verantwortlich zu machen ist. Die Moglichkeit der Superposition zweier 
Rotationsdispersionen dureh nicht abgetrennte Verunreinigungen wie a-Pinen wurde 
dureh sorgfaltige, weitgehende Reinigung ausgeschlossen. DARM OIS-Diagramme 
von /S-Pinenfraktionen u. Tabellen der Ramanspektren der ersten, mittleren u. 
letzten Fraktionen, sowie die Rotationsdispersionen derselben im Original. Wegen 
der niedrigen Dispersionen im S ieh tb a ren  u . nahen UV des S p e k tru m s w u rd en  dieselben 
mit der gewóhnliehen, etwas modifizierten photograph. Methode bis 2780 A gemessen. 
Weitgehende fraktionierto Dest. scheint darauf liinzuweisen, daB die von S e r v a n t  
beschriebene Anomalie bei 2800 A einer begleitenden Verunreinigung zuzuschreiben 
ist, die sich nur m it groBen Sehwierigkeiten yon /3-Pinen abtrennen laBt. Andererseits 
bleibt die anomale Rotationsdispersion im nahen UV, wie dureh das D a r m o is -  
Diagramm ausgewiesen, fiir II eharakterist. Bestatigung dureh Ramanspektrum. Da 
Cottoneffekt ausgeschlossen, nehmen Vff. eine Superposition dureh eine zweito Drehung 
von entgegengesetztem Vorzeichen u. yersehiedener Dispersion an, fiir die aber nicht 
die „induzierte Asymmetrie" der semieyel. Doppelbindung verantwortlich zu machen 
ist. — 500 g II (aS89 =  — 16,8, a578 =  — 17,1, a546 =  18,2, a436 =  18,8) %vurden iiber 
wasserfreiem MgS04 getroeknet u. im Yakuum iiber Na mittels einer Kolonne naeh
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W i d n e r -Sc h e n c k  dest. K p .21 62°. Weitere Fraktionicrungen; insgesamt 99 Teil- 
fraktionen. Die fortschreitende Reinigung wurde durch Anderung der Rotations- 
dispersionswerte (zuerst a578, spater aufierdem a54G u. a436) yerfolgt. Fraktionen 92 
bis 95 hatten  nahezu gleiche Rotationen u. Dispersionen. (J. Indian chem. Soc. 12. 
518—26. 1935. Bangalore, Indian Inst. of Science.) G. P . W o lf .

Hans Fischer und Hans Halbach, Ober die Konstitution des Stercóbilins. 15. Mitt. 
zur Kenntnis der Gallenfarbstoffe. (14. vgl. C. 1935. I. 1561.) Erneute Analyse des 
Stercóbilins, u. zwar der freien Saure, F . 236°, ergibt die Zus. C33H460|;N4. Vff. nehmen 
an, dafi Stercobilin, da H-reicher ais Mesobilirubinogen, nicht ein einfaches Oxydations- 
prod. desselben sein kann. Amalgamred. wie katalyt. Red. fiihrten zu einem nicht- 
kry8tallisierenden unbestandigen Stercobilinogen. Umgekehrt fuhrte der Vors., durch 
Luftoxydation von Mesobilirubinogen zu Stercobilin zu gelangen, zu einer Substanz 
('Urobilin), dio zwar in der Absorption u. der Fluorescenz m it Stercobilin ubereinstimmt, 
sich jedoch in den Krystallformen (freie Saure wie Hydrochlorid), in den F . (190° bzw. 
120— 150°) u. durch die leichtc Reduzierbarkeit zu Mesobilirubinogen von Stercobilin 
unterschicd. — Die Oxydation des Stercóbilins m it Cr03 +  H 2S 0 4 sowie m it rauchen- 
der H N 0 3 ergab niemais Methylathylmaleinimid im Gegensatz zum Mesobilirubinogen. 
Mit Cr03 wurden Ameisensaure, Essigsaure u. Bernstoinsauro gebildet. Red. dos 
Stercóbilins m it H J  in Eg. fuhrte nicht zu Pyrrolbasen, dagegen zu einer Verb., die der 
Bilinibinsdure ahnlich ist (F. 155°). — Beim Erhitzen von Stercobilin m it HBr-Eg. 
auf 180° wahrend 90 Min. wurde wie aus dem Mesobilirubinogen ein Porphyrin ge
bildet; Spektrum: I. 623,4; II . 576; I II . 569; IV. 528; V. 497; E.-A. 435. — Weiter 
gelang bei Stercobilinogen nicht dio Spaltung m it Benzaldehyd in die isomeren Ben- 
zylidenneobilirubinsauren wie bei Mesobilirubinogen u. ebensowenig eine Kupplung 
m it Diazobenzólćhlorid. Die Kupplungsprodd. des Stercóbilinogens konnten nicht zur 
Krystallisation gebraeht werden. — Vff. schlieCen aus diesen Ergebnissen, dafi dem 
Stercobilin die gleiche Anordnung der —C H =  u. —CH2-Brucken zukommt, wie sie von 
S i e d e l  u. E. Me  IKR (C. 1936. I. 1233) fiir Uróbiline aUgemein u. spezicll fiir Urobilin- 
I X ,a (I) angegeben u. synthet. bewiesen wurde. Da Stercobilin beim Erhitzen m it konz. 
H 2S 04 Glaukobilin bildete, das m it dem aus Mesobilirubin erhaltenen u. m it dem von 
SiEDEL (C. 1 9 3 6 .1 1233) synthetisierten Glaukobilin-IX, a  identifiziert werden konnte, 
war im Stercobilin die Anordnung der /?-Seitenketten ais analog der im Mesobilirubin 
(C. 1933. I. 2555) bewiesen. — Von Urobilin-IX, a  stark unterschieden ist das Sterco
bilin durch seine opt. A k tm ta t. Stercobilinhydrochlorid, [a]58920 =  — 1733° (im Mittel) 
in Eg.; [a]G5a'-° =  — 1007° in Eg.; Stercobilin in Eg.; [a]690_72020 =  —424°; Stercobilin- 
hydrociilorid in Chlf. [a]C90_720''20 =  —1200—1200°. Inaktivierung tr i t t  ein bei Komplex- 
salzbldg. m it Zn-Acetat, bei Loscn des Hydrochlorids in W., HC1 oder verd. NaOH. 
In  konz. H 2S 04 dreht das Hydrochlorid um den n. Betrag nach rechts. Das Cu-Sah 
des Stercóbilins h a t eine hóhere spezif. Drehung ais dieses selbst. Inakt. ist auch das 
Reoxydation8prod. des Stercóbilinogens. — Nach einer eingehenden Diskussion iiber 
die Konst. des Stercóbilins halten Vff. die Formel (H) fur wahrscheinlich. — Azofarb-

II,Cn nCsHs H,Cn nS Sj iCIIa ^*^[1 nCsH»
1 HO — CH,-----  CK— — CH-.— IL ^ J - 'o H

NH NII X NH

II

S =  —CH,CH,COOH Stercobilin
stoff des Opsapyrroh nu t p-Tóluoldiazoniumchlorid, C14H 17N3, a u s  Chlf. rote Quader, 
F. 238°; Hydrochlorid, F . 208°; Hydrobromid, F. 185°; Pikrat C,0H 20O7N6, gelbgriine 
Bhlttchen, F. 182°. (Hoppe-Seylers Z. physiol. Chem. 238. 59—83._22/l. 1936. Miinchen, 
Techn. Hochsch.) SrEDEL.

Hans Fischer u n d  Georg Krauss, Synthese des Ozorhodoporphyrins, seine Vber-
jiihrung in  l,3,5,S-Tełrainełhyl-4-athyl-2-oxathyl-6-carbonsdure-7-propionsdureporphn
und iiber Pseiidovcrdoporphyrin. 65. Mitt. zur Kenntnis der Chlorophylle. (64. vgl. 
C. 1936. I. 562.) Nach Abiinderung der Darst. von Ozorhodoporphyrin (2-Desalhyl-
2-acctyhhodoporphyrin (I) wurde dessen Semicarbazon u. Phenylhydrazon dargestellt. 
Durch Bromierung von (I) in Ameisensamu konnte die Acetylgruppe abgespalten u- 
durch Br ersetzt werden. Entbromung gelang weiter mittels der Methode nach B uscH
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oder ohne K atalysator durch langeres Kochen m it CH3OH-KOH u. fiihrtc zu demselbon 
l,3,5,8-Tetramethyl-4-athyl-6-carbonsaure-7-propionsaureporphin (II) (2-Desdthylrhodo- 
porphyrin), welches durch Resorcinschmelze von (I) bzw. Totalsyntheso von H. F i s c h e r  
u. B o c k h  (C. 1935. II . 378) erhalten worden ist. Mit der anachlieBenden Einfuhrung 
des Acetylrestes ist die Totalsyntheso des Oxorhodoporphyrins (I) vollcndct worden. 
Gleichzeitig ist dam it die Vinylgruppe in 2-Stellung des Chlorophylls selbst bewieson. 
Wahrend es weiterhin gelang, die Acetylgruppe zum sekundaren Alkohol zu reduzieren 
u. diesen einerseits m it H J  zur Athylgruppe zu reduzieren, anderersoits m it CH3OH 
zu yeriithem, konnte die Bldg. einer Vinylgruppe nicht erzielt wrerden. — Durch Be- 
handlung m it 20%ig. Oleum konnte die Reoxydation des Omthylporplnjrins (III) in 
Ozorhodoporphyrin (I) durchgefiihrt werden. — Durch "Umsetzung von 2-Desathyl- 
rhodoporphyrindimetliylesterliamin m it asymm. Dichlordtliyldther +  SnCl4 wurde das 
{2-Desathyl)-2-formylrhodoporphyrin (IV) dargestellt. Mit GH3M gJ entstand aus diesem 
das (2-Desvinyl)-2-oxathylpseudoverdoporphyrin (V). DaB im Pseudoverdoporphyrin 
entsprechend der Formel (VI) ein Vinylrest vorhanden ist, wurde durch die IsoUerung 
eines Anlagerungsprod. m it Diazoessigester bewiesen. Mit Phenylazid wurdo diese 
Vinylgruppe hydrolyt.-oxydat. in eine Formylgruppe umgewandelt u. somit aus Pseudo- 
verdoporphyrin das (2-Destithyl)-2'-formylrhodoporphyrin (IV) erhalten. Weiterhin 
konnte die Vinylgruppe auch in dem Ausgangsmaterial fiir Fscudoverdoporphyrin, 
dem Purpurin 7 mittels Diazoessigester nachgewiesen werden. Dem Purpurin 7 ordnen 
deshalb Vff. die Formel (VII) zu, bei der lediglich der Zustand des Porphinkernes noch 
nicht vollig sicher ist.

VI wie I  nur an Stelle der (2)-COCHj- eine 
<2)-CH=Cn,-Gruppe.

V e r  s u c h e. Oxorliodoporphyrin (I), neue Darst. vgl. Original. F . des Methjjl- 
esters 284°; Semicarbazon des Methyleslers F. 270° (Zers.), Spektrum in Pyridin-A.: 
I. 639,6; II. 590,3—570,1; I II . 560,6—546,1; IV. 518,6—507,2; E.-A. 440; Harnin 
des Esters, P latten F. 287° (Zers.), C31H310 :)N4FeCl. — (2-Desathyl)-2-bromrhodo- 
porphyrindimethylester, C32H 3304N4Br, aus Pyridin verfilzte Nadeln, F . 300°, HC1- 
Zahl 13; Spektrum in Pyridin-A.: I . 636,5; II. 589,6—573; I II . 556,6—546,9; IV. 517,2 
bis 505,5; E.-A. 435,5; Cu-Komplexsalz, C32H 310 4N4CuBr, Nadelchen F. 268°; Fe- 
Komplexsalz, venvachsene Prismen; Spektrum des Hamochromogens in Pyridin -\- 
Hydrazinliydrat: I . 571; II . 530; E.-A. 434. — l,3,5,8-Telramethyl-4-athyl-6-carbon- 
saure-7-propionsaureporphin (II), C32H 340 4N4 ( =  Dimethylester), viereckige abgeschrilgte 
Blattchen, F . 230—232°, Spektrum in Pyridin-A.: I . 637,1—633,6; I I .  576,2—571,0; 
III. 552,7—539,1; IV. 517,3—497; E.-A. 434; Fe-Komplexsalz des Diesters, aus Chlf.-Eg. 
rautenformige Platten, F. 295° (Zers.); Spektrum des Hamochromogens in Pyridin -f- 
Hydrazinhydrat: I . 622,1; II. 575,6—560,8; I II . 536,5—521,4; E.-A. 465. — (2-Des- 
athyl)-2-oxdthylrhodoporphyrin (IH), C34H 3806N4, aus Pvridin-CH3OH drusige Platten, 
F. 255°, HCl-Zahl 5— 6 ; Spektrum in Pyridin-Ather: I . 635,1; I I . 575,4—574,7; I I I .  549,4 
bis 540,0; IV. 513,6—492,9; E.-A. 435. R. d. I .:  I II , IV, II, I ;  Cu-Komplexsalz, Nadel
chen, F. 222°, Spektrum in Pyridin-A.: I. 588,2—573,2; I I . 539,6; I II . 546,0—531;
E.-A. 438. — (2-Desdthyl)-2-formylrhodoporphyrin (IV). Darst. analog H. F i s c h e r  u . 
S c h w a r z  (C. 1934. II . 3766), Diester aus Pyridin-CH3OH in biischligen Nadeln,
F. 283°, HCl-Zahl 9; Spektrum in Pyridin-A.: I. 643,1; II . 587,2—583,8; I I I .  570,2 bis 
058,4; IV. 525,0—515,5; E.-A. 440; R. d. I .:  IH , II , IV, I ;  Oxim, aus Pyridin-CH30 H  
derbe Nadeln, F. 262°; Spektrum in Pyridin-A.: I. 649,5; II. 582,3—579,8; I II . 562,6 
bis 546,4; IV. 519—508; E.-A. 439. —  (2-Desvinyl)-2-oxalhylpseudoverdoporphyrin (V), 
aus A. in drusigen Platten, F. 250°. (2-Desvinyl)-2-melTioxathylpseudorerdoporphyrin- 
dimethylester, C35H40O5N4, durch Einw. von H Br aus Pseudorerdoporjihyrindimethyl- 
ester u. Umsetzung des Rk.-Prod. m it CH3OK, aus Pyridin-CH30 H  umkrystallisiert, 
F  196°, aus A. Nadeln; Spektrum in Pyridin-A.: I. 639—635,7; II . 578,6—574,7;
III. 557—540,5; IV. 520—503,7; E.-A. 439. — (2-Desvinyl)-2-oxathylpseudoverdo-
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porphyrindimethylester (V), Darst. durch Umsetzung des yorgenannten HBr-Rk.-Prod. 
m it KOH; C34H 380 6N4, HCl-Zahl 5, aus Bzl.-CH3OH Plattchen, F . 252°. — Br-Um- 
setzungsprod. von Pseudoverdoporphyrindimethylesler, C35H 3!)0 5N4Br, aus A. rauten- 
formige Blattchen, F. 190°; Spektrum in Pyridin-A.: I . 640,4—638; II. 577,6—574,0, 
I II . 555,6— 540,6; IV. 518,6— 503,5; E.-A. 436. — Anlagerungsprod. von Diazoessig- 
ester an Pseudovcrdoporpliyrin; C37H !0O6N4, HCl-Zahl 7—8, aus Pyridin rotschimmerndo 
Blattchen, F . 247°; Spektrum in Pyridin-A.: I. 637,7; II. 577,6—573,8; I II . 554,4 bis 
539; IV. 518,7—503,2; E.-A. 437. — Anlagerungsprod. von Diazoessigester an Phao- 
purpurin-7-trimethylester, C37H 40O,.N4. (Liebigs Ann. Chem. 521. 261—85. 24/1. 193G. 
Munchen, Techn. Hochsch.) S i e d e l .

Thomas J. Nolan und Thomas G. Brady, Der Farbsloff der blulienden Johannis- 
bcere (Ribes sanguineum) Varietaten splendens und alrosanguinewn. In  beiden Varietaten 
der bliihenden Joliannisbeere (Ribes sanguineum) sowohl splendens wie atrosanguineum 
wurde nur e i n  Farbstoff aus den Bliiten isoliert, das Antirrhinin (Cyanidin-3-rliamno- 
glucosid) (S c o t t -Mo n c r ie f f , C. 1930. II. 2263), das ais Antirrhininchlorid, C27H 310 16C1- 
3ł / 2 H 20 , isoliert wurde. Allcs Beweismaterial spricht dafiir, daB Antirrhinin ident. 
ist m it Keracyanin (WILLSTATTER u. Z o l l ik g e r , Liebigs Ann. Chem. 412. 164). 
(Proc. Roy. Irish Acad. Sect. B . 43. 1— 12. 1936. Dublin, Univ. Coli.) B e h r l e .

K. Neelakantam, R. H. Ramachandra Rao und T. R. Sesliadri, Farbstoffe von 
Baumivollenbliiten. I. Cambodia (Gossypium hirsutum). Die Bliitenblatter dieser in 
Siidindien wachsenden Baumwollenspezies sind zwar nur elfenbeinfarbig, enthalten aber 
doch ca. 3%  Farbstoffe. Es wurden die wahrend 2 Jahreszeiten, 1932 u. 1933, gesam- 
melten Bliiten untersucht. Die Bliitenblatter wurden in der Sonne so schnell wie móglich 
getrocknet u. m it sd. A. extrahiert, die E xtrakte in iiblicher Weise aufgearbeitct. Die 
Bliiten von 1932 lieferten: 1. Ca. 3%  Quercimerilrin, C21H 20O12,3H 2O, aus wss. Pyridin 
gelbe Nadeln, F. 246—248°; Octaacetylderiv., F. 216—217°; durch sd. 7°/0ig- H2S0, 
hydrolysiert zu Glykose u. Quercetin, C15H 10O7,2H 2O, F. 310—312° (Zers.); Penłaacetyl- 
deriv., F. 197—198°. 2. Wenig Quercetin. Das aus den Bliiten yon 1933 isolierte Pigment 
bestand dagegen aus ca. 75% Quercetin u. 25% Quercimeritrin. — Obige Bliiten unter- 
scheiden sich in der N atur der Farbstoffe von denen der gelben amerikan. Hochland- 
baumwolle (ebenfalls G. hirsutum), in welchen Quercimeritrin u. Isoąuercitrin gefunden 
worden sind. Daraus ist zu schlieCen, dafi die Zus. des Pigments m it der Abart, dem 
Standort u. der Jahreszeit yariiert. — Quercimeritrin krystallisiert in 2 Formen. Aus 
der h. Lsg. in wss. Pyridin scheidet sich beim Stehen ein hellbrauncs 01 aus, welches 
nach Abdekantieren der Lsg. schnell zu gelben Nadeln crstarrt. Aus der Lsg. fallen 
langsam P latten  aus. Die beiden Formen haben sonst gleiche Eigg. (Proc. Indian 
Acad. Sci. 1. Sect. A. 887—90. 1935. W altair, Andhra Univ.) L indenbaum .

K. Neelakantam, T. R. Seshadri und (teilweise) R. H. Ramachandra Eao, 
Farbstoffe von Baumicollenbliiten. II . Uppam (Gossypium herbaceum). (I. vgl. yorst. 
Ref.) Nach P e r k i n  (J. chem. Soc. London 1916. 145 u. friiher) enthalten die 
Bliiten von Gossypium lierbaceum (wahrscheinlich einer nordind. Abart) ais Haupt- 
bestandteil Gossypitrin u. daneben Isoąuercitrin. Vff. haben Bluten aus der Central- 
farm von Coimbatore untersucht u. wesentlieh andere Resultate erhalten. 2200 g 
getrockneter Bluten lieferten 9 g Gossypitrin, 10 g Quercetin, 3 g eines neuen Flaronoi 
monoglyhosids u. 1 g Gossypelin. E in Quercetinglykosid wurde nicht aufgefunden. 
Ebensowenig konnte die Ansicht P e e k in s , daB die Farbstoffe in  den Bluten ais Alkali- 
metallsalzc der Glykoside anwesend sind, bestatigt werden. — Gossypitrin, C21H20O13, 
2H 20 . Trockene Bluten m it sd. A. erschópft, E x trak t eingeengt u. einigeTage stehen 
gelassen, krystallinen Nd. m it wenig A. gewaschen, in sd. W. gel., von Harz filtriert 
u. krystallisieren gelassen; weitere Mengen durch Einengen der Mutterlauge. Zur 
Reinigung 2-mal aus wss. Pyridin umkrystallisiert, m it wenig verd. Eg. ausgekocht 
u. aus melir verd. Eg. umkrystallisiert. Gelbe Nadeln, F . 251—252°. Farbrkk. ent- 
sprechend den Angaben yon P e r k i n . Mit wss. Pb-Acctat tief roter N d.; mit FeCl3 
oliygriine Farbung. Acetylderiv., aus Acetanhydi-id u. A. Nadeln, F . 240—244°. — 
Gossypetin, Ci5H 10O8, 3 H 20 . Durch 2-std. Kochen des yorigen m it 7%ig. HjSOj. 
Aus A. gelbe Nadeln, Zers. ca. 310°. Hexaacetylderiv., aus A. P latten, F. 228—230°. 
Vgl. B a k e r , N o d z u  u . R o b in s o n  (C. 1929. I. 2188). Ais anderes Hydrolysenprod. 
wurde Glykose naehgewiesen. — t)ber die Farbrkk. des Gossypetins u. Gossypitrins 
in alkal. Lsgg. yon verschiedenem pn wird ausfiihrlich berichtet. — Neues Glykosia. 
Aus der alkoh. Mutterlauge von der Isolierung des Gossypitrins meisten A. abdest., 
m it viel W. verd., Rest des A. auf W.-Bad entfem t, von Harz filtriert u. 2 Tage kij-
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stallisieren gelassen. Aus W., dann verd. Pyridin gelbe Nadeln, F . 247—249°. — 
Isolierung von Quercetin u. Góssypetin aus den yersehiedenen Mutterlaugen vgl. 
Original. (Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A. 2. 490— 96. Nov. 1935. W altair, Andhra 
Uniy.) L in d e n b a u m .

H. Schulze, Uber die Abgrenzwng der Słerine gegeniiber anderen Alkoliolen der 
Polyterpenreihe und iiber den Bau des Lanosterins und Onocerins. Wahrend die Stoffe, 
die das charakterist. Vierringsystem der Sterine entlialten, bei der Se-Dehydrierung u. a. 
alle den „DiELSschen KW-stoff“ C1SI1W liefern, orgibt das „Isocholeslerin“ (I) aus 
Sehafswollfett dabei 1,2,8-Trimelhylphenanthren (II), das auch aus yersehiedenen Harz- 
substanzen entsteht (ygl. RuziCKA u. H o sk in g , C. 1931. I I . 1412). Die naho mit- 
einander verwandten Komponenten yon I, Lanosierin, C30H50O (92%), u. Agnosterin, 
C'30//.13O (8% ), sind also nicht den Sterinen, die naeh W lNDAUS D eriw . des Cyclo- 
pentanophenanthrens sind, sondern yielmehr den Triterpenen zuzuordnen, dereń 
Bautyp naeh R u z ic k a  (C. 1933. I. 3563) dadurch cliarakterisiert wird, daB auf jeden 
Ring des Skeletts wenigstens ein ąuartares C-Atom fallt. Derartig gebaute Verbb. 
sind naeh Z e l i n s k y  unterhalb 300° nicht aromatisierbar; tatsachlich blieb I  auch 
bei 3-std. Erhitzen m it P t  auf 300° nahezu unverandert. Da I  naeh ScnONHElM ER 
vom tier. Organismus nicht resorbiert wird, muB dieser in der Lage sein, es zu syntheti- 
sieren; Vertreter der Polyterpene wurden bislang nur in Pflanzen gefunden. — Der 
in derWurzel von O n o n i s  s p i n o s a  yorkommende zweiwertige Alkohol Onoceńn(W\) 
soli naeh T h o m s  (Arch. Pharm. 235 [1897]. 32) die Formel GMHu 0 2 besitzen; Vf. 
fand aber an Hand zahlreicher Analysen von Estern, daB H I die Formel C30H 60O2 +  2 H  
hat. Das zunachst bei 232° schm. H I ergibt naeh Umkrystallisieren aus Bzl. eine 
Modifikation yom F. 202°, die das gleiche [ cc] d  besitzt u. auch gleiche Derivy. liefert. 
IH scheint einheitlich zu sein. D i e t e r l e  u . S a lo m o n  haben es ais Styrolderiy. for- 
muliert (C. 1934. I. 3347), weil sie bei der 0 3-0xydation Benzaldehyd erhielten; dies 
konnte Vf. nicht bestatigen, u. das Absorptionsspektrum yon HI sehlieBt diesen 
Formeltyp m it Sicherheit aus. Bei der Dehydrierung m it Se liefert IH in glatter Rk. 
1,2,5,6-Tetramethylnaphthalin, das auch aus Betulin u. anderen Triterpenen entsteht. 
IH ist also ebenfalls kein Sterin u. gehort in die Klasse der Amyrinc.

V e r s u c h e .  1,2,8-Trimethylphenanlliren, G'17/ / 16 (II), aus 70 g I  u. 80 g rotem 
Se bei 325° (49 Stdn.). Fraktion K p .15 210—220° liefert naeh wiederholtem Umlosen II 
in weiBen Krystallen vom F. 142—143°. — Aus der Fraktion K p .15 250—260° wurde 
ein zweiter KW-sloff, aus Xylol glanzende spitze Blattehen, F . 212—213°, isoliert. — 
In einem Falle wurde in geringer Menge ein alkalilosliches Prod. isoliert, das naeh 
Methylierung den Kp.u  215—230°, F. 179—180° u. die Zus. eines Trimethylphen- 
anłhrolmethylathers hatte. — Pikrat von II, lange Nadeln, orange, F . 164— 165°. — 
Chinon von H, Cx-Hu 0 2, aus II m it Cr03 in Eg., aus A. Prismen, orange, F. 196— 197°, 
mit H 2SO,i moosgriin; liefert m it o-Phenylendiamin ein Chinoxalinderiv. yom F. 130 
bis 131°. — Onocerin, C3(1/ / 50O2 (EH), Darst. naeh v. H e m m e l m a y r  (Mh. Chem. 28 
[1907], 1348), aus Eg. F. 232“ (unscharf), [a] D21 =  + 5 °  (1,3% in Pyridin). Aus Bzl. 
F. 202—203°, Mischung beider Prodd. hatte F . 216—229°. —  Onocerindiacetal, C3iH b2Oit 
aus beiden Formen m it sd. Acetanhydrid, F . 224°, [a]D18 =  +28,3° (1,1% in Chlf.), 
verbraucht aus Benzopersaure 2 O, nimm t m it P t-K atalysator 2 H 2 auf, liefert m it 
methanol. KOH III zuruck. — Dibenzoat, CtiH ssOit F. 237—238°, [<x] D22 =  +21,3° 
(1,1% in Chlf.). — Dichloracetat, F . 238—244°, [a] D10 =  +115° (1,26%
in Chlf.). — Di-3,5-dinitrobenzoal, C ^H ^O ^N ^  F. 290—291°, [a] D19 =  +19,3° (1,3% 
in Chlf.). — Dianisat, C ^H ^O ,, F. 232—234°, [a] D22 =  +10° (1,1% in Chlf.). — 1,2,5,6- 
Tetramethylnaphthalin, CUH 16, III im Vakuum 1 Stde. auf 250°, dann m it 2 Teilen 
So 21 Stdn. auf 320° erhitzen. Fraktion K p.H 130—160° aus Methanol umlosen, 
P- 113—114°, m it H 2SO.j k. gelb, w. yiolett, beim Stehen blau. — Pikrat, Cu I iu - 
0 ^ 30 7N3, rote Nadeln, F. 152— 153°. — Styphnat, orangegelbe Nadeln, F. 162°. — 
Trinitrobenzolat, gelbe Nadeln, F. 178°. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 238. 35— 53. 
22/1. 1936. Góttingen, Allgem. Chem. Uniy.-Lab.) L u t t r in g h a u s .

L. Ruzicka und M. W- Goldberg, Sezualhormone. X I .  Partielle Verseifung von 
Dieslem des Arulrostan-3-cis-17-trans-diols sowie dessen partielle Vereslermig. Beilrdge 
zur Spezifitat der Sexualhonnonwirkung. (X. ygl. C. 1936. I. 1882.) Bei der partiellen 
Verseifung des Diacełats vom cis-Androstan-3,17-diol (vgl. C. 1935. I. 2380) wird 3-cis-

*) Siehe auch S. 3526 ff.
**) Siehe nur S. 3524, 3525, 3532 ff., 3538, 3595.



3 5 2 0 Ds. N a t o r s t o f f e : H o e m o n e . Y i t a j i i n e . 1 9 3 6 .  I .

Acetoxy-17-trans-oxyandrostan (a. auch weiter unten!) gebildet, hingegen cntstehen bei 
der partiellon Verseifang der Diacdate des trans-As'e-Androsten-3,17-diols u. des trans- 
Androstan-3,17-diols jeweils dio entsprechenden 17-Monoacetate (vgl. C. 1935. II. 3662; 
1936. I. 1881 u. B u t e n a n d t , T s c h e r n in g  u . H a n is c h , C. 1936. I. 571). Diese 
Befunde stehen im Einldang m it dem Verh. von Cholestanol- u. epi-(cis-)Cholestaiwl- 
estern bei der Verseifung (vgl. V a v o n  u . J a k u b o w ic z , C. 1933. I I . 2408), wobei eben
falls dio Isomeren m it trans-standigem 3-Hydroxyl eine grofiere Rk.-Fahigkeit auf- 
weisen. Die Rk.-Fahigkeit des Substituenten in 17 liegt zwischen der des 3-trans- 
u. des 3-cis-standigen. Es wird dadureh die Annahme gestiitzt, daB sich das 17-Hydroxyl 
bei den vorliegenden Verbb. in trans-Stellung zum benachbarten Methyl befindet. 
Die cis-Stełlung kommt kaum in Betraeht, da sonst der 17-Substituent reaktionstrager 
sein solltc ais der in 3-cis-standig gebundene, der keino „ster. hinderndo“ Gmppe in 
direkter Nachbarstellung aufwoist. Bei der partiełlen Verseifung soleher gemischter 
Diester, weleho in 17 eine an sich schwerer verseifbare Estergruppo entlialten (vgl.
C. 1 9 3 6 .1. 1881), wurde in der cis-Reiho aus dem 3-Aceta,t-17-benzoat des cis-Androstan-
3.17-diols das 17-Monobenzoat in reiner Form erhalten, jedoch scheint daneben auch 
das 3-Monoacotat entstanden zu sein. Die partielle Veresterung yon cis-Androstan-
3.17-diol durch Erliitzen m it 90°/oig. Essigsaure u. auch durch Umsetzung m it Acet- 
anhydrid in Pyridin lieferto erwartungsgemiiB das 17-Monoacetat in recht guter Aus- 
beute. Das aus dem 17-Monoacetat wie auch aus dem 17-Monobenzoat des cis-Diols 
durch aufeinanderfolgende Cliromsaureoxydation u. Versoifung darstellbare Androstan-
3-on-17-ól (Dihydrotestosteron) [vgl. B u t e n a n d t , T s c h e r n in g  u . H a n is c h , 1. c.) 
besitzt im Hahnenkamm test (nach TSCHOPP) einen Wrkg.-Wert von etwa 15 y  pro 
Hahneneinheit Testosteron: 1 H K E etwa 9 y). Von den wirksamsten zur Zeit bc- 
kannten Androstanderiw . sind die 17-methyhorten Verbb. im R attentest bisher aus- 
nahmslos starker wirksam ais die analogen Vorbb. ohne Methyl. So iibertrifft das in 
der N atur bisher n ieht beobachtete u. wohl auch ais Naturkorper unwabrscheinhche
17-Methyltestosteron in seiner Wrkg. am Sexualtrakt selbst das bisher wirksamsto 
naturliche mannliche Hormon, Testosteron. Die geringe Spezifitat des Baues von Verbb. 
m it mannlicher Keimdriisenhormonwrkg. erhellt ferner auch aus der Tatsache, daB 
es Verbb. gibt, denen gleichzeitig starkę mannliche u. weibliche Sexualhormonwrkg. 
zukommt (vgl. B u t e n a n d t  u . K u d s z u s , C. 1936. I. 1432 u. andere).

V o r  s u c h e. Partidle Verseifung des Diaceiats des Androstan-3-cis-17-transdiols 
(vgl. C. 1935. I. 2381) durch abwechselndes Stehenlassen (bei Zimmertemp.) u. Er- 
warmen (auf 50°) seiner stark  verd. Lsg. in  99%ig- A. m it 1 Mol KOH; aus dom nach 
dem Verdunnen der Rk.-Lsg. m it W. u. Verdunsten des A. im Vakuum (nieht iiber 
50°) erhaltenon Rohprod. durch Auskoehen m it Hexan neben cis-Androstandiol (wl. 
Anteil) 3-cis-Acdoxy-17-lransoxyandrostan, F. 183— 184° (alle FF. sind korr.) nach 
mehrmahgem Umkrystallisioren aus wss. Methanol (vgl. C. 1935. I. 2380). — Partielle 
Veresternng des Androstan-3-cis-17-transdiols a) durch 5-std. Erwarmen m it 90%ig- 
Essigsaure auf dem sd. W.-Bade, nach Abtrennen des unveresterten Diols durch Aus- 
kochon des rohen Acylierimgsprod. m it Bzn. (wl. Anteil) u. Umkrystallisieren des aus 
der Bzn.-Lsg. erhaltenen Acetatgemisches aus wss. Methanol das 17-Acetat des Androslan
3-cis-17-transdiols, C21H3J0 3, F. 191—192°; b) durch Umsetzung m it A cetanhydrid  
in Pyridin bei Zimmertemp., Trennung des Rohprod. u. Isolierung des 17-M onoaeetatcs 
■wie unter a. — Androstan-3-on-17-trans-ól, O19H 30O2, durch Chromsaureoxydation des 
cis-Androstandiol-17-monoacetats in Eg. bei Zimmertemp. u. Verseifung des dabei 
erhaltenen Ketoacetates [C2lH 3203 , F . 158° nach Umkrystallisieren aus Bzn.] durch
4-std. Kochon m it 2,5%ig. methylalkoh. KOH, F. 179—180° nach U m krysta llisieren  
aus Bzn.-Essigester. — Aiulrostandiól-3-cis-acetat-17-transbenzoat, C2SH 3B0,,, durch Er
warmen von cis-Androstandiol-3-acotat in Pyridin m it Benzoylchlorid auf dem sd. 
W.-Bade, F. 198—199° nach Reinigen des Rohprod. durch Verreiben m it Methanol 
u. Umkrystallisieren aus absol. A. — Partidle Verseifung des Androstandiol-3-cis- 
acctat-17-transbenzoats durch jeweils 8-std. Erwarmen einer methylalkoh. Suspension 
des Esters (2,75 g in  300 ccm) m it alkoh. KOH (350 mg in 17 ccm A.) auf 45—50° an
3 aufeinanderfolgenden Tagen, wobei das Prod. allmahlich in Lsg. geht; nach A btrennen 
des unverseiften Ausgangsmaterials durch Abkiihlen der alkoh. Lsg. auf — 10° Iso- 
lierung des Yerseifungsprod. durch Ausfallen m it W. u. Aufnehmen in A.; daraus durch 
Auskoehen m it Bzn., Verreiben m it Methanol u . Umkrystallisieren aus Essigester 
cis-Androstandiol-17-benzoat, C23H 360 3, F . 203— 204°. [Daneben scheint aber auch 
das 3-Acetat gebildet worden zu sein.] Durch Chromsaureoxydation des 17-Benzoates



in Eg. boi Zimmertemp. entsteht das 3-Keto-17-benzoat, C20H 31O3, F. 200— 201° naeh 
Umkrystallisieren aus Bzn.-Essigester, u. bei dessen Vcrseifung m it alkoh. Kali Andro- 
stan-3-on-17-ol. (Helv. ehim. Acta 19. 99—106. 1/2. 1936. Zurich, Organ.-ehem. Lab. 
der Eidg. Teehn. Hochseh.) H il d e b r a n d t .

L. Ruzicka und M. W. Goldberg, Sexualhormo?ie. X II. Ober Aminę der Andro- 
steronreihe. (XI. ygl. yorst. Ref.). Red. von Androsteronoxim (vgl. C. 1934. II . 2697) 
mit Na u. A. in der Siedehitze liefert 3-cis-Oxy-17-aminoandrostan, CX9H 33ON, naeh 
dem Reinigcn dureh Umkrystallisieren aus Bzl.-Essigester oder aber dureh Hoch- 
yakuumsublimation, E. 187-—188° (alle FE. sind korr.); Chlorhydrat, C10H 34ONC1, aus 
einer alkoh. Lsg. des Amins m it konz. HC1, F. etwa gegen 365° naeh starker yorauf- 
gehender Zers. u. Braunfiirbung. — Red. des Oxims des A^-trans-Deliydroandrosterons 
(,A5’s-trans-Aiidrosten-3-ol-17-on) in der oben bcsehriebenen Weise fiihrt zum A 5’6-
3-trans-Oxy-17-aminoandrosten, C19H 31ON, naeh Umkrystallisation aus Bzn., F . 160 
bis 162°; Chlorhydrat, ClgH ,2ONCI, dureh Sattigen einer ath. Lsg. des Amins m it 
trockenem HC1, naeh Umkrystallisieren aus Essigester-A. F. bei etwa 300° (unter 
Zers.). — Der Ersatz des H ydrosyls in der Stelhmg 17 dureh die Aminogruppe bewirkt 
eine starkę Abnahme der physiol. Wrkg. sowohl am Hahnenkamm ais auch im Ratten- 
test. (Helv. chim. Acta 19. 107—08. 1/2. 1936. Zurich, Organ.-chem. Lab. der Eidg. 
Techn. Hochsch.) H il d e b r a n d t .

Anast. Christomanos, Ober die alkoholytische Eiweifispaltung, Casein-Odatine. 
Etwas gekiirzte Wiedergabe der C. 1935. II. 1188 referierten Arbeit. (Praktika 10. 
200—06. 1935. [Orig.: d tseh .; Ausz.: griech.]) B r e d e r e c k .

L. De Caro, Oberfldchenspannung und isoelelctr. Punkt von Proteinen. Polem. 
Erorterungen uber die Beobachtung eines Minimums in der Oberflachenspannung- 
PH-Kurve yon Eieralbumin am isoelektr. Punkt. (Arch. Scienze biol. 20. 91—92. 1934. 
Mailand, S. A. Carlo E rba Inst. f. biolog. Unterss.) H e y n s .

Katherine Feraud, Max S. Dann und Joseph Kapłan, Spektroskopische Unter- 
suchungen von Aminosćiuren und Aminosiiwederivaten. I . Ullraviolettabsorplionsspeklren 
yon l-Tyrosin, d,l-Phenylalanin und l-Tryptophan. Vff. bestimmen die Ultrayiolett- 
absorption v o n  l-Tyrosin, d,l-Phenylalanin, l-Tryptophan, Bzl., Phenol u. Indol. Die 
drei erhaltenen Spektren der Aminosiiuren ahneln sehr denen ihrer aromat. Keme. 
Ba sich die Spektren von l-Tyrosin u. d,l-Phenylalanin uberschneiden, ist eine siehere 
Best. einer dieser Aminosauren in einem Protein oder Aminosauregemisch nur in Ab- 
wesenheit der anderen móglich. (J . biol. Chemistry 112. 323—28. Dez. 1935.) B r e d .

Alexander Robertson u n d  George L. Rusby, Versuche uber die Synthese von 
Rotenon und seinen Deriraten. V II. Tetrahydrotubasaure. (VI. vgl. C. 1935. I I . 2681.) 
Tetrahydrotubasilure (II, R  u. R ' =  H) entsteht bei der Osydation von O-Diacetyl- 
tetrahydrotubaaldehyd (I, R  u. R ' =  CH3-CO) m it KM n04 u. nachfolgender De- 
acetylierung. In  gleicher Weise entsteht der Monomothylather (II, R  =  CH3, R ' =  H) 
aua dem entsprechenden M ethylacetyltetrahydrotubaaldehyd. Die Konst. des Mono- 
niethylathers ergibt sich aus der Bldg. des Flayyliumsalzes I I I  bei der Kondensation 
des entsprechenden Aldehyda m it co-Me thoxyacetoyeratron. — Tetrahydroderritol- 
inethylather ( T a k e i  u . Mitarbeiter, C. 1932. II . 717) wird bei der H oE SC H -K onden- 
sation von Tetrahydrotubanol m it 2,4,5-Trimethoxyphenylacetonitril nur in Spuren 
crhalten. -—• 2,4-Dioxy-3-isoamylbenzaldchyd, C12H ,e0 3 (I, R  u. R ' =  H). Man sattig t 
eine mit Zn(CŃ)2 yersetzte ath. Lsg. yon Tetrahydrotubanol u. HCN m it HC1, wascht 
naeh 24 Stdn. m it A. u. erhitzt m it W. Tafeln aus PAe., F. 112,5°, gibt rotlichviolette 
EeCl3-Rk. Semicarbazon, Ci3H 10O3N3, Tafeln aus verd. A., F . 198°. Diacetat, C10H 20O5, 
Nadeln aus PAe., F . 47,5°. — 2,4-Dioxy-3-isoamylbenzoesaure, Tetrahydrotubasaure,

Iso-CiHn CjH« C .H u '^ '01*

R O -r^ ^ -O K ,' I I  R O -r^ ^N -O R / H I CH,0 C.H,(OCH>)s

î.2H10O4 (II, R  u. R ' =  H), aus dem eben bcsehriebenen D iacetat dureh Bohandeln 
mit KMnO,, in wss. Aceton bei 50—55° u. Verseifen der entstandenen Diacetylverb. 
mit 2-n. NaOH bei gewohnlicher Temp. Tafeln aus Bzl., F . 203° (Zers.). Diacetat, 
'-•icHooOę, Krystalle aus Bzl.-PAe., F . 140— 141°. — 2-Oxy-4-nielhozy-3-isoamylbenz- 
nldehyd, aus 2,4-Dioxy-3-isoamylbenzaldehyd, CH3J  u. K 2C03 in sd. Aceton. Ol, 

P*i5 180°, gibt rotlichyiolette FeCl3-Rk. Semicarbazon, C14H 210 3N3, Nadeln aus Bzl.,
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Tafeln aus verd. A., F . 193°. 3,7,3',4'-Tetramethoxy-8-isoamylflavyliumehlorid, aus
2-Oxy-4-mctlioxy-3-isoamylbenzaldehyd, co-Methoxyacetoveratron u. HCl in  Atliyl- 
acetat. Tiefrote Prismen. FeCl3-Verb. C24H 290 5C1.,Fo (HI), rote Tafeln m it griinem 
Rcflex aus Eg., F. 131—132°. — 2-Oxy-4-methoxy-3-isoamylbenzoesaure, c l3H 18o 4 
(H, R  =  CH„ R ' =  H), aus dem entsprechenden Aldehyd durch Behandeln m it Acet- 
anhydrid u. Pyridin, Oxydation des óligen Acetats m it KMnÓ4 in wss. Aceton bei 50 
bis 55° u. Verseifung m it 8°/0>g- NaOH bei gewóhnlicher Temp. Blattchen aus PAe., 
F. 154,5°. — 2,4,5-Trimethoxyphenylbrenzlraubensdure, C12H 140 6, aus dem Azlacton 
des Asarylaldehyds bei aufeinanderfolgendem Erhitzen m it 12°/0ig. NaOH u. mit 
konz. HCl. Gelbliche Prismen aus Eg., F . 198° (Zers.). 2,4,5-Trimethoxyphenylacelo- 
nitril, Cn H 130 3N, durch Umsetzen von Trimethoxyphenylbrenztraubensaure m it NH2- 
OH +  HCl u. verd. NaOH bei 50—55° u. Erwarmen des Oxims m it Acetanhydrid. 
Prismen aus yerd. A., F . 85°. Hydrolyse m it sd. KOH liefert 2,4,5-Trimethoxyphenyl- 
essigsaure, F. wasserlialtig 81°, wasserfrei 106°. (J . chem. Soc. London 1935. 1371 
bis 1373. Liverpool, Univ.) Os t e r t a g .

Ferdinando Trost, Uber die krystallisierte Saure des Canadabalsams. Auch beim 
sorgfaltigen Nacharbeiten der Vorschriften von T s c h i r c h  u. B r u n i n g  (Arch. Phar- 
maz. Ber. dtsch. pharmaz. Ges. 238 [1900]. 487) konnte dereń krystallisierte inakt. 
Canadolsaure, C10H 28O2, F. 143—145°, nicht aus Canadabalsam wiedererhalten werden. 
Dagegen lieferto die Vakuumdest. eines offizinellen Canadabalsams, SZ. 90—91, VZ. 96 
bis 98; [ c c ] d 20 =  +15° (Bzl.), die in 5 Fraktionen ausgefiihrt wurde, in den 3 Mittel- 
fraktionen vom K p .ll2_1>8 200—230°; Kp. i ,8- 2,3 230—243° u. K p .2j3- 2t7 243—245° 
aus dereń Lsg. in A.-Methanol Krystalle einer zur Abietinsaurereilie gehórenden Saure 
C20H30O2, monoklin lieinimorph (aus Aceton), F . 165—168°; [cc]d20 =  ■—91° (A.; 
Konz. 4,36%). Dehydrierung m it Se fiihrte zu Reten, Erhitzen m it Maleinsaure- 
anhydrid auf 160° (6 Stdn.) zum Anlagcrungsprod. m it Maleinsaureanhydrid, C2.iH3205, 
Krystalle, F. 226°. Die Saure zeigte auch die charakterist. Eig. der Abiotinsauro des 
Kolophoniums, sich beim Erhitzen m it der doppelten Menge Eg. im sd. Wasserbad 
(2 Stdn.) zu der Abietinsaure yon S t e e l e  (J. Amor. chem. Soc. 44 [1922]. 1331), 
Krystalle (aus Aceton), F . 162—166°; [a]o20 =  — 81,4° (A.; Konz. 4,1%), zu isomeri- 
sieren. (Ann. Cliim. applicata 26. 38—42. Jan . 1936. Triest, Univ.) B e h r l e .

Emil Cionga, t)ber eine in  der Wurzel von Valeriana officinalis enthaltene Ester- 
saure. Aus dem sauren Anteile des C. 1936. I . 107 bearbeiteten Materials wurden 
1,7% einer fast farblosen, óligen, nicht unangenelim riechenden Saure isoliert: 
C10H 18O4, Konst.: (CH3),-CH-CH-[OOC-CH2-CH-(CH3)2]-COOH, K p .0i6 120—122°,
D .160 1,0214, [a]o2° +4,83° (0,2-dm-Rohr), n D19 1,43657, Hydrolyseprodd.: Isovalerian- 
saure u. l-a-Oxyisoyaleriansaure. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 1152—54.
1935.) D e g n e r .

E. Biologiscke Chemie. Pliysiologie. Medizin.
Ej. A llgem elne B iologie u n d  B iochem ie.

Hans Barth, Ver suche zum physikalischen Nachweis von milogenetisclier Strahlung■ 
Die angewandte Methodik zum Nachweis von mitogenet. Strahlen bestand im Prinzip 
in der Registrierang von Photoelektronen, die aus der Kathode eines zylindr. Zahl- 
rohrs unter der Einw. der mitogenet. Strahlen ausgel. werden. Untersucht wurden 
folgende Systeme: das anorgan. Modeli FeS 04 +  K 2Cr20 ,  u. eine Reihe yon organ. 
Rkk. — EiweiBzerfallsrkk. unter der Wrkg. der entsprechenden Fermente (Huhner- 
eiklar -f- Magensaft, Fibrin +  Pepsin in Ggw. yon HCl, Fibrin +  Trypsin in Gg'y- 
yon N a2C 03 odor NaHC03). Aus den Ergebnissen folgt, daB der pliysikal. Nachweis 
der mitogenet. Strahlen ais sicher erscheint. In  Abhiingigkeit von der Zeit konnte 
beim System Fibrin +  Trypsin ein Maximum der Strahlungsintensitiit nach 20 bis 
25 Min. festgestellt werden. (Arch. Sci. biol. [russ.: Archiy biologitscheskich Nauk] 
Sor. B. 35. 29—36. Miinchen, Univ.) K l e v e R.

H. Barth, Zur Untersuchung mitogenełischer Strahlung mit dem Zahlrohr. In 
Fortsetzung der Unterss. iiber den Nachweis von mitogenet. S tra h le n  (vgl. vorst. Ref. 
wird ein weiterer Vers. beschrieben, der den Nachweis der primaren Strah lu n g  viel 
empfindlicher u. sicherer ais bisher zu ermóglichcn seh e in t. Ais primare Strahlungs- 
ąuelle diente bei den Verss. die Auflsg. von A l  in HCl u . von Mausecarcinom in RlNGER- 
Glucose. Die Wrkg. der yerwendeten primaren Quellen, dereń Nachweis bei direkter
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Einw. auf das Zahlrohr nur unsicher gelang, liefi sich boi Verwendung einer Quarzlinse 
noch aus so groBer Entfernung sicher feststellen, daB eine anderweitige Becinflussung 
des Zahlrohrs ausgeschlossen werden konnte. Da die prim are Strahlung bei der ge- 
gebenen Anordnung nur sehr gesehwaclit in den Zaliler gelangen konnte, muB die An- 
regung hier auf Grand sekundiirer Prozesse in der Glucose erfolgt sein. (Naturwiss. 
23. 688. 4/10. 1935. Leningrad, Staatsinst. fiir oxperimentelle Med.) K l e y e r .

M. Baron, Die Kontaktwirkung des mitogenetischen Feldes. Dio Unters. des mito- 
genet. Effektes auf Bierhefe in liamolysiertem Kaninchenblut m it Glucose u. im Nieren- 
autolysat (Ratte) m it Glucose zeigte, daB man die chem. Wrkgg. des Milieus auf den 
KnospungsprozeB durch Eintauchen der Hefe in dasselbo ausschlieBen kann. Die 
Strahlungsfahigkeit des hamolysicrten Blutcs bzw. des Autolysatcs kann durch In- 
aktmerung der Eermente mittcls Erhitzung aufgehoben werden. Das feindisperse 
Kontaktfeld ru ft an u. fiir sich keine Knospung hervor, woraus folgt, daB dio teilungs- 
fiihigen Elomente den yereinzelten Quantcn gegenuber unempfindlieh sind. Dio positiven 
Induktionseffekto entstehen dank der Einmischung sekundarer Ausstrahler im ProzeB, 
so daB zur Erregung des letzteren das feindisperse Reginie des Kontaktfeldes (ver- 
einzelte Quanten) vollstandig gecignet is t. Somit ist die Stimulierung durch dio 
sekundaren Ausstrahler grobdispersen Charakters allein fahig, die Knospung anzuregen. 
(Arch. Sci. biol. [russ.: Arehiv biologitsclieskich Nauk] Ser. B. 35. 5—27. Moskau, 
1. Med. Inst.) K l e v e r .

Ellice Mc Donald, Einige neue Apparałe fiir  die biochemische Forschung. Ver- 
schiedene Mitarbeiter der biochem. Laboratorien des FR A N K L IN -Institu tes berichten 
ausfiihrlich iiber den Bau, die Wirkungsweise u. die Anwendung einiger neuer Ge ratę. 
Zunachst werden Hilfsmittel zur Absorptionsspektroskopio beschrieben: die E c i-ie l o n - 
Kiivette, ein einfacher Spektrenprojektor, eine wassergekiihlte H«-Lampe. Angewendet 
wurde das absorptionsspektroskop. Verf. auf die Unters. von B lut Krebskranker u. 
von Aminosauren u . Polypeptiden. Das Vollquarzmikroskop von K o h l e r  u .  v .  R o h r  
diente zur Messung der Absorption mikroskop. Objekte u . zum Studium der Einw. 
des ultravioletten Liehtes auf lobende Zellen. Mit dem Mikroskop konnte eine F ilm - 
kamera gekuppelt werden. Zum Nachweis schwacher ultravioletter Strahlung von 
Lsgg., die m it Elektroncnstrahlen angeregt •wurden, wurde ein Photonenzahler gebaut. 
Die Vorteile der manometr. Technik fiir Pharmakologie u. Physiologie wurden lieraus- 
gestellt u . die M anometerapparaturen von W a r b u r g  u . von D i x ON u . K e i l i n  aus- 
fiihrlich beschrieben. Erstere wurden beim Studium der anaeroben Glykolyse, der 
Milchsaurebldg., der Glyoxalase u. Blutarginase yerwendet, die zwoite bei Unterss. 
des Metabolismus lebender Gewebo. Weiter wird eine einfache, selbstgebaute Ketten- 
waage beschrioben. Die L in d e r s t r o m -L a n g  u .  H oL T E R -M ikrom ethode, die beim 
Studium yon 10 yerschicdenon Enzymen angewendet worden ist, erfuhr ebenfalls eine 
eingehende Behandlung. Im  AnsehluB an eine kurze Beschreibung des molekularen 
Mechanismus der Hochyakuumdest. wird eine Apparatur beschrieben, m it der ver- 
8chiedene Stoffe dest. wurden, wie Glucose, einfache Aminosauren, Vitamin C, Chrysen 
u. Cholesterin. (J. Franklin Inst. 2 2 1 . 103—38. Jan. 1936.) W i n k l e r .

Kj . E nzym olog ie . G arung.
Wolfgang Langenbeck, t)ber die Synthese kunsllicher Enzyme. Zusammen- 

fassender Vortrag iiber die Arbeiten des Vf. (vgl. z. B. C. 1934. I I . 3261.) (Buli. Soc. 
Chim. biol. 112. 627—36. 1935.) H e s s e .

E. C. C. Bały, Kinetik heterogener Katalyse und der Enzymwirkung. U nter Annahme 
des friiher (C. 1836. I . 3474) beschriebenen Adsorptionskomplexes E~ 8+, kann die 
Geschwindigkeit einer Rk. in folgender, yereinfachter Form ausgedriickt werden:

_  kx S E  ys 0,5 e— QrR T r
'J0 S  +  0,5 e— Q>IR T g k, S E  — r ~  g 2 S  Q 3' ’

wobei kA =  k2 — ks, Q3' =  Q.J2-303 11 u. die Halfte des gesamten krit. Zuwachses
der durch den adsorbierten K atalysator gefórderten Rk. darstellt. Es wird erwogen, 
daB enzymat. Rkk. entsprechend diesem 2-stufigen Aktiyierungsschema yerlaufen. 
(Naturę, London 136. 146. 27/7. 1935.) N o r d .
t  Euler, H. A lbers und F. Schlenk, Uber die Co-Zymase. (Vgl. C. 1936.
p “*> 1935. II. 3930/31.) Vff. gelingt es, die Ausbeuteyerluste bei der Darst. der 
to-Zymase (I) aus Hofe so zu yermindern, daB 25% der Gesamtmenge I  ais P raparat 
nut ACo 400000 erhalten werden konnen. Die Zus. deutet auf die FormelC24H 360 18N 8P 2.
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Von den 8 N sind 5 in einem Adeninrest gebunden, 2 andere gehoren einer bas. Kom
ponente an, dio naeh d e r  Hydrolyse Nicotinsaureamid liefert. Bei der Hydrolyse ent
steht auBerdem NH 3 u. eine fltichtige Substanz m it positiver CH J3-Rk. u. Reduk- 
tionawrkg. gegeniiber ammoniakal. Ag-Lsg., die m it Phenylhydrazinen fiillbar ist. Der 
Hydrolysenriickstand gibt die Phloroglucinrk. aufPentosen, dagegen k e in eK iL iA N i-R k . 
auf Desoxyzucker. Die R k . auf korrespondierende OH-Gruppen naeh K l im e k  u . 
P a r n a s  ist bei I  stark positiv. Fur das aus der obigcn Formel errechnete Mol.-Gew. 
von 785 sprechen auch die A ktivitat u. der N-Geh. des Pikrats. (Hoppe-Seyler’s Z. 
physiol. Chom. 237. I —II. 30/11. 1935. Stockholm, Univ.) W il l s t a e d t .

Hans v. Euler und Erich Adler, Ober den Bindungszustand der Co-Zymase und 
einen gdrungshemmenden S ło ff in  Hefezellen. Vff. erhielten durch Autolyse von frisclier 
Oberhefe R  m it Essigester u. fraktionierte Fallung m it A. eine Milehsauredehydrase- 
lsg. (I), die yielleicht hochmólekular gebundane Co-Zymase enthielt. Die Co-Zymase 
dialysiert namlich aus I  langsamer durcli eine Kollodiummembran, ais aus reinen 
Co-Zymaselsgg. I  enthalt weiterhin einen Hcmmungskorper der alkoh. Garung, der 
durch 10 Min. langes Erhitzen auf 70° zerstórt wird. E in solcher Hcmmungskorper 
wurdo auch in Unterhefenautolysat gefunden. Yielleicht ist der Hemmungskórper 
eine im Garungssystem nicht wirksame Dehydrase, der in irgendeinem Stadium des 
Kohlenhydratabbaus die Oxydored. in eine ,,falscho“ Richtung lenkt. (Ark. Kem., 
Minerał. Geol., Ser. B. 12. Nr. 5. 6 Seiten. 1935.) W il l s t a e d t .

Kurt G. Stern, Die Konslitidion der prosthetischen Gruppe der Kałalase. (Vgl. 
C. 1935. II . 3121.) Die prosthet. Gruppe der Katalase, welche nach Z e i l e  (C. 1931.
I. 953) ein Ham atin ist, wurde in  reiner u. krystallin. Form isoliert. Ihre Identitat 
m it dem Protoham atin des Hamoglobins wurde siehergestellt durch Ubcrfuhren in 
einen Mesoporphyrindimethylestcr IX  (F. 214°) sowie durch Vereinigen des Hamins 
m it Globin aus Pferdeblut unter Bldg. von Hamoglobin. (J .  biol. Chemistry 112. 661 
bis 669. Jan . 1936. London, Middlesex Hospital Medical School. — New Haven, 
Yale Univ.) Hesse.

F. Widenbauer und F. Brucker, Ober die Inaklwierung der Katalase durch iiber- 
lebende Gewebsschnitte. Nach B in g o l d  stellt dor hohe Kat-alasegeh. der Erythrocytcn 
einen Schutz gegen das im Organismus sich bildende Wasserstoffsuperoxyd dar. 
Das Auftreten katalasefreier, blutiger Harne bei Nierenblutungen, Gasbacillensepsis, 
usw. m aeht demnach die Annahme notwendig, daB Zellen vorhanden sein miissen, 
die imstande sind, Katalase zu vemicliten. Die Unterss. an Gewebsschnitten haben 
nun ergeben, daB die K atalase von verschiedenen Organzellen verschieden schnell 
an die Suspensionsfl. abgegeben wird, daB Leber u. Milz keine K atalase yernichten 
kónnen, wahrend Lungen schwacho, Niercnzellen wesentlich starker kata lasezerst5 rende 
Eigg. aufweisen. (Z. ges. exp. Med. 97. 679—87.15/1.1936. Erlangen,Med. Klinik.) OEST.

A. J. Charite, Flavine und Stoffumsatz. I. Flavine und Amylolyse. In  Verss. 
in  vitro zeigte Lactoflavin keine Wrkg. auf die W irksamkeit von Diastase oder Speicbel- 
amylase. Zusatze von Fe-Salzen oder Asparaginsaure zu amylolyt. Enzym +  Flavin 
waren olrne Wrkg. (C. R. [Doklady] Acad. Sci. U. R. S. S. [N. S.] 1935. IV. 215—18. 
Leningrad, Acad. Sciences, Biochem. Inst.) SCHWAIBOLD.

A. J. Charite und N. V. Khaustov, Flai-ine und Stoffumsatz. I I . Flavine uivl 
Proteolyse. Dio oxydierte Form von Flavin unter aerob. Bedingungen w irkt nicht an- 
regend auf den Proteinabbau durch Trypsin, auf dio Wrkg. von Papain, oder die 
autolyt. Vorgange in  Muskelgewebc. (C. R . [Doklady] Acad. Sci. U. R. S. S. [N. S.] 
1935. IV. 219—24.) S ć h w a ib o l d .

E 3. B ak terio log ie . Im m unolog ie.
Erwin Chargaff und Werner Schaefer, E in  spezifisches Polysaccharid aus 

Bacillus Calmette-Guirin (BCO). IX . Mitt. uber die Chemie der Bakterien. (VIII. vgl.
C. 1936.1. 2576.) Durch Extraktion des entfetteten Bakterienpulvers m it 0,2-n. Acetat- 
puffer bei pu =  4,1 oder m it n-Essigsaure (enthaltend 0,5%  Phenol) lieBen sich 2 ver- 
schiedene Polysaccharide A u. S gewinnen. Polysaccharid A  ist 11. in W. u. Alkali, 
g ibt m it J-K J-Lsg. blauviolette Farbung ahnlich Amylodextrin, reduziert FEHLiNGsche 
Lsg. nicht. [a]n =  +  77,4°. Bei seiner Hydrolyse entstehen 77% reduzierende Zucker 
(berechnet ais Glucose). Es enthalt 0,8%  N, 0,9% P  u. 2,9% Aminozucker (berechnet 
ais Glucosamin). Ais hydrolyt. Spaltstiicke wurden nachgewiesen 46%  d-Mannose 
u. 8%  d-Arabinose. Galaktose, Ketosen u. Uronsauren fehlen, trotzdem A schwacb 
saure Eigg. hat. Ansclieinend ist aber unter den Spaltstucken auch Inosit yorhanden
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(auf Grund der positiven ScHEEER-Rk.). — Das Polysaccharid S  ist fast unl. in W. 
u. Alkalien, 1. in Sauren, u. entlui.lt etwa 50%  Ca3(PO,,)2) wahrscheinlich sehr fest ad- 
sorbiert. Durch wss. NH 3 laBt sich ein Teil des pliosphatfreien Polysaecharids abtrennen. 
Es liefcrt bei der Hydrolyse 93,6%  reduzierende Zuoker, ist also nieht ident. m it A. — 
Beide Polysaceharide wirken gegen Anti-BCG-Pferdeserum ais Haptene, sio sind aber 
keine Antigene. Sie seheinen artspezif. zu sein. Grenzo der serolog. Wirksamkeit 
bei einer Verd. von 1 • 10°. — Boi der Extraktion dor Bakterienruckstande m it 0,2-n. Ace- 
tatpuffer bei ph =  6,2 u. m it m/15 Phosphatpuffer bei ph =  7,7 u. 9,2 konnten keine 
nennenswerten Mengen von Proteinen gol. werden, dagegen m it 0,5%ig. KOH-Lsg. 
Das Protein gab starko Biuret-, M il l o n - u .  M oLISCH -Rkk., [a] D25 =  — 50° (bei 
P h  — 8,2, KOH +  Eg.). Die serolog. W irksamkeit war rolatiy schwach (Grenze 1 : 101) 
gegen Anti-BCG-Śerum u. Anti-Rinder-Tuberkel-Serum, inakt. gegen Anti-BCG- 
Phosphatid-Serum. (J . biol. Chemistry 112. 393—405. Doz. 1935. Paris, Pasteur 
Inst. und New York, Mount Sinai Hospital.) O h l e .

Erich Schneider, Ober die CarotinoidLe der Purpurbaklerien. I I I .  (II. vgl. C. 1934.
II. 3635.) Aus den Kulturon der S-freien Purpurbakterien ■wurden zwei Garotinoide 
isoliert, die in Lóslichkeit u. Adsorbierbarkeit sich wie Carotin u. Xanthophyll zueinander 
verhalten. Trennung durch Adsorption aus Benzinhg. an A120 3 u. CaC03. Die dem 
Carotin entsprechende Carotinoidbaktion I  [Spektrum in Bzn. (D. A.-B. VI) : 504; 
470 m(i, in Chlf.: 527,5; 485 m /i] ist dem Lycopin ahnlich, die Eraktion I I  [Spektrum 
in Bzn. (D. A.-B. VI): 498; 467,5; 438 m/t, in Chlf.: 515; 477,5; 448 m /i] verhalt sich 
111 Adsorption u. Lóslichkeit wie ein Phytomnthin, ahnelt dom Xanthophyll im Ab- 
sorptionsspektrum jedoch nieht. Die beiden Fraktionen bestehen je aus mehreren 
sehr ahnlichen Komponenten (Isomeren?). I  ist 11. in CH3OH, I I  nieht; I  ist wl. in 
PAe., H ist 1. in PAe. Beide Fraktionen sind 11. in CS2, Chlf., A. u. Aceton. In  der 
1'arbe der Lsgg. bestehen keine Untersehiede. Verschieden is t aber die Verteilung 
in nieht mischbaren Losungsmm. — Die Mengenverhaltnisse der Pigmente ontspricht 
denen dor Chloroplastenpigmente der hóheren Pflanzen. Quotient Bacteriochlorophyll: 
Carotinoid =  2,75; Quotient Fraktion 1:11 =  0,6. — Die Analogie im System dor 
Assimilatioiispigmento bei Purpurbakterien u. hóheren Pflanzen spricht nach Vf. 
fiir eine Mitwirkung dor Garotinoide beim Assimilationsvorgang. (R ot, Fac. [N. S-] 1. 
Nr. 2. 74—80. Jan . 1936. Istanbul, Univ. [Orig.: dtsch.; Ausz.: tiirk.]) S i e d e l .

Cr. Gopala Rao und K. M. Pandalai, Ober die biologische Oxydation von Am- 
moniak durch Nitritbildner. Es wurde die biol. Oxydation von Ammoniak durch Nitrit 
nldende Bakterien studiert. Es ist unwahrscheinlich, daB dieser Vorgang ein Perosyd- 
Perosydasesystem in sich schlieBt. H 20 2 oxydiort NH 3 gleichzeitig zu N itrit u. N itrat. 
Diese Rk. ist unabhangig von der Ggw. von Fe. Hydroxylamin kann nieht ais Zwischcn- 
prod. der Oxydation angenommen werdon, da es selbst durch die empfindlichaten 
Proben nieht nachgewiesen werden konnte. — Langdauemde Verss. m it Cyaniden 
ergaben die stark hemmende Wrkg. kleiner Konzz. (Y^ono-mol- anorgan. Cyanid) auf 
dieses Oxydationssystem. Die Hemmung ist reversibel. Es tr i t t  keine Gewóhnung der 
Bakterien an das Gift ein. Die Hemmung durch KCN ist unabhangig von der Fe-Ionen- 
fconz. im Substrat. Hamatin u. Hamoglobin (0,0025%) hemmen die Oxydation um un- 
gefahr 50°/o. — Es wird angenommen, daB die biol. Oxydation von NH 3 zu N itrit 
im wesentlichen eine katalyt. Oberflachenrk. ist, dio an gewissen akt. Zentren der Zell- 
oberflache der Bakterien stattfindet. (Arch. Mikrobiol. 7. 32—48. 18/2. 1936. W altair, 
Andhra Univ., Phys.-chem. Lab.) SCHUCHARDT.
* S. Orla-Jensen, N. C. Otte und Agnete Snog-Kjaer, Der Vitamin- und Stick- 
el°ffbedarf der Milchsaurebakterien. (Vgl. C. 1935. H . 1906.) Echte Milchsaurebakterien 
(M.) benotigen einen hitze- u. alkaUstabilen Faktor (adsorbierbar an Tierkohle, eluierbar 
mit Pyridin oder Methylalkohol; ident. m it Pantothensaure ?; auf Grund seines 
,.or "̂ in Milch ident. m itB 0 ?); auBerBios wird auchLactofIavin benótigt. Es besteht 
aie Moglichkeit, Bios u. Lactoflavin in verschiedenen Prodd. zu bestimmen durch doren 

sat7‘ zu m it Kohle behandelter Milch u. T itration der Milcbsaure nach Impfung mit 
geeigneten M. B. c o 1 i u. andere godeihen auf m it Kohle behandelter Milch. Peptone 
tur bakteriolog. Zweeke onthalten ausreichende Mengen Lactoflayin fur n. Entw. v. M., 
proteolyt. Enzyme (handelsmaBig) onthalten es reichhch. Ohne EiweiBfallungsmittel 
eiweiBfrei gemachte Molkę kann ais Grundnahrboden fiir Proteinmangelverss. dienen.
. s 3etzt wurde festgestellt, daB M. kolloidales Casein gut ausnutzen konnen (ohne daB 

Sle Foteolyt. Enzyme absclioiden); Tryptophan wird nieht benótigt, sonst aber offenbar 
n ir oder weniger die auch von den hóheren Tieren benótigton Aminosauren. Strepto-

XVIII. 1. 227
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bacillen entwickeln sich m it Ammonsalzen u. Cystein ais einziger N- Quelle. (Kong. dansk. 
Yidensk. Selsk. Skr., nat. m at. Afd. [9] 6. Nr. 5. 48 Seiten. 1936.) S c h w a i b o l d .

RussellD . Herrold, Die Wirlcung von Formaldehyd au f das Wachstumder Tuberkel- 
lazillen. (J. Lab. clin. Med. 20. 1165——67. 1935.) B o m s k o v .

Sogo Tetsumoto, Sterilisierende Wirkung von Fruchtsaften und Wiirzen auf Dac. 
typliosus und Vib. cholerne. Untcrs. der sterilisierenden Wrkg. von 16 yerschiedenen 
Fruchtsaften u. 19 Wiirzen auf Bac. typhosus u. Vib. cholerae. Am starksten sterili- 
sierend wirkte ,,Yuzu“ -Saft, die Safte japan. Mispeln, der Pfirsiche, Birnen u. siiflen 
Kirachen hatten nur scliwache sterilisierende Wrkg. Weinessig, „Umeboshi" u. „Sauce“ 
wirkten besonders gut sterilisierend. Die keimtótende Wrkg. war im aUgemeinen pro- 
portional dem Sauregrad, sie beruhte auf dem Geh. an Sauren wie Citronen-, l-Apfel-, 
d-Weinsaure. Ather. Ole u. einige Glucoside zeigten auch sterilisierende Wrkg. Ais stark 
keimtotend erwiesen sich „W asabi“ u. Ingwer, ihre Wrkgg. waren proportional dem 
Geh. an Bitterstoff. (Buli. agric. chem. Soc. Japan 1 0 . 166—76. 1934. [Naeh engl. 
Ausz. ref.]) K o b e l.

Gladiys Morton und Marie Wasseen, Die Technik zur Isolierung und Darslellung 
von Bakteriophagen. ( J .  L ab . clin. M ed. 2 0 . 1188—92. 1935.) B o m s k o v .

Bruynoghe, L’Immunite et ses applications. Paris: J. B. Bailliere ct Fils 1936. (455 S.)
60 fr.

Arthur Alexander Eisenberg und Mabel F. Huntly, Principlcs of bacteriology; 6 th  ed.
St. Louis: C. V. Mosby 1935. (378 S.) 8». 2.75.

E 5. T ierchem ie u n d  -physiologie.
B. N. Schwanwitsch, Innere Sekretion bei Insekten. Zusammenfassende t)ber- 

sicht iiber die Unterss. iiber die innero Sekretion yon Insekten, insbesondere der Ar- 
beiten von W iG G L K C W O P.th . (Natur [russ.: Priroda] 24 . Nr. 4. 33—37.1935. K le v .
*  J. M. Wermel und M. S. Mitzkewitsch, Ober den Einflufi der Hormone auf das 
Wachslum der Oewebekulluren. K ulturen  yon Bindegeweben des Kiikens (Fibrozyten 
der H aut u. des Herzens, Makrophagen der Milz) sind gegenuber dem Schildrusenhormon 
(Thyroxin) sehr stabil. Dio hemmende Wrkg. zeigt sich erst bei sehr liohen Konzz. 
Niedrige Konzz. dagegen iibon bis zu einem gewrissen Grade eine aktivierende Wrkg. 
auf die Entw. der Gewebekulturen aus. — Das Wachstumshormon des Hypophysen- 
yorderlappens iibt keinen bemerkenswert wachstumhemmenden EinfluB auf die Kul
turen aus. Aus diesen Yerss. in vitro ist anzunehmen, daC die Wrkg. der Horinonc 
nicht nur in einer direkten Einw. auf die Zellen u. Gewebe besteht. (C. R. Aead. Sci., 
U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R .] 1 9 3 5 . I. 245— 48. Moskau, 
Univ., Zoolog. Inst. u. Biolog.-T i m i r j a s e w -Inst.) K l e v e r .

F. Biihler, Tierezperimentelle Untersuchungen uber den Einflufi von verschiedencn 
Ilormonen au f die Ausscheidung von Kreatin und Kreatinin im TJrin. Vf. studierte dio 
an dem Kreatinstoffwechsel bei Menschen m it imiersekretor. Storungen gemachten 
Beobachtungen im Tierexperiment. Untersucht wurde der EinfluB der Keimdruse, 
Hypophyse, Schilddriise u. Nebenniere auf den Kreatinstoffwechsel kreatinfrei er- 
nahrter Tiere. K astration geschlechtereifer Tiere fiihrte nach 2—3 Monaten zu einer 
Kreatin-Kreatininyermehrung im H arn; die beim K reatin m it der Zeit abklingt, dagegen 
beim Kreatinin bestehen bleibt. Diese durch K astration bedingte Erhóhung von 
K reatin u. Kreatinin konnte durch Gaben von mannlichem K e i m d r i i s e n h o r m o n  be- 
seitigt werden; groBe Dosen dieses Hormons brach ten dio Kreatinurie sogar zum yólligen 
Verschwinden. Weibliches Sexualhonnon bewirkte nur in kleinen Dosen eine Ver- 
ringerung, dagegen in groBen Dosen selbst an mannlichen Tieren eine Zunahme der Aus
scheidung. Das Hypophysenhormon Prolan beeinfluBte am kastrierten u. infant-ilen 
Hund nicht den Kreatinstoffwechsel, doch am n .  geschlechtsreifen Tier beseitigte es aic 
Kreatinurie. Bei Gaben von Hypophysenhinterlappenhormon Orastliin hórte dic 
Kreatinausscheidung sowohl bei n .  keimdrusenrntakten, wic auch bei kastrierten  Tieren 
auf. Das thyreotrope Hormon der Hypophyse bewirkte an Hunden einen Anstieg des 
Kreatin-Kreatiningeh. im Harn, dagegen nicht bei Kaninchen. Auf Verabreichung von 
Thyrosin reagierten alle Tiere m it einer Kreatinerhohung. Eine Beeinflussung des 
Kreatinstoffweehsels m it dem Nebennierenrindenliormon Cortin wurde in allen Verss. 
nicht beobachtet. Am hypophysengeschadigten H und riefen Prolan, thyreotrope 
Hormon u. Tliyroxin eine Verstiirkung der Kreatinurie heryor, die a n d e r e r s e i t s  durep 
Gaben yon Orasthin yollig beseitigt wurde. (Z. ges. exp. Med. 96 . 821^-44. 193o- 
Munehen, II . Medizin. Univ.-Klinik.) TSCHERNING-
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Arthur Grollman, Harris B. Shumackerjr. und. Evelyn Howard, Eine ein- 
fache Methode zur Darreichung der óstrogenen Suhslanzen des Harns. Die óstrogenen 
Stoffe des Harns werden yon Holzkohle stark adsorbiert, die Adsorptionsprodd. sind 
bei peroraler Verabreichung cbenso wirksam wie die entsprechende Menge H arn bei 
peroraler Futtcrung u. doppelt so wirksam wie die gleiche, parenteral gegebene Harn- 
menge. Dies Verf. gestattet, auf einfachem Weg die óstrogene Wrkg. des Harns unter 
yersehiedenen physiol. Bedingungen zu studieren. Die betrachtliche Anreicherung der 
Wirkstoffe erlaubt z. B. den Wechsel der Wirkstoffkonz. in Frauenharn wahrend des 
Menstrualcyclus, oder die relatiy geringen Mengen der óstrogenen Wirkstoffe in Manner- 
ham zu yerfolgen; die Methode empfiehlt sich zur Herst. angereicherter Praparate fiir 
klin. Zwecke. ( J .  Pharmacol. exp. Therapeuties 54 . 393—97. 1935. J o h n s  H o p k in s  
Univ., Lab. of Pharm. and Experim. Therapeuties, Surgery and Physiol., School of 
medicine.) - D a n n e n b a u m .

Karl Herman, Ovariumhormontherapie und innere Medizin. Gelenk-, Herz- u. 
GefaBbescliwerden bei Frauen im Alter yon 35— 70 Jahren wurden durch eine Be- 
handlung m it Follikelhormon beseitigt. Je  alter die Kranken waren, um so groBere 
Dosen waren zur Heilung notwendig. Trotz der guten Erfolge warnt der Vf. yor iiber- 
triebenen Erwartungen bei der Anwendung dieser Therapie, weil u. a. die Beschwerden 
aich naeh 3—4 Monaten wiederholen u. die Kranken einer neuen K ur bediirfen. E r disku- 
tiert yon seinem rein klin. Standpunkt aus einen eyentuell móglichen Wrkg.-Mechanismus 
fiir das Follikelhormon. (Med. W elt 9. 1320— 22.1935. Subotica, Jugoslawien.) T s c h e r .

Charles William Dunn, Hormonale Einleiiung der Menstruałion bei Amenorrhoe 
von dreimonatlicher bis neunjahriger Dauer. Vf. konnte in allen Fallen m it Progynon B 
(Follikelhormonbenzoat) eine Menstruation einleiten; dies P raparat erwies sich, kombi- 
niert mit Vorderlappenextrakt, ais wirksam bei Amenorrhoe in Verb. m it progressiyer 
u. estremer Atrophie der Ovarien u. U teri (SiMMONDsche Krankheit); es bewirkt 
Wachstum von hypoplast. U teri u. Brustdriisen u. ist selbst in estrem en Dosen ungiftig. 
Es bewirkt gleichzeitig Besserung des psych. Befindens. (Amer. J .  Obstetrics Gynecol. 
30. 186—91. 1935. Philadelphia, Abington Memoriał Hospital and Śt. Luker and 
Children’s Hospital.) D a n n e n b a u m .

Ph. Janson, Eine seltene hormonal bedingle Vaginal- und Hauterkrankung und dereń 
Heilung durch Follikelhormon. Bei einer 28-jahrigen Patientin, die seit 6 Monaten 
amenorrhoeisch war, an einem Geschwur der Brust u. an einem Ulcus an der Innen- 
seite des kleinen Labiums litt, wurden ohne jede Lokalbehandlung allein dureh Ver- 
abreiehung von 850 000 M.-E. Follikelhormon (Progynon B) u. 100 K.-E. Corpus luteum- 
Hormon (Proluton) samtliche Beschwerden beseitigt. (Med. W elt 9. 1326. 1935. Wald- 
fischbach, Rheinpfalz.) T s c h e r n in g .

Heinrich Neumann, Heilung eines Falles von Priapismus durch Androstin „ dba". 
Heilung eines Falles schweren Priapismus durch Injektionen yon Androstin (ClBA), 
einem Vollextrakt aus mannlichen Keimdriisen. (Wien. med. Wsehr. 85. 1324—25. 
1935. Wien.) F r a n k .

I. W. Rowlands, Die Stabilitat von Hypophysenvorderlappenextrakt in  waflriger 
Lomig. Hypophysenyorderlappenextrakt bei Raumtemp. in wss. Lsg. gehalten yerlor 
mnerhalb 9 Tagen 50°/o seiner urspriinglichen A ktiy itat u. innerhalb 23 Tagen 75°/„. 
Bei — 2° gehalten sind naeh einem Jah r noch 50%  der anfanglichen W irksamkeit 
forhanden. Der Zusatz eines Konseryierungsmittels hatte  keinerlei EinfluB. (Quart. 
J. Pharmae. Pharmacol. 8 . 642—45. Okt./Dez. 1935. London, National Institu te 
for Medieal Research.) T s c h e r n in g .

Ruth M. Watts, Die Wirkung von Gaben von Wachstumshormon aus Hypophysen- 
wrderlappen auf die Trachtigkeit und das Gewicht der Jungen bei der weipen liatte. Zu- 
bereitungen des Wachstumshormons werden an trachtige R atten  in  wechselnden 
ierioden gegeben, u. in Mengen, die ein durehschnittliches Tageswachstum von 1%  
ari niehttrachtigen Tieren yerursachen. Verabreichung taglich. Teils Verlangerung der 
n. Tragzeit unter Stórung n. Geburt u. Gieburt toter Junger, teils yóllig n. Verlauf. Die 
ktorungen werden wahrscheinlich nicht durch das Hormon, sondem durch Begleitstoffe 
verursacht. Das Gewicht der Muttertiere schwankt wahrend der Trachtigkeit in erheb- 

'1* steigendem MaDe; die rechtzeitig geborenen Jungen der Vers.-Tiere waren durchweg 
łoi"erer die Jungen der Kontrolltiere. (Amer. J. Obstetrics Gynecol. 3 0 . 174—85. 
U35. Uniy. of Chicago, Dep. of Obstetrics and Gyneeology.) D a n n e n b a u m .

Helen R. Downes und Leah Richards, Ein Beitrag zur Anreicherung des anti- 
diuretischen Faktors aus Hypophysenvorderlappen. Mit Aceton getroeknete Hypophysen-

227*
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Torderlappen von Rindern wurden 3-mal m it der 10-faehen Menge ihres Gewichtes
0,25%ig- Essigsaure ausgekocht. Dieser Auszug ergab nach einer 18—20-std. Dialyse 
in KoUodiumsiickchen gegen dest. W. ein Dialysat, das nach dem Eindampfen iiber 
freier Flamme auf y i0 seines Vol. in das 4-fache Vol. Aceton gegossen wurde. Nach dem 
Abzentrifugieren des entstandenen Nd. u. dem Verdampfen des Acetons wurde ein 
Praparat des antidiuret. Eaktors erhalten, das frei von Yasopressin, dem gonadotropen 
Faktor u. dem thyreotropen Hormon ist, u. nur geringe Mengen von Osytocin u. Inter- 
medin enthalt. Ais Testtiere wurden erwachsene mannliche Mause benutzt. (J . biol. 
Chemistry 110. 81—90. 1935. New York, Chemical and Urological Lab. of Memoriał 
Hospital.) T s c h e r n in g .

Leo Loeb, W. C. Anderson, John Saxton, S. J. Hayward und A. A. Kippen, 
Ezperimentelle A u f spaltung der thyreotropen und gonadotropen Wirksamkeit von Vorder- 
lappen rerschiedener tierischer Herlcunft. Hypophysenvorderlappensubstanz von 
Menschen oder Rindern, die 1—30 Tage in Badem verschiedener Zus. gehalten wird 
(W ., A ., A ., Glycerin, Form alin, Salzlsgg.), wird infantilen weiblichen Meer- 
schweinehen protrahiert subcutan im plantiert; die Tiere werden am 5. Tage getótet u. 
Thyreoidea u. Ovar histolog. untersucht. Die Vff. glauben, daB es auf diesem Wege 
móglich ist, sowohl den charakterist. Geh. herkunftsverschiedenen Materials an den 
einzelnen hormonalen Faktoren zu verschieben, wio auch die einzelnen Faktoren zu 
trennen, z. B. nur follikelreifende oder thyreotrope, bzw. luteinisierende Eigg. des 
Im plantats zu wahren. Vff. glauben, daB auf Grund ihrer Verss. der thyreotropo Faktor 
nicht m it der luteinisierenden Substanz ident. ist, u. daB die verscliiedenen Wrkgg. auf 
der Ggw. bestimmter Aminosauren beruhen, die durch die Behandlung ausgewahlt 
werden u. zum Bau bestimmter Polypeptide oder EiweiBmolekeln notig sind. (Science, 
New York. [N. S.] 82. 331. 1935. St. Louis, Mo., W a s h in g to n  U nir., Dep. of Patho- 
logy, School of Medecine.) D an n en b au m .

James A. Halsted, Gonadotropes Hormon Prolan in seiner J3eziehung zum Zervix- 
carcinoni. Vf. glaubt, keine solche Beziehung aufstellen zu konnen, da der positive 
Zondektest bei Zervixcarcinom meist durch Ovarinsufficienz u. somit naturgemaB 
erhóhte Prolankonz. erkliirt wird. Eine geringe Zahl positiver Befunde bei friiher n. 
Ovarialfunktion ist jedenfalls nicht diagnost. verwertbar. (New England J. Med. 213. 
803—05. 24/10. 1935. Massashusetts General Hospital.) D a n n e n b a u m .

Warren O. Nelson und Milton D. Overholser, Die Auswertung von Praparaten 
gonadotropen Hormons auf Grund des Wirksamkeitsvergleiches zwischen Ratte und Maus. 
Eine Gruppe von keimdrusenwirksamen Praparaten, bestehend in Extrakten aus Hypo- 
physe, Schwangerenharn u. Serum trachtiger Stuten, wurde gleichzeitig an infantilen 
R atten  u. Miiusen ausgewertet, indem Vaginalóffnung, Vaginalabstrich, Orargcwicht, 
Follikelreifimg u. Zahl der Corpora lutea kontrolliert wurden. Bei Verwendung der 
Praparate von Schwangerenharn erwies sieh die Mauseeinheit funfmal gróBer ais die 
Ratteneinheit, bei Stutenserum doppelt so groB, wahrend umgekehrt bei Benutzung von 
Hypophysenextrakt-die Ratteneinheit das dreifache der Mauseeinheit betrug. Wahr- 
scheinlieh liegt der Grund dafur im verseliiedenen Verhaltnis der folhkelreifenden u. 
luteinisierenden Komponenten in den versehiedenen Extrakten, im Zusammenwirken 
m it dem follikelreifenden Faktor der tiereigenen Hypophyse. (J . Pharmacol. exp. 
Therapeuties 54. 378—92. 1935. Univ. of Missouri. Dep. of Anatomy.) D a n n e n b a u m .

Stenio Deleonardi, Nachweis der ozytocischen, blutdrucksteigemden und diurese- 
hemmenden Komponenten des Hypophysenhinterlappensekretes im  Liąuor cerebrospinalis. 
In  dem durch Nackenstich gewonnenen Liąuor cerebrospinalis des Hundes u .  Kamn- 
ćhens u. des zweiten u. dritten Ventrikels des Menschen wurde die Existenz der oxytoe., 
blutdrucksteigemden u. diuresehemmenden Komponenten des H y p o p h y s e n h i n t e r -  

lappens nachgewiesen. Der durch Lumbalpunktion des Menschen gewonnene Liquor 
enthalt prakt. kein Hormon. Die in 1 ccm Liąuor enthaltene oxytoc. W i r k s a m k e i t  
entspricht ungefahr 0,4 y  frischer Hinterlappensubstanz. ( N a u n y n - S c h m i e d e b e r g s

Arch. exp, Pathol. Pharmakol. 180. 135—41. 22/1. 1936. Basel, F . Hoffmann-La Rocne 
u . Co. A.-G.) T s c h e r n in g -

Alfred Gilman und Louis Goodman, Einflufl von Pitmtrininjektion auf den 
osmotischen Druck des Serums und das Blutbild bei Kaninchen. Auf Grund von An- 
gaben von D o d d s  u. N o b l e  (C. 1936.1. 1247), die nach Pituitringaben bei Kaninchen 
Anamie feststellten, uberpriifen die Vff. die Erscheinungen, die sich an jungen K aninehcn 
nach einmaliger subkutaner Injektion von P itu itrin  (200 E ./kg K órpergew ich t) cui- 
stellen. Es zeigte sich sichtliche starkę Anamie (Absinken der Erythrozytenwerte um
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ca. 40%)) gleichzeitig Abnaluno der Hammenge um ca. 93% u. Steigerung des spez. Gew. 
des Hams um 169%: weiterhin Absinken des osmot. Druckes des Serums u. cliarak- 
terist. erleichterte Zerstorbarkeit der Erythrozyten. D ie V£f. sind der Ansicht, daB 
unter dem antidiuret. EinfluB des P ituitrins starko Wasserzuriicklialtung u. dam it 
starkę Hypotonie des Plasmas eintritt, derzufolge Zerstorung der Erytlirozyton u. mithin 
das Bild einer Anilinie entsteht. Der osmot. Druck des Serums kann von 0,880 bis 
minimal 0,561% NaCl absinken. Die Vff. beabsichtigen, weiterhin die minimale u. 
optimale Pituitrindose zu bestimmen, die quantitativen Beziehungen zwischen intra- 
yasikularer u. in yitro-Zerstórbarkeit der Erythrozyten zu priifen u. Vorbeugungs- 
maBnahmen gegen die Pituitrinaniimie durch experimenteUe Erbaltung des osmot. 
Serumdrucks zu yersuchen. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 3 3 . 238—40. Nov. 1935. Yale 
University, School of Medecin, Departm. of Pharmakology and Toxicology.) D a n n .

Robert Ridgely Sealock und Vincent Du Vigneaud, Untersuchungen iiber die 
Reduktion von Pitressin und Pitocin mit Cystein. Im  Gegensatz zum Insulin wird die 
Wirksamkeit der Prinzipien des Hypophysenhinterlappens bei Behandlung m it Cystein 
in schwaeh alkal. Lsg. nicht merklich geandert; ebensowenig wird sie durch Reoxydation 
beeinfluBt. DaB tatsachlich eine Red. der Hormone stattgcfunden hat, gelit daraus 
liervor, daB nur die Red.-Prodd., nicht aber die Ausgangssubstanz durch Benzylierung 
u. Methylierung inaktiyiert werden. Es geht ferner daraus heryor, daB diese Wirkstoffe 
Schwefel ais Disulfidschwefel enthalten u. daB die Ggw. einer akt. Sulfliydrylgruppe 
zur Wirksamkeit der beiden Hormone unbedingt notwendig ist. (J . Pharmacol. exp. 
Therapeutics 54 . 433—47. 1935. Washington, Gk o r GE WASHINGTON Uniy., Dep. of 
Biochem., School of Medieine.) D a n n e n b a u m .

Mary M. Schmeckehier, Normale und ezperimentell modifizierte Zellteilungs- 
aklmlat der Nebenniere beim Meerschuieinchen. Verschiedene Hormone des Hypo- 
physcnyorderlappens bewirken ein Ansteigen der Zclltcilungsaktiyitat der Neben- 
nieren des Meerschweinchens. Diese Wrkg. ist unabhangig yon der Einw. dieser Hormone 
auf die Schilddruse. Dies wird bewiesen durch die Tatsache, daB der Hypophysen- 
vorderlappen des Meerschweinchens keine oder nur eino geringe Wrkg. auf die Schild- 
driise, dagegen eine deutlich ausgepragte Wrkg. auf die Nebenniere ausubt. (Proc. 
Soc. exp. Biol. Med. 3 1 . 770— 72. St. Louis, Dep. of Path., Washington Uniy., School 
of Med.) Jo s . S c h m id t .

F. VerZctr und L. Jeker, Histologische Untersuchungen iiber die Fettresorption 
■nach Exstirpation der Nebennieren. Um den EinfluB des Nebeimierenrindenhormons 
auf die Fettresorption festzustellen, untersuchon Vff. die Darmschleimhaut bei Fett- 
resorption yon 24 R atten, denen 4 Tage yorlier die Nebennieren beiderseitig entfem t 
worden waren. Bei 21 Tieren ergibt die histolog. Unters. nach Futterung m it Ohyenol 
eine starkę Hemmung der Fettresorption; m it Sudanfarbung (auf N eutralfett, sowie 
Fettsauren u. Lipoide) ist gar kein oder nur sehr wenig F e tt in der Schleimhaut nach- 
weisbar. Die Fiirbung nach FlSCHLER (nur auf Fettsauren) zeigt im Gegensatz zu 
n. Tieren, bei denen nach 6 Stdn. alles F e tt ais N eutralfett u. fast keino Fettsaure in 
den Zellen yorhanden ist, daB bei den nebenniorenlosen R atten  alle m it Sudanfarbung 
positive Substanz aus Fettsauren besteht, dereń Menge in den Zellen gróBer werden 
kann ais beim n. Tier. Durch Injektion yon Eucorton wird das histolog. Bild der F e tt
resorption wieder yóllig n. Es wird geschlossen, daB nach Nebennierenexstirpation 
die Fettsauren zwar n. in dio Epithelzellen der Schleimhaut hineindiffundieren, daB 
jedoch die Synthese zu N eutralfett nicht zustande kommt, wodurch dio Fettresorption 
gehemmt wird. Hierfiir ist das Nebennierenrindenhormon yerantwortlich; Adrenalin 
u. Aseorbinsaure erwiesen sich ais wirkungslos. (Pflugers Arch. ges. Physiol. Menschen 
Tiore 237. 14— 18. 1936. Basel, Physiolog. Inst. der Uniy.) W e STPIIAL.

B. Freedman, L. M. Wright und B. Webster, Wirkung von Tliyreoidektomie 
w d  Schilddriiseiifutlerung auf den Oslruszyklus der Ratte. Vff. beobachten nach Thyreoid- 
ektomie vereinzelt Verlangerung des Dióstrus ais Folgę der Operation, dann Verlangerung 
des Didstrusstadiums bis zu 5 Tagen. Gaben von 0,03—0,06 g getroclcneter Schilddruse 
Pro Tag lieBen die Zyklen normaler u. regelmaBiger werden; iiire Dauer betrug im 
■Uurchschnitt noch einen Tag mehr ais yor der Operation. Aussetzen der Futterung 
Djit Driise yerursachte em eute UnregelmaBigkeiten in Lange u. Haufigkeit. Die V£f. 
glauben, daB diese Beziehungen: Tendenz zur Abweichung der Zyklen yon der Norm 
Jjach Exstirpation u. Besserung durch Driisenfutterung auBerhalb der Fehler ihrer 
iieryeres. liegen. (Proc. Soc. exp. Biol. Med, 33. 316— 17. Nov. 1935. New York, New 
iork Hosp., Barbara Henry Res. Lab.; Comell Uniy., Med. Coli., Dep. of Med.) D a n n .
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Milton Landowne, Spezifisch dynamische Wirkungsweise von Kolilenhydraten und 
Prołeinen bei menschlicher Ilyperthyreoidie naeh Totalabtragung der normalen Schild- 
driise. Vf. konnte dureh Messung des Sauerstoffyerbrauchs yon n. u. thyreoidekto- 
mierten Personen naeh Belastung m it 70—100 g Glueose u. 50— 100 g EiweiB fest- 
stellen, da(3 letztere einen prozentual fast gleiehen absol. etwas weniger ais n. erhohten 
Sauerstoffyerbrauch gegemiber der Norm besaBen, Vf. glaubt, m it dieser Erseheinung 
das Vorliegen einer spozif. dynam. Wirkungsweise dieser Stoffklassen bei menschlicher 
operativer Hypothyreoidie aufgezeigt zu haben. (J. clin. Inyest. 1 4 . 595—603. 1935. 
Boston, Havard Bied. Sehool, Med. Lab. of the Beth Israel Hosp. and the Dep. of 
Med.) D a n n e n b a u m .

M. H. Seevers und H. A. Braun, Einwirkung von Nalriumfluorid au f experi- 
mmłelle Schilddrusenvergiftung. Die Vff. yersuchen exporimentell die Angaben der 
L iteratur iiber eine giinstige Wrkg. von N aF auf Hyperthyroidie u. tox. Einfltisse von 
Thyroxin zu priifen. 21 jungę Kaninehen, die taglich a) 100 mg getrocknete Schild- 
driise pro kg Korpergewieht peroral u. b) 5—10 mg N aF in 1%'g- wss.Lsg. intravenós 
empfingen, zeigten keine wesentliehe Anderung in der Lebensdauer oder in der Schnellig- 
keit des Gewichtssturzes gegeniiber fluoridfrei gehaltenen Kontrollen. Die Vff. selbst 
spreehen diesen Ergebnissen keine entscheidende Bedeutung zu, weder im Sinne einer 
Ablehnung, noch einer besonderen Befiirwortung einer Fluoridtherapie. (Proc. Soc. 
exp. Biol. Med. 33 . 228—30. Nov. 1935. Univ. Wisconsin, Dep. of Pharmaeol.) D a n n .

William T. Salter und Olof H. Pearson, Enzymatisclie Synthese eines kunstlichen 
Proteins, das M yzodem hindert, aus einem Schilddriisen-Dijodlyrosin-pcpton. Aus 
menschlichen SchUddrusen gewonnenes Thyroglobulin wurde pept. Verdauung unter- 
worfen. Naeh Entfernung des Thyroxins wurde eine Lsg. von Dijodtyrosinpepton 
erhalten. Naeh Konzentrierung wurde das Pepton einer pept. Synthese unterworfen. 
Das so erhaltene kunstliche Prod. ist eine jodhaltige Substanz von groBem Mol.-Gew., 
das dem natiirlichen Schilddriisenprotein ahnelt. Es wirkte bei ldin. Verss. ebenso 
wie Thyroglobulin (bezogen auf gleiehen Jodgeh.), wahrend das Pepton inakt. ist. 
(J . biol. Cliemistry 1 1 2 . 579—89. Jan . 1936. Boston, H arvard Univ.) H e s s e .

F. J. Dyer, Die Verwendung von Kaninehen zur Slandardisierung von Para- 
Ihyreoideahormcm. Untersucht wurde der Calciumgeh. des Blutserums von Kaninehen 
naeh Injektion von Parathyreoideaextrakt u. gleichzeitigen Gaben yon Caleiumehlorid 
per oral. Die durchgefiihrten 10 Vers.-Reihen ergaben: Das Maximum des Calciumgeh. 
liegt 2—4 Stdn. naeh der Hormoninjektion. Die Streuung der Normalcalciumwerte 
u. der Werte naeh Hormonzufuhr war sehr groB, so daB es sehwierig war, einen Dureh- 
schnittswert einer gegebenen Dosis anzugeben, oder dio Wirksamlceit zweier Extrakte 
zu yergleichen. Selbst ein u. derselbe E x trak t in yerschiedenen Dosen yerabreicht, ergab 
keinen den gegebenen Dosen proportionalen Anstieg des Serumcalciums. Vf. halt die 
łlethode von H a m il t o n  u . S c h w a p .t z  zur Best. kleiner Mengen von Parathyreo idea- 
hormon (J. Pharmaeol. [1932] 4 6 . 285) oder ihre Vereinfachung, wie er sie angewandt 
hat, nur zum qualitativen Nachweis dieses Hormons geeignet, aber nicht zur ąuanti- 
tatiyen Best. kleiner Hormonmengen. (Quart. J .  Pharmac. Pharmaeol. 8 . 197—212.
1935. London, Pharmacological Lab., College of the Pharmaceutical Soc.) T s c h e p .N I N G .

Sture Siwe, Zur Kenntnis der blutchemischen Verande.rv.ngen bei p a r a t h y r e o p r m r  

Tełanie und bei Zufuhrung ton  Parałhormon. Die blutchem. Unterss. bei Tetanie wurden 
an Hunden, denen dic Schilddruse u. die Epithelkorperchen entfernt worden waren, 
durchgefuhrt, die bei t)berschuB von Parathormon an Kaninehen. Danach wirkt eine 
Insufficienz der Parathyreoidea sich zuerst auf das Totalcaleium u. erst spater auf den 
Phosphor des Blutcs aus. E in Anstieg des Phosphors bedingt nicht trotz bestehender 
Tetanie zugleich die niedrigsten Totalcalciumwerte. Der Geh. des ultrafiltrierbaren 
Calciums sinkt nie unterhalb der Werte, die bei dem yorhandenen pii des Blutes dem 
ionisierten Anteil des Calciums entspreehen. Gaben von Parathorm on bewirken eine 
Steigerung des Totalcalciumgeh. des Blutes u. eine betrachtliehe Vermehrung des ultra- 
filtrierbarcn Calciums im arteriellen Blut. Das Gleiehe gilt fiir den anorgan. Phosphor. 
Bei Zufuhrung von Parathormon kann arterielles B lut das doppelte an ultrafiltner- 
barem Calcium enthalten wie das yenose; der entsprechende Phosphorgeh. yariiert bis 
zu 50% im selben Sinne. Hingegen sind die Variationen des Totalcalcium- u. anorgan. 
Phosphorgeh. in beiden B lutarten auffallend klein. (Z. Kinderheilkunde 57. 383 Jo-
1935. Lund, Schweden, Univ.-Kinderklinik.) TSCHERNING.

S. A. Posspelow und TJ. Chadshi-Murat, Das Glutathion und seine Bolle oc» 
Zdlprozessen. Das Glutathion bei Bheumatismus. (Vorl. Mitt.) Naeh einer kurzeń
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Bespreohung dor Rolle des Glutathions im Organismus, wird iiber Unterss. iiber den 
Glutathiongeh. im Blut von Rheumatikern berichtet. Es zeigt sich, daB der allgemeino 
Glutathiongeh. in diesen Fallen eine ausgesproehene steigcnde Tendenz aufweist. 
Besonders ausgepragt ist diese Steigerung bei akutem Rheumatismus. (Therap. Arch. 
[russ.: Terapewtitscheski Archiy] 12- Nr. 6. 237—41. Moskau, Med. Inst.) R l e v .

Fred W. Oberst und E. B. Woods, Sludien iiber Olułathion. I . Totales und 
redwziertes Glutathion, Sauerstoffgehalt wid Kapazitat, sowie Zellvolumen im  Blut von 
schwangeren und nicht schwangeren Frauen, unter besondcrer Beriicksichtigung der 
Toxdmien bei Schwangerschaft. In  Hinsicht auf die Behauptung, daB das Oxydations- 
yermógen von Blut u. von Geweben gegen Ende einer n. Schwangerschaft abnimmt, 
u. boi Eldampsie sogar recht betrachtlieh unter den n. W ert sinkt, wurden iiber das 
Glutathion im Blut, das Oxydationspotential u. die Sauerstoffsattigung in Geweben 
yon schwangeren u. nicht schwangeren n. Frauen, ferner wahrend der Schwanger
schaft sowie bei Sehwangerschaftstoxamien Unterss. angcstellt. Die Abnahme des 
Milchsauregeh. des Blutes bei Eldampsie steht offenbar gleichfalls im Zusammenhang 
damit. Die grofie Reihe yon angestellten Unterss. iiber das Glutathion des Blutes 
zeigten jedoch, daB eine Stiitze fiir die Ansicht des Bestehens eines yerminderten Oxy- 
dationsvermogens bei schwangeren oder toxam. Frauen nicht gefunden werden konnte. 
Es waren ferner Abweicliungen yon der Norm weder in Hinsicht auf red. Glutathion, 
noch auf Gesamtglutathion feststellbar. Auch bei den Verss. uber Sauerstoffsattigung 
waren nur unbedeutende Unterschiede yorhanden. Bei Toxamien waren die Werte 
zwar yeranderlich, sie lagen jedoch zumeist sogar hóher ais bei n. Schwangerschaft. 
(Amer. J. Obstetrics Gynecol. 30 . 232—36. 1935. Iowa, Abt. f. Geburtshilfe u. Gyne- 
kologie d, Univ.) H e y n s .

S. I. Malkin, T. A. Makarowa und W. S. Sarbejewa, Uber die Dynamik des 
Glutathions bei Kreislaufkranken. Der Geh. an oxydiertem Glutathion (im folgenden 
ais S—S-Glutathion bezeichnet) im yenosen Blut Gesunder ist minimal u. betragt
3—4% der Gesamtmenge an GL Gelegentlich einer Hochgebirgsexpedition durch- 
gefiihrte Gl.-Unterss. an den Teilnehmern lieBcn nun Zusammenhange m it der Berg- 
krankheit erkennen. W ahrend dio Anfangswerte an S—S-Gl. zwischen 3 u. 20% des 
Gesamtgl. betrugen, tr a t  bei Erreichung von 1700 m Hóhe eine Stimulierung der 
Oxydationsprozesse ein. Das Befinden der Teilnehmer m it hohen Anfangswerten war 
besser, wobei der S—S-Gl.-Goh. yermindert war. Mit dem Erreichcn groBer Hóhen 
(4000 m) stieg der S—S-Gl.-Wert wieder an, wobei an einem Teilnehmer die bekannten 
Erscheinungen der Bergkrankheit auftraten (hoher Puls, Cyanose, Apathie). Bei 
diesem betrug der S—S-Gl.-Geh. rund 40% des Gesamtgeh. Mit dem Ansteigen der 
oxydierten Form des Glutathions steigt aber auch der Gesamtgeh. an, u. zwar yon 
50 mg-°/0 auf fast 90 mg-%. Die Storungen des Oxydationsprozesses sind also yon der 
Eihóhung des Geh. an oxydiertem GL begleitet. Bei Herzdekompensationen ist nun 
ebenfalls eine solche Erhóhung der S—S-Gl.-Werte yorhanden, die bei sehr schlimmen 
Zustanden bis zu 80% des Gesamtwertes erreichen kann. Mit der Besserung der Kreis- 
laufzustande tr i t t  eine Minderung dieser Werte ein. (Z. ges. exp. Med. 97. 523—33. 
15/1. 1936. Kasan, Thcrapcut. Fakultatsklinik.) Oe s t e r l iN.

Joseph M. Looney und Hazel M. Childs, Der Gehalt des Blutes an Milchsaure 
und Glutathion bei Schizophrenie. Der Milchsaureabbau verlauft in Geweben Schizo- 
plu«ner yerlangsamt. Die Ursache ist yielleicht der yerminderte Geh. an reduziertem 
Glutathion. (J. clin. Invest. 1 3 . 963—68. 1934. S tate Hosp. Worcester.) B o m s k o y .

W. H. Burrows, J. C. Fritz und Harry W. Titus, Der Blutzucker hungemder 
wagenektomierter Vogel (Gallus domesticus). (J. biol. Chemistry 1 1 0 . 39— 41. 1935. 
-Beltsyille, Maryland. Beltsville Res. Center.) B 0MSK0V.

6ustav Singer, Neues in der Lehre uber den Diabetes. Dbersicht iiber die neuesten 
Anschauungen in der Tlierapie des Diabetes, insbesondero iiber die Gefahren bei der 
n f 'v? un"  von Insulin. (Therap. Arch. [mss.: Terapewtitscheski Archiy] 12. Nr. 6. 
-4—33._ Wien.) K l e v e r .
i Der Nahrwert von Sojabohnen-Eipulver, ein Ersatz fu r  Kuhmilch bei

1 er. Kwderemahrung. H erst.: eine Suspension von 12,5°/0 Sojamehl in W. wird 15 Min.
gekocht u, nach Erkalten pro Liter zugesetzt: 40 g Rohrzucker, 30 g Lactose, 20 g 

extnn, 50 g fl, Eigolb, 20 g ErdnuBól, 6 g Ca-Lactat u. 2 g NaCl. Das Gemisch wird
urch Verspruhen bei 50—55° getrocknet. Es zeigte bei R atten  bessere Wachstums-

V -o Voll,nilchPulver; die Hamoglobinbldg. war ausreichend. Es wurde keine 
ergroBerung der Leber (keine Yerfettung) u. der Thyroidea beobachtet. Der Asche-
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geh. der Knochen der Vers.-Tiere war n. (Chin. J . Physiol. 9. 27—41. 15/2. 1935. 
Shanghai, Lester Inst. Med. Ees.) S c h w a ib o l d .

Lewis A. Scheuer und Jessie E. Duncan, Eine Methode zur Aufbewahrung von 
Brustmilch. Eine TJntersuchung ihrer kliniseken Anwendung. Nach 3-maligem Erhitzen 
auf 80° wahrend 30 Min. (das zwTeite u. dritte Mai nach 1 bzwf. 3 Tagen) u. Kiihlhaltung 
zeigte die Milch auch nach 1—2 Jahren noch gunstige klin. Wrkgg. Bakteriolog, u. 
chem. war dio Milch nach dieser Zeit unyerandert. (Amer. J .  Diseases Children 51. 
249—54. Eebr. 1936. New York, Eoundling Hosp.) S c h w a ib o l d .
*  E. M. Hume, Die Bestimmung von Vitamin A . Hinweis auf die bei der Standardi- 
sicrung von Vitamin auftretenden Scliwierigkeiten u. Kcnnzeichnung der Bedeutung 
der gegonwartig angenommenen Grundsubstanz. (Naturę, London 137. 277. 15/2.
1936. London, Lister Inst.) S c h w a ib o l d .

John F. Ward und R. T. M. Haines, Die Bestimmung von V itam inA . Hinweise 
auf dio Scliwierigkeiten der A-Best. Besprechung der Ursaehen der Differenzen zwischen 
pliysikal. u. biol. Best., dio immer noch 100% betragen konnen. (Naturo, London 137. 
402—03. 7/3. 1936. London, Crookes Labb.) S c h w a ib o l d .

Helene Goldhammer und Franz Meinrad Kuen, Ober die Vilamin-A-lłeaklion 
mit Anlimontrichlorid. II . Spektroskopische Untersuchung einiger Chromogene. Die 
Fiirbungen, welche yerschiedene Chromogene: Carotin, Xanthophyll, Ergosterin, Clwle- 
sterin, O xycholesterin u. Yitamin A  nach Zusatz yon SbCl3 geben, wurden untersucht u. 
dereń Absorptionsspektren bestimmt, wrodurch diese Chromogene sowohl fiir sich 
ais auch in Gemengen nebeneinander bestimmt werden konnen. — Carotin u. Xantho- 
phyll goben ahnliche Absorptionsspektren; die Spektren von Ergosterin u. Cholesterin 
haben jo vier Banden, von welchen zwei fast an derselben Stelle liegen. — „Oxy- 
cholesterin“ gibt ein von Cholesterin yollstandig yerschiedenes Spektrum von ebenfalls 
vier Banden. Das Spektrum, welches Cholesterin zeigt, yersclrwindet allmahlieh beim 
Erhitzen des Cholesterins unter L uftzutritt oder beim Bestrahlen m it der Quarzlampe, 
worauf die vier charakterist. Banden des Oxyeholesterins auftreten. — Lebertran zeigt 
sechs Banden: Das Vitamin-A-Band bei 610m//, das Band bei 572m/i und vier Chole- 
sterinbanden. — Bei Lebertran ist die Lage der Banden yon der Vorbehandlung ab- 
hangig. In  alkoh. Ausziigen sind die Banden gegen die kiirzeren Wellenlangen ver- 
schoben, das Vitaminband erscheint bei 590—614 m//. Im  unvorseifbaren Anteil des 
Lebortrans sind die Banden ebenfalls yerschoben, aber gegen das rote Endo des Spek- 
trums, das Vitaminband liegt bei 618— 629 m/i. Das Vitamin A geht beim Entmiscben 
in beide Schichten. — Im  unyerseifbaren Teil des Lebertrans absorbieren bei 574 bis 
583 m/i zwei Chromogene. Sofort nach Zusatz von SbCl3 absorbiert ein noch nicht genau 
definiertes Chromogen, welches H e i l b r o n  m it dem Vitamin A in Beziehung brachte, 
bei langerem Stehen tr it t  an der gleichen Stelle ein Absorptionsband auf, welches von 
Cholesterin herriihrt. — Im  unyerseifbaren Anteil yon Butter konnen nach Zusatz von 
SbCl3 die charakterist. Absorptionsbanden yon Vitamin A, Carotin u. Cholesterin 
beobachtet werden. (Biochem. Z. 2 6 7 . 406—16. Wien, Univ. Physiol. Inst.) K le v .

Helene Goldhammer und Franz Meinrad Kuen, Ober die Vitamin-A-Reaktion 
mit AntinwniricJdorid. H I. Płacenia und Serum. (II. vgl. vorst. Bef.) Im  Blutserum 
(Mensch u. Pferd) wurde ein farbloses Chromogen gefunden, welches m it Antimon- 
triehlorid yersetzt eine Blaufarbung u. Absorptionsbanden bei 595 u. bei 541 m/t gab. 
Carotin u. Xanthophyll konnten regelmaCig, Vitamin A nur in yereinzelten Fallen nach- 
gowiesen werden. — Beim Trocknen der mensclilichen Placenten unter Luftzutritt 
bei 35— 40° werden dio Lipochrome zerstórt, u. es entsteht ein farbloses Chromogen, 
welches au f Zusatz von Antimontrichlorid eine Blaufarbung u. Absorptionsbanden 
bei 595 u. bei 541 m/i gibt. Das Entstehen des Cbromogens scheint an das Vorhandcn- 
sein von Xanthopliyll geknupft. In  Kuhplacenten, die nur Carotin enthalten u. in 
gut entbluteten mensohlichen Placenten bleibt das Carotin beim Trocknen erhalten, 
u. es entsteht kein Chromogen. Bei menschliehen Placenten sind Carotin u. Vitamin A 
auch in  Gewebe, Xanthophyll hingegen ist nur im Blute yorhanden. (Biochem. Z. 
267. 417—23. Wien, Uniy. Physiol, Inst.) K l e v e k .

W. H. Scliopfer und A. Jung, ll7achstumsfaktoren und Vitamine bei den PJlanzen. 
Untersuchungen Uber die Wirkung von Aspergillusauszugen au f die Entwicklung von 
Phycomyces. (Vgl. C. 1934. II. 2411. 1935. I. 3440. 1 9 3 6 .1. 794.) Die E strakte von 
Aspergillus niger, A. oryzae, A. yiolaceofuseus u. A. flayus haben die Fahigkeit, das Kultur- 
milieu von Phj’comyces zu aktiyieren. Der in dem Mycel enthaltene Aktiyator, der in ge- 
ringer Menge auch in den Conidien yon A. niger yorkommt, ist thcrmostabil, wrird durch
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Tierkohle absorbiert, diffundiert nicht oder nur minimal in das Miliou u. ist 1. in W., 
Methylalkohol u. A., unl. in Chlf., A., PAe. u. Aceton. Der tier. Test zeigt, daB A. niger, 
auf rein synthet. Milieu kultiviert, unzweifelhaft kleine Mengen des antineurit. Vitamins 
synthetisiert. Da Phycomyces auBerordentlich empfindlich ist gegen die Wrkg. yon 
reinem krystallisiertem Vilamin B lt nehmen Vff. an, daB die beobachtete Aktivator- 
wrkg. wenigstens teilweise auf diesen Faktor zuriickzufiihren ist. Es ist jedoch nicht 
ausgeschlossen, daB andere Stoffe gleichfaUs von A. niger crzeugt werden, doch ist 
ihre Wrkg. u. ihr Anteil an der beschriebenen Aktivatorsvrkg. noch unbekannt. (Arch. 
Mikrobiol. 6 . 334—44. 26/9. 1935. Bem, Inst. botaniąue, Univ. u. Labor. de recherches 
des Etablissements Dr. Wandcr.) K o b e l .

W. H. Schopfer und A. Jung, Untersuchungen 'iiber die Synthese von Vitarnin B 1 
durch Phycomyces. (Vgl. C. 1 9 3 4 . I I .  2411; 1 9 3 5 . I . 2395 u. vorst. Ref.) Bei 
Kultiyierung auf einem synthet. vitaminhaltigen Milieu absorbiert Phycomyces — 
wenigstens innerhalb der yerwendeten Konz.-Grenzen — keine absehiitzbaro Menge 
Vitamin B x. Der tier. Test laCt auf eine Synthese von Vitamin Bx durch den Pilz 
nicht sclilieBcn. Die maximale Menge Vitamin Blf dio theoret. im gunstigsten Falle 
im Pilzmycel yorhanden sein konnte, ist zu gering, um auf den Pilz zu wirken u. ein 
synthet. Milieu zu aktivieren. — Man muB wahrscheinlich den 2. Wuchsstoff der 
Mucorineen, Faktor M , in Betracht ziehen. Auf Kosten oder m it Hilfe von Vitamin Bi 
bildet Phycomyces also neben dem auf Hefe wirkenden Wuchsstoff (Bios) eine andere 
auxogene Substanz, die dio Entw. oiner neuen Pilzkultur aktiyiert. Die Wrkg. von 
Vitamin Bj seheint also keine direkte zu sein; seine Ggw. ist unentbehrlich fiir den 
Pilz, um die Synthese der arteigenen Faktoren auszufuhren. (Arch. Mikrobiol. 6 . 
345—49. 26/9. 1935. Bern, Inst. botaniąue, Univ., u. Labor. de recherches des E ta 
blissements Dr. Wander.) K o b e l .

E. W. McHenry, Vitamin B t und Leberverfettung. Zulagen von Bx bcwirkten 
deutlieho Erhohung des Fettgeh. der Leber, die nicht auftrat, wenn Bt u. Cholin zu- 
sammen zugegeben wurden (Rattenverss.). Die Ursache seheint eine gesteigerte Fett- 
resorption durch den Darm zu sein. (J. Pliysiology 8 6 . Proceed. 27—28. 9/3. 1936. 
Toronto, Univ., School Hyg.) S c h w a ib o l d .

Yuoh-Fong Chi und Bernard E. Read, Der Vitamin C-GeJialt chinesischer Lebens- 
mitlel und Drogen. Nach der jodometr. Methode u. m it Dichlorphenolindophenol 
wurden 120 Prodd. untersueht. U. a. wurde bei Kohlrabi ein ungewohnlich hoher Geh. 
festgestellt, ein hoher Geh. bei Alfalfa, grunem Am aranth u. a. Bei Gurkenarten 
findet sich Ascorbinsaure offenbar in  einer oxydierten Form vor (reduzierbar durch
H,S). Bei tier. Prodd. tra ten  grofie Schwankungen zwischen den Ergebnissen der beiden 
Methoden auf (Ggw. zu vieler anderer reduzierender Stoffe). (Chin. J . Physiol. 9. 
47—61. 1935. Shanghai, Lester Inst. Mcd. Res.) S c h w a ib o l d .

Frederick Whałley Sansome und Sylvester Solomon Zilva, Polyploiditat und 
1 itamin G. (Vgl. C. 1934. I. 2153.) Dio Befundo an Tomaten waren ahnlich wie 
friiher bei Apfeln. Der Geh. an Ascorbinsaure war unabhangig von Form u. GróBe 
der Friichte. Der Unterschied des C-Geh. der verschiedenartigen Prodd. (diploid u. 
tetraploid) wurde in den folgenden Jahren wieder geringer, oline daB bis jetzt die TJr- 
sache hierfur gefunden werden konnte. (Biochemical J . 30. 54—56. Jan . 1936. Merton, 
Horticult. Inst. London, Lister Inst.) SCHWAIBOLD.

John B. Youmans, Marvin B. Corlette, Joseph H. Akeroyd und Helen Frank, 
unta-suchungen iiber Vitamin C-Ausscheidung und -Sattigung. Von 31 Vers.-Personen 
(15 davon m it lmapper C-Versorgung) schieden 21 wahrend 24 Stdn. nur einen sehr 
Weinen Teil einer zugefiihrten grofien Testdosis wieder aus (geringer Korpervorrat). 
Im allgemeinen entsprachen die Ergebnisse der Sattigungsverss. der taglichen Aus- 
scheidung u. der wahrscheinliehen C-Aufnahme m it der Nahrung. Zufuhr wecliselnder 
'j-Dosen (25— 100 mg) hatto  bei „ungesiitt.“  Pcrsonen wenig EinfluB auf die im H am  
ausgeschiedenen Mengen. Auf Grund der Befundo wird eine tagliche Ausscheidung 
von 20 mg Vitamin C im H am  u. eine Ausscheidung yon 30%  einer Testdosis ( >  600 mg) 
ais die untere Grenze der n. Ausscheidung bzw. der Sattigung angenommen. (Amer. J . 
med. Sci. 191. 319—33 . Marz 1936. N asłm lle, Univ. Med. School.) S c h w a ib o l d .
u  und L. Neufeld, C-Vitamindefizit wahrend der Graviditat. (Vgl. C. 1935.
h .  1055.) Mit der Methode der Vff. (Best. der katalyt. Wrkg. dea Blutes) wurde bei 
“i>3°/o_der untersuchten Falle ein C-Defizit naehgewiesen. Mit Zulage yon 350 mg 
Ascorbinsaure in 10 Tagen wurde eine yollstandige C-Versorgung erreiclit. Eine milde
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C-Medikation, besondors im Winter, erscheint demnach angezeigt. (Klin. Wschr. 15. 
417— 19. 21/3. 1936. Szeged, S tadt. Krankenhaus.) S c i tw a i b o l d .

A. Schafer, Vitamin O und anltihyreoidale Wirkung. Verss. m it Vitamin C im 
liistolog. Scliilddriisentest m it thyreotropem Hormon (Meerschweinclien) u. im Kaul- 
quappenvers. (Thyroxin im Zuehtwassor). Auf Grund der Ergebnisse ist eine wirkliehe 
antithyreoidale C-Wrkg. u. eine Beeinflussung des Fnnktionszustandes der Schild- 
driise durch Vitamin C zu vemeinen. (Klin. Wschr. 15. 406—07. 21/3. 1936. Sachs. 
Serumwerk.) SCHWAIBOLD.

H. J. Almquist und E. L. R. Stokstad, Alimentare hamorrhagische Kiiken- 
krankhe.it. Studien iiber das antihiimorrliag. Vitamin K  des Kiikens, die die Befunde 
von D am  in jeder Hinsicht bestótigen. (J . biol. Chemistry 111.105— 13. 1935. Berkeley, 
Calif., D m s .  Poultry Husbd.) B o m s k o v .

Bigwood und J. Thomas, Die hemmende Wirkung der Blausaure und des Kohlen- 
oxyds auf die biologische Oxydation. Ubersicht uber die yersehiedenen Systeme der 
biolog. Oxydation u. Dehydrierung m it Besprechung der Wirkungsweisen der Blau
saure u. des CO. (Buli. Acad. roy. Med. Belgiąue [5] 15. 439—62. 1935.) B o m s k o v .

Fritz Horn, Uber den Abbau des Dimethylanilins und des Dimethylanilinoxyds im 
Tierkórper. Naeh parenteraler wie oraler Darreichung von Dimethylanilin an Hunde 
konnte aus dem H arn kein Dimethylanilinoxyd isoliert werden, weder direkt ais Pikrat, 
noch indirekt in Form von Dimethylanilin naeh vorgangiger Red. Da auBerdem naeh 
Verabreiehung von (CH3)2N O 'C (!H 5 selbst, auch naeh tox. Dosen nur ganz geringe 
Mengen der Verb. unzersetzt ausgeschieden wurden u. nur Spuren (CH3)2NC„H6, folgt, 
daB (CH3)2NOCGH 5 beim Abbau des (CH3)2NC„H5 im Organismus nicht oder nur ais 
intermediares Zwischenprod. entsteht. Dagegen zeigte sich, daB nacli subcutaner 
Darreichung von (CH3)2NC6H 5 u. (CH3)2NOC6H 6 o-Aminophenol entsteht, das aus dem 
H arn naeh Hydrolyse der gepaarten Verbb. u. A .-Extraktion bei sodaalkal. Rk. ais 
reines Oxalat abgetrennt u. identifiziert wurde. In  tlbereinstimmung m it diesem Be- 
fund lieB sich im Blut von Dimethylanilin-yergifteten Hunden u. Katzen mehrere 
Tage lang Methamoglobin nachweisen. Kaninchen zeigten dagegen eine groBere Re- 
sistenz. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 238. 84—90. 22/1. 1936. Greifswald, Phy- 
siol.-ehem. Inst. Univ.) G u g g e n h e im .

L. Jeker, Mikroskopische Unter suchungen iiber die Feltresorption im  normaltn 
D ann und bei Hemmung der Feltresorption durch Monojodessigsaure und Phlorrhizin. 
Farbung der gesamten Fettsubstanzen m it Sudan, der freien Fettsauren naeh FiSCHLER. 
Am n. Tier treten zuerst Fettsauren in die Zellen; bald beginnt dann eine Synthese 
zu Neutralfett. Naeh Vergiftung m it Monojodessigsaure u. Phlorrhizin treten zwar 
Fettsauren in die Zelle ein, es erfolgt aber keine Fettsynthese. (Pfliigers Arch. ges. 
Physiol. Menschen Tiere 237. 1— 13. 1936. Basel, Physiol. u. Patholog. Inst. d. 
Uniy.) L o h m a n n .

Armand J. Quick, Der Einflufi der Bewegung a u f die Aussclieidung der Harn- 
sdure. M it einer Bemerkung iiber den Einflufi der Benzoesdure auf die Hamsaure- 
elimination bei Leberkrankheiten. (J. biol. Chemistry 110. 107—12. 1935. Milwaukee, 
Univ., Dep. of Biochem.) Bomskov.

Howard B. Lewis und Lois Frayser, Der Stoffwechsel des Schwefels. X X II. Dej 
Cystingehalt der Haare und der Nagel bei Cystinurie. (XXI. vgl. C. 1934. I. 2783.) Die 
Cystinurie scheint olme EinfluB auf den Cystingeh. der genannten Substanzen zu sein. 
(J .  biol. Chemistry 110. 23—27.1935. Ann Arbor, Michigan, Dept. Phys. Chem.) Bomsk.

Ernest Baldwin, Probleme des Slickstoffwechsels bei Invertebraten. IV. Synthe.se 
der Hamsaure bei Helix pomatia. (III. ygl. C. 1935. I I . 716.) (Biochemical J- 29. 
1538— 46. 1935. Cambridge, Biochem. Lab.) Bomskov.

Allan Winter Rowe, Der Stoffwechsel der Oalaktose. I II . Der Einflufi der gestor len 
endokrinen Funktion. (Amer. J . med. Sci. 190. 686— 700. Nov. 1935. Massachusets 
Mem. Hosp.) Bomskoy.

Jean La Barre und Jules Ledrut, Uber die Wirkung von Pepsin a u f die Zucker- 
stoffwechselwirkung und hypogUykamische Wirkung des Sekretins. Die Einw. von Pepsin 
auf Sekretin fiihrt zu einer Substanz, die eine ausgesprochene Wrkg. auf den Blut- 
zueker von Kaninchen hat. Sie wirkt in derselben Weise auch bei pankreaslosen 
Hunden u. fiihrt eine Senkung des erhohten Blutzuckers lierbei. Vff. sehlagen fiir dic 
Substanz den Namen Inkretin  (ygl. C. 1934. I. 3873) vor. (Buli. Soc. Chim. biol. !"• 
459—71. 1935. Bruxelles Uniy. Lab. de Pharmacodyn.) BOMSKOY.
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William G. Gordon und Richard W. Jackson, Der Stoffwechsel einiger Mono- 
methyllryptophane. Verss. an R atten  zur Feststellung, ob Tryplophan (I) bei I-freier 
Diat durch Monomelhyllryptopluine crsetzt werden kann. Verwendet wurden Bz-3- 
MeihyUryptophan (II), dargestellt nach R o b s o n  (C. 1925. I. 1304), Pr-2-Methyl- 
iryptophan (III), dargestellt nach B a r g e r  u . E v i n s  (C. 1917. II. 226) sowie Amino- 
N-Methyllryptophan (IV), fur das die folgende Synthese angegeben wird: 3-hidol- 
aldehyd (V) wird m it 1-MeiKylhydantoin (VI) durch Erhitzen m it gesehmolzenem 
Natriumacetat u. Essigsaureanhydrid zu 5-(3-Indolal)-l-methylhydantoin (VII) konden
siert, V n  wird m it Na-Amalgam zu 3-Indolyl-5-(l-methylhydantyl)-methan (VIII) redu- 
ziert, das nach Umkrystallisation aus W. m it Tierkohle fast farblose Nadeln von E . 213 
bis 214° bildet. V III wird m it B aryt zu IV gespalten; nach Umkrystallisieren aus

70°/oig. A. farblose Nadeln yon F. 297° unter Zers., bildet ein wasserunl. Pikrat, 
Cj;H hN20 2 • C0H 3N3O7 von F. 186° unter Zers.; Amino-N war in IV nicht nachweisbar. — 
Tierverss. ergaben, daB IV das W achstum yon R atten, dio bei I-freier D iat gehalten 
wurden, stimuliert, wahrend I I  u. I I I  sich ais unwirksam erwiesen. (J . biol. Chemistry 
110. 151—64. Jun i 1935. New Haven, Yale Univ., Department of Physiological Chem., 
and New York City, Cornell Uniy. Medical College, Department of Biochemistry.) K o b .

A. N. ParSin, Ober die Extraktionsstoffe des Muskelgewebes des Hundes und des 
Kaninchens. In  der Muskulatur yon Hund u. Kaninchen wurde kein Carnosin gefunden. 
(C. R. [Doklady] Acad. Sci. U. R . S. S. [N. S.] 1935. III. 35—36. Leningrad, Abtlg. 
f. vergleichende Biochemie des Inst. d. experim. Med. der U. d. S. S. R.) L ohm ann.

O. Meyerhof und W. Mohle, Ober die Volumenschwankung des Muskels ais Aus- 
druck der chemischen Vorgange. Bei der Warmestarre, dor Jodessigsaurestarre, der 
Reizung n. u. jodessigsiiureyergifteter Frosehmuskeln tr i t t  in allen Fallen eine durch 
Anderung des Molekularyol. nicht erklarliche zusatzliche Vol.-Konstriktion auf; sie ist 
in Ringerlsg. otwas groBer ais in Paraffinól, wo sie z. B. 60 bzw. 50% der enzymat. 
gemessenen Dilatation der Milchsaurebldg. ist. Bei Eindringcn yon Valeriansaure in 
den Muskel erfolgt eine gewisse Vol.-Konstriktion. (Biochem. Z. 284. 1— 11. 17/2. 1936. 
Heidelberg, Inst. f. Physiol. am Kaiser-Willi.-Inst. f. med. Forschung.) L o h m a n n .

D. Ferdmann und O. Feinschmidt, Ober den TJmsatz der Adenosintriphosphor- 
saun im Muskel. I I .  Mitt. Zusammmhanjg zwischen der Dephosphorylierung von Adeno- 
sintriphosphorsaure, Ammoniakbildmig und Kreałinphosphorsdurezerfall bei der Muskel- 
latigkeit. (I. Mitt. vgl. C. 1935. I I . 246.) Verss. an Fróschen. Bei der Muskeltatigkeit 
(Springen bis zur Ermudung) wird Adcnosiniriphosphorsaiire unter Bldg. von anorgan. 
Pyrophosphat dephosphoryliert. Die dabei entstehende Adenylsaure wird desaminiert. 
Wahrend der Erholung erfolgt eine Reaminierung u. Rephosphorj7lierung von Inosin- 
siiure unter Bldg. yon Adenosintriphosphorsaure. (Biochem. Z. 284. 63—71. 17/2. 1936. 
Charków, Biochem. Lab. d. Inst. f. Arbeitshygiene u. Berufskrankhh.) L o h m a n n .

Erich Strack, Philipp Wordehoff und Herbert Schwaneberg, Ober die Be- 
deiUung des Carnitins im  Muskel. Es scheint, ais ob Cholin u. Carnitin sich in den 
yerschicdenen Organen gegenseitig ersetzen. Zur yereinfacliten Darst. yon Carnitin 
""'ird Liebigs Fleischextrakt m it 96%ig. A. extrahiert u. der Dest.-Ruckstand bei 
selwach alkal. Rk. m it HgCl2 gefallt. Nach Zerlegen m it H 2S u. Eindampfen des 
■Biltrats fallt m it AuCla das Au-"Salz aus; Ausbeute 1,8% Carnitin, berechnet ais Betain, 
=  0,05°/o in frischer Muskulatur. R  e i n e s Carnitin u. Acelylcarnitin haben am 
Mausedarm u. am Froschrektus nur geringe biol. Wrkg. Dem Carnitin haftet eine 
oubstanz an, die nach Acetylieren stark wirksam ist, von Acetylcarnitinchlorid aber 
mit A. abgetrennt werden kann. Es handelt sich wahrscheinlich um eine ąuatem are 
Anmioniumbase m it 6 C-Atomen, dereń Wrkg. durch Atropin ausgeloscht u. am 
f1 roschrcktus durch Sensibilisieren m it Physostigmin gesteigert wird. Diese Substanz 
kann eine Fehlerąuelle bei der biol. Cholinbest. im Muskel sein.

V e r s u c h e .  Carnitingoldsalz, F . 155° (korr.) (bis 156,5°); Lósliehkeit bei +  5°: 
m reinem salzsauren W. 2,5 Vol.-% , in etwa 2%ig. uberschiissigem H  AuCl.j 1,1 Vol.-% ,

y — y  v ii
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in gesatt. NaCl-Lsg. 1,0 Vol.-%, in gesatt. NaCl-Lsg. m it ubcrschussigem H  AuC]4
0,6 Vol.-°/o- — Camitinchlorid, F. 142° (korr.). — Acetylcarnitinchlorid, Sinterung bei 
186°, F. 187° unter geringer Gasbldg. — Acetylcarnitingoldderwat, C(,H170 4N-AuC13; 
atyp. Verb. aus h. W., in fast allen Losungsmm. swl., in h. W. wl.; Sinterung 160°,
F. 162° (korr.). (Hoppe-Seylcr’s Z. physiol. Chem. 238. 183—96. 6/2. 1936. Leipzig, 
Physiol.-chem. Inst. d. Uniy.) L o h m a n n .

J. A. Collazo, J. Barbudo und Isabel Torres, Der Chemismus des Muskels bei 
der Dystrophia muscularis progressiva. (Analyse der Biopsie des Dełloidens.) Biopt. 
Verss. an 6 Patienten m it progressiver Muskeldystrophie. Gefunden wurden: Ver- 
minderung des Phosphagens je nacli dem Grad der Dystrophie bis zum fast volligen 
Fehlen; ebenso weitgeliende Verminderung des Glykogens; gcringe Menge der Milchsaure; 
Zunabmo der Trockensubstanz. (Dtsch. med. Wschr. 62. 51—54. 10/1. 1936. Madrid, 
Inst. f. Med. Pathol. d. „Hosp. General de Madrid“ .) L o h m a n n .

W. Borst und W. Mobius, Zur Glykokollbehandlung der progressiven Muskel
dystrophie. Bericht iiber 4 Falle von typ. Dystrophia musculorum progressiva, bei 
denen zwar in 2 Fallen eine deutliche Bceinflussung des Muskelstoffwechsels im Sinne 
einer Erhohung der Kreatinausseheidung gefunden wurde, aber tro tz  groCer Glykokoll- 
gaben nur in einem Falle eine deutliche klin. Besserung eintrat. Bei Gcsunden koimte 
eine Einw. des Glykokolls auf den Kreatin-Krcatininstoffwechscl nieht fcstgestellt 
worden. Dio J a f f e s c Iio Rk. wird wahrscheinlich nocli von anderen im Harn vor- 
kommenden Substanzen gegeben. Bzgl. der von yerschiedenen Autoren gefundenen, 
sehr wrechselnden klin. Erfolge wird ebenfalls angenommen, daB das Krankheitsbild 
der progressiyen Muskeldystrophie kein einheitliclies ist. (Z. klin. Med. 129. '499—511. 
9/3. 1936. Bonn, Med. Uniy.-Poliklinik.) L o h m a n n .

M. H. Fischer, Beeinflussung der Muskeltdtigkeit durch einige Arzneimittel. Vcrss. 
an Frosclien m it Cardiazol, Coramin, Strychnin, Sympatol u. Suprarenin. Bei Reizung 
in  Urethannarkose erhóht Cardiazol nach Ermiidungseintritt die Kontraktionshóhe, 
die iibrigen Substanzen wirken lahmend. (Med. Klinik 32. 22— 25. 3/1. 1936. Berlin- 
Dahlem, Physiol. Abt. d. Kaiser-W ilh.-Inst. f. Hirnforschung.) L o h m a n n .

D. Y. Solandt, Der E influp  von Kalium  au f die Erregbarkeit und den Ruhestoff- 
wechsd des Froschmuskels. Myotherm. Messungen. Boi 4— 10-facher Erhohung des 
K-Geh. in der Ringerlsg. werden die Froschmuskeln unerregbar u. zeigen einen 
hóheren Ruhestoffwechsel. Beide Yorgiinge hangen aber nieht voneinander ab. (J. 
Physiology 86 . 162—70. 8/2. 1936. London, Dep. of Physiol., Univ. Coli.) L oh .

A. Parschin, Die Einwirkung des p-Phenylendiamins au f die chemischen Prozesse 
im  ąuergestreiften Muskel. Nach Einspritzen von 1—2 ccm neutralisierten 1/10-raol. 
Phenylendiamins in den Ruckenlymphsack des Frosches treten zunachst fibrillarc 
Zuckimgen, dann vollstandiger Spasmus der ąuergestreiften Muskulatur auf. Die 
Milclisauremenge ist in diesen Muskeln stark  erhóht, so daB bei folgender Reizung nur 
nooh wenig Milchsaure nachgebildet wird. Kreatinphosphorsaure u. dio Pyrophosphat- 
fraktion (dereń Werte auch in  den n. Ruhewerten ungewóhnlich niedrig lagen) nahmen 
bei der Vergiftung dagegen nur wenig ab. (C. R. [Doklady] Acad. Sci. U. R. S. S. 
[N. S.] 1935- III. 113—16. Moskau, Lab. f. Biochemie u. Physiol. d. Tiere. Akad. d- 
Wiss. der U. d. S. S. R.) L o h m a n n .

F. Gottdenker und C. J. Rothberger, Ober den Milchsaurestoffwechsel des Herzens 
bei sponlaner Insuffizienz und bei Vergiftung mit Nalriumfluorid, Monojodessigsaure 
und Euphyllin. Das spontan insuffiziente Herz (Herz-Lungenpraparat, Hund) yerhert 
allmahlich das Vermogen, trotz Erweiterung der CoronargefaBe Milchsaure zu ver- 
wert«n; es gibt dann Milchsaure an das Blut ab. Nach Vergiftung m it N aF yermag 
der Herzmuskel tro tz Hemmung der Milchsaurebldg. die im  Blute yórhandene Milch
saure nieht zu yerwenden. Mit Monojodessigsaure u. Euphyllin erfolgt eine starkę, 
langanhaltende CoronargefaBerweiterung. Die Resorption von Milchsaure ist jedoch 
nur kurze Zeit gesteigert u. nim m t bald wieder ab. Es kann dabei auch zu einer Mileh- 
saureabgabe an das Blut kommen. (Pflugers Arch. ges. Physiol. Menschen Tiere 237- 
59— 67. 1936. Wien, Inst. f. allg. u. experim. Pathol. d. Univ.) L o h m a n n .

Kurt Grimlund, Ober die Wirkung ton Milch-, Brenztrauben-, Bernstein-, Fwmar- 
und Glycerinphosphorsaure au f das Arbeitsvermógen monobromcssigsdurevergifleter jif us- 
kelti und Eerzen vom Frosch. Nach Zusatz von Milchsaure u. Brenzlraubensaure leisten 
m it Monobromessigsaure yergifteto Herzen u. Muskeln (M. sartorius, Frosch) mchr 
mechan. Arbeit u. atmen starker ais in Abwesenheit des Donators, dagegen sind Bern
stein-, Fumar- u. Olycerinphosphorsaure am  intakten Sartorius unwirksam. Dies beruht
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wahrscheinlich darauf, daB diese Substanzen nicht in den intakten Muskel eindringen 
konnen, da naeh Sticliverlotzungen der vorgifteton Muskeln auch dieso Sauren im 
Ergograph-' u. Mikrorespirometervors. wirksam waren. (Skand. Arch. Physiol. 73. 
109—22. Febr. 1936. Lund, Pharmakolog. In st d. Univ.) L o h m a n n .

[russ.] Iwan Andrejewitsch Smorodinzew, Spozielie Biochemio. Biochemio des Fleisches.
Moskau-Leningrad: Pischtschepromisdat 1936. (187 S.) 2 Rbl.

J. Vellard, Lo venin des araignźes. Paris: Masson ot Cio. 1936. (312 S.) 45 fr.
Gerhard Venzmer, Geaund dureh Vitamino. Was jeder von den Lebensstoffcn unsorer Nalirg.

wissen muB. 2. Aufl. Stuttgart: Franekh 1936. (125 S.) 8°. M. 2.80; Lw. M. 3.80.

E 6. P h arm ak o lo g ie . T oxikologie. H ygiene.
Raymond Latarjet, Der Einflu/} der Schwankungen des atmosphdrischen Ozons 

auf die biologische Wirksamkeit der Sonnenstrahlung. Nimmt man ais MaB fur dio 
biol. Wirksamkeit der Sonnenstrahlung das Erscheinen des Erythems auf der H aut 
(Empfindlichkeitsbereich 2500—3000 A), so kann die Wrkg. A  der Strahlung ). dar- 
gestcllt werden ais =  7Ą • C'a /•  10~to 7i; Wcnn G0 die Energiedichte der Soime
(betrachtet ais schwarzer Strahler von 6000°), k  der Absorptionskoeff. des 0 3, K  der 
entsprechende W ert fiir die Molekularstrouung der Luft, l u. 7i die Dicko der durch- 
strahlten 0 3- bzw. Luftsehichten u. E;_ dio spezif. W irksamkeit fiir dic Wellenlange ). 
ist. Es werden fiir den Fali der senkrecht einfallenden Strahlung fur Hólien von 1000 m 
u. bei einer reduzierten 0 3-Sehichtdicko von 0,2—0,4 cm die W erte von A  (A =  2910 
bis 3300 A) in Tabellen angegeben. Mit zunehmender Schichtdicko l verschiebt sich 
das Maximum der akt. Strahlung naeh langeren Wellen. Angenahert laBt sich dio 
Abhangigkeit von A  von l darstellen dureh A l =  68,7/( I  +  245,2 Z1'9) in  Finsens ais 
Einheit. (Rev. Opt. theor. instrument. 14. 398— 414. Nov. 1935.) H u t h .

B. Gouzon, Die Vltraviolełtbeslrahlung, ihre Wirkung au f die Pigmente. (Ann.
Physiol. Physicochim. biol. 11. 388—99. 1935.) B o m s k o v .

Alvan L. Barach, Der Oebrauch von Helium, ais neues łherapeutisches Agens. Unter 
techn. Mitarbeit von Morris Eckman. Unterss. iiber die Vorteilo einer Helium- 
behandhmg (Helium plus Sauerstoff) gegeniiber Luft-SauerstofTgemischen. (Current 
Ees. Anesthesia Analgesia 14. 210—15. 1935. New York.) B o m s k o v .

Alvan L. Barach, Eddgase sind nicht lebensnolwendig. Mause vermogen ent- 
gegen den Angaben von H e r s h e y  (vgl. C. 1933. II . 1053) in einer Atmosphare von 
21°/o reinem Sauerstoff u. 79°/o reinem Stickstoff ohno Edelgasgeh. n. zu leben. Tod 
dureh Sauerstoffvergiftung stoht auBer Zusammenhang m it Edolgasen. (Science, 
New York [N. S.] 80. 593—94. Columbia Univ. Dep. of Medicine, Coli. of Pliysicians 
and Surgeons u. New York City, Presbyterian H o sp .) L i n s e k .

Carl Gustaf Bernhard und Leonard Goldberg, Aufnalime und Yerbrennung des 
Alkohols bei Alkóholikern. (Acta med. scand. 86 . 152—215. 29/10. 1935. Stockholm, 
Pharmakolog. Inst.) B o m s k o v .

Je. M. Tarejew, Je. G. Epstein, G. N. Ssawinski und A. I. Bardina, Ober 
Behandlung der Malaria tertiana mit Plasmocid-Ossarsol. Die kombinierte Behandhmg 
von Malaria tert. m it Plasmocid-Ossarsol fiihrte bei 58 akuten Fallen zu einer Kupierung 
der Fieberanfalle u. zu einem Verschwinden der Parasiten aus dem peripherOT Blut. 
Die Zahl der friihen Reeidiye uberstieg nicht 8—9%  d°r Falle. (Klin. Med. [russ.: 
Klinitscheskaja Medizina] 12 (15). 1178—83. Moskau, Tropeninst. u. Univ. 2. Thera- 
peut. Klinik.) K l e v e e .

Anról Guszich und L&szló Zoltdn, Der tlierapeutische Wert des Omnadin bei 
chirurgischen Erkrankungen. (Fortschr. d. Therap. 11. 481—88. 1935. Budapest,
l-Tur.-Klinik.) PFLiicKE.

John A. Kolmer und Anna. M. Rule, Chemolherapie und intradermale Pneumo- 
kokkminfektion bei Kaninehen. WirJcung von Optochin und anderen Chininderivaten. 
(Proc. Soc. exp. B iol. Bied. 32. 89—90. 1934. Philadelphia, Res. Inst. Cutaneous 
Med0 B o m s k o v .

C. Cernaianu und J. Schuldner, Die Piroplasmose der Schafe in  Rumanien und 
wre i Bdmnd,lun/g mit Trypaflamn (Bayer) und Acaprin (Bayer). (Dtsch. tierarztl. 
Wschr. 43. 518. 1935. Chisinau [Rumiin.], Veterinarbakteriolog. Lab.) P f l u c k e .
p Kogan-Jassny, P. F. Frolow, Je. M. Ssorkin, O. A. Rosenfeld und
“ ■ Al. Pertschik, Yersuch einer Anwendung von Xeranthemum in der Behandlung 
caronischer Cholecystitiden. Berieht iiber dio erfolgreiche Anwendung von Xerathemum-
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decoct zur Behandlung von chroń. Cholestitis. (Klin. Med. [russ.: Klinitscheskaja 
Medizina] 12 (15). 1133—41. Charków, Sanit.-liygicn. Inst.) K l e y e r .

Michael G. Mulinos und Raymond L. Osbome, Phammkologie der Enlziindung.
I II . Wirkung hygroskopischer Agenzien auf die irritierende Wirkung des Zigarellen- 
rauches. (II. vgl. C. 1932. I. 400.) (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 32. 241—45. 1934. 
Columbia Univ., Dept. Pharmacol.) BOMSKOV.

Salzer, Behandlung der entzundlichen Erkrankungen der Bachenorgane mit Targo- 
phagin. Targophagin (Targesin m it p-Butylammobenzoyldimethylaminoathanolchlor- 
liydrat u. p-Aminobenzoesiiureathylester) brachte entziindliche Prozesse des Rachens 
in kurzer Zeit zum Stillstand u. zur Heilung. (Therap. d. Gegenwart 77- 140—41. 
Marz 1936. Cannstatt-Stuttgart, Stadt. Krankcnh.) F r a n k .

Robert W. Benner, Der Wert der Ather- und Chlorofomnarkose bei der Behandlung 
des Carcinoms. Da stets bei malignen Carcinomen eine Alkalose besteht, ist die natiir- 
liche Therapie die Erzeugung einer Acidosc. Dio Wrkg. der Narkose auf den Krebs 
ist dieselbe wie die des Ra. Vf. ist der Ansicht, daB manche Kiebsheilung nach opera- 
tiven Eingriffen hierauf zuruckzufuhren ist. (Current Res. Anesthesia Analgesia 14. 
205—10. 1935. Toledo, Ohio. Robinwood Hosp.) B o jis k o y .

F. Siegert, Geburtsleilung durch Arzneimittel. Gegen die Anwendmig analget. u. 
liypnot. Mittel in der 2. Halfte der Geburt sind vom rein arztlichen Standpunkte aus 
keine Einwendungen zu erheben. Die gebriiuchlichsten Arzncimittel werden besprochen. 
(Med. Klinik 31. 671—74. 1935. Freiburg i. B., Univ., Frauenklinik.) F r a n k .

H. Dennig und E. Krause, Diurese durch rekłale Anwendung von Novurił. In  den 
meisten Fallen, in denen durch intrayenose Gaben von Nomirit eine W.-Ausschwemmung 
erzielt werden soli, ist dies aueh durch Novurit-Suppositorien moglich. (Mttnch. med. 
Wschr. 82. 1865—66. 1935. Berlin, R o b e r t -KoCH-Krankenh.) F r a n k .
*  Ernst Sedlacek, Stillung capillarer Blutungen durch Cebion. Cebion (E. M e r c k )  
enthalt in 1 ccm 0,05 g l-Ascorbinsdure. Das P raparat erwies sich ais yorziigliches 
Mittel, um Blutungen einer hiimorrhag. Diathese zu beseitigen. (Med. Klinik 31. 
848—50. 1935. Wien-Neustadt, Krankenh.) F r a n k .

H. Feriz, Blutstillung durch ein neues Peklinpraparat. Berieht uber Erfahrungen 
mit einem von Ballaststoffen befreiten Galakturonsaureester aus Pektinstoffen. Das 
M ittel war iiuBerst wirksam bei Blutungen yerschiedener A rt bei ortlicher, intra- 
muskularer u. per os Anwendung. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 80. 517—24. 
8/2. 1936. Amsterdam, Univ.) G r o s z f e l d .

Hermann Nolte, Studien uber die Harnstoffwirkung am Froschlierzen. Harnstoff- 
lsgg. (Konzz. bis zu 10%) steigern die Erregbarkeit des Froschherzens. Rheobase u. 
Chronaxie werden gesenkt. Diese Wrkg. ist bei geschwachten Herzen am starksten. 
Am schlagenden oder kiinstlich erregten Herzen besitzt H arnstoff eine fórdemde Wrkg., 
die sich meist auf inotrope Effekte beschrankt. H arnstoff zeigt die Wrkg.-Weise der 
der Potentialgifte. Die Harnstoffwrkg. ist innerhalb bestimmter Bedingungen re- 
yersibel. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 179. 180—90. 1935. 
Marburg, Univ. Physiol. Inst.) MAHN.

K. Lissak und F. Went, Cłiolinempfindlichkeit des sensibilisierten Meerschiceinchen- 
herzenst W ahrend das Cholin beim n . Herzen (des Meerschweinchens) nur in hóheren 
Konzz. (Verdunnungen bis 1: 5000) wirksam war, reagierte das durch in traperitoneale  
Vorabreichung yon Rinderserum sensibilisierte Meersehweinchenherz auch auf starker 
verd. Cholinlsgg. (1 20 000—30 000) (Freąuenzabnahme, charakterist. A rrhythm ie). 
Dio Cholinempfmdlichkeit des durch Injektion von homologem EiweiB desensibili- 
sierten Tieres naherte sich oder entsprach der Empfindlichkeit des n . Herzens. (Naunyn- 
Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 180. 466—68. 15/2. 1936. Debrecen, 
Physiolog. u. Allgemeines Patholog. Inst. der Univ.) W e s tf h a L -

J. Bock, H. Kaunitz und H. Popper, Zur Wirkung ton Pyrazolonderiraten auf 
die Gefdfle. Ga u. Fe saccharatum oxyd, yerzógern den U bertritt yon Fluorescin in die 
Vorderkammer des Kaninehens. Ebenso wirken Pyrazolinderiw. (Nobalgin, Melubrin) 
yerzogernd auf die Resorption u. D urchtritt des Farbstoffes durch die GefaBwand 
in das Kammerwasser. Der EiweiBanstieg im 2. Kammerwasser kann durch Noralgin 
u. Melubrin wesentlich yermindert werden. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 179. 170—79. 1935. Wien, Uniy. I. Med. Klin. u. I. Augenklin.) MaHN-

Deist und Burmeister, Erfahrungen mit Silogran „Goedecke“ . Klin. \erss- 
(Klin. Wschr. 14. 1466—67. 1935. Uberruh, W urtt. Allgau, Lungenheilst.) BOMSK-
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Erich Hesse und Gertrud Meissner, Pharmakologische Untersuchungen iiber 
Silogran „Ooedecke". Der Silicykicinolsaureathylester der lipoidloslich ist, wird von 
Menseh u. Tier gut vertragen. E r wird vom Magen-Darmkanal resorbiert. Zur Re- 
tention kommt es bei gesunden Tieren nicht. Die Behandlung tuberkulóser K anin
chen ruft ausgedehnte Abkapselungen der tuberkulosen Herdo hervor, ohne nennens- 
werte Speicherung von Si. (Klin. Wschr. 14 . 1464— 66. 1935. Breslau, Hyg. 
Inst.) B o m s k o v .

F. Haffner, F. Schellong und Wilh. Baetzner, Uber ein neues Wiederbelebungs- 
millel. Ais hochwirksames Wiederbelebungsmittel wird die intravenose oder auch 
subcutane Applikation von Neospiran (Herst. C iie m . F a b r i k  G r u n a u ,  Berlin) emp- 
fohlen. Es ist ein o-Phthalsaurebisdiathylamid, das am besten m it einer Dextroselsg. 
injiziert wird. Die Wrkg. ist bei lebensbedrolienden Zustanden verschiedenster Her- 
kunft oft schlagartig. (Med. Klinik 31 . 1561—64. 1935. • Tiibingen, Pharmakolog. 
Inst.; Heidelberg, Krankenli. Speyerershof; Berlin, R o b e r t -KOCH-Krankenh.) F r a n k .

Oskar Eichler, Phosphorwasserstoffvergiftung. Begutachtung der Erkrankung 
einea in einer SchweiBerei beseliaftigten Arbeiters darauf hin, ob durch Arbeiten am 
Entwickler von techn. Acetylen aus CaC2 eine Berufskrankheit im Sinne der Ver- 
ordnung entstehen kann. Dies wird vemeint, wohl aber konnte die Erkrankung von 
einer chroń. PH 3-Vergiflung herriihren. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen 5. Abt. B. 
23—26. 1934. GieBen.) F r a n k .

V0n Scheurlen und H. Witzky, E in  Todesfall durch gewerbliche. Tetrachlorkohlen- 
stoffvergiflung. Ein 50-jahriger Abteilungsmeister einer Lederfabrik zog sieh infolge 
langen Aufenthaltes in einem schlecht ventilierten Arbeitsraum, in dem m it CC'i4 Leder 
entfettet wurde, durch Einatmen des verdunstenden CC14 eine schwere Leberschadigung 
zu, die in wenigen Tagen zum Tode fiihrte. Arbeiten m it CCI,, sollten stets nur unter 
Anwendung ausreichender SchutzmaBnalimen ausgefiihrt werden. (Zbl. Gewerbehyg. 
Unfaliverhiitg, 22 [N. F. 12]. 60—61. 1935. Bad Cannstadt, Stadt. Krankenh.) F k .

A. S. Minot, Katharine Dodd und J. M. Saunders, Die Acidose der Ouanidin- 
wrgiftung. Die Acidose entsteht durch vermehrte Produktion u. mangelnden Abbau 
der Milchsaure. (J. clin. Invest. 1 3 . 917—32. 1934. Nashville, Dep. of Pediatr.) B o m s k .

B. Terada und M. L. Tainter, Sloffwechselreaklion weifler Ralten gegen fort-
gesetzte Verabreichung von Dinitrophenol. Dinitrophenol (DP) yerursacht bei wach- 
senden Ratten (Entwóhnung bis zur Reifezeit) selbst bei tagliclier Verabreiehung yon 
240 mg/kg keine oder hóclistens eine geringe Stoffwechselstimulation. Diese geringe 
Ansprechbarkeit auf DP ist zum Teil auf die verminderte Empfindlichkeit der Gc- 
webe der jungen Tiere zuriickzufuhren. Die Gewebe erwachsencr, 600 Tage lang m it 
DP gefiitterter Tiere zeigen keine lióhere Toleranz gegen DP ais die n. Ratten. Weitere 
Unterss. zeigten, daB die Absorption des DP aus dem Darm der m it D P gefutterten Tiere 
nicht herabgesetzt ist, so daB das Fehlen der stimulierenden Stoffwechselwrkg. des 
BP nicht auf einer verminderten Absorption beruht. Nach Nephrektomie ist die 
Stoffwechselwrkg. des DP etwa doppelt so hoch wie bei n. Tieren. Bei neplirekto- 
mierten Tieren kommen auf ein Biol DP mehr ais 4 000 Mol Sauerstoff. (J . Pharmacol. 
exp. Therapeutics 54 . 454—62. Aug. 1935. San Francisco, Dep. Pharmac. Stanford 
Univ. School Med.) M a h n .

Irene Greiner, Nicolinvergiflung, beóbaclitet bei einem Sdugling. Rauchen wahrend 
der Laktationszeit ist fiir die Milchsekretion u. fiir den Saugling schadlich. (Jb. Kinder- 
iicilkunde 96 . 129— 132. Febr. 1936. Budapest, Schutzanstalt des Landes-Stefani- 
Bundes.) P f l u c k e .

Otto GeCner, Vergiflung durch Seidelbast (Daphne Mezereum L.). Durch eine 
zufallig in den Mund geratene, geringe Menge des Saftes vom Seidelbast (Daphne Meze- 
reum) erkrankte eine erwaehsene Person an starker Schwellung des Gesichts u. der 
Augenlider. Neben der erheblichen órtlichen Reizw kg. war durch die sehr geringe 
Menge der wirksamen Substanz (Mezereinsaureanhydrid) eine mild yerlaufene resorp- 
tive Vergiftung zustande gekommen. (Sammlg. v. Vergiftungsfallen 6 . Abt. A. 165— 66. 
oept. 1935. Marburg, Univ.) F r a n k .

Wilhelm Estler, Gesundheitsschadigungen und. Vergiftungen durch gewerbliche 
teinigu7igsverfahren und bei der Herstellung und gewerblichen Verwendung von Putz- und 

Memigimgsmilteln. 1. Teil. (Med. Klinik 32. 378—80. 20/3. 1936. Berlin.) F r a n k .
Hans Schwarz, ScJuidigungen der R aut durch, Alkalien. Besprechung der bei 

im ler*)ear*)cl̂  mit Alkalien auftretenden Hauterkrankungen. (Seifensieder-Ztg. 62. 
1032. 11/ 12. 1935.) E l l m e r .
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M. K. Dahl, Der Einflufi des Slaubes von Brennschiefem au f den Organismus von 
Versuchstieren. Die Unters. des Einflusses der Einatmung yon Brennschieforstaub 
(mit einem Geh. von 30% anorgan. Substanzen) zeigte, daB selbst bei Abwesenlieit 
von deutliehen Strukturanderungen in den inneren Organen der Vers.-Tiere (Kaninchen) 
eine resorptive Wrkg. u. die Entstehung yon Veranderungen in  dem Lungengewebe 
feststellbar sind. Das Blut zeigt bei langerer Staubeinw. einen Anstieg der Lympho- 
cytenzahl bei gloiehzeitiger Verringerung der Leukocytenzahl. Die Wrkg. des Staubes 
wird liauptsachlich auf den Geh. an organ. u. Schwefelverbb. des Brennschiofers zuriick- 
gefiihrt. (Kasan. med. J .  [russ.: Kasanski medizinski Shumal] 31 . 640—47. 193B. 
Leningrad.) KLEVER.

H. K. Ashworth, Practical pointa in anaesthesia: a climcal handbook. Cli. on local anaesthe-
sia, by H. T. Simmons. London: Churchill 1936. (168 S.) 7 s. 6 d.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Josef Spinka, Technische ArzneimiltdJiersłellung ais ein Zweiggebiet der chemischen 

Industrie. Dbersicht der Herst. yon Extrakten, Tinkturen, Salben usw. (Chem. Listy 
Vedu Prumysl 29. 118—21. 136—37. 149—53. 173—77.) SCHONFELD.

Fr. Hescmann, Emulgatoren in der pliarmazeutischen und kosmetischen Industrie. 
Dbersicht iiber Entw., Zus. u. Anwendung moderner Emulgatoren. (Angew. Chem. 
48 . 773—76. 14/12. 1935. Auerbaeh a. d. Bergstr.) D e g n e r .

W. A. Knight und M. M. Dowsett, Ceratoniae Oummi: Caróbengummi. tlber- 
siclit iiber Gowinnung, Zus. u. Anw'endung des Gummis aus dem Endosperm der 
Samen von Ceratonia Siliąua. Dies Gummi ist viel billiger ais u. ebenso brauchbar 
wio Traganth. Bewahrto Vorschriften zu einem haltbaren, einfachen u. konz. Muci- 
lago, zu einer B aS04-Róntgenmasse, einer Pillenmasso, einem Katheterschlupfmittel, 
einem Handeremo u. einer kosmet. Waschung, samtlieh m it Caróbengummi („L u o t  i n“ 
der Anglo-Gummiferous Co., London) bereitet. (Pharmae. J . 1 3 6  ([4] 82). 35—36. 
Jan . 1936.) D e g n e r .

Gilbert F. Caley, Margosaol. Margosa- oder Neemól wrird aus den Kemen der 
Friiehtc von Azadirachta indica L . des in Ceylon u. Indien heim. Baumes gewonnen. 
Dio Kenie enthalten: 58,75% F ett, 4,82% W., 21,01% Protein, 9,61% Kohlehydrate,
3,24% Asche, 2,57% Fasor. Die Konstanten des Oles sind: VZ. 194,1, freie Fett- 
siiuren 5,52%, Unvorseifbares 0,52°/o, Glycerin 9,41°/0> JZ. 135,9. Die D. der Fett- 
sauren betragt 0,8610; JZ. 67,2, T iter 41,1°. Das Ol riecht nach Knoblauch. Brei- 
umschlage aus den Bliittem  werden gegen Gcschwiire, die F rucht ^vird ais Abfuhrmittel, 
dio bittero Schalo ais Fiobermittel u. der Saft aus den B lattem  gegen Rheumatismus 
angowendet. Das 01 wird gegen Hautkrankhciten, W unden u. dgl. yerwendet. Bei 
Verwendung in der Veterinarmedizin wurden gute Ergebnisse erzielt. (Manufaetur. 
Chemist pharmae. Cosmetic Perfum. Trade J .  7. 65— 66. Febr. 1936.) NeU.

C. D. V. Georgi. Gewitmung von raffinierlem Dombaól. Die Kemo (46%  ^er 
Frucht) von Calophyllum Inophyllum (Jlalaja) ergaben m it PAe. 5 2 ,7 %  F ett (vgl- 
G e o r g i ,  Malayan agric. J .  10  [1922]. 222). Durch Pressung gewonnenes 01 enthielt 
19°/0 freie Fettsaure u. wurde mittels NaOH auf 0,5°/o freie Fettsaure raffiniert. Uber 
Anwendung des Oles bei der LeprabeJiandlung. (Malayan agric. J .  24. 3—6. Jan.
1936.) SCHONFELD.

G. I. Kogan, Iiitssischer Campher. Vf. bespricht die Zuliissigkeit der Anwendung 
von linksdrehendem Campher zur subcutanen Injektion. Dieser Campher wird zurzeit 
in  groBeren Mengen, ausgehend von pinenarmem sibir. Tannenól durch A usnutzung 
seines hohen Geh. (30— 10%) an linksdrehendem Bomylacetat, synthet. hergestellt. 
Dio klin, Praxis ergab yolUcommene Obereinstimmung m it reehtsdrehendem oder 
inakt. Campher. Vf. fordert daher die Aufnahme des linksdrelienden Camphers in das 
russ. Arzneibueh VII, w as nach der Anmerkung der Redaktion bereits unter Angabo 
der Mor men fiir die Priifung auf Reinheit erfolgt ist. (Pharmaz. J .  [ukrain.: Farm a- 
zewtitschnii Shurnal] 8 . 79—81. 1935.) V. FuSEE.

Hanns Will, Uber neu in  die „ Stadavorschrifłen“ aufgenommene Drogen. Pharmako- 
gnost. Beschreibung von Cortex Salicis, Flores Ericae, Paeoniae, Spiraeao u. Herba 
Droserae. Naehweis yon Drosera in Sirupus Thymi eompositus „S tada“ : 6 g SiruP' 
4 g  16%ig. u. 2 g  konz. H 2S 0 4 mischen, 2 Min. in sd. W. stellen, k. m it gleichem ^oj: 
A. 1 Mm. ausschuttoln, ath . Dest.-Ruckstand in 2 ecm 60%ig. A. losen, gelb, m it Alkali
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dunkelrot. (Dtsch. Apotheker-Ztg. 50. 1845—46. 25/12. 1935. Berlin, Hageda 
A.-G.) D e g n e r .

Hanns Will, Ober 1935er Kamillen und Pfefferminze. Cbersicht iiber Olgehh., 
-farbę u. -geruch der Kamillen u. Olgehh. u. -geruch u. Stengelhaltigkeit der Pfcffer- 
minzen. — Yorsehlag zur Abkiirzung des D. A.-B.-VI-Verf. zur Best. von ath. 01 in 
Drogen unter Vermeidung des „Wasserfehlers“. (Einzelheiten im Original.) (Dtsch. 
Apotheker-Ztg. 50. 1757—58. 11/12. 1935. Berlin, Hageda.) D e g n e b .

R. Delaby und Y. Breugnot, Ober die Acetylzahl (durch Acetylierung in Pyridin) 
der dtherischen Ole des Codex. Die Acetylierung in Pyridin (vgl. C. 1936. I. 1917) be
stimmt schnell u. besonders in Mentha-, Neroli-, Rosen- u. Sandelól geniigend genau 
die freien primiiren u. sekundaren Alkohole. In  Verb. m it der EZ. erhalt man so dio 
Gesamtalkoliole weit beąuemer ais m it dem klass., bei Sandelól unzuverliissigen 
Acetylierungsverf. Eolgende AZZ. in Pyridin wurden erm ittelt (CH3COOH °/o 01): 
Oleum Amygdalarum am ararum 0, Anisi 0,3, Anisi stellati 0,2, Aurantii 0,4, Berga- 
mottae 0,7, Caryophylli 27,5, Cinnamomi ceylanici 4,6, Citri 0,5, Eucalypti 1,3, .Juni- 
peri 0,9, Lavandulae 1,4, Menthae piperitae 19,5, Neroli 2,6, Niaouli 1,6, Rosmarini 1,5, 
Rosae 22,8, Santali austral. 21,3, Serpylli 32,9, Spicae 1,6, Terebinthinae 0, Thymi 27,6. 
Parbe, D.15, [oc]M60, 5780 u. 5892 u. SZZ. der genannten Ole u. weitere Einzelheiten im 
Original. (Buli. Śei. pharmacol. 42. (37.) 589—96. Nov. 1935.) D e g n e r .

D. C. Garratt, Die Analyse einiger zusaminengeselzter Salben des British Pharma- 
ceutical Codex. Es werden bewahrte Verff. vorgesehlagen fiir zusammengesetzte Benzoe- 
sauresalbe (3% Salicyl-, 5%  Benzoesiiure), Methylsalicylatsalben, Resorcinsalbe u. 
zusammengesetzte Resorcinsalbe. (Quart. J . Pharmac. Pharmacol. 8 . 472—78. 1935. 
London County Council.) D e g n e r .

J. L. Goldfarb, U. S. S. R., Darstellung des Nicolinsaurenaphthylesters (I) oder 
seiner Halogenderivale. Nicotinsaurechlorid wird gegebenenfalls in Ggw. eines Lósungsm. 
mit /3-Naphthol behandelt u. der erhaltene I  in Ggw. eines Lósungsm. m it Halogen- 
alkylen oder Dialkylsulfat umgesetzt. An Stelle des Nicotinsaurechlorids kann auch 
die freie Nicotinsaure m it /?-Naphthol in Ggw. von P0C13 oder PC13 behandelt werden.
— Nicotinsaurechlorid, das durch Umsetzung von 8 (Teilen) Nicotinsaure mit 36 Thionyl- 
chlorid erhalten wurde, wird naeh Zusatz von 25 Bzl. m it 9 /J-Naphthol versetzt u. 
kurze Zeit erwarmt. Die Rk.-M. erstarrt bald zu einem Brei, der m it verd. NaOH 
versetzt wird. Hierbei scheidet sich I  in Form von Nadeln aus. Durch Umkrystallisieren 
aus A. u. Vakuumdest. erhalt man das reine Prod. m it F . 160° u. K p.j 197— 199°. 
Zur Darst. des Jodmethylderiv. w rd  I  in Bzl. gel. u. naeh Zusatz der berechneten 
Henge Dimethylsulfat auf dem W.-Bade erhitzt. Das Rk.-Prod. wird filtriert u. aus 
dem Filtrat das Jodmethylderiy. m it K J  ausgesalzen. Naeh dem Umkrystallisieren 
wsitzt das Prod. F. 191—195°. I sowie seine Halogenderiw. finden ais Arzneimittel
Verwendung. (Russ. P. 44 554 vom 6/4. 1935, ausg. 31/10. 1935.) R ic h t e r .

0 . J . M agidson und O. S. M adeiew a, U. S. S. R., Darstellung eines Chinolin- 
denyats. 6-Metlioxy-8-aminochinolin (I) wird m it den Salzen des Diathylamino-9-nonyl- 
amins (II) erhitzt. An Stelle von I kann auch S-Oxy-G-mcthoxycliinolin oder 6-Methoxy- 
°-]odchi7iohn in Ggw. von H 20-entziehenden Mitteln, wie ZnCl2, m it 9-Dialhylamino- 
nonylamin kondensiert werden. — 10 g des salzsauren I I  werden m it 12 g I  versetzt 
u. 40 Stdn. auf 110—115° erhitzt. Das Rk.-Prod. wird in wenig w. W. gel. u. m it Alkali 
versetzt. Das ausgeschiedene 01 wird m it A. extrahiert, der E x trak t m it K 2C 03 getrocknet 
^  der A. abdest. Aus dem Riickstand geht das Chinolinderiv. bei 248—250° u. 3 mm 
Wg iiber. Das Prod. findet an Stelle von G-Methoxy-8-(d-diathylaviino-cn-methylbutyl)- 
urnmochinolin (Plasmochin) Verwendung. Es soli jedoch eine geringere Toxizitat be- 
sitzen (RUSS, p . 4 4 5 5 3  VOm 10/2. 1935, ausg. 31/10. 1935.) R i c h t e r .

Viggo Andresen, Oslo, Norwegen, Kalkreiches Zuclcerprodukt. (N. P. 44110 vom 
4/b. 1926, ausg. 2/12. 1935. — C. 1930. I. 454 [A. P. 1732492].) D r e w s .
y  p ’ *Sgo Andresen, Oslo, Norwegen, Kalkreiches Zuckerprodukl. Das Verf. des 
n" V ~  wird dahin abgeiindert, daB man ais Zusatz zum Zucker oder zum Zueker- 
''' t 1 , {:sacc^ilra t oder eine andere Kalkverb. zusammen m it solchen kiinstlich lier- 
gestellten oder natiirlichen organ. Sauren oder dereń sauren Salzen versetzt, die sieli 
set W* V°-n ^ em ^ a*^sa ẑ unter Bldg. einer aufsehlammbaren Kalkverb. um-

zen. Die organ. Sauren kónnen in Form von Fruchtsaft zugegeben werden. 
^egebenenfalls gibt man noch EiweiBstoffe, Starkę o. dgl. ais Sehutzkolloide zu. — 

cispiel: Zu 10 g Kalksaccharat gibt man 2 g Citronensaure u. setzt das Gemiseh 
X V m . 1. 903
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zu 30 g Zucker in  Verb. m it 6 g W. Es bildet sieli kolloidales Ca-Citrat in einem Sirup 
von honigartiger Konsistenz. (N. P. 46 387 vom 16/7. 1927, ausg. 2/12. 1935. Zus. zu 
N. P. 44 110; vorst. Ref.) D r e w s .

A. M. B erkenheim , U. S. S. R., Herstdlung von Ichthyolersatz. Die bis zu 250° 
sd. Sehieferteerolfraktion wird nochmals fraktioniert u. naclieinander m it HoSO,,, 
Soda, NaOH-Lsg., einem Oxydationsmittel, z. B. K-Permanganat, behandelt. Hier- 
auf wird das Prod. m it W.-Dampf dost., naclieinander m it einer Bisulfitlsg. u. einer 
NaOH-Lsg. in der K alte behandelt, gewaschen u. noelimals bei n. oder vermindertem 
Druok dost. (Russ. P. 44 638 vom 20/4. 1932, ausg. 31/10. 1935.) R i c h t e r .

Albert Lespagnol, Pliarmaeie chimique avcc les preparations industrielles des módicaments.
Paris: Vigot Frćres 1936. (836 S.) Br.: 120 fr.; Bel.: 145 fr.

G. Analyse. Laboratorium.
Adriano Ostrogoyich, Drei zwecbma,/3ige Laboratoriumsgerate. Vf. besehreibt eine 

yerbesserte Ausfiihrungsform des Vakuumtrockners nach B rah m  u . W e t z e l :  Das die 
zu trocknende Substanz enthaltende Rohr (A) ist m it einem Sehliff (I) waagerecht 
in den Heizmantel cingesotzt, von dessen anderem Ende ein kurzes Rolirstuck abwarts 
fiilirt, an dem ebenfalls m it Sehliff (II) der Kolben m it der Heizfl. angesetzt ist. Naho 
Sehliff I  ist der Ruckflufikiihler angebracht, der zweckmaBig ais Kiihlelement ein nach 
dem Heberprinzip von W . durchstromtes, nur wenig engeres Rohr enthalt. Das offene 
Ende von A  wird durch Sehliff (III) m it der P 2Oc enthaltenden Bime u. dem Ansatz- 
hahn zum Vakuum yerbunden, Rohr A  kann auch ohno Heizfl. unm ittelbar im Ofen 
crhitzt werden, wobei dann Sehliff I wegfiillt. — Um beim Sieden empfindlicher Fil. 
am RiickfluBkuhler ein Eindringen von Feuchtigkeit auch beim Erliitzen auf dem 
W.-Bad zu vermeiden, setzt man den RiickfluBkuhler zweckmaBig m it Sehliff nieht 
in den Kolbenhals ein, sondern auf diesen auf, so daB der Kolbenhals den Innonkomis 
bildet. Fiir eine anschlieBendo Dest. wird ein cntsprechendes kurzes Sehliffstiick 
m it eingesehliffenem Glasstopfen (oder Thermometer) u. gegebenenfalls capillar aus- 
laufendem DampfabfluBrohr yerwendet. (Ann. Chim. applicata 25. 563—68. 1935. 
Klausenburg, Umv., Chem. Inst., Lab. f. allg. Chemie.) R. K . M u l l e r .

Otto Beeck, Ein einfaclies Mikromanometer. Die Absicht bei der Konstruktion 
dieses kombinierten Ol-Hg-Manometers war, raseh Dampfdruckmessungen leicht zu 
yerdiehtender Gase durchfuhren zu konnen u. bei gleichzeitiger Verwendung einer 01- 
diffusionspumpe die Hochvakuumapparatur frei von Hg zu halten. Wegen Einzel- 
lieiten, des Geriites muB auf die Originalarbeit yerwiesen werden. Wenn hohe Genauig- 
keit beansprueht wird, muB der ganze App. in einen Thermostaten eingebaut werden. 
Man erreicht dann fast die MeBgenauigkeit eines guten Mc LEO D -M anoineters. (Rev. 
sci. Instrum ents [N. S.] 6 . 399— 400. Dez. 1935. Emeryyille, Calif., U. S. A. Shell 
Development Comp.) WlNKl<ER.

A. N. Ssyssojew, Eleklrischer Universaltiegdofen fiir  da$ Laboratorium. Ber 
Tiegel ru h t auf einem Schamotte- oder Quarztriiger, der von unten in den Ofenraum 
eingefiilirt wird u. in jeder Lage festgehalten werden kann. Die Luftzirkulation ist 
dadurch regelbar, so daB auch Veraschungen von feuchten F iltem  leicht a u s z u f u h r e n  
sind. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 351—52. 1935. Chem.-Teclm. 
Inst. Charków, Lab. f. Teehn. Elektrochemie.) B a y e r .

Arthur H. Furnstal, Eine einfache rotierende Kugdmiihle. Ausfuhrlichc Be
schreibung u. schemat. Darst. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 342—43. 193j. 
Berkeley, Calif., Univ.) ECKSTEIN-

A. van der Wyk und Kurt-H. Meyer, Prazisiommethode fiir  die Viscositat3- 
messung von Losungen organischer Substanzen. Die bekannten Viscosiinetertypen werden 
bzgl. ihrer Venvendbarkeit fiir die genaue Best. der Viscositat yerdumiter Lsgg. organ- 
Stoffe yerglichen. Das Yiscosimetcr nach U b b e l o h d e  orweist sich fiir fliichtigo 
Losungsmm. ais das geeignetste, besonders wegen der Móglichkeit, Fehlerąuellen, die 
in der Apparatur oder den Eigg. der untersuchten Losungsmm. liegen, zu untersuchen 
u. auszuwerten. Es wird eine A pparatur angegeben, in der durch besondere MaBnahmeii 
weitgehende Temp.- u. Druekkonstanz u. Vermeidimg der Yerdunstung yon Iijsungsnuu. 
gesicliert ist. Die notwendigen ICorrektui-en fiir Druck- u. Zeitmessung u. Temp-- 
Abhangigkeit der Yiscositiit werden bereehnet u. durch Esperim ent wird geze'=;’ 
dnB sie ausreiehen. Eine CoUETTE-HAGENBACH-Korrektur wird nieht a n g e w e n d e t -
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Die relativen Viseositaten konnen m it einer Genauigkeit von 4-10-4 bestimmt werden, 
die spezif. m it einer Unsiclierheit von 2,6—0,8% hi einem Bereieh von 0,015 <  
;/spez. <  0,05. (J. Cliim. physiąue 32 . 549—63. 1935. Genf, Univ., Anorgan. u. organ.- 
chem. Lab.) ‘ H u t h .

I. F. Afonski, Analyse der dilalometrischen Forschungsmethode. K rit. Unters. der 
MeBmethode m it dem gewóhnlichen Dilatometer u. dem differentiellen Dilatometer, 
Bereelmung der MeCergebnisse nach grapb. Methode. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja 
Laboratorija] 4 . 186—93. 1935. Leningrad, Zentralinst. f. Metalle.) R . K. Mu l l e r .

Hermann Ruoss, Die Bestimmung der Porenweite, Porenzahl und Durchldssigkeit 
von Filtersteinen. E s w ird  eino h y d ro d y n a m . M ethode  b esch rieben , dio sieli a u f  das 
HAGEN-PoiSEUlLLESche G esetz s t i i tz t ,  u . dio a u f  beliebige F i l te rp la t te n  sowio Sand- 
filter an w en d b ar is t. (Kolloid-Z. 7 4 . 221—24. F e b r. 1936. S tu t tg a r t .)  G e r a s s im o f f .

K. Lark-Horovitz, J. D. Howe und E. M. Purcell, Eine neue Methode zur 
Hersldlung sehr diinner Filme. E in Loch oder ein Schlitz in einer Metallplatte wird 
mit einem leichtfliichtigen, festen Korper (Camphor, Naphthalin, Ammoniumchlorid) 
ausgefiillt u. die Platto sorgfaltig poliert. Sie wird dann, m it fl. Luft gekiihlt, in eine 
Hochvakuumapparatur eingesetzt u. der zu untersuehende Stoff aufgedampft. SchlieB- 
lich wird die P latte in die Apparatur montiert, in der m it den diinnen Folien gearbeitet 
werden soli. Durch Evakuieren wird die Folie yon der Tragersubstanz befreit. — Wegen 
Einzeliieiten muC auf die Originalarbeit verwiesen werden. (Rec. sci. Instrum ents 
[N. S.] 6. 401—03. Dez. 1935. Purdue Univ.) W INKLER.

Pierre Vallet, Die Verwirklicliung des linearen Temperaturanstieges von Wider- 
standsofen und iiber die Begistriemng von Masse und Temperatur in  Abhangigkeit von 
der Zeit bei Subslanzen m it fortschreitender Erhitzung. Vf. stellt dio yersehiedenen Verff., 
die Gu io h a r d  (vgl. u. a. C. 1 9 2 5 .1. 2098; 1 9 3 5 . I I . 3951) ausgearbeitet hat, um die 
Veranderungen der M. eines Stoffes boi stetig fortschreitender Erwarmung m it mog- 
lichster Genauigkeit zu bestimmen, zusammen. Auf Grund eigener Erfahrungen bei 
der Anwendung diesor Methoden zur Unters. von Oxydations-, Red.- u. Entwasserungs- 
vorgangen (vgl. u. a. 0. 1 9 3 4 . I I . 1256) sehlagt der Vf. einigo Verbesserungen vor. — 
Die Messung der Massoniinderung des zu untersuehenden Stoffes mittels hydrostat. 
Kompensation (Nullmetliode) liefert nur bei geniigend langsam verlaufenden Rkk. 
zuverlas3ige Resultate, gleicligiiltig, ob der Vorgang m it einer Abnahme oder m it einer 
Vermehrung der M. yerbunden ist. Eine ausfuhrlielie reclmer. Diskussion des Wagungs- 
verf. mit Schwimmer, bei dem der Ablonkungswinkel des Waagenzeigers ohne Koni- 
pensation ais MaB fiir die Anderung der M. des Vers.-Kórper3 benutzt wird, zeigt, 
daB die Ergebnisso unter Einhaltung gowisser Vers.-Bedingungen reclit genau sein 
konnen. Vor allem darf der Ausschlag der Waagsehale m it zunehmender Massen- 
anderung der Probe nicht zu groB werden. Die Verwendung einer n. Diimpfungswaage 
ohne Eintaucligegengewicht ist nach Ansicht des Vf. in jedem Falle bei richtiger Ein- 
stellung der gewiinschten Empfindlichkeit dor einfaehste u. zuyerlassigsto Weg, um 
dio Messung der zu verfolgenden Gowichtsandcrung yorzunehmen. — Will m an die 
; cranderungen der M. der Vors.-Probo in Abhangigkeit von der Zeit darstellen, so 
ist zur richtigen Interpretation der Kurve fiir einen linearen Anstieg der Temp. wahrend 
des Erhitzens Sorge zu tragon. Bei Verwendung einer CuS04-Lsg. ais Vorsehaltwider- 
stand ist es moglieh, einen g e r e g e l t o n  Anstieg der Temp. dadurch zu erhalten, 
daB man die eino Stromzuleitungselektrode beweglich ausbildet u. sie der zweiten 
leststehenden Elektrode langsam nahert. Durch Ausnutzung des beobachteten Kurven- 
yerlaufes bei Auftragung der erreichten Temp. bei einem bestimmten Abstand der 
hlektroden voiieinander gelang es dem Vf., einen Antriebsmechanismus fiir dio Be- 
wegung der einen Elektrode zu konstruieren, bei dem die Temp.-Anderung angenahert 
Ji n o a r yerliiuft. Durch die Vevwendung eines Regelaggregates, desson Prinzip darin 
besteht, daB mittels eines Hilfsofens ein Thermoregulator beheizt wird, der bei unregel- 
maCigcr Temp.-Anderung den Stroni unterbricht u. wieder einsehaltet, laBt sich der 
gleiche Zweek indessen m it gróBerer Sicherlieit erreichen. Die benutzten Anordnungen 
sind im Original im einzelnen beschrieben. — Vf. besclireibt dann noeh 2 photograph. 
Kegistriereinriclitungen fiir die Temp./M.- u. Temp./Zeitkurven, bzw. die Temp./Zeit- 
U • ,_I-/Ze‘tkurven- Die ersto erinnert an ein von D u b o is  (C. 1 9 3 4 . II. 3606) ent- 
'^k e lte s  Verf.; sie ha t indessen gewisse, vom Vf. im einzelnen erlauterte Mangel, die 
.i° * erwendung tmbeąuem machcn. Die zweite Methode entspricht der Vereinfachung 

euies y°n S k ram ow sky , F o r s t e r  u. H u t t i g  (C. 1 9 3 4 .1. 3698) angegebenen Prinzips. 
io lemp.-Anzeige erfolgt durch ein Thermoelement, das m it einem Galyanometer

228*
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verbunden ist. Dic vom Galvanometerspiegel rcflcktiorten Lichtstrahlen durchlaufen 
ein Umkelirprisma u. fallen dann auf eine Registriertrommel, die m it yersehiedenen 
Geseliwindigkeiten gedreht werden kann. Man erlialt so die Temp./Zeitkurye der 
Substanz. Zur Festlegung der M./Zeitkurve dient- ein Biindel Licbtstrahlen, das zu- 
niichst auf einen an dem Waagebalken angebrachten Spiegel, dessen Drehung die 
Gewichtsanderung angibt, u. dann auf die gleiche Registriertrommel fallt. Einzelheiten 
u. Vers.-Anordnung siehe Original. (Buli. Soc. chim. Franco [5] 3. 103—21. Jan. 1936. 
Sorbonne, Lab. d. M. GuiCHx\RD.) W e i b k e .

Ronald L. Mc Farlan, Apparat zur Herslellung von Eóntgendiagramnien der 
Hochdruckm-odifikationen von Eis. Die Hoehdruckmodifikationen von Eis halten sieli 
unter Atmospharendruck bei sehr tiefen Tempp. Man kann deshalb in einer Kalte- 
kammer bei der Temp. der fl. Luft D EBY E-ScH ERRER-A ufnalim en yon ilinen  machen. 
Es wird eine solche Kammer beschrieben, bei der das P raparat kontinuierlich gedreht 
wird u. sehr sehnell eingesetzt u. justiert werden kann. Die Kammer ist evakuierbar. 
Die Proben werden vorhcr in einer besonderen Anordnung unter fl. Luft gepulvert, 
wobei die allenfalls gebildeten Krystalle der gewóhnlichen Modifikation I  naeh oben 
steigen, weil sie leiehter sind ais fl. Luft, walirend die iibrigen Modifikationen schwerer 
sind. In  der Arbeit w'ird kein Zahlenmaterial iiber die erhaltenen Diagranime mit- 
geteilt; dagegen werden Kopien der Originalaufnahmen der Modifikationen I I  u. VI 
wiedergegeben. (Rev. sci. Instrum ents [N. S.] 7. 82—85. Febr. 1936. H arvard Univ., 
Research Lab. of Phys.) B u s s e m .

J. Porai-Koschitz, Ein Apparat fiir  den Vergleich von Róntgenogrammen. Es wird 
eino opt. Anordnung beschrieben, um dureh Spiegelung zwei Debyeogramme mit- 
einander sowohl der Intensitat ihrer Linien ais auch der Lage derselben naeh zu ver- 
gleichen. (J . techn. Physik [russ.: Shurnal teclmitscheskoi Fisiki] 5. 176—77. 1935. 
Leningrad.) KLEVER.

S. Judd Lewis, Probleme und Metlioden der technisclien Spektroskopie. Vortrag 
iiber neuere Verff. u. ihre Anwendungsmoglichkeiten. (J. Soe. chem. Ind., Chem. 
& Ind. 5 4 . Trans. 427—32. 1935.) R. K. Mu l l e r .

A. H. Pfund, Eine Lichtąuelle fiir  das siclitbare und das infrarote Spektrum. In 
einem m it je einem Steinsalz- u. Quarzfenster versehenen, eyakuierbaren Glasrohr 
spannte Vf. 2 Stiickchen A u E R -G asg liih s tru m p f (6,5 qcm) zwisehen 2 feste  Cu-Elek- 
troden. Wenn er dann eine Glimm- oder Bogenentladung iibergehen lieB, gliihte der 
Strum pf kaum sichtbar bzw. m it annahernd derselben Fliichenhelligkeit wie eine 
W-Lampe. Die groBe u . mittlere Intensitat wurde zur Erzeugung des siehtbaren u. 
nahen ultraroten Spektrums benutzt (bis 15 /i), die geringe fiir die Erzeugung des 
fernen ultraroten Spektrums. (Science, New York [N. S.] 82. 597—98. 20/12. 1935. 
The J o h n s  H o p k in s  Univ.) W in k l e r .

A. E. Smith und R. Dudley Fowler, Eine mit Niederspannung gespeiste Licht- 
(juelle mit ultraviokttein Kontinuum. Das beschriebene H2-Entladungsrohr wird mit 
220 V Gleichstrom betrieben u. kann m it 20 Amp. belastet werden. Die Stromstiirke 
der Gliihkatliode betragt 50—-60 Amp. Das Entladungsrohr liat einen Durchmesser 
von 7 cm. Die groGe umgesetzte Leistung m acht eine ausgiebige W asserkiihlung 
nćitig. Der EinfluC des Gasdruckes, der Spannung u. der Stromstarke auf die Inten- 
sit-at des Kontinuums wurde untersucht. Aus dem Verh. der relatiyen In ten s ita ten  
des Kontinuums, des sekundiiren u. des Serienspelctrums wurde geschlossen, daB die 
Anregung wahrscheinlich dureh ElektronenstoB u. nicht dureh R ek o m bination er- 
folgt. (J. opt. Soc. America 26. 79—82. Febr. 1936. Berkeley, U. S. A., Univ. of Calif. 
Chem. In s t.)  W in k l e r .

D. W. Dana, Winkę fiir  die Beobaclitung und die photographische Aufnahme yon 
Fhiorescenzerscheinungen. Wenn ein UV-Strahler zugleicli violettcs, sichtbares Licht 
liefert, empfiehlt Vf., den fluorescierenden Gegenstand dureh ein Corning Noviol-A- 
Glas (Nr. 038) zu betrachten, wobei eine blaue Fluorescenzerscheinung unbeeinflufit 
von der yioletten Strahlung, die das Glas absorbiert, beobachtet wrerden kann. Zur 
Ausschaltung des von einem in seinem Fluorescenzlicht zu photographierenden Kórper 
reflektierten UV-Lichtes empfiehlt Vf., ein Noviol-0 (Nr. 306) vor das Kam era- 
objektiy zu setzen. (Rev. sci. Instrum ents [N. S.] 6 . 417. Dez. 1935. Hoboken, N. J  > 
General Electric Vapor Lamp. Comp.) WINKLER-

M. L. Jean, Ein neuer Apparat fiir  die Oasanalyse. Vf. beabsichtigte, bei seinem 
eingelicnd beseliriebenen AbsorptionsgefaB alle schadlic-hen Riiume zu yermeiden. (Buli- 
Soc. chim. France [5] 3. 267—69. Febr. 1936.) W in k l e r .
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Louis Maric<ł, Grenzbestimmung des Kóhlendiozydes in verdorbener Luft. Verf. 
zur annahernden C02-Best. in Luft an Ort u. Stelle, bcsonders in Gasschutzraumen: 
GefaBc von bekanntein Vol. (1 1) m it der zu priifenden L uft fiillen, in jedes eine 
Arapulle m it zweckmaBig abgestuften Mengen Ba(OH)2-Lsg., Indicatorlsg. (0,1 g Thymol- 
blau in 5 ecm A. je Liter) u. W. ad 15 ccm hineinworfen, GefaC sehlieBen, Ampulle 
durch Schutteln zertriimmern u. beobaehtcn, bei weleher Menge Ba(OH) 2 der Farb- 
umschlag eintritt. Samtliche Manipulationen bei der Rcagensherst. unter C02-Aus- 
schluB. Einzelheiten im Original. (J. Pliarmac. Belgiąue 18 . 37—43. 19/1. 1936. 
Bruxelles, Univ.) D e g n e r .

W. Gr. Gurewitsch und B. A. Raschkowan, Gelrennte Bestimmung von Arsen- und 
Pliosphorwasserstoff in  der Luft. Aus den durchgefiihrten Voi'verss. zur getrennten Best. 
von nebeneinander anwcsendem AsH3 u. PH 3 wird vom Vf. folgendes Verf. ausgebildet: 
In die Flasche m it der Gasprobe werden 20—25 ccm chem. reiner H N 03 (D. 1,40) zu- 
gegeben, die Flasehe umgesehuttelt, am nachsten Tage ein aliąuoter Teil der Saure 
abgemessen, in einer Porzellanschale bis zur Trocknc eingedampft u. der Rest noch 
zweimal mit dest. W. abgedampft. Der feste H.,AsO,r  u. H 3P 0 4-Ruckstand wird mit 
H20  aufgenommen u. in zwei Teile geteilt. Zu einem Teil wird zur Best. von H 3PO, 
1 ccm 12°/0ig. KBr-Lsg. zugegeben (Red. von H3AsO.,) u. die Lsg. zweimal m it 5 ccm
18—19°/0ig. HC1 eingedampft, der trockene Rtickstand wird m it H 20  aufgenommen 
u. wie bei der Best. von H 3As04 (vgl. C. 1 9 3 6 . I. 120) beschrieben ist, der H 3P 0 4-Geh. 
colorimetr. erm ittelt. Im  anderen Teil der Lsg. wird zur As-Best. H 3AsÓ4 m it Zn 
u. H ,S04 reduziert u. ais AsH3 aus dem Entwickler in zwei m it H N 03 (D. 1,4) ge- 
fullte Vorlagen m it G lasfritterplatten ubergetrieben, die gebildete H 3A s04-Lsg. bis 
zur Trockne eingedampft u. wie oben colorimetr. bestimmt. (Chem. J .  Ser. A. J .  allg. 
Chem. [russ.: Chimitseheki Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtsehei Chimii] 5 (67). 
1317—23. 1935. Charków, Physiko-Chem. Lab. d. Ukr. Inst. f. Arbeiten iiber Berufs- 
Pathologie, -Hygiene u. -Krankheiten.) v. F u n e r .

M. Berek, K. Mannchen und W. Schafer, Uber tyndallometrisehe Messung des 
Staubgehaltes der Luft und ein neues Staubmepgerat. Vff. kritisieren die bisher iiblichen 
Methoden zur Best. des Staubgeli. der Luft. Sie maBen die Lichtstreuung durch die 
in der Luft schwebenden Staubteilchen in einem neu konstruierten Tyndallometer 
in Abhangigkeit vom gravimetr. ermittelten Staubgeli., wobei sie eine gerade Eich- 
kurve fanden. Die Einrichtung u. der Gebrauch des handlichen, tragbaren Gerates 
wird beschrieben. (Z. Instrumentenkunde 56 . 49—56. Febr. 1936. Wetzlar, Phys. 
Lab. d. Opt. Werke E. L e i t z .) W i n k l e r .

Fr. Sartorius und K. W. Jotten, Neue Untersuchungen zur Quarz- und Serizit- 
anahjse in Gewerbestauben. Fiir eine móglichst einwandfreie Feststellung der freien 
krystallin. S i02 ist zu berucksichtigen: 1. KorngróBenzus. — 2. Mechan. Phasenanalyse 
der KorngróBenanteile bis Siebnummer 215 sowie getrennt der daruberliegenden 
kleineren KorngroBenanteile zur quantitativen Erm ittelung der sog. Quarzfraktioncn 
zwischen 2,63—2,68. — 3. Priifung der Reinheit der gcwonnenen Quarzfraktionen 
durch chem. Analyse, Tetralinmethode, D E B Y E -A ufnahm en u . polarisationsmkr. 
Unters. Ausfuhrliche Beschreibung der Aufnahmetechnik fiir Staubróntgenspektren. 
(Arch. Hyg. Bakteriol. 1 1 5 . 135—51. Dez. 1935. Munster i. W., Hygien. In stitu t der 
Univ-) G r o s z f e l d .

a ) 'E l e r o e n t e  u n d  a n o r g a n l s c h e  V e r b ln d u n g e n .
L. M. Iolsson, O ber sieht. iiber die Zeitscliriftenlileralur iiber die Fragen der chemischen 

Analyse fiir das I I .  Yierteljahr 1934. (Betriebs-Łab. [russ.: Sawodskaia Laboratorija] 
3- 1053—59.) _  ̂ K l e y e r .

Selim Augusti, Ober ein analytisches Verfahren zur Entfernung der Phosphat-, 
Uzalat-, Fluorid-, Silicat- und Fluosilicatanionen in der I I I .  Gruppe. Zur Fallung von 
. i "> C2O4", F ', Si03"  u. S iF j" vor der Unters. aufC o", N i" , B a” , S r” , Ca” u. Mg" 

eignet sich die Behandlung m it Pb-Acetat in essigsaurer Lsg. Die salzsaure Lsg. aus 
t 3H^er.8e'lcnden Analysengruppe wird m it NH4OH bis zur Bldg. eines Nd., sodann 

>nit HC1 bis zur Auflósung des Nd., m it einem CberschuB an Essigsiiure u. in der Hitze 
mit portionsweise zugegebener Lsg. von neutralem Pb-Acetat versetzt, bis die Fallung 

tandig ist. Man filtriert (der Filterruckstand wird yerworfen), erhitzt das F iltra t 
n ’ Um ĉ en ■̂ ss*gs®'ure'iberschuB zu entfernen, sauert m it HC1 stark an, gibt 

A t U- zu’ e twas absitzen u. filtriert; der Filterruckstand wird m it NH4- 
Acetat (Befreiung yon P b") behandelt, dann zur Unters. auf Erdalkalien verwendet,
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das F iltra t wird m it NH4OH zur Fallung der I II . Gruppe behandelt. (Ann. Chim. 
applicata 25. 448—51. 1935. Salemo, Teehn. u. Handelsinst., Chem. Lab.) R . K. Mu.

A. F. Orlenko, Die elektrocapillare Metlwde der qualitativen Analyse der Kationcn 
der I .  Untergruppe der IV . Gruppe. Es wird die Anwendung der elektrocapillaren 
Analysenmethode nach D j a t s c h k o w s k i  (C. 1931. I I . 1165. 1934. I I . 96) auf die 
Unters. der Ionen H g", Cu” , B i” ' u. Cd” erórtert. Fiir die Analyse muB asehefreies 
Filterpapier yerwendet werden, das m it dest. W. angefeuchtet ist; in der Nahe der 
Anodę wird die Probelsg. tropfenweise auf das Papier gebracht, in der Nalie der Kathode 
werden ais troekene Reagenzien in kleinen Krystallen angewandt: K 4Fe(CN)0 oder 
Pyrogallol +  Na2S 03 fiir Cu” , K 2Cr20 7 fiir B i” ', ICJ fiir H g". Die Priifung auf Cd” 
muB in der Weise ausgefiihrt werden, daB zuniichst m it einem Stuck Filtrierpapier, 
das m it 1—2°/0ig. HCl getriinkt ist, innerlialb 5 Min. B i '” , H g” u. Cu” zur Kathode 
iiberfiihrt werden, worauf ein auf die Anodę aufgebraehter Tropfen (NH4)2S-Lsg. den 
gelben CdS-Nd. liefert. (Chem. J .  Ser. A. J .  allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. 
Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 1091— 92. 1935.) R. K. M u lle r .

Luigi Martini, Uber die Chromylchloridproba in  der qualilativen Analyse. Die 
Priifung auf Cl' durch Erhitzen der Probe m it K 2Cr20 , u. konz. H 2S 0 4 u. Nachweis 
der Bldg. von Chromat aus dem abdest. Cr02Cl2 in yorgelegter Alkalilsg. wird bei 
Ggw. von F ' unzuyerlassig, da auch Cr02F 2 iiberdest. u. Chromat bildet. Man muB 
in der Vorlage bei positiver Cr04"-Rk. auch auf Cl' u. F ' priifen, um Tauschungen aus- 
zuschlieBen. ZweckmaBig priift man zuniichst in essigsaurer Lsg. m it Pb-Acetat, ob 
iiberhaupt eines der beiden Ionen yorliegt, bei positiyem Ausfall wird eine m it Essig- 
saure angesiiuerto Probe m it CaCl2 auf F ', eine m it H N 0 3 angesiiuerte Probe m it AgN03 
auf Cl' gepriift; der m it AgN03 etwa erhaltene Nd. muB noch m it konz. (NH4)2C03- 
Lsg. auf B r' gepriift werden. Boi Ggw. yon J '  ist die Probe nicht zu empfehlen, weil 
dic sich entwickelnden J 2-Diimpfe stóren. (Ann. Chim. applicata 25. 528—30. 1935. 
Siena, Univ., Inst. f. allg. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

A. M. Dubowitzki und N. I. Krjutschkow, Getrennte Beslimmung der Stick- 
oxyde in den Absorptionsliirmen von Salpctcrsdureanla/jen. Vff. besekreiben eine von 
N. A. K a r s h a w in a  angegebene Apparatur zur getrennten Best. von NO u. N0:. 
Durch eine geeignete Vorr. (SchluByentilator, Wasserstrahlpumpe) wird ein Gasstrom 
yon 2—5 1/Min. aus der Mitte der Gasleitung entnommen, in der die Zus. bestimmt 
werden soli. Ein auf 110 mm Hg eyakuierter Kolben yon bekanntem Inhalt dient 
dazu, aus diesem Strom durch eine kurze Capillare einen langsamen Teilstrom durch 
eine kleine Wascliflasclie m it H 2S 0 4 anzusaugen. Nach Druckausgleieh des Kolbens 
wird der Kolbeninhalt durch Zugabe yon einigen cem 2%ig. H 20 2-Lsg. unter Schutteln 
oxydiert u. die Restgasmenge bestimmt. Die in den Kolben eingesogene NO-Mengc 
wird dann ais H N 0 3 titrim etr. bestimmt. Die in der H ,S 0 4 absorbiert® Menge Nitrose 
wird durch Titration m it KMnO.„ die Gesamtmenge NO +  NO» im Nitrometer bestimmt. 
Yor demGaskiihler u. dem 1. Absorptionsturm kónnen riehtige W erte so nicht erhalten 
werden, da die konz. u. h. Gase beim Abkiihlen rasch ihren Oxydationsgrad andeni. 
Deswegen wird an diesen Stellen die kleine Waschflasche m it H 2S 0 4 in die h. Rohr- 
leitung eingefiihrt. Dio Zus. der Gase zwischen den 8 Tiirmen einer HN 0 3-Absorptions- 
anlage wird nutgeteilt. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 300—01. 
1935. Technolog. Abt. d. Inst. f. Diingemittel.) BAYER.

Luigi Martini, Uber dic oxydimetrische Beslimmung der Hypophosphite. Die boi 
der Best. yon Hypophosphiten m it 0,1-n. KM n04-Lsg. auftrctenden Stórungen durch 
die Abscheidung von M n02, das sich bei der Rucktitration m it Osalsaure erst allmahlich 
lost, konnen dadurch umgangen werden, daB sofort nach dem m it K M n04 erzielten 
Farbumsehlag der noch li. Lsg. ein t)bersehuB an 0,1-n. Osalsaurelsg. zugesetzt w iri 
der zur Auflósung des Nd. geniigt. AnschlieBend wird wieder m it I0 1 n 0 4 bis zu 
bleibender Rosafarbung titriert. AUc Titrationen werden in yerd. schwefelsaurer lsg' 
(1 :5 ) ausgefiihrt. — Neben einigen Beleganalysen teilt Vf. noch Unteres. iiber dic 
Entwasserang des NaHjfPOo-Hydrats m it: im Essiccator werden innerhalb 4 Tag® 
nur 4,73% W. abgegeben (yollstandige Entwasserung =  16,9S°/o)> bei 100—10?
7—S%, bei 140° ca. 14%. Die therm. Entwasserung laBt. sich somit nicht quantitati'r 
ohne Zers. durchfiihren. (Ann. Chim. applicata 25. 525—28. 1935. Siena, Umv., Inst- 
f. allg. Chem.) R. K. MULLER.

W. P. Semljanitzyn und J. Ja. Jelagina, Volumelrische Methode zur Beslimmung^ 
ron Schtcefd vnd Kohlcnstoff in kohlchaltigen Schwefelkiesen. Kohlehaltiger Kies (0>4gJ 
wird im Luftstrom im elektr. Ofen Terbrannt. Die Temp. wird in 30 Min. auf 60u >
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dann in 15 Min. auf 900° u. in weiteren 15 Min. auf 1000° gesteigert. S 03-Nebel werden 
durch einen feuohten W attebauseh, C02 +  S 0 2 in einem 10-Kugelrohr in iibersohiissiger 
1/1Q-n. NaOH (140 ccm) absorbiert. Der Inhalt des 10-Kugelrohres wird m it dem 
Inhalt des W attebausches u. dem Spiilwasser auf 250 ccm gebracht u. 100 ccm davon 
erst m i ta ccm Vio-n. HC1 neutralisiert (Phenolphthalein); dann wird m it 1/10-n. J-Lsg. 
das Sulfit oxydiert (6 ccm) u. schlieBlich m it c ccm Vi<rn - NaOH das tiberschiissigo 
freie H J  bestimmt, naehdem sich ein Teil desselben nach der Gleichung 

NaHC03 +  H J  =  N aJ  +  H 20  +  C02 
umgesetzt hat. Dann ist: %  S =  [(140 — a +  d )- 0,0016-100- 2,5]/0,4, wobeid =  6 — c. 
Ferner: %  C =  [2 d -0,0006-100- 2,5]/0,4. Die S-Gehh. nach dieser rasch auszufiihrenden 
Methode liegen im Mittel um 0,55°/o niedriger ais nach L u n g e , die C-Werte 0,41% 
niedriger ais nach L i e b i g . (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4 . 302—03. 
1935. Lab. d. Chem. Fabr. Woikow.) B a YER.

E. W. Koenig, Alkalibestimmung in  Feldspaten. Eine abgednderte Flufisaure- 
methode. Vf. schlieBt die feingepulverte Probe m it H F  auf, behandelt die Lsg. bzw. 
den Ruckstand mehrfach m it CaO u. (NH4)2C03 u. fiihrt die Alkalimetalle schlieBlich 
mit HC1 in die Chloride iiber. Einzelheiten im Original. (Ind. Engng. Chem., Analyt. 
Edit. 7. 314— 15. 1935. Erwin, Tenn.) E c k s t e i n .

Jane Adams, Martha Hall und W. F. Bailey, Die Verwendung von Zinkcobalti- 
nilrit zum Kaliumnachweis. Die Ba-, AsO.,'"-, P O /" -  u. NH.,‘-freie Lsg. wird m it dem 
gleichen Vol. Zn-Co-Nitritlsg. (aus Zn-Acetat u. Co-Acetat unter Durchleiten von 
Stickoxydgasen) versetzt. Ein gelber Nd. von K-Co-Nitrit zeigt K  an. Im  F iltra t 
hiervon kann Na m it Zn-Uranylacetatlsg. nachgewiesen werden. (Ind. Engng. Chem. 
Analyt. Edit. 7. 310— 11. 1935. Jacksonville, III., Mac Murray Coli.) E c k s t e i n .

O. Tomicek und M. Jasek, Vólumetńsche Beslimmungen in  stark alkalischen 
Losungen. I II . Die Titration von Thallium und Cer mit Hypobromit. (II. vgl. C. 19 3 6 .
I. 1273.) Die NaBrO-Lsg. wurde gegen Arsenitlsg. eingestellt. Die potentiometr. 
Titration kann bei der Tl-Best. in freier oder in CO.,-Atmosphare ausgofuhrt werden. 
Dio Alkalitat der Lsg. soli am Ende der T itration 1,5—2-mol. NaOH betragen. Unter 
diesen Umstanden liegt das Umsehlagspotential bei +0,05 V gegeniiber der gesatt. 
HgCl-Elektrode. Die Pt-Indieatorelektrode ist vor jeder Titration m it HC1 u. durch 
Ausgliihen zu reinigen. Zur Titration wurden T12S 0 4 u. T12C03 ver\vandt. Die Resultate 
sind so genau, daB diese Salze zur Titerstellung von NaBrO-Lsgg. verwandt wrerden 
koimen. — Auch Ce (3)-Salze konnen in N2-Atmosphare u. 20—30%ig. K 2C03-Lsg. 
mit NaBrO-Lsg. titriert worden, jedoch ist die T itration mit K 3Fe(CN)0 vorzuziehen. 
(J. Amer. chem. Soc. 57- 2409—11. Dez. 1935. Prag, Karls-Univ.) E c k s t e i n .

N. A. Tananajew, Zur Frage der Bestimmung von Barium, Strontium und Calcium 
bei ihrem gleichzeitigen Vorliandensein. (Ukrain, chem. J .  [ukrain.: Ukraiński chemitschni 
Shurnal] 10. 15—18. 1935. — C. 1935- I. 3818.) V. F u n e r .

Grant Wernimont und Thomas De Vries, Die Bestimmung des Verhaltnisses 
Mrkon-Hajnium. Yff. un tor su eh ten die Anderungen der opt. Drehung bas. wcinsaurer 
Zr-Salzlsgg. verschiedenen Zr-Geh. in 20-cm-Róhrchcn u. stellten bis zu einem ZrO.,- 
Ueh. yon 0,3 g gute Ubereinstiminung m it den von d e  B o e r  u. E m m e n s  (C. 1 9 3 1 . I. 
'■17) gefundenon Wei^ten fest. Da den Vff. Zr-freie Hf-Salze nicht zur Verfiigung 
standen, venvandten sie die von d e  B o e r  u . E m m e n s  fiir H f-Tartrat angegebenen 
Werte u. logten zur Berechnung des Verhaltnisses H f: Zr folgende Formel fest: 
^llf/ATzr =  0,5851-(5,37 i r  — A a ) l (A a — 1,16 1F), wobei W — g Oxydgemiseh in 
50 ccm Probelsg. u. A a  =  entspreehende Drehungsanderung, gemessen in 20-cm- 
Kóhjen u. im monochromat. Na-D-Licht. Andere Metalle, die die Drehung beein- 
uussen, z. B . Ti, miissen vorher entfernt werden. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2386—87. 
■Dez. 1935. Lafayette, Ind., Purdue Univ.) E c k s t e i n .
, G- Popow und M. A. N echam kina, Ckrombestimmung nach dem Verfahren 

der- flussigen Amalgame. Nach der von S o m e y a  (C. 1 9 2 7 . I . 2346) ausgearbeiteten 
Methode wird Cr in HCl-Lsg. m it Zn-Amalgam reduziert u. titriert. Die Anwesenheit

— 2,5-n.) H 2S 04 u . Sulfiten maehtc die Red. unvollstandig. Nach A s m a n o w  
(U 1927. I. 2179) ist die Red. m it Zn-Amalgam in H 2S 04-Lsg. Yollstandig, falls dio 
R°i?Z ^Cr ® l̂lro unter 10-n. bleibt. Vff. zeigen, daB bei Benutzung Yon H 2S04 fiir die 

von K 2Cr20 7 u. Chromalaun die Konz. der Saurc am besten 6-n. betragen soli 
u- konz. H2S04 in den Reduktor unm ittelbar vor der Red. zugegeben werden muB, 

Verdiinnungswarme auszunutzen. Die Red. u. T itration m it KM n04 wird 
im COj-Strom durchgefuhrt. Bei der Best. von CrCl3 werden bei H ,S 0 4-Anwendung
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geringero W crte erhalten ais boi der Anwendung von HC1. (Ukrain, chem. J .  [ukrain.: 
Ukraiński cliemitschni Shurnal] 10. 187—92. 1935. Charków, Ingenieurpadagog. 
Inst.) v. F u n e r .

Ralph H. Muller, Die spektropliotometrischc Manganbeslimniung im Stahl. Vf. 
wendet sich gegen dio von M e h l ig  (C. 1935. I. 3016) vortretcne Auffassung, daB die 
spektrophotometr. MeBmethode zur Mn-Best. koinc wesentlichen Vorteile gegeniiber 
der volumctr. W ismutatmethode bietet u. zeigt, daB nur wenige genauo Messungen 
der Lichtdurchlassigkeit im Konz.-Bereich von 0—10 mg Mn/Liter die Zuverlassigkeit 
des Verf. bestiitigen, wenn die Resultate in Ubereinstimmung m it dem BEERschen 
Gesetz errechnet oder graph. dargestellt werden. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 
361. 1935. New York, Uniy.) E c k s t e i n .

J. P. Mehlig, Die spektrophotometrische Mangańbeslimmung im  Stahl. Entgegnung 
auf die yorst. ref. Arbeit von M u l l e r ,  worin Vf. auf seiner Stcllungnahme bzgl. t)ber- 
legenheit der yolumetr. gegeniiber der spektrophotometr. Methode, sowie der einfacheron 
Auswertung empir. hergestcllter Kuryen bestchen bleibt. (Ind. Engng. Chem., Analyt. 
Edit. 7. 361—62. 1935. Corvallis, Oregon, S tate College.) E c k s t e i n .

Peter Dickens und Gerd MaaCen, Die Anwendung der potentiometrischen Map- 
analyse im  Eisenhiittenlaboratorium. V II. Die Bestimmung von Kobalt und Mangan 
mit Ferricyankalium. (VI. vgl. C. 1933. I. 3984.) Die Messungen wurden nach der 
POGGENDORFsehen Kompensationsmethode unter Ver\vendung einer Pt-Indicator- 
u. einer n. HgCl-Elektrode ausgefiihrt. (App. vgl. D ic k e n s  u . T h a n h e i s e r , C. 1930.
I. 3701). 1. Arbeitsvorschrift fiir  Co-Salzlsgg. Die Salzlsg. wird m it 40 ccm Citronen- 
siiuro (500 g/Liter W.) yersetzt, auf 200 ccm verdunnt u. m it 20 ccm NH3 abgestumpft. 
Nach dem Abkiihlen setzt man weitere 60 ccm NH 3 hinzu u. titriert bei einer Gegen- 
spannung von 1 Volt m it K3Fe(CN)li bis zum Sprung. 2. Zur Tilration von K 3Fe{CN)6 
wird die Probelsg. m it 10 g gel. NH^Cl u. 10 ccm N H 3 yersetzt u. nach Verdunnen 
auf 200 ccm m it Co(N03).,-Lsg. bis zum Sprung titriert. 3. Auch eine indirekle Co- 
Best. durch Rucktitration eines K3Fe(CN)6-t)berschusses m it Co(N03)2-Lsg. ist nach 
diesem Verf. mit befriedigender Genauigkeit moglich. 4. Ausfiihrliche Beschreibung 
der Co-Bcst. neben Fe (3), Ni, Cr u. V sowie neben Fe, Cr (3) u. V zusammen sieho 
Original. Da eine sichere Abscheidung des Mn in Co-Stahllsgg. nicht zu erreichen ist, 
muB Co u. M n gemeinsam bestimmt werden: 5. 0,5—2 g Stahl lóst man in móglichst 
wenig verd. HC1, oxydiert m it konz. H N 03 u. 40—50 ccm 15°/0ig. HClO.i, dampft 
ein, bis dic Lsg. stark raueht, yerdunnt auf 200 ccm u. kuhlt ab. Eine Abtrennung 
des W ist nicht erforderlieh. Die Lsg. wird unter Ruhren in eine Lsg. gegossen, die 
100 ccm NH 4-Citratlsg. ( =  30 g Citronensaure), 80 ccm NH 3 u. uberschiissiges K 3Fe(CN)6 
enthalt. Den DberschuB titriert man mit eingestellter Co(N03)2-Lsg. bei lV o lt Gegen- 
spannung zuruek. Von der verbrauchten K 3Fe(CN)6-Lsg. zieht man den fiir Mn er- 
rechneten Vcrbrauch ab. — Die Anwesenlieit yon beliebig viel Ni stort nicht. 6. Be- 
sclireibung der analogen Mn-Best. in Co-freien Stahlen. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. 
Iiisenforschg. Dusseldorf 17. 191—202. 1935.) E c k st e in .

B. B. Getzow, Anwendung von Glasfillerlrichtern bei der Bestimmung ton GraphH 
im Gufieisen. Zur Best. voń Graphit im GuBeisen wird die Probe (0,5 g) in 50 ccm 
H N 0 3-Lsg. (D. 1,20) im W.-Bad gel., m it einigen Tropfen HF-Lsg. yersetzt, durch 
eine Quar/.filtemutsche m it porosem Quarzboden filtriert, zuerst m it HCl-Lsg. (1:4), 
dann mit W. gewaschen, 10 Min. bei 105° getroeknet, dann im elektr. Ofen im 0 2-Strom 
verbrannt (3—4 Min.); die gebildete C 02 in titrierter Barytlauge (50 ccm) aufgefangen 
u. den OberschuB an Ba(OH )2 gegen Phenolphthalein m it HCl-Lsg. zurucktitriert. 
Dauer der Best. 30—35 Min. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 584 
bis 5S5. 1935.) v. FuNER.

JohnR. Caldwell und Harvey V. Moyer, Organische Ausflockungsmittel bei 
quantitativen Zinksulfidfallung. Vff. fanden, daB 0,3 g ZnS in 300 ecm Lsg. sofort 
u. yollstandig durch Zusatz von 0,5—2 mg Gelatine oder 2—5 mg Agar-Agar aus- 
geflockt werden. Die Fallung erfolgt bei gewohnlieher Temp. Nach 15 Minuten wiru 
filtriert u. der Nd. m it k. W. ausgewaschen. Die Trennung von anderen Metallen — 
a u Ber von Co — ist. fast quantitativ. (J. Amer. chem. Soc. 57. 2372—74. Dez. 193o. 
Columbus, Ohio S tate Univ.) E c k s t e i N '

John R. Caldwell und Harvey V. Moyer, Eine Trennungsmeihode des 
roni. Kobalt, bei der eine Nachfdllung des Kobalts fast verhindert wird. (Ygl. y o rst. Bel-) 
Fallt. man ZnS in Ggw. von gewissen Aldehyden, so werden nur geringe S puren  gleicli- 
zeitig anwesendeu Co initgerissen. Am besten hat- sich Acrolein bewahrt, das auf der
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Oberflache der ZnS-Teilclien m it H„S in Ek. tr itt . Man verwendet bis zu 0,3 ccm 
Acrolein fur 0,25 g Zn, hóliere Acrolein mengen verursaeken Harzbldg., die die Filtration 
erschwert. Dic Ausflockung des ZnS erfolgt auch hier bei Zimmertemp. durch 10 ccm
0,02%ig. Gelatinelsg. Die ZnS-Fiillung naeh Ma y r  (C. 1 9 3 4 . I .  3773) in m it Trichlor- 
cssigsiiure-Na-Acetat gepufferten Lsgg. fiihrt in Ggw. von Acrolein cbenfalls zur fast 
yollstandigen Trcnnung vom Co. (J. Amer. chem. Soc. 57 . 2375—77. Dez. 1935. 
Columbus, Ohio State Univ.) E c k s t e i n .

G. C harlot, VolumelriscJie Bestimmung von Nickel in Oegenwarl von Kobalt. Mit 
einem UberschuC von KCN werden Co u. Ni zunachst in komplexe Cyanide iibergefiihrt. 
Dann fiigt man tropfenweise Br2 hinzu. Dadurck geht das zuerst gebildete komplexe 
Kobaltocyanid in die Kobaltiverb. iiber, wahrend Ni ais Cyanid u. Kobalticyanid 
ausfiillt. Auf Zusatz von 40—50 ccm KOH (30° Be) u. Br2 bildet sich dann ein scliwarzer 
NiO-Nd. Diesen lóst man in konz. HCI, kocht, fiigt Oxalsaure hinzu, kocht wieder 
5Min. u. macht m itN H 3. aq. alkalisch. Man erhalt dann eine Ni-Lsg., die Co ais Kobalti
cyanid enthalt. Zur T itration yersetzt man dic Lsg. m it einem bekannten Vol. einer 
gestellten KCN-Lsg. u. titriert den CyanidiiberschuB m it einer gestellten Ni-Lsg. zuriick, 
bis ein Tropfen der Lsg. Dimethylglyoximpapier rosa farbt. Der Vorteil der Methode 
ist, daB zeitraubende Fallungen vermieden werden. (Buli. Soc. chim. France [5] 3. 
324—26. Febr. 1936.) W i n k l e r .

Alfred W . Scott und E leanor G. A dam s, E in neue.s organisches Reagens auf 
Cadmium. Unter verschiedenen S-haltigen organ. Verbb. ha t sich ais besonders 
giinstiges Reagens auf Cd das l-(2-Chinolyl)-4-allylihiosemicarbazid herausgestellt. 
Das Praparat wird hergestellt aus 10 ccm Allylisotliiocyanat u. 16 g krystallin. 2-Chino- 
lylhydrazin in A. Ausbeute 20 g. Langsame Umkrystallisation aus A. liefert farblose 
Krystalle vom F. 158°, lóslich in A., A. u. Bzl., schwer 1. in k. W. Eine gesatt. Lsg. 
des Reagens in 50%ig. A. u. in Ggw. von K J, liefert m it Cd" einen gelben Nd. noch 
in einer Verdunnung von 1: 1 Million. — In  Ggw. von Cu wird dieses zuerst naeh Ent- 
fernung yon NH.,' u. SO./' m it K J  ausgefallt, dann, ohne zu filtrieren, Cd m it dem 
Semicarbazid gefiillt u. die Lsg. ammoniakal. gemacht. Cu geht in Lsg., das Cd-Salz 
nicht. (J. Amer. chem. Soc. 57 . 2541—42. Dez. 1935. Athens, Uniy. of Georgia.) E ck .

F. M. S chem jakin , Ober die gewichtsanalytisclie Bestimmung von Vanadium mit 
Hilfc von Aminoniumbenzoat und von Tilan mit Hilfe von Tannin. Die vorgeschlagene 
Methode zur Best. yon V in Form von Vanadylbenzoat wird wie folgt ausgefiihrt: 
25 ccm der V ,05 enthaltenden Lsg. werden m it 10 ccm 2-n. HCI angesiiuert, zum Sieden 
erhitzt u. durch eine gesatt. NH 4-Sulfitlsg. reduziert. Naeh der Red. bis zum yierwert.
V wird mit h. gesatt. NH,-Benzoatlsg. ausgefallt, 2—3 Min. gekocht u. naeh 3—4 Stdn. 
filtriert. Gewaschen wird m it gesatt. Benzoesaurelsg. Naeh dem Trocknen wird der 

gegliiht u. ais V20 5 gewogen. Zur Best. des V in Ferroyanadium wird die Probc 
auf dem Badc in H N 03 gel., das Fe m it NH.,OH ausgefallt u. im F iltra t das V wie oben 
bestimmt. Die Best. storen Fe u. Cr, nicht dagegen Mg, Al, Mo, W u. Ti. — Weiter 
wurde die Tanninmethodc zur Ti-Best. von D a.S-G upta (C. 1 9 3 0 . I. 2928) nachgepriift 
u. modifiziert. Dio Methode ergibt etwas ungiinstigere Resultate ais die o-Oxychinolin- 
methode. (Betriebs-Lab. [m ss.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 986—87. Moskau, 
U niv-) K l e y e r .

W. George P arks und H . J .  P reb luda, Die Verwendung von Hezammincobalti- 
terbindungeti bei der gewichtsanalytischen Vanadinbeslimmung. Durch eingehende 
analyt. Unterss. wurden die Vermutungen von P a r k s  (Diss. 1930, Columbia-Uniy.) 
uber die Zus. naehsteh. Verbb. bestatigt. Aus neutralcr Metayanadatlsg. erhalt man 
nnt [Ce(NH3)6] '"  die aprikosenfarbige Verb. [Co(NH,)6](V03)3; aus alkal. Lsg. die 
orangefarbene Verb. [Co(NH3)6]4 • (V20 7)3; aus essigsaurer, NH4-acetathaltiger Lsg. 
uie gelbe Verb. [Co(XH3)c] j ■ (Vfi0 17)3. Die Fiillung aus saurer Lsg. (pH =  5,1) ermóglicht 

T  ,®nnung des V yon P 0 4'" ,  A s04" /, F e " ',  Cu" u. Ca” , dagegen nicht yon W, Mo 
wier lb .  (J. Amer. chem. Soe. 57. 1676— 78. 1935. Kingston, Rhode Island, S tate 
College.)  ̂ E c k s t e i n .

; G ilchrist und Edw ard W ichers, Eine Vorschrift zur Trennung der
sec/i.s Platinmelalle mneinander und zu ihrer gravimetrischen Besłimmung. Das Verf. 
( einzelheiten vgl. im Original) behandelt nur Gemische der 6 Pt-Metalle, also in Ab- 
Mesenheit aller anderen Metalle. Die Genauigkeit ist sehr groB. Is t weniger hohe 
'Cnauigkeit erforderlich, so kann auf die mehrfachen Umfallungen yerzichtet werden. 
rbcitsyorsehrift: 1. Aus der salpetersauren Lsg. der Pt-Metalle wird Os ais 0 s 0 4



3550 G . A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1936. I.

iu m it S 0 .2 gesatt. HCI abdcst., m it NaHC03 ais Os(OII), gefalit u. im H 2-Strom zu 
Os reduziert. 2. R u  wird aus dor Os-freien Lsg., die m it H 2S 04 u. 10%ig. N aB r03- 
Lsg. yorsetzt wurde, ebenfalls ais RuO., in m it S 0 2 gesatt. HCI abdest. u. weiter wio 
0 s 0 4 behandelt. 3. In  der zuriickbleibenden Lsg. werden Pd, Rh u. I r  durch NaHC03 -f 
N aB r03 ais Hydroxyde ausgefallt, durch Porzollanfiltertiegel filtriert, u. im Filtrat 
das P t m it H 2S gofallt u. zu P t gegliiht. Evtl. ist der Nd. yon anhaftendcm S nach 
besonderer Vorschrift zu reinigen. 4. Aus der salzsauren Lsg. der Hydroxyde fallt 
man Pd  m it Dimctliylglyoxim  u. bestimmt es ais solchcs oder nach Gliihen im H 2- u. 
im C02-Stroni ais metali. Pd. 5. Nach Zerstórung der organ. Substanz u. der Nitroso- 
vorbb. m it H 2S04 wird Rh m it TiCl3 reduziert, das Metali in H 2S 0 4 u. H N 0 3 gol., 
m it H 2S gefalit u. im H2-Strom zu metali. Rh gegliiht. 6. Nach Entfernen des Ti 
mit Gupferron u. Zerstóren der organ. Substanz Fallung des I r  m it NaHC03 u. NaBr03 
ais Ir(O H )4 ii. Gliihen in Luft u. im H 2-Strom zu metali. Ir. (J. Amer. chem. Soc. 57. 
2565—73. Doz. 1935. Washington, National Bureau of Standards.) E c k s te in .

b ) O r g a n is c h e  V e r b in d u n g e n .
R. B. Sandin und E. T. Margolis, Quecksilberbeslimmung in jodierten organischen 

Quecksilberverbinduwjen. Die Verwendbarkeit des CuSO^-Propylendiaminreagens nach 
Spacu-Spacu. (Vgl. C. 1932. II. 2341.) Die Substanz, dio wenigstens 0,3 g Hg ent- 
halten soli, wird in einem CA R IU S-B om benrohr wie iiblicli m it rauchender H N 0 3 auf- 
goschlossen. Nach Abkiihlcn u. Offnen des Rohres wird der Riickstand m it 20 ccm W., 
15 ccm NH 3 u. einem t)berschuB von festem K J  behandelt. Is t dio Lsg. durch freien J 
lioch braun gcfiirbt, so setzt man verd. NaOH bis zur Hellgelbfarbung hinzu; dann 
yersetzt man m it einem DberscliuB der Reagenslsg. (2,5 g CuS04 u. 2 g 75°/0ig. Propylen- 
diaminlsg.), kiihlt mehrere Stdn. in Eiswasser, filtriert den blauen Nd. ab, wascht ihn
3—4-mal m it einem Gemisch von 0,l%ig- KJ* u - 0 ,l °/0 Reagenslsg., u. dann mit A. 
u. A. aus. Der im Vakuumexsiccator getrocknete Nd. en thalt 21,81°/0 Hg. (Ind. 
Engng. Chem., Analyt. Edit. 7. 293—94. 1935. Edmonton, Canada, Univ. of 
Alberta.) “ E c k s t e in .

G. A. Pewzow, Uber die quantitative Bestimmung von Diphenylamin ais Tetra- 
bromdiphenylamin. F ur die Best. von Diphenylamin schlagt Vf. folgendes Verf. yor, 
bei dem die Wrkg. des Br2 durch dessen Anwendung in alkoh. Lsg. gemildert wird: 
Eine genau gewogene (a g) Probe von 0,25—0,3 g wird in 12—15 ccm A. gel. u. in 
einem 75— 100 ccm-Glas unter standigem Riihren portionsweise m it frisch hergcstellter 
alkoh. Br2-Lsg. (ca. 1 ccm Br2 auf 20 ccm A.), insgesamt ca. 10 ccm, yersetzt, bis dic 
gelbe Farbung beim Stehenlassen an dunklem Ort in 15—20 Blin. nieht rnehr ver- 
schwindet. Man fiigt 15 ccm W. zu, yerdampft auf dem W.-Bad fast. die gesamte K i 
setzt 50 ccm W. zu, riihrt gut mu, lafit 15— 20 Min. stehen, filtriert durch einen 
ScHOTT-Glastiegel, wascht m it W. von Zimmertemp., trocknet bei 95— 100° bis zur 
Gewiclitskonstanz u. wagt (b g). Der %-Geh. an Diphenylamin ergibt sich zu 34884 bja.
— Vf. gibt Belegaualysen, die zeigen, daB sich bei dem Verf. nur das Tetrabromia 
bildet. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 233—35. 1935.) R. K- Mu.

V. S. Butkevitsch und M. S. Gajevskaja, Eine colorimetrische Metlwde_ zur 
guantitatiien Bestimmung von Glucose und Fructose ais Olucosazon. Vff. machen eimge 
Vorsehlage zur Vorbcsserung der Methode von H e r z f e l d  (C. 1932. I. 424). Man 
erhalt m it dem HERZFELD schen Umrechnungsfaktor 1,45 nur dann richtige Werte 
fiir Glucose, wenn man die Rk.-Dauer auf 1,5 Stdn. erhóht. — Zur Best. von Fructose 
muB der Faktor au f den halben W ert (0,725) erniedrigt werden, weil dieser Zucker m 
dieser Zeit fast quantita tiv  in Glucosazon iibergeht. — Will man Glucose u. Fructose 
nebeneinander zusammen bestimmen, so muB die Erhitzungsdauer auf 5— 7 Stdn. er
hóht werden, dam it die Osazonbldg. aus Glucose prakt. beendet ist. Man v e r\v e n d e t 
dann gleichfalls den Umrechnungsfaktor fiir Fructose. Die Methóde gibt recht gule 
Werte, wenn nieht zu viel Glucose in dem Gemisch vorhanden ist. (C. Ii. (Doklady) 
Acad. Sci. U. 11, S. S. [N. S.] 1935. III. 313—16. Moskau.) O h le .

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 .
A. I. Gagman, Eine rereinfachte Methode zur Herstdlung von Bariumsulfalsuspen- 

sion fiir die Pydographie. Es wird eine einfache Methode zur Herst. yon BaSOj- 
Suspensionen aus frischgefalltem B aS04 in wss. Gelatine beschrieben. (Klin. Men. 
[russ.: Klinitscheskaja Medizina] 12 (15). 1192. Moskau, Róntgeninst.) KLEYER-
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Josć Zozaya, Eine physikalisch-chemische Studie uber Blutscren. Best. des spezif. 
Gewichtes, der Yiseositat u. der yersehiedenen Serumproteine. (J . biol. Chemistry 
110. 599—617. 1935. Gladwyne, Pennsyly. Gladwyne Res.-Lab.) B o m s k o v .

I. J, Drekter, Adolph Bernhard und Jerome S. Leopold, Die Exlraklion des 
Cholesterins aus Blutserum. F ur die Extraktion aus Trockenblut ist A. geeigneter ais 
ii. oder Chlf. Das Cholesterin komnat in zwei Formen im Blut vor, von denen die eino 
dureh A., die andere dureh A. extrahiert werden kann. Die in A. 1. Fraktion, die nur 
einen kleinen Teil des Gesamtcholesterins ausmacht, ist wahrscheinlich in adsorbiertem 
oder emulgiertem Zustand vorhanden. Die alkohollosliche Fraktion ist wahrschein
lich an Protein gebunden. (J . biol. Chemistry 110. 541—49. 1935. New York, Lenox 
Hill-Hosp.) ' B o m s k o v .

L. Bogendórfer, H. Kramer und W. Pape, Blutdiastasebeslimmungen ais Hilfs- 
mitlel zur Erliennung von Pankreaserkrankungen. (Klin. Wschr. 14. 1469—70. 1935. 
Osnabriick, Innere Abt. Stadtkrankenhaus.) P f l u c k e .

Kurt Kramer, Bestimmung des Sauersloffgehaltes und der Hamoglobinkonzentration 
in Hamoglobirdosungen und hamolysiertem Blut auf liclitdektrischem Wege. (Z. Biol. 
95. (N. F. 77). 126—34. Gottingen, P h y sio l. Inst. d. Univ.) P f l u c k e .

Rodger H. Watson, Einige Beóbaclitungen iiber die Bestimmung von Muskel- 
hiimoglobin. Die ąuantitatiye Extraktion des gesamten Hamoglobins aus Saugetier- 
uuiskulatur erfolgt dureh 3-malige je 3-std. Extraktion yon 5— 6 g sehr g u t zerkleinerter 
n. mit Sand zerriebener Muskulatur m it 12—14 ccm 1/ i6-mol. Pliosphatpuffer vom 
Ph =  6,5. Die yereinigten Extrakte werden m it Kieselgur 2—3-mal geklart, der 
Filterriickstand m it 0,1%  NH 3 extrahiert u. die ammoniakal. Lsgg. m it Al-Hydroxyd 
geklart. Die relatiyen Konzz. von Blut- u. Muskelhiimoglobin lassen sich m it dom 
HARTRiDGEsohen Reyersionsspektroskop bestimmen. Die eolorimetr. Hamoglobin- 
best. ais HCl-Hamatin ist auch fiir den Muskel anwendbar. Diese Estraktionsm ethode 
gibt um 30% niedrigere W erte ais naeh WHIPPLE. Die Konz. an Muskelhamoglobin 
war im Ochsenherzen etwa 0,6% , in den Herzen von Schaf, Schwein u. H und zwisehen
0,23 u. 0,36%, in Skelettmuskulatur um 0,6%. (Biochemical J . 29. 2114— 21. 1935. 
Cambridge, Biochemical Lab.) L o h m a n n .

Kurt Franke, Quantitative Porphyrinbestimmung m it dem Leifopliolometcr. Die 
Best. von Koproporphyrin im H am  mittels Lumineseenz im L E lT Z schen Photometer 
„Leifo“ kann unter Benutzung einer Eichkurve zwisehen 2,5 y-°/0 u. 250 y-%  sehr 
genau durehgefiihrt werden, da das Proportionalitatsgesetz weitgehendst erfullt ist. 
Line Vorschrift zur Extraktion des Porphyrins aus dem H arn ist angegeben. (Z. ges. 
exp. Med. 97. 616— 21. 15/1. 1936. Gera, Stadt. Krankenhaus.) Oe s t e r l i n .

P. O. Gaussman und M. M. Pissmarew, Eine einfache Methode zum Nachweis 
von Bdirubin im Harn dureh Chloroformextraktion und Versuche, die beweisen, da/3 
das gelbe Pigment, das aus dem Harn von Ikteruskranken in  das Chloroform iWergeht, 
Bilirubin ist. Urobilin geht in das Chlf. nur naeh Zusatz von genugenden Mengen konz. 
Lsgg. von Schwermetallsalzen oder Sauren aus dem H arn iiber, wilhrend Bilirubin 
auch aus einem unbehandelten H am  in das Chlf. ubergeht. Die Verss. zeigten weiter, 
9*® gelbe Farbę eines solchen E xtrakts dureh Bilirubin bedingt ist. Trockenes 
Jiilirubin, welclies dureh Yerdampfung des Extraktes erhalten u. im n. Serum verd. 
rl v . d e m  Bilunibinreagenz nicht die charakterist. griine Farbung, so daB 
dureh den TrocknimgsprozeB dic Eigg. des Bilinibins sich anscheinend yorandern.

•f Bilirabinrk. kann man jedoch dureh Schiitteln des gesamten Chlf.-Estraktes 
nnt Eg. erhalten. Ebcnso farb t sich naeh Schiitteln des gesamten Extraktes m it den 
■Diazoreagenzien die Lsg. zart yiolettblau. (Therap. Arch. [russ.: Terapewtitseheski 
Archiy] Ig . Nr. 6. 259—69. 1934.) K l e v e R.

Fritz Biihler, Eine stufenphoiomelrische Methode der Harnkrealininbcstimmung.
ges. cxp. Med. 93. 613— 18. Kiel, Med. Univ.-Klin.) P f l u c k e .
Walter Specht, Schwcflige Sćiure und Formaldehyd in  Leichenteilen. Im  Laufe 

einer tosikolog. Unters. nachgowiesener HCOH kann natiirlichen Ursprungs sein u. 
gestattet rncht ohne weiteres Ruckschliissc auf eine Ycrgiftung m it Aldehyd oder 
[ ^ “l/dpraparateń. Das gleiche gilt fiir den Nachweis von S 0 2 in Leichenteilen. Vf. 
_onnte experimentell nachweisen, daB die S 0 2 aus untersehwefligsauren Verbb. bzw. 
n  ° n m  D|- durc^  Bakterienwrkg.- auf Cystein bzw. Cystin entstehen, stam m t.

er HCOH ist ais Zers.-Prod. der Kohlenhydrate aufzufassen, er bildet m it der S 0 2 
Jormaldehydschweflige Sdure, die in den Lebem nachgewiesen wurde. Ih r  positiyer
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Nachweis in Organtcilen, besonders in der Leber, ist demnacli ebenfalls nicht dazu 
angetan, unm ittelbar auf eine Vergiftung m it Praparaten, die diesen Komplex ais 
solchen enthalten oder abzuspalten vermógen, wie Hyraldit, Novalgin, M dubrin  u. 
Moronal, riickschlieBen zu diirfen. (Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med. 2 6 . 341—50. 1936. 
Halle [Saale], Univ., Inst. f. gerichtl. u. soziale Med.) F r a n k .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Thomas J. Dixon und Frank Roffey, Die Handhdbung und Lagerung von Sauren. 
Zusammenfassender Vortrag iiber Transport u. Lagerung von H 2SO.,, HC1, HN03, 
Essig-, Ameisen- u. Oxalsaure. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 5 4 . 1104—09. 
1935.) R. K- Mu l l e r .

W. Dawihl, Versuche zur Herstellung saurefester KUle mit festcm Wasserglas. Die 
VorteiIe der Venvendung festen Wasserglases zur Herst. saurefester K itte sind folgende:
1. Die K itte  kónnen an der Verarbeitungsstelle angemacht werden; 2. die Gefahr der 
EinschlieGung von Luftblasen ist geringer; 3. das giinstigste Verhaltnis von Wasserglas 
zu Fiillstoffen kann unabhangig von der zur Verarbeitung erforderlichen Konsistenz 
bercits in dem angelieferten K itt eingestellt werden; 4. es wird dadurch Wasserglas 
gespart, der K itt wird also billiger ais Ausgleich fiir die erhóhten Kosten der besonderen 
W asserglasherst.; 5. die von diesen K itten  an W. oder Sauren abgegebenen Alkali- 
mengen sind bedeutend geringer ais bei solchen K itten, die mit fl. Wasserglas angeriihrt 
worden sind. (Tonind.-Ztg. 60 . 186—88. 20/2. 1936.) P l a t z m a n n .

F. C. Thom, Dichtumjen. Verschiedene dem Materiał u. der Form nach ver- 
schiedene Dichtungstypen, an Dichtungen zu stellende Anforderungen, mechan. Ge- 
siehtspunkte, selbstdichtende Flanschenverbb., chem. Eigentiimlichkeiten der abzu- 
schliefienden Fil. bzw. Gase, Teleskopverbb., Stulpenpackungen, Dichtungspasten. (Ind. 
Engng. Chem. 28. 164—70. Febr. 1936. Palmyra, N. Y„ Garlock Pacldng Co.) R. K. Mu.

N. F. Juschkewitseh, N. M. Shaworonkow und J. D. Selwenski, Absorptions- 
koeffizienten von Kohlensaure in  Wasser in  Turmen viil Fullkorpcrn. Ausfiihrlichc 
Wiedergabe der „Zweischiclitentheorie" der Gasabsorption u . krit. Besprechung der 
bisherigen Arbeiten iiber die Absorption von C02 in W., die fiir prakt. Berechnungen 
kein geniigendes Materiał liefern. Vff. leiten fiir die Turmabsorptionskoeff. K i  in 
Fiillkórpersaulen m it Gegenstrom unter Annahme der Giiltigkeit des HENRYsehen 
Gesetzes u. der Verwendung von Lósungsm., das urspriinglich frei von dem zu lóscnden 
Gas ist, die Gleichung ab:

K z - a  =  (2,303-Vin) / [ { H - f ) - V 6]-log [ ( H - f ) - y n +  f - y b\ /(H-yb) , 
wo H — (760-P,„-22257)/18-te. [ K i  =  gel. Gasmenge in cbm je cbm freien Turmvol. 
in 1 Stde.; a =  Oberflache der Fiillkórper in qm/cbm; F ,„ =  Vol. des Inertgases in 
cbm /Stde.; L  =  Menge Lósungsm. in c b m /S td e . ; /=  V{n/L;  Vs =  freies Turmvol.; 
yn =  cbm zu lósendes Gas je 1 cbm Inertgas beim E in tritt in den Turm ; yb — dasselbe 
beim A ustritt a u s  dem Turm; kji — H EN R Y seher Koeff.; P in — m ittlerer D ruck des 
Inertgases in Atmospharen (arithmet. Mittel der Werte fiir ein- u. austretendes Gas).] 
Vff. berichten dann iib e r Verss. iiber die Absorption von C02 in W. bei 1 u. lOata 
in einor Kolonne von 2,7 m Fiillhóhe (Raschigringe 21X 21 mm). Die a b so rb ie r tc  
C 02-Menge wurde aus der Zus. des W. berechnet nach der Formel: C02 rpI. = 
(B'  — B)  — (K'  —  K),  wo B  u .  B'  die Barytzahlen des W. beim E in tritt bzw. A u s tr i t t  
bedeuten, K u .  K '  den entsprechcnden Verbrauch bei der Titration m it H 2S 04 (I n d ic a to r :  
Methylorange). Dadurch wurde der EinfluB geringer Mengen alkal. wirkender Stoffc 
im Leitungswasser ausgeschaltet. Bei einer konstanten Geschwindigkeit des Inertgases 
(Luft) von 0,22 m/sec (bezogen auf den freien Querschnitt des Turmes) u .  L  =  44—l/o 
ergab sich zwischen K z -a  u .  L  eine lineare Abhangigkeit nach: K l - o  =  1 , 0 9 4 +  l-j. 
Bei VeiTingerung der Gasgeschwindigkeit auf 1/K, (also 0,022 m/sec) sinkt K j / a  aw 
etwa die Hśilfte. Bei einer Inertgasgeschwindigkeit von 0,22 m/sec u .  10 ata D ruck  
verringert sich K f a  u m  das 2,5-fache u .  der EinfluB von L  wird geringer, e n tsp re c h e n d  
der Formel: K i • a =  0,13-L +  32,3. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit den 
Forderungen der Zweischichtentheorie. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal ehimitscheskoi 
Promyschlennosti] 12 . 472—79. 565—71. 1935. Lab. f. d. Grundlagen d. chem. Ind. 
Moskauer Chem.-Techn. Inst. ,,Mendelejew“ .) BaYER.
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— , Die Explosionsgefahr ton Fłaschen m it terfliissigler KoMcnsaure. (Z. Dampf- 
kesselunters.- u. Versicher.-Ges. a. G. 61. 5—7; Z. Eis- u. Kalte-Ind. 29- 1—3. Febr.
1936.) P a n g r i t z .

Charles R. Hartę jr., Trommeltrockner. Ausrustung fiir  die chemisclie Ver- 
arbeilungsindustrie. Entw., Wirkungswcise u. Ausfiihrungsformen (Vorr. fiir atmosphar. 
Druck u. fiir Vakuum, Einzel- oder Doppeltrommeln), wirtschaftliche Gcsichtspunktc. 
(Ind. Engng. Chcm. 28. 7— 10. Jan . 1936. Buffalo, Ń. Y.) R. K. M u l l e r .

Charles R. Hartę jr., Holzfasser. Ausriistung fiir  die chemisclie Yerarbeitungs- 
industrie. (Vgl. vorst. Ref.) Entw., Grófien, Formen u. Ausgangsstoffe, Aufbau, Be- 
standigkeit von Holz gegeniiber chem. Einw., wirtschaftliche Gesichtspunkte. (Ind. 
Engng. Chem. 28. 176—79. Febr. 1936. Buffalo, N. Y.) R. K. M u l l e r .

W. M. Gawrilow, U. S. S. R .,  Herstellung sdurefester Masscn zum Auskleiden ton 
Gefaflen. Ammoniakal. Bakelitlack wird m it gepulverter Pechkohle vermischt. — 
1000 ccm eines 60°/oig- Bakelitlackes, der 4 Tcile 25%'g- NH 3 enthalt, werden m it 
230 g Pechkohle intensiv vermischt. Die erhaltene Pastę ist yollkommen saurefest 
u. haftet sehr gut auf Eisen. (Russ. P. 44 618 vom 16/2. 1935, ausg. 31/10. 
1935.) R i c h t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Filtenniitel. Ais Bindemittel 
fiir Eiltersteine aus inerten Stoffen wie (Juarzsand, Schwerspat, gegebenenfalls im Ge- 
menge mit 1. Stoffen wie NaCl dienen z. B. mittels p-Toluolsulfochlorid, Oxalsaure, 
neutralen Metalloxyden wie PbO nachhartbare Kunstharze. (E. P. 440 657 vom 3/7.
1934, ausg. 30/1. 1936. D. Priorr. 12/7. u. 28/9. 1933.) M a a s .

W. S. Gawrilow, U. S. S. R., Warmeaustausch bei der Ammoniak- oder Methanol-
sijnthese. Die Synthese erfolgt unter Anwendung eines Vor- u. eines H auptkontakts, 
wobei die frischen Gase zuniichst durch die vom Vorkontakt abziehenden Gase vor- 
gewamit u. darauf durch den Ofen m it dem H auptkontakt geleitet werden, in welehem 
die Aufheizung auf 400—450° erfolgt. Dic aus dem Vorkontakt abziehenden Gase 
werden nach Passieren des Vorwarmers fiir die frischen Gase in einem Warmeaustauscher, 
in dem sie durch die vom H auptkontakt abziehenden Gase weiter aufgewarmt werden, 
u. von da aus in den H auptkontaktraum  geleitet. Hierdurch sollen 90°/o der Rk.- 
Warme ausgenutzt werden kónnen. (Russ. P. 44 237 vom 5/9.1934, ausg. 30/9.
1935.) R i c h t e r .

W. S. Gawrilow, U. S. S. R., Ausnutzung der bei der Ammoniak- oder Methanol-
synthese gebildeten Reaktioimodrine. Durch den K ontaktraum  wird in Rohren Hg 
durchgefiihrt, das hierbei zum Verdampfen gebracht wird. Die abziehenden Hg-Dampfe 
werden durch eine im Dampfkessel angeordnete Schlange gefiihrt, wodurch die Hg- 
Diimpfe kondensiert werden unter gleiclizeitiger Erzeugung eines Dampfes von bis 
zu 20 at. (Russ. P. 44 238 vom 5/9. 1934, ausg. 30/9. 1935.) R i c h t e r .

IV. Wasser. Ab wasser.
W. C. Purdy, Bekannte und weniger bekannte Ergebnisse der Algenaktititat. Neben 

der bekannten Einw. des Algenwuchses auf die gesehmacklichen Eigg. des W. u. den 
Wasserwerksbetrieb ist der Frage der Beeintriichtigung der GenieBbarkeit des W. 
bei starkem Waehstum von Blaualgen bzw. dem Zusammenhang m it der Verbreitung 
leieliter Darmstorungen u. der Beteiligung der Algen an dem Sauerstoffhaushalt der 
Fliisse Beachtung zu widmen. (J. Amer. W ater Works Ass. 27. 1120—33. 1935. 
tmciimati, Ohio, U. S. Public Health Service.) M a n z .

Frank E. Hale, Wirkung ton UberschufSkalkhydrat au f aggressites Weichwasser. 
P h ^  1598.) Die Kalkung des W. der Catskillversorgung ergab bei jedem
Kohrmaterial eine erhebliche Verminderung der Korrosionserscheinungen; das Optimum 
der Wrkg. lag bei 10 mg/l t)berschuB; groBere 'Oberschiisse, insbesondere Mengen iiber 
ul) mg/l fiihrten bei Warmwasserleitungen zu starker Inkrustierung m it CaC03. (J. 
Amer Water Works Ass. 27. 1199—1224. 1935. New York, N. Y ., Dept. of W ater 
oupply.)  ̂ Manz .
fl n ^ "  ^  Marian und Charles A. Mann, Die Trocknung ton Zeolilhgelen. Ihr Ein- 

^aS Basenwustauschrermogen und die Hydrati&ierung. Die Lufttrocknung von 
Al-bilicatzeolithen yersehiedener Zus. wird unter verschiedenen Bedingungen der 

emp., Feuchtigkeit u. Luftgeschwindigkoit unteraucht. Beim Einbringcn in W. zer- 
allen die getroekneten Zeolithe in kleine Stiicke. Der Anteil an Feingut nimm t hierbei
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m it zunehmender Trocknungsgesehwindigkeit u. Troeknungstemp. (,,t)bertrocknung“) 
zu. ZweckmiiBig wird die Trocknung gerade soweit gefiihrt, bis die Durchsichtigkcit 
zu yerschwinden beginnt. Aucli die Zus., also das Verhaltnis A120 3: S i02, beeinfluBt 
den Trooknungsverlauf, wenn auch nur in geringem Mafie. Das Basenaustausch- 
Yermógen nimm t m it steigender Feuchtigkeit der beim Trocknen iibergeleiteten Luft 
zu, wahrend die Luftgeschwłndigkeit nur wenig einwirkt. Mit zunehmendem Al20 3-Geli. 
des Gels nimm t auch das Basenaustauschvermogen bis zu einem bestimmten W ert zu, 
das Maximum wird in den untersuchten Fallen bei AI20 3 :S i0 2 =  12:26,5 erreicht. 
Die H ydratation wird durch die Trocknungsbedingungen, jedoch nicht merklich durch 
die Zus. beeinfluBt. (Ind. Engng. Chem. 28. 196—200. Febr. 1936. Minneapolis, Minn., 
Univ.) R. K. Mu l l e r .

— , Das Filtrólhochleistungsfilter, ein neuzeitlicher Basenaustauscher. Hinweis auf 
dio Verwendung eines neucn synthet. Austauschmaterials m it 7—8-fach grofierer 
Austauschfiihigkeit ais die ublichen Zcolitlie fiir Wasserenthartung. (Braunschweig. 
Konscrven-Ztg. 1 9 3 6 . Nr. 9. 7—8. 26/2.) M a n z .

S. S. Baljassni, Elektrolytische Reinigung von Wasser. Vf. bespricht, ausgehend 
von der Veroffentlichung von S c h o n f e l d  (C. 1 9 3 2 . II. 3067), die ZweckmaBigkeit 
u. Moglichkeiten der Gewinnung von reinem W. auf elelctrolyt. Wege. Ausgefuhrtc 
Verss. m it Pcrgamentmembranen u. 26 u. 33 V Badspannung ergaben einen Verbrauch 
von 1,2 bzw. 1,4 kWh fiir 100 1 reines W. Das erhaltene W. hatte  eine Leitfiihigkeit 
von 1,05— 1,3• 10—5 gegeniiber der Leitfiihigkeit fiir das Ausgangswasser von 4,5-10~3. 
Das Verf. wird zur Anwendung in der Technik ais sehr billig empfohlen. (Alhikrainian 
Aead. Sci. Mem. Inst. Chem. [ukrain.: Wsseukrainska Akademija Nauk. Sapisski In- 
stitu tu  Chemii] 1. 119— 23. 1934.) V. F u n e r .

Willem Rudolfs und H. W. Gehm, Vermehrung der Keim- und Colizalil im Ab- 
wasser nach der Chlorung. Die durch dio Chlorung zu erzielende Keinwerminderung 
liangt von Cl-Menge, K ontaktzeit u. Beschaffenhcit des Abwassers a b : bei Cl-Zusatzon 
unter dom vollon Cl-Bedarf erfolgt hi 6 Stdn. ein Wiederanstieg der Keimząhl, so daB 
nach 24 Stdn. der urspriingliche W ert wieder erreicht. ist. Durch groBeren Cl-Zusatz 
wird das Nachwachstum liingor verzógert. Bei Cl-Zusatzen in Hóhe von 1/2 u. 3/.i 
des CI-Bedarfs waren 72 Stdn. spater keinc Protozoen vorhanden. (Sewage Works J. 7. 
991—96. Nov. 1935. Now Brunswick, N. J.) M anz.

C. E. Keefer und Herman Kratz jr., Vakuumfilterung von Schlamm aus Nach- 
kłdrbecken. (Vgl. C. 1935. I. 607.) Schlamm aus Nachklarbecken ist frisch schwcrer 
zu filtern ais lialb ausgefault u. ergibt auch bei Behandlung m it FeSO.,Cl stark wasser- 
haltige Sehlammkuehen. Das vorherige Auswasehen des Sclilammes yermindert den 
Bedarf an Flockungsmitteln u. erleichtert die Entwasserung einer Mischung von ans- 
gefaultem Schlamm aus den Vorkliirbecken u. von halbausgefaultem Schlamm aus den 
Nachklarbecken. (Sewage Works J .  7. 963—78. Nov. 1935. Baltimore, Md.) M anz.

K. Viehl, Der Einflufi der Scldammfaulung auf die Keimfahigkeit der Unkraut- 
samen. Nach Kleinverss. werden die im Klarschlamm enthaltenen Pflanzensam en, 
ausgenommen Toniatensamen, m it Erreichung der techn. Faulgrenze keimunfahig. 
(Gesundheitsing. 5 9 . 38. 18/1. 1936. Leipzig.) M anz.

Adolf Heilmann, Stadtereinigung und heimische Róhstoffversorgung. V. Methan- 
gas aus Klaranlagen ais Treibgas. (IV. vgl. C. 1 9 3 6 . I. 2999.) Erlauterung der Technik 
der Verwertung von Faulgas fiir Kraftfahrzeuge. (Gesundheitsing. 58 . 784—88. 28/12. 
1935. Berlin.) M anz.

A. Heilmann, Stadtereinigung und heimische Rohsloffuersorgumj. VI. Abwasser- 
scMamnwerwertung. (V. vgl. vorst. Ref.) Ausgefaulter Schlamm der Klaranlagc 
Munchen wird aus Schlammsjieichem durch geeignete Beforderungseinrichtuiigen aut 
magere' Sehotterbóden yerteilt. (Gesundheitsing. 59 . 124—26. Berlin. 1936.) MaNZ-

E. Stecher, Gewinnung von brennbaren Leichtfliissigkeiten bei der Munchener
Stadlentwdsserung. Bcricht iiber die Bewahrung des Einbauos u. der regelmiifiigen Ent- 
leerung von Leichtfliissigkeitsabscheidern u. der Sammlung der fettlialtigen Schwimm- 
sc h ie lit auf den Absetzraumen der stadt. Klaranlagen u. die Verwertung des Abscheide- 
gutes. (Gesundheitsing. 59 . 92—95. 15/2. 1936. Munchen.) Manz .

P. M. Hodez, Wasseruntersuchung. Gemeinverstiindliche Erlauterung der iiblicnen 
Untors.-Methoden. (Dtsch. Licht -Wasserfacli - Ztg. 3 0 . 73—74. 76. 13/2. 1930, 
Miinchen.) MaNZ.

F. Wellington Gilcreas, Colońmetrische Methode zur Bestimmung des 
•Sauerstoffes. A u sfu h ru n g sfo rm  des A m idolverf, n ach  I s a a c s  (vgl. C. 1936 . I-



1 9 3 6 . I . H v. A n o r g a n is c h e  I n d u s t r i e . 3 5 5 5

zur Yerwendung fiir Unters. an Ort u. Stelle, unter Anwendung von Glasstopsel- 
flasohen an Stelle von Reagensglasern, Amidol in Tabletten, Citrat ais Lsg. u. von 
Dauervergleichslsgg. aus C0CI2 u. K 2Cr20 7; Genauigkeit ca. 0,5%. (J. Amor. W ater 
Works Ass. 27. 1166— 77. 1935. Albany, N. Y., S tate Dept. of Health.) M anz.

Charles jP. Hoover, Sheppard T. Powell und Jack J. Hinman jr., Kommissions- 
bericht iiber pralctische Verfahren zur Priifung von Zeolithen. Vorsehlag einheitlicher 
Męthoden zur Feststellung der KorngroBe, des spezif. Vol., der Bestandigkeit gegen 
Abrieb u. chem. Angriff, des A120 3: S i02-VerhaItnisses u. des Austauschvermógens 
von Zeolithen fiir Wasserreinigung. (J. Amer. W ater Works Ass. 27. 1178—85. 
1935.) M a n z .

C. W. Foulk und John R. Caldwell, Die Bestimmung von Nalriumchlorid im  
Salz. Zur Best. des NaCl-Geh. im zur Regeneration von Zeolithen benutzten Sal z 
werden nach dem beschriebenon Verf. ca. 94% ais NaCl durch Behandlung m it konz. 
HCI abgeschieden, getrocknet u. gcwogen, das restliche Na wird m it Mg-Uranylacetat 
gefalit. (J. Amer. W ater Works Ass. 27. 1712— 16. Dez. 1935. Columbus, Ohio, State 
Univ.) M a n z .

Roger Mesnil, Frankreich, Wasserreinigung. Man verwendet ais bakterien- 
abtótendes Filterm ittel m it Ag uberzogene metali, oder minerał., gekdrnte oder stiiekigo 
Stoffe, z. B. Quarz oder Cu-Drehspane, u. reinigt sie bei Bedarf durch Zusatz geringer 
Hypochloritmengen zum W. (F. P. 792 509 vom 5/10. 1934, ausg. 4/1. 1936.) M a a s .

Philłpp Miłller G. m . b. H., S tu ttgart, Wasserreinigung. Die Befrciung des W. 
von Hartebildnem u. 0 2 mittels Ca(OH)2 u. Fe wird bei Umgebungstemp. unter Druck 
(lurohgcfiihrt. (Schwz. P. 179463 vom 2/8. 1934, ausg. 2/12. 1935.) M a a s .

Hall Laboratories, Inc., iibert. von: George W. Smith, Pittsburgh, Pa., 
V. St. A., Weichmachen ran Wasser. Man setzt dem W. eine Mischung von Alkali- 
metaphosphat, z. B. (NaPO3)0, m it 3—20%, insbesondere 4— 10% gepulvertem, ent- 
wassertem Alkaliborat, z. B. Borax, zu. Die Mischung backt n ieht; sie dient auch ais 
SeinigungsmUtel. (A. P. 2 024 543 vom 21/8. 1933, ausg. 17/12. 1935.) M aas.

Chemische Fabrik Budenheim A.-G., Mainz, Fortlaufende Entliartung von Wasser. 
Zu F. P. 737 466; 0. 1933- I. 2153 ist nachzutragen, daB das W. eine zu turbulenter 
Stromung fuhrende Geschwindigkeit haben u. daB insbesondere alkal. Kesselwasser 
zur Vor- u. Alkaliphosphat zur Nachenthartung dienen sollen. (Vorr.) (D. R. P. 
625184 KI. 85 b vom 4/9. 1931, ausg. 5/2. 1936.) M a a s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Griefibaeh, 
Wolfen, Kr. Bitterfeld, und Adolf Richter, Dessau), Herstellung von Basenaustauschern. 
Eine in bekannter Weise durch Fiillung oder Gallertbldg. erhaltene stiickige M., die 
entweder von vornherein iiberschiissiges Wasserglas en thalt oder nach dem Auswaschen 
nut Wasserglaslsg. yersetzt oder befeuchtet worden ist, wird gegebenenfalls nach einem 
Vortrocknen in einer dem W .-Dampf Abzug gewahrenden Vorr. so lango auf innerhalb 
uer M. gemessene Tempp. von iiber 130° aber nieht wesentlich iiber 250° erhitzt, daB 
ein den Geh. von ca. 10% W. nieht unterschreitendes Prod. anfiillt; dies wird in be
kannter Weise von 1. Prodd. freigewaschen u. getrocknet. Nach dieser Arbeitsweiso 
kann man auch Basenaustauschor, die durch Einw. von Alkalien auf minerał, schwer 
aufschlieBbare Al-Silicate oder auf dem Schmelzwege erhalten sind, harten bzw. ge- 
brauchte u. in der mechan. Festigkeit geschadigte Basenaustauscher wieder herstellen. 
(D.R. P. 624 677 KI. 12 i vom 11/2. 1932, ausg. 28/1. 1936.) M aas.
\ t ° liver United Filters Inc., San Francisco, Calif., iibert. von: Edward D. Flynn, 
*'c'v-Roehelle, N. Y., V. St. A., Abwasserbehandlung. Die Trocknung des unter Zusatz 
jemverteilten Brennstoffs abfiltrierten Abwasserschlamms mittels der bei der Ver- 
brennung vorher in gleichartiger Weise behandelten Abwasserschlamms erhaltenen 

'jase erfolgt unter standiger Umwalzung zwecks Erzeugung eines schuppen- oder 
Wattchenfórmigen Trockenprod. (A. P. 2026 969 vom 13/5. 1932, ausg. 7/1. 
19rf6’) M aas.

V. Anorganische Industrie.
H. Sidersky, Eine Untersuchung der elektrolytischen Darstellung von Wasserstoff- 

perozyd. Vf. untersueht die Rkk., die bei der Vakuumdest. der H2S20 9 sowie von 
v xr A*' vor sich gehen, urn dadurch die besten Bedingungen zur Herst,

°qri TTU ^ n<̂ en- l ’s werden Dampfdruckkuryen des Systems H^O^-HoO bei 17
• oU mm Hg aufgenommen. Es wird festgestellt, wieweit es móglich ist, aus (NH4)2S20 8
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direkt H 20 2 zu erhalten u. die Persulfatelektrolyse im Hinblick auf eine daraus cr- 
folgende H 20.r Gewinnung untersucht. Es ergibt sich, daB H,0.> in guter Ausbeute 
entsteht, wenn reines Materiał genómmen wird. Pb-Kathoden beeintriichtigen dic 
Ausbeute nicht, Spuren yon Cr, Mn u. Fe dagegen wirken selir stórend. (J. South- 
Afrie. chem. Inst. 18. 44—61. 1935.) G a e d e .

M. P. Applebey, Neuere Fortscliritłe in der Chemie des Schwefels. Zusammcn- 
fassender Vortrag iiber die in der Technik auftretenden S-Verluste in den Abgasen u. 
ein in Billingham ausgearbeitetes Verf. der Entfernung yon S 0 2 aus Gasen durch 
Waschen m it Na2S 0 3-Lsg. (unter Zusatz von z. B. A1C13 zur pn-Regelung) u. Red. 
des S 0 2 m it C naeh S 0 2 +  C =  CO, +  S. (J . Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 53.

P. I. Ssokolow, Eleklrolylische Oewinnung ton Chloraten. Kurzer Bericht iiber 
die Arbeiten des Vf. (z. T. gemeinsam m it J .  S. K a n t z e n )  zur Herst. von KC103, 
NaC103 u. Ba(C103)2. Bei der Herst. yon Ba(C103)2 wird CaCl2 zugefiigt, wodurch die 
kathod. Red. des gebildeten Chlorates yerhindert wird. Andere Erdalkalisalze sind 
wegen der gróBeren Lóslichkeit der Hydroxyde weniger wirksam. (Arb. VI. allruss. 
Mendelejew-Kongr. theoret. angew. Chem. 1932 [russ.: T rudy VI. wssessojusnogo 
Mendelejewskoge Ssjesda po teoretitschcskoi i prikladnoi Chimii] 2. Nr. 2 . 236—39.

Hans Lehrecke, Neuere Erfahrungen beim Aufschlufl ton Rohphosphat mil 
Schwefelsaure. Zusammenfassender Vortrag iiber die Entw. der techn. H 3P04-Ge- 
winnung u. ihren gegenwartigen Stand. Die róntgenograph. Unters. von frischem u. 
6 Jahre gelagertem Superphosphat zeigt, daB Ca(H ,P04)2 zunachst ais amorphes Gel 
yorliegt u. langsam krystalline Form annimmt. (Tekn. Tidskr. 65. Nr. 45 u. 50. 
Kemi 81—85. 92—94. 14/12. 1935. Landskrona.) R . K . M u l l e r .

Ellis S. Hertzog, Eine Untersuchung iiber das Vorkommen und die Moglichkeil 
der Auslaugung der Phosphorkomponenten einiger Roteisensleine ton Alabama. Der 
Phosphor in den Roteisensteinen ist meistens in  Form von Ca- m it geringen Mengen 
yon Fe11-, Fe111- u. Al-Phosphaten yorhanden. Die Phosphate lassen sich am besten 
durch Saurebehandlung auslaugen, wobei der Saureyerbrauch m it steigendem Geh. 
an CaC03 steigt. Erze m it geringem CaC03-Geh. lassen sich durch schwaeh saure 
Lsgg. nicht laugen. Fenl-Phosphat wird nur durch stark saure Lsgg. gel., wobei er- 
hebliche Mengen des Roteisensteins in Lsg. gehen. E in besonderes Laugereagens konnte 
nicht entdeckt werden. Die Laugung selbst bietet bei den untersuehten Erzen keine 
Aussicht auf techn. Venvendung. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Rep. Inyest. 3294. 
9 Seiten. Dez. 1935.) E nszlin1.

G. Ewald, Die Uerstellung des amerikanischen Carbon black. Bcschreibung der 
Herst. von GasruB, der hauptsaehlich ais Fullmaterial u. Verstarker fiir Kautschuk 
dient, in Amerika. (Brennstoff-Chem. 17. 41— 43. 1/2. 1936. Chicago.) ScHUSTEK.

— , Wasserstoffgewinnung naeh dem Verfahren der ,,Badischen“. Zusammenfassende 
D arst.: Konstruktion der Anlage, Wassergasherst. u . katalyt. Umsetzung zu H2 +  CO,, 
Daten fiir die Konstruktion von Austauscher, Vorheizer u . W aschem, Entfernung von 
C02 u . S, Vorheizer, Wascher u . Kalkkannnern, wirtschaftliche Angaben. (Chem. 
Age 33. 470. 12 Seiten bis 568. 34. 9. 13 Seiten bis 122. 8/2. 1936.) R. K. Muller.

F. Fraas un d  Everett P. Partridge, Kali aus Polyhalit naeh dem lieduklions- 
terfahren. (Vgl. C. 1938. II . 2855; 1935. I. 2233.) Vff. fiihren die Red. yon Polyhalit 
in einem Laboratoriumsdrehrohrofen m it einem Gemiseh von 3 H 2 +  CO (aus der 
Konyersion von Erdgas m it Wasserdampf) durch, wobei zweckmaBig eine Hochst- 
tem p. von 830° eingehalten w ird. Unter diesen Bedingungen ist die Red.-Geschwindig
ke it geniigend hoeli, oline daB Sehmelzen des Polylialits oder Verfliichtigung von 
K-Verbb. ein tritt. MgS04 w ird zu MgO, CaS04 zu CaS reduziert, wenn nicht durch 
einen UberschuB an Wasserdampf die Rk. teilweise bis zu CaO fortsclireitet. K2S0) 
w ird in allen Fallen zu Iv2S reduziert. Fiir den techn. Betrieb wird der CH4-Bedar 
pro Tonne Polyhalit auf ca. 16 000 KubikfuB geschatzt. (Ind. Engng. Chem. 28- 
bis 230. Febr. 1936. New Brunswick, N. J .,  Rutgei-s Uniy.) R- K. Muller.

John F. M. White und Alfred H. White, Die Darstellung ton Natriumulfii- 
Reduktion ton Natriumsulfat zu Nalriumsulfid bei Temperaturen unterhalb S00 . M • 
stellen fest, daB N a2S u. Na2S 04 ein schon bei einer Temp. etwas unter 700° schm. 
Gemiseh (30—40% Na2S +  70—60% Na2S 04) bilden. Die Red. yon Na2S04 mit 
yerlauft von ca. 700° an rasch, solange noch feste Pliase yorhanden ist, fl. Phase e5 
den Z u tritt des Gases in die M. merklich. CO zeigt geringere Red.-Geschwindigkei •

1097—1101.) R .  K .  M u l l e r .

1935.) B a y e r .
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Fest® C-haltige Stoffe reduzieren langsam, bis sich fl. Phase gebildet hat, dann erheb- 
lich raseher. Die beste Red.-Aktivitiit zeigt Steinkohle, dann folgt Holzkohle u. Zucker- 
kohle, geringere Wirksamkeit we ist LampenruB auf, die gcringste Grapliit. Bei Tempp. 
unter 750° bcsehleunigt ein Zusatz von CaO die Red. m it festen Red.-Mitteln infolge 
der Bindung der C 02 ais CaC03. Vollstandige Red. laBt sich m it Steinkohle unter Zu
satz von CaO bei 750° in 1 Stde. erzielen, bei 700° in 2 Stdn. ohne Nebenrkk. Bei 
750° greift geselimolzenes Na2S viele Metalle u. feuerfeste Materialien an, am besten 
eignet sich Grapliit. — Die Unterss. zeigen, daB die Red. von Na2S 04 zu .N a2S bei 
wesentlich niedrigeren Tempp. durchfiihrbar ist, ais bisher angegeben wurden. (Ind. 
Engng. Chem. 28. 244—46. Febr. 1936. Ann Arbor, Mich., Uniy.) R. K. M u l l e r .

Jeno Pap, Erzeugung ton Aluminiumozyd aus Bauzit. Verss. m it ungar. Bauxiten. 
Aus Bauxiten oder Tonen m it nicht mehr ais 15% B'o20 3 (bezogen auf den Al20 3-Geh.) 
wird der Al-Geh. aus einer, durch AufschluB m it H ,S 0 4 erhaltenen Sulfatlsg. nach 
einer yorangehenden Fe111 ->- Fen -Red., durch Druckhydrolyse in Ggw. von NH 4OH, 
in Form einer festen Verb. fast quantitativ  abgeschieden u. zugleich vom Eisengeh. 
der Rohstoffe getrennt. W ird die Aufschliefiung m it einer kleineren, ais theoret. notigen
H,S04-Menge (auf 1 Mol. R 20 3 2,5 Moll. H 2S 04) in  einem Autoklay bei 120° aus- 
gefiihrt, so treten S i0 2 u. TiÓ2 nur in Spuren in die Lsg. Die Lsg. wird im Autoklay 
mit NH,0H (auf 1 Mol. A12(S04)3 2,5 Moll. NH 4OH) yersetzt: es scheidet sich bei 
120° 82%, bei 180° 96,7% des Aluminiumsulfates ais krystalliner, gut filtrierbarer 
Nd. yon der Zus. 6 Al20 3-7 S 03• 2 (NH4)2S 04-18H 20  aus; wird der zur Ausscheidung 
notige NH3 nicht in einer Menge, sondern wahrend des Erhitzens kontinuierlich oder 
portionsweise zugesetzt, so laBt sich eine 98%ig. Enteisenung erreiehen. Das filtrierte 
u. getrocknete bas. Ammoniumaluminiumsulfat wird m it (NH4)2S04 gemischt (im 
Gemisch soli genau das Verhaltnis A120 3 : S 03 =  1 : 4  entstelien) u. erhitzt; erst 
cntweiclit NH3, bis 550° (NH4)2S 04, uber 700° S 03 (S 0 2 enthaltend), u. es bleibt Ton- 
erde von 99,55—99,94% Al20 3-Geh. zuruck. — Die Mutterlauge des bas. Ammonium- 
aluminiumsulfates enthalt die durch die Hydrolyse entstehende H 2S 04, ferner (NH4)2- 
S04, FeS04 u. kleine Mengen von A1,(S04)3. Diese Lsg. m it NH4OH neutralisiert, 
vom ausgcschiedenen Eisen- u. Aluniiniumhydroxyd filtriert, eingedampft u. krystalli- 
siert, liefert reines (NH4)2S04, welches zu der Zers. des bas. Ammoniumaluminium- 
sulfates verwendet werden kann. Da die zu der AufsclilieBung notige H ,S 0 4, der zu 
der Abselieidung u. Pallung notige NH3, sowio der durch die therm . Zers. erhaltene 
NH3, (NH4)2S04 u. S 0 3 zuriickgewinnbar sind, ist das Verf. ais ein geschlossener Kreis- 
prozefi anzusehen. (Magyar chem. Folyóirat 41. 55—63. 119—29. 137—48. 1935. 
Budapest, Anorgan. chem. Inst. d. Techn. Hochsch.) S a i l e r .

W. Plotnikow, O. Kudra, D. Sossimowitsch und I. Podorwan, Die Er- 
zeugung ton Tonerde aus Tonen auf elektrolylischem Wege. (Allukrainian Acad. Sci. 
Mcm. Inst. Chem. [ukrain.: Wsseukrainska AkademijaNauk. Sapisski Institu tu  Chemii] 1. 
269-85. 1935. — _C. 1935. I. 3969.) v. E u n e r .

G. A. D initrijew , Bleichlcalk und Hypocldorit. Kurze Zusammenfassung der 
wsonders im ICARPOW-Inst. ausgefiilirten Arbeiten iiber die Herst. yon liochprozentigem 
Hypoehlorit. Nach einem dort ausgearbeiteten Verf. soli in wss. Medium bei 25— 30° 
nach. der Gleichung: Ca(OH)2 +  2NaOH +  2C12 =  Ca(OCl)2 +  2NaCl +  2H20  ge-
arbeitet werden. Das im Zerstaubungstroekner bei 100—110° erhaltene trockene Prod. 
hat 60°/p akt. Cl. (Arb. VI. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. angew. Chem. 1932 
Lruss.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po teoretitscheskoi i 
pnkladnoi Chimii] 2. Nr. 2. 244. 1935.) B a y e r .
ry A. P. Maschowetz, Katalytische Zerselzung und Stabilisiming von Bleichkalk.

katalyt. Beschleunigung der Zers. von Chlorkalk nim m t in der Reihe Co, Ni, Cu, 
 ̂m, Fe ab. Bei gleichzeitiger Anwesenheit anderer Metalle wirkt Fe aber ais Promotor 

^ jg e rt die Wrkg. der betreffenden Metalle auf ein Vielfaches. As, Zn, Pb, Sn u. Bi 
stabilisicren (in obiger Reihenfolge fallende Wirksamkeit). Am wirksamsten ist As ais 
-'atnumarsenit. Ył0— '/ 20 Aquivalent As neben einem die Zers. beschleunigenden Metali 
vcrlangsamt den Zerfall 3—10-mal. (Arb. VI. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. 
angew. Chem. 1932 [russ.: T rudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po 
teoretitscheskoi i prikladnoi Chimii] 2 . Nr. 2. 245—46. 1935.) B a y e r .

y- Eckart, Die Verfahren zur Aufbereitung gebrauchter Bleicherden. Vf. besprieht 
u Zus- ^er Bleicherden (I), die Aufbereitung gebrauchter I  u. die Verwendung 

g°D[■auchter I zu techn. Zwecken ais Kunststein, Baustoff, Isoliermassen u. Fiillmittel 
r ^autschuk. (Chemikcr-Ztg. 60. 153— 55. 19/2. 1936. Moosburg.) N eu .
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W. I. Fomenko, U. S. S. R ., Gewinnung von Schwefel ans scliwefdhaltigm Gcsteins- 
atien. In  clas Gcstein werden zwei oder mchrerc Locher gebohrt u. in das eine mittels 
oincs Rohres auf 285— 300° erliitzte L uft eingeblasen, wahrend in das zweite bzw. 
die iibrigen Bohrlocher gleichfalls Rohre eingesetzt werden, die an eine Vakuumpumpe 
angesehlossen sind. Durch die erhitztc L uft wird der S innerhalb des Gesteins zu 
SO. Terbrannt u. zutage gepumpt. Dio W eiterverarbeitung des S 0 2 auf S erfolgt in 
ublicher Weise. (Russ. P. 44540 vom 24/12. 1934, ausg. 31/10. 1935.) R ic h t e h .

G. P. Dawidjanz, U. S. S. R ., Gewinnung von Schwefel. Das Verf. des Russ. P. 
44 540 wird auf schwefelldeshaltigo Gesteine angewandt, wobei nach erfolgter Ver- 
brennung das gebildete S 0 2 aus dem Gestein m it angesauertem W. herausgel. u. zutage 
gepumpt wird. (Russ. P. 44 541 vom 18/12. 1934, ausg. 31/10. 1935. Zus. zu Russ. P. 
44 540 ; vgl. vorst. Ref.) R ic h t e r .

S. L. Jusko, U. S. S. R ., Gewinnung von Schwefel. Eisenkies wird in ublicher 
Weise in Schachtófen unter Durchblasen von Luft u. W.-Dampf gerostet, wobei jedoch 
die Schichthóhe des Eisenkieses so gewahlt wird, dal3 der Eisenkies zur katalyt. Um- 
setzung des H 2S u. S 0 2 zu H 20  u. S ausreicht. Die Abscheidung des S aus den Gasen 
erfolgt in ublicher Weise. (Russ.P. 44 231 vom 25/3. 1934, ausg. 30/9. 1935.) R ic h ter .

L. L. Kusmin, U. S. S. R ., Gewinnung von Schwefel und Arnmoniumsulfat. Eine 
Lsg. von Ammoniumsulfit oder -bisufit, die durch Siittigung einer wss. NH3-Lsg. 
m it S 0 2 erhalten werden kann, wird unter Druck erhitzt u. der ausgeschiedene ge- 
schmolzene S gleichfalls unter Druck abgefuhrt. H ierauf wird der Druck yermindert 
u. die durch Selbstyerdampfung konz. Ammoniumsulfatlsg. der ICrystallisation unter- 
worfen. Die Mutterlauge kann nach Sattigimg m it NH 3 erneut yerwendet werden. 
(Russ. P. 44 232 vom 30/6. 1934, ausg. 30/9. 1935.) R ic h t e r .

Deutsche Ammoniak-Verkaufs-Vereinigung G. m. b. H., Bochum, Verarbeilung 
von arsen- undjoder cadmiumhalliger Schwefelsdure zwecks Gewinnung von Ammonsulfai- 
Zur Fallung des As u./oder des Cd auBerhalb des Sattigers m it den aus diesem komnien- 
den H 2S-haltigen NH3-Dampfen oder m it (NH.,)2S-haltigem NH3-W. dient ein mit dem 
Laugentopf u. uber diesem m it dem Sattiger kommunizierender zweiter Laugentopf. 
Ais Pil ter dient eine Scheidewand aus einer Ton- oder Steinzeugplatte m it dariiber- 
liegenden Ton- oder Steinzeugscherben. Zum AbfluB des Schaumes sind beide Tópfe 
am oberen Teilo m it einem Rohr yerbunden. Die Funktionen der beiden Laugen- 
topfe kónnen yertauscht werden. (D. R. P. 625 260 KI. 12 k  yom 21/ 12. 1932, ausg. 
6/2. 1936.) Maas.

Emil Sandlar, Bochum, Beinigung von insbesondere zur Uerstdlung von Ammon- 
sidfal beslimmler lechnischer Schwefelsdure. Ais Fallm ittel fu r die Verunreinigungen 
dienen die aus dem Sattiger kommenden H 2S enthaltenden sogenannten Faulgase, 
aus denen zuyor W .-D a m p f u. Pyridin zweckmaBig in solchem MaBe abgeschieden 
wurden, daB die Gradigkeit der H 2S 04 beim  Einleiten der Gase nicht unter 50° B<5 
sinkt. (D. R. P. 625 261 KI. 12 k yom 31/5. 1932, ausg. 6/2. 1936.) Maas.

Shell Development Co., San Francisco, iibert. yon: Frederic M. Pyzel, PM' 
mont, und Jan D. Ruys, Pittsburg, Calif., V. St. A., Ammonsulfathcrsldlung. Man 
misclit den bei der Reinigung yon KW-stoffen m it H 2S 0 4 anfallenden Saureschlamm 
m it (NH4),S 0 4-Lsg., neutralisiert die Mischung in ein oder zwei Stufen unter Kuhlung 
m it NH 3-W., laBt in einem Absetzbehalter den H auptanteil des Ols sich absetzen u. 
trennt den Rest des Ols ab, indem man die Lsg. durch ein Rohrbundel druckt. Dm 
Neutralisationsyorgang wird unter Kreislauffuhrung der Lsg. durch die erforderlichen 
Behalter durchgefiihrt; ein Teil der Lsg. wird standig abgezweigt u. eingedampft; 
die Mutterlauge dient zum Verdunnen von Saureschlamm. (A. P. 2 026 250 ^om 17/<>
1934, ausg. 31/12. 1935.) Maas.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Eddgasen- 
m it hóherem Kp. ais 0 2. Zur Verdampfung der durch Rektifikation oder Auswaschung 
der abziehenden Gase in ihre Bestandteile zu trennenden 0 2-reichen Riickstande O- 
Luft dient ein langer u. enger Raum, durch den die Fl. u. die entstehenden Gase un 
Gleich- oder Gegenstrom hindurchgefuhrt werden. Man yermeidet die Ausscheidung 
krystallisierter KW-stoffe, z. B. C„H2. (Vorr.) (F. P. 791360 yom 17/6. 1935, ausg. 
10/12. 1935. D. Prior. 16/6. 1934.) MMS-

A. A. Altschudshan, U. S. S. R ., Konłinuierliche Darstdlung von rotem Phosphor. 
Gelber Phosphor wird geschmolzen u. bei 70— 100° in  einer druckfesten Kamnier zer- 
stauht, in der zwei Reihen horizontaler rotierender Walzen angeordnet sind, die au 
etwa 200—250° erhitzt werden. Der gelbe Phosphor wird auf der ersten Reihe der
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Walzen zum gróBten Teil in roten Phosphor ubergefuhrt u. gleiohzeitig zerkleinert, 
so daB das noch gelben Phosphor enthaltende Prod. au f der zweiten Reihe der Walzen 
emeut behandelt werden kann. Das von der zweiten Walzenreihe abfaliende Prod. 
ist fast frei yon gelbem Phosphor u. gelangt in eine darunter liegende Kammer, dio 
mit rotem Phosphor teilweise beschickt ist, um die gegebenenfalls entstandenen Dampfe 
des gelben Phosphors zu absorbieren. Das fertige Prod., das etwa 0,01—0,1%  gelben 
Phosphor enthalt, gelangt zum SchluB in eine Kublkammer. (Russ. P. 44 235 vom 
1/2. 1935, ausg. 30/9. 1935.) R i c h t e r .

Cousortium fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H. (Erfinder: Martin 
Mudgan und Johann Sixt) Miinehen, Herstellung vou Phosplioroxychlorid. Zur Behand- 
lung mit 0 2 yerwendet m an ein von Fremdstoffen, wie S-, Gummi- u. Fę-Verbb. erfor- 
derhehenfalls dureh Dest. gereinigtes PC13 u. lialt Rk.-Tempp., die unterhalb, zweck- 
mafiig wesentlich unterhalb des Kp. der Rk.-Fl. liegen, ein. (D. R. P. 624 884 KI. 121

W. L. Wolkow und A. M. Giinstling, U. S. S. R., Darstdlung v m  Plwspliorsaure. 
Phosphor wird in einem Druckrohr bei 300° u. 75— 100 a t  m it W. bei Ggw. yon NO 
ais Katalysator behandelt. Das aus dem Druckrohr abziehende Dampfgemisch, be- 
stehend aus W.-Dampf, H 2 u. Phosphorwasserstoff, wird in einem Kondensator m it 
Fiillkorpern, die zwecks Oxvdation des Phosphorwasserstoffs m it Cu-Phosphid iiber- 
zogen sind, geleitet, wobei gleiohzeitig die Fiillkorper m it W. berieselt werden. Die 
gebildeto Phosphorsaure wird aus dem Druckrohr oben ununterbrochen abgefiihrt. 
(Russ. PP. 43 883 vom 4/1. 1935, ausg. 31/8. 1935 u. 44234 [Zus.-Pat.] vom 4/1, 
1935, ausg; 30/9. 1935.) R i c h t e r .

Chemische Fabrik Budenheim A.-G., Mainz, Herstellung von krystallwasser- 
haltigem oder krystallwasse/rfreiem, reinem Dinatriumpyrophosphat. Dureh Erhitzen von 
NaH2P 0 4 erhaltenes Na2H 2P 20 ,  wird bei gewohnlicher Temp. un ter Ruhren in eine 
k.-gesatt. wss. Lsg. von Na2H 2P 20 ,  eingetragen, dureh weiteres Ruhren werden kry- 
stallwasserhaltige Krystalle gebildet, von der Mutterlauge getrennt u. gegebenenfalls 
zur Entfernung des Krystallwassers yorsiehtig getrocknet. (D. R. P. 625 239 KI. 12 i, 
to m  6/5.1934, ausg. 6/2- 1936.) M a a s .

Elektrochem ische F ab rik en  G. m . b. H., Westeregeln, Herstellung von Kiesel- 
flu/3sa,ure. Man mischt H 2SO, (D. 1,5—1,85), S i02 u. CaF„ in  annahernd aquivalenten 
Mengen, dest. unter mechan. Bewegung der Rk.-M., Durchleiten indifferenter Gase 
dureh die Rk.-M. u./oder Anwendung von Vakuum bei 120° u. hóheren Tempp. Man 
erhalt unmittelbar konz. wss. H„SiF6. (4 Anspriiche.) (D. R. P. 624 356 KI. 12i vom 
4/3.1932, ausg. 18/1. 1936.) . M a a s .

General Chemical Co., New York, iibert. yon: Herbert J. Wollner, Brooklyn, 
und John V. Shinn, Flushing, N. Y., V. St. A., Adsorptionsfdhige Kicselsaure. Man 
laugt Si02-haltige, gegebenenfalls getroeknete, zerkleinerte u. calcinierte Ausgangs- 

'™  ni‘ncra^ Abfallstoffe, Tone, z. B. Kaolinit, m it starken Sauren, wie l l ?SO.,, 
> S O I, H N 03, u . den hierbei anfallenden, gewaschenen u. bei 300— 750°, vorteilhaft 

boi 600° caloinierten Riickstand m it einer z. B. 20%ig. u. 104—105° h. Alkalicarbonat- 
“ g-, wobei ein Mengenyerhaltnis von z. B. 8Na2C 03: lS i0 2 herrschen u. die Dauer der 
Laugung ca. 1 Stde. betragen soli. D arauf scheidet man dureh rasche, z. B. in  2 Sek. 
eriolgende Abkuhlung vom Riickstand abgetrennten Lsg. bis au f Tempp. von ca. 30°, 
nimdestens aber 50°, das S i02 wieder ab, trenn t es naeh seiner Verfestigung, die dureh 
z. B. 1 Stde. lang wahrendes Stehenlassen erzielt wird, yon der Lsg., wascht es alkali- 

gebundenes Alkali m ittels Sauren, laBt das S i02-xH 20  in  einer z. B.
l.lo  /0 H 2S04 enthaltenden Aufschlammung wahrend 12—24 Stdn. altern u. trócknet 
os naeh Abtrennung der Lsg. bei ca. 95°, wobei ein 6— 8%  H 2S 0 4 u. ca. 13% W. ent- 
a w- Li  ’ korniges Endprod. anfallt, das yor der Verwendung gemahlen wird. Die 
Abkuhlungsdauer der alkal. S i02-Lsg. soli 5 Min. n icht iiberschreiten; yon ca. 85° an 
soli beschleunigt gekiihlt werden; wahrend der Abkuhlung kann C 02 in die Lsg. ein- 
gweitet werden; dio Alkalicarbonatlsg. wird wiederyerwendet. Das Endprod. eignet 
sień msbesondere zur Klarung u. Entfarbung yon nicht m it Sauren yorbehandelten 

» (A- P- 2 027 948 vom 4/11. 1932, ausg. 14/1. 1936.) M a a s .
Mikulinski, U. S. S. R., Oewinnung von Magnesiumsidfid. MgO wird m it

■ U' ^ermischt u. bei etwa 1600° geschmolzen. Aus der Schmelze
scneiaet sich das Eisen aus u. wird abgezogen, worauf die das MgS u. MgO enthaltende 
ociiiacke em eut naeh Zusatz yon Kołile yerschmolzen werden kann. (Russ. P. 44243Vfmi O !H 100.1 Anm

yom 19/5. 1934, ausg. 30/1. 1936.) M a a s .

vom 2/7. 1934, ausg. 30/9. 1935.) R i c h t e r .
229 *



A. G. Schapowalow, U. S. S. R ., Gewinnung von basischcm Magnesiumcdrbonat. 
Dio boi der Gewinnung yon NaCl u. Glaubersalz aus naturlichen Wassern abfallenden 
Mutterlaugen werden boi etwa 40° m it einer 20—25%ig. Sodalsg. versetzt, worauf der 
ausgesehiedene Nd. abfiltriert, gewasclien u. getrocknet wird. Das Prod. findet bei 
der Herst. von Warmeisoliersloffen Verwendung. (Russ. P. 44 545 vom 15/12. 1934, 
ausg. 31/10. 1935.) R ic h t e r .

F. N. Strokow, W. A. Mussjakow, W. S. Wolkow, E. J. Itkina, R. I. Mela- 
medundR. W. Prokofiewa, U. S. S. R., Gewinnung von Aluminiumoxyd. Aluminium- 
silicate entlialtendo Mineralion werden m it K alk bei otwa 1250—1330° verschmolzen, 
wobei die Menge des Kalks so bereelmet wird, daB auf 1 Mol S i02 2 Mol CaO u. auf 
1 Mol A120 3 1,3—1,7 Mol CaO ver\vendet werden. Die erhalten© Schmelze wird mit 
einer Sodalsg. in einer Menge von 1,5—2,5 Mol Na2C03 auf 1 Mol A120 3 ausgelaugt. 
Ausbeute an A120 3 iiber 90%- (Russ. P. 44 245 vom 19/11.1934, ausg. 30/9.
1935.) " R ic h t e r .

A. A. Jakowkin, S. S. Marków und E. A. Kremlewa, U. S. S. R., Enteisenen
von Aluminiumsalzlosungen. Die Salzlsgg. werden bei erhohter Temp. iiber Pyrolusit 
filtriert. —  Ein m it Heizmantel fiir W .-Dampf versehenes Rohr wird m it 100 g Pyrolusit 
in einer Schiohthohe von 25 cm gefiillt u. von unten nach oben eine Na-Aluminatlsg. 
durchgeleitet, dic auf 1 1125 g A120 3 u. 2,87 g Fe20 3 enthalt. Nach einmaligem Durck- 
lauf ist die Menge des Fe20 3 sohon auf unter 0 ,l°/o, berechnet auf das A120 3, gesunken. 
Durch Wiederholung kann eine yollkommen eisenfreie Lsg. erhalten werden. Das ver- 
brauohto Pyrolusit wird durch Behandlung m it H N 03 regeneriert. (Russ. P. 44246 
vom 21/10. 1934, ausg. 30/9. 1935.) R ic h t e r .

Howard Spence, George Henry Riley und Peter Spence & Sons, Manchester, 
Uersldlung einer Aluminiumverbindung. In  verd. Lsg. unter Abscheidung von bas. 
Al-Phosphat hydrolysierende, ais Beizen in der Textilfarberei, ais Mineralgerbmittel, 
zur Gewinnung von Papierfull- u. Laclcgrundstoff verwertbare Al-Verbb. erhalt man, 
indem man A120 3, H 2S 04 u. H 3P 0 4 bei geeigneten Tempp. u. Konzz. zu Lsgg. vcr- 
einigt, die melir ais 1 Mol A1P04 je 2 Mol A12(S04)3 enthalten; man kann auch Alkali 
oder Erdalkalipliosphate, insbesondere Trimetallphosph&te oder gefalltes Al20 3-P20 6'atj 
m it Al2(S04)2-Lsg. mischen, derart, daB 0,5—0,66, gegebenenfalls 0,75 Mol P 20 5 aut 
1 Mol A120 3 entfallen; gegebenenfalls werden dio Lsgg. bis zur Bldg. fester R iickstande 
eingedampft. (E. P. 440 400 vom 16/3. 1934, ausg. 30/1. 1936.) Ma as .

Erich Thieler, Schwefel. Dresden u. Leipzig: Steinkopff 193G. (136 S.) 8°. =  Teelmische
Fortschrittsberichte. Bd. 38. M. 8.—; gcb. M. 9.—.

VI. Silicatchemie. Baustoffe.
Raoul de Blottefiśre, Ober eine vollstdndige Untersucliung eines Steinbruchs ton 

Kaólin-Feldspat-Sand. Systemat. Unters. eines Steinbruchs m it Analysen auf die 
Vorwendung zu keram. Zwecken. Trennung der Analysenwerte in Abschliimmbares 
u. Ruckstand. Berechnung rationeller Analysen. (Rev. Materiaux Construct. Trav. 
publ. 1936. 1 B—4 B. Jan.) P la tz m a n n .

W. Obst, Neuere Emailverfahren. Ausziige aus neueren auslandischen Zeitschriften 
u. aus der entsprechenden Patentliteratur. (Emailwaren-Ind. 13. 89—90. 5/3.
1936.) P latzm ann .

G. L. Bryant und F. R. Porter. Einfluf! des Mahlverfahrens und von Zusatzen
wahrend des Mahlens auf die Trubung von Enmils. Die Verss. bezweckten, die Triibung 
von Emails durch das Mahlverf. u. Zusatze wahrend des Mahlens zu stcigern. Es 
wurden die Einw. gróBer Mahlfeinheit, des Zusatzes von Triibungsmittoln am Endc 
des Mahlprozesses sowie die Einw. eines Feldspatzusatzes ^vie yersehiedener Tonarten 
untersucht. (J . Amer. ceram. Soc. 19. 55— 59. Febr. 1936. Chikago, Ul., Edison Gen. 
Electric Appliance Co.) P latzm ann .

R. R. Danielson, Einfluf! von Tonen au f die Undiirchsichtirjkeit weiper Email 
fiir  Slahlblech. Die Bedeutung der Tonarten zur Herst. getriibter Emails von geringster 
Deckstarko darf deswegen nicht iibersehen werden, weil die m it dem Reflektometer 
gemessene Reflexion fiir zwei Tone um 5°/0 schwanken kami. Der Hersteller von Emaus 
nach dem NaBverf. muB daher auf die W ahl der Tone zur Suspension in Deckeinaus 
besonders achtgeben. In  den Fallen, wo Suspension u. Trubung gleich wichtig sind, 
kann eine Miscliung von zwei Tonen Yerwendung finden, von denen der eine fiir gutc
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Suspension, der anderc fiir die Triibung Sorge tragt. ( J  Amer. ceram. Soc. 1 9 - 59—61. 
Febr. 1936. Carteret, N. J ., Metal & Tliermit Corp.) P l a t z m a n n .

B. T. Sweely, Verbesserungen beim glasartigen Emaillieren. Die Verwendung einer 
stark midurcbsichtigen F ritte  h a t dio Aufbringung einer diinnen Emailschicht bei 
groBcrer Deckkraft u. geringer Neigung abzuspringen, ermogliclit. Neuzeitliche Priif- 
vorff. haben gleiclifalls dazu beigetragen, die Giite des Email zu steigem. Die einzclnen 
Kontrollapp. werden in  Verb. m it ihren Zwecken erortert. Mitteilungen iiber Fort- 
schritte in der delcorativen Gestaltung wie der Erhohung der Siiurebestandigkeit yon 
Porzellanemails. (Metal Clean. Finish. 8 . 37—39. Jan. 1936.) P l a t z m a n n .

J. W. Mellor, Bildung ton Glasurblasen im  Emailofen. Ausfiihrliclie Zusammen- 
fassung der yorliegenden Erfahrungen. Ais Hauptursachcn werden angenommen: 
das Vorhandensein unyerbrannter Kohle oder von Feuchtigkeit bzw. KW-stoffen. 
Glasurfehler beruhen daher auf der Absorption von KW-stoffgasen oder Feuchtigkeit 
bzw. yon Kohlenstoff durch die Glasur selbst. Dio weniger bedeutsamen Ursachen 
bestehen in der Sulfathypothese u. dem Aufbrechen yon Gasblasen, die in der Glasur 
eingeschlossen waren. Was den leteten Fali angeht, so ist dieso Annahme ais zweifel- 
haft anzuselien, da diese Blasen im Emailofen m it gleicher Walirsclieinlichkeit einwarts 
abgesaugt werden konnen. Da fast immer Dampf oder Gase im Scherben oder der 
Glasur fiir Blasenbldgg. yerantwortlich sind, konnen nur solclie MaBnahmen Abhilfe 
bringen, die darauf abzielen, die Bldg. der schadlichen Gase zu verhindern, nicht aber 
halbc MaBnahmen, wie die Erhohung der Erweiehungstemp. durch Kalkzusatz oder 
die Red. des Borsauregeh. in der Glasur. (Trans, ceram. Soc. 3 5 . 1—42. Jan . 1936. 
Shelton, Stoke on Trent, Mellor Labor.) P l a t z m a n n .

L. Tontseheff, Einige praktische Erfahrungen mit Salsglasuren. Mitteilungen u. 
Betriebserfahrungen uber das Aufbringen von Natrontonerdesilicatglasuren durch 
Einfuhrung yon NaCl in den Ofen. Gute Salzglasuren haben folgende Zus.: 1 Na20  -j-
0,66 AI20 3 +  3,34 S i02. Die guten salzglasurbildenden Massen enthalten im Mittel 
22—28% A120 3 u . etwa 68—75% Si02. Der Geh. an einigen %  Fe20 3 trag t viel zur 
Glasurbldg. m it bei. Vorhandensein yon MgO u. CaO w irkt dagegen ungiinstig. Der 
Verbrauch an NaCl betriigt 1,5— 2 kg/cbm Ofcninhalt. (Keram. Rdsch. Kunstkeramik, 
Feinkeramik, Glas, Email 4 4 . 84— 86. 20/2. 1936.) P l a t z m a n n .

Hans Schulz, Physiologisch-medizinische Bedeutvnsj des Glases. Gruppierung der 
Glaser in 2Klassen: solche, die zur Herst. yon GefaBen yerwendet werden u. solche, 
die zum Strahlungsschutz bzw. zur Erzielung einer bestimmten Strahlung dienen. Uber- 
blick iiber Herst. u. Prufung solcher Glaser. (Glashiitte 6 5 . 623—26. 5/10. 1935.) R o l l .

Howard R. Lillie, Spanmmgsentladung von Glas, eine Yiscositatserscheinung ais 
Variable der Zeit. K rit. Diskutiermig des Gesetzes yon A d a m s  u .  W i l l i a m s o n  (J. 
Franklin Inst. 1 9 0  [1920]. 597. 835), wonach das MaB der Glasspannungsentlastung 
proportional der 2. Potenz der Spannung ist. Es wird eine neue Formel abgeleitet 
unter Bcriicksichtigung der Yiscositatsanderung m it der Zeit bei konstantcr Temp. 
, 1i (dfjd t) — M  f  cp bedeutet M  einen Moduł, <p die augenblickliche FlieBfahigkcit, 
( dic Zeit u. /  die Spannung. Verss. ergaben, daB bei gewóhnlichem Kalkglas diese 
,,°rme  ̂ sowohl fur die mechan. Spannungsentlastung ais auch fiir die Entlastung von 
W iirmespannungen in abgekiihlten Proben zutrifft. F ur diese beiden Spannungsarten 
ergab sich ais W ert fur M  bei zwei yerschiedenen Tempp. 5,9 X 1010 Dyn/qcm. (J . 
Amer. ceram. Soc. 1 9 . 45—54. Febr. 1936. Corning [New York], Corning Glass 
Works.) P l a t z m a n n .

A. Besborodov und T. A. Łade, Die Bestandiglceit ton Veraschungsgefiifien 
aws Quarzglas. Vff. yeraschen yerschiedene Reagenzien u. Ndd. in Quarzglastiegeln u. 
bestimmen den Gewichtsyerlust des Tiegels nach dem Gliihen. Es zeigt sich, daB 
I bSOj, ZnNH4P 0 4, ZnC03, S n0 2 n icht im Quarztiegel verascht werden diirfen, da er 

an G!e'vvicłit yerliert bzw. festo K rusten ansetzt. Dagegen diirfen MgSO.,, K N 03, 
'" ™ ethylglyoxim, Gemisehe von Al(OH)3 u. Fe(OH)3, K 2PtCl„, Gemische von KCi 

R t un*3eĉ enklich yerascht werden. (J . Soc. Glass Teehnol. 1 9 . Trans. 217—20.
riebs-Łab. [russ.: Sawodskaja Laboratoriia] 4 . 574—77. 1935. Leningrad, Łomo- 

nossffjy-Werke, Quarzlab.) R o l l
E. J. Bognar, Gmppeneinteilung isolierender feuerfesler Materialien. Es werden 

witerschieden: I. Hochfeuerfeste Isoliermassen m it 40—50%  A120 3, F . 3092—3200° F, 
auctruckfestigkeit 200—300 pounds/inch2, Porositat 75—88% ; II . Feuerfeste Isolier- 

massen, a) aus Diatomeenerde oder Kieselgur m it 70—80%  S i02 u. gebundenem A1,03,
• : Kegel 23—30, Kaltdruckfestigkeit 200—300 pounds/inch2, Porositat 70—85% ;
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b) aus tonhaltigem Materiał m it 25—38%  A120 3, F . : Kegel 23—29, Kaltdruck- 
festigkeit 350—500 pounds/inch2, Porositat 70—85% ; I II . Halbfcuerfesto Isolier- 
massen, a) aus natiirlichen, nieht auf boreiteten Ziegeln von Diatomeenerde, F . >  2700° F, 
Kaltdruckfestigkeit 200—400 pounds/inch2, Porositat 75—90% ; b) in Unterseheidung 
von I I I  a  durch niedrigeren Expansionskoeff. u. die mogliche Verwendung auch hei 
d irekt wirkondor Hitze, F. 2200° F, Kaltdruckfestigkeit 200—400 pounds/inch2, Po
rositat 75— 90%. Diskutierung der Einteilung u. Anregung, auch die Einw. von H, 
N, NH3, CO, C02, Naturgas usw. zu priifen. (Refractories J. 12- 76—78. Febr. 1936. 
Massillon, Ohio, Corundite Refractories Inc.) P l a t z m a n n .

John D. Sullivan, Physikalische Betraclitungen uber die Isolierung feuerfester 
Stoffe. Allgemeino Botrachtungen iiber den W ert der je tzt auf dem Markto befindlichen 
Leichtisoliersteine, die sowohl ais Hintermauerungssteine, wie ais tragendes Element 
Verwendung finden kónnen. Durch die niedrige W arm ekapazitat sind sio besonders 
fiir period, betriebene Ofen von Vorteil. In  Zukunft sollte daraufhin gearbeitet worden, 
daB die Leichtstoine bessere Festigkcit u. hohere Widerstandsfahigkoit gegen Temp.- 
Anderungen erreichen. (Brick Clay Rec. 88 . 74—75. Febr. 1936. Battelłe Memoriał 
Inst.) P l a t z m a n n .

G. N. Hodson, Terrakolten und Fayenzen fu r  Architekturzwecke. Mitteilungen 
iiber die Geschichte sowie die gegenwartige Herst. von Terrakotta- u. Fayencewaren. 
Ausblick fiir die Zukunft, die bejahend beurteilt wird, m it Hinsicht auf dio unbegrenzten 
Móglichkeiten der Formgebung wie der Bestandigkeit des Materials. (Trans, ceram. 
Soc. 3 5 . 43— 51. Jan . 1936.) P l a t z m a n n .

M. K. Gawrilow, Untersuchung der Bakanskcr Iiieselgwr. Vf. besehreibt die Eigg. 
des Vork. u. zeigt, daB die untersuchte Kieselgur einen vorteilhaften Zementzusatz 
darstollt. (Zement [russ.: Zement] 3. N r. 7. 31 12. 1935.) R. K. M u l l e r .

Francisco Trivino-Rams, Zemente (normale und anomale) und Zwischenprodukk 
in  dereń Fabrikation. Analytisćhe Unłerschiede. Gtegenwarliger Stand der Zement- 
induslrie im  Ausland. Vf. gibt die Analyse u. den hydraul. Moduł von span. Zementen 
im Vergleich m it entsprcchenden ausland. Prodd. Untersueht werden Zemente von 
n. Zus., ein Portlandzement m it 5,49°/o S 0 3, ein weiBer Zement u. ein Schlacken- 
zement, ferner ais Zwischenprodd. Klinker u. gegliihto Prismen. Vf. zieht aus den 
Analysen den SchluB, daB die span. Zemente den entsprechenden ausland. gleich- 
wertig sind. (Cemento 7. 403—08. 1935.) R. K. M u l l e r .

D. Bobrownik, Chemiscli-petrographische Untersuchung von erhartetem Zement. 
Vf. untersueht zur Klarung des Vorganges der Zementhartung die Zementproben. 
welche 28 Tage der H artung (im W.) ausgesetzt wurden. Die getrockneto u. gepulverte 
Probe wurde durch Zentrifugieren m it versehieden schweren Fil., beginnend m it Bromo- 
form (D. 2,90) in 6 Fraktionen yerschiedenor D. zerlegt u. cłiese Fraktionen petro
graph. u. chem. untersueht. Aus der Unters. geht horror, daB in schweren Fraktionen 
noeh unzerlegto Belitkorner u. seltener AJitkómer vorhanden sind, was darauf hin- 
weist, daB das Dicalciumsilicat nieht so schnell zerlegt wird, wie andere Komponenten 
des Klinkers. Kóm er der neu gebildeten kolloidalen Verb. kommen in der 1. (schweren) 
Fraktion sehr solten vor, ihre Zahl steigt aber in den Fraktionen 2 u. 3 u. erreicht in 
der Fraktion 4 das Maximum (Hauptmasse der Fraktion) um in don Fraktionen 5 u. 6 
wieder abzunehmen. Diese kolloidale Verb. besteht aus wasserhaltigen Polycalcium- 
sihcaten u. bildet sich zusammen m it den krystallinen Hydrosihcaten wahrend der 
Hydrolyse. Die Yerbb. sind unstabil u . zerfallen unter Bldg. gewohnlicher Rk.-Prodd. 
Der erhartete Zement ist ein Gemisch von krystallinen u . kolloidalen Verbb., wobei 
aber den krystallinen Stoffen (wasserhaltige Calciumsilicate m it wenig Calciumhydrate) 
die Hauptrollc zufallt, indem sie das Skelett bilden, in dem die kolloidale M. eingelagert 
ist. Aus der mkr. Verfolgung der H artung kommt der Vf. zu der Ansicht, daB zu Beginn 
der H ydratation des Klinkers hauptsachlich kohoidale wasserhaltige Calciumsilicate 
gebildet werden, welche dann in weiterem Vorlauf der H ydratation in die krystallinen 
wasserhaltigen Silicate ubergehen unter gleichzeitiger Bldg. geringer Menge Calcium- 
hydrat. Diese Stoffe sind auch die Endstoffe der H ydratation des techn. Zementes. 
(Ukrain, chem. J .  [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 1 0 . 228—41. 1935.) Fun.

M. Golombik und N. Petin, Die Kinetik der Abbindung und Erhartung der Ton- 
Kalk-Hortel. Es wurde die K inetik der Abbindung u. Erhartung von Ton-Kalk-Mórtel 
im Temp.-Gebiet zwischen 25 u. 100° untersueht. Die Methodik bestand in der Unters. 
der zeitlichen Veranderung der olektr. Leitfahigkeit u. der meehan. Festigkeit (mit dei 
Yicatnadel) der festen Mortel, sowie der elektr. Leitfahigkeit u. des ph von wss. Aus-
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■ ziigen. In  allen Fallen wurde cin yollstandiger Parallelismus zwischen dem Anwacliaen 
der mechan. Festigkeit der Mórtelmasse, der yermłnderung der clcktr. Leitfahigkeit 
des Rk.-Gemenges u. dem Geh. am freien K alk u. 1. Stoffen in wss. Auszugen beobachtet. 
Der Zusatz von V-, Ti-, Fe- u. Al-Salzen sowie yon N a2S 0 4, K 2S 04 u. CaCl2 zeigte 
keinen EinfluB auf dio Kinetik der Abbindung u. E rhartung der untersuehten Mortel. 
(Wiss. Ber. Moskau, Staats-Univ. [russ.: Utsehenye Sapisski] 2. 205—07. 1934. Moskau, 
Univ. Labor. fiir organ. u. anorgan. Chemie.) KLEVER.

Raoul de Blottefióre, Gips, seine Konstitution, Herstellung und seine Anwendung 
in der keramischen Industrie. Vf. behandelt dio Konst. der yersehiedenen Gipsarten, 
ihre Herst. in yersehiedenen Ofensystemen, die Vorgange bei der Erhartung, die Herst. 
der Formen fur keram. Zweeko sowie dio Einw. von Zusatzen zum Anmaehewasser 
zwecks Beschleunigung der Erhartung. (Córamiąue 3 9 . 45—58. Marz 1936.) P l a t z m .

Hans Lehmann und Maria-Theresia Schulze, Der Interferenzmefiapparat ais 
Hilfsmitlel der keramischen Forschung. Der ZEiSSsehe InterferenzmeBapp. wird heuto 
aueh in der keram. Forschung zur Best. der Ausdehnungskoeff. yon Glasuren u. S ch e rb en  
yerwendet. Vff. beschreiben den App. sowio die Ausfiihrung der Messungen. Von 
yersehiedenen Forsehern wurde zur Messung der Ausdehnung einseitig planer Kórper 
die Verwendung FiZEATJscher Streifen yorgesehlagon u. aueh teiłweise in  engem Temp.- 
Bereieh yerwendet. Vff. behandeln z u n a c h s t das Prinzip des FiZEA U schen Verf., 
dann den Strahlengang u. die Einrichtung des Beobachtungsapp., die Heizeinrichtung, 
das MeByerf., die Herst. der Priifkorper u. endlich die Berechnung der Luftschicht- 
dicke. (Zeiss. H eft 1 0 . 6—13. Jan . 1936.) P l a t z m a n n .

W. A. Lebedew und W. M. Zypkina, Zur Frage der Verwendung und der Er- 
zeugung von keramischen Pyroskopen. In  dem Bestroben, die Belieferung der Ton- 
industrie aus der einheim. Produktion dor Sogerkegel guter Q ualitat zu sichern, be- 
spreehen die Vff. die wichtigen Einzelheiten der Herst. von einwandfroien Segerkegeln, 
dereń zweckmaflige Formgebung u. geben Anweisungen zur richtigen Aufstellung der- 
selben bei der Messung der Brenntemp. in der keram. Industrie. (Betriebs-Lab. [russ.: 
(Sawodskaja Laboratorija] 3. 548—51.) v . F u n e b .

H. Hecht und W. Homke, Zur Normalmerung der Saurebestandigkeitsprufung 
von Email. (Vgl. C. 1 9 3 6 .  I . 145.) Es wird ein Verf. zur Best. der Saurefestigkeit 
von Email beschrieben, das die Schwierigkeiten des Plattchen- u. Stabverf. yermeidet, 
aber bei der Ermittlung des Gewiehtsyerlustes bleibt. Durch Yerwondung bohlzylindr., 
innen emaillierter PriifgefaBe ist es moglich, Fehler, die bei sehlechter Kantenemaillierung 
beim Plattchenverf. auftreten, zu yermeiden. Die VergróBerung der Oberflache bei 
annahernd gleichem Gewicht gegenubor dem Stabvorf. fiihrt zu gróflerer Genauigkeit 
u. yermeidet gleichzeitig Schwierigkeiten der Emailliorung. Es kann bei geeigneter 
v_ei's.-Anordnung im dampffreien Raum  gearboitet werden. Es wird fiir die Normung 
^% 'g- Milchsaure yorgeschlagen, da cioren Angriff etwa in der gleichen GróBenordnung 
liogt wie der dor 10%ig. Ameisensaure u. sie iiberdies den Vorteil der Nichtfluehtigkeit 
besitzt. Oberflachenmessungen ergaben nur geringe Sehwankungen, die keinen merk- 
lichen EinfluB auf das Verf. haben konnen. (Keram. Rdsch. Kunstkeram ik, Feinkeramik, 
Glas, Email 4 4 . 99—100. 27/2. 1936.) P l a t z m a n n .
,, W. Kerstan, Untersucliungen zur Priifung der chemisclien ty.iderstandsftihigkeit von 
Kochgeschirremails. Zunachst werden allgemein die Vorteilo einer Klassifizierung yon 
ii/mails diskutiert. Das gleiche erfolgt fiir die yersehiedenen Yorschlage u. Unter- 
suchungsverff., die zur Priifung der Saurebestandigkeit gemaoht -wurden. Der Vf. 
beschreibt die bei der Unters. yerwendete K ochapparatur u. -methode. An einer Reihe 
von Betriebemails wird die chem. H altbarkeit bestimmt. Es werden K urven u. 
iabellen beigebraeht, aus denen dio Einw. auf ein gegebenes Email durch die Priif- 
sauren, Salzlsgg., dio Sohmelzdauer, die Mahlfeinheit, die Schwebestoffe, dio Triibimgs- 
nnttel, die Farbkorper, die Stellmittel, die Bronnzeit u. -temp. u. die Muffelatmosphare 
ueryorgeht. Auf Grund der orhaltenen Vers. -Ergebnisse wird darauf aufmerksam 
gemacht, wie schwierig es ist, naeh dem heutigen Priifyerf. die Best. bzw. Klassifizierung

\ 6m’ Haltbarkcit durohzufiihren. (Emailwaren-Ind. 1 3 . 59—66. 71—74. 20/2.
P l a t z m a n n .

h ł - f?1; ̂  R ickm ann, Die Kurzpriifung von Kocligeschirremails hinsichtlich Saure- 
estaiuligkeit. Vf. bespricht dio bisher in Vorschlag gebraehten Verff. der Priifung von 
mails auf Widerstandsfahigkeit gegen Saureeinw. krit. u. halt dieselben bis je tz t 

ur unzulangii^, zumal eigene Verss. m it yersehiedenen Sauren u. sauren Nahrungs- 
imttein bei der Feststellung des Gewiehtsyerlustes so weit streuende W erte lieferten,
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daB yon einer GesetzmaBigkeit nicht gesprochen werden kann. (Emailwaren-Ind. 13. 
51—56. 13/2. 1936.) P l a t z m a n n .

P. Nichols, Bestimmung der Warmdeitfahigkeit von feuerfesten Stoffen. Berickt fur 
den UnteraussckuB C 8 der Amer. Soc. for Testing Materials m it folgondcr Gliederung:
I. Einlcitung; II . Vers.-Ergebnisse m it den Proben des Ausseliusses; I I I .  Analysen- 
zusammenfassung der Berichte; IV. Diskutierung einiger móglicher Fehlerursachen; 
V. Zusammenfassung der Fehlerursachen; VI. Anregungen zur yollstandigen analyt. 
Unters.; V II. Allgemeine Diskutierung der in Vorschlag gebraehten Untera.; 
V III. ScliluBfolgerungen. (Buli. Amer. ceram. Soc. 15. 37—51. Febr. 1936. Pittsburgh, 
P a . ,  Pittsburgh Experiment Station, U. S. Bur. o f Mines.) P l a t z m a n n .

Fritz Hermann Zschacke, Berlin-Wilmersdorf, Salzglasieren keramischer Erzewj- 
nisse durch Einblasen einer wss. Na2C03- oder NaOH-Lsg. in den Brennofen. (D. R. P. 
626 217 KI. 80b vom 28/12. 1929, ausg. 21/2. 1936.) H o f f m a n n .

B. B. Besobrasow und A. E. Wilken, U. S. S. R., Herstellung von Schleifmittdn. 
Bakclitpulver wird m it Sclileifpulver u. etwa 5—15°/o Gips, berechnet auf das Schleif- 
pulver, yermischt, auf 50— 60° erwarmt u. in w. Zustand durch ein Sieb gerieben. 
(Russ. P. 44 451 vom 16/8. 1934, ausg. 30/9. 1935.) R i c h t e r .

Permatex Co., Inc., ubert. von: Hermann C. Fuchs, Brooklyn, N. Y., V. St. A., 
Schleifpaste, z. B. zum Einschleifen yon Ventilen, bestehend aus einem Gemisch von 
Bentonit, z. B. 15 (Pfd.), W., z. B. 158, Schleifkomern z. B. 160, einer Glykolyerb., 
z. B. 47 Athylcn- oder Diiithylenglykol u. gegebenenfalls auch MgO, z. B. 0,15. (A. P- 
2006162 vom 25/7. 1934, ausg. 25/6. 1935.) S a r r e .

1.1. Kitaigorodski, U.S.S.R., Entfernung von Eisenoxyd aus Sand, Lehm und
dergleichen. Die Ausgangsstoffe werden m it Kochsalz u. Na-Bisulfat yermischt u. 
gegluht. Die erhaltenen eisenfreien Prodd. finden in der Glas- u. keram. Industrie 
Verwendung. (Russ. P. 44 316 vom 18/7. 1934, ausg. 30/9. 1935.) R i c h t e r .

1.1. Kitaigorodski und L. B. Sisserson, U.S.S.R., Herstellung eisenfreier Glaser.
Den ublichen Bestandteilen wird beim Einschmelzen NaCl u. Na2SO,, zugesetzt. 
(Russ. P. 44 318 vom 6/1. 1935, ausg. 30/9. 1935.) R ic h t e r -

Edward William Aldridge, Teddington, England, Dekoralionsglas, bestehend 
aus einer einseitig (auf der Innenseite) bemalten oder sonstwie yerzierten Glasscheibe, 
die m it einer zweiten, gegebenenfalls ebenfalls dekorierten Glasscheibe oder einer 
Asbestlage u. gegebenenfalls einer Zwischenschicht aus Karton, Stoff od. dgl. mittels 
eines Klebstoffes aus Latez u. wasserfreiem CaSOt oder Porllandzement, der auBerdem 
noch Vulkanisierunsgmittel u. Lsgg. von Pflanzengummi u.-oder Harzen (K olophonium , 
Guttapercha, Kopal, Vinylpolymerisate, Albertole, Bitumen oder Pech) enthalt, ver- 
einigt ist. (E. P. 435 396 yom 16/3. 1934, ausg. 17/10. 1935.) S a l z m a n n .

Adolf Kampfer, Deutschland, Herstellung von Verbundglas, LeućhtscMldern od. dgl 
Ais Bindemittel benutzt man ein polymerisiertes Prod., z. B. monomeres Vinylacdat, 
das in Ggw. von 10—25°/0 Weichmachungsmittel (Alliyl- oder Arylphosphat) bis zur 
H alfte polymerisiert u. durch Dest. yon den restlichen monomeren Bestandteilen bp- 
freit worden ist. .Da& Prod. besitzt erst bei Tempp. von 80— 120° wieder K lebkraft. 
Trotzdem e in p fie h lt^ ^ i die Anbringung einer dunnen Klebschieht aus Canadabalsam, 
Kopal oder Harnsfgg^Formaldehyd in A. (F. P. 790 988 vom 7/6. 1935, ausg. 30/H- 
1935. D. Prior. 9 /® 9 3 4 .)  ' S a l z m a n K-

Degea Akt.-(śes. (Auergesellschaft), Berlin, H e rs td lu n g  von splittersicherem  Ker- 
b u n dg las  aus einer oder mehreren Glasplatten u. Kondensationsprodd. aus m ehrbas. 
Sauren u. mehrwertigen Alkoholen ais Uberzugs- oder Verbundmittel, gegebenenfalls 
unter Verwendung einer oder mekrerer durchsichtiger Zwischenfohen, z. B. aus CeHu- 
loid, Acetylcellulose, Viscose oder Gelatine, dad. gek., daB man 1. solche K onden
sationsprodd. yerwendet, die durch Mitkondensation mehrbas. aliphat. Carbonsaui® 
m it mehr ais 4 C-Atomen weich gemacht worden sind u. die im gesckmolzenen Zustan 
zwischen Folie u. G lasplatten gegossen werden. —  2. den K o n d e n s a t io n s p ro d d . vor, 
wahrend oder nach der Kondensation ein- oder mehrwertige Alkohole, cinbas. Sauren, 
Weichmachungsmittel, wie Toluolsulfamide, H am stoffderiw ., P h thalate o. dgl. zû  
setzt. — 3. den Kondensationsprodd. andere kunstliclie oder natiirliehe Harze ode 
gegen Temperaturerhohung empfindlieke Celluloseester oder -ather oder beide in em« 
Menge zusetzt, daB das entstehende Gemisch sehmelzbar bleibt. — 4. w a h re n d  c 
Erkaltens der in Anspruch 1—3 beschriebenen, fl. aufgegebenen Kondensationsprou 
bzw. -gemenge die Glasplatten, gegebenenfalls m it den Zwischenfolien, durch Druck zu-
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sammenpreBt. — 5. die verklebende Verbundscliicht des fertigen Verbundglases durch 
Nacherhitzen m it oder ohne Druck weiterpolymerisiert. — Eine geeignete Verbundmasse 
erhalt man z. B. aus 29,6 kg Plitlialsaure, 14,6 kg Adipinsdure u. 23 kg 80%ig. Glycerin, 
die unter starkem Riihren bei etwa 120—-140° mehrere Stdn. gehalten werden, bis die 
Wasserentw. aufgeliórt h a t u. das Ganze ruhig schm. (D. R. P. 624 462 KI. 39b

N. V. Maatschappij tot Beheer en Exploitatie van Octrooien, Haag, Holland, 
Herstellung von Gegenstanden aus silicaiiscken Massen nach D. R . P . 607901, dad. gek., 
daB die nach dcm Verf. des H auptpatentes gewonnenen Erzeugnisse durch Brennen 
gesintert werden. (D. R. P. 625 807 KI. 80b vom 7/4. 1935, ausg. 15/2. 1936. Zus. zu

George Miłroy Carrie, Montreal, James William Craig, Arthur Clarence 
Halferdahl und Frank Eugene Lathe, Ottawa, Canada, Herstellung feuerfester Steina 
durch Eornien u. Brennen eines Gemenges von etwa 70 (Gewichtsteilen) zerkleinertem 
MgO-Klinker, der etwa 18% CaO enthalt u. dessen Teilchengrofie 1 mm nicht iiber- 
schreitet, u. etwa 30 zerkleinertem Chromeisenerz, dessen KorngroBe zwischen 1 mm 
u. etwa 2,5 mm liegt. (D. R. P. 624 763 KI. 80b vom 3/11. 1931, ausg. 28/1. 1936, u. 
Oe. P. 144 314 vom 23/10. 1931, ausg. 10/1. 1936.) H o f f m a n n .

P. P. Budników und D. A. Nirenstein, U. S. S. R ., Herstellung feuerf ester Stoffe. 
Dolomit mit etwa 5—8%  S i02 wird gemahlen, m it etwa 15% gepulvertem Chrom- 
eisenstein vermischt, bis zum Sintern gegliiht u. gemahlen. Das erhaltene Prod. 
wird geformt u. gebrannt. (Russ. P. 44 828 vom 13/5. 1935, ausg. 31/10.
1935.) R ic h t e r .

Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau (Erfinder: Georg 
Ruppert, Magdeburg), Herstellung von Schlackenzementen. NaB granulierte Hochofen- 
schlacke wird m it zu sinterndem Rohgut, wie Kalksteinmehl u. dgl., u. m it Brennstoff 
zusammengeinischt, darauf gebrannt u. gemahlen. Zum Brennen des Mischgutes kann 
ein stetig oder zeitweise arbeitender Rost, eine Sinterpfanne o. dgl. benutzt werden, 
wobei nach der Zundung des Mischgutes dio notige Verbrennungsluft durch das Miscli- 
gut hindurchgefuhrt wird. (D. R. P. 625 806 KI. 80b vom 13/7. 1934, ausg. 15/2. 1936,
u. F. P. 792 328 vom 11/7. 1935, ausg. 28/12. 1935. D. Prior. 12/7. 1934.) H o f f m a n n .

Franz Janich, Graber, Tscheehoslowakei, Erzeugung einer spiegelglatten Oberflache 
auf Beton durch Aufbringen einer Feinbetonscliicht (I) auf den fertigen Betonkórper
u. Glattung derselben, dad. gek., daB 1. dio in dunnbreiigem Zustande etwa 2 mm 
stark gleichmaBig auf den Beton aufgebraehte I  vor jedem Glatten m it W. anziehender 
pulveriger Feinbetonmasse, die nach Ansaugung von Feuchtigkeit wieder entfernt 
wird, bestreut u. vor dem Abbinden des Zements (II) m it Porzcllan- u. Stahlgeraten 
gebiigelt u. poliert wird, —- 2. die I erst nach dem Erharten des II durch Feinsehliff 
geglattet wird. (D. R. P . 626 229 KI. 80b vom 19/9. 1933, ausg. 22/2. 1936. Tschecho- 
slowak. Prior. 12/8. 1933.) H o f f m a n n .

Theodor Kramer, Bonn-Ippendorf, Kunstmarmor, gek. durch eine Mischung 
aus 1 (Teil) woiBem Portlandzement, 2—2Va gemahlenem Quarzit u. 0,3—0,35 ge- 
mahlenem Fettkalk sowie 0,2%  Erdfarben. (D. R. P. 625 892 KI. 80b vom 28/3. 1935, 
ausg. 17/2. 1936.) H o f f m a n n .

J L. Malkess, U. S. S. R., Herstellung von Kunststeinen und, -platten. Dolomit 
wird bei 650—750° gebrannt, gemahlen, m it N a2SO., vermischt u. nach Zusatz von

■ geformt. Der M. werden gegebenenfalls vor dem Formen noch Farbstoffe u. Sand 
^gegebeii, worauf die fertigen Steine bzw. P latten  geschliffen werden. (Russ. PP.

vom 17/8. 1933, ausg. 31/1. 1934 u. 44477 [Zus.-Pat.] vom 5/1. 1935, ausg. 
30/9. 1935.) R i c h t e r .

Edward E. Bauer, Plain concrcte. 2nd  ed. London: Me Graw-Hill 1030. (377 S.) 24 s. 
Karl v°n Terzaghi und Otto Karl Frohlich, Theorie der Setzung von Tonschichten. Eine 

" 1Qf. m d. analyt. Tonmechanik. Leipzig u. Wien: Deuticko 1936. (VIII, 166 S.) 4°.
I M- W.40.
institution of civil engineers, Deterioration of structures of tirnber, metal and concrete esposed 

to the action of sea-water. London: H. M. S. O. 1936. 12 s. 6 d.

VII. Agrikulturchemie. Schadlingsbekampfung.

vom 15/2. 1931, ausg. 21/1. 1936.) Sa l z m a n n .

D. R. P. 607 901; C. 1935. I. 2064.) H o f f m a n n .

Laszló von Telegdy Kovats, Die modernen Methoden des Feldversuches in  Gro fi- 
mtannien. (Vgl. C. 1936. I. 2616.) Kurze t)bersieht iiber die gegenwartigen Probleme
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des Feldyers. (Mezogazdas&gi-Kutat&sok 8 . 361—74. 25/12. 1935. Budapest, Boden- 
kundl. u. agrikulturcliem. Abt. d. Kgl. ung. Chem. Reichsanstalt. [Orig.: ung.; Ausz.: 
dtsch.]) S a i l e e .

L. L. Balaschew, Phosphorit und Fddkulturen. Auf Grund der Feldyerss. wird 
Phosphoritdungung empfohlen bei Winterroggen u. Weizen, Zuckerriibe, Hanf, Klee. 
UnzweekmaBig ist Phosphoritdungung bei Flachs, Sonnenblumen, Hirse. (Minoral. 
Diingemittel Insektofungicide [russ.: Mineralnyje Udobrenija i Inscktofungicidy]
1935. Nr. 2. 78—91.) S o h o n f e l d .

von Richthofen, Batselhafte Diitigerwirkungen. Stellungnahme des Vf. zu dem 
Aufsatz von W lL H E L M J (C. 1935. I. 3704). Trotz jalirelanger reiehlieher Stallmist-
u. P 20 6-Diingung u. dadurch erzieltem mehr ais geniigendem P 20 5-Vorrat im Boden 
erbraohte das nur einmalige Fortlassen der P 20 6-Dungung eine yollige MiBemte. Es 
wird daher empfohlen, standig eine Vorratsdiingung u. zwar stets in wechselnder Form
u. sowohl im Herbst, wie im Friihjahr zu yerabfolgen. (Phosphorsaure 5. 657—64.
1935. Boguslawitz.) L u t h e r .

Peter Boeker, Erfahrungen mit Pliosphorsaurediingimg. Vf. besprieht seine prakt.
Erfahrungen m it P 20 5-, vor allem Superphosphatdiingung: Ertragssteigerung bei den 
yerscliiedensten Pflanzen, z. T. auch noch bei sehr hohen Gaben, Bekampfung des1*-. 
Riibenwurzelbrandes u. des Drahtwurmes sowie Verbesserung der Schmackhaftigkeit ' 
des Griinfutters. Bei Verwendung von Thomasmehl kann trotz seines hohen Kalk- 
geh. eine besondere Kalkdiingung nicht eingespart werden. (Superphosphat [Berlin] 12-
14— 16. Jan . 1936. Etzkorn.) L u t h e r .

Walter Sauerlandt, Untersuchungcn uber die pflansenphysiologische Bewertung der 
Phosphorsaure in  den wirtschaftseigenen Diingemitteln. Unterss. iiber die Einw. organ, ge- 
bundener P 20 6 auf die Ertragsbldg. zeigten bei Ca- u. K-Salzen der Glycerinphosphor- 
saure, die einer sehr schnellen Zers. im Boden unterworfen sind, keine Unterschiede 
gegenuber 11. anorgan. P„05-Salzen. Bei Phytin, das im Boden langsamer mineralisiert 
wird, konnte ein EinfluB der Bodenrk., von der die mikrobiol. Tatigkeit abhangig ist, 
erm ittelt u. in Sandverss. die m it der Zeit fortschreitende Zers. des Phytins mit Hilfe 
des Pflanzenertrages erfaBt werden. Umfangreiche GefaByerss. m it steigenden Gaben 
yon anorgan. u. organ. Diingemitteln (Superphosphat, Thomasmehl, primarem Ca-Phos- 
phat, 4 Hof- u. 4 Edelmistsorten sowie der griinen M. von Lupinen, Serradella u. Wick- 
gemenge). Bei den Hofmistproben waren Ertragsbldg. u. P 20 6-Aufnahme abhSngig 
vom P 20 5-Geh. des Mistes; je hoher dieser war, desto hoher waren die Ertrage gegenuber 
den gleichen P 20 5-Stufen von Mistproben m it geringerem P 20 5-Geh. E rk lart wird dies 
m it dem yerschieden hohen Anteil leieht aufnehmbarer P 20 5 in den yersehiedenen 
Mistproben. Da die P 20 6-Wrkg. der des Superphosphates entspraeh oder sie iibertraf, 
muB die Gesamt-P20 5 des Mistes dem wasserloslichen Anteil der Superphosphat-P2Os 
zumindest gleichgesetzt werden. Die P 20 5-Aufnahme durch die Pflanzen (festgestellt 
durch chem. Unters. der oberird. Teile) war bei Mist hoher ais bei S uperp h o sp h a t. 
(Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde 42. 187—229. 1936. Kónigsberg i. ¥i., 
Pflanzenbaiunst. d. Uniy.) L u t h e r .

L. Schmitt, Alias und neues zur Magnesiadungungsfrage. Besprechung fremder 
Yers.-Ergebnisse u. eigener Dauerdiingungsverss. Letztere zeigten, daB die seit Jahren 
beobachteten Erkrankungen yon Roggen u. Hafer au f stark  sauren Boden zum groBen 
Teil durch Mg-Mangel yerursacht werden, der zur Folgę hat, daB die Pflanzen trotz 
reiehlieher N-, P- u. K-Diingung sich nicht genugend Niihrstoffe aneignen konnen. 
Der hohere Mg-Geh. in den Blattern von m it Mg-reichem K ainit gedungten Pflanzen 
laBt schlieBen, daB kier Mg fiir die ungestorte Ausbildung von Chlorophyll ausschlag- 
gebend war, so daB keine Assimilationsstorungen eintreten konnten, u. somit auch eine 
stete Bldg. yon Kohlenhydraten u. Protein gewahrleistet war. Bei stark saurer BodenrK.

i  seheint Mg so stark adsorptiy gebunden zu sein, daB es fiir die Pflanze unzugangncl)
;;^.iśt, In  anderen Verss. bewahrten sich Mg-Phosphat u. -sulfat sehr gut. Wiesen ver- 
' I  hałten sich der Mg-Diingung gegenuber passiy, da in 16- bzw. ll-jahxigen V e r s s .  eine 

pberlegenheit der Mg-haltigen gegenuber den anderen Kalisalzen nicht zu b e o b ac h te n  
w ir. Die Ursache des yerhaltnismaBig plotzlich aufgetretenen Mg-Mangels in vielen 
Boden liegt darin, daB die friiheren Vorkk. yon K ainiten m it bis zu 30°/o MgS04 uj- 
zwisehen erschopft sind, u. daB — nach Lysimeteryerss. seit 1928 — a l l j a h r l i c h  mi 
erheblichen Mg-Verlusten durch Auswaschung zu rechnen ist. Diese sind bei d a u e rn d e  
Verwendung von physiol. saurer Diingung hoher ais bei physiol. alkal., so dau ilg' 
Wrkgg. au f sauren Boden im ersteren Falle deutlicher sind ais im letzteren. (Z. P flanzen -
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ernahrg. Diing. Bodenkunde 42. 129—43. 1936. Darm stadt, Landw. Vers.-Stafc. der 
Landesbauemschaft Hessen-Nassau.) L u t h e e .

Reinhold Weimann, Uber Dungerwirkung in schlesischen Karpfenteichen. I . Oriin- 
farbung und Planktonreićhtum. Unterss. an 15 sehles. Teichen crgaben, daB eine 
Superphospliatgabe auf dem Wego iiber kleinste Algen das tier. Plankton u. damit 
auch den Stoffkreislauf der Fisehe steigert. In  einem planktonreiehen griinen Teich 
miissen die Karpfen gut wachsen. (Superphosphat [Berlin] 12. 16—18. Jan . 1936. 
Militsch.) L u t h e e .

A. Ziegler, Rebendiingungsversuche in Franken m it Volldiinger Am-Sup-Ka im
Jahre 1935. Wie 1934 (C. 1935. I I . 1425) hatte  bei den seit 1932 laufenden u. bei neu- 
angelegten Verss. auch 1935 die Am-Sup-Ka-Diingung iippigen, gesunden Wuchs 
sowie bedeutende Ertrags- u. Qualitatssteigerungen bewirkt u. die sonat sehr groBen 
Frost- u. Trockenheitssckaden erheblich gemildert. Das Mischungsverhaltnis 7 :8 :1 2  
scheint besser zu wirken ais 8 : 8 : 8. (Superphosphat [Berlin] 12. 9—14. Jan . 1936. 
-Wurzburg.) L u t h e e .

W. Pilaski, Von der Diingung des Klees. Vf. bespricht prakt. Erfahrungen u. 
Ergebnisse zahlreicher Diingungsverss., bei denen der Klee die Thomasmehldiingung 
bedeutend besser verarbeitete ais das Getreide, wobei sicher die Nebenbestandteile 
(Si02 u. Kalk) mitgewirkt haben. (Phosphorsaure 5. 735—42. 1935. Konigsberg
i. Pr.) L u t h e e .

E. A. Jamalainen, Der Einflwfi steigender Borsduremengen au f die Kohlrubenernte. 
Durch einen Feldvers. wurde bewiesen, daB die Kohlrube yerhaltnismaBig yiel B(OH)3 
vertragt. Erst bei einer Gabe von 100 kg je 1 ha tra t oine Ertragsminderung ein. 
(Maataloustieteellinen Aikakauskirja 7. 182—86. 1935. Tikkurila. [Orig.: dtseh.]) Gei.

Jos. Peliśek, Beilrag zur Klassifikation der Podsolboden au f Sandałem en der 
obereri Kreideformation Mahrens. (Sbornik ćeskosloy. Akad. ZemedŚlske 10. 604—13.
1935.) SCHON FELD .

P. H. H. Gray und H. J. Atkinson, Mikróbiologisclie Untersuchung von Appalachen- 
podsolboden. II. Jahreszeitliche Anderungen der Mikróbenaktivitdt. (I. ygl. C. 1936. 
I. 414.) Weitere im Jahre 1932 durchgefiihrte Unterss. erbraohten wiederum den 
Beweis, daB Mikrobenaktivitat u. C02-Bldg. parallel laufen. Hierbei spielt der W.- 
Ceh. des Bodens eine untergeordnete Rolle. Auch die Bodentomp. h a t nur geringen 
EinfluB. Wichtiger ist die Bodenrk. (Canad. J .  Bes. 13. Seet. C. 358—66. Dez. 1935. 
Macdonald Colle [Que. Canada].) G e i m m e .

Horace G. Byers und Henry G. Knight, Selen in  Bóden. Unter Berucksichtigung 
seines Vorkovmens in  der Vegetalion. Selen ist ein weitverbreiteter Bodenbestandteil, 
aber nur gewisse Gegenden enthalten es in tox. Konzz. Die Aufnahme von Se durch 
die Pflanzen hangt nieht allein ab von seiner Konz., sondern in hohem MaBe auch 
von den Pflanzen selbst, der Gesamtbodenzus., den Feuchtigkeits- u. den allgemeinen 
\Vachstumsverhaltnissen. (Ind. Engng. Chem. 27. 902—04. 1935. Washington
P  0 .].)  G e i m m e .

B. Aamio, Uber den Einflufi von K alk a u f die Reaktion des Bodens und uber die
Seaktioimchwanhmgen wahrend der Vegelationsperiode. Vf. kommt zu folgenden 
bchlussen: Die Rk.-Schwanlcungen konnen je nach den Witterungsverhaltnissen be- 
trachtlich sein; CaO-Gabe laBt die Rk. schwach zunehmen; die CaO-Wrkg. dringt in 
der Ackerkrumenschicht langsam vor; nur eine sehr groBe CaO-Gabe verm ehrt die 
Jirtrnge schon im 1. Jahre. (Maataloustieteellinen Aikakauskirja 7. 153—70. 1935. 
Helsinki [Orig.: dtsch.]) G r i m m E .
, E-Lowig, Weitere Versuche zur Frage der Abhangigkeit der Meltauresistenz von 
aer Ernahrung der Pflanze. In  Fortsetzung fruheror Verss. (C. 1935. II . 1425) ergaben 
. a“VCTss.: Si02 besitzt in Form des K-Salzes wie ais Bestandteil des Thomasmehle 

eine meltauschiitzende Wrkg. Da L a R o t o n d a  (C. 1 9 3 3 .1. 1190) das gleiche fiir die 
MU, der Hochofenschlacke u. G e e m a e  (C. 1934. I I .  3546) fiir S i02-Hydrat fest- 

ellten, rnaB diese Erhohung der W iderstandsfahigkeit ais eine spezif. S i02-Eig. an- 
gesprochen werden. Zwischen N-Geh. u. Meltaubefall bestand innerhalb gewisser 
J-Trcnzen direkte Proportionalitat. Die meltauschiitzende Wrkg. der SiO, war auch 
ei Verwendung natiirlicher Boden im GefaBvers. nachweisbar; auBerdem wurde hierbei 
es gestcllt, daB bei S i02-Diingung der S i02-Geh. der Pflanzen betrachtlich erhóht 

. kann. Die Frage, ob der am natiirliehen Standort der Pflanze zur Verfugung 
aende Yorrat an 1. SiO, fiir eine meltauschiitzende Wrkg. ausreicht, konnte noch
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nicht geklart werden. (Ernahrg. d. Pflanze 32. 61—67. 15/2. 1936. Bonn, Inst. f. 
Boden- u. Pflanzenbaulehre der Univ.) L u t h e r .

K. J. Kadow und H. W. Anderson, Die Itolle von Zinksulfat in  Pfirsichsprilz- 
mittcln. ZnSO., ist weder baktericid noch fungicid sehr wirksam, es unterstiitzt jedoch 
das W achstum u. ist ein ausgezeichnetes Gcgenmittel gegen As-Schadigungen. Beste 
Zus. yon Spritzm itteln: 6 Ibs ZnS04, 6 lbs Ca(OH)2 u. 3 lbs saures Pb-Arsenat auf 
100 Gallonen W. (United States Dep. Agric. Off. exp. Stat. Illinois. Buli. 414.
42 Seitcn. 1935.) G r im m e .

C. E. Cole, Arsenspritzruckstande au f Friichten. Vorschlage zu ihrer Entfemung.
Bei starkeren Spritzriiekstanden ist eine Spatbeliandlung m it Olspritzmitteln zu unter- 
lassen. Direkt naeh der E m te wird m it 3%ig. HC1 gewaschen, darauf werden dio 
Friiehte abgetrocknet. Wird naeh der Saurebchandlung m it klarem W. nachgespult, 
kann die Trocknung unterbleiben. (J. Dep. Agric. Yictoria, Australia 34. 22—27. 
Jan . 1936.) G r im m e .

R. Frank Poole, Arsenschadigungen an Pfirsichbdumen. Beschreibung der physio- 
log. Schadigungen an Pfirsichbaumen dureh Spritzung m it As-haltigen Mitteln. Ais 
Gegenmittel kommen Spritzungen m it Kalkmilch u. ZnSO,, in Frage. (United States 
Dep. Agric. Off. exp. S tat. North Carolina. Techn. Buli. Nr. 49. 11 Seiten. 1935.) Gbi.

M. G. 0 ’Connor, R. E. Buck und C. R. Fellers, Meerzwiebeluntersuchungcn. 
Meerzwiebelpulver ist ein ideales u. spezif. Rattengift. Die N atur des rattentotenden 
Prinzipes ist noch unbekannt, so daB die Wrkg. in Tierverss. festgestellt werden muB 
(s. Original). Kleine Tiere sind weniger anfallig ais groBe. Dureh Trocknung der 
Meerzwiebeln an der Sonne geht die Wrkg. betriichtlich zuruck. Sehr gute Wrkgg. 
zeigten Koder aus Fleisch, Fisch oder Mehl, yersetzt m it alkoh. oder Glycerinextrakten 
der Meerzwiebel. Die oftmals empfohlene Verstarkung der Anziehungskraft der Koder 
dureh ath. Ole hielt dem exakten Vers. nicht Stand. (Ind. Engng. Chem. 27- 1377 
bis 1380. Nov. 1935. Amherst [Mass.]) G rim m e .

Herbert Elbel und Kurt Holsten, Ober die Oefdhrlichkeit des 3fauseverlilgungs- 
mittels „Delicia“. (Unfall beim Giftlegen.) ,JDeliciau-Mausegift besteht aus Getreide- 
komern, die m it einer ro t gefarbtcn, 3%  Zinkphosphid enthaltenden Giftschieht uber- 
zogen sind. Beim Legen der Kórner mittels einer Spritze erkrankte ein Landwirt 
sehwer an Vergiftungserscheinungen, die dureh Einatmung des giftigen Staubes yer- 
ursacht worden waren. Vf. w arnt vor der Venvendung dieses Mittels in der biskerigen 
Form. 1 Abbildung. (Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med. 26. 178—80. 1936. Gottingen, 
Univ., Inst. f. gerichtl. Med.) F rank .

G. Schrader, Zur Oefahrdung dureh den Verkehr mil Schddlingsbekdmpfungs- 
mitteln. Vf. bespricht die Gefahrdungsprobleme, die aus dem Verkehr m it Strychnin-, 
As-, Tl- u. //OiY-haltigen Schadlingsbekampfungsmitteln erwachsen. Den deutschen 
gesetzlichen Giftverordnungen werden die der Nachbarstaaten yergleichcnd gegcniiber- 
gestellt u. Vorschlage zu einer Neufassung der deutschen Giftgesetzgebung gemacht. 
(Dtsch. Z. ges. gerichtl. Med. 26. 152—77. 1936. Marburg, Univ., Inst. f. gerichtl. u. 
soziale Med.) F rank .

O. G audin, Die Giflwirkung der Pyrethrine au f Meerestiere. (Vgl. C. 193 5 .1- 3831) 
Erganzungen. Die Crustaceen sind besonders empfindlich sowohl bei Einatmung wie 
bei E inspritzung: Eine Maia von 1 kg widerstand nur wenige Minuten einer EinspnteunD 
von 0,02 mg Pyrethrin in dio Schere. Auf Cephalopodenmollusken wirken die Pyrethrine 
sehr lieftig auf dem Atmungswege, fast mcht bei Injektion, G a s t r o p o d e n m o l lu s k e n  
widerstehen bedeutend besser ais die vorigen. Gegen Seewiirmer ist die Giftigkeit der 
Pyrethrine gleichmaI3ig stark, aber geringer ais gegen Fisclie u. Crustaceen. Echuio- »• 
dermen scheinen fast unempfindlich zu sein. Bei Manteltieren (Seescheiden) u. PolyF'1 
wurde keine Wrkg. festgestellt. (Buli. Sci. pharmaeol. 42 (37). 145—52. 222
1935.) Groszfeld.

S. S. Dragunow, U. S. S. R., Herstellung von Misdidungern. Torf, HolzujeM
o. dgl. werden m it einem NH3-Luftgemisck bei 100—300° behandelt, worauf das lyo®- 
angefeuehtct u. m it CL,, NO„ oder HNOs oxydiert wird. (Russ. P. 43 904 vom 1
1934, ausg. 31/8. 1935.) '  ‘ RiCHTEK.

Nautschni institut po udobrenijam i insektoiungisidow imeni prof. Samoi- 
lowa und S. S. Dragunow, U. S. S. R., Herstellung von M isM ungem . Das n 
Russ. P . 43 904 erhaltene Prod. wird m it W. gewaschen, em eut m it NH 3 behan



u. getrocknet. (Russ. P. 44 563 vom 27/3. 1935, ausg. 31/10. 1935. Zus. zu Russ. P. 
43 904; vgl. vorst. Ref.) R i c h t e r .

R. L. Fratkin, U.S.S.R., Herstellung von SclMlingsbckampfungsmitleln. Die bei 
der teelm. Aufarbeitung von alkaloidhaltigen Pflanzenstoffen, wie Tabakblatter u. dgl., 
erhaltenen harzartigen Stoffe werden m it H 2 bei 200—500° u. 50—100 a t in Ggw. 
yon Fe, Al, Tli, Cr, Ni, V, Mo, W, Cu, Pb, Mn,"Zn oder dereń Oxydcn ais Katalysatoren 
hydriert. (Russ. P. 44 405 vom 19/12.1932, ausg. 30/9. 1935.) R i c h t e r .

Lucien Paul Delpech, Frankreich, Herstellung von Magnesiumarsenił. Man stellt 
eine sehr konz., bzw. breiige NaAs02-Lsg. lier, z. B. aus 18,5 (kg) As20 3, 8 NaOH,
10 H20, u. setzt sie m it einer konz. MgCl2-Lsg., z.B . aus 12,5 MgCl2 u. ca. cbenso- 
viel W., um. Ein Teil des MgCl2 kann durch CaCl2 oder CuSO., ersetzt werden. Es 
entsteht eine Aufschlammung von sehr fein yerteiltem MgAs20 4 in NaCl-Lsg., die 
unmittelbar ais Schddlingsbekampfungsmittel, insbesondere gegen den Lanzenblattkafer 
(Doryphora) verwendbar ist. (F. P. 791 879 vom 21/6. 1935, ausg. 18/12. 1935.) M a a s .

Rohm & Haas Co., Philadelpliia, iibert. yon Leon C. Heckert, Bristol, Pa.,
V.'St. A., Inscklicid, bestehend aus einem aromat. Thiocyanat, dessen organ. Rest 
einen negativen Substituenten, z. B. eine Alkyl-, Aryl-, Carbonyl-, Cyan- oder Nitro- 
gruppe, ein Halogen, einen ungesatt. organ. Rest oder einen durch O gebundenon organ. 
Rest, wie Alkoxy- oder Estergruppen, enthalt. Z. B. ist yerwendbar Thiocyantoluidin, 
-anisidin oder -a-naphthylainin, p-Thiocyanphenylmorpholin, -benzylanilin odcr -di- 
methylanilin, 2,4-Dinitrothioeyanbenzol oder Thiocyanacetophenon. Die Mittel kónnen 
in Form von Pulyern oder Lsg. m it einem Geh. yon hóchstens l °/0 yerwendet werden. 
(A. P. 2024098 vom 31/5. 1929, ausg. 10/12. 1935.) G r a g e r .

Gustav Algard, Stockholm, Insekticid, bestehend aus einer Mischung yon p-Di- 
chlorbenzol (200 kg), Borneonaphtha (220 kg), Trichloratliylen (830 kg) u. Pyrethrum- 
estrakt (3 1 18°/0ig). Es ist z. B. wirksam gegen Fliegen, Motten, Ameisen, Wanzen 
u. Schaben. (E. P. 440 536 vom 29/3. 1935, ausg. 30/1. 1936. Schwed. Prior. 6/4.
1934.) G r a g e r .

śeorge Bailey Osborne, Reading, Berkshire, England, Rattengift in Pastenform 
aus gepulyerter Meerzwiebel in Mineralól oder F ett, wio Scliweinesehmalz oder Pflanzen- 
fett, Hart- u./oder Weichparaffin, welchem Gemisch oin Konservierungsmittel, wie 
Salicylsaure u. eine geringe Menge eines iith. Oles, wie Anisól (ais Witterung) zugesetzt 
ist. (E. P. 440 921 vom 9/3. 1935, ausg. 6/2. 1936.) G r a g e r .

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
0. N. Althauser, Die. Anwendung von physikalischen Melhoden zur Untersuchung 

der Metalle in der theoretischen Metallkunde. Zusammenfassende Ubersicht. (Betriebs- 
■Lab. fruss.: Sawodskaja Laboratorija] 3. 1050—53.) K l e v e r .

Z. W. Wolkowa, Zur Frage des Mecliani&nms der Flotation. IV. Die orientierle 
Aoagulation in unpolarem und in  wdsseńgem Mittel. (III. vgl. C. 1936. I. 1826.) Vf. 
untersucht die Koagulation genugend kleiner Fasern von Antofilitasbest. u. plattchen- 
lormiger Teilchen von Barytpulver in Toluol (Koagulation durch Zusatz von W.) u. 
m wss. Na-Oleatlsg. Wahrend in W. sich die Teilchen ungeordnet zusammenballen, 
]st die Koagulation in Toluol ausgesproehen orientiert: bei Asbest werden Faser- 
oundelehen, bei Baryt Zusammenkleben yon plattchenfórmigen Teilchen an den am 
mcisten entwickelten Flachen beobachtet. Orientierte Koagulation der Pulyerteilchen 
an den Phasengrenzflachen liegt yermutlich auch bei der F lotation vor, wenn eine 

. niulsion mit fein- oder grobdispersem Pulyer, wie Baryt, F luorit oder Caleit, 
mmerahsiert wird. (Kolloid-Z. 72. 229—33. 1935. Moskau, Forsch.-Inst. f. angew. 
Mineralogie.) R . K. M u l l e r .
iv - Darrah, Warmeubertragung durch verstarkte Konvektion. Erhóhung der
^nueubertragung u. daher auch erhóhte Wiirmeausnutzung in Gliihófen durch Um- 
dpr^nr° ' ei' erhitztcn Gaso. Beschreibung der Ofen, bei denen dio Heizgase oberhalb 
dip r i  °,- abgcsaugt, durch einen auf dem Ofen angeordneten Erhitzer wieder auf 
dpm n r 0 r̂ 'omP- gebraclit u. sodann im KreisfluB wieder unterhalb des Herdes

Ulen zugefiihrt werden. (Metal Progr. 28- Nr. 5. 55— 60. 80. 1935.) H o c h ste in . 
eisen ^ ' l̂ cTJ'^w ee> Warmbehimdlung von Gufieisen. Warmbehandlung von GuB- 
SonHpZWCf> • -^^^steigerung u. Harteminderung sowie ferner W armbehandlung yon 

rguLSeisen. Unters. des martensit. Gefuges von GuBeisen u. seiner Anwendung

193G. I .  B y,,,. M e t a ł l u r g i e . M e t a l l o g r a p h ie . M e t a l l v e r a r b e i t u n g . 3 5 6 9
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boi yersehiedenen Gufistiicken. Ais SonderguBeisen bespricht der Vf. weiBes Eisen 
m it 2,5% C, 1,5% Si u. 0,35% Mn. Es wird die Veranderung der mechan. Eigg. (Zer- 
reiBfestigkeit, Streekgrenze, Dehnung u. Brinellharte) dieses SonderguBeisens durch 
Warmbehandlung besproohen. (Trans. Amer. Foundrymen’s Ass, 6 . 27—40. Dez.
1935.) _ H o c h s t e i n .

j .  S. V anick, Verfahrm zur Hartung von Gufieisen durch Warmebehandlung.
Zusammenstellung der gebrauehlichen Harteyerff. u. Angabe der giinstigsten Harte- 
tempp. fiir yersehiedene GuBeisensorten. (Metal Progr. 29. Nr. 1. 40—43. Jan.
1936.) H o c h s t e in .

V. S. P rever, Slruktmiinderungen in  Graugufi naeh dem Gluhen. (Vgl. C. 1936.
I . 856.) Yerschieden lange auf Tempp. von 500—800° erhitzter GrauguB wird mkr. 
untersucht. W ahrend bei 500° die Perhtstruktur fast yóllig erhalten bleibt, treten 
von 600—650° an Strukturanderungen ein, bei 700° ist in 48 Stdn. die Zerstorang 
des Perlits yollendet, bei 800° wird von Graphit u. Zementit durchsetzter F errit erhalten; 
die H arte, die bei langerem Gluhen auf 700° zuriickgeht, nimm t bei 800° wieder zu. 
(Ind. meecan. 17. 978—82. 1935.) R. K. M u l l e r .

E . G. M ahin und J .  W .  H am ilton , Dauerfestigkeit von Schwarzkemtempergull. 
Best. der Dauerfestigkeit von TemperguB. Beschreibung der Proben u. des angewandten 
Best.-Verf. Erorterung der A rt u. des Einflusses yon Grapkitnadeln. (Trans. Amer, 
Foundrymen’s Ass. 6 . 41— 50. Dez. 1935.) H o c h s t e in . i

P.-A . R ussell, Einige Versuche mit austenitischem Oufieisen. Unters. iiber Zug- 
festigkeit, Biegefestigkeit, Durchbiegung sowie Brinellharte von GuBeisen mit ca. 
3—3,5%  O, 2%  Si, 11—16,5% Ni u. 2—3%  Cr. Die yersehiedenen GuBeisenwerkstoffe 
waren teils im Drelirohrofen, teils im Kupolofen erselimolzen. Neben den mechan. 
Eigg. wurde das austenit. Gefugc untersucht. (Buli. Ass. techn. Fonderie 9. 407—12. 
Dez. 1935.) _ _ H o c h s t e in .

Nello Collari, Verteilung des Phosphors zwischen Metali und Schlacke im Puddd- 
eisen. V f. untersucht zunachst die Eignung yerschiedener Methoden fiir den direkten 
Nachweis derP-Verbb. in den SchlackeneinschlussendesPuddeleisens. Die metallograph. 
Unters. gibt wenig AufschluB. Von chem. Methoden ist besonders der Angriff mit J 2-Lsg. 
geeignet, dessen Ergebnisse jedoch einer Erganzung durch Best. des ais FePO., u. ab 
Phosphid vorhegenden P  bedarf. Im  Mittel von 4 Analysen ergeben sich folgende 
Zahlen: Riickstand (korr.) 2,639%, Gesamt-P 0,361°/o, P  ais P„05 0,192%. Allgemein 
zeigen die Ergebnisse, daB etwa die Halfte des P  ais P 2Os yorhegt. Aus yersehiedenen 
Best.-Methoden werden in  guter Ubereinstimmung fiir die einzelnen Proben Werte 
zwischen ca, 6 u. 9%  fiir den P-Geh. der Einsehliisse erhalten, wahrend der im Metali 
gel. enthaltene P  W erte yon 0,132—0,222% liefert. — Bei Ausfiihrung der J 2-Methode 
zur Best. des Riickstandes ist dessen Waschung m it Alkali zu unterlassen, dagegen 
muB bei Waschung m it W. allein eine Korrektur fiir den im Metali enthaltenen, wahrend 
des Angriffes teilweise gefallten P  erfolgen. Der ais Phosphat yorliegende P  kann ab 
der Gesamt-P der Einsehliisse betrachtet werden, diese enthalten prakt. keinen P 
ais Phosphid. (Ann. Chim. applicata 25. 432—47. 1935. Rom, Techn. Hoclischule, 
Metallurg. Lab.) R . K. MtiLLER.

S. Gerszonowicz, Ober den Einflufi einer Kaltverformung und AUerung naeh der 
Kaltverformung au f einige Eigenschaflen eines Stahles mit mittlerem KohlenstoffgMt- 
Unters. iiber den EinfluB einer Kaltyerformung sowie einer Alterung (100—300°) 
naeh der Kaltyerformung auf die ZerreiB- u. Dauerfestigkeit eines Stahles m it 0,25%
0,33% Si, 0,6%  Mn, 0,01% P, 0,018% S u. 0,01% Cr. Es wird festgestellt, dafi die 
Verwendung yon kaltyerformtem Eisen dann gefahrlich ist, wenn der Werkstoff auf 
ZerreiBfestigkeit beansprucht wird, dagegen kann er m it Vorteil dort yerwendet 
werden, wo sich durch die Beanspruchungen ein Dauerbruch ergeben wurde. (Chim. 
e t Ind. 35. 27—40. Jan . 1936.) H o c h s t e iN-

G. F . K ossolapow , Bdntgenographiscfie Untersuchung nitrierter Schichten. Unters. 
n itrierter Schichten eines Stahles m it geringem C-Geh. mittels Rontgen- u. metallo
graph. Analyse sowie durch Hartemessungen. D ie  Verss. wurden bei yersehiedenen 
Tempp., Nitrierzeiten u. Dissoziationsgraden durchgefiihrt. An den U n te r s .-Proben 
wurden dieselben Phasen (a-, u. £-Phasen) in derselben Verteilung festgestellt, wie 
sie dem bekannten Zustandsdiagramm Fe-N2 yon E i s e n h u t  u. K a u i ’P entsprechen. 
Die Rontgenanalyse liefert fiir N 2-Konzz. oberhalb der eutektoid. Zus. der nitrierten 
Sehicht genauere Resultate ais die metallograph. Unters. So weist die Mikrounters. 
z. B. eine homogene Zone auf, wahrend durch d ie  Rontgenanalyse hier 2 yersehiedene
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Zonen festgestellt wurden, u. zwar das e- u. das e +  y'-Gebiet. Bei einer Erhitzung 
auf 530° im Yakuum wahrend 20 Stdn. weist die Mikroanalyse eine starkę Heterogenitat 
der nitrierten Schicht auf, wahrend die Rontgenunters. nur das a-Gebiet feststellt, 
was auch die Hartekurven erkennen lassen. Bei N 2-Konzz. unterhalb der eutektoid. 
Zus. wird mittels der metallograph. Analyse ein y'-Gebiet in Form des Auftretens 
von Nadeln u. kettenfórmiger Aussoheidungen festgestellt, wahrend durch Rontgen
unters. ein solches nicht bestimmt werden konnte. Auf Grund der Hartemessungen 
treten die vorgenannten Phasen in der Nitridsehicht in der gleichen Reihenfolge auf, 
wobei die N2-reichen Phasen auch eine hohere H arto besitzen. Innerhalb derselben 
Phaso jedoch komite eine ungleichmaBige Harto beobachtot werden. (Mitt. Forsch.- 
Inat. Luftfahrtmaterialpruf. [russ.: T rudy wssessojusnogo nautschno-issledowatelskogo 
Instituta awiatzionnych Materiałów] Nr. 15- 31 Seiten. 1934.) H o c h s t e i n .

H. H. Bleakney, Weiclie Flecken in  gehiirtetem Stahl. Entstohung yon weichen 
Flecken in einsatzgehartetom Stahl durch iiberkrit. Abkuhlungsgeschwindigkeit der 
ubereutoktoiden Randzone u. der darunterliegenden eutektoiden Zone. Vorschlage 
zur Vermeidung der Fehlstollen durch Aufkohlung der Randzone nur bis zur eutektoiden 
Zus. oder, falls dies nicht móglich ist, Anwendung einer moglichst niedrigen Endliarte- 
temp., bei der jedoch das iiberschiissige Carbid yollstandig in Lsg. gegangen ist. (Iron 
Age 136. Nr. 24. 32—33. 94— 95. 12/12. 1935.) H o c h s t e i n .

E. F . Lake, Oberflacheneńtkohlung bei Werkzeugstahlen. Verss. iiber die GroBe 
der Entkohlungstiefe an der Oberflache beim Gluhen yon Werkzeugstahlen, dereń 
chem. Zus. nicht angegeben wird, in n. Luftatmosphare eines elektr. Ofens, in C02-,
02 oder H 20-Dampfatmosphare. Abhangigkeit der entkohlten Oberflachenschicht von 
doi- Gliihtemp. u. der Gluhdauer. (Heat Treat. Forg. 21- 283— 84. 1935.) H o c h s t e i n .

H. W. Gillett, Phosphor ais Stahllegierungselement. I. u. I I . Litoraturiibersicht. 
Schrifttumsangaben iiber den EinfluB des P  auf Streckgrenze, Dauerfestigkeit, Kerb- 
schlagzahigkeit u. Korrosionsyerh. von Stahlen m it bis zu 0,6% C, 1,2% P  u. unter- 
schiodlichen Gehh. an Si, Mn, S sowie gegebenenfalls noch Cu u. Cr. EinfluB eines Cu- 
Zusatzes u. des C-Geh. P-Seigerung u. -Diffusion. (Metals and Alloys 6 . 280—83. 
307—10. 1935.) H o c h s t e i n .

H. Bennek, EinjlufS des Phosphors a u f die AnlapspródAgkeit. (Techn. Mitt. K rupp
3. 205—13. 1935. — C. 1935. II . 3288.) H o c h s t e i n .

A. M. Borsdyka, Ersatz des Nickels im  Stahl ZAO I K . Durch Unterss. iiber den 
Ersatz von Ni eines Cr-Ni-W-Stahls der Zus. 0,45—0,6%  C, 1,0—1,2% Si, 1,0—1,2% 
Mn, 12—14% Cr, 26—28% Ni u. 3,0—3,5%  W  durch Mn wurde festgestellt, daB ein 
austenit. Stahl m it 0,4—0,5%  C, 15—16% Cr, 10—12% Sin, 2—2,5% W  hinsichtlich 
der Hitzebestandigkeit u. der Warmfestigkeit nur wenig dem Stahl m it hohem Ni-Geh. 
nachsteht. Der austenit. Cr-Mn-W-Stahl wird insbesondere fiir die Herst. von Auspuff- 
yentilen fiir Verbrennungsmotoro empfohlen. (Flugtechnik [russ.: Technika wos- 
duschnogo Flota] 8 . Nr. 11. 64—71. 1934.) H o c h s t e i n .

H. W. Mo Quaid, Aluminiumzusatze in  handelsiiblichen, neuzeitlichen Stahlen. 
(lletal Progr. 28. Nr. 5. 33—37. 78. 1935. —  C. 1936- I. 1096.) H o c h s t e i n .

Leonard C. Grimshaw, Mangan- und Kupferzusatz zu Stahl m it 18°/0 Chrom und 
° !o Nickel. Armstrongmelall. Korrosionspriifung u. Unters. auf Hitzebestandigkeit 
bei einem Stahl m it 0,1% C, 4— 6%  Mn, 17,5% Cr, 8%  Ni u. 2,9% Cu. Der unter- 
suchte Stahl wies keine Korngrenzenkorrosion auf u. besaB bessere Zunderbestiindig- 
keit u. SchweiBbarkeit. Unters. iiber das Korrosionsverh. von Stahlen iihnlieher Zus. 
m 10%ig. k. H 2S 0 4. (Metals and Alloys 6 . 264—66. 1935.) H o c h s t e i n .

R-J.  Wilcox, SchleudergufS aus hochchromhaltigen Legierungen. Herst. yon 
ochleuderguB aus zunderbestandigen Cr-Ni-Legierungen sowie aus Cr-haltigem GuB- 
eisen, welches zum Teil m it Ni- oder Mo-Zusatzen yersehen ist. Verff. u. Anwendungs- 
mogliclikeiten. (Metal Progr. 29- Nr. 1. 44—48. Jan. 1936.) H o c h s t e i n .

Naoto Kameyama und Shóji Makisima, Elektrolytische Roffination von Kupfer 
unter Benutzung des Komplexsalzes iton Kupfer-l-chlorid. XVI. Summarische Unler- 
Michungen iiber das Verhalten des Silbers. XVII. Zusammmfassung und Schlufi. (XIV. 
7' i n 2276.) Vff. untersuchen in Fortsetzung einer fruheren Arbeit
a n 1' 2818) das Verh. des Ag, wenn es neben anderen Verunreinigungen in
der Cu-Anodę yorhanden ist. W ird Oxydation des Bades yerhindert u. der Elektrolyt 
TOrsichtig geriihrt, so findet sich eine betrachtliche Menge Ag im Anodensehlamm. 
^rorch geringe Oxydation des Elektrolyten oder bei órtlicher Anhaufung von Ver- 
unremigungen wird das Ag in  Lsg. gebraeht. Vff. nutzen die Eig. des Ag, daB es edler
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ais Cu ist, ans, um es aus der Lsg. zu entfomon, indem sie einen App. konstruieren, 
der bei groBer Elektrodenoberflache m it kleiner Stromdichte arbeitet. — Zum SchluB 
yergleiclien Vff. den in den 16 Mitteilungen beschriebenen ProzeB zur Cu-Raffination 
m it dem Sulfatverf. u. gehen auf die Vorziige u. Nachteile der beiden Yerff. ein. (J. 
Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 38 . 18B—21B. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) Ga e d e .

Erich Fetz, Uber aushdrtbare Bronzen a u f Kupfer-Nickel-Zinnbasis. VI. Addition 
von Kalthartung und Ausscheidungshartung. (Vgl. C. 1936. I. 2819.) Unters. der Frage, 
ob sich Dcformationsverfestigung u. Aushśirtungseffekte addieren lassen, an zwei 
Bronzen m it 3 N i— 8 Sn u. 27 2 N i— 10 Sn, fiir dereń Verformung u. Warme- 
behandlung Angaben gemacht werden. Ergebnis: Der experimentelle Befund, daB 
K althartung u. Ausscheidungshartung, selbst wenn letztere kleiner ais erstere, sich 
addieren, erlaubt Riickschliisse auf die Beeinflussung der Atome durch die Kalt- 
verformung, m it dereń Anwachsen die zusatzlichen Ausscheidungseffekte geringer 
werden. Bei aushartbaren Sn-Bronzcn m it geringem Ni-Geh. ist die maximal erreieh- 
bare Festigkeit unabhangig von der Reihenfolge der Vergiitung. Es wurde eine sehr 
erhebliche Besehleunigung der Entmischnng der festen a-Phase im  kaltyerformten 
Materiał festgestellt, die auf eine Erhohung der Gesamtgitterenergie zuriickgefuhrt 
wird. (Z. Physik 97. 690—98. 25/11. 1935.) J u n g e r .

R ene P aris, Beitrag zur Kenntnis der lernaren Legierungen. Die binaren Systeme 
Mg-Ca, Ca-Zn u. Mg-Zn sowie das ternaro System Mg-Ca-Zn sind unter Verwendung 
von Ausgangsmaterialien hoher Reinheit (99,9%ig. Zn; Mg m it insgesamt 0,5—0,7% Fe, 
Si, Al u. Alkalimetallen ais Verunreinigung; Ca, das in keinem Falle weniger ais 97% 
Ca enthielt) m it Hilfe der therm . Analyse sowie mikrograph. eingehend untersucht 
worden. — Die Unters. des Systems Ca-Mg bestatigt im wesentlichen das Ergebnis 
von B a a r  (C. 1911. II. 73). Das Maximum der Liquiduskurve liegt bei Mg5Ca3 (49,7% 
Ca, F. 725°) s ta tt bei Mg.,Ća3 (55% Ca), wie B a a r  fand. Das Eutektikum  Mg-Mg5Ca3 
liegt bei 17% Ca u. 525°, das Eutektikum  Ca-Mg5Ca., bei 82% Ca u. 460°. —- Im  System 
Ca-Zn treten die Verbb. CaZn10, CaZn.i u. Ca2Zn3 auf, was bereits von D o ń s k i  (C. 1908.
I. 1035) erkannt worden ist; ferner tr i t t  Ca5Zn2 m it 60,5% Ca auf. Ca2Zn3 existiert 
in  2 allotropen Modifikationen a  u. /?; a ist oberhalb 430°, /5 zwischen 430 u. 411° stabil. 
Bei 411° (64% Ca) zeigt die Liąuiduslinie einen peritekt. P unk t; die Schmelze ist hier 
cinerseits m it /f-Ca2Zn3, andererseits m it Ca5Zn2 im Gleiehgewicht. Das Ca-Ca5Zn?- 
Eutektikum  liegt bei 68%  Ca u. 385°. — Die Unters. des Systems Mg-Zn ergibt die 
Ubereinstimmung der Liquiduskurve m it der von Ch a d w ic k  (C. 1928. II. 1609) 
sowie H u m e -R o th e ry  u. R o u n s e p e l l  (C. 1929. I I . 2251) ermittelten Kurve. Ein 
der Verb. MgZn„ (F. 590°) entsprecliendes Maximum liegt bei 84,32% Zn. In  einem 
peritekt. P unkt bei 96% Zn u. 390° ist die Schmelze im invarianten Gleichgewicht 
m it MgZn2 u. MgZn5. — Das Zustandsdiagramm des terniiren Systems Mg-Ca-Zn 
w’ird durch therm . Analyse von 16 Schnitten sowie durch mikrograph. Unters. er
m ittelt. Eino ternare Verb. Mg5Zn5Ca2 von der theoret. Zus. 23% Mg, 61,8% Zn, 
15,2% Ca (gefunden: 23% Mg, 6i%  Zn, 16% Ca) schmilzt ohne Zers. bei 495°. Einzel- 
lieiten s. Original. — Bei 2 Legierungen A  u. B  der Zus. 98% Mg, 1%  Ca, 1% Zn «• 
96%  Mg, 2%  Ca, 2%  Zn wird D. zu 1,748 u. 1,766 (reines Mg: 1,738) ermittelt. Die 
Brinellharte (Kugeldurchmesser 10 mm, Belastung 500 kg) von A  betragt am Rand 
63 u. fallt nach dem Innern auf 54; bei der Legierung B  fallt sie von 52 am Rand auf 
45 im Innern (Brinellharte des Mg je nach Reinheitsgrad 30—40). Ferner werden 
Zugfestigkeit, sta t. Biegefestigkeit u. Kerbzahigkeit der beiden Legierungen ermittelt- 
(Publ. sei. techn. Ministóre de l'Air Nr. 45. 1—86. Miihlhausen, Ecole Superieure de 
Chimie.) GLAUNEB-

J . Spanner und J. Leuser, Der tiinflufi von Zusatzrnctallen, besonders von SiVxf 
a u f die Umwandlungshartung der Gold-Kupferlegierungen. Bei Au-Cu-Ag-Legierungen, 
dereń Zus. im ternaren Zustandsdiagramm annahernd durch die V erb indungslim e 
von dem a u f  der A u-C u-S eite  des Dreiecks liegenden P unk t der Zus. 75 Gewichts-% Au 
u . 25 Gewichts-% Cu nach der A g-S eite  des Dreiecks gegeben ist, wird der EinfluB 
eines steigenden Ag-Zusatzes au f d ie  durch Warmebehandlung erzielbare Steigerung 
der Brinellharte untersucht. Bis zu einem Geh. von 84% Ag bleibt die prozentuale 
Hartesteigerung etwa dieselbe. Die maximale Brinellharte m it 254 kg/qmm zeigt 
eine 25 Min. bei 350° angelassene L eg ieru n g  m it 75% Au, 23% Cu u. 2%  Ag. Ferner 
wird der EinfluB yon Al-Zusatzen bis 3% , von P t- bzw. Ni-Zusatzen bis jeweils 10%. 
sowie von Zn*Zusatzen bis 15% auf die H artung yon A u-C u-A g-Legierungen unter--
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sucht. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metallteolin. 14. 319—22, 1935. Pforzlieim, Metall- 
Laboratorium der Deutsehen Gold- u. Silberscheideanstalt.) G l a u n e r .

B. M. Rowiński und G. F. Kossolapow, Messung des Keflexionsvermógens von 
Metallen ais Methode zur Beslimmung der Tiefe der Oberflachensattigung. Die mkr. Best. 
der durch Diffusion erzeugten Oberflaehenschicht (Zementierung, Nitrierung, Chro- 
miernng etc.) ist oft unsicher, da dio Grenze gegon den unyeranderten Kern nicht 
scharf erkennbar ist. Vff. empfehlen die Best. dor Reflexion des geatzten Scliliffes 
mit Photozelle (Se) u. Spiegelgalvanometcr (10-9 Amp. Empfindlichkeit). Der Schliff 
liegt dabei auf dem Objekttisch eines n. Metallmikroskopes. LinearvergroBerung 300 
bis 450, bei grobkórnigem Materiał geringer. Dio Ergebnisse an 3 zementierten Stahl- 
proben in gehartctem u. nicht gehartetem Zustand werden mitgeteilt. An der un- 
geharteten Probe ergibt die direkte mkr. Best. des (mit 2%  H N 0 3 geatzten) Sebliffes 
eine Schiehtdieke von 2,8—3,1 mm, wahrend die Roflexionsbest. 3,2 mm ergibt. Der- 
selbe Wert wird an der geharteten Probe erhalten, Dio einzelnen metallograph. ver- 
schiedenen Zonen erscheinen auch in der Reflexionskurve. Die A rt der Atzung ha t 
groCen EinfluB auf die Reflexionskurye, ohne aber die Best. der Schiehtdieke zu be- 
eintrachtigen. An einer nitrierten Stahlprobe (Atzung m it 4%  Pikrinsaure) wird die 
Dicke der nitrierten Schicht zu 0,55 mm bestimmt. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja 
Laboratorija] 4. 316— 18. 1935. Moskau, Rontgenograph. Lab. W.I.A.M.) B a y e r .

L. L. Mjassnikow, Durchleuchtung von Metallen viiitds Ultraschailwellen. Das 
Prinzip der yorgeschłagenen Methode besteht darin, daB Ultraschailwellen, dio durch 
Łomogene Metalle g la tt hindurchtreten, bei A ustritt aus dem Metali an der Phasen- 
grenze Ol-Luft (hergestellt durch Auftragen von Transformatorenól auf die Metall- 
oberflache) eine Krauselung ergeben. Befindet sich im Metali eine inhomogene Stelle 
(Risse, Flockon usw.), so ergeben diese fiir Ultraschailwellen undurchlassigen Stellen 
auf der Olsehicht glatte Flaehen. Die A pparatur wird beschrieben u. die Anwendungs- 
gebiete besprochen. (Metal Ind. Herald [russ.: W estnik Metallopromyschlennosti] 15. 
Nr. 1. 33—38. 1935.) K l e v e r .

Raymond R. Rogers, Zioischenschichten aus Eleklrolyteisen bei der Herstellung 
Wn Oberziigen aus Sonderlegierungen. Verf. zur Herst. yon Uberziigen aus niehtrosten- 
dem Stahl (Legierung m it 18°/0 Cr u. 8°/0 Ni, niedrig gekohltem 14%ig. Cr-Stahl), 
Schnelldrehstahl, Ni u. Stellit zwecks Erzeugung von gegen Korrosion, Hitze u. Ab- 
nutzung widerstandsfahigen Schutzschichten auf Stahl handelsublicher Zus. durch 
Erzeugung yon festverbindenden Zwischenschichten aus Elektrolyteisen zwischen 
ochutzschieht u. Grundwerkstoff. (Steel 98. Nr. 6. 34—35. 10/2. 1936.) H o c h STEIN .

W. I. Areharow und J .  B. Fedorow, Untersuchung der Struktur und der Eigen- 
semften elektrolytischer Uberziige. I . Mitt. Neue Methode zur Untersuchung der Porositat 
wn elektrolytischen Uberziigen. Nach einer Besprechung der bestehenden Methoden 

ik ̂ es^‘ ^er Porositat von O/iromuberziigen wird eine neue Methode zur Unters. der- 
saiben vorgeschlagen, dio darin besteht, daB durch den zu untersuchenden tlberzug Zn, 
welehes sich im Messing befindet, das ais Grundmetall bei der Chromierang dient, 
(durch Erhitzen der Probe im Vakuum) hindurch dest. wird. Die nach dieser Methode 
ausgefiihrten Verss. zeigten, daB m it Veranderung der Chromierungsbedingungen sich 

le Menge des yerdampften Zn andert, was auf eine yerschiedene Porositat der Uber- 
znge schbeBen laBt. Bei Erhohung der Dicke des Chromiibcrzuges beim Nd.-ProzeB 
p s*°h die Erscheinung, daB zunaehst in einem bestimmten Gebiet der Dicke eine 
Łrhohung der Porositat beobachtet wird, worauf erst eine Erniedrigung naehfolgt. 
Uer vergleich m it anderen Methoden zur Best. der Porositat zeigt eine gute t)berein- 

iramung mit den nach der neuen Methode erhaltenen Ergebnissen. (J . techn. Physik 
iniss.: Shurnal technitscheskoi Fisikil 4. 1318— 25. Leningrad, Uralsches physikal.- 
techn. l n8t.) 0 K l e y e r .

, W-  Areharow und J. B. Fedorow, Untersuchung der Struktur und der Eigen- 
Jten von elektrolytischen Uberziigen. I I . Mitt. Der Einflufi der Chro?7iierungs- 
tngungen auf die Porositat der Chromiiberziige. (I. vgl. vorst. Ref.) Die in der yorst. 

d e s F n  -^keit beschriebene Methode wurde weiter yervollstandigt. Die Unters.
'antlusscs der Chromierungsbedingungen auf die Porositat zeigte, daB bei gegebener 

iomp. des Bades (150 g Cr03 u. 1,5 g H 2S 04 in 1 1 W.) die Porositat m it der Strom- 
■p,.i - f  steigt. Bei gegebener Stromdichte dagegen erniedrigt sich die Porositat m it 
*5 7 iiUnIn ' ®a^'Temp. (J . techn. Physik [russ.: Shurnal .technitscheskoi Fisiki] 

aB ~ 20- !935.) K l e v e r .
x VHI. 1- 230



3 5 7 4  H V]n. M e t a l l u r g i e . M e t a l l o g r a t h ie . M e t a l l y e r a r b e i t u n g . 1 9 3 6 . 1.

Charles A. Mann, Byron E. Lauber und Clifford T. Hultin, Organische korrosions-. 
hemmende Mittel. Aliphatische Aminę. (Vgl. C. 1936. I. 429.) Die vor Korrosion 
sehiitzende Wrkg. von aliphat. Aminen beruht auf der Adsorption yon Ionen des Yer- 
zógerers an der Metalloberflache durch das N-Atom. Besonders gute Schutzwrkg. 
zeigen aliphat. Di- u. Triamine m it langer K ette. Je  langer die K etten sind u. je mehr 
K etten (bis zu 3) am N hangen, desto besser ist die Wirksamkeit, desto weniger wini 
also von dem Schutzmittel benótigt. Untersucht wird die Wrkg. an den Aminen bis 
zum Triamylamin. (Ind. Engng. Chem. 28. 159—63. Febr. 1936. Minneapolis, Mirrn., 
Univ.) ' _________  ̂ ____  R . K. M u l l e r .

M. M. Iliin, U.S.S.R., Zementieren von Stahlgegenstdnden. Dic Zementierung er- 
folgt mittels eines Alkalicyanidbades, dem ein Oxydationsmittel, wie Pb30 4 oder C02, 
zugegeben ist. Der ProzeB kann hierdurch um 40% verkurzt werden. (Russ. P. 44 261 
yom 26/11. 1934, ausg. 30/9. 1935.) R ic h t e r .

E. P. Bogomilski, U.S.S.R., Gewinnung ton Wolfram aus den bei der jnechanischen 
Bearbeitung von Wolframlegierungen entstehenden Abfdllen, wie, Spaneń und dergleichen. 
Die Abfalle werden naeh Zusatz von NaNO, oder NaNOs u. Kohle gegliiht, worauf 
die erbaltene Schmelze zwecks Herauslósung des Na„W04 m it W. ausgelaugt wird. 
(Russ. P. 44 352 vom 5/11. 1934, ausg. 30/9. 1935.) R i c h t e r .

W. P. Pawlow, U. S. S. R., Konlinuierliche elektrolytische Gewinnung von Magne- 
sium aus Camallit. Die elektrolyt. Gewinnung erfolgt im Schmelzofen bei 700—750°, 
wobei der frisehe au f 500— 600° erhitzte Camallit ununterbrochen dem Ofen von unten 
zugefiihrt wird, wahrend der im wesentlichen aus 88%  KC1 bestehende fl. Ruekstand 
infolge seiner geringen D. ununterbrochen von oben abgefuhrfc wird. (Russ. P. 44 083 
vom 2/6. 1932, ausg. 31/10. 1935.) R ic h t e r .

Norton Co., Worcester, Mass., ubert. von: Raymond R. Ridgway und Bruce 
L. Bailey, Niagara Falls, N. Y., V. Sfc. A., Ziehdiise fiir  Driihte. Man yerwendet ais 
W erkstoff B.,C von groBer D. (2,52). Die Herst. einer solchen Duse erfolgt durch Ein- 
fiillen von feingepulyertem B.,C in Graphitformen u. Erhitzen unter Druck. Ist der
F. von B4C erreicht, so muB schnell gekiihlt werden, da sonst das Carbid zu viel C aus 
der Graphitform aufnehmen wiirde. An ihrer AuBenseite wird die Duse mit einem 
Metalluberzug yersehen. Infolge der H arte des B4C besitzt eine solche Diise lange 
Lebensdauer. (A. P . 2 027 787 vom 13/11. 1933, ausg. 14/1. 1936.) Maek hoit .

W. I. Artjuchin, U. S. S. R., Atzen von Eisen. Das Atz.en erfolgt im schwefel- 
sauren Bade, dem bis zu 0,5%  gepulverte Sonnenblumenólkuchen zugesetzt sind. 
Hierdurch sollen 40—50% HoS04 erspart werden kónnen. (Russ. P. 44765 T°m
20/5. 1935, ausg. 31/10. 1935.)" R ic h t e k .

Oskar Ritschel, Duisburg, Herstdlung einer Schutzschicht von Ferrosilicium m  
schmiedeeisernen Bohren m ittels SiCl4-Diimpfen, dad. gek., daB bei der Herst. der 
Rohre durch VerschweiBen bandfórmigen Werkstoffes die SiCl4-Dampfo hinter dem 
Ziehring in oder auf das gliihende Rohr eingefuhrt oder aufgetragen werden. 
(D. R. P. 626 032 KI. 48b vom 10/12. 1933, ausg. 19/2. 1936.) M arkhofjf.

Cr. M. Badaljan, U.S.S.R., Reinigung von Dihydroorthotnanganph-osphat. Zwecks 
Bindung der im rohen Prod. enthaltenen freien Schwefel- u. Phosphorsaurc u. 
Entfernung der fliichtigen Halogenwasserstoffsauren wird das rohe Prod. mit BaC03 
u. CaO yersetzt u. auf 100° erhitzt. Das gereinigte Prod. findet ais Schutzmittel gegen 
Korrosion von Eisen u. Stahl Yerwendung. (Russ. P. 44 418 vom 11/5. 1934, ausg. 
30/9. 1935.) __________________  R ichter-

[russ.] Andrei Anatoljewitsch Botschwar, Unters. des Mechanismus u. der Kinetik der 
Krystallisation von Legierungen des eutektischen Typus. Moskau-Leningrad: On"
1935. (82 S.) Rbl. 1.70.

[russ.] Wassili Iwanowitsch Fundator, Die Technik des GieBens von GuBeisen. Teil 1. -• erg- 
Aufl. Moskau-Leningrad: Onti 1935. (239 S.) Rbl. 3.30.

Robert H. Harcourt, Oxy-acetylene welding and cutting. Stanford Univ., Cal., Author UJ3- 
(142 S.) S°. 1.C0.

[russ.] A. A. Korytin, Bearbeitung yon Metallen durch Schneiden mit Hartlcgierungen.
Moskau-Leningrad: Onti 1935. (II, 218 S.) Rbl. 3.75. .

Ernest Edgar Thurn, ed., The book of stainless steels; corrosion resisting and heat r e =
chromium alloys; 2 nd ed. Cleyeland: Amer. Soc. for Metals 1935. (787 S.) 8 • '

Sammelwerk der Autogen-SchweiBung. Hrsg. yon d. Internat. Beratungsstelle f. Karbw 
SchweiBtechnik, Genf. Bd. 6. Halle: Marhold in Komm. Ausg. 1936. 4°.

6. AutogenschweiGen bei Reparaturen. (80 S.) Lw. M. 6.—.
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IX. Organische Industrie.
Chemische Fabrik von Heyden A.-G. (Erfindcr: Erich Haack), Radebeul, 

Herstellung ton Alkyl- und Aralkylcliloriden und -bromiden aus den betreffenden Alko- 
holen u. Chlor- oder Bromwasserstoff bei erhohter Temp., dad. gek., daB man ais Rk.- 
Mittel Salze starker Sauren m it stiokstoffhaltigen heterocycl. Verbb. yerwendet. Ais 
Rk.-Mittel vervvendet man ąuaternare Verbb. von stiokstoffhaltigen heteroeycl. Verbb.
— Aus Isobutylalkohol, HC1, Pyridinhydrochlorid erhalt man tertidres Butylehlorid, 
Kp. 50—55°, u. Isobutylchlorid, Kp. 63—69°. Isopropylalkohol g ibt Isopropylchlorid, 
Kp. 35—370. (D R  p  6 2 4 693  K l. 12o vom 16/2. 1933, ausg. 30/1. 1936.) K o n ig .

D. W. Tischtschenko, U.S.S.R., Darstellung chlorierler 1,2- wid 1,3-Butadiene und 
ihrer Homologe. Tri- u. mehrfach chlorierte aliphat. gesatt. KW-stoffe m it gerader 
Kettć u. mindestens 4 C-Atomen, wic 2-Methyl-2-chlor-3,3'-dichlorbutan, 1-Methyl-l- 
chlormethyl-2-chlor-2-chlorathylen, 2-Methyl-l,2,3-trichlorbutan u. 1,2,3-Trichlorbutan, 
werden dureh Behandlung m it tertiaren Aminen oder Oxyden bzw. Hydroxyden der 
Metalle der 1. u. 2. Gruppo des period. Systems dechloriert. — 2-Methyl-2-chlor-3,3'- 
dichlorbutan wird unter Zusatz von 2 Mol Chinolin auf 140—200° erhitzt, wobei das
2-Clilor-3-methylbutadien-l,3 uberdest. Ausbeute 40—60%- (Russ. P. 44 249 vom 
2/10.1934, ausg. 30/9. 1935.) R i c h t e r .

0. L. Seid und S. N. Chitrik, U. S. S. R., Darstellung ton Dimethylsulfid und 
Methylmercaptan. Na-Sulfid oder -Sulfhydrat wird m it p-Toluolsulfonsauremethylester 
in iiblicher Weise methyliert. — 9,5 g N a2S ais 25%ig. w83- Bsg. wird allmahlick unter 
Erwarmen mit 18,5 g p-Toluolsulfonsauremethylester ycrsetzt. Das iibergehende 
Destillat wird m it Eis gekiihlt, m it festem CaCl2 getrocknet u. fraktioniert. Bei 30 bis 
45° gelit das Dimethylsulfid in einer Ausbeute von 80% uber. Zur wciteren Reinigung 
kann das Prod. mit Cu-Pulver auf 250— 280° erhitzt u. nochmals dest. werden. (Russ. P. 
44552 vom 29/3. 1935, ausg. 31/10. 1935.) R ic h t e r .

P. P. Korshew, U .S .S .R ., Gewinnung ton Paraformaldehyd aus rerdiinnten wiis- 
■iaige.11 Formaldehydlosungen. Die wss. Formaldehydlsgg. werden unter Zusatz von HC1, 
H2S04, H20-1. Chloriden oder Sulfaten der Dest. unterworfen. (Russ. P. 44 251 vom
30/12.1934, ausg. 30/9. 1935.) R ic h t e r .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt voim. Roessler, Frankfurt a. M., 
Irennung des gasformigen Oemisches ton Acetaldehyd (I) und Acetylen (II), dad. gek., 
daB die Waschfl., die den I  aus dem II herauswascht, zuvor das bei der Dest. des I  
abgehende II-Gas aufnimmt. Die Auflsg. des II-Gases, das bei der Dest. des I  ent- 
weicht, wird bei hoherem Druck yorgenommen, ais die Auswaschung des I  aus dem 
"" Gasstrom. Bei der Verwendung eines Inertgases zur Erleichterung der II-Abschei- 
uung halt man den Partialdruck des II  beilaufig gleich oder auch hóher ais bei der 

n Vwn L  (I?‘ R ' P ‘ 624 768 l a  12o vom 27/5. 1931, ausg. 29/1. 1936.) K o n ig . 
tv Pr- Alwin-Gutsatz, U.S.S.R., Tremiung gesattigler ton ungesattigten Aldehyden. 
we Mischungen der gesatt. u. ungesatt. Aldehyde, wie sie z. B. bei der Herst. von 
^lmtaldehyd dureh Einw. von Benzaldehyd auf CH3CHO in Ggw. von NaOH erhalten 
''erden, werden in ublicher Weise m it Bisulfit in die Bisulfityerbb. ubergefuhrt u. 
lese in der Kalte mit calcinierter Soda behandelt. Hierbei werden die Bisulfityerbb. 

Tyr u.?8®s^ -  Aldehyde zers. u. yon den Bisulfityerbb. der gesatt. Aldehyde abfiltriert. 
ie Weiterverarbeitung erfolgt in ublicher Weise. (Russ. P. 44 250 vom 7/2. 1933, 

30/9.1935.) R ic h t e r .
I- T. Strukow und O. A. Tichomirow, U. S. S. R., Darstellung ton Allylformiat.

CH,—CHOII—CH, Glycerindiformiat (I) von der nebenst. Formel wird unter
OOOH Zusatz yon CuCl ais K atalysator auf 220—240° erhitzt. —

29Q_„ ,no , 300 g 95%ig. I  werden naeh Zusatz yon 0,5 g CuCl auf
Ali if erhitzt u. die iibergehenden Prodd. gekiihlt. Aus dem Kondensat wird das 
Auyitormiat in ublicher Weise isoliert. (Russ. P. 44 549 vom 27/2. 1935, ausg. 31/10.

'  R i c h t e r .
Ind ?̂rm™ercial Solvents Corp., iibert. von: William J. Bannister, Terre Haute, 
H i ’’ ™  A-, Veresterungsverfahren. Ester, dereń Kp. iiber 120° aber nicht wesent-
indpT«eni^Crja 3̂ unter dem Kp. der entsprechenden Saure liegt, werden erhalten, 

Inan den betreffehden Alkohol in die Siiure bei einer Temp. zwisehen dem Kp. 
u ,en Fsters u. etwa 20° darunter einfuhrt u. die Dampfe von Ester, W.
eńt!I ■ersc,lilss*Sem Alkohol entfernt. Auf diese Weise erhalt man z. B. aus teilweise 

‘wasserter Milchsaure m it Methanol bei 130— 140°, m it A .  bei 135— 145° u. mit
230*
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n-Butarwl bei 165— 175° das Methyl-, Athyl- bzw. Bidyllaciat. (A. P. 2029694 vom 
30/7. 1934, ausg. 4/2. 1936.) D o n a t.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstdlung von Gdlulose neben 
Oxalsaure. Bei der Zers. von cellulosehaltigen Stoffen, wie Buohen- oder Quebracho- 
holzspanen, m it H N 0 3 unter gemaBigten Bedingungen u. dor anschlieBenden Behand- 
lung der von der Colluloso getrcnnten sauren Lsgg. sowie der Waschwasser (I) in Ggw. 
von Katalysatoren oder boi erliohter Temp. oder unter beiden Bedingungen wird der 
Geh. der Zers.-Lsgg. u. der I  an H N 03 durch Verdampfen, Absorption von Stickoxyden 
usw. auf mindestons 40 Gewiohts-% H N 03 vermehrt. Aus 100 g lufttrocknen Buchen- 
spanen u. 1000 ccm 12%ig. H N 0 3 (20 Stdn. bei 25—30°) wurden aus der Lsg. u. den I 
(2-mal 500 ccm W. von 70— 80°) nach Zusatz von H N 0 3 u. 15% Fe-N itrat u. einer 
Behandlung wahrend 5 Stdn. bei 65° 15 g Oxalsauro erhalten. (F. P. 792 722 vom 
22/7. 1935, ausg. 9/1. 1936. D. Prior. 29/8. 1934.) DONAT.

B. I. Leonow, U. S. S. R., Gewinnung von Oxalsaure. Holzmehl o. dgl. wird im 
Autoklaven unter Zusatz von CaO m it 0 2 unter Druck auf 150—200° erhitzt. Aus dem 
erhaltenen F iltra t wird die Oxalsaure durch Umsetzung m it H 2S 0 4 gowonnen. — 
Eine Mischung aus 1 (Teil) Holzmehl u. 1,2 CaO wird in einen Autoklaven gebracht 
u. 0 2 bis zu 35 a t eingepreBt. H ierauf wird 1 Stdo. auf 190° erhitzt, das Rk.-Prod. 
filtriert u. das F iltra t m it H 2S 04 versetzt. Nach Abtrennung des CaS04 wird dio 
Oxalsaure durch Krystallisation gewonnen. (Russ. P. 44546 vom 16/2. 1935, ausg. 
31/10. 1935.) R ic h t e r .

Niacet Chemicals Corp., New York, N. Y., iibert. von: Gerald J. Cox und 
Mary L. Dodds. Pittsburgh, Pa., V. St. A., Herstdlung von Lamlinsdureestern. Aus 
Kohlenhydraten, wie Zucker (I) durch Mineralsauren, z. B. HCI, erhaltlicher lavulin- 
saurehaltiger Sirup (II) wird ohńe Vorroinigung Y e r e s te r t ,  z. B. m it Methanol, A., 
n-Proypl-, Isopropyl-, 2-Methyllmtyl-, Isóbutyl-, sek. Butyl-, n-Amyl-, Isoamylalhohol, 
Methylpropylcarbinol, Diathylcarbinol. — Der aus 300 g I erhaltene II gibt mit 
2000 g 2-Methylbutanol in Ggw. von 100 ccm konz. HCI unter RiickfluB vercstert 
nach Dest. u. Reinigung m it Norit 1175 g des Estera. (A. P. 2029412 vom 19/12.
1934, ausg. 4/2. 1936.) D o n a t .

G. I. Woinilowitscli und A. O. Skirstimonski, U.S.S.R., Gewinnung von Gyan- 
wasserstoff. Calciumcyanamid wird m it NaCl geschmolzen u. die erhaltene Sohmelzc 
mit W. ausgolaugt. Der wss. Auszug wird, gegebenenfalls nach Zusatz einer 1—2%'S' 
Sodalsg. oder einer 15—20%ig. Na2S 04-Lsg., filtriert u. dann in einer Blase bei Sicde- 
temp. m it H 2S 0 4 von hóchstens 30° Be behandelt. Der iibergehende HCN wird cnt- 
weder kondensiort oder in NaOH eingeleitet. (Russ. P. 44 242 vom 3/4. 1935, ausg. 
30/9.1935.) R ichter.

G. I. Gerschsohn und R. P. Lastowski, U. S. S. R ., Trennung arom ahsaiff 
primarer, sehundćirer und tertiarer Aminę. Dio Mischung der droi Aminę wird in 
alkal. Suspension m it Phosgen behandelt, worauf das Rk.-Prod. in angesauert-ea VV. 
eingegossen wird. Hierbei sohoidet sich das Alkylarylamid der C h lo rk o h len sa u re  scwi 
der Diarylharnstoff aus. Die Mischung wird m it Sauro hydrolysiert, der unzors. gc‘ 
bhehone Diarylharnstoff abfiltriert, gowaschen, m it Alkah Yersetzt u. durch y ® ' 
m it W.-Dampf in das primaro Amin uborgefiihrt. —  100 g einer Mischung, bcstene
a u s  26,6% o-Toluidin, 57,5% Athyl-o-toluidin u . 15,9% D ia th y l-o - to lu id in , we
nach Zusatz von 300 ccm W., 23 g NaCl bei 25° m it Phosgen behandelt. JSach 
endigung der Rk. wird das Prod. in m it H 2S 04 angesauertes W. gegossen, wooei 
Athyltolylamid der Chlorkohlensaure sowie der Ditoluidinhamstoff ausgescmAtnyitoiyianna uer umontomensaure sowie aer i^iioiuiaimiinuautjii 
werden. Nach Abtrennung des Nd. wird das F iltra t m it Soda oder NaOH 
u. das Diathyl-o-toluidin durch Dest. gewonnen. Der Y om  F iltra t befreite _̂  i...
m it 15— 17%ig. H 2S 0 4 auf 80° orwarmt. Hierbei geht das A t h y l t o l y l a m i d  der ^  
kohlensaure durch Hydrolyse in das Athyl-o-toluidin iiber u. wird. abf:iltnert. 
Riickstand w ird  mit Alkah versotzt u. durch Dest. m it W.-Dampf in das 
iibergefuhrt. (Russ. P. 44 556 vom 3/6. 1935, ausg. 31/10. 1935.) . BrCS Rr

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Riewen a  S ’ 
Buffalo, N. Y., V. St. A., Gewinnung in  der Dampfphase hergestdlter '^ enljsclie 
produkte und Apparat dazu. Bei der teilweisen Oxydation d a m p ffó ra u g e r  w  
organ. Stoffe, wie Naphthalin, Anthracen, Pheńanthren, Fluoten, Bzl., Acen r  _ 
Toluol m it Luft, z. B. bei 375—600°, w e rd e n  die O x y d a t io n s p ro d d .,  w ie 1 n 
anhydrid, Anthrachinon, Phenantliron, Fluorenon, Naphtkochinon, Benzoclu (;3C),cn 
eaure oder -anhydrid, Naphthalsaureanhydrid, Benzoesaure aus den Damp g
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durch Vorkiihlung bei bestimmtcr Temp., z. B. 1—3°, iiber dem Taupunkt der ge- 
wunschten Prodd., u. anschlieBende Kondensation gewonnen. Die Vorkuhlung kami 
durch Wiirmeaustausch m it der fi. Phaso eines 2-Phasensystems unter Verdampfung 
toii dereń fl. Phase herbeigefuhrt werden, indem der.Druck der Dampfphase der be- 
stimmten Temp. gemaC auf gleicher Hohe gehalten wird. Eine Zeichnung erlautert 
den yerwendeten App., der ein Rk.-GefaB, Leitungen fiir die Darnpfe, einen Kiihler 
mit Fl. zum Wiirmeaustausch, Mitt-el zur Druckregelung u. einen Kondensator en t
halt. (A. P. 2 004586 vom 20/5. 1931, ausg. 11/6. 1935.) D o n a t .

A. I. Kulikow, U. S. S. R., Gewinnung und Reinigung ton Benzol- und Naphthen- 
sidfonsduren. Aromat, oder Naphthen-KW-stoffe werden in iiblicher Weise m it konz. 
H2S04 sulfoniert, neutralisiert u. gegebenenfalls nach Zusatz von z. B. NaCl m it Pyridin, 
Anilin o. dgl. extrahiert. Aus dem E x trak t wird das Losungsm. durch Yakuumdest. 
entfernt. — In  250 (Teile) H,SO.,-Monohydrat werden 144 Naphthalin eingetragen, 
zuerst auf 80° u. dann auf 100—110° erhitzt. Das Rk.-Prod. wird in  500 W. eingetragen 
u. mit 300 Pyridin unter Zusatz von 75 NaCl extrahiert. Der E x trak t wird abgetrennt 
u. das Pyridin abdest. Das Verf. kann zur Trennung der bei der Sulfonierung von 
Naphthalin erhaltenen 1,5- u. 1,6-Naphthalindisidfonsauren yerwendet werden. (Russ. P. 
44550 vom 6/2. u. 2/4. 1935, ausg. 31/10. 1935.) R i c h t e k .

A. J. Wikman und W. S. Muchanowa, U. S. S. R ., Reinigung des lei der Sulfo
nierung von Naphthalin bei 160—1800 erhaltenen Sulfonierungsproduktes. Das Sulfo- 
nierungsprod., welches in erster Linie 2,6- u. 2,7-Naphthalindisulfonsduren enthalt, 
wird zwecks Entfemung des nicht umgesetzten Naphthalins m it uberhitztem W .-Dampf 
behandelt. — Das durch die Sulfonierung von 1 (Teil) N aphthalin m it 3 H 2S 0 4-Mono- 
hydrat bei 165° erhaltene Rk.-Prod. wird bei 150—165° unter Riihren m it iiberhitztem 
W.-Dampf behandelt. Hierbei geht das nicht umgesetzte Naphthalin uber. Der Riick- 
stand wird in iiblicher Weise uber die Ca-Salze weiteryerarbeitet. (Russ. P. 44551  
vom 13/2. 1935, ausg. 31/10. 1935.) R ic h t e r .

X. Farberei. Organische Farbstoffe.
vr A ' ^essler, Farbenchemie. Allgemeine Ubersicht. (Techn. Ass. Pap. 18.

• 451—54. 1935.) F r ie d e m a n n .
_ Arthur C. Hardy, Farba ais Licht. Die physikal. u. physiolog. Grundlagen der
rarbigkeit. (Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 421— 26. 1935.) F r ie d e m a n n .

George L. Welp, Farbę in  der Anwendung. Betrachtungen uber Klassierung, 
u^mmensteUung u. richtige Verwendung yon Farben. (Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1.

7 29- 1935.) F r ie d e m a n n .
rV ^ ora*‘K osłlltz, Theorie der Farbung von tierischen Fasern. W ird Wolle m it 

w' i vrw' .sauren oĉ cr substantiyen Farbstoffen in Form ihrer Na-Salze gekocht, so
1 m konstanten Mengcn frei. Bei Wolle ist die „Sattigungsgrenze" gleich 0,8 mg- 

- X — ten NH3 auf 1 g Wolle u. 0,2 bei Seide. Diesen W erten entsprechen auch die 
ii °e?omt“J?Ilen Mengen Farbsaure, die m ithin 0,8 bzw. 0,2 mg-Aquiyalcnte fiir saure 
ii„nl),ASTT?,,1V0 Farbstoffe betragen. Die hóchste yon Wolle aus NH 4C1 aufgenommeno 
sanr ?  i  gleich 0,83 mg-Aquivalenten, also gleich der Hóchstmenge der Farb- 
mn na • O- Vf- Łat bewiesen (C. 1933. I I . 2058. 1934. I I .  2602), daB es sich nicht 
um eine reine Wechselwrkg. zwischen Wolle bzw. Seide u. NH 4C1 handelt, sondern 
vfi i;!me “ S- der ^arbesaure. HC1 kann aus Wolle durch Kochen m it H 2S 0 4 
Sn1-7 1..vcrc~ an61 werden, H 2S 04 aus Wolle nach Vf. (1. c.) durch Kochen m it dem Na-
ii 1iWkC*S „ a™stoffs- Hieraus geht auch das Verh. von Wolle beim Kochen m it NH4Ci 
tier V,, ■ ?rvor ’ ,^e Bk. Wolle-NH4Cl ist nur ein Zwischenglied. Der Farbewrgang

o ^  e*ne ec^ te Salzbldg. m it der Faser ais Base u. dem Farbstoff 
E '*>, to- * -?yers Colourists 52. 19. Jan . 1936.) F e ie d e m a n n .

bei m iiit  j ^ ^ te r l i c l l ,  Winkę zur Verhinderung ton Unegalitdten und Zweifarbigkeit 
und Feintuchen. (Vgl. C. 1936. I. 2831.) Mangdhafte Ent- 

eewełiW i Enlleinmng der Stiicko ais Fehlerursaehe. Falsche Trocknung naB- 
79 2W  1 oqc\° U' aus resultierende Farbeschwierigkeiten. (Dtsch. Farber-Ztg. 72.

E rich  W " a ■ F r i e d e m a n n .
bei aUirlf^h- { ^  zur Verhinderung von Unegalitaten und Zweifarhigkeiien 
1936 - l  n  ^ F ^ ”  und Feintuchen. (M schr. T e x t.- In d . 51. 20— 22. 49— 51. F e b r .

• ^  1936. I .  2211.) Su y e r n .
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Karl Volz, Das Farben von Fasergemischen. Allgomeines iiber Cellulosefasern u. 
uber substantiye Farbstoffe. Verss. zum Farben von Mischgeweben aus Baumwolle u. 
Viscosekunstseide bzw. aus Leinen u. Zellwolle gcmaB den Fiirbeyorschriften der I. G. 
u. bei verschiedenen Fiirbebcdingungen. Sirinsblau B R  (I. G.) gibt bei Kochtemp. 
etarke K ontraste zwischen Baumwolle u. Kunstfaser, bei 35—40° sind die Unterschiede 
boi scblecht ausziehendem Bade gering; m it Peregal O kann aucli h. tongleich gefarbt 
werden. Bei Verf. I . der I. G. m it Marseillerseife bei 50° sind die K ontraste gering, 
bei Verf. I I . m it Seife ohne Salz boi Kochtemp. ist das Mischgewebo unifarbig, bei 
Verf. I II . m it Salz u. Seife bei Kochtemp. erkennbarer K ontrast bei gutem Ausziehen 
des Bades. Sehr gut bewabrten sich bei Misehfasern die Benzo-Viscosefarbstoffe u. die 
Plurafilfarbstoffe der I. G. Wird m it Naphłhol A S  gefarbt, so t r i t t  kein K ontrast ein, 
wenn bei 90° grundiert wurde; bei 50° u. darunter zieht die Kunstseide starker. Indan- 
threnfarbstoffe zeigen Durchfarbcschwierigkeiten, die durch Zusatz von Peregal 0, 
Dekol usw., sowie durch Anwendung des Praestabitól-Klołzverf. gebessert wurden. 
(Z. ges. Textilind. 3 9 .149—51. 4/3.1936.) F r ie d e m a n n .

C. M. Whittaker, Azofarbsłoffe a u f Viscosekunstseide. W ahrend Yiscoseseide 
beim Farben eine sclionendere Bohandlung yerlangt ais Baumwolle, h a t sie anderer- 
seits hohero Affinitat zu Naphłholen u. gibt nie reibunechte Farbungen. Bei langsani 
kuppelnden Kombinationen kommt es vor, daB die Strango innen ungefarbt bleibcn, 
auch neigen sie, auch bei einwandfreiem Abseifen, zum Markieren. Aus letzterem 
Grunde diirfen Kunstseidengame nicht halbfertig, in h. u. seifigem Zustande, auf 
Haufen liegen bleiben. Dasselbc gilt fiir naphtholfarbige Abbindegarne. (J. Soc. 
Dyers Colourists 52. 6—7. Jan. 1936.) F r i e d e m a n n .

R. J. Hannay, Azofarbsłoffe im  Baumwolldruck. Die Sclrwiorigkeit, Diazosalz- 
Isgg. wahrend einer angemessencn Zeit stabil zu erhalten, wird nach W i t t  durch Zusatz 
von Naphthalintrisiilfosaure zur Diazolsg. iiberwunden; Prodd. solcher A rt śind unter 
den Namen Paradurol u. Azoguard im Handel. Auch die Ećhtfarbesalze stellen stabili- 
sierte Diazoyerbb. dar. Dem Verlangen nach Herstellbarkeit moglichst yieler Tone 
auf einer Grundierung kamen die Rapidechtfarben, die Rapidogenfarbstoffe u. die Rapid- 
azole entgegen. Die so erzeugten Farbungen haben gleichzeitig yerbesserte Wasch- u. 
Bauchechtheit. (J . Soc. Dyers Colourists 52. 7—8. Jan . 1936.) F r i e d e m a n n .

C. M. Keyworth, Azofarbstoffe au f Seide. Seide h a t wenig Affinitat zu Napij- 
tholen in alkal. Lsgg., iiberdies ist sie alkaliempfindlich. Klotzen yon NaOH-Naphthol- 
lsgg. ist auf Seide nicht m it gutem Erfolg ausfiihrbar. Die Affinitat der Diazoyerbb. 
zu Seide ist sehr hoeh u. es entstehen tiefe, echte Gelb- u. Orangetone. Boi n. Kupp- 
lungen muB man, um Nuancenyerscliiebung zu yermeiden, Eg. zusetzen. Ferner kann 
Seide durch die N 0 2H  diazotiert werden u. m it Phenolen usw. gelb-rótlich kuppeto; 
Die Lichtechtheit auf Seide is t besser ais auf Baumwolle, am heryorstecheudstcn bei 
Naphłhol A S  +  Echtrot R B E  Base. Mustertreues Farben ist schwieriger ais bei Baum
wolle. Die Vcrwendung von Naphthólfarbstoffen auf Seide ist wegen manchcr Schwieng- 
keiten begrenzt. (J. Soc. Dyers Colourists 52. 7. Jan . 1936.) F r i e d e m a n n .

C. Scott Althouse, Farbstoffe. Kurze, allgemeine Angabcn iiber die Aufarbeitung 
von Steinkohlenleer u. seine Verarbeitung zu Zwischenprodd. u. Farbstoffen. (Canad.. 
Text, J . 53. Nr. 4. 35—37. 21/2. 1936.) F R IE D E M A N N .

P. M. Heertjes, Unlosliche Farbstoffe. t )b e rs ic h t  iib e r Kiipen-, Schwefel- u- 
Entw.-Farbstoffe. (Chem. Weekbl. 33. 115—20. 22/2. 1936.) B e h r LB.

F. M. Rowe und W. G. Dangerfield, Zerlegung ton Azoi-erbindungen dum  
Minerał sauren. (Vgl. F o r s t e r ,  C. 1935. I . 2735.) Vff. untersuchen die Einw. vero- 
H 2SOj yerschiedener Konzz. au f Azofarbstoffe. — Beim Erhitzen der durch Kupp,un= 
von diazotiertem Anilin, p-, m-, o-Nitranilin u. 2,5-Diehloranilin m it ^-Naphthol en_• 
standenen u . in W. unl. Farbstoffe m it ca. 70°/oig- H 2SO[ (10 Teile H2S04 /»*
auf 1 Teil Farbstoff) auf 150— 160° bis zur Schwarzfarbung der Rk.-M. tra t eine ^P“  ̂
tung der —N =N -G ruppe ein unter Riickbldg. der Diazokomponente, ivalirend ^  
Stelle der Azokomponente stets ein nichtidentifizierbarer Kórper m it sauren 
lialten wurde. Die Lcichtigkeit der Aufspaltung gemessen an der Erhitzungsoa 
yariierte m it der Koust. der Verbb. Eine Red. otwa yorhandener N 0 2-G ruppcn^^ 
dabei nicht festzustellen. — Im  wesentlichen ebenso yerhielten sich die FarM 
der Naphthol-As-Reihe. Die Azogruppe wurde aufgespalten, wahrend die A tjb®  
grupj>e, welche unter ahnlichen Bedingungen bei den nichtgekuppelten 2,3 -Oxynap  ̂
siiurearylamiden leicht hydrolysiert wird, in den meisten Fallen unangegritien  
Yiel schonender (bereits durch Erhitzen m it 20°/oig. H 2S 0 4 oder mit W. allein;
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^  der Abbau in wasserL ^
komponento nooh andere defmierte Prod . r/-Nai)hthocliinon bzw. /J-Oxy-
ii. Orang _ i _ ij  i\tn i ^orrofrpn ■Rtioherer u . H a n u s c h , C. 1932 L  1240.)7  Orange I I  wurden Sulfanilsaure, AmmomaK u “ - ^ 7 “ „  c  i932 . I  1240.;
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hitzen mit der 10-fachen Mengo H 2S 04 , “ g u "eL^Farbstoff^DI (X war
weise zerlegt werden: aus I  entstand zuerst Me , ' p rodd. abgebaut wurde.
nicht naher bestimmbar), der sodann weiter zu ui Monoazofarbstoff unbekannter
Analog yerliielt sieli II : es bildete sich etwas Anilin u. , • Erhitzen des Farbbades
Koiist -  I u. II unterliegen auch auf der WoMaser^ beim ^ ^ c b  gewisse Zu- 
einer stufenweisen Zerlegung, die durch Alkali ^e °it’ h d gehemmt werden
satze, z.B . (NH4)2S 04 (5%  vom Gęwicht h. verd. H 2S 0 4
kann. — Vff. sind der Ansicht, daB die Zerlegung i i.t :ven Voreang beruht. (J.
■wahrscheinlich auf einom hydrolyt. m cht auf einem ^ MAURACH.
Soc. Dyers Colourists 52. 4 8 -5 7 . Eebr. 1936. Leeds, Umy.)

Benjamin R. H arris , Chicago, 111., V. wreeiftei Fette
giemitłels, insbesondere auch fur die Marganne!be:rs . ten Seifo zu zorlegen. —
werden mit konz. Saure behandelt, um 75—-90 /0 dc g -t  ^  5 NaOH
500 (Teilc) hydriertes BaumwoUsamenol F. 60°)werden be! 2 2 0  10 ^ n .  nn  ^
u. 17,5 KOH yerruhrt. Dio auf 170» abgekuhlte S c h m e l z ^  m  WJU ^
gegossen, auf 40° abgekuhlt u. m it 47,5 konz. HCl m 90 • die crhaltene Pasto.
verwendet wird, desto weicher u. wassoraufnahmelani0 Sa l z jia n n .
(A. P. 2009796 yom 10/11. 1933, ausg. 30/7. 1935.) Dunbar , Blackley,

Imperial Chemical Industries L td ., London > i,pstchcnd aus in W. 1.
Manchester, England, Praparate zum Abziehen von Farbu g ’. -ilinhat. K e tto  v o n
Salzen von Aminen o der ą u a r ta re n  A m m o m u m sa ^ e n  mi ^ A lk v lan th rac h in o n en
nicht weniger ais 10 C-Atomen, A n th ra c ln n o n  oderJHaloge _ » p  436076,
u. gegebenenfalls festen  Red.-Mitteln. — Die P r a p a ra te  w S c h m a l z .
C. 1936.1.1118, angew endet. (E.P. 437884 y o m  2 2 1 9 3 4 .
, British Celanese Ltd., London, Farben von
die durch Fallen von Lsgg. von Cellulosedenw. oder a , (iad. gek., daB
stoffen, welche diazotierbare Aminę entbalten, hergest , ’ Einw feucliter
man die Kunststoffe, z. B. CelMoseacetat, zwecks Diazotierung. ae entwickelt.
HNO,2 aussetzt u. die Farbung durch Beliandeln m it Az 1 ausg. 13/2.
Das Verf. ist durch Beispielo erlautcrt. (E. P. 441421 yom 24/10.
1936. A. Prior. 24/10. 1933.) 7 -p.. if. werden m it den
..... N. A . 'Winogradow, U. S. S. R., Farben von ^ j ^ y ^  dinchloridauf 11 Beizfl. 
ubhchen Beizmittcln, jedoch unter Zusatz von etwa 0,01 g ^ .al p  44 530  Tom
behandelt, gefarbt u. ohne auszuwaschen m it L uft oxydiert. (K ■ • j^ICHTEK>

/ -^ 1p9erialChemical Industries Ltd., ubert. yon: W g  A rchibaid^SeKton,
Huddersfield, England, lin der „ebenst. F^rmel.

U - s Y Y V,OH herg este llt, w orin  R  u . R ' A ry łres te  d e r

H saure u. 90 Anilin (I) erhalt m an d u r c h ^ E ^ n
‘■Phenylamino-2-oxy-3-nuplithoesaure (II), griingelbes^ Pulver au • 241
Enteprecliende Sauren erhalt man m it o-Toluidin (F. 2o0—-60 ) u. p-A
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bis 244°). — Das aus 14 II in 70 trocknem Toluol m it 4,05 I u. 3 PC13 bei 100° erhalt- 
liche 7-Phenylamino-2-oxy-3-carbonsaureanilid h a t den F. 204°, das entsprechende 
p-Anisidid  den F. 210—215°. Die Stoffe sind Farbstoffzmschenprodd. (A. P. 2029 609 
vom 10/1. 1934, ausg. 4/2. 1936. E. Prior. 23/12. 1932.) D o n a t.

E. I. du Pont de Nemours &  Co., Wilmington, Dcl., ubert. von: Robert Eugene 
Etzelmiller, Wilmington, Del., V. Śt. A., N-p-Aminoarylcarbaminsaureester. Man 
erhalt Carbaminsaureest-er der nebenst. allgemeinen Formel, in der X  =  Alkyl oder 
Aralkyl, R  =  H, Halogen, Methyl oder Alkoxy u. Z =  Methyl oder Athyl ist, wenn 
man ein entsprechendes Nitroarylamin m it einem Chlorameisensaureester (aus einem 

oz Alkohol oder Phenol m it Phosgen) zum Nitroarylcarb-
__ i aminsaureester umsetzt u. dann die N 0 2-Gruppe redu-

H.N— V-NH—CO—OX ziert. Zu den gleichen Verbb. kommt man, weim man 
i eino Aminoazoverb. aus einem wasserloslichen Arylainin,

11 z. B. Sulfanilsaure, u. einem Alkoxyarylamin durch Red.
spaltet, wobei das eine Spaltprod. der gesuchte Aminoarylcarbaminsaureester ist. Ein
3. Weg geht von einem Alkoxyarylamin aus, das m it einem Chlorameisensaureester 
zum Urethan umgesetzt wird, welch letzteres dann durch Nitrierung u. Red. der N02- 
Gruppe den Aminoarylcarbaminsaureester gibt. Die Prodd. sind Zwischenprod. fiir 
die Herst. von Azofarbstoffen. — Z. B. werden 16,8 4-Nitro-2-aminoanisol, 200 Bzl., 
20 Chlorameisensauremethylester (I) u. 16 wasserfreies K 2C 03 8— 10 Stdn. unter Ruhren 
am RiickfluBkuhler gekocht. Dann wird naeh Abkiihlung filtriert, der Ruckstand in 
100 W. suspendiert u. bei 10° m it 15 einer HCI von 20° Be u. 3 NaNO, behandelt. Der 
entstandene N-[5-Nitro-2-methoxyphenyl)-methylcarbaminsaureesler h a t naeh Umkry- 
stallisieren aus A. u. W. den F. 136— 137°. E r wird in methylalkoh. Lsg. m it H2 unter 
Druck bei 100° iiber einem Ni-Katalysator zum N-(5 -Amino-2 -methoxyphenyl)-methijl- 
urethan reduziert. — Analog m it 18,3 4-Nitro-2-aminophenetol N■(f)-Amino-2-dihoxy- 
phenyl)-mcthylmrbaminsaureejiler. Oder es werden 13,7 4-Metlioxy-3-aminotoluol, 200 
Bzl. u. 14 I 7— 8 Stdn. unter Riihren u. RuckfluB gekocht. Das Bzl. wird dann durch 
W.-Dampfdest. abgetrieben u. der durch Abkiihlung erhaltene Nd. durch Filtrieren 
gewonnen. Das Urethan wird dann, in 200 Eg. gel., m it 9,2 H N 03(70%ig) bei 20—25 
nitriert. Der Nitrokórper wird dann m it Fe u. Essigsiiure zum N-(4-Amino-5-methyl-~- 
methoxyphenyl)-methyluret)ian reduziert, welches naeh Umkrystallisieren aus A. u. W- 
einen F . von 97—99° hat. —  Analog bei Verwendung von 4 -Chlor-2 -aminoanisol 
(4-Amino-5-chlor-2-mdhoxyphenyl)-methyhirethan. — N-(4-Amino-2-methoxyphenyl)-M( 
thylcarbaminsdureester, F . 105—107°. — (4 -CMor-3 -amino-2 -methoxyphenyl)-'>ndh<jl^
carbaminsaureester. — N-{4-Amino-2,5-dimethoxyphenyl)-methylcarbaminsdurecster, 
bis 124°. —  N-(4-Amino-2,5-dimelhoxyphenyl)-fj-methoxyureth(m. —  N-(4-Amino-2,0- 
dia(hoxyphenyl)-n-butylurelhan, F . 75—78°. — N-(4 -Amino-2 ,5 -diathoxyphenyl)■«?• 
propylureihan, F . 92—96°. — N-(4-Amino-2,5-didthoxyphenyl)-benzylurethan, F. IW 
bis 106°. — N-(4-Amino-2,5-diathoxyphenyl)-methyl-urethan, F . 103°, aus 4 ’-S'ulfophenijl- 
azo-2,5-didthoxyanilin m it I in  Sodalsg. u. Red. m it Fe u. Essigsaure. — 
methoxy-l-naphthylmethylurcthan. — N-(4-Amino-2,5-diathoxyplienyl)-urethan, 
bis 102°. — N-(4-Amino-2,5-dimethoxyphenyl)-{t-methoxyathylmrbaminsaureester. (A. * “•
2 026 618, 2 026 619 vom 18/7. 1934, ausg. 7/1. 1936.) ,E„BE_ L

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul 
Kóln-Miilheim, und Heinrich Clingestein, Koln a. Rh.), Herstellung von Azojar • 
stoffen, darin bestehend, daB man die Diazoverbb. der Acylnitro-m-aiylendiamine ■ 
ihrer Substitutionsprodd. m it 2-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfcmsdure in a ’ 
Medium vereinigt. —  Die Herst. folgender Farbstoffe ist beschrieben: 1-Ami^
3-acetylamino-6-nitrobenzol oder l-Amino-3-benzoylamino-G-nitrobcnzol _ oder J-Aim ^  
3-aceiylamino-4-methyl-6-nitrobenzol ->- 2-Amino-8-oxynaphthulin-3,6-disidfonsa'“re'
Die Farbstoffe farben Wolle aus saurem Bade in waschechten braunen Tónen 
gutem Egalisiervermógen u. guter Lichtechtheit. (D. R . P . 625 934 KI. 22 a 
25/2. 1934, ausg. 18/2? 1936.) S° S a i l a

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: H ans K ras. 
und Curt Schuster, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Azofarbstoffen, aaa. 
daB m an diazotierte aromat. Aminę, die in o-Stellung zur NH2-Gruppe eme UJi- , 
COOH-Gruppe enthalten, oder dereń Abkómmlinge m it D i a m i n o p h e n y l a t h y i a  , (eneD 

kuppelt, dereń NH2-Gruppen in m-Stellung zueinander stehen, u. die so er 
Farbstoffe gegebenenfalls m it chromabgebenden Mitteln behandelt. odniami’’0' 
folgender Farbstoffe ist beschrieben: 4 ,6 -Dinilro-2 -amino-l-oxybenzol -y
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l-oxathylbenzol (I) oder 2,6-Diamino-l-oxathylbenzol (II); l-Oxy-2-amino-4-niirobenzol- 
6-svlfonsaure oder l-Oxy-2-amino-6-nilrobenzol-4-s-ulfomaurc oder l-Amino-2-oxy-6-nitro- 
naphtfialin-4-sidfonsaure (III) oder l-0xy-2-amino-5-nitrobenzol oder l-Oxy-2-amino-
4-nitrobenzol oder l-Oxy-2-amino-3,4,6-trichlorbenzol -y  I ;  2-Aminobcnzol-5-sulfonsaure- 
1-carbonsiiure oder 2-Aminobmzol-l-carbonsaure - y  I  oder Gemiseh aus I  -f- II. — Die 
Farbstoffe farben Wolle, je nach Zus. nachchromiert oder im Metachromverf., in  braunen 
bis schwarzen Tonen. Die komplexe Cr-Verb. des Azofarbstoffs aus I I I  u. I  fiirbt Leder 
echt violettbraun. (D. R. P. 625 777 KI. 22 a vom 28/10. 1934, ausg. 14/2.
1936.) S c h m a l z .

Chemische Fabrik vorra. Sandoz, Basel, Schweiz, IlersteUung von Azofarbstoffen. 
Zu Schwz. P. 177 581, C. 1936- I . 2215, ist folgendes nachzutragen: Monoazofarbstoffe 
werden durch Kuppeln von Diazoverbb. der Aminę der Zus. A, worin X  Halogen oder 

Halogen

o.n—<( :■NHa B T—N<-CHs-CHOH-CH jOH
B

_  , „  x  NOi
l i  darstellt, m it Naphthalinderryr. von der Zus. B, worin Y den Naphthalinrest u. R  
Alkyl oder H  darstellt, erhalten. Die Herst. folgender Farbstoffe ist beschrieben: 
6-Brom-2,4-dinitro-l-aminobe7izol (I) ->- 2-p,y-Dioxypropylaminonaphl}ialin; I  -y
S-Meihyl-l-N-dthyl-p,y-dioxypropylaminobenzol ( M ) ;  I  -y l-fi,y-Dioxypropylamino- 
mphthalin (II); I  -y 3-Meihyl-6-methoxy-l-N-athyl-f},y-dioxypropylaminobenzol (IV); 
I ->- _ N-Athyl-f3,y-dioxijpropyl(nninobcnzol (Y ); I  -y 3-Methyl-6-methoxy-l-N-methyl- 
ftty-diozypropylaminobenzol; I  ->- 2,5-Dimethoxy-l-N-methyl-f),y-dioxypropylamino- 
bznzri; 6-Chlor-2,4-dinitro-l-aminobenzol (YI) -y IV ; VI 3-Methyl-G-mdhoxy-l-N-
™fyl-P,y-dioxypropylamiiiobenzol; 3,6-DichIor-2,4-dinitro-l-aminobenzol ( v n )  >  V; 
y n  -y H I; Y1I -y IV ; V II ->- I I . — Die Farbstoffe farben Aceiatseide aus der Suspension 
je nach Zus. in violetten bis blauen, rein wei(3 iltzbaren Tonen. (F. P . 792 450 vom 
16/7.1935, ausg. 31/12. 1935. Schwz. Prior. 18/7. 1934.) S c h m a lz .
0 v  I- N. Wassin und K. I . Wassin, U. S. S. R., Darstdlung von Disazofarbstoffen. 
~-Naphlhalin-4,8-disvlfonsaure (I) wird diazotiert, m it a -Naphthylamin gekuppelt, 
der erhaltene Diazofarbstoff em eut diazotiert u. das Prod. in alkal. Lsg. m it 2-Amino- 
;j-'>Mplithol-7-sulfoii.saure (II) gekuppelt. — 5 g der 100°/oig. Amino-c-saure (I) werden 
nut 100 ccm W. u. 6 ecm HCl versetzt, au f 0—5° abgekuhlt, m it 2,5 g N a-N itrit in 
wss. Lsg. diazotiert u. dann m it einer Lsg., bestehend aus 5,2 g a-Naphthylamin, 

W- u- 4,5 ecm HCl von 19° Bó versetzt u. durch Zugabe von Eis auf 15° gehalten.
3 R*.-Prod. wird iiber N acht stehen gelassen u. m it 4 g NaOH sowio 3,3 g Na-Nitrit 

m versetzt, worauf die erhaltene Lsg. bei 15° in eino Lsg. aus 5 ccm H 2SO.i
U- ^  ccm oingegossen wird. H ierauf wird eine Lsg. bestehend aus 2,2 g 

er N-Saure (II), 100 ccm W., 10 g Soda u. 20 g Eis bei 10° zugegeben u. langere Zeit 
cnen gelassen, wobei sich der dunkelblauc Farbstoff abscheidet. (Russ. P . 44615  

vom 8/1. 1935, ausg. 31/10. 1935.) R i c h t e r .

XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
9' Shuey, Lackmischdiagramm. Diagramm zur Erm ittelung der Zus. eines 

r.. anderen Lacken gemischten Ollackes im amerikan. MaCsystem. (Ind. Engng.
ji TT' —94‘ Dez. 1.935. Bl00mfi0ld, N. Y.) WlLBORN.

(4 v»l n i o o r ^  Kenntnis der Weichmachungsmittel fiir  Nilrocelhilosdacke. 5. Mitt. 
wurrlpń 1- j"  3480.) Lacklosungen m it Wolle 6a u. 60%  Weichmacher ohne Harz 
Phtłinis- sandstrahlentrostetc Eisenbleche gespritzt u. diese bewittert. Von den 
Łanim r1nUfAtf i1"11! nilr Diphenylphthalat wetterbestandige Lacke. Zunehmende
mitlanc?8 wh k t zunachst gunstig, doch verhalten sich Ester m it Alkoholen
nicht mfnL- i w*t̂ er ungiinstiger. Dio Ester der Hydrophthalsaure verhalten sich
besonrWo .i1.“ef,ra:s, dcr Phthalsaure. Die Ester der Sebacin- u. der Adipinsaure u. 
eino "Rriw',1, e eichmacher 9 u. 90 versagten bei der W etterprufung. Bei Casterol w irkt 
(Farbo ii t*11®! V- P 3 ? „ o  auf 100 u. 150°/o sehr gunstig auf die W etterbestandigkeit.

W K T  ^93t6- 10°- 26. Febr.) W lL B O R N .
idSbzLtJ.t..*??’ Lombard Squires und C. E. Sanders, Verdunstung von Lack- 
Verdunst/>n k" . ^ons n<>er P- eines binaren Fl.-Gemisches bedingt nicht gleichmaGiges 
chusetts (Ind‘ Chem. 27. 1395—96. Dez. 1935. Massa-

Instltute of Technology, Cambridge, Mass.) W lL B O R N .
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Władysław Stefanowski und Z. Hraczkiewicz, Untersuchungen natiirlicher 
flarze. Poln. TannenJtarzc: SZ. 66—91, VZ. 77—99, EZ. 0—22, JZ. 163—187. Polu. 
Fichtenharz: SZ. 140—160, VZ. 137—144,5, EZ. 4,5—19, JZ. 134—172. Poln. Kiefer- 
harze: SZ. 121—129, VZ. 161, EZ. 32—40, JZ. 84— 151. Ldrchenharz: SZ. 111—116, 
VZ. 168— 169, EZ. 51—59, JZ. 214—-215. Auf Grund obiger Kennzahlen kann der 
Ursprung des Harzes erm ittelt worden. (Przemysł Chem. 19- 152—53. 1935.) S c h o n f .

Kurt Brandenburger, Beziehungen zwischen Natur- und Kunsiharzen. Sie be- 
stehen in einer teilweisen Mityerwendbarkeit von Naturharzen bei der Herst. yon 
PreBmassen auf Grundlage von Phenol-Formaldeliydkondensationsprodd. u. worden 
fiir das Akaroidharz in Anlehnung an D. R. P. 462 838 (C. 1929. I. 2707), fur den 
Schellack auf Grund von durch Vf. nachgepriiften u. erweiterten Verss. des I n d ia n  
L a c  B e s e a r c h  eingehend erórtert. (Kunststoffo 26. 25—27. Febr. 1936. Ilmenau, 
Ingenieurschule.) W . W o l f f .

H. V. Potter, Die PhenolformaIdeJiydharze im  Jahre 1935. Bericht iiber wirt- 
schaftliche u. techn. Fortschritte. (Brit. Plastics moulded Products Trader 7. 336. 
Jan . 1936.) W . W o l f f .

Kenneth M. Chance, Die Entwicklung der Harnstoffharze im  Jahre 1935. (Brit. 
Plastics moulded Products Trader 7. 337. Jan . 1936.) W. W o lff .

— , Neuerungen in der Herstellung plastischer Massen. II. (I. vgl. C. 1936. I. 
2450.) Patentubersicht. (Gummi-Ztg. 50. 99. Jan . 1936.) W. W o l f f .

Cr. Leysieffer, Plastische Massen au f der Grundlage der Cellulose. Vortrag. (Piast. 
Massen W iss. Techn. 5. 364—72. 6 . 23—26. 54— 56. Maschinenbau. Der Betrieb 15. 
81—85. 1936.) W . W o l f f .

Shigeru Hirano, Uber die Bestimmung des Urushiols im  Japanlack. I. u. II.
I .  Uber das Titralionsverfahren mit Ba(OH)2 bei Verwendung von Phenolphthalein ab 
Indicator. Das Verf. von M i y a m a  wird naher untersucht u. gefunden, daB es auf Grund 
von Oxydationen u. Polymerisationen im allgemeinen zu niedrige Werte liefert. Ferner 
umfaBt der Farbumschlag yon Orange zu R ot einen yerlialtnismaBig groBen Bereich 
u. auBerdem hiingt der Endpunkt der T itration von der Menge des zugesetzten Indicators 
ab. Die Fehler werden yermindert, wenn man bei der Extraktion u. anschlieBonden 
T itration nur geringe Mengen A. yerwendet, also etwa 0,1—0,05 g Urushiol auf 20 ccm 
absol. A., jedoch erfordert in diesem Falle die Best. wregen der Bldg. yoluminoser Ndd. u. 
der braunen Farbę, die dio Lsg. allmahlich entwickelt, viel Aufmerksamkeit. Das iiblicbe 
Trocknen bei erhóhter Temp. muB bei etwa feuchten Mustern unterbleiben, da sonst zu , 
niedrige Werte erhalten werden. Fertige, sogenannte „Scishi-urushi“ -.Łac£e, die durcli 
gewisse Behandlung des Saftes erzeugt werden, ergaben aus diesem Grunde ebenfalls 
niedrigere Daten, so daB sich fiir solche Lacke eine Best. des Urushiols durch Titration 
nicht empfiehlt. Auch von der A rt des Lósungsm. hangt das Analysenergebnis ab.

II. Uber die Titrationsmethode mit Ba(OH)2 unter Verwendung der Eigenfarbe ais 
Indicator. Nach Zusatz yon Ba(OH )2 entsteht aus dem Urushiol ein roter Farbstotr. 
D a seine Bldg. jedoch zu langsam yerlauft u. es auBerdem schwer ist, den Endpunkt 
festzustellen, ist auch dieses Verf. einer allgemeineren Anwendung nicht fuliig. 
Auch Hydrourushiol yerfarbt sich rot. (J .  Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 38- 21J 
bis 220 B. 1935. Sibuya-Ku, Tokio, Imperial Ind. Research Inst. [Nach engl. Au3' 
zug ref.]) W . W o l f f .

Shigeru Hirano, Uber die Bestimmung des Urushiols im  Japanlack. I II  u- 1 ’ 
(II. vgl. yorst. Ref.) Es wird zunachst festgestellt, daB die Best. yon Acetylza , 
Methoxylzahl u . JZ. fiir diesen Zweck wenig geeignet ist. Durch Polymerisation nu 
konz. H 2S 04 wird indessen ahnlich wie m it Laccase ein unl. Prod. erhalten, dess 
Menge zu 90% der des angewandten Urushiols entspricht. Arbeitsverf.: 2 ccm ko • 
H 2SO4 werden in 100 ccm absol. A. gel. u. 2,5 ccm dieser Lsg. zu 0,5 g eines mi  ̂
absol. A. aus Japanlack erhaltenen E x trak ts gegeben. Nach dem V e r t r e i b e n  des ■ 
wird im C 02-Strom 60 Min. auf dem W .-Bad erhitzt. Der hinterbleibende F u m  w 
m it A.-Bzl.-Gemisch ausgezogen, m it sd. W. gewaschen, abfiltriert, getrocknet u. g 
wogen. (J .  Soc. ehem. Ind., Japan  [Suppl.] 38. 261 B— 262 B. 1935. Smuya- 
Tokio, Im p. Indust. Res. Inst. [Nach engl. Auszug ref.]) W- WOL ■ ^

Shigeru Hirano, Uber die Bestimmung des Urushiols im  Japanlack. V. u- ' 
(IV. vgl. yorst. Ref.) V. Eine Abanderung des Verfahrens durch Verwendung voiifm V ^ 
Paraffin neben Schwefelsdure. Bei der Best. des Urushiols durch P o l y m e r i s a t i o n  m  ^ 

H 2S 0 4 werden im allgemeinen etwa 90% der Theorie gefunden, wenn reme^ inmen 
vom Baum gezapfto Muster yerwendet werden. Wenn der Saft jedoch zusa
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mit Perillaol, Kolophonium o. dgl zwccks Herst. von Japanlack yerarbeitet wird, 
werden zu liohe Ergebnisso erm ittelt. Dieser Nachteil kann dureh Zusatz von Paraffinól 
zu der zu priifenden Probo vermieden werden. Man arbeitet wie folgt: 0,2 g des dureh 
Ausziehen yon Japanlack m it absol. A. erhaltenen E strak tes werden naeh Zusatz 
ron 0,5 g Paraffinól m it 1 ccm einer Lsg. von 2 ccm konz. ELSO., in absol. A. versetzt 
u. naeh Vertreiben des A. im C02-Strom 30 Min. bei 100° gehalten. Der so gebildete 
Film wird wie im vorhergchenden Verf. behandelt. Den Geh. an Urushiol findet man 
dureh Multiplizieren m it 1,1.

VI. Die Anwendung des wrstehenden Verfahrens auf einen ferligen Lach. Bei der 
Titration mit Ba(OH)2 werden keine konstanten Ergebnisso erhalten. Da bei einem 
fertigen Lack die SZ. betrachtlicli kleiner ist, obwohl man annehmen sollte, daB sie 
unyerandert bleibt, wird der SchluB gezogen, daB es keinen fertigen Japanlack gibt, 
der nicht 01 enthiilt. So findet man beispielsweise boi „Roiro-urushi“ , das olfrei sein 
soli, auf Grund der SZ. stets einen Geh. von etwa 10% 01. Dieser Widersinn wird 
dureh die Polymerisationsmethode geklart, wobei an zahheichen Handelslacken Resultate 
erhalten werden, die sich m it den Angaben ihrer Hersteller decken. — Vf. findet auBer- 
dem, daB es ratsam ist, die Polymerisation bei 110— 115° yorzunehmen, um die dureh 
ungentigondes Vertreiben des A. entstohenden Fehler zu yermeiden. Die Arbeitsweise 
bei der Unters. der Lacke wird beschrieben. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 
307 B. 1935. Sibuya-Ku, Tokio, Tokyo Im p. Research Inst. [Naeh engl. Auszug 
ref.]) _ _ W. W o l f f .

Shigeru Hirano, Ober die Bestimmung ron Urushiol im  Japanlack. V II. (VI. vgl. 
vorst. Ref.) Auf Grund der am Urushiol boi der Oxydation u. bei der Einw. von konz.
H.S0, beobachteten Veriinderungen, insbesondere Mol.-Gew.-Erhohungon, werden 
Rucksohliisse auf die Konst. dieser Verb. gezogen. Ais erstes Polymerisationsprod. 
dtirfte I entstehen, das dann zu einem Diphenochinon II oxydiert wird, wolch letztores

O O  0 0 o -------- o

HO OK o A - A o  - 0. A r - A . o _  0 : A ,  B .

HO|/ \ --- /% 0IIU* i s  tu  U-
ii x A n i

•R R
0 :k  J;0 - 0 \  J - J .  ! .0_  ^ y :0V V o— —o

Ó O  0 0 IV
unter W.-Verlust den Komplex III bildet. Im  Falle des Hydrourushiols wird die 
“ • IV angenommen. (J . Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 38. 445 B—47 B. 1935. 
LiNach engl. Auszug ref.]) W. W o l f f .

Ki K reinin, U. S. S. R., Herstellung irockener Malerfarben. Lithopon, Berlincr-
au o. dgl in Form von wss. Farbpasten werden m it CaS0 4 1/ 2 H 20  yersetzt, wobei 

fl'>CSCD u,r . Bindung eines Teiles des W. in das CaSO., • 2 H 20  ubergeht. Hiorauf wird 
, s , *n ublicher AVeise getroeknet. — 1 kg Farbpaste m it 400 g =  22 Mol H20  

?,l t .5,00 8 =  3,5 Mol CaSO., V* Ł O  yersetzt. Diese 3,5 Mol binden 5,25 Mol H 20, 
iA naohfolgenden Trocknung 24% W. weniger zu yerdampfen sind. (Russ. P.
4461/ vom 23/2. 1935, ausg. 31/10. 1935.) R ic h t e r .
/ . J ,  â , eS.,Scheiber> Lc‘Pz'g> Verbesserung geblasener fetter Ole von der A rt des 

°"-n°ls vnd der Trane, dad. gek., daB dio Prodd. zusammen .m it ungesatt. 
worauf ̂  au^ c^wa 200° u. anschliefiend auf etwa 250— 300° erhitzt werden,
rnolim- i i?16 ^ es,-crang der vorhandenen freien Fettsauren dureh einen geeignet-en
Trn i Alkohol erfolgt. Mit Hilfe dieser Ole hergestellte Lacke haben grófiere
Filmu u  a's Standollacke, u. die Filme sind gegen W. bestandiger ais dio 
Leinnl t 61?0?  Ausg&ngsole. — Z. B. werden 900 bei 150° 6 Stdn. yerblasenes
auf ci o m  . Lemolfettsauregemisch bis zum Aufhóren des Schaumens 2—3 Stdn. 
auf ca 9nno’ au  ̂ —250» u . schlieBlich auf 280—300° erhitzt. Naeh Abkuhlung 
auf -i' r. ' \ er eP ^6 Olycerin (wasserfrei) zugesetzt, worauf bis zum Absinken der SZ. 
1936 ) rerl,ltzfc wird- (D- R- P- 625 902 KI. 12o vom 16/6. 1932, ausg. 17/2.

Karl Tr i w  • E b e n .
dureh AnfK • • ■®'re*t>urg> Lackieren von Metalldrdhten, insbesondere aus Al,
u. Tropi™ nn°Cn ,e’ne3 dicken t)berzuges aus Cellulosederiw., z. B. Nitrocellulose
1935.) zwi3chen 90 u. 130°. (Can. P. 349080 vom 7/9. 1934, ausg. 26/3.

B r a u n s .



3 5 8 4  H * ,. F a b k e n . A n s t b i c h e . L a c k e . H a b z e . P l a s t is c h e  M a s s e n . 1 9 3 6 .1 .

Nuodex Products Co., Inc., Newark, N. J ., V. St. A., Herstdlung ron wasser- 
uidoslichen Naphthenat-, Linoleat- und Abietatlósungen, die ais Trockenstoffe bei der 
Lachbereitung Verwendung finden sollen. Die wss. Lsg. eines Sehwermetall- oder 
Erdalkalisalzes, z. B. yon Co- oder Ag-Naphthenat, CoCl2, Fe2(S04)3, MnCI2, NiCl2, 
ZnS04, CaS04, Ba(OH)2, A12(S04)3, H gŃ 03, Zr(N 03)3 oder SnCl2 wird m it einer niedrig- 
sd. organ. F l., wie minerał spirit (Petroleumdest ,,Varsenol“ ) oder Xylol durch Um- 
pumpen yermischt n. m it der wss. Lsg. eines der.genannten Alkali- oder Erdalkalisalze 
yersetzt. —  Eine Lsg. yon Pb-Acdat in 100 ccm W. wird m it 50 g minerał spirit griind- 
lieh yermischt u. ihr dann 200 ccm wss. Na-Naphthenatlsg. (etwas freie Naphthensaure 
enthaltend) zugegeben. Die wss. Lsg. wird abgezogen u. man erhalt eine bestandige 
reine Pb-Naphthenatlsg., die weder 0 2 aufnimmt, noch Hiiutchen bildet. (E. P. 426 643 
vom 6/10. 1933, ausg. 2/5. 1935.) Sa lzm a n n .

British Celanese Ltd., London, Herstdlung und Verwendungorganischer Ester. Die 
ans mehrwertigen Alkoholen, z. B. Diolefinglykolen wie Diathylenglykol (I) u. Form- 
alddiyd (II) erhaltlichen acycl.Kondensationsprodd. wie Dialhyle?uglykolmethylenather(Ill} 
werden acyliert, z. B. m it arom at. Sauren oder ihren Anhydriden wie Benzoesaure oder 
Phtlialsaureanhydrid (IY). — 2 Mol. I  u. 1 Mol. I I  (ais Paraldehyd) werden mit HjSOł 
ais Katalysator 18 Stdn. unter RiickfluB erhitzt u. nach Entfem ung des W. durch Dest. 
der I I I  im Vakuum dest. Aquimol. Mengen H I u. IY werden dann durch Erhitzen in 
das DialhylenglykohnethyUnatherphthalat iibergefiihrt. In  ahnlicher Weise erhalt man 
das entsprechende Benzoat. Dio Stoffe sind ais Losungsm., fiir Lacke, piast. M., Weich- 
machungsmittel fiir Gdlulosedcriw., Filme, Faden, Bander u. dgl. yerwendbar. (E. P- 
440 962 yom 9/7. 1934, ausg. 6/2.1936. A. Prior. 12/7. 1933.) D onat.

iStablissements Lambiotte Frśres, Frankreich, HarTistoff-Formalddiydkonden- 
sation-sprodukte. Man erhalt ais Impragniermittel fur Teztilien  geeignete w asserló slicbe  
Hamstoff-(I)-CH20-Kondensationsprodd., wenn man entweder zuerst bei ph =  7—7,5 
Dimethylolhamstoff herstellt u. dann in Pastenform diesen m it uberschiissigem wss. 
CH20  erhitzt u. schlieBlich die Lsg. im Vakuum eindam pft oder wenn man den I  gleich 
m it uberschiissigem wss. CH ,0 bei pn =  6—6,5 V2— U Stde. zum Sieden erhitzt u. 
darauf im Vakuum bis zu einer Konz. von 90% eindampft. Die Hartung der mit 0,3 
bis 3%  eines Beschleunigers auf die Faser in  Form 5%ig. Lsgg. aufgebrachten 
geschieht durch V4-std. Trocknung bei 80° u. nachfolgendes Erhitzen auf 120—130 
wahrend 5 Min. (F. P. 792 562 vom 5/7. 1935, ausg. 6/1. 1936.) EBEN.

Cr. S. Petrow, U. S. S. R., Herstdlung ron Phenolfonnaldehydresolharzen. Dw 
primare Stufc der Kondensation erfolgt unter Anwendung eines Phenolubersehasses 
n. in  Ggw. yon Oxyden bzw. Hydrosyden des Zn oder Pb, wahrend die zweito Stu!0 
nach Zusatz zur Absattigung des Phenols nieht ausreichender Menge HCHO u. in Gg«- 
yon Zn- oder Pb-Acetat bzw. -Fonniat durchgefuhrt wird, worauf das Resolharz nu 
einer wss. Lsg. von Hamstoff, Thiohamstoff oder Dicyanid gewaschen wird. (Euss. "■ 
445 5 8  yom 14/5. 1935, ausg. 31/10. 1935.) R ich teb-

Rohm & Haas Akt.-Ges., D arm stadt, Herstdlung stabiler Hochkonzentra 
wasseriger Folymerisatemulsionen von Vinylr&rbindungen wie Polymerisaten der ' 
sdure, ihrer Homologen, Deriyy., Vinylester, -ather, -Jialogenide u. Styról. Man ko • 
(durch Zentrifugieren, Eindampfen oder beides) die wss. Dispersionen, nachdein m 
eino oder mehrere liydrophile Gruppen (COOŃa, COOK, COONH4) in das 
des Polymeren bzw. Monomeren yor, wahrend oder nach der Polymerisation eingetun 
h a t (teilweise Verseifung nach Zusatz von etwas Alkali). Vor, wahrend oder nach 
Polymerisation konnen Weichmacher, Natur- u. Kunstharze, Ole, Farbstolje ■ 
Losungsmm. oder Quellmittcl fiir das Polymere zugesetzt werden. — 1000 (g) ••
1 Turkischrotol, 6 30%ig. H 20 2 u. 6,8 Na-Acrylat werden m it einer Mischung 
je 170 Acrylsduremethyl- u. -dthylester emulgiert u. bei 60—70° polymerisiert u- 
25%ig. Dispersion durch Zentrifugieren auf 60—65%  konz. — YcTwendung des ivo _ 
tra ts  zur Herst. yon Uberzugen, Lacken, F im is, Tauchwaren, F i l m e ,  SicherM' 9 ^  
elektr. Isoliermaterial, Impriignieren yon porosen Stoffen, Textilien, Uberzienen 
Holz. Leder. Panier. Metali, ftlas. Die "Filmn nsw. konnen m it Sauren oder.bai®*^-

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung ron 
aus polymerem Acrylsaurenitril. Man kann Polyacrylsaurenitril (I) m 0(jer
Ammoniumbasen, insbesondere Pyridiniumbasen lóśen u. auf Formkórper, J?i
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Faden verarbeiten. ZweckindCig laCt man die Basen z. B. aus Alkyl- oder Arylamin 
u. Halogenid sich in Ggw. des I  sich bilden, wobei auch oin OborschuB an Amin an- 
gewendet werden kann. — Man erhitzt je 3 g Cellulosehydrat, Casein u. Polyacryl- 
saurenitril unter Ruhren m it 100 Pyridin u. 80 Athylchloracetat bis zu der exothermen 
Bk. u. halt yon da ab bei 100—115°, bis eine rotbraune Lsg. entsteht. (F. P. 792624  
Tom 17/7. 1935, ausg. 7/1. 1936. D. Prior. 21/8. 1934.) P a n k ó w .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. St. A., Polymerisieren 
wn Methacrylsauremethylester in  Ggw. von W. u. einem m it W. mischbaren organ. 
Losungsm. fiir den Methaerylsaureester. Der W.-Geh. der Mischung wird so gewahlt, 
daB bei der Polymerisationstemp. eine klare Lsg. vorliegt, daB aber bei weiterem 
W.-Zusatz das Monomere ausfallt. Bei der Polymerisation fallt das Polymerisat in 
wicher, mehliger Form aus. u. karm durch Abfiltrieren gewonnen werden. Ais organ. 
Losungsmm. sind gonannt: Methanol, A., Propanol, A lkylather des Athylen- u. Di- 
athylenglykols, Dimethyl-, Methylathylketon, Ameisen-, Essig-, Propionsaure. Das 
Monomere soli 22 Vol.-°/0 der Mischung nicht iibersteigen. Das Vorf. kann kontinuierlich 
durchgefuhrt werden, indem m an das Polymerisatgemisch in  dem MaBe, wie Mischung 
mit Monomerem in den Rk.-Raum oingebracht wird, abzieht, das Polymere wird bei 
Polymerisationstemp. abfiltriert, die wss. Lsg. nach Zusatz yon Monomerem em eut 
in den Rk.-Raum eingefuhrt. Polymerisationstemp. 60—100°. (E. P. 437 284 vom 
26/4.1934, ausg. 21/11. 1935. A. Prior. 26/4. 1933.) P a n k ó w .

Triplex Safety Glass Co. Ltd., London, und John Wilson, Birmingham, Ver- 
arbeiten von polymerem Methacrylsaurenitril. Methacrylsaurenitril wird allcin oder 
zusammen mit anderen polymerisierbaren Stoffen (AcrylsdureM ethacrylsduremethyl- 
ester, Acrolein, Styról, Vinylacetat), in  Ggw. von nicht mehr ais 20%  Weichmacher 
u. ovtl. anderen Stoffen (Dimethyl-, Methylglykolphthalat, Mischung aus Butyro- 
u- Yalerolacton, Acetessigester, Cumarin, Lactid) polymerisiert, das Polymerisat zu 
Pulyer gemahlen, wahrend des Mahlens oder danach auf der HeiBwalze evtl. ein Pigment 
oder Farbstoff zugesetzt u. das Pulver nach dem SpritzguByerf. verarbeitot. (E. P. 
439 169 vom 25/5. 1934, ausg. 27/12. 1935.) P a n k ó w .

Rohm & Haas Akt.-Ges., Darmstadt, Schutzuberzug aus Polymethacrylsdure- 
(Methyl-, Athyl-, Butylester) aufM etallen (Fe, Al u. seinen Legierungen; auf 

Bohalter, in Apparaten, Róhren, Troekentrommeln, Kaltpressen fiir dio Seifenherst. 
sowie fiir andere bei der Horst. von HC1, Sulfiden, Polysulfiden u. Nahrungsmitteln 
vcrwendetcn App.). Man kann die Polymethacrylsaureester auch in Mischung m it 
anderen Polymerisaten oder anderen organ. Stoffen oder Mischpolymerisate z. B. aus 
Memacrylsduremeihyl- u. Acrylsdureathylester yerwenden. Auf die Metalle kann auch 
z,una™s,t °ine Zwischenschicht z. B. aus Polyacrylsaureester oder Polyvinylacetai,
iv ''•^hm acher u. Phenolformaldehydharze enthalten konnen, aufgebracht werden. 
t* .P .  790 689 vom 31/5. 1935, ausg. 25/11. 1935. D. Prior. 2/6. 1934.) P a n k ó w .
■ Koslow, U.S.S.R., Hersłdlung plastischer Massen. Phenole u. HCHO werden
“j Ugw. einer Mischung, be3tehend aus einem alkal. Alkalisalz u. oinem neutralen Salz, 
am ilatalysator, kondensiert. — 100 (Teile) Phenol werden m it 120 HCHO u. 4 Soda

rnuseht u. nach Zusatz von 1—1,5 NaCl auf 90—95° erhitzt. Die W eiteryerarbeitung 
enoigtm iiblicher Weise. (Russ. P. 41185 vom 7/8. 1933, ausg. 31/1. 1935.) R ic h t e b . 
i , ®' W-Maxarow und D. A. Kordaschew, U . S. S. R ., Herstellung plastischer 
TCniirt”"' ™ ™ ® c ,  wie Spiine, Mehl u. dgl., werden unter Zusatz yon ungelóschtem 
T)hjj ł  u W.-Dampf u. darauf m it sauren Harzen bei 130—140° behandelt.
1(11 i, ? 6 Rr°d. wird bei 240° gepreBt. — 100 (Teile) Birkenholzmohl werden m it
S  j  Kalk vormischt u. 4r— 6 Stdn. m it W .-Dampf bei 190—200° behandelt. 
łr  teiij iV°-o?™7—® Naphtholharze zugegeben u. au f 110—120° erhitzt. Die erhaltene 

2400 gepreBt. (Russ. P. 44 680 vom 25/4. 1934, ausg. 31/10. 1935.) R ic h t .
F is e W ^ e^ ' ^ d^ V erw ertunSS-G. m. b. H ., Mfilheim, R uhr (Erfinder: Franz 
und isnli rł r  • ? o rn > Mulheim, Ruhr), Herstellung von Formkorpeni aus Phenolen 
maBie in i "w r ™ durch HoiBpressen, gek. durch die Verwendung eines zweck- 
satiom- l?"fi ™ °. Rhenolen impragnierten isolierten Lignins, das noch Konden- 
geraai.> ’ „u . ' '  eichmachungsmittel enthalten kann. — Z. B. verknetot man 1000 g
Kresol Lignin bei etwa 80“ m it 1000 ccm einer benzol. Lsg. von 125 ccm
unter Rnł,™ i , n‘ -^as Losungsm. wird dann im Vakuum abdest. u. die M. 
vermvB+ m  n  gelasaen. Die so erhaltene M. wird bei etwa 150° u. 200—600 a t 

( R - P - 625148 KI. 39b yom 28/7. 1932, ausg. 4/2. 1936.) S a b b e .
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XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
Edgar Rhodes und K. C. Sekar, Schulzanslriche fu r  das Innere von Latezbehaltern.. 

Auf Grund von Verss. iiber die W irksamkeit yerschiedener Schutzanstriclie bei eisemen 
Latcxtransportfiissern gegen die Verfarbung des Latex infolge Bldg. kolloidaler oder 
amorpher Eisensulfide (vgl. C. 1934. II. 2456) wird eine Mischung von Latex u. Zink- 
oxyd ais fiir den prakt. Gebraueh auf den Plantagen am meisten zweckmaBig vor- 
geschlagen. Der evtl. Nachteil dieses Sehutzmittels (Venninderung der Stabilitiit. des 
Latex) w ird'erórtert. (J. Bubber Bes. Inst. Malaya 6 . 81—89. Dez. 1935.) RlEBL.

B. Dogadkin und D. M. Ssandomirski, Uber die Eleklroniederschla.gv.ng ton 
Kautschuk auf Zinkanoden. Bei der Elektrophorese yon schwaeh ammoniakal. Latexlsg. 
an Zn-Anoden (8 V) fiillt die Stromstiirke nach 3—4 Min., so daB die Bldg. des Kaut- 
schuk-Nd. aufhórt. Wie Modellyerss. m it Casein zeigen, beruht diese Erseheinung auf 
der Bldg. von Zn(OH)2 an der Anodę. Bei NH 3-Konz. von iiber 2%  wird das Zn(OH)2 
in Lsg. gehalten u. dio Stromstiirke bleibt konstant. Bei Zusatz anderer Elektrolyto 
untersckeiden sieh 2 Gruppen. Solche Salze, dereń Anion m it Zn eine 1. Verb. bilden, 
bewirken ein wesentlich langsameres Abfallen der Stromstiirke. Andere Salze, dereń 
Anion m it Zn eine wl. Verb. bildet, ergeben einen auBerordentlich schnellen Abfall 
der Stromstiirke. Bei Bedeekung der Zn-Anode m it Gipspulver oder m it ScHOTTseker 
Glasfrittenplatto tr i t t  der Abfall nicht auf. Salze, dereń Anion m it Zn eine wl. Verb. 
bildet, geben aber auch dabei starken Abfall. (Arb. VI. allruss. Mendelejew-Kongr. 
theoret. angew. Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelrjewskogo Ssjesda 
po tcoretitscheskoi i prikladnoi Chimii] 2■ Nr. 2. 239—43. 1935.) B ayer.

W. I. Kusnetzow und D. E. Logunowa, Die Synthese ton Thiuram. t)b?r- 
sichtsreferat iiber Darst. u. Eigg. des Ultrayulkanisationsbeschleunigers Tdrcmetliyl- 
thiuramdisulfid. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal cliimitscheskoi Promysehlennosti] 12- 
709—12. 1935.) B e r s in .

Ichiro Aoe und Eiroshi Kitayama, Untersuclmngen iiber die kombinicrte Ver- 
!wendung zweier terschiedener organischer Besćhleuniger. V. Mercaptobenzothiazol wid 
Hexamethylentetramin. (IV. vgl. C. 1935. I. 1782.) Bei Verwendung einer Kombination 
von gleiehen Teilen Mereaptobenzothiazol (I) u. Hexamethylentetramin (II) ergab 
sich die geringsto Neigung zum Anbrennen, die starkste Beschleunigung, die groCte 
Zugfestigkeit, eine gute Dehnbarkeit u. ein holier Plateaueffekt. Diese Wrkg. kann 
erldart werden durch die Bldg. einer molekularen Verb. yon I  u. NH3, das bei der Bk. 
zwischen II u. Schwefel bei lioherer Temp. entsteht. Eine ahnliche Wrkg. erreicht man 
durch Behandlung einer diinn ausgezogenen Mischung von Kautschuk, I, Zinkosyu 
u. Schwefel m it gasfórmigem Ammoniak odcr Ammoniumpolysulfiden (A. P. 1 613 574). 
Bei Verwendung von Dibenzothiazoldisulfid, Tetraalkylthiuramdisulfid oder Ziak- 
tetraalkyldithiocarbamat s ta tt I  wird die Neigung zum Anbrennen yermindert u. die 
Beschleunigung erhóht. (Rubber Chem. Technol. 9. 21—34. Jan . 1936.) RlEBL.

Fabritzief, Buiko und Pahomova, Selbstmlkani&ierende Kautschukzementc. Die 
Verwendbarkeit yon Zinkbutylxanthat ais eines Ultrabeschleunigers m it sehr niedriger 
krit. Vulkanisationstemp. (50°) zur Herst. von bei Zimmertemp. selbstyulkanisicrenaen 
Kautschukzementen wurde eingehend studiert. Ais Aktivator wurde p-Toluidm  ge- 
wahlt, wodurch sich die krit. Vulkanisationstemp. des Beschleunigers auf 40° senkw 
lieB. Die Ergebnisse der Verss. u. Unterss. (Entw. des Bczepts, EinfluB yerschieaene 
Aktivatoren, Priifmetlioden, Lagerungsbestiindigkeit usw.) werden ausfiihrlich mi 
geteilt u. erórtert. (India Rubber J .  90. Nr. 17 a. 9— 16. 31/10. 1935.) _ RlEBL-

W. A. Komarow, Synthetischer Kautschuk. Kurze Ubersicht iiber die Fntw.  ̂
Herst. yon synthet. Kautschuk in der U. d. S. S. R. (Natur [russ.: Priroda] 24. >̂r- 
1—5. 1935.) K le v e r ;

— , Neue Thiokołe. Uber Thiokol C u. Thiokol C 103. (K au tsch u k  11- 224‘
1935.) .

B. S. Taylor, Die Prilfung ton JRohstoffen fiir  Gummimischungen. Die yerwcn 
Rohstoffe umfassen den Bohkautsehuk oder Kautschuk-KW-stoff, die Vulkamsa 
m ittel (Schwefel, Besclileuniger, Aktiyatoren, Antioxydantien) u. die sogena  ̂
Fiillstoffe. Bei der Beurteilung der letztgenannten in der Gummifabrik niiissen ^  
folgenden 5 Kritcrien beriicksichtigt werden: 1. Leichtigkeit der Emmiscnung 
Kautschuk, 2. EinfluB auf Heizkraft u. Alterung, 3. Verstarkung oder Erweic o
des Kautschuks, 4. W irksamkeit betreffs der Verleihung besonderer Eigg- 

ysiolog. Eigg. (Earbe, Geruch, Giftigkeit usw.). Z inkoxyd u.
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werden eingclicnd studiert u. die an Fiillstoffo im allgemeinen zu stellenden Forde- 
rungen besproohen. (Proc. Amer. Soc. Test. Mater. 34. P art II . 647—62.) R ib b l .

P. I. Pawlowitsch, U. S. S. R., Herstellung ron Gummimischungen. Bei der Horst, 
wird an Stelle von RuB ein Prod. yerwendet, das in folgender Weise gewoimen wird. 
Ein an organ. Bestandteilen reieher Sehlamm wird vorgetroeknet, m it HC1 erwarmt 
u. nochmals auf 10—30% W. getroeknet. Der so vorbehandelte Selilamm wird mit 
Mineralolgoudron im Autoklaven auf 350° erhitzt, naeh dem Erkalten m it PAe. aus- 
gewasohen u. auf Walzen zerkleinert. — Auf 1000 (Teile) Kautschuk werden neben 
den iiblichen Zusiitzen, wie 3,5 S, 3 Stearinsaure u. 3 Birkenteer, 10—20 des genannten 
Prod. verwendet. (Russ. P. 44 675 vom 4/8. 1934, ausg. 31/10. 1935.) R ic h t e r .

I. G. Shomitzki, B. G. Sabo und W. W. Stender, U. S. S. R ., Herstellung ron 
mikropordsem Ebonit. Latex wird m it den ublichen Fullmitteln yerinischt u. dann 
der Koagulation in einer Atmosphare unterworfen, die m it W.-Dampf gesatt. ist. Die 
Weiterverarbeitung erfolgt in ublicher Weise. (Russ. P. 44 676 vom 25/4. 1934, ausg. 
31/10.1935.) ' R ic h t e r .

A. A. Sawadowski und A. S. Alferowa, U. S. S. R ., Reinigung ron kunstlichem 
Kautschuk (Sowpren). Der kunstlicho Kautschuk wird zwecks Entfem ung der festen 
rj-Polymerisate dureh Spritzyorr. gedriickt, dereń Duse m it einem Metallsieb ver- 
schen ist. (Russ.P. 44674 vom 29/4. 1935, ausg. 31/10. 1935.) R ic h t e r .

G. G. Kobljanski, N. A. Fermor und A. W. Slatogurski, U. S. S. R ., Her- 
sldlung ron synihetischem Kautschuk. Die Darnpfo von Divinylen werden bei etwa 
20—25° dureh mehrere hintereinandergeschaltete Polymerisationsraumo geleitet, die 
mit einer Mischung, bestehend aus Na (2 Teile), den Abfallen der Divinylpolymerisation 
(15 Teile), Kalk (100 Teile) u. Paraffin (10 Teile), ais Katalysator beschickt sind. 
(Russ. P. 44673 vom 3/1.1935, ausg. 31/10. 1935.) R ic h t e r .

P. P. Werbo, W. I. Judin, W. N. Karzew und W. W. Masslow, U.S.S.R., H er-. 
sldlung ron Gcgenst&iden aus weichem und fliefiendem Natriumbutadienkautschuk. Dem 
Kautschuk werden bei der mechan. Verarbeitung Prodd. zugesetzt, die dureh die Kon- 
aensation von ehlorierten gesatt. oder ungesatt. KW-stoffen m it Alkali- oder Erdalkali- 
polysulfiden entstehen. (Russ. P. 44 319 yom 13/8. 1933, ausg. 30/9. 1935.) R i c h t e r .

XIII. A therische Ole. Parfum erie. K osm etik.
W. Retzmann und Rontsch, Die Larendelrassen und ihre Bedeutung fiir  die Par- 

Jumene. Naeh Anbauyerss. der Firm a H e i n e  u . Co. A.-G. ergeben dunkelbliitige 
ypen von Larendida rera ein feineres 01 u. einen parfiimist. wertyolleren E x trak t 

18 dle "'eiBbluhenden Bassen. (Seifensieder-Ztg. 63 . 123—24. 12/2. 1936.) E l l m e r .  
i R ? en* ?^  und F. R. Morrison, Die iitherischen Ole ron Eucalyptus australiana
B r W Smith) und ihre physiologischen Formen. I. Vff. haben dio ath. Ole der
u l  er, -^cu'Sud-Wales yon den Einheimischen ais schmalblattrige oder sćhiuarze 
u en? nt-en ®̂ .unK; untersucht u. kommon zu dem SchluB, daB die von B a k e r  
u i n  a's von Eucalyplus australiana u. yon E. amygdalina (Tasmania)
Form 3 r  von • phellandra beschriebenen Ole ais Ole verschiedener physiolog. 
k w i?11 - T  i auslrat i ana anzusprechen sind. Die B latter der yersehiedenen Formen 
■Ra* fti iim  den Gerueh beim Zerroiben unterscheiden. E. australiana Typ. 
nicht CrT . 707o Gineól, a-Terpineol u. geringe Mengen Citral; Phellandren konnte 
untpriiimiCt? e" 'leSCn-wer^el1' '— av-straliana var. A . Dieses Ol wurde eingehender 
Smirpn es enthalt ein nicht identifiziertes Terpen, fi-Phellandren, a- u. y-Terpinen, 
Cineni — E. australiana rar. B. Das 01 enthalt 35— 50%
69 111 Phellandren u. a-Terpineol. (J. Proc. Roy. Soc. New-South Wales

' e  K  n i  ' es?ent- 0 i l  R cc ' 27■ 18~ 19- 1936-) E l l m e r .
des Kraut Chemisdie Zusammensetzung ron Basilicumdl ron Virginia. Bluhen-

v°n aus sudfranzos. Samen yon Ocimum brasilicum L. in Virginia gezogenen
anzenjab be! der W.-Dampfdest. ein ath. Ol von folgenden Eigg.: D.^% 0,9133; 

Undool\- qi/n.D ^ T t .1,48,75; Esl^ f ]x- (als Linalylacetai) : 1,51%; Alkoholgeh. (ais 
chem TTtiwo V  i e, 8,05% entspreehend 38,15% Methylcharicol. Die
femer se rW o rf folg® de Zus-: mehr ais 50% l-Linalool, etwa 30%  3Iethylchavicol, 
Rev m i Gineol, Eugenol u. Sesąuiterpene. (Amer. Perfumer cssent. Oil

■ 41- Ar. 4. 69-70 . Dez. 1935.) E llm er .
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G .A .Pew zow , Untersuchung des atherischen Oles ausCrithmum m ańtim um L. Das 
durch W.-Dampfdest. aus den roifen Friichten erhaltene athor. 01 besteht zu 90% 
aus KW-stoffen (Limonen, p-Gymol, ein bieycl. Terpen, vermutlich Sabinen u. ein hocksd. 
Prod.) u. einem — dem Goruch nach — tert. Alkohol, C10H 17OH, Kp. 202—210°, 
n D17 =  1,4829. Dio Ole aus dor Krim, aus Frankreich u. Itahen enthalton z war alle 
p-Gymol, untersclieiden sich abor sonst in der Zus. (Chem. J .  Ser. A. J . allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 1185—91.
1935.) B e r s in . 

Otto Gerhardt, Newe Riechstoffe und die Bereicherung der Reaktionsmethodik in
der Prazis der Riechstoffindustrie. Besprecliung einiger neuer Verff. (Soifensieder- 
Ztg. 63. 163—64. 26/2. 1936.) E l l m e r .

H. Koster, Die Methyljonone. (Vgl. hierzu C. 1936. I. 207.) (Dtsch. Parfiim.-Ztg.
21. 259—60. 1935.) Os t e r t a g .

R. Fomet, Fiir modernę Kompositionen-. Phenylacetaldeliyddiisoamylacetal. Stark 
u. herb riecliende Vorb. yon grofier Haftbarkeit. Angaben fiir die Horst. (Seifen- 
sieder-Ztg. 63. 165—66. 26/2. 1936.) E l l m e r .

Alfred Wagner, Cassiehlute-Extrails. Yorschriftcn fiir kunstliche Kompositionen.
(Seifensieder-Ztg. 63. 167—68. 26/2. 1936.) E l l m e r .

Fritz Schulz, Weipdom- (Aubepine-) Extraits und -Seifenole. Vorschriften fiir 
Kompositionen unter Verwendung von kiinstlichen Riechstoffen. (Scifensieder-Ztg. 63. 
143—45. 19/2. 1936.) E l l m e r

Frank Atkins, Weitere Entwicklung in  der Fizierung von Parfums. (Vgl. C. 1936-
I . 1733.) Yf. erórtert das Wesen der Fizateure in Duftkompositionen, eine Bezeich- 
nung, welche nur solchen Stoffon zukommt, welcho durch Erniedrigung des Dampf- 
druckes der Riechstoffmischung die Fliichtigkeit derselben yermindern. Naturlicher 
Moschus u. andere tier. Riechstoffe, wio Zibet, werden falschlicherwoiso ais Fixateure 
bezeichnet, da dio gewóhnlich angewendote Menge nieht geniigt, um den genannten . 
physikal. Effckt prakt. hinreichend hervorzurufen; ih r W ert hegt yielmehr in einer 
„vermisehenden“ Wrkg. — Hinwois au f die W ichtigkeit eines systomat. Studiums 
der Dampfdruckkurven der Riechstoffe. (Perfum, essent. Oil Rec. 27. 23—26. 22/1.
1936.) E llm er .

— , Lanetlewachs, die biologische Salbengrundlage und andere hautfreundliclie Grund-
stoffe fiir den Kosmeliker. Vorschriften fiir Hautcrems. (Seifensieder-Ztg. 62. 989 bis 
990. 27/11.1935.) E llm er .

CarlBecher jr., Kompaktpuder. Ausfiihrlielie Beschreibung dor Grundstoffe. 
Bindemittel u. Horst.-Verff. — Vorschriften. (Seifensieder-Ztg. 63. 64—66. 84 8b. 
Jan . 1936.) E llm er .

— , Sonnenbrcmdmitlel. Vorschriften. (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 22. 39—40. 10
1936.) E llm er-

Hans Schwarz, Sterculia- und Aslragalustragant. Yf. empfiehlt zur Fisierung 
yon Haarwellen eino l% ig . Qucllung von Sterculiatragant ais Ersatz fiir den weniger 
geeigneten Aslragalustragant. (Seifensieder-Ztg. 63. 45—46. 15/1. 1936.) EllMER-

Ernst Gelinsky, Berlin, Kosmetische und antiseptische Prdparate. Vgl. E. P- 
427 723; C. 1935. I I . 1270. Nachzutragen ist, daC dio Prodd. auch heterocycl. 
wio z. B. Pyridin, oder aromat. Vcrbb. wio Benzaldehyd, Acetophenon ell l ,̂fnn 
konnen. (Schwz. P. 178 901 vom 14/8. 1933, ausg. 1/11. 1935. D . Prior.
1932.) ALTPETER-

Renć Serre, Horault, Frankreich, Kolnisch Wasser (I) in  fester Form, indem u»n 
je 11 I  25 g Seifo, vorzugsweiso aus tier. Fetten, zusetzt, bis zur yólligen Lsg. zu 
Sieden erhitzt u. noch warm in Tuben usw. fiillt. (F. P. 792 885 yom i* 1 
ausg. 11/1. 1936.)

Max Factor & Co., Los Angeles, iibert. von: Frank Factor, Beverly_Hill8i Ca ■> 
V. St. A„ Feste Schminke, bestehend aus 15 Oliyen-, 40 Mineralól, 4 Triathanoia ł
6 Stcarinsaure, 7 ZnO, 18T i02, 7 gelbem Fe-Oxyd (I), 1 „RedLalce“ (II), 2 Ockergei 
oder 12 Almond-, 40 Minerał-, 3 Lanohnol, 8 Alkoholsulfonat, 2 Cetylallcohol, je o J a 
u. Kaolin, je 10 ZnO u. TiO„, 4 1, 1 II. Die M. laBt sich m it Seife u. W. leicht abwascw • 
(A. P. 2 025 943 yom 4/12. 1934, ausg. 31/12. 1935.) ALTPŁu f  sus

Roger Krummen, Renens, Schweiz, Haarbalsam. Das Mittel b®ster- injn. 
27 Stoffen, wie Schmalz u. anderen Fetten, Wurzeln yon Pflanzen, Glycerin,
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sulfat. Genaue Mengenverhaltnisse sind angegeben. (Schwz. P. 179 254 vom 22/5.
1934, ausg. 1/11. 1935.) _________________  A l t p e t e r .

Annual Report o£ essential oils, synthetic periumes eto. Ed. 1935. <Covering calendar year
1934.) Transl. by F r a n k  H e r m a n n  R o c i i u s s e n  and G. W a l k e r .  Miltitz: Schimmol
1936. (133 S.) 8°. 3.50.

XIV. Zucker. K ohlenhydrate. Starkę.
— , Neuere Versuche uber die Krystallisalionsgeschiuindigkeit der Saccharose. Sanunel- 

referat iiber dio bekannten Arbeiten von S m o l e ń s k i  u . Ż e l a z n y ,  S i l i n e ,  M a r c ,  
K t jc h a r e n k o ,  D e d e k  u . N o y a c e k ,  W i t t i e r  u . G o u l d  auf dem Gebiete der Kry- 
stallisationsgeschwindigkeits- u. Krystallwachstumsforschung aus iibersatt. Zuekerlsgg. 
(Zbl. Zuckerind. 43. 718—20. 1935.) T a e g e n e r .

Curt Lucków, Eine neue Zuckerspindel. Beschreibung der Spindel, die infolge 
Besckrankung auf das Intervall 56—70%  noch Ablesung des 0,1% -W ertes gestattet. 
Dor Spindelkórper enthalt ein Tliermometer u. eine Temp.-Korrektionsreihe. (Z. Spiri- 
tusind. 59. 12. Obst- u. Gemuse-Verwertg.-Ind. 23. 108—09. Dtsch. Zuckerind. 61. 
195—96. 22/2. 1936. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbo.) Gr o s z f e l d .

M. A. Smimowa, Methoden zur Bestimmung der Verkleisterungstemperatur von 
Starkę. Zur Feststellung yon Qualitatsunterschieden yon Starkę wurde ihre Ver- 
klei8terungstemp. nach GoRBATSCHEW (C. 1931. I . 256) u. Sa MEC (Kolloidchemie 
der Starkę, Leipzig 1927) bestimmt. Letztere Methode ist genauer. (Buli. appl. Botany, 
Gonetics Plant Breed. [russ.: Trudy po prikladnoi Botanikę, Genetiko i Sselekzii] 
[3] No. 5. 301—08. 1935.) S c h ó n f e l d .

W. I. Kundshuljan und S. P. Dronow, U. S. S. R., Konseroieren von Zucker- 
siiften. Gereinigte oder ungereinigte Diffusionssafte werden zcrstaubt unter gleich- 
zoitigem Durchblasen von aus billigen Brennstoffen, wio Torf, Stroh o. dgl., erzeugten 
fl. Rauchgasen. Hierbei werden die Safte saturiert sowie geschwefelt u. gleiehzeitig 
werdon die EiweiBstoffe koaguliert. Das erhaltene trockeno Pulver ist lagerbestandig 
oi r d der Weiter yerarbeit ung in W. gel. (Russ. P. 44778 vom 21/2. 1934, ausg. 
ol/lO. 1935.) R i c h t e r .

International Patents Development Co., V. St. A., Herstellung von kryskdli- 
Olucose. In  das KrystallisiergefaB werden 216 kg Starkezuckerlsg. m it 168 kg 

Iroekensubst.-Geh. eingebracht. Die Temp. der Lsg. betragt 49° u. hóher. Im  Laufe 
von lo Stdn. wird die Temp. auf 29° gescnkt, worauf 828 kg friseher Lsg. m it 634 kg 
v  ^ e^ubśtanz von 71° Temp. zugesetzt werden. Dio M. wird au f 43—49° abgekuhlt. 
A i '  orlauf von 10% Stdn. werden etwa 4168 kg Zuckerlsg. von 71°, die 3210 kg 

loekensubstanz enthalten, u. nach weiteren 21 Stdn. 782 kg Lsg. von 60° m it etwa
oi kg Trockensubst. eingebracht. Nach wenigstens 3 Stdn. werden 9500 kg Lsg.

of.aaS'!' etwa ^350 kg Trockensubstanz u. 15 Stdn. spater 33910 kg Lsg. von 60°
i doMl kg Trockensubstanz zugesetzt. Nach beendeter K iystallisation wird die 

9i?0C01So ^ bgeschleudort- (F. P. 787 059 yom 12/3. 1935, ausg. 16/9. 1935. A. Prior. 
« / 8 . 1934.) M. F . M u l l e r .

International Patents Development Co., V. St. A., Herstellung von Maisstdrke.
sow. Maiskdrner werden nach dem Mahlen von den Keimlingen u. grobon
A n M  u  Sohalenanteilen durch Waschen befreit. Dabei wird dio von den feinen 
vpp CI? ‘‘' jUfende Waschlsg. beim Waschen u. Abtrennen der groben Anteile wieder 

p i o n  ? v°rher die Starkę u. der Kleber abgetrennt wurden. Vgl. hierzu 
A Prior 17/in L 1728- (F. P. 787 060 yom 12/3.1935, ausg. 16/9.1935.

Woł-1 ' i ? 34') M . F. M u l l e r .
oheUe N y  V q AiVeS, C o r p > New York, iibert. von: Arthur D. Fuller, New Ro- 
zu ' ,y “ •> Gewinnung von gereinigter Sagostdrke aus roliem Sagomehl, das 
alkal P-fir T ? rUhrt U- dann m it einem Cklorierungsmittel, z. B. m it einer 3%ig. 
Bindemitt i behandelt wird. Durch die Chlorbehandlung werden die
werden h,C. i" ' loitstoffe der Starkę 1. gemabht. Die gróberen Verunreinigungen

W n a^oetremit  u. die 1. Verunreinigungen aus der Starko heraus-
2 0 1 4  798 vom 17/ 1L 1932- a«sg. 17/9.1935.) M. F. Mu l l e r .

chelle N Y V Q ? S17e s 7? orP'> New York, iibert. yon: Arthur D. Fuller, New Ro- 
’’ ' • A-, Deztrinierung von gelatinierter Starkę. Feuehte Starkę wird
! .  231
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durch Erhitzen gelatiniert. Das daraus hergestellte Pulyer wird m it Chlorgas behandelt 
u. durch Erhitzen in Dextrin iibergefuhrt. — 2000 Teile gewóhnliche Starkę werden 
m it der gleichen Menge W. gemischt u. in die erhaltene Starkemilch wird etwas 
MgS04 . 7 H.,0 oder Na2S 0 4-10H 20  ais Lsg.-Verzógerer zngefugt. AnschlieBend 
wird das Prod. filtriert oder gesehleudert. Der erhaltene Starkekuchen wird bis auf 
30%  W.-Geh. getroeknet, wobei eine Gelatinierung der Starkę zunachst yermieden 
werden soli. Das Prod. wird dann in einem anderen Trockner gelatiniert, indem das 
Prod. z. B. zwischen m it Dampf geheizten Walzen hindurchgefiihrt wdrd. Dabei ent- 
stehen diinne Floeken, die dann fein gemahlen werden. Das erhaltene Pulver w'ird mit 
Cl2-Gas beliandelt, wobei sich m it der enthaltenen geringen Eeuchtigkeit HC1 bildet. 
Dabei wird auf 100 Teile Starkę etwa 1 Teil Cl2 zugefiikrt. Der Starko werden etwa 
1—3%  u. gegebenenfalls bis zu 100% Lsg.-Verzogerer zugesetzt. (A. P. 2 014 799 
yom 7/9. 1933, ausg. 17/9. 1935.) M. F. Mu l l e r .

Deutsche Starkę-Verkaufsgenossenschait e. G. m. b. H., Berlin (Erfinder: 
Ottomar Wolff, Berlin), Herstellung eines Trockenproduktes aus Starkezuckersirup, 
dad. gek., daB Sirup von einem Glucosegeh. yon mindestens 28% bis hóchstens 36% 
(bezogen auf handolsiiblichcn 45° Bó-Sirup) einem Trocknungsvorgang unterworfen 
wird. Z. B. wird der Sirup auf einen Walzentrockner gebraeht, wobei die Temp. des 
Trockengutes 145° nicht iibersteigen soli. Die vom W.-Geh. weitgehend befreito M. 
kann entwreder in der Bonbonindustrie in beliebige Formen gebraeht werden oder sie 
wird nach dem Abnehmen vom Trockner, z. B. durch Aufblascn von Luft, gekiihlt 
u. kann nach dem Erstarren nach Bedarf mehr oder weniger fein yermahlen werden. 
Vgl. F. P. 758 472; C. 1934. I. 3669. (D. R. P. 625 828 KI. 89i vom 15/1.1931. 
ausg. 15/2. 1936.) M. F. Mu l l e r .

Henry Dreyfus, London, Verzuckern von Cellulose, wie Holz, Stroli o. dgl., mittels
0,5— 2%ig. HoSO.i bei 150—180° unter Druck. Die in der Zuckerlsg. enthaltene H2S0j 
wird durch Zugabe yon Fe20 3 oder Fe(OH)3 in Fe2(S04)3 iibergefuhrt. Beim Abkuhlen 
der h. Lsg. scheidct sich das Sulfat aus, das abgetrennt u. durch Erhitzen in S03 u. 
Fe20 3 zersetzt wird. Das S 0 3 wird in H 2S 04 iibergefuhrt, die zum Verzuckern wieder 
benutzt wird. Auch das zuriickgewonnene Fe.,03 wird zur Sulfatherst. wieder yerwendet. 
(E. P. 436 877 yom 20/4. 1934, ausg. 14/11. 1935.) M. F. Mu ller .

L. M. Demidtschuk und P. N. Olinzow, U.S.S.R., Entfemung der Salzsdure aus 
bei der Holzhydrolyse erhaltenen Zuckerlosungen. Die Lsg. m it etwa 35% Zucker u. 
35%  HC1 wird zunachst in keram. Vakuumapp. bei 40—50° u. 30—40 mm Druck dest., 
wobei 60% der HC1 iibergehen. Die etwra 45%  Zucker enthaltende Lsg. wird daraul 
in metali. Apparaten, dio gegen verd. HC1 korrosionsfest sind, bei 40—50° u. 30—40 nim 
Druck oder unter Durchleiten von Luft erneut dest., wobei weitere 20% HC1 iiber- 
gehen unter Erhohung der Zuckerkonz. auf 65% . H ierauf wird die Lsg. durch Zo- 
stauben im h. Luftstrom getroeknet, wroboi der Rest der HC1 iiborgeht. (Russ. r- 
43 848 yom 17/2. 1935, ausg. 31/7. 1935.) R ich ter-

[russ.] Wassili Iwanowitsch Scharkow, Die Holzhvdrolj-se. Leningrad: GosslesstecliisiW-
1936. (383 S.) Rbl. 6.25.

XV. Garungsindustrie.
A. Stange, D/e Otirung ais Vólkswirtschaftsjaktor. (Forts. zu C. 1936- L 

Besprechung der Abwassergarung, der garteehn. Herst. von Sauren u. Farbsto
ii. der alkoh. Garung, insbesondere der Spezialgetranke Kwass, Met u. lamrue 
(Pharmacia 15. 320—‘24. 1935. [Orig.: dtsch.])

Virgilio Bolcato, Die Reaktion des Mediums mul die Aktimtat yon  JW®1 „ 
und durch einen Aspergillus rorbehandelten Kulturen. Aus Verss. m it einem Citrone 
Gluconsaure liefernden Aspergillus konnte bestatigt werden, daB Gluconsaure 
gewóhnlichen Kulturen in Medien m it einem pn - W ert iiber 3,4 gebildet wird, 'v® , ^  
Citronensaure im Gegensatz dazu in solchen m it einem ph kleiner ais 3,4 en  ̂
Diese W erte erleiden jedoch Abanderungen, wenn dio Niihrlsgg. in Fil. mit al,s?esPrl.cji,st 
saurem Charakter yorbereitet w^aren. In  solchen Lsgg. entsteht C itronensaure  ̂
bei einem yiel hoheren pn ais 3,4, wahrend die Bildmig von Gluconsaure sehr begie■'urf|. 
Dies wird um so mehr ersichtlich, je langer die Pilze in Verb. mit der ersten W■ 
gestanden haben. Der Enzymkomplex, weleher die Bldg. der C itronensaure j.itnl9. 
besitzt also eine bedeutende Bestiindigkeit gegeniiber Rk.-Anderungen des i



■\venn er erst einmal gebildet ist, behalfc er scine Stabilitat selbst bei denjenigen pn- 
Werten bei, bei denen er normalcrweise nicht mehr reagiert. Demgegeniiber scheint 
dio A ktm tiit zur Gluconsiiurebldg. an ein bestimmtes Rk.-Intervall eng gebunden zu 
sein. Beim Fehlen d ieser Bedingung laBt sich die letztere leicht durch die zur Citronen- 
saure ersetzen. Starkę u. plotzliche Anderungen der pH -W erte  fiihren schnell zu einem 
Altwerden der Kulturen. (Ind. saccarif. ital. 28. 454—59. Ann. Chim. applicata 25. 
423—32. 1935.) T a e g e n e r .

I. Janensch, Besteht die Mdglichke.it, dafi bei Einfulirung einer sarcinakranken 
Hefe dieselbe durch weitere Fuhrungen tuieder sarcinafrei wird ? Vf. berichtet iiber einen 
Fali, bei dem eine frisehe Saathefe sarcinainfiziert war, jcdoch wahrend Lagerung u. 
Giirung eino Art biol. Solbstreinigung durchmachte, aber auf Kosten des Bieres. 
Einzelheiten u. Warnung vor Verallgemeinerung. (Wschr. Brauerei 53. 59—61. 22/2.
1936.) S c h i n d l e r .

Jakob Blom, Untersuchungcn iiber Scliaum. II. (I. vgl. C. 1936. I. 2849.) Dio 
zahlreichen Tabellen geben AufsckluB iiber den EinfluB von Filtration, Pasteurisation, 
Lagerung in Flaschen, W., kleinen Salzmengen, yerschiedenen Salzen bzw. Metaliionen, 
Sauren, Basen, Glycerin, Rohrzucker, A., Isoamylalkohol, Tributyrin u. F ett, Seife, 
der Giirung u. des Hopfenbitterstoffgeh. Die Verss. ergaben, daB zwischen Oberflachen- 
spannung u. Sehaumkaltbarkeit keine einfaehen gesetzmiiBigen Beziehungen bestehen. 
Heryorzuheben ist, daB trotz Konstantbleibens der Oberflachenspannung 0,5 mg 
Seife je Liter Bier die Schaumhaltbarkeit prakt. zunichte machen. (Wschr. Brauerei 
53. 25—29. 25/1. 1936.) S c h i n d l e r .

W. Kilp, Die Kohlensaurewasche. (Brennerei-Ztg. 53. 23—24. 30/1. 1936. — 
C. 1936. I .  1981.) S c h i n d l e r .

J■ Huber, Ober die Bindung der Kolilensaure im Bier. Vf. bespriclit die ins- 
besondere bei der Flaschenfiillung auftretenden CO,>-Ver!uste u. beschreibt ein ein- 
faches Verf. u. Vorr. zur Best. der entbundenen C02 unter Verwendung eines diinn- 
wandigen Gummisackes. Abb. der Vorr. u. Tabelle. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 
~6- 183—84. 29/2. 1936.) S c h in d l e r .

Wilh. Schiller, Standardbitterhopfen. Vf. stellt neben dem W OLLM ERschen 
Bitterwert einen „Standard-Bitterliopfen“ auf, der 6%  Humulon u. 14,4% Hexan- 
losliehes aufweist. Zu diesem ,,Standard-Bitterhopfen“ werden dann die einzelnen 
Lagerhopfen in Beziehung gebracht. t)ber die zu einem Sud dann anzuwendenden 
{-gen vgl. Tabellen, Bereehnungen. (Wschr. Brauerei 53. 58—-59. 22/2.

193°-) . , S c h i n d l e r .
Heinrich Luers, Geschmacksfehler bei hellem Bier. Vf. berichtet iiber einen Fali 

'on tTesclunacksverschlechtorung von Bier nach langerem Transport u. schlechter 
^agei-ung. Angaben iiber die Behebung des Fehlers durch veriinderte Sudliausarbeit. 
'  m/ Brauerei 53- 57—58. 22/2. 1936.) S c h i n d l e r .

Charles S. Ash, Metalle in  Weinkellereien. Nach Verss. (Tabelle im Original) 
rgabsicli folgende Reihe des Korrosionswiderstandes: Cr-Stahl (18-8), Si-Fe-Legierung, 
ie Uuriron, Corrosiron usw., Bronzen (Amberac, Tobin), Cu, Monelmetall, Messing, 

' „ l e g i e r u n g e n ,  Schmiedeeisen, Stahl, Pb, Sn, GuBeisen, Zn. (Ind. Engng. 
enL  •. 1243—44. Nov. 1935. San Francisco, Califomia Packing Corp.) Gd.

uwl ^ Ŝ ruc un(l Andre Castel, Bestaubungen der Weinreben mit Fluosilical
mit r i  der entsprechenden H eine. Erorterung der Vorteile der Bestaubung
„ . “ jeaten zur Schadlingsbekampfung ohne Schaden fiir den Wein. In  Wein
knur eS,iaU ,n P eben war eine Erhohung des F-Geh. gegeniiber niclitbehandelten 

“ od°r schwierig naehweisbar. (Ann. Falsificat. Fraudes 29. 16— 22. Jan. 1936. 
kation Oenologiąue du Gard.) G r o s z f e l d .
nmnr.J1? D i e  Bestimmung des Alkohol- und Extraklgehaltes m it H ilfe des Destillicr- 
457 j W>d der S p in e l. (Wein u. Rebe 17. 224-27 . Dez. 1935. — C. 1936. I.

__________  G r o s z f e l d .

Węingcist-, Hefe-, Likor- und Rumfabrik A.-G. und Ver- 
Falik T!nru!f *ieSie sungeQ Krausz Moskowits A.-G.,  iibert. von: Emanuel 
kultur . ■ i Herstellung von Trockenhefe. Nach dem Maischefreiwaschen der Hefe- 
sie zwenkm - • A' 83- mitteH Luft in einen Trockenraum hinein zerstaubt, wo
Das P n i ' 1, lm C,egenstrom mit trockner Luft vóllig oder teilweise entwassert wird. 
!«>sg. 15/1 193™ Cn verformt werden. (Ung. P. 113 687 vom 12/10. 1932,

1936. I .  H xv. G t a r u n g s i n d u s t h i B .  3591
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M. A. Sawitzki, U.S.S.R., Rektifizieren von Alkohol in  kontinuierlićh arbeilenden 
Kolonnen. Der Kolonno wird ein nur bis auf 70— 75% verd. A. zugefiihrt. Hierdurch 
soli der Verbrauch an W .-Dampf herabgesetzt sowie ein besserer Geschmack des A. 
erzielt werden. (Russ. P. 42 531 vom 1/4. 1934, ausg. 30/4. 1935.) R ic h te r .

XVI. Nahrungs-, GenuB- und Futtermittel.
Th. Sabalitschka, Zur Begriffsbestimmung ,,Konservierungsmiltel“. Vorschlag 

folgender Begriffsbest.: Konseryierangsmittel sind chem. Stoffe, die zur Verzogerung, 
Verhinderung oder Verdeckung der Yerandeningen von Lebensmitteln dienen, welche
1. Gewinnung, Herst., Zubereitung oder Aufbewahrung dor Lebensmittel storen oder
2. W ert oder GenuBtauglichkeit der Lebensmittel herabsetzen oder zerstoren, wobei
die Stoffe oder ihre ehem. Umwandlungsprodd. in die gebrauelisfertigen Lebensmittel 
gelangen. (Dtsch. Lebensmittel-Rdsch. 1936. 35— 38. 15/2.) G r o s z f e l d .

Malcolm Douglas Wallace und John George Baumgartner, Die Zerstórung von 
Mikroorganismen inGegenwart vonZuckern. II. Der E influfi vonZuckernbei derchemisdim 
Desinfekłwn. (I. vgl. C. 1935.1. 1140.) Konz. Lsgg. yon Saccharose oder Glyeerin ver- 
langsamen die germicide Wrkg. yon ionisierten Germiciden auf B. coli. Wenn letzteres 
in seiner Wrkg. Protein nicht koaguliert wie bei H 20 2, iibt die Ggw. von konz. Saccha
rose- oder Glycerinlsgg. keinc Schutzwrkg. aus. Zur Erldarung wird angenommen, 
daB die Schutzwrkg. auf starker H ydratation um die Proteinteilehen (Bakterien), ver- 
ursacht durch adsorbierte, hydratierte Zuckermolokiile, beruht. Liingere Zeit ist dann 
zum  Wirksamwerden der Keimtotung nótig, weil mehr Ionen adsorbiert werden miissen, 
um dem Stabilisierungsfaktor der H ydratation entgegenzuwirken. (J . Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 55. Trans. 37—40. 21/2. 1936. London SE 1, Messrs. Cr o s s e  & Black- 
w e l l , Ltd.) G r o sz fe ld .

W. F. Opotzki und L. A. Bortnik, Zur CliarakUristik von Agar-Agar aus Schwarz- 
meerphyllophore. Yff. berichten iiber yergleiehende Unterss. des japan. u. russ. Agar- 
Agars der Schwarzmeerphyllophore. Die Reinigung der letzteren wird am besten 
dureh tagelanges Auslaugen m it W. durchgefulirt. Es gelingt aber nicht, dadurch den 
Agar-Agar von der Asche (auBer Ca), N-haltigen Stoffen (EiweiB) u. Pentosanen ganz 
zu befreien; trotzdem miissen diese Stoffe ais Verunreinigung angesehen werden. 
Der japan. Agar-Agar enthalt weniger Verunreinigungen u. keine Pentosane. Beide 
Agar-Agar bestehen in der Grundmasse aus Kohlehydraten (Galaktosan), H2SCV 
Resten, Acetylgruppen u. Ca. Zum Unterschied yon den Pektinstoffen enthalt Agar- 
Agar keine Methoxylgruppen, keine Pentosane u. kein Mg, dagegen H 2S04-Reste, 
welche in Pektinstoffen fchlen. In  der ąualitatiyen Zus. zeigen beide Agar-Agarsorten 
keinen Unterschied, dagegen zeigt die mengenmaBige Zus. betrachtliche Unterschiede, 
so enthalt russ. Agar-Agar doppelt soviel H 2S04-Reste ais der japan. (Ukrain, chem. J. 
[ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 10. 331—35. 1935.) V. FUKER-

Neil W. Stuart und C. O. Appleman, N -Stoffwechsel in  irischen Kartofle n 
wahrend der Lagerung. Die N-VerteiJung bei Lagerung bei 2—3° blieb bis zu 5 Mona 
deutlich bestandig. Mit E in tritt der Altenmg u . Sprossung tra t bei Zimmertemp.se 
geringe Hydrolyse der Proteinreseryen ein. Ein Unterschied yon 4,5% im ’
der Knollen infolge von Yerschiedenheiten in den L ageru n g sb ed in g u n g en  hatte kein 
EinfluB auf den N-Stoffwechsel. Kartoffelsprossen sind reicher an Gesamt-J< ais ' 
Knollen, aus denen sie wachsen, aber viel iirmer an bas. N  u. hoher an Best-JN- 
Gesamt-N-Geh. bei spiiter E m te war viel hóher ais bei fruher Em te, das Yerba ^  
von Protein-N/Nichtprotem-N bei beiden nahezu dasselbe. In  der Knolle ' ' ar. 
Nichtproteingeh. im Innem  viel hoher ais in der Schale, was beim Durchscbnei 
von Saatkartoffeln zu beachten ist. Naeh Unters. des N-Stoffwechsels bei eler ^  
wandlung von Parenchynizellen in Embryonalzcllen des neuen Korkcambiums, 
sich zum Wundperiderm entwickelt, steigt dabei der Protein- u . bas. N aut -»-o ^  
des Amino-N, aber unter Konstantbleiben der Amidfraktion. Die Aminosaure ^  
teiligen sich also leichter ais die Amidę bei dieser Proteiniiickbldg. (Umted 
Dep. Agric. Off. exp. S tat. Maryland. Buli. Nr. 372. 22 Seiten. 1935.) G ro szfe l1

Fritz Fleischer, Die Vorteile und Nachteile der Vorbereitung von 
Konservienmg. P rakt. Angaben zum Sortieren, Putzen u. Grunen der Fruchtó^, ( ^ 
u. Gemuse-Verwertg.-Ind. 23. 144—45. 27/2. 1936.) , j  F^zelheiten

W. Diemair, 6 Jahre Himbeeriiberwacfamg im  Bayerischen li ald. iwn 
(Tabellen) im Original. Aus dcm Aualysenmaterial geht heryor, daB Beerei 0



1936. I. H xv[. N A H R U N G S-, GrENUSZ- UND F u TTERMITTEL. 3 5 9 3

Beerenbeschaffenhoit durch dio Bodenzus. nieht scliadlich beeinflufit werden. Audi 
bei stark bis sehr stark  sauren, kein CaC03 enthaltenden Boden waren dic Friichte 
nieht mangelhaft. (Z. Unters. Lebensmittel 71. 69—76. Jan . 1936. Munchen, Deutsche 
Forschungsanst. f. Lebensmittelchemio.) Gr o s z f e l d .

W. Diemair und F. Arnold, Uber die Liuninescenzerscheinungen an Trocken- 
beeren. Mdanoidine und Flavine im  ultraviolelten Licht. (Ygl. C. 1 9 3 5 .1. 1950.) Nach 
Verss. tr itt schon boi Zimmertemp. eine Rk. zwischen Carbonylzuckern u. Aminoverbb. 
ein. die sich in einer deutlichen Farbiinderung iiuBert. Die Rk.-Prodd. von Alanin 
oder Glykokoll u. Glucose oder Fructose leuchtcn kobaltblau auf. Bei 60 u. 100° zeigt 
eine bereits auBorlich wahmehmbare Farbanderung den Rk.-Abbau zwischen Kohlen- 
hydrat u. Aminosaure an. Bei 100° werden die Rk.-Lsgg. dunkelbraun gefarbt. Leucin 
u. Tyrosin liefern keine im UV-Licht wahmohmbaren Umsetzungen. Auch die Flayino 
sind, wie durch Unters. der Trichloriithylenauszuge gezeigt wird, wesentlich an der 
Luminescenz von Trockenbeeren mitbeteiligt. (Z. Unters. Lebensmittel 70. 480—84. 
Dez. 1936. Munchen, Deutsche Forschungsanst. f. Lebensmittelchomie.) G r o s z f e l d .

Riidiger, Die Kldrung von Obstsdften und Obstwein m it Gdatine. P rak t. Angaben. 
(Obst- u. Gemuse-Verwertg.-Ind. 23. 125—27. 20/2. 1936. Hohenheim.) Gr o s z f e l d .

F- Sprinkmeyer, Schutz von Rostkaffee vor Wasseraufnahme und Aromaverlust 
durch geeignete Ycrpackungssloffe. (Vgl. 0. 1934. I. 966.) Zum Schutze vor W.-Auf- 
nahme wurden fur den Kleinhandol ais gecignet erm ittelt: Beutel aus durchsichtiger 
Vi8cosefoho „Transparit W etterfest Nr. 48“ u. „Cellophan W etterfcst Nr. 450“ , woiter 
Beutel unter Verwendung von kascliierter Alufolio, besonders clastalkasckiorter, sowie 
solche mit einer Zwischenlago von Pergamin, das beiderseitig m it mindestens 4—5 g/qm 
gerueh- u. geschmaeklosem Paraffin, F . 50—52°, gut gewachst ist. Wasserdampf- 
undurchlassiges Cellometall scheidet aus, weil es Arom a u. Geschmack des Kaffees 
ungiinstig beeinfluGt. Ungeeignet sind die bisher meist iiblichen Beutel. Rostkaffee 
m geeigneter Paekung hatte  noch nach wochenlanger Lagerung niedrigen W.-Geh. u. 
gutes Aroma. Der Aromayerlust bei ungeoigneter Verpackung ist auf Durchlassigkeit 
uer Verpackungsstoffe auBer fur W. auch fiir die Duft- u. Gesehmackstoffe des Rost- 
kaffees zuruckzufiihren. Auch die Mahlfahigkeit des Kaffees leidet durch Feucht- 
werden. — Die Feststellungen gelten auch fiir andere Lebensmittel, die gegen Ein- 
urmgen oder Abgabe yon W. zu schiitzen sind. Alufolio bietet daruber hinaus Schutz 
Tor Einw. des Sonnenhchtes. (Z. Unters. Lebensmittel 70. 489— 99. Dez. 1935. Liiden- 

w  Untersuehungsamt.) G r o s z f e l d .
Walter Hauschild, Untersuchung ■ uber die Bestandteile des Matę. In  8 Yerba- 

proben wurde folgende Zus. erm ittelt: W. 5,16—9,11, Ascho 5,1— 6,6, Asche im wasser- 
loslichen Teile 2,1—3,8, Coffein 1,0—1,8, N  1,85— 2,60, Gerbstoff 7,5— 11,0, Gesamt- 
zucker 7,4—11,4, davon Saecharoso 3,6—6,9, Wasserlósliches 36,1—45,7, Rohfett 5,6 

13 Jk  Ncben dem Coffein wurde Theobromin dargestellt u. identifiziert. Ein 
neuer Korper mit folgenden Eigg. wurde isoliert: Nadeln, F . 276°, [a]D20 =
v j 1 Formel C28H 160 3 m it 2 Hydroxylgruppen. Weiter war inakt. Inosit
oinandcn. Etwa 60% des Zuckers bestanden aus Saecharoso. E in gerbstoffartiger 
orpoi, weder Gallotannin noch Cateehin, m it der Chlorogensaure iihnhchen Eigg. 

cJ t - i. "'.urc ĉ *n Krystallen erhalten. In  3 Probcn wurdo freies u. gebundenes 
«  bestimmt. In einer Probe nieht zapekierter Yerba lag das gesamte Coffein

rpJf .un, n i™ zapckierter zu 50% gebunden) yor, u. ein yiel grófierer Teil des Zuckers
nZIcr, schon vor der Hydrolyse. Dies bestatigt dio Annahme, daB beim Zapekieren 

k i111®11t<! zerstort werden. In  einer Stengclprobe war der Geh. an E x trak t u. Coffein 
(Mitf1 t u  crmc<lrigt- Weitere Angaben iiber Zus. von Aufgiissen, auch von Stengeln. 
schule !jCbcnRnuttelunicrs- Hyg. 26. 329—50. 1935. Ziirich, Eidgen. Teclm. Hoch- 

A' ' c  G r o s z f e l d .
C. wu^ y en un^  Prazis der Fleischkonservenherstdlung. I I I .  (II. vgl.
Manuf i i  ro óo ®c^ d e n m g  der Herst. von Dosen- u. Glaserkonseryen. (Food

• l i t  o j  62.) G r o s z f e l d .
43 1 s ®e7neinschaftsarbeit bei der Frischhaltung von Fischen. (Z. ges. K alte-Ind.

Karlsruhe- -  c - 1936. I. 913.) G r o s z f e l d .
t'0)i fritrlJH  ’ ,Sta£ sby U1K̂ Francis P. Griffiths, Kohlendioxyd bei der Behandlung 
keit in Pn i ’ , nzcr Schellfisch hielt sich yom Fangę bis zur GenuBuntauglich-
des ricror ™ 80 lange wie in Luft. Schellfisch zeigte nach Uberwindung
Aufbewnlin,,!,,18 ,von C02 (statt Luft) ausgesprochene Vorteile nach 4-tagiger

g m ii 13. Fischfilets behielten besonders bei langcrer Lagerung in C 02
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bessere Qualitat ais in Luft. Von gróBtem Vorteil ist die Anwendung von C 02 unter 
den giinstigsten liygien. Verhaltnissen bei der Filetherst. Anwendung von Hypo- 
cliloritlsgg. gestattet nieht naelilassige Behandlung des Filets. (Ind. Engng. Chem. 27. 
1452—58. Dez. 1935. Gloucester, Mass., U. S. Bureau of Fisheries.) Gr o s z f e l d .

Ralph G. Harry, Die Zusammensetzung einiger gckochter Fische. Tabelle iiber 
Zus. von Lachs, Gameelen, Krebsen, Hummer, Taschenkrebsen, Hering, Buelding, 
Sardelle. Besonders stark schwankte der Fettgeli. N, bezogen auf fettfreie Substanz, 
betrug 2,8—3,9%- (J- Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. 150—51. 21/2. 1936.) Gd.

F. M. Fronda und D. D. Clemente, Untersuchungen iiber clie physikalischen 
Eigenschaften der Huhnereier. I II . Einflufl von Aller und jahreszeitlichen Scliwanlcungen 
a u f die Schndligkeit des Gewichtsverlustes von Los Bartos Cantoneseeiem. (II. vgl.
C. 1935. II. 3171.) Ergebnisse in Tabellen im Original. Je  langer die Eier aufbewahrt 
wurden (0—99 Tage), um so groBer war der Gewichtsverlust. Die Eier zeigten deut
liche Neigung, in den ersten Wochen etwas raseher an Gewicht abzunehmen. Die 
Schnelligkeit der Gewiehtsabnahme bei Halten der Eier im Laboratorium variierte 
je nach Jahreszeit u. war in den h. (trocknen) Monaten gróBer ais in den k. (feuchten). 
Die Beziehung zwischen relativer Luftfeuchtigkeit u. Gewiehtsabnahme ist vorhanden, 
aber weniger deutlich ais die zwischen Temp. u. Gewiehtsabnahme. Dazu komraen 
andere, nieht klimat. Faktoren. Analog wie die Gewiehtsabnahme yerhielt sich die
D. der Eier. (Philippine Agrieulturist 24. 635—48. Jan . 1936.) G r o s z f e l d .

W. M. Regan und S. B. Freeborn, Die Wirkung von Fliegen mul Flicgenspritz-
m ittdn au f gewisse physiologische Yorgdnge bei der Milchkuh. Wenn Kiihe mit hoher 
Milchleistung auBerst starkem Befall ausgesetzt wurden, war der durch Stubenfliegen 
yerursachte Verlust in der Milcherzeugung vernachlassigbar, der durch Stallfliegen 
etwas kleiner ais 10°/o. Fliegenmittel aus Petroleum m it Pyrethrum  oder Kiefemol 
hatten alle die gleiehe Wrkg. in der ersten Stde., aber verschieden bei Wiederholung. 
Kiefernól erhóhte ihre Wrkg. entsprechend der Zusatzhóhe. Hautyerbrennung folgte 
der Anwendung von Olen m it niederer Viscositat ais 40 Sek., bei Olen m it unsulfonierten 
Ruckstanden unter 90%, wenn sie in Olen m it hóherer Viscositat ais 65 Sek. yerwendet 
wurden. Bei Anwendung von Petroleumspritzmitteln stieg der Milchverlust auf 22 /0- 
Bei Spritzen von Kiihen m it hoher Milchleistung bei h. W etter wurde nieht nur die 
Produktion vermmdert, sondem auch Kórpertemp. u . Atmungsgesehwindigkeit erhóm. 
nicht bei troeken stehenden Kiihen. Dio Anwendung erzeugt a u f  der H aut eine be- 
stimmte pliysiol. Wrkg., die ihr die Eig., die Kórpertemp. zu erhalten, nimmt. Der 
W.-Verlust durch die H aut einer nicht gespritzten Kuh bei 84° F  u . 60%  Luftfeuchtig
keit betrug 413 g, beim gespritzten Tier 223 g. Bei Anwendung von 40 ccm Spntz; 
m ittel des Handels bei 80° F  wurde die obere krit. Temp. oder der „PyrexMptnkl 
der Kuh um nahezu 5° F  gesenkt. Eine wss. Emulsion von Pyrethrum  u . Kieferno 
zusammen m it einer kleinen Menge Petroleum war ebenso wirksam zum Vertreiben 
der Fliegen wie Petroleumspritzmittel u . weniger schadlich fiir Kiihe. (J. Dairy oci. 
19. 11—28. Jan. 1936. Davis, Univ. of Califomia.) G r o s z f e l d .

H. A. Sirks, Dispersitatsmessungen des Fettes in  Milch und Buttermilch. 
Messungen der GróBenordnung u. Anzahl der verteilten Fettkiigelchen im VergK1(,a 
zur Fettbest. nach G e r b e r  ging hervor, daB ein bedeutender Teil des „Gerbcnettes 
in der Buttermilch in nicht mkr. sichtbarer Form vorliegen muB. (Vereenig. Exploita 
Proofzuivelboerderij Hoorn 1934. 163—90. 1935.) Groszfeld-

W. R. Brown, W. E. Petersen und R. A. Gortner, Eine Untersuchung « 
Schwankungen im  Lactosegehalt von Milch. Eine Ahnliehkeit wurde zwischen 
Lactosegeh. von Morgen- u. Abendmilch bei Einzeltieren gefunden, wenn che 1 'ro 
bei den regelmaBigen Melkperioden entnommen wurden. Bei Proben von aufein&n 
folgenden Stdn. zeigte der Lactosegeh. der Jlilch bedeutende Schwankungen. Jj* : 
bestanden im Blutzucker von Milchkuhen stundliche Schwankungen. GJ‘e ,z .j0I° 
entnommene Proben Blut u. Milch zeigten nur geringe oder keine positive Korre _  
im Zuekergeh. GroBer war diese, wenn die Milchproben 1 Stde. nach der Blutentn ^ 
entnommen wurden. Zur Probeentnahme von Blut u. Milch wird eine vert>e 
Methode angegeben. (J . Dairy Soi. 19. 81—92. Jan . 1936. St. Paul, Minnesota.;

W. R. Brown, W. E. Petersen und R. A. Gortner, Die Abnahme im 
gehalt non Milch nacli Erzeugung von kunstliclier Hypoglucamie. Durch Insulin 
gerufene Hypoglucamie bewirkt deutliche Abnahme des Lactosegeh. der von 
abgesonderten Milch. Weder Parese noch Koma wurde bei einem der Tiere tro ^ 
zuekersenkung auf 0,01% bewirkt. In  2 von 3 Yerss. wurde fiir den Yerlaui
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zucker- u. Milchzuckerkurven eine deutliche Ahnlichkeit erhalten. Eine Erhóhung des 
Blutzuckers nach einer Insulineinspritzung tra t ein, wenn das Blut an Zucker deutlich 
erschópft war. Ein Ansteigen der Lactose bei ungefahr der n. abendlichen Melkperiode 
war nicht durch eine Zunahme des Blutzuckers vorher angedeutet. Angenommen 
wird, daB dieserLactoseanstieg auf einem AusfluB von vor Ansetzung des experimen- 
tellen Hypoglucamieanfalles abgesonderter u. aufgcspeicherter Milch beruht. (J. Dairy 
Sci. 19. 147—54. Febr. 1936. Univ. of Minnesota.) Gr o s z f e l d .

Karl J. Demeter, Ober neuzeittiche Hilcherhitzung (Pasteurisierung). I. II. Bc- 
handclt werden Hocherhitzung, Kurzzeiterhitzung u. Dauerpasteurisierung, Abbldg. 
von App. u. Einrichtungen dafur, Wirkungsweise, Vor- u. Nachteile, Angabe einer 
graph. Darst. iiber prozent. Verteilung der wichtigsten Bakteriengruppen in nach 
vcrschiedenen Verff. erhitzter Milch. (Chcmiker-Ztg. 60. 73—75. 96—98. 29/1. 1936. 
Muńchen, Techn. Hochschule.) G r o s z f e l d .

Leslie A. Chambers, W eichąuargcharakter in  Milcli durch siarkę Sclialfoibration.
DurchfluB der Milch in diinner Schioht iiber elektromagnet. betriebene Diaphragmen 
ais Ausgang starker Schallvibration fuhrte zur Senkung der Quargtension bis zu einem 
Grcnzwert bei Weichąuargmilch, besonders ausgepragt bei Hartąuargmileh. Bei 18° 
trat der Effekt nicht ein u. sehr wenig unterhalb des Butterfettschmelzpunktes. Unter 
gewissen Bedingungen (360 Schwingungen, DurchfluBmenge 250 Gallonen in 1 Stde.) 
war die Wrkg. am deutliehsten u. linear abhangig vom Kraftaufwand bis zu 2000 W att. 
Ein direkter Zusammenhang wurde zwischen Fettyerteilungsgrad u. Abnahme der 
Quargtension gefunden. Die erhóhte Zahl der Fettkiigelchen beeinfluBte die Quarg- 
struktur durch Erweichung der Quargkonsistenz (eurd matrix) u. VergróBerung der 
Adsorptionsflache des Proteins. Da hierzu aber nur wenig F e tt zerteilt zu werden 
braucht, gelingt Erzeugung weichgerinnender Milch ohne Verschlechterung des Rahm- 
vol. (J. Dairy Sci. 19. 29—47. Jan . 1936. The Johnson Foundation for Medieal Physics 
der Univ. of Pennsylvania.) G r o s z f e l d .

V. C. Stebnitz und H. H. Som m er, Die Altcrsgerinnung von gezuekerter Kondens- 
nuch. III. ]Virkung der Reaklion und der Anderungen in  der cleklrischen Leitfahigkeit 
wahrend der Herstellung und Alterung. (II. vgl. C. 1936. I. 2852.) Erhohung des Saure- 
grades der Rohmileli yerursaeht ein schnelleres Gerinnen wahrend der Lagerung, um- 
gekehrt fiihrt Abnahme des Sauregrades zu einem bestandigeren Prod. Bei unstabiler 
W-łi An<lcrung von 0,1 pn einen deutlichen EinfluB, bei stabiler Milch weniger. 
. ahrend der Lagerung von gezuekerter Kondensmilch bei 37° tr i t t  fiir pn zunachst 

01?® geringe Abnahme, dann ein aUmiihliches Ansteigen um 0,2 ein, worauf die Rk. 
''ahrend der Alterungsperiode ziemlieh konstant bleibt, nnabhangig davon, ob die Milch 
angsam oder schnell dick wird. Wahrend des Friihjahrs laBt sich unstabile Milcli 
urch Zusatz von 60— 125 g NaHC03 auf 1000 lbs. Rohmilch stabilisieren; dabei ist 

ter Zusatz zu Rohmilch wirksamer ais zum Endprod. Die Saurezunahme beim Vor- 
''armen ist nicht ais wichtiger Faktor anzusehen. Anderungen in der elektr. Leit- 
a igkeiti stehen mit der Stabilitat der Milch gegen Altcrsgerinnung nicht im Zusammen- 
!an°V p Jf'1'17- ^c' ' 19' 55—65. Jan . 1936. Univ. of Wisconsin.) G r o s z f e l d . 
mil 7 tu  “ "^ n itz  unci H. H. Som m er, Die Altcrsgerinnung von gezuekerter Kondens- 
milf.),’ l- ot.’ - t  von Sahe7t. (III. vgl. vorst. Ref.) Stabile gezuckerte Kondens-

• S1C dur°h Zusatz von Na-Citrat, Na2H P 0 4 oder Ca-Acetat nicht noch weiter 
VnrUSIercn' Unstabile Milch kann durch Zusatz von Na-Citrat zur Milch vor dem 
satz"armew 0T?r5zum ®ndprod. nach dem Kondensieren stabil gemacht werden. Zu-
7 „ tvon •NttąHPO* vor dem Vorwarmen hat nur sehr geringe Stabihsierungswrkg. 
rmnnn V°v r a"^ce^  °der Na2H P 0 4 zu fertiger Kondensmilch bewirkt rasche Ge- 
lioti h , u '  en ?Alk°holprobe u. Stabilitat der gezuekerten Kondensmilch hinsicht- 

t t  ■ # f innunS besteht keine Korrelation. (J. Dairy Sci. 19. 101—15. Febr.
*  T n aV'- 0f W isconsin ' ) . G r o s z f e l d .
Vitamli> Norris, Die Wirkung des Herst ellungsverfahrens auf den
trat koitir." t  l i -  T l r̂ rmikh^ e r .  Nach Fiittenmgsyerss. an jungen Huhnern 
milch pnti u błl0“® -^Mstorung der wachstumsfórdemden Komponento des in Mager- 
M e r f t t  !°n j  ^ m’n'G-K°mplexes cin, wenn sie nach dem Spriihverf. von
wurde s i J n i  ^  p RAY‘J ENSEN oder nach dem Offentrommelverf. getroeknet
I8—94 n T n ^  keine meBbare Zerstorung bei Aufbewahrung der Milch
°der"bei w i  f r . vor dem Trocknen oder bei leichtem Anbrennen des Milchpulvers 
fand bei Alt ,r. . Slerung sauer gewordener Magermilch vor dem Trocknen. Dagegen 

a lsierung auf pH =  9,5 oder bis zur T itrationsalkalitat von 0,15°/o eine
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goringc Zerstorung von Vitamin G sta tt. (J. Dairy Sci. 19. 1—10. Jan . 1936. Ithaca, 
New York, CornoB Univ.) G r o s z f e l d .

D. H. Jacobsen, Die Beziehung des Aminostickstoffgehalies zur Qualiłdt ron Balrn 
und Butler. Der Geh. an Amino-N in %  des Gesamt-N stieg m it abnehmender Qualitat, 
beurteilt naeh dom Punktsystem. Mit wenigen Ausnahmen zeigte Buttor m it hoherem 
Geh. an Amino-N im allgemeinen niedrigere Punktzalilen; doch yersagto eino Einstufung 
der B utterąualitat ausschlieClich naeh dem Amino-N-Geh. Bei M arktbutter entsprach 
dom hóchsten Geh. des Gesamt-N an Amino-N die niedrigsto Punktzahl sowohl bei 
friseher wie bei B utter von bestimmtem Alter bis zu 6 Monaten. Hiernaeh kann der 
Amino-N zur Bewertung von Ralim nutzheh sein, aber nur in Verb. m it anderen Proben, 
wic Geschmack u. Sauregrad. — Der Amino-N-Geh. naeh V an  Sl y k e  war im all- 
gemeinen niedriger ais naeh So e r e n s e n , aber die allgemeine Beziehung zwisehen 
den W erten blieb bei allen Versuehsreihen diesolbe. Eine bessere Ubereinstimmung 
zwisehen den W erten fand man bei Butterproben, die bei der Lagerung erheblich an 
Giitc abgenommen hatten. Die Titration naeh S o e r e n s e n  ist bei den kleinen Mengen 
Amino-N in  den Butterfiltraten leichter ausfuhrbar ais das Verf. naeh V an  Sly k e . 
(J. Dairy Sci. 19. 125—36. Eebr. 1936. Brookings, South Dakota S tate College.) Gd.

Lavan Shoptaw, Sojabohnenmehl ais Ersaiz fiir  Kuhviilc>i bei der Iialberfutierung. 
Naeh Parallelverss. betrug die mittlero tagliche Gewichtszunahme bei den Sojabohnen- 
kiilbern 0,9, bei den Kontrolltieren (mit Vollmileh u. Magermileh) 1,24 lbs. Die Soja- 
bohnenkalber zeigten eine mittlere Hóhenzunahmc am W iderrist von 4,37 gegemiber 
4,94 Zoll. Ih r Gesundheitszustand war nicht g u t u. dureh Durclifallo gestort. Schwicrig 
war auch, die Kalber an den Geschmack der Sojamilch zu gewóhnen. (J. Dairy Sci. 
19. 95—99. Febr. 1936. Goodwell, Oklahoma, Panhandle Agricult. Experiment. 
Station.) G r o s z f e l d .

E. J. Hoffman, Oxydalion mul Gasbildung bei der Sdbsterhilzung von Ecu■ Pic
voń Vf. an h. Heuhaufen durchgefiihrten Unterss. beweisen Mar, daB eine reiri cliem. 
Oxydation stattfindet, ausgel. dureh biol. Einfliisse, unter Ereiwerden von O u. Entw. 
von groBen Mengen C02. Naheres, besonders auch iiber die vcrwendote Apparatur, 
im Original. (J. agric. Res. 51. 527—46. 1935.) Grim m e .

P. Miillemeister, DieZuckerrubenblatter ais Eiweifiirager. Gewaschene u. getrocknetc 
Zuckerrubenblattor u. -kópfe enthalten an Bohnahrstoffen bei einem W.-Geh. von 
ca. 11% : Protem  10,65—12,0%, E ett 1,19—2,0% , Rohfaser 11,56—14,0% u. N-ftew 
Extraktstoffe 50,8—53,8%. Die Yerdaulichkeit des Proteina ist 73,21%- Bei einer 
Gesamternte yon 30 Mili. dz Ei-ischblattern =  5 Mili. dz Trockengut ergibt sich ein 
Geh. yon 400000 dz yerdaul. EiweiB, welche unbedingt erhalten u. der Fiitterung 
zugefuhrt werden mussen. (Chemiker-Ztg. 60. 169. 22/2. 1936. Uerdingen.) GRIMME.

J. C. de Ruyter de Wildt, Heringsmehl bei der Schweinemast. n i.  
mcld contra N.T.F.-Exlrakt-Tierkprpermehl. (II. vgl. C. 1935. I. 3489.) Naeh 3 
rungsreihen war Heringsmehl dem Tierkóipermehl an E uttenvert iiberlegen. Weiter 
konnto gezeigt werden, daB frisclies cinwandfreies Heringsmehl ohne Nacliteil bis zum 
Schlachttage gefiittert werden kann, wenn auch seine giinstigste Wrkg. sich im jugen • 
lichen Alter der Tiere geltend macht. Fettreiches Tierkórpermelil erhoht ebenso " 'e 
fettreiches Heringsmehl die JZ. des Schweinefettes u. yermindert damit dio ^ L c 
des Specks. (Vereenig. Exploitatie Proofzuivelbocrderij Hoorn 1934. 246 1 
1935.) Gr o sz fe ld .

J. C. de Ruyter de Wildt, Heringsmehl bei der Schweinemast. IV. 
mehl conlra Tiermehl (Carnarina), Extrakltierme}il (N.T.F,-Mehl) und Bhdmelu. ( •
vgl. vorst. Ref.) Aucli naeh diesen Verss. war das Heringsmehl allen anderen '  
wendeten tier. Futterm itteln  iiberlegen. Es ist naeh Erprobung an insgesam 
Schweinen ein ausgezeichnetes Schweinekraftfutter, am wirksamsten in den o 
21/2 Monaten. Es regt die Ei'eBlust an, ohne den Verbrauch fur je 1 kg Gewichtszun  ̂
zu erhohen. Blutmehl ist ohne Erganzung dureh Jlineralstoffe nicht imstande, 
gesund zu erhalten. (Vereenig. Exploitatie Proofzuiyelboerderij Hoorn

J. C. de Ruyter de Wildt, Einige allgemeine Ergebnisse, erhalten bei 
unter Zusatz von Mineralsaure. I I .  (I. vgl. C. 1934.1 .1408.) Darst. im ZVsaml îej est£na 
naeh Ergebnissen einer Umfrage betreffend 100 Ensilierungen mit mm ^
2 234 000 kg Silage. Behandelt werden: Art, GróBe, Eorm u. Kosten eines bill°s>. 
Fullung, Entnahme des Siło- oder Sauerfutters, Verfiitterung des Prod., Beobac
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iiber Milcli- u. Fetterfcrag an Mileliktihen. (Vereenig. Exploitatie Proofzuivolboerderij 
Iłoorn 1934. 65—115. 1935.) G r o s z f e l d .

C. B. Bender, H. H. Tucker, W. C. Krueger, K. O. Pfau und A. S. Fox,
MelasselieusUage. Eingauerung von griinem Gras u. Leguminosen von bohem W.-Geh. 
mit 40 lbs. Melasse je t  ergibt Silage von gutem Geschmack. Verbrennen bei Silagen 
mit niedrigem W.-Geh. wird durch Oxydation m it Temp.-Erhohung bis zu 160° F  
hervorgerufen. Diese Temp. zerstort die Milchsaurebakterien. Ensilicrung von teil- 
weise getrocknetem Gras m it Melasse auBer, wenn es zuerst in den Siło gefiillt wird 
u. dor Saft aus dem griineren Materiał u. der folgende stiirkere Druck es konseryieren, 
wird nicht empfohlen. Naeh Verfolgung der beim Einsauerungsvorgang entwickelten 
Tempp. wird empfohlen, den Siło zur Futterentnalim e friihestens naeh 8-wóchiger 
Garung zu offnen. Dio Ensilicrung yon Gras u. Leguminosen m it hohem W.-Geh. 
mit Melasse fiihrt zu schr geringen Nahrstoffyerlusten. (J. Dairy Sci. 19. 137—46. 
Febr. 1936. New Brunswick, New Jersey Agricult. Experiment Station.) Gd.

Laszló Urbanyi, Einflufi der Silierung au f den Mineralstoffgelialt des Fuiters. Es 
wird gezeigt, daB die Futterstoffe (Maisstengel u. Luzerne) wahrend der Silage m it 
gewóhnlicheru Einsauern ohne Zusatz yon Mineralsśiuren infolge der Abnahme der 
organ. Stoffe eine relative Anreicherung an Mineralstoffen u. ein Ansteigen der Erd- 
alkalialkalitat aufweisen; auch die Loslichkeit der minerał. Substanz vorgróBert sich. 
(Mezógazdas&gi-Kutat&sok 8 . 374—76. 25/12. 1935. Budapest, Zootechn. Inst. d. 
ticrarztl. Hochsch. [Orig.: ung.; Ausz.: dtsch.]) Sa i l e r .

E. Brouwer, Uber den Einflufi der Mincralsauresilage au f das Saurebasengleich- 
gewicht. Erweiterte Fassung dor C. 1936. I. 1988 referierten Arbeit. (Verecnig. Ex- 
ploitatio Proofzuivelboerderij Hoorn 1934. 117—62. 1935.) G r o s z f e l d .

Bolesław Broda, Mikroskopischer Nachweis von Aleuronkornern im  MeJil durch 
iiirbung. (Z. Unters. Lebensmittel 70. 470—73. Dez. 1935. Warschau, Inst. d. 
lliarmakognosie u. med. Botanik der Univ. — C. 1936. I. 1140.) G r o s z f e l d .

E. A. Kocsis und I. Hegediis, Ober die Bestimmung des GesamlphosphorgeliaUcs
ner Mehle. 4—7 g Mehl werden im Quarztiegel bis zur weiBen Asche verbrannt, in 
dieser durch Eindampfen m it 15— 20 ccm 2-n. H N 0 3 die Pyro- in Orthophosphato 
umgewandelt, dann zunachst m it 10%ig., darauf m it 0,1-n. NaOH bis zum Farb- 
iimsohlag von Methylorange naeh gelb neutrahsiert. Nun yersetzt man naeh SlMMICH 
(• ó nr' 1059) m it n. AgNOs-Lsg. im t)berschuB u. titrie rt nacli Zusatz von
« o rropfen 0,04°/oig. alkoh. Bromthymolblaulsg. m it 0,1-n. NaOH bis hellgrun. 
1 ccm 0,1-n. NaOH =  0,001551 g P. (Z. Unters. Lebensmittel 70. 474—75. Dez. 1935. 
ozeged, Inst. f. allgemeine u. anorgan. Chemie.) G r o s z f e l d .

F. Emanuele, Priifung der italienischen Hersldlung von „geschdlten Tomalen“
a s Koimruen. Richtlinien zur Herst. einheitlicher u. einwandfreier Ware, Priifungs- 
'orschnften. (Ind. ital. Conserye aliment. 10. 145—53. 1935.) Gr im m e .

Hans Platenius, Eine Methode zur Bestimmung des Gehaltes an fliichtigen Schuiefel-1 .  -  Ilbl I U/tb J  KJUfllAsCj t-Ł ■

u-ifł un^  der Scharfe in  Zwiebcln. Von 20 Zwiebeln je ein Vicrtel odor dio
o t •( *5 ca', cm dicke Stiicke schneiden, gut mischen, genau 500 g in kurzhalsigen
b i /  w T  j  r611. ^ )  geben u. m it 100 ccm konz. HCI +  250 ccm W. ubergieBcn;
TCi',MUr , , cr Zwiebelmischung in ein Olbad einsetzen, m it schriig abwarts gehendem
RunrlT’ au^.^em Boden eines 5 ccm Br2 +  5 ccm W. enthaltenden 1-Liter-
j.,  ̂ endigt, yerbinden. Letzterer ist wiederuin yerbunden m it einer Vor-
(vsł O 1C,S,C 'v‘eĉ crum einem verd. Lauge enthaltenden AbsorptionsgefaB (D)a  - • , um ein v e ra . x<auge en w ia iien aen  .n.D sorpiionsgeiau \ jl>)
w f w # ? - )• ?/an erhitzt das 0lbad auf 122— 124° u. halt dic Temp. 3 Stdn. lang.
500 n T  i,!CS?r des*‘ ca- 200 ccm aus A  in B  uber. A  yom Kiihler losen, abkiihlen,
in m.r t> *■ S NaCl zugeben, darauf unter Umscliwcnken m it 50°/0ig. NaOH
bis s"nnl n . lonori noutralisieren, wieder m it dem Kiihler yereinigen u. bei 135— 145°
Schlnsson ln?T ,a^  * uberdest. Kiihler m it wenig W. naclispiilcn u. vcr-
von ^ a°‘lt stehen lassen. Abdampfen auf 300 ccm, filtrieren, naeh Zusatz
mit- ift i n ś rJ?lais zur Vertreibung des Br-t)berschusses erhitzen, noch h.
lassen ii ir-i a 2"ks° - versetzen, 10 Min. lang kochcn, iiber N aeht stehen

Ł G 4 a „ ltrieren' (J - agric. Res. 51. 847—53. 1/11. 1935. New York.) Gr i .
Berieht iiiJ? ™ ! 7 e f ur Uberwachung des Verkehrs mit Honig und Kunsthonig.uucr einen. ±<all nprbonie aus Tn Cm,en , a f ‘ner umfangreichen Honigfalschung m it Hilfe von Kunst-
0 nao/ u nn  verlzucker, der durch yorsichtige Inversion von Rohrzucker m it etwa 

!veis2fln^i?no Tir ' 'erm7ei[lung des Auftretens der F lE H E sch en  Rk. erhalten war. 
i oulfatnachweis naeh G r o s z f e l d ,  wobei der Honig in W. gel., mit
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wenig H.łFe(CN),j +  Zn-Acetat geklart u. dann m it BaCl2 gefallt wurde. Auch Angabe 
einer Vorschrift zur Sulfatbest. auf gleicher Grundlage. Von zahlreichen Honigen des 
Handels enthielt die iiberwiegende Zahl keine oder belanglose Spuren von Sulfat, 
auDer Tannenhonigen (Blatthonigen), die bis zu 44,9 mg-°/0 Sulfate (ais H 2SO.,) ent- 
hielten. Angeregt wird, fiir Kunsthonig ais Erkennungsmittel s ta tt Oxymethylfurfurol 
30 oder 50 m g-%  H 2S 0 4, auch neutralisiert, yorzuschreiben. Der Vorteil besteht in 
genauer Dosierbarkeit, leichter Priifung u. Obcrwachung. (Z. Unters. Lebensmittel 70. 
475—80. Dez. 1935. Berlin, PreuB. Landcsanstalt f. Lebensmittelchemie.) G r o s z f e l d .

M. Pjatnitzkij, Nachweis und Bestimmung der Citronensaure in Tabaken. Die 
Citronensaure wurde durch ihr Ba-Salz aus griinen, getrockneten u. techn. reifen 
fermentierten Tabaken eines oriental. Typus abgesohieden u. identifiziert. Zur Best. 
diente die Pentabromacetonmethode. Dio Umrechnung des Pentabromacetons auf 
Citronensaure erfolgte nach der Formel a =  0,424 6 +  7, worin a das Gewicht der 
wasserfreien Citronensaure in mg, b das des Pentabromacetons bcdeutet; dic Er- 
gebnisse waren bedeutend hóher ais bei Best. ais Ba-Salz. Das Verf. ist auch fiir andere 
Pflanzenteile anwendbar. Fermentierte Tabakę enthalten zwischen Spuren bis 
2°/0 Citronensaure. In  verschiedenen, techn. reifen u. fermentierten Tabakblattem 
der gleichen E rnte stieg gleiehzeitig m it der Zunahme des Geh. an Citronensaure der 
Geh. an Asche, EiwciCstoffen u. Nicotin, wahrend der Geh. an Kohlenhydraten fioł. 
(Z. Unters. Lebensmittel 70. 511—27. Dez. 1935. Krasnodar, Inst. der Tabak- u. 
Machorkaindustric.) G r o s z f e l d .

G. Stamm, Vergleicliende Belrachlungen iiber die Nitritbestimmung in  Nilritpókd- 
salzen. (Vgl. C. 1932. II . 1093.) Weitere Naehpriifungen des Verf. lieferten im Ver- 
gleich zu dem nach K o l t i i o f f  u . nach L u n g e  gut ubereinstimmende Werte. Das 
Verf. ist aber bequemcr, rascher durchfiihrbar, zuverlassig u. billig. Es liefert aucli bei 
Nitritpokelsalzen m it Zuckerzusatzen von 5—20%  noch vóllig brauclibarc Werte, 
wenn in einer 20°/o’g- NaCl-Lsg. titriert wird. NaCl vennindert dabei die Stórungeu 
durch Zucker auf ein Minimum. Das Verf. von G r o s s m a n n  ist von der Kochzeit u. 
der Starkę des Kochcns abhangig, wodurch dic Ergebnissc unzuverlassig werden. 
(Z. Unters. Lebensmittel 71. 9— 18. Jan . 1936. Bochum.) G ro s z fe ld .

Gulbrand Lunde und Erling Mathiesen, Formaldehyd in  konservierlen Fisch- 
produkten. (Vgl. C. 1935. I. 168.) Der offizielle amerikan. Test fiir HCHO (Assoc. 
Offic. Agr. Chem., Methods of Anal., I II . Aufl., S. 340—42 [1930]) gibt in Seetier- 
lconserven oft positive Bk. — Phenylhydrazinchlorhydrat kaim nicht zu m  Nachweis 
von HCHO in Fil. yerwendet werden, die Trimethylamin enthalten. Es muB die -o tW ! 
in solchen Fallen nach Dcst. bei saurer Rk. im Destillat vorgenommcn werden. HCHO 
wurde in Destillaten aus frischem u. konserviertem Hering u. anderen Seetieren ge
funden. Der Geh. an HCHO ist bei den Konserven etwas hóher ais bei frischen Ticren. 
Die Bldg. von HCHO in Konseryen ist von der N atur des Behalters unabhangig'
Geh. an HCHO nim m t bei langer Aufbewahrung nicht zu. (Ind. Engng. Chem. 40- 
974— 76. Stavanger.) W illstaedt.

W. Koenig, E in einfaches Vcrfahren zur TJntersuchung der Milch auf ihren ie  
gelialt. Ausfiihrliche Beschreibung des Wekaverf., bei dem 20 ccm Milch mit 
einer alkal. Lsg. bei 52—54° in einem besonderen Milchpriifer (W ekapritfer, Abbuwin0 
im Original) aufgeschlossen u. das Vol. des abgeschiedenen Fetts abgelesen wer“el'| 
E in besonderer Verschlul3 ermóglicht genaue Einstellung der F ettsch ich t. ve 
gleichende Verss. m it Vollmilch ergaben prakt. t)bereinstimmung mit nach GERB 
erlialtenen Werten. Das Verf. soli wegen seiner leichten A u s f i ih rb a rk e it  vor alie 
dem Laien eine Milchpriifung auf Fettgeh. ermoglichen. Fiir M agcrm ilch is t das^ N - 
ungeeignet. (Z. Unters. Lebensmittel 71. 1—8. Jan. 1936. B e rlin -L ic h te rfe ld e , O e 
Untersuchungsamt des Kreises Teltow.) GroszfelD-^-

W. Ritter, Der Nachweis von Kupfer in Milch und Bahm durch die Peroxy ■
reaktion. Die Bk. berulit auf der Fahigkeit des Cu, die Rk. m it a-Naphthol u. Dinie 
p-phenylendiamin (Nadireagens) katalyt. zu besclileunigen. Zur Durchfuhrung " e
10 ccm Milch oder Rahm im Rcagensglas auf 90° erhitzt, dann auf Zimmertemp- 
gekiihlt u. m it je 1 Tropfen frisch bereiteter Lsg. von p-Aminodimethylanilmsu ■ 
in W., einer alkoh. Lsg. von a-Naphthol u. einer l°/oig- H 20 2-Lsg. yermischt, s 
gelassen u. au f Auftreten einer Blaufarbung geachtet, die je nach Cu-Menge 
einigen Min. bis einigen Stdn. eintritt. Yerglichen m it n. Milch erhalt nian -r11-®Rabni 
maBige Unterscheidung im allgemeinen yon etwa 0,05 mg Cu/Liter an. A>ei 
tr i t t  die Rk. langsamer, bei Magermilch schneller ein. Bei erhóhtem Sauregra
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die Rk. negativ, gehemmt auch durch H 2S u. Aminosauren. Bakterien reduzieren 
u. entfaTben den Indophenolfarbstoff. (Schweiz. Milch-Ztg. 1935. Nr. 91/93. 20 Seiten. 
Sep.) G r o s z f e l d .

J. GroBfeld, Vereinfachungen bei der Bullersaurezahlbestimmung. (Vgl. C. 1935.
II. 1463.) Ais Vorprufung auf Butterfettgeh. einer Fettmischung werden 0,6 ccm F e tt 
wie bei der Best. der Halbmikrobuttersiiurezahl behandelt, aber ohne Steigrohr ver- 
seift, die Seife 10— 15 Min. im Dampftroekenschrank getrocknet u. der Butterfettgeh. 
durch Mahiehmung des Titrationswertes m it 7 erhalten. Mittlerer Fehler gegenuber 
dem Ergebnis aus Buttersaurezahl u. Restzahl ± 2 % . Titrationswert iiber 11 spricht 
bei Buttergeback in der Regel fur reine Butter. Zur Best. der Buttersaurezahl in kleineren 
Fettmengen bei Anwendung der Arbeitsweise fiir 0,5 g wurde ein Korrekturfaktor y, 
ausgedruckt in % , abgeleitet, der fiir die Einwaage x  der Gleichung y  =  71,40 +
0,0918 x — 0,000 0694 x 2 entspricht. Dieser Faktor steigt fiir Einwaage 0—500 auf 
71,4—100,0, dann bis 600 mg auf 101,5% (Tabelle im Original). Nach prakt. Verss. 
wird noch in 1 Tropfen B utterfett die GróBenordnung der Buttersaurezahl, in 100 mg 
dieselbe mit Abweichung liochstens in der Dezimale gefunden. Bei Anwendung des 
Verf. auf 9 nach R o e s e - G o tt l ie b  aus je 5 g Kuhmilch erhaltene Fettriickstande 
wurden Titrationswerte von 5,14—5,98 ccm, entsprechend Buttersaurezahlen von 
18,6—21,9 erhalten. Bei 10 Proben Frauenmilch betrugen die Titrationswerte 0,28 bis
0,70 ccm, entsprechend Buttersaurezahlen von 0,8—6,4. Ais Ursache der Scliwankungen 
wird ein noch unbekannter Begleitstoff yermutet. Reines Frauenmilchfett, in A.-PAe. 
durch Waschen m it W. gereinigt, ergab: Buttersiiurezalil 0,4, Gesamtzahl der niederen 
Fettsauren 2,0, Restzahl 1,6. Es enthalt somit neben wenig Butter- oder Capronsaure 
deutlicho Mengen der nachsthóheren Homologen. (Z. Unters. Lcbensmittel 70. 459—70. 
Dez. 1935. Berlin, PreuB. Landesanstalt fur Lebensmittelchemie.) G ro s z f e ld .

Ormonde Hooley Spottiswoode Loekyer, Middle Brighton, Austr., Konser- 
uerende Aufbewahmng ton Fruchten, Gemusen u. andorem yerderblichem Gut in einer 
luftdichten Kammer, die m it einem Gas gefiillt wird, das nicht unter 6% , zweckmaBig
8 12°/0 0 2 u. 12—8%  CO, enthalt u. das durch geregelte Verbrennung von Heizól 
hergestellt wird. (Aust. P. 20 298/1934 vom 23/11. 1934, ausg. 19/12. 1935.) V i e l w .

B. I. Popowitsch, U.S.S.R., lieinrgen von Agar-Agar. Agar-Agar wird in W. gel. 
['• die Lsg. zum Gefrieren gebracht. Die erstarrte Lsg. wird liierauf m it wss. A. be- 
handelt u. der aus gereinigtem Agar-Agar bestehende Nd. abgetrennt. (Russ. P. 44 289 
vom 2/2. 1935, ausg. 30/9. 1935.) R i c h t e r .

Noblee & Tliorl G. m . b. H., Deutschland, Lecithinpraparale. Man yermiseht 
inschen Sojaschlannn, gegebenenfalls gebleicht, in der Warnie m it Na2C 03, Wasscr- 
rn<|S’' ^ ^ e r , Kakao oder Starko u. fiihrt dic M. durch Trocknen im Vakuum bei ca. 
i “i  i .u v̂er ôrnl uber. ZweckmaBig entfernt man vor dem Vermischen das 01 aus 
<em Schlamm mit Hilfo yon Aceton oder Essigcster. (F. P. 788 633 vom 11/4. 1935, 
ausg. i4 /io . 1935. d .  Prior. 23/11. 1934.) B i e b e r s t e i n .
, rr ^ z P racht, Tschechoslowakei, Nahrungsmiiłel. Tier. oder pflanzhche EiweiB- 

\-n w  Pektine oder andere Pflanzenschleime werden in Anwesenheit
de** A .un*;ei’ Dnick bei einer Temp. yon 100—220° unter Verhinderung des Abbaues

r Aramo- bzw. Aminophosphorsauren aufgeschlossen, worauf man den erhaltenen 
pi sz.uS» yorzugsweise im Vakuum, zur Trockne eindam pft u. ihn, moglichst bei Unter-
1934 ̂  ros^ ‘ (P.P.  789 618 vom 4/5 . 1935, ausg. 4/11. 1935. Tschech. Prior. 5/5.

'  _ B i e b e r s t e i n .
7nn5 w - n ?  9rćdits Internationaux Soc. An., Schweiz, Nahrungsmittel. Man stellt 
ZupV° 3 w ? ?  aus Getreide, Reis o. dgl. hor, yermiseht sie m it Milchpulver, Salz, 
man u - n Sa^en oder Essenzen, auch m it Lecithin u. Vitaminen, welch letztere 
in p  'veckmaBig v°rher mit Olen u. W. unter Erhitzen vermengt hat, u. preBt dio M.
u Dan*1 Prior iŻ?' ? ® 8 VOm 11/ 3* 1935’ 16/ 9' 1935 Prior' ^  1935

t t  T '  B i e b e r s t e i n .
mit Jephcott, London, Mehlpraparat. Man yermiseht Mehl, z. B. Weizenmehl,
u. trnpkn f ^punen, Knochenmehl, Trockenliefe u. NaCl, yerriihrt dann die M. m it W.
bar (P  t> Warmc. Das erhaltene Prod. ist leicht m it W. oder JNIilch misch-

M a f „ vom 9/ 10- ausg. 10/10. 1935.) B i e b e r s t e i n .
V. Stdp1 lS  P eutsehland, Sojamehl. TJngeschalte Sojabohnen werden ca.

i o m W., dem ca. 0,1% HC1 zugesetzt ist, geweicht, dann ca. V2 Stde.
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bei 65° unter Riihren gehalten, darauf von der Fl. befreit, m it W. gewaschen, zwischen 
erhitzte Walzen mittels einer besonderen Stampfvorr. gepreBt u. sehlieBlicli gemahlen. 
Man kann die Bohnen so lange auf den Walzen belassen, bis sie einen biskuitartigen 
Geschmack annehmen. Vor dom Mahlen konnen die Flocken noch durch bosondero 
Pressung vom Ol restlos befreit werden. (F. P . 45 432 vom 22/9. 1934, ausg. 4/9. 1935. 
Z us. zu F. P. 740 4 7 0 ; C. 1933. I. 2757.) B i e b e r s t e i n .

Gurney O. Gutekunst, Rochester, N. Y., Charles E. Rogers und Russell
H. Rogers, Detroit, Mich., V. St. A., Kakao. Man behandelt den Kakao zuniichst 
m it Soda oder Pottascho, fiigt W. u. ein diastat. Enzym zu u. halt dio M. ca. 2 Stdn. 
bei einer Temp. unter 70°. Dann wird dio M. filtriert, von neuem m it W. yersetzt, 
au f ca. 50° erhitzt, m it weiteren Mengen alkahsiertem Kakao yermischt u. wieder 
ca. 2 Stdn. bei <  70° gehalten, worauf eine noehmalige F iltration yorgenommen u. 
das F iltrat, zweckmaBig durch Zerstaubung, getrocknet wird. Man erhalt so ein 1. 
Kakaopulvcr. (A. P. 2 014342 vom 29/6. 1931, ausg. 10/9. 1935.) B i e b e r s t e i n .

Carl R. Fellers, Amlierst, Mass., Krabbenfleischkonserven. Zur Verhinderung der 
Verfarbung, hervorgerufen durch die Bldg. komplexer Cu-NH3-Verbb. bei der Zers. 
des Hamoeyanins u. der EiweiBstoffe, wird das Krabbenfleisch vor der eigentlichen 
Konservierung m it vcrd. Lsgg. (1: 2000—20000) von A1-, Zn- oder Sn-Salzen bo- 
handelt. (A. P. 2 027 270 vom 20/2. 1935, ausg. 7/1. 1936.) V i e l w e r t H.

Western Condensing Co., iibert. von: Faw Yap Chuck, Petaluma, Cal., V. St. A., 
Milchpuluer. E in fl. Milchprod. wird auf eino Temp. >  93,5° erhitzt, wobei der gróBte 
Teil des Milchzuckers in die /?-Form ubergeht, u. durch Zerstaubung getrocknet. Dann 
laBt man das Milehpulver in einem Gasstrom Feuchtigkeit aufnehmen u. befreit es 
vom FeuchtigkeitsubersehuB. Man gewinnt so ein unliygroskop. u. niehtklumpendes 
Milchpulver, das den Milchzuoker groBtenteils ais //-Hydrat enthalt. (A. P. 2016 592 
vom 15/4. 1930, ausg. 8/10. 1935.) “ B i e b e r s t e i n .

William Warren Triggs, London, und Kraft-Phenix Cheese' Corp., Chicago, 
Molkenlconzentrat. Man stellt zuniichst den p H -W e r t der Molkę mittels H 3P 0 4 auf ca. 
5,5— 6 ein, dam pft sie dann weitgehend ein, neutralisiert m it CaO, liiBt das K onzen tra t 
abkiihlen u. trocknet es schheBlich, ohne den Milchzuoker zu karamelisieren. Das Em- 
dampfen wird zweckmaBig im Vakuum vorgenommon. Man erhalt so ein unliygroskop. 
Prod. v o n  hohem Geh. an Vitamin G. (E. P. 434 058 vom 27/10. 1934, ausg. 19/9- 
1935.) B i e b e r s t e i n .

Borden Co., New York, iibert. von: George E. Flaniganund George C. Supplee. 
Bainbridge, N. Y., Y. St. A., Losliches Lactalbumin. Man stellt Molken auf ph =  W3 
bis 4,85, erwarmt sie auf 160° F, trenn t den Nd. ab, verriihrt ihn m it Allcalidicarbo- 
n a t o. dgl. bei pn =  6,4—6,99 u. bringt zur Trockne. (A. P. 2 023 014 vom 6/1. 193®> 
ausg. 3/12. 1935.) AltpetBR-

Byron H. Webb, Washington, D. C., V. St. A., Oewinnwuj von Casein. 
wird auf 60° erhitzt, homogenisiert, gekiihlt u. ca. 24 Stdn. bei einer Temp. unter U ■ 
vorzugsweise bei — 18°, gehalten. Dann laBt man das vollstandig durchgefrorcnc 
Prod. bei einer Temp. unter dem F. des Milchfettes, vorzugsweise bei 10°, auftaucn. 
Das sich hierbei bildende, aus W., Milchalbumin, Milchzucker u. Salzeii bestehen c 
Serum wird, z. B. durch Filtration, abgetrennt. Das zuruckbleibende Gemiseh von 
F e tt u. Casein wird m it W. versetzt, auf ca. 60° erhitzt, wobei das F e tt schm., u. a*' 
ca. 36° gekiihlt. Dann trennt man das F e tt durch Zentrifugieren ab, bringt das Casê  
zum Gefrieren, ta u t es wieder auf u. scheidet den Rest des Fettes ab. Man erhalt 
eine Lsg. von reinem genuinem Casein. (A. P. 2 010 573 vom 14/5. 1932, ausg. b/ •
1935.) B ieberstbiN'_

Muralo Co. Inc., New York, iibert. von: Carl Iddings, Staten Island, h-
V. St. A., Caseinldsung. 100 (Teile) Saurecasein, 150 W., 14 NaF, 5 NH4F u- ' ». 
pulvertes ,,Silica“ (Diatomeenerde, amorphe S i02) werden au f 195° F  erwarmt ( /s „
1 Stde.), m it 300 W. yon 120° F  yermischt, auf 160—195° F  erwarmt. Z um  bo 
stellt man m it H 2S 04 den p H auf 6,9—7 ein. (A. P. 2 023 389 vom 8/12. 1934 aus„. 
3/12. 1935.) '  ____________ __ A l t p e t e b .

R. Gallay, Le lait. Lausanne: Payot et Cie. 1936. 8°. 20 fr. . . beurre
A.-F. Pouriau et Louis Ammann, La Laiterie. Art de traiter le lait, de fabrique r . 3nn. 

et les principaux fromages franęais et etrangers. 8” ed. augm. par Lows a 
Paris: Maison rustique 1936. (667 S.) 16°. 24 fr.
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XVII. Fette. Seifen. Wasch- u. Reinigungsmittel. 
Wachse. Bohnermassen usw.

G. L. Sseliber, Zersetzung von Fetten dureh Mikroorganismen. Zusammenfassende 
Uborsicht, insbesondere iiber die Arbeiten des LESGAFT-Inst. auf diesem Gebiet. 
(Natur [russ.: Priroda] 24. Nr. 7. 19—28. 1935.) K le v e r .

K. Taufel, H. Thaler und M. Loweneck, Ober den Abbau ron Feltsduren dureh 
Schimmelpilze. Vff. untersuchten die Abhangigkeit der Ketonbldg. bei Laurinsaure 
von der pn-Konz. unter Verwendung von Penicillium glaucum u. Aspergillus niger auf 
Nahrboden. Das Bldg.-Vermógen fiir Methylketon fiillt bei P. glaucum naeh der sauren 
Seite hin etwa m it der Waehstumsgrenze zusammen, erreicht sie jedoch nicht bei 
A. niger. Naeh der alkal. Seite hin geht die Bldg. des Ketons iiber die Waehstumsgrenze 
bei beiden Schimmelpilzen hinaus. Vff. bestatigen, daB yon C16 aufwarts keine Methyl- 
ketone mehr aus den Fettsauren gebildet werden, jedoch Wachstum auf fettsaure- 
haltigen (Palmitin-, Stearin- u. Olsiiure) Nahrboden stattfindet. Ferner wurde fest
gestellt, daB die beiden Sehimmelpilze imstande sind, aus der Undeeen-(l)-siiure-(ll) 
Methylketon zu bilden. Aus Olsaure findet keine Ketonbldg. sta tt. Vff. nehmen an, 
daB sich die Vertreter der Olsaurereihe ahnlich wie die gesatt. Fettsauren verhalten 
u. Methylketon dureh biolog. Ketonabbau zu bilden vermogen. (Fettchem. Umschau 
43. 1—4. Jan. 1936. Miinchen, Univ. Inst. u. Dtsch. Forschungsanstalt f. Lebens- 
mittelchemie.) N eu .

Alph. Steger und J. van Loon, Studien uber die Polymerisalion ron fetten Olen.
VI. Die Polymerisalion des chinesischen Holzols. (Fortsetzung.) (V. vgl. C. 1935.
I. 3360.) Priifung yon bei 170—340° verkoehten Holzols tandólen. Zur Unters. der 
Polymerisationsvorgange wurden die Athylester der Fettsauren der verkochten HolzOle 
fraktioniert dest. u. die Fraktionen auf ihre Eigg. gepruft. Die Verkochung (rasclies 
Erhitzen unter Durchleiten von C 02) gelingt bei ldeinen Mengen auch bei 340°, wenn 
man sehr sehnell erhitzt u. dann sehnell bis unter 200° abkiihlt. Eine Menge yon 50 g 
Holzól konnte noch ohne Gelatinierung bis auf 340° erhitzt werden, bei Abkiihlung 
trat aber Gelatinierung ein. GróBere Mengen Holzól gelatinieren schon beim Erhitzen; 
dureh Zusatz yon einigen °/0 Glycerin kann aber die Gelatinierung yermieden werden. 
Die nnD der eben nicht gelatinierten Standóle nehmen ebenso wie die scheinbaren JZZ. 
nut der Verkochungstemp. ab, dio DD. zu. Denselben Verlauf zeigen die Kennzahlen 
der Athylester der Standólfettsauren. Hochyakuumdest.: Je  hoher die Verkochungs- 

desto geringer ist die unter 100° dest. Esterfraktion. Bei Standólen, welchc 
bis -80° yerkocht wurden, sind die Kennzahlen dieser Fraktion nur wenig yerscliieden. 
■Uie Ecststellifrig, daB bei den yersehiedenen ersten Fraktionen m it der Verkochungs- 
«mp. die scheinbaren JZZ. u. i i d d  immer niedriger werden, die DD. aber konstant 
leiben, wird auf zunehmende Bldg. scliwach polymerisierter Elaostearinsaureestcr 

aut ltosten des niehtpolymerisierten zuriickgefiihrt. Diese sehwach polymerisierte 
orni der Elaostearinsaure tragt zu den Unterschieden in den Eigg. der Holzolstandóle 
ei. i)le erste Fraktion der bei 320° u. dariiber yerkochten Holzole zeigt plótzlieh 
me-TMl starkere Erhóliung der D. u. yerstarkte Emiedrigung der JZ. u. nn. Die Poly- 

V .rJ 'on verlauft also iiber 280° prinzipiell anders ais unterhalb 280°. Bei zunehmender 
do]1 ■ ° ent^a^'en die Holzolstandóle gleich dicker Konsistenz mehr hoch-
(lIl,“'ni.cre u; dementsprechend weniger hochdisperse Anteile. Bei der Holzólyerkoehung 
Hiiid C n<3Ue ^ 'e zum Teil hochpolymer, zum Teil „schwach polymerisiert“
der P i  Grund refraktometr. Beobachtungen muB angenommen werden, daB wahrend 
finrW° ^> cnsa^ 0n Verschwinden von Doppelbindungen in den Elaostearinmoll. sta tt- 
schulc i u Tray. chim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 387—95. 1935. Delft, Techn. Hoch-

Aloh Ct SCHONFELD.
Yjt fP. " teSer und J .  Van Loon, Studien uber die Polymerisalion ron fetten Olen. 
broń • , uymerisation des Athyllinolenats. (VI. vgl. vorst. Bef.) Uber die Hcxa- 
(theorpf iw i bereitetes Athyllinolenat hatte  die JZ . (WlJS) 239, RhZ. 142
Proben "w i ster wurde bei 300° in C02 polymerisiert. Die entnommenen
die verseift, zur Beseitigung gebildeter unyerseifbarer Bestand teile, u.
die der ver^Jxirfc- Bie hdd der ungereinigten Ester waren etwas hóher ais
bei VfirlrAf.i,1IU® -'' -je Zunahme der no in 6 Stdn. war etwa doppelt so groB wie 
kochunssdniUn^ u11!?3 *es zu n - diekem Standól. Die VZ. nimm t m it der Ver- 
Ester wimi 01 f  u*1? ”m^ ere Mol.-Gew.“ also zu. Die ungereinigten u. gereinigten 

en dureh Hochyakuumdest. in Fraktionen bis 100°, 100— 180°, 180—240°
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u. Ruckstand getrennt. Die bcobachteten Eigg. schlieBen sich an die der Leinol- u. 
Perillastandólester vóllig an (vgl. C. 1935. I. 1634). U nter 100° dest. die nicht- u. 
„scliwachpolymerisierten" Anteile, welche sich g la tt zur JZ. 0 hydrieren lassen. Daneben 
kommen geringe Mengen niedrigmolekularer Ester vor (Ester der Zers.-Prodd.). Die 
hochpolymerisierten Verbb. bestehen aus einem Teil, der noch destillierbar is t u. einem 
nicht mehr ohne Zers. zu destillierenden Ruckstand. Die Prodd. lassen sich nicht auf 
JZ . 0 hydrieren, lagern aber H 2 an. Die ersten Fraktionen enthalten nach den i id d  
nichtpolymerisierte, sowie „scliwachpolymerisierte" Linolenate. Die Riickstande 
enthalten Ester von Sauren m it mehr ais 17 C, die mittleren Mol.-Geww. der Riickstande 
sind um so hóher, je langer die Verkochung stattgefunden hat; sie stellen Endprodd. 
der Polymerisation dar. Die erste Fraktion kann, wenn die Polymerisation nicht sehr 
weit fortgesehritten ist, weiter polymerisiert werden; nach langem Erhitzen des 
Linolenats gelingt das nicht mehr. Die „schwachpolymerisierten", in den ersten 
Fraktionen enthaltenen Anteile diirften keine wirklichen Linolenesterpolymerisate 
sein, sondern isomere von cycl. S truktur u. nicht polymerisationsfahig. Das Ent- 
stehen dieser neuen hochdispersen Verbb. erklart auch die Tatsaehe, daB es nicht 
gelingt, Athyllinolcnat yollstandig in hochpolymere Bestandteile iiberzufiihren. (Recueil 
Trav. chim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 428—33. 1935. Delft, Techn. Hochsch.) S c h o n f e l d .

A lph. Steger und J. Van Loon, Studien uber die Polymerisation von fetten Ólen. 
V III. Die Hydrierung von Leinol- und Holzolstandol. (VII. vgl. vorst. R ef.) Die Hy- 
drierung yon Standólen aus Leinol oder Holzól yerliiuft im Vergleich zum unyerkoeliten 
01 viel langsamer. Im  Anfang der Hydrierung wird der H 2 zwar langsam, jedoeh gut 
wahrnehmbar angelagert; es folgt sehr langsame Addition, so daB ihr Endpunkt sehwer 
feststellbar ist. Best. der Hydrier-JZ. (ausgefuhrt m it Ni-Kieselgur bei 180° nach 
N o r m a n n ) :  Standól ergab in 2 Bestst. die Hydrier-JZ. 75,4 u. 77,1; die nach WlJS 
u. K a u f m a n n  ermittelten JZZ. waren viel hóher. Das Standól wurde also nicht yoll
standig in Tristearin umgewandelt, u. das Rk.-Prod. stellte eine salbenartige Substanz 
dar; bei weiterer Hydrierung fand keine H 2-Aufnahme mehr sta tt, das Prod. war also 
„gesatt.". Die aus einer gróBeren Menge hydrierten Standóles bereiteten Fettsauren 
schmolzen bis 63°; sie waren weich u. zah u. bestanden gewiB nicht hauptsaehlich 
aus Stearinsaure; nach dem nn kann das Prod. Stearinsaure zwar enthalten, daneben 
mussen aber polymerisierte Verbb. enthalten sein, welche keinen H2 anlagern. Die fast 
m it der Hydrier-JZ. ubereinstimmende RhZ. des Standóles (71—76,3) ist nach Hy
drierung auf 5,3—6,1 gesunken. Das hydrierte Prod. zeigt noch ziemlich hohe J/"- 
(33,7—43,5 nach W ijs , 22,6—31,4 nach K au fm a n n ), welche abhangig sind von 
der Einw.-Zeit, der A rt der Halogenlsg. u. yom HalogenuberschuB. Sowohl fiir das 
Standól (JZ. W ijs  108,8— 120,1) ais auch fiir das hydrierte Prod. ist der U n tc r s c h ie u  
zwischen JZ. u. Hydrier-JZ. gleich groB, d. h. die Doppelverbb. im Standól, welcue 
das fiir polymerisierte Verbb. charakterist. Verh. zeigen, sind auch nach^der Keu. 
zugegen u. reagieren m it Halogen noch in gleicher Weise (vgl. C. 1932. H . 3972). Et«& 
4 5 ,5 %  des Hydrierungsprod., welches gegen H 2 „gesatt." ist, werden durch P e rm a n g a iw  
oxydiert. Die isolierten „gesatt." Sauren zeigen prakt. keine JZ. mehr; sie sind aber 
keine reinen Fettsauren, ihr n n  ist dafiir zu hoch; sie sind in geschmolzenem Zustan 
sehr viscos u. enthalten neben Stearinsaure ein fl. gesatt. Prod. Bei H y d rie ru n g  o » 
Leinólstandóles bei 100 a t  H2-Druck bei 180° sank die JZ . viel weiter (auf 10 "
nach W ijs) ais bei Hydrierung nach N o r m a n n .  Ahrdiche Resultate bei der H y d r ie r u  „ 
der Holzólstandóle. — Zus. yon hydriertem Leinol- u. Holzolstandol (hydnert 
75 at, 180°). no70 des Holzólstandóles 1,4917, nach Hydrierung 1,4605; des 
standóles 1,4727, nach Hydrierung 1,4642. JZZ. der hydrierten F e t t s a u r e n  nach ' 
aus hydriertem Holzolstandol 48,4 nach 1 Stde., 56,7 nach 7 Stdn.; aus hydne 
Leinólstandól 44 ,7  nach 1 Stde., 58,2 nach 7 Stdn. Die „gesatt." Sauren nach ’ 
machten 52,5°/o beim hydrierten Holzolstandol (JZ. 2) u. 5 7 ,7 %  beini hycu'e 
Leinólstandól aus (JZ. 3). — Hochvakuumdest. der Athylester der beiden otan 
sauren: Die ersten Fraktionen sind prakt. gesatt., bestehen aber nicht aus reinem * ^  
stearat. Die Mittelfraktioncn bestehen hauptsaclilich aus hydrierten Polynieren- ^  
Riickstiinde bestehen aus hydrierten Polynieren, obwohl sio noch eine J * s 
(95 bzw. 86), welche m it der Einw.-Zeit des Halogens steigt, z. B. bis 153 na.ch i  0 ^
Die Angabe von E ib n e r ,  daB die polynieren Verbb. der Standóle nicht hydnert u > 
trifft also nicht zu; auch die von B a u e r  u .  H u g e l  (Chem. U m sc h a u  r e  » ,[  
Wachse, Harze 33 [1926]. 53) bei der Hydrierung von Perillastandolsaurcn 
achteten Eigg. stimmen m it den Ergebnissen der Vff. nicht uberein. Nach cler
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lassen sich weder die bei der Polymerisation neugebildeten, hochdispersen Anteile, 
noch die eigentlichen polymeren Verbb. zu Stearinsilurederiw. reduzieren. Die Poly
merisation beruht also auf Andcrung dor Moll. in chem. u. nieht in physikal. Sinne. 
(Recueil Trav. chim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 433—42. 1935. Delft, Techn. Hoch- 
schulc.) S c h o n f e l d .

Jean Savare, Oeschickte des Olivenóles. (Buli. Soe. sci. Hyg. aliment. Aliment. 
ration. Homme 23. 377—91. 1935.) S c h o n f e l d .

Leslie Charles Alfred Nunn und Ida Smedley-Maclean, Die Oxydationsprodukle 
der ungesattigten Leinolsauren. Bei der Oxydation der ungesatt. Sauren aus Leinol 
mit alkal. KMn04 nach R o l l e t t  (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 62 [1909]. 410) 
wurden in deń Oxydationsprodd. die entstandenen Mengen an Dioxystearin-, Saiivin-, 
Linusin- u. Isolinusinsaure ermittelt. Ein ebenfalls dabei entstandenes braunes yiscoses 
Ol zeigte nach 6 Wochen ungefahrc Gewichtskonstanz; es enthielt ll-Carboxy-9,10- 
dioxy-n-u?idecansaure, C12H22O0, isoliert ais Zn-Salz, die Konst. ergab sich aus der mittels 
Pb-Tetraacetat erhaltenen Azelainsaure, neben wahrscheinlich einer betriichtlichen 
Menge der entsprechenden Lactonsaure G12H 20Ob. Es scheinen sich bei der Oxydation 
labile Formen der Hexa- u. besonders der Tetraoxystearinsauren zu bilden, die leicht 
weitere Spaltung erleiden. — Oxydation von Sativin- u. Dioxystearinsaure m it Pb- 
Tetraacetat ergab Azelainsaure neben im  1. Falle n-Hexylaldchyd, im 2. Falle n-Nonyl- 
aldehyd, wodurch die Lage dor Athylenbindungen zwischen den 9—10 u. 12—13 
C-Atomen in Linolsdure bestatigt wird. (Biochemical J . 29. 2742—45. Dez. 1935. 
Lister Inst., Biochem. Dep.) B e h r l e .

Yoshiyuki Toyama und Goroku Akiyama, Die stark ungesaltiglen Alkohole in  
Spermspeckol. Die lioclisd. Fraktion des Unverseifbaren (Kp.6 195— 198°; 1,680 g von 
10,070 g Unverseifbarem) yon Spermspeckól (C. 1936. I. 1994) wurde in &th. Lsg. 
bromiert; die atherunl. Bromide abgetrennt; entbrom iert; die regenerierten stark 
ungesatt. Alkohole in die Acetate ubergefiihrt u. letztere bei 5 mm Druck fraktioniert. 
Die Unters. der Fraktionen ergab, daB ais Hauptbestandteile der ungesatt. Alkohole 
vorhanden wareń 1. Catadonylalkohol (der Name ist von Catadontidae abgeleitet), 
^2oH340, ein Eikosatetraenol, dessen Athylenbindungen sich vielleicht in derselben 
ktcllung befinden wie in der Eikosatetraensauie von C. 1935. II. 3322; Red. fulirt 
zu n-Eikosanol, dessen Konst. sich aus der Oxydation zu Arachinsaure ergibt, liefert 
°ln 'n A. unl. Oktabromid C20H31OBr8, das bei ca. 240° schwarz wird; u. 2. ein Alkohol 
j n s \  ■ e*n vielleic,lt m it Clupanodonylalkohol von T s u j im o t o  u . K im u r a  (C. 1927.

ident. Dokosapentaenol, der nieht rein erhalten wurde; liefert bei der Red. 
einen gesatt. Alkohol CUH10O vom F. 67—67,5° (n-Dokosanol ha t F . 70—70,5°), bei 
m  1, °,m’ei'un" e*n in A. unl. Dekabromid C2„H30OBr10, das bei ca. 240° schwarz wird. 
( uli. chem. Soe. Japan 11. 29—34. Jan . 1936. Shibuya-ku, Tokyo, Tokyo Imp. Ind. 
Res. Lab. [0 rig.; engl.]) B e h r l e .

,*°shiyuki Toyama und Tomotaro Tsuchiya, Decensaure GwHwOz in Sperm- 
> pjoi. ijas durch Methanolyse yom Spermkopfol erhaltene Gemisch von Methylestern 
180, Unverseifbaren von C. 1936. I. 1994 wurde fraktioniert dest., die unterhalb 
■ppf-t - mm.sĉ  fraktion versoift, Uiwerseifbares u. Fettsauren getrennt u. von don
I . , /i!uuren hei der Fraktionierung unterhalb 160°/15 mm sd. Fraktion abgetrennt.

. e,r.° wur°e in die Mothylester iibergefiihrt, in A.-Lsg. bromiert, durch Vakuum- 
enthalf16 -'̂ ct;hylester ubergetrieben, der die Bromide der ungesatt. Methylester
Sfiu™ C Riickstand entbromiert u. das Prod. zur Regenerierung der ungesatt. 
vrm ^ eren hci 141°/15 mm beginnende Fraktionierung eine bei 15 mm

nooit8 sd Fraktion yon A^-D ecensaure, C10H 18O, =  CH., : CH(CH2)7C0.2H, 
149 21 f  f 8t’ \  * °.’9203’ nD15 =  1.4507, n >  =  1,4488; JZ .‘ 134,0 (bereclmet 
der oV»i ‘ i ^ h r te  zu Caprinsaure. Die Konst. ergibt sich aus den Prodd. 
prodd ' Aa f0-1 - Mothyle3ters m it KM n04 in Aceton, %vobei aus den Verseifungs-
11  go ait}saur® u- Amoisensaure erhalten wurden. (Buli. chem. Soe. Japan
engl]) ~ n ' Shibuya-ku, Tokyo, Tokyo Imp. Ind. Res. Lab. [Orig.:

R . Dipto i tn B e h r l e .
Verfiirbunrr f r  • Nachdunkelungsersęheinungen beim Verseifen. Bericht uber 
den 01™ ?, ' I  "ucrteL' 0 beim Verseifen. Die Ursachen sind meistens nieht bei

— zu suchen- (Seifensieder-Ztg. 63. 157—58. 26/2. 1936.) Ne u .
auf der n ' 1?]00ZU3amm̂ 'n_selzu^g- Vorsehriften zur Herst. fester u. fl. Shampoos 
u. zur Hprat _ Laurylsulfonat, sulfonierten Olen, Sapamin u. Saponin

von Irockenshampoos. (Soap 12. Nr. 1. 67—68. Jan . 1936.) Nf.U.
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— , Raaiercremes. Rezepturen. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 33. 18—21. Jan.
1936.) SCHÓNFELD.

C. A. Tyler, Flussige Rasiermitlel; Vorziige, Moglichkeiten. Vorschriften fiir 
Rasiercrems m it u. ohne Geh. an Alkaliseife. — Neuerdings wird auch Natriumperboral 
ais Zusatz zu Rasiermitteln yerwendet. (Glass Packer Glass Container 15. 46—48. 
Jan . 1936.) E l l m e r .

Richards Jarden, Emulgierte Fuflbodenwachse. (Vgl. C. 1936- I. 1995.) Ober 
Anforderungen an W.-Wachsemulsionen fur FuBbodenwachsc. (Soap 12. Nr. 1.109—11. 
121. Jan. 1936. Franklin Res. Co.) Neu.

Georges Wolff, Enłioicklungs- und Verbrauchsmogliehkeiten verschiedener tech- 
nischer Produkte, die bei der Verarbeiłung von Fettstoffen erhalten werden. Die Horst. 
von Kondensationsprodd. aus Phthalsaureanhydrid, Glyeerin u. Holz-, Lein-, Ricinus- 
u. Cocosól, aus Glykol u. Weinsaure zur Verwendung in der Anstrichtechnik, aus Kolo- 
phonium, Glyeerin, Aldohyden, Aminen u. Phenolen ais kiinstliehe Harze wird be- 
sproehen. Ferner wird auf Butyl-Stearat, -Palmitat, -Rieinolat u. Triaeetin ais Plasti- 
fizierungsmittel, auf die Celluloseester von Fettsauren, kunstliehe Waolise, Fettalkobolo 
fiir Wasch- u. kosmet. Zweeke, die Verwendung der fetten Ole ala Schmier- u. Treib- 
m ittel u. die Verwendung von Fettsauren u. Metallseifen ais Impragnierungsmittel fiir 
Gewebe u. Hólzer liingewiesen. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Conunun.
2. 7 Seiten. 1935.) Neu.

Margaret J. Hausman, Verwertung von Abfallfetten. (Vgl. C. 1936. I. 1340.) 
Vf. beriehtet iiber Reinigen, Bleichen, Desodorisieren, Neutralisieren, Destillieren u. 
Esterifizieren von Rolifetten, Abtrennung von Stearin, H artung von Fetten, Mittel zur 
Verhinderung des Verderbens u. der Oxydation von Mineralólen. (Soap 11. Nr. 12. 29 
bis 31. 63. Dez. 1935.) _______________  NEU.

Oscar H. Wurster, Chicago, 111., V. St. A., Fettspaltung, gek. durch eine Behand- 
lung von Ol oder F e tt im evakuierten Ni-, Ni-Stahl- oder Monel-Metallautoklayen bei 
J90—220° m it entliiftetem Dampf bei 14— 17,5 a t  wahrend 4— 12 Stdn.; hierbei findet 
eine Spaltung yon 92—98%  sta tt. (A. P. 2 005 447 vom 23/10. 1931, ausg. 18/0. 
1935.) Salzmann-

The Best Foods Inc., New York, N. Y., ubert. von: Matthew G. Barradas, 
San Leandro, Cal., V. St. A., Hydrieren von Olen, z. B. Leinsam-, Getreide-, Erdnuu-i 
Sonnenblumen- oder Sojabokncnol gegebenenfalls im Gemiscli m it CocosnuB- odei 
Palmkernól. 3600 kg neutrales Baumwollsamenol (F. 3°; JZ. 106— 110) werden i« 
einem geschlossenen Kessel von doppeltem Olvol., dessen freier Raum mit N2 
C 02) gefiillt ist, m it 0,1% Ni (Al, Ti, Cr, Pd, Mo u. dgl.) yersetzt u. auf 145° erwarmt. 
Nachdem der Ń2 einen Druck von 5,6 a t besitzt, leitet man 3 Stdn. H 2 ein. Das er
haltene 01 besitzt einen F. von 96,8° u. eine JZ. von 67,1 u. findet zu GenuBzwecken 
Verwendung. (A. P. 2 014 999 vom 1/9. 1933, ausg. 17/9. 1935.) SaMMANN-

Minami Manshu Tetsudo Kabushiki Kaisha, Mandscliurei, Ununtemma  
Hydrierung von Ol. Wiihrend der Hydrierung in Ggw. von z. B. 0,024% ,a. i,
sator wird durch den geerdeten, m it einer durch den Deckel eingefuhrten E lek tro   ̂
yersehenen Kessel ein hockfreąuenter Wechselstrom geleitet. Nach BeendigiwK 
Prozesses wird auf Gleichstrom umgeschaltet, bis sich aller Katalysator aut 
K athode niedergeschlagen hat. Das hydrierte Ol wird oben abgelassen, frisclies 
unten zugefiihrt u. das Verf. in derselben Reihenfolge fortgesetzt. Bei 38 Hydrierungc 
m it demselben K atalysator ergab sich ein Ansteigen der JZ. von 59,4 auf 95,o. (i •
786 008 vom 1/2. 1935, ausg. 24/8. 1935.) Salzma:

S. M. A. Corp., iibert. von: Vernon Jersey, Cleveland, Oh., V. St. A., i  
sieren von epbaren Fetten und Olen, die Carotin, Xanthophyll, Lycopin jfe^^fgno/ ^  
Die Ole werden nach u. nach unter miifiigem Riihren m it einer wss., ca. 14 
Lsg. von Alkali (NaOH, N a2C03) bei 20— 25° yersetzt, so dafl eben die Saure ne 
siert wird. Man erwarmt dann auf 50—60°, laBt absitzen, trennt das 01 von der 
schicht. Bei hohem Sauregeh. (20% u - mehr) wird die Neutralisation 111 ine 0j1]]C 
Arbcitsgangcn yorgenomnien. —  Die Pigmente bleiben so groBenteils erualte 
daB die sonst iibliclie Verwendung von Vakuum, N2-Atmosphare u. dgl. n2 . E 
(A. P. 2 029 722 vom 7/6. 1933, ausg. 4/2. 1936.) '  . ^ ucb

Herbert Schou, Diinemark, Margarine. Um die Margarine der Js* • 
geschmacklich anzugleichen, gibt m an ihr eine Viscositiit von wenigstens j a(jurCh 
poisen bei 50° (in gesclimolzenem Zustande). Die liohere Yiscositat wn
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erreicht, daB das fiir die W.-in-Ol-Emulsion verwendete W. oder die wss. FI. weit-
gehend u. bei 50° u. lióherer Temp. stabil in der auBeren Phase verteilt wird. Ais wss. 
FI. kann auch eine Ol-in-W.-Emulsion dienen. (F. P. 787 373 vom 14/3. 1936, ausg. 
21/9. 1935. Holi. Prior. 2/8. 1934.) B i e b e r s t e i n .

Industrial Patents Corp., iibert. von: Roy C. Newton, Walter F. Bollens 
und Leo C. Brown, Chicago, 111., V. St. A., MargarineemuUion. Man schm. zunachst 
das 01, fiigfc W. zu, kiihlt die M. schnell auf eine betriichtlich unter dem E. des Oles 
liegende Temp. ab, riihrt das unterkiihlte, noch fl. Gemisch, um eine feine Verteilung 
zu erreichen, bringt es in die Verpackungsbehalter u. la,Bt es dort ohne Zuhilfenahme 
von Kiihhnitteln bei oder dicht unter dem E. fest werden. (Can. P. 348192 vom 
28/4.1933, ausg. 12/2. 1935.) B i e b e r s t e i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich Kuhr- 
mann, Dessau), Verbesserung von mineralischen, tierischen und pflanzlichen Olen. Diesen 
Olen werden geringe Mengen yon D eriw . des Perylens, wie l,12-Dioxyperylen, 3,9-Di- 
chlorperylen, 3,9-Dibromperylen, 3,9-Diacetperylen, 3,9-Dipropionylperylen, 3,9-Di- 
(o- oder p-chlorperylen), 3,9-Dicyanperylen, Diamidoperylen oder 3,9-Dibenzoylperylen 
zugcsetzt, um den Olen eino Fluorescenz zu erteilen u. ihre Bestiindigkeit gegen Licht 
zu erhohen. (D. R. P. 614 605 KI. 23 b vom 10/10. 1931, ausg. 14/6. 1935. Zus. zu
D. R. P. 612717; C. 1935. II. 1107.) J u . S c h m id t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Wachsahnliche Kondensations- 
produkte. Hóhermolekularo Amidę u. Nitrile der Fettsauren oder der Naphthensauren, 
z. B. Onanthsdureamid, Olsdureamid, Palmitinsaureamid (I) u. Laurinsaureamid (II) 
(in ^  Iftistinśauręnitril u. dgl. werden m it Aldehyden, z. B. CII „O, Paraformaldehyd 
(III), Acetaldehyd, Paraldehyd, Butyraldehyd, Trichlorbenzaldehyd u. Citral, in. Ggw. 
von Losungsmm., vorzugsweise Eg. oder Dioxan, u. sauren Kondensationsmitteln bei 
lempp. bis zu 100° zu wachsahnlichen Prodd. kondensiert. Gegebenenfalls findet die 
Hk. in Ggw. von selbst m it Aldehyden kondensierbaren Substanzen sta tt, z. B. in 
«gw. von Phenol. Die Prodd. finden vorzugsweise ais Ersatz fiir Carnaubawachs zur 
Herst. von Schuhkrems, Ebenholzfimis u. dgl. Verwendung. Sie dienen ferner zum 

onn u. Impragnieren. — Z. B. werden 256 I, in 1000 Eg. gel., m it 15 III in Ggw. 
l’on ,0,.kon7" H jS04 auf dem W.-Bade erhitzt. E in Teil des Rk.-Prod. scheidet sich 
?lm l ^ ^ Cn  ̂ ôc^en aus> der iibrige Teil wird dureh W.-Zusatz aus der Lsg. 

a geschieden. Das I kann durch II u. die iibrigen genannten Amidę ersetzt werden.
le Kit der Nitrile verliiuft analog, doch fallt hierbei das Erwarmen fort. (F. P. 792 589 

vom 12/7. 1935, ausg. 6/1. 1936. D. Prior. 21/7. 1934.) E b e n .
mo n - i F.ar^enindustrie A kt.-G es., Deutschland, Herstellung von reinen Scifen 
/«/» 55 T?nSPro<̂ '  von hochmolekularen KW-stoffen, z. B. des Mineralóles, Petro-
Poi. ’ Kohlenhydrierung oder des Goudrons. Festes Parajfin  wird 4 Stdn. in 

TVft.n ’ TJo Na-Palmitat u. 0,05% M n-Palmitat ais K atalysator bei 120— 150° 
n \ 0xf diert' ^200 (Teile) des Oxydationsprod. (VS. 149) werden in 2400 PAe. 
selasa j'.’ 1/,2 Stde. mit 1100 18°/0ig. Na2C03-Lsg. bei 56—58° geruhrt, absetzen
Lsg *e ®e^ en âu8e abgezogen; letztere wird m it 1200 PAe. extrahiert u. die
u r„-ln jmP Man erhalt ein farb- u. geruchloses, gut netzendes, schiiumendes
D Prior6einqnn ®e‘fenPulv01'- (F. P. 779 843 vom 17/10. 1934, ausg. 13/4. 1935.

Giailf. 1 T7  ̂ SALZMANN.
oberflórlip hr. ’ euder, Italien, Erhdhung der Widerslandsfahigkeit von Seife und 

___ naktwen organischen Sulfonierunasrtrodukten aeaeniiber den Hartebildnem des

792 SRn \  ' ' , :„nen.saure, Wenisaure, Butyllactat, Cycloliezylamincitrat, zu. (F. P. 
U 24/7.1935, ausg. 11/1.1936. I t.  Prior. 26/7.1934.) R. H e r b s t .

XVIII. Paser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose.
Kunstseide. Linoleum usw.

F r ie d e m a n n .
232
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David F. Houston, EinflufS, fon Schufzilberzilgen a u f die FeuclUigkeił-saufnaJime 
von Gelaline-Latex-Gaszellengcweben. Dic Gewebe enthalten ais innersto Lage mit 
Polyglycorin weichgemachte Gelatine. Diese Schicht ist am meisten hygroskop. u. 
ihre Vermindcrang setzt die Hygroskopitiit des Gesamtgewcbes herab. Uberziehen 
der Oewebe m it Paraffin  setzt die Geseliwindigkeit der W.-Aufnahme herab, oline dereń 
Endwert wesentlieli zu becinflussen. Beiderseitige Impragnierung m it Paraffin wirkt 
sich yiel starker aus ais Verstarkung des einseitigen 'Oberzugs. Al-haltige Lacke wirken, 
obwohl yiel schwerer ais Paraffinuberziige, weniger ais Paraffinierung. Bei relativen 
Feuchtigkeiten iiber 94% worden die Werte der W.-Aufnahmo durch Schimmel u. 
ZerflieBen der Gelatine-Glycerinschicht etwas yerkleinert. (J . Res. nat. Bur. Standards 
15. 163—72. 1935.) F r ie d e m a n n .

Rudolf Buchheim, Das Wasserdichtimpragnieren von Textilerzeugni$sen unter be- 
sonderer Berucksichtigung der neueren Verfahren. t)bersicht iiber das Gesamtgebiet. 
(Dtsch. Farber-Ztg. 72. 43—47. 56—58. 67—70. 79—82. 96— 100. 1/3. 1936.) F r ie d e .

H. F. Murphy, Der Stickstoff-, Phosphor- wid Calciumgehalt der Baumwollpflanze 
vor der Bliite in  Beziehung zur Kapselenlwicklung. Die Verss. zeigen, daB CaO vor 
allem wahrend der vegetativen Entw. aufgenommen w ird; er lagert sich in den Bliittem 
u. Stengeln ab. N u. P 20 6 werden nicht nur zum Pflanzenaufbau gebrauclit, sondern 
sind auch ausschlaggebend auf die Kapselentw. (J . Amer. Soc. Agron. 28. 52—57. 
Jan . 1936. Stillwater [Okla.].) Grimme.

James F. Holmes, Baumwolle und ihre cliemischen Reaktionen. Allgemeine t)ber- 
sicht. Konst. der Baumwolle. Einw. von Sauren, Basen, sauren u. alkal. Salzcn u. 
von Oxydationsmitteln. (Text. Colorist 58. 83—85. Febr. 1936.) F r ie d e m a n n .

P. W. Cunliffe, Die Einuńrkung von Licht au f Wolle. Ungefiirbte Wollgewebe 
wurden der Belichtung durch Tageslieht u. durch yerschiedene Belichtungslampen, 
namlich das Fadeometer u. das Fugiłometer (letzteres m it geregelter Temp. u. relatwer 
Feuchtigkeit) ausgesetzt. Der Verlust an ReiBfestigkeit ist nach 21 Wochen Tages- 
licht nur klein, nach 200 Stdn. an den Belichtungslampen ist er rund 25%' ®eim 
Waschen tr i t t  die Fasersehadigung starker heryor, indem ein deutlicher Gewichtsyerlust 
bomerkbar ist. Die PAULY-Rk. (vgl. R i m i n g t o n , C. 1930. II . 2594) wird bald p oate  
ebenso wird saure Rk. der Wolle u. Zunahme der Benetzbarkeit bemerklich; die Walk- 
fahigkeit nimm t ab. (J. Text. Inst. 27. Trans. 25—36. Febr. 1936.) F r i e d e m a n n .

L. A. Jordon, Nichtschrumpfende Wollwaren. Allgemeines iiber das Einlwfen 
der Wolle u. dio W ichtigkeit der Schuppenstruktur der Wolle bei diesem Vorgang. yt. 
empfiehlt folgende Arbeitsweise: das Wollgewebe wird in einer Kilhurn- Walkmaschine 
unter Vermeidung einer Walkwrkg. m it Seife u. etwas N H 3 gewaschen, gespult u. ge- 
chlort. Auf 50 lbs. Stoff nimm t man 300 Gallonen W., 2 Gallonen Na-Hypoclilon 
m it 15% Cl u. %  Gallono HC1 von 28° Tw. Mit dieser Lsg., die rund 3% wirksanie
Cl, auf Wolle berechnet, enthalt, wird %  Stde. behandelt, gespult, m it ŃaHS03 w> ■ 
chlort u. darni geschwefelt. Zum SchluB wird ohno Seife m it Igepon, Gardum  >15"' 
nicht alkal. gespult. Etwaige Fc-Flecke entfernt m an m it Omhaure. (Canad. Test.
53. Nr. 4. 38— 39. 21/2. 1936.) F riedemann.

S. Pina de Rubies und Leon Lemmel, Spektrographische Untersuchung 
schiedener Holzarten von Fernando Poo und der Iberischen Halbinsel. Vff. untersuc 
26 yerschiedene Holzarten auf spektrograph. Wege (C. 1935. II. 3775). q
Elemente werden nachgewiesen: Ca, Mg, Na, Mn, Ba, Fe, Al, Si, P, K, Sn, > 
Zn, As, Ge, Co, Cs, Cu, F , J ,  Li, Ni, Hg, Rb, Se, Sr, Ti u. U. (Buli. Soc. chim. łrance 
[5] 2- 1368—70. An. Soc. espan. Fisica Quim. 33. 492—99. 1935.) GoSf j r L r

M. B. Welch, Die Einwirkung chemischer Losungen a u f Hólzer. Die Versucns o 
wurden in H ,S 0 4, H N 03, HC1, NaOH, NH.,OH, Essigsaure, Na2C03, NaCl, 
(NHiJjSO,, yerschiedener Konz. eingelegt. Dabei ergab sich, daB Coniferentolzw . 
ziemlich groBe Resistenz gegen Sauren, Alkalion u. Salze haben, wahrend Hm ^ 
bedeutcnd starker angegriffen werden. (J. Proc. Roy. Soc. New-South y 'a 
159 -66 . 1936. Sydney.)

T. C. Scheffer und R. M. Lindgren, Der E influfi des Ddmpfens a u f  die Bat 
von Splintholz. Verss. ergaben, daB Dampfung die Anfalligkeit des Pilzes io  j i  
yersicolor erheblich steigert. (J. Forestry 34. 147—53. Febr. 1936.) /Tcclu)-

James D. Miller, Fortschritle in  bezug a u f Konstruktiónsmalenalten. \
Ass. Pap. 18. Nr. 1. 439—40. 1935. — C. 1935. I I . 1804.)

Judson A. De Cew, Die schddliche Wirkung von Gasen bei der Popierjo^ _
(Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 261—62. 1935. — C. 1935. II . 621.) F r ie DEMA^ •
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A rthur B. Green, Der Mahluorgang vom Standpunkt der Konłrolle und der Ilon- 
slruktion. Techn. Darlegungen. (Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 343—48. 1935.) F r i e d e .

D. M anson S utherland , Die Wirkungen des Mahlungsrorganges. (Teclm. Ass.
Pap. 18. Nr. 1. 285—87. 1935. — C. 1935. II . 1467.) F r ie d e m a n n .

L. M. Booth, Papiermaschinenwasser. (Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 328—29. 
1935. —  C. 1935. H . 304.) F r ie d e m a n n .

E. A. Georgi, Unsere gegenimrtigen Kenntnisse uber Harz. (Techn. Ass. Pap. 18.
Nr. 1. 304—05. 1935. — 0 . 1935. II . 154. 3726.) F r ie d e m a n n .

A rthur W . Thom as, Losungen von basischen Aluminiumsalzen. (Techn. Ass. 
Pap. 18. Nr. 1. 242—45. 1935. — C. 1935. H . 2794.) F r i e d ExMANN.

Bruno W ieger, Das Bewoid-Leimverfahren. Darst. der gesamten theoret. u. 
prakt. Grundlagen des Wiegersclien Bewoid-Lcimungsverf. Ygl. dazu auch die C. 1932.
I. 3011 referierte Arbeit des Vf. (Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 447—51. 1935.) F r i e d e .

Robert E . Rose und J. Carl Schm idt, Der Mechanismus des Papierfdrbens. 
(Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 442—45. 1935. —  C. 1935. I I . 3603.) F r ie d e m a n n .

S. Pestalozzi, Die Papierfarberei im  Jahre 1935. Neue Veróffentlichungcn, 
Patento u. Farbstoffe. (Zellstoff u. Papier 16- 95—97. Marz 1936.) F r ie d e m a n n .

C. B. H ollabaugh, Die Anwendung von Niirocdluloseemulsionen bei Papier. Dic 
Yerwendung von Nitrocellulose fiir Papieriiberziige h a t ihre Begrenzung in der Vis- 
cositat der Lsgg. Eine neue Móglichkeit stełlt hier die Anwendung von wss. Emulsionen 
dar, die bei geringen Yiscositaten einen hohen Geh. an Nitrocellulose u. gutes Ein- 
dringen in das Papierblatt ermógłichen. Man stellt die Emulsionen durch Vermischung 
des Nilrocelluloselacks m it W. u. Mahlung in einer KolloidmiiMe her. E in typ. Rezept ist: 
Lackanteil 38,5 Teile l/ 2 Sok.-Nilrocdlulose, 23 Teile Tridthylcilrał, 11 Teile Butylacetat, 
16,5 Teile A. u. 11 Teile Toluol, zusammen 100 Teile; W.-Anteil 33 Teile W. u. 0,33 Teile 
Na-Laurylsulfat, zusammen 33,33 Teile. (Paper Trade J . 101. Nr. 25. 39—45. 19/12. 
1935.) F r ie d e m a n n .

Russell Morehouse, Die Verwendung von Klebsioffen bei der Herstellung gescMchteter 
Stoffe. (Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 211—12. 1935. — C. 1935. H . 3459.) F r i e d e .

W. J. Nolan und D. W . Mc Cready, Die AufschluPgesćhwindigkeit von Holz in  
AalriumhydrozydWsungen. Unter Heranziehung der L iteratur erlautem  Yff. techn., 
mathemat. u. in Kurven den Verlauf der Natronkochung unter verschiedenen Arbeits- 
bedingungen. Die Aufschlupgeschwindigkeit ist in den ersten Minuten der Kochung 
sehr groB u. laBt mit fortschreitender Kochung nach; nur unter sehr drast. Bedingungen 
bleibt die Geschwindigkeit bis zum vólligen AufscliluB des Holzes groB. Bei Tempp. 
■nt3 , , „  w r̂d die Rk.-Geschwindigkeit von der Laugenkonz. nur wenig beeinfluBt. 
JNach V ff. u. nach B r a y  u . C u r r a n  (C. 1933. I I . 2213) nimm t die AufschluBgeschwin- 

fon*' n1'4, i® UIU das doppelte zu, ebenso bei Erhohung der Laugenkonz. von 10 
aut dU, 20 auf 40 u. 40 auf 80 g NaOH/1. Bei dem komphzierten Bau des Holzes ist 
ein genaues Gesetz fiir die Rk. Holz-NaOH nicht aufstellbar, doch bringt die empir. 
oeUSV̂n n® ^er Kochliuryen wertyolle Aufschliisse. (Paper Trade J .  102. Nr. 4. 
36-42. 23/1.-1936.) F r i e d e m a n n .

,, “ ■ K. Benson, R . P . E rw in, J .  R . H endrickson  und J .  A. T ersh in , Der Auf- 
zio m it einer Lauge au f Ammonbasis. (Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1.

n w  Tr35' ~  1 9 3 4 - I L  4038.) F r ie d e m a n n .
Otto Kress und W ard D. H arrison , Das Kochen von ICraftzellstoff mit unvoll- 

H i”teo aht3esdzler Weifilawje. (Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 281—85. 1935. — C. 1935.
• i  °y  F r i e d e m a n n .

r .  * ®erSSOn, Der Sulfiizellstoffherstellungsprozep. Neuerungen u. Er-
ngen. Besprochen werden: Laugenbereitung: Analytisches, Anlage u. Bctrieb des 

ureturms, Betriebskontrolle im Saurehaus; Kochung-. Holz, Ausbeute, Verss., die 
P1r.; ‘r mnbCStlI?,mtcn -^ufschluBgrad notige Kochzeit festzustellen, Erzielung móglichst 
San™™ 61 bei verschiedenen Kochem durch GleichmśiBigkeit in Tempp.,
]’in7f,HU3V U' • *°'zkeschaffenhcit. S-Verbrauch je Tonne Stoff. Literaturnachweis. 
-Tna 11 ie Original. (Papierfabrikant 34. Yer. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. 
^ng. 41—-45. 50-53 . 59 -6 3 . 23/2. 1936.) F r ie d e m a n n .

^ ers,te^ unrJ des Zdlstoffes im  SalpetersaureaufschluPverfahren. I. Auf- 
tut-1 i u  N 0 2. Der Aufschlup von Holz mit N 0 2 h a t die Vorteile kurzer 

MoctUpKi,’ ."'°8hchkeit der Arbeit unter gowohnlichem Druck, geringen Platzbedarfs u. 
verelpir»ł>K “ ^m uierlicher Kochung; die erzielten Stoffe sind guten Sulfitstoffen 

ar. vi. hat Todomatsu (Pinus silvestris) m it N 0 2 aufgeschlossen. 4-std. Be-
232*



handlung, bei 60° wahrend der ersten 2 Stdn., bei 97° wahrend der letzten 2 Stdn., 
gab bei Nachbehandlung m it 0,5%ig. NaOH 50,5% Ausbeute u. 81% a-Cellulose, mit 
4% ig. NaOH 43,5% Ausbeute m it 92%  a-Cellulose. Im  ersten Fali waren Pentosangeh. 
u. Cu-Zahl hoeh, im zweiten Fali n. (Cellulose Ind. 1 2 . 3—5. Jan . 1936. [Naeh dtsch. 
Ausz. ref.]) F r ie d e m a n n .

N. W . Sultzer und C. E. Beaver, Alkaliwiedergewinnung durch eleklrische Ab- 
scheidung. Vff. erlauteni, wie dic bei der Yerbrennung der Schioarzlauge tom  Natron- u. 
Sulfalverf. in Form von Staub u. Rauchgasen in dio L uft gelangenden Mengen von 
Natronsalzen naeh dem Cottrell - Elecłrical - Precipitation- Verf. gewonnen werden 
kónnen. (Paper Trade J .  1 0 2 . Nr. 4. 33— 35. 23/1. 1936.) F r i e d e m a n n .

H. Kizu und K. Kadowaki, Untersucliungen uber Viscose ton  G. Kita und Mit- 
arbeitern. LX. Spinntersucli aus einem mit Aluminiumsulfat tersetzten Bad. (LIX. vgl. 
C. 1 9 3 6 . I. 3241.) Zusatz von 0,25 bis 4%  Al2(SO„)3 zum Fallbad m it 10% H2S0j 
u. 20% N a2S04. Bei l,5 °/0 A12(S04)3 entstehen Faden gleicher Zugfestigkeit wie bei 
Verwendung von ZnS04. Dio Dehnbarkeit (Optimum bei 2%) ist stets kleiner ais 
bei ZnS04-haltigen Badem. (J . Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 8 . 195 B. 1935. 
[Naeh dtsch. Auszug ref.) N e u m a n n .

S. Jimbo und H. Takada, Untersucliungen uber Viscose ton  G. Kita und Mil- 
arbeitern. LX I. Ober die Isolierung und Reinigung des hocheslerifizierten Celhdose- 
xantliogenates. (LX. vgl. vorst. Ref.) Verbesserte Isolierung des C e llu lo sex an th o g en a ts  
m it Methanol-Bzl. (65: 35) s ta tt Methanol allein aus Viseose, die bei der Auflósung 
in NaOH m it neuem CS2 behandelt worden war. Zus. naeh dem Auswaschen mit 
Methanol-Bzl.: 1,1 Na bzw. CS2: 1 Cc. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 8 . 252 B.
1935. [Naeh dtsch. Ausz. ref.]) N eu m a n n .

S. Urban, Ober die Zerstorung ton Kunstseide und Mischgeweben durch Pilze, 
Bakterien und Inseklenfrafi. Die in Betracht kommenden Pilze u. Bakterien, die Art 
der von ihnen bewirkten Schiidigungen u. die Mittel zu ihrer Bekiimpfung sind be- 
sprochen. (Kunstseide 18. 90— 95. Marz 1936.) StjVERN.

W . Weltzien, SchufSplatzer in  Kunstseidenkrepp. Schutiplatzer kónnen auf den 
verschiedensten Ursachen beruhen, man kann keineswegs aus der Ahnliohkeit der 
Fehlerseheinungen auf eine Ahnliohkeit der Fehlursachen schlieBen. Die Fehlursachen 
u. ihr Nachweis sind besprochen, auch die chem. Schadigungen in Verb. m it Schlichten. 
Fiir ihren Nachweis kommt die Abkoehmethode m it Festigkeitsmessungen vor u. nacli 
dem Abkochen in Betracht. Mikrophotographien. (Mh. Seide Kunstseide 41- 91 10o. 
Marz 1936.) SuYER^

Charles G. Weber, Faserstoffbauplatten. Ihre Herstellung und Veruiendung. A‘t- 
gemeine Ubersieht iiber Bauplalten, die aus ungebleichtem Holzschliff, ausgelaugtcm 
Zuckerrohr, Maisstengeln, Grdsern, Altpapier u. Rinden hergestellt u . vo rn eh m lich  lur 
W ar me- u. Schallisolierung verwandt werden. (Ind. Engng. Chem. 27- S9 G—Jo. 
1935.) F r i e d e m a n n -

M. A. Youtz, Fortschritte in  der Priifung ton Faserstoffrolimaterialien. (lechn. 
Ass. Pap. 1 8 . Nr. 1. 4S0. 1935. — C. 1 9 3 4 . I I . 365.) FRIEDEMANN-

Clifford E. Peterson, Priifung der Niclitfaserstoffrohmaterialien. (Techn. - 
Pap. 1 8 . Nr. 1. 225—26. 1935. — C. 1 9 3 5 -  II . 1805.) F r i e d e m a n n .

Hugo Freund, Mikroskopie und Mikrophotograpliie im  Textillaboratorium mtt <*' 
„Panphot“. K onstruktion u. Anwendungsmóglichkeiten des von E. L e i TZ, Wetz  ̂ . 
gebauten App. sind geschildert. (Kunstseide 1 8 . 85— 89. Marz 1936.)

Giulio Colombo, Ober die Registrierung der Tiler ton Garnen naeh der Met « 
ton Viviani. Vf. entwickelt die theoret. Grundlagen der B est. von Garntitern aus ^  
Anderung des elektr. Widerstandes einer von dem Faden durchzogenen Hg-Capi a 
( V iv i a n i ,  C. 1 9 3 1 -  II. 2086) u. leitet eine Gleiehung zur unmittelbaren Berechnw|= 
der Titer aus der Widerstandsanderung ab. (Ann. Chim. applicata 25 - 451——5J- 
Sesto S. Giovanni.) b .K .jB O M * * -

P. W . Cunliffe, Photographie in  der Wollforschung. Anwendungsmóglic i '«  e 
der Photographie, M ikrop h o to g rap liie  u. Spektrophotometrie. Priifung d e r  Uoe 
von Geweben, Fehler an Tuchen, Fluorescenz- u. Infrarołphotographie, W°llqu » 
Oberflache u. Streckung der Fasern, Zwimung u. Faserąuellung (9 M ikropliotograi 
(Photographie J . 7 5  [N. S. (59)]. 439—44. 1935.) FBIEDEf, ,

James d’A. Clark, Bestimmung der Unbiegsamkeit, Steifigkeit und Werc^
Papier. (Techn. Ass. Pap. 1 8 . Nr. 1. 234—37. 1935. — C. 1 9 3 5 . I- 3870.) F ried  •
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W. G. Dodge und C. E. Tarvin, Die Priifung von Zeitungspapier au f Olatte, 
Farbaufnahme und Undurchsichtigkeit. (Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 348—50. 1935. — 
C. 1935. Ir 2285.) F r ie d e m a n n .

L. C. Lewis, Definition der Helligkeit. Physikal. Darlegungen iiber die Mcssung 
der Helligkeit wei/ier Papiere unter Beriicksiehtigung nicht rein weiBer, sondern z. B. 
gelblich gctontor Papiere. (Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 397—400. 1935.) F r ie d e m a n n .

Celanese Corp. of America, Del., V. S t. A., iibert. von: Harold Maximilian 
Hibbert und Robert Pierce Roberts, Spondon, England, Gleitmiltel fiir Fasern, Faden 
u. Garnę aus Cellulosederiw., bestehend aus hydrierten, ungesatt. Olen u. Fetten, ins- 
besondere Cocosnufl- oder Palmkernol. Die Prodd. sollen moglichst eine unter 6 liegende 
JZ. haben u. einen yerhaltnismaCig hohen Geh. an m ittleren Fettsauren, z. B. Laurin- 
u. Myristilsaure. Hydriertes CocosnuBól, das vorzugsweise in w. geschmolzenen Zu
stand zur Einw. gebracht werden soli, besitzt folgende K ennzahlen: F . 30—-40°, Siiure- 
geh. bis zu 4%, VZ. 240—250, JZ . 1,0. (A. P. 2 005 785 vom 23/2. 1933, ausg. 25/6.
1935. E. Prior. 11/3. 1932.) Sa l z m a n n .

Laura Margrethe Madsen, Strib, Danemark, Konservieren non Tauwerk o. dgl. 
Asphalt, am besten oxydierter Asphalt, wird in Bzn. oder Bzl. o. dgl. gel., wobei ein 
Gleitmittel, wie Graphit, zugesetzt wird. AuBerdem kann man gegebenenfalls noch 
ein die Abnutzung verminderndes Mittel, wie Asbestpulver, zugeben. Nachdem das 
Tauwerk mit dem Mittel behandelt wurde, verdunstet das Losungsm., wahrend das 
zuruckbleibendc Konseryierungsmittel vor Faulnis u. Abnutzung schiitzt. (Dan. P. 
50 907 vom 14/5. 1934, ausg. 18/11. 1935.) D r e w s .

Ludwig Kosut, Kopenliagen, Danemark, Impragnieren von Teztilien oder Papier. 
Ala Impragnierungsmittel yerwendet man einen prakt. unl. Leim oder Gummi, der in W. 
quilltu. beim Trocknen wieder fest wird. Gegebenenfalls kann man noch andere Im- 
pragnienmgsmittel anwenden, z. B. Kautschuk, Stearin, Paraffin oder Wachs, auf die 
das Impragnierungsmittel unter Anwendung von Druck u. Warme aufgebracht wird. — 
■Uerartige Prodd. finden ais Verstiirkungseinlagen fiir Kragen o. dgl. oder fiir Buch- 
bindereizwecke Verwendung. (Dan. P. 50 986 vom 7/3.1935, ausg. 2/ 12. 1935.) D r e w s .

Luigi Roffeni Tiraferri, Bologna, Gewinnung von Spinnfasern, insbesondere aus 
grunem ungerósteten oder gereiftem Flaehs (-Stroh), H anf oder dessen Abfallen 
utwa 50 kg entsamtes, 1 Stde. bei 35° getrocknetes Flachsstroh wird z. B. m it einer
9 30 8 HgCla 4,51 W. bespriiht. Naeh dem Trocknen werden die Stengel 
--mai hmtereinander geknickt, gehechelt u. geschalt. Alsdann -werden die Fasern

-if6r wss' Emulsion yon Oliyenól besprengt, dic ebenfalls noch etwas HgCI2 
en iialt, u. yersponnen. In  gleicher Weise konnen auch Ramie, Nessel, Artischocke, 

ode ~ “ tus, Cocosfasem, Sisal oder Ju te  behandelt werden; ygl. auch E. P. 408007; 
w , j 823' (E- p - 410144 vom 11/8. 1932, ausg. 7/6. 1934.) Sa l z m a n n . 

\cc v  ®rown> New York, N. Y., iibert. von: Theodore P. Haughey,
W. i ^ 0,’ . 1 V ’ St. A., Gewinnung von pflanzlichen Spinnfasern. Bis au f einen
Lane vou 10% getrockneter Grunflachs wird entrindet, in die gewiinschte
fflUw Ses°iiiiittcrr (je nachdem, ob auf der Ringspinnmaschine oder auf dem Sel- 
hnnrioii^Tr- ^  w*r.d) u - hi einer schnellaufenden Waschtrommel m it 27° w. W. be- 
troc Tv eran s°klieBt sich die Entbastung m it ł/2— l°/0ig. NaOH in einem Durchlauf- 
verd y*eę§°waso*lene u - getrocknete Faser wird m it Baumwolle yermischt oder m it 
versńnX - a ' .  2- bzw. /3-Naphthol geschmeidig gemacht, gekrempelt, kardiert u.
1 QBR nifn11’ Scwebe m it weniger ais 60% Baumwolle knittern nur wenig. (A. P.

D SPfJ°m  \2A 1931’ au sg ' -8/ 1- 1935’> S a l z m a n n .
1 0_i ć tu- ?11’ ,U. S. S. R., Gewinnung ron Fasern aus lieisstroh. Reisstroh wird
Lss rlm 7 0 °1 AY; 8ekocht, dann 1/2 Stde. m it 30-facher Menge einer wss. NaOH- 
behandRlt • a,9 . au  ̂11 enthalt, boi 40—50°, darauf m it Seife, Mineralól u. NaOH
1935 i n ^ r ^ eise auf fase rn  yerarbeitet. (Russ. P. 44 634 vom 3/2.

E t  t  i - * R i c h t e r .
uinnuna ? •  Menschutin und N. W. Prichoshin, U. S. S. R,, Ge-
Lsg. odpr mit n z  Lmdenrinde. Dio Rinde wird m it einer 1—3%ig. wss. NaOH- 
Kalklsrr 19 i r oZi 0!®'. bzw. H 2S 04 5— 20 Stdn. oder m it einer 3—4%ig. wss. 
mechan u.„;f d n-.b°l 95—100° behandelt, gewaschen u. dann in ublicher Weise 

Arón H prT fp  ltt Ł' (R uss- p - 44633 vom 13/10. 1933, ausg. 31/10. 1935.) Ri. 
eine Naht »„s n  Rosenberg, Wien, Puckgewinnung von Seide aus Wirkwaren, die 

aumwolle oder dergl. besitzen, gek. dureh Bespriihen des Materials in
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einer Drehtrommel m it nicht mehr ais 7%  einer 35,4%ig. HCl u. Erhitzen auf 60—65°. 
Nach 30—45 Min. ist die Baumwolle zerstórt. Dann wird w. L uft durchgeleitet, der 
zum SchluB etwas NH3 zugcfiihrt wird. (A. P. 1 992 396 vom 9/10.-1931, ausg. 
26/2. 1935.) Sa l z m a n n .

Isaac Davis, New York, N. Y., V. St. A., A u f arbeiten von gewirkten Seiden- 
abfallen. GemaB weiterer Ausbldg. des A. P. 1 965 455; C. 1935. II. 1993 wird die 
mit Seidenraupensekret behandelte, gctrocknetc u. gezwirnte Seide bis zur Sattigung 
mit einer Na2Si03-haltigen alkal. Lsg. von HuhnereiweiB getrankt, in eine sd., 3%ig. 
Seifenlsg. getauclit u. in k. W. naelibehandelt. Zwecks Fixierung der au f diese Weise 
erzielten Krauselung geht man in eine ammoniakal. 0,25—1,35 kg Casein je 45 kg 
Seide u. 1/2— 1% Milchsaure entlialtende Lsg., wringt die Seide aus u. bringt k., 1 bis
l,5% ig. wss. HCHO zur Einw. Naeh 20 Min. wird em eut ausgewrungen u. mit k., 
wss. 8—10%ig. HCOOH naelibehandelt. (A. P. 1988 375 vom 14/6. 1933, ausg. 
15/1. 1935.) Sa lzm a n n .

Mid-States Gummed Paper Co., Chicago, 111., iibert. von: FerdinandW. 
Humphner, Oak Park, 111., V. St. A., Herstellung von elastiscliem Klebpapier oder -tuch 
insbesondere zum Abdecken bei der Spritzlackierung. Das Papier oder Tuch wird mit 
einer Gelatine- oder Leimlsg. getrankt, um es fiir Farben- u. Lacke undurchlassig zu 
machen. Der Lsg. wird zweckmaBig ein fluclitiges Alkali, z. B. NH3, zugesetzt. An- 
schlieBend wird das Materiał m it einem Gemiseh von Glyeerin u. AJL^SOj^, Form
aldehyd, Paraformaldehyd oder Chromaten nachbehandelt. Nach dem Trocknen 
wird eine Seite m it Klebstoff iiberzogen. — Zeiclmung. (A. P. 2 019 010 vom 8/6-
1932, ausg. 29/10. 1935.) M. F. M u l l e r .

Nashua River Paper Co., iibert. von: Herbert L. Thompson, East Peppereli, 
Mass., V. St. A., Herstellung von Zwischenschichtmaterial aus Papier oder Texlilstojfen 
zum Verpaeken oder Lagern von klebrigen u. zusammenbackenden Schichten. Das 
Papier o. dgl. wird m it einer Lsg., enthaltend 140 (Teile) Na2Si03, 15 Glyeerin u. 
eine geringe Menge Waehs, iiberzogen. An Stelle von Glyeerin kann auch hydrolysierier 
Zueker yerwendet werden. Das Waehs wird der Lsg. in Form einer W achsemulsion 
oder -dispersion zugegeben. (A. P. 2  017 449 vom 3/5. 1933, ausg. 15/10. 1935.) M.F.M-

Brown Co., iibert. von: George Alvin Richter, Berlin, N. H., V. St. A., Auy 
arbeitung von Sulfitablaugen. Der anorgan. Biiekstand der Sulfitablauge wird in oxy- 
dierender Atmospharo geschmolzen, die aus Na„C03 u. Na5S 04 bestehende Schmelze 
dann in W. gel., dio Lsg. m it C02 zur Ausfallung von NaHC03 behandelt, der Nd. ab- 
getrennt u. mittels H 2S 03 in eine saure, erneut yerwendbare Sulfitlauge umgewanucl ■ 
(Can. P. 349116 vom 28/12. 1932, ausg. 26/3. 1935.) H o l z a m e r .

Eastman Kodak Co., Rochester, N. Y., iibert. von: Dennis E. Northrop un 
Amos W . Crane, Kingsport, Tenn., V. St. A., Herstellung von feingranuliertem Celmos - 
esterpulver, insbesondere aus Celluloseaeetat durch Fallen der Lsg. bei starkem Umrahrc 
mit einem organ. Fiillmittel u. Evakuieren der fliichtigen Stoffe. Beispiel: 100 g w  1 
loseacetat in  400 g Aceton gel., enthaltend ais Weichmacher 30 g Diathylpktna_a , 
werden m it 120 ccm Toluol gefallt. (Can. P. 349 286 vom 6/5. 1932, ausg. / •
1935.)

E . I. du Pont de Nemours & Co., ubert.^yon: George W . Rigby, Wilmmp ’ 
Del., Gelluloseschwefelsaureesler erhalt man durch Behandlung der Cellulose ( -
sćhliff, Baumwolle, Hydro-, Oxy-, Hethylcellulose, Starkę, Inulin, Glykogenusw-i 
H„S20 7 oder Gemisclien, in denen dieselbe yorhanden ist ( G e m i s c h e  von H2oUj 
C1-S03H  bzw. P 20 5 bzw. Oleum) in Ggw. tertiarer Aminę, wie Pyridin {I)> r ?  
Collidin, Chinolin, Athylpyridin, Conyrin, Dimethyl-, Diathylanilin, Tri-n-mtły ̂  
Dimelhylcyclohexylamin usw., gegebenenfalls eines Losungsm. (Diozan, GS2> ^
Bzl., Toluol, Dibenzylather, Di-n-butyldther, Aceton, Didthylphthalat) bei 70—1U • ___ 
Gesamtmenge an C1-S03H  u. H 2S 0 4 soli stets 5,5 Mol auf 1 Mol Glueose u,
Z. B. mischt man 144 (Raumteile) Oleum (30%) m it 2400 I, 47 Pyridinhydroc i  ̂
1320 Chlorbenzol, gibt 162 Gewichtsteile Cellulose hinzu, erhitzt 7 Stdn. ® , .jg i 
Gelatinoses Prod. — Die Veresterung kann je nach den V e r s . -Bedingungen vc ^  
weit gefiihrt werden. (A. P. 2025 073 vom 9/1. 1934, ausg. 24/12. 193o.) p.{er

Destillers Co. Ltd., Edinburgh, Harold Allden Auden, B anstead , Hann ^  
Staudinger, Epsom, und Philip Eaglesfield, Carshalton, England, BeJiana 
Celluloselriacetat (I), indem man es in festem Zustand m it einem A l k o A ^ g e n  
Propyl-, Isobutyl, Am yl-, Benzylalkohol, Athylenglykol, Cyclohexanol u. Jf pje 
derselben) in Ggw. yon Esterifizierungsmitteln, wie H 3POt , H 2SOl usw. er
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Entacylierung von I  karm boliebig weit gefiihrt werdon, so daB man je nach den Vors.- 
Bedingungen (Zeit, Temp., K atalysator, Alkoliol) verschicdcnart-ige Prodd. erhalt, 
z. B. 1. ein Prod., 1. in CH2C12 m it lioher Viscositat, aber mil. in Aceton (II); 2. ein 
Prod., 1. in I I  (ein aus der Lsg gewonnener Film ist jedoch in  II  nicht mehr 1.); 3. ein 
in II ydllig 1. Prod. (E. P. 433 785 vom 16/2. 1934, ausg. 19/9. 1935.) D o n l e .

Brown Co., ubert. von: Milton O. Schur, Berlin, N. H ., V. St. A., Herstdlung 
von Nitrocdlulose. Cellulosefascrn worden mcrcerisiert, dann in  Blattchonfonn hydro- 
lisiert u. schlieBlich nitriert. Es werden Blattchen m it hohem a-Ccllulosegeh. ver- 
wendet, die zunachst 6 Stdn. m it l° /0ig. HC1 bei 95° behandelt worden. Nach rest- 
loser Entfernung der Saure, Abpresscn des Hauptteiles W. u. vollstandiger Trocknung 
mittcls w. Luft wird die M. vorzugsweise in zwei Stufen nitriert u. zwar zunachst mit 
einer aus 17 (%) H 20 , 33,2 H N 0 3 u. 49,8 H 2SO., bei 45° bestehenden Saure, wahrend
3 Stdn., dann nach Entfernung dieser Saure m it einer aus 17,5 H 20, 20,6 H N 0 3 u. 
61,9 HjSO., zusammengesetzten Siiure bei 40° wahrend 1 Stde. Nach der ubliehen 
Weiterbehandlung der M. wird eine nicdrigviscose Nitrocelluloso erhalten. (A. P. 
2029 547 vom 17/6. 1930, ausg. 4/2. 1936.) H o l z a m e r .

S. A. Gliickman und A. N. Braslawski, U. S. S. R., Herstdlung konzentrierter 
wasseriger Nitrocellrdosedispersionen. Einer etwa l° /0ig. wss. Nitrocellulosedispersion 
werden vor dem Koagulioren etwa 3—8°/0 Pcktin, berechnet auf die Nitrocelluloso, 
zugegeben, worauf das W. verdam pft wird. Auf dieso Weise kann eine 20— 40%ig- 
Dispcrsion in Form einer rahmahnlichen Pastę erhalten werden, die ais Weichinachungs- 
mittd bei der Herst. von piast. M. Verwondung findet. (Russ. P. 44 678 vom 14/4.
1935, ausg. 31/10. 1935.) ' R ic h t e r .

Celanese Corp. of America, Del., iibert. von: George Schneider, Montclair, 
N. J., V. St. A., Herstdlung von gesclimeidiger Kunstseide aus Cellulosederiw. Man 
verleibt der Spinnlsg. beispielsweise 4%  Teesamenol gegebenenfalls in Verb. m it hydro
philen Stoffen, wio mehrbas. Alkohole u. dereń D eriw ., A thyloxybutyrat, Diaceton- 
alkohol, Formal oder dgl. ein. S ta tt dessen kann die Seide auch nachtraglich aviviert 
werden. Infolge des geringen Ranziditatsgrades des Oles ist die Seide lagerbestandig 

“edarf Feiner starken Waschlaugen. (A. P. 2 010 900 vom 19/12.1933, ausg. 
Iq(,o\1935- E. P.  436 925 vom 19/12.1934, ausg. 14/11.1935. A. Pior. 19/12. 
1J330 _ S a l z m a n n .

Camille Dreyfus, New York, N. Y., V. St. A., Textilmaterial zu Wirkzwecken. 
TerWendet e*Ile z- aus gegebenenfalls Mattiernngspigmento u. Diiithylenglykol 

W m ltenda Acotylcelluloselsg. troeken gesponnene Kunstseide, dio noch 0,1—6%  
restliches Losungsm. enthalt, im AnschluB an den SpinnprozeB m it 01iven- oder Mineralól 
aviTiert u. bis auf 0,8—3 Drehungen je 25,4 mm gezwirnt worden ist. (A. P. 2 022 410 
v°m 17/L ip33, ausg. 26/11. 1935.) S a l z m a n n .
, n Gohda, Koslnmagan, Japan, Herstellung von Kunstwolle, dad. gek.,
a Algmsaure, Mannit, Eiweifisubstanzen u. Rohcellulose von Meeresalgen in CH4C1, 
anmn u. einer ammoniakal. Cu- u. Zn-Salzlsg. gel. werden u. diese Lsg. in Fallbadern 

Snl/f °a-USPfn von 2 oder me^r ^er folgenden Substanzen (Furfurolsalze, Gerbsaure, 
ate, HjSO.!, A. u. HCHO) zu Filden versponnen wird. Es folgt eine Naclibehandlung 
ê r von Perborat-Carbonat u. eines fettsauren Salzes. (Can. P. 349 069 

'om 3/3.1934, ausg. 26/3. 1935.) B r a u n s .
werd U ^ td ., London, Spinngefdrbte Kunstseide aus Viscose. Der Spinnlsg. 
auiw?’ Um , Auskrystallisieren der ihr einverleibten Leukobase zu verhindern, 
ClvL-r,iem j 100̂  z. B. der Monoathylather des Athylen- (bzw. Diathylen-)
CaWir, i ? -r, J,en Methyl- oder Butylather zugefiigt. Ein Gemisch von 200 (Teilen)
15 lU1(. ^cig, 300 k. W. u. 44 20%ig. NaOH. werden auf 60° erwarmt, m it
u. Diatl Si , versetzt u. 20 Min. stehen gelassen; dann gibt man 100 n-Butylśithor 
wird 211 u ' r *ih rt das Ganze in 27000 Viscoso, die sogleich versponnen

La <3n-' a ^0m 6/2' 1935’ aus8- 7/8. 1935. E. Prior. 8/2.1934.) Sa l z m a n n . 
reich de ^alenciennes und Leonard Maurice Glazener, Frank-

pefó rl>t&n Fćiden undFilmen aus Viscose. Man verleibt der Spinnlsg. 
behandelt h o . , 7;  D. Naphtkol A S  oder Aminonaplitholsidfosdure ein u.
aromat Air,’6 , m*̂  diazotierenden Mitteln nacli. S ta tt dessen kann auch eine 
Azoverii „',n0V6r'); Ve.nvendet werden, die nach dem Spinnen diazotiert u. m it einer 
die Kunńliin UPP , wird. Wenn die kupplungsfahige Verb. alkaliloslich ist, muB 
19/8. 1935 ) V°r r  Entscl>weflung erfolgen. (F. P. 785 752 vom 22/ 1. 1935, ausg.

'' S a l z m a n n .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstdlung von gefdrblen Faden 
und Folien aus Cellulose oder dereń Deriyy. Die Spinnlsg. wird m it einem Kilpenfarbstoff, 
z. B. Indanthrenbrillantgriin B, Indanthrenrotbraun 5 RF, Indanthrenschwarz BGA 
u. dgl. yersetzt u. in ein Fallbad yersponnen. Die erhaltenen Faden werden alsdann 
m it einem Red.-Mittel behandelt, das den Farbstoff in die Leukoform iiberfiihrt, u. 
der Oxydation an der Luft ausgesetzt. — Einer 10%ig. Cu-Oxydammoniakcelluloselsg. 
werden 5%  Indanthrenblau GDC Doppelteig einverleibt, in iiblicher Weise versponnen 
u. die Seide nach dem Entkupfern I/ 2 Stde. m it einer 50—60° w. wss. Lsg. von 12 ccm 
NaOH (40 Be), 2,3 g Hydrosulfit u. etwas NaCl im Liter behandelt. Die gewasclienen, 
oxydierten u. geseiften Faden besitzen einen lebliaften, frischen Farbton. (F. P. 782 232 
vom 3/12. 1934, ausg. 31/5. 1935. D. Prior. 6/12. 1933.) SALZMANN.

Du Pont Cellophane Co., Inc., Wilmington, Del., iibert. von: William H. Chareh, 
Buffalo, N. Y., V. St. A., Herslellung feuchtigkeitsdichter Folien aus Cellulosehydrat 
durch Tranlcen der Folie m it einer Wachs- oder Paraffindispersion in W., gegebenen- 
falls m it Zusatz von Weichmachern u. nachheriges Trocknen bei erhóhter Temp. 
(Can. P. 348107 vom 25/11.1932, ausg. 12/2.1935.) B rauns.

Du Pont Cellophane Co., Inc., Wilmington, Del., iibert. von: Lloyd L. Leach und 
John S. Sieman, Kenmore, N. Y., V. St. A., Wasserfestes Cellulosematerial mit einem 
Grundauftrag aus Kautschuk, gegebenenfalls m it trocknenden Olen u. einer Deck- 
schicht aus Cellulosederiw., Wachs, Weichmachern u. eytl. Harz. (Can. P. 348172 
vom 9/2. 1933, ausg. 12/2. 1935.) BrauNS.

Sylvania Industrial Corp., Fredericksburg, Va., iibert. von: William Beyerly, 
N. J .,  Y. St. A., Iiunststroh aus Cellulose oder dereń D eriw . yon rauher Oberflache 
u. welches scintilliert, erhalt man durch Verwendung yon Spinncliisen, an dereń rundę 
Mittelóffnung sich zwei Schlitze anschheCen. Durch die ungleichmaCige Schrumpfung 
des unregelmaCig geformten Gebildes u. leichte Drehung erzielt man den genannten 
Effckt. (A. P. 2 002153 vom 13/4. 1933, ausg. 21/5. 1935.) SALZMANN.

Eva Flugge, Kunstseidenindustric. Der internat. Aufbau cl. Kunstseidenindustric u. s. Fojgen. 
Leipzig: Bibliogr. Inst. 1936. (128 S.) gr. 8°. =  Wandlungen in d. Weltwirtschaft.
H. 3. M. 6.—.

Eva Flugge, Rohseide. Wandlgn. in cl. Erzeugg. u. Venvendg. d. Rohseide nach d.
krieg. Leipzig: Bibliogr. Inst. 1936. (113 S.) gr. 8°. =  Wandlungen in d. Weltwirt- 
schaft. H. 1. M. 6.—. ,,

Hans Hermann Schiller, Wolle. Wandlgn. in d. Erzeugg. u. Ver\vendg. d. Wolle nach d. iJck- 
krieg. Leipzig: Bibliogr. Inst. 1936. (199 S.) gr. 8°. =  W a n d l u n g e n  i n  d .  Weltwirt-schait.
H. 2. M. 10.—.

XIX. Brennstoffe. Erdól. Mineralole.
C. Mahadevan, Untersuchungen an Kohle mittels Eontge?istrahlen. Dio Bóntgeii- 

unterss. an Kohle ergaben ais Hauptbestandteil das V itrain; das Gitter hat kolloKiaW 
Dimensionen. Das Diagramm des Durains besteht aus den Interferenzen des yitrains, 
die uberlagert sind von denen der Aschebestandteile u. yon graphit. C. Das Diagraw™ 
des Fusains endlich ist zusammengesetzt aus denen der Asche u. des freien C. Ls :an 
auBcrdeni Andeutungen von Faserstruktur yorhanden. Durch Extraktion der Kom 
nach W h e e le r  m it yerschiedenen Losungsmm. erhalt man drei Substrate, a, p u- ¥> 
von denen sich a u. f) ais ident. erwiesen, wahrend das Diagramm von y  sehr annu 
denen von Harzcn ist. Dic Aschebestandteile sind im Vitrain in kolloidaler łor i 
im Durain zum Teil kolloidal, zum Teil in einer A rt grober Suspension u. im iu  
in Form grober Einscliliisse enthalten. (Rev. univ. Mines, Metallurgie, Trav- P'1 
[8] 12. (79.) 119—20. Marz 1936.) GOTTFRIED.

E. Lamprecht, Lettengehalt von Braunkohlenbrikeits, sein Nachweis durch ein ®  ̂
t-erfahren und sein Einfluf} auf die Witterungsbestandigkeit ron Brikelts. Obcriau 
Braunkohle zeigte in den gróbsten Kornungcn Lettenteile. Niederlausitzer 
wies Sande in fcin yerteilter Form auf. Bei der Oberlausitzer Kohle r.e ĉ| |emrŜ n3tcii. 
Aschebestandteile in den gróbsten Teilen an, bei der N iederlausitzer in den *el-ettcr. 
Die zuerst genannte Kohle ist witterungsunbestandig, die andere auBefórdenthcn v  ̂
fest. Der Letten lafit sich durch Behandeln m it Aluminiumcklorid 25/1.
Anfiirben m it einer Methylenblaulsg. gut nachweisen. (Braunkohle 35. 53 o ■ <
1936. Grube Werming-Hoff, O.-L.) Schustw'-
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F. Kaiser, Die Yeredelung der oberpfdhischen lignitischen Rohbraunkohle nach dem 
Fhipner-Verfahren. Wesen des Verf. von F l e i s s n e r . Besclireibung der Ponholzer 
•Anlage. Vers.- u. Bctriebsergebnisso. (Braunkohle 3 5 . 65—70. 85— 88. Febr. 1936. 
Numberg.) S c h u s t e r .

R. A. Mott, Kolilenreinigung mit Hilfe schwerer Fliissigkeiten. Ausfuhrliche Be
sprechung der theoret. Grundlagen u. der yersebiedenen techn. Verff. (J. Inst. Fuel
9. 158—70. Febr. 1936.) S c h u s t e r .

W. E. Bakes, Die Einwirkung von Losung&mitteln au f Kolile. Zusammenstellung 
u. ausfuhrliche Besprechung des einsehlagigen Schrifttunis. Eigeno Verss.: drci engl. 
Kohlen, eine stark, eine mittelmaBig u. eine nicht backende, wurden m it Bzl. unter 
erhóhtem Druck u. m it Pyridin bei gewohnlichem Druck extrahiert. In  gleieher Weise 
wurden die Kohlen nach teilweiser Druckhydrierung untersucht. Beziehungen der 
Ergebnisse zur Konst. der Kohle. (Dep. sci. ind. Res. Techn. Paper Nr. 3 7 . 210 Seiten.
1933. East Grcenwich, Fuel Research Station.) S c h u s t e r .

W. Guntermann, Die Yergasung fester Brennstoffe. Gegenwartiger S tand u. 
Aufgaben der Vergasungstechnik. (Arch. Warmewirtsch. Dampfkesselwcs. 17. 77—81. 
Marz 1936.) S c h u s t e r .

T. Namikawa, Studien 'iiber die vollstdndige Vergasung ton Kohle. V II.—IX .
VII. Einflu/3 der Erhitzungsgeschwindigkeit auf die Reaklionsfahigkeit von Koks gegen 
Dampf. — VIII. Einfluji der Erhitzungsgeschwindigkeit auf die Verbrennlichkeit von 
Koks (1). — IX. Einfluji der Erhitzungsgeschwindigkeit auf die Reaktionsfdhigkeit von 
Koks (2). (Vgl. C. 1 9 3 3 . I I . 1950.) V II. Shimbara Kohle wurde bis zu einer End- 
temperatur yon 550° mit Erhitzungsgeschwindigkeiten von 7,6, 2,2, 1,1 u. 0,55° je Min. 
verkokt. Die Koksę wurden bei 816, 900, 1000, 1120 u. 1200° m it Dampf im N2-Strom 
vergast._ Die Rk.-Fahigkeit der Koksę stieg m it der Vergasungstemp. u. war um so 
gróBer, je langsamer die Kohle yerkokt worden war. Die Unterschiede zeigten sich bei 
900 u. 1000° am starksten. — V III. Die Kohle wurde bei 700, 800, 1000 u. 1200° m it 
erhitzungsgeschwindigkeiten von 7,6, 2,2 u. 0,55° je Min. yerkokt. Die Koksę wurden 
bei 300—800° mit einem Gemisch von 10% 0 2 u. 90% N 2 yergast. — IX . Die gleichen 
Koksę wurden mit Luft yergast. Die 700- u. 800°-Kokse zeigten gróBere Verbrennlicli- 
keit, wenn sie durch rasches Verkoken erhalten worden waren. Die 1000°-Kokse 
yerhielten sich umgekehrt. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 3 8 . 405 B— 407 B. 
Udo. [Nach engl. Ausz. ref.]) SCHUSTER.

i ®°^schiHj Carburation von Doppelgas. Wissenschaftliclie Grundlagen. Doppel- 
gasanlagen mit Olcarburation. Betriebsergebnisse prakt. ausgefiihrter GroBanlagen. 
( . osterr. Ver. Gas- u. Wasserfachmanncr 7 6 . 25— 32. 1/2. 1936. Klagen- 

_ S c h u s t e r .
Or i i- asam °wski und K. Pissarew, Schwefdwasserstoffreinigung von Gas durch 
J  ™  an aktivierter Kohle. Die S-Aufnahme der in einer Vers.-Anlage zur Ent- 

n- T ° j ” 8 von Wassergas yerwendeten A-Kohle betragt in frischem Zustand 104,9%> 
ArW*t u". Pcgencricrung 85,5 bzw. 92,7% des Kohlegewichtes. Die optimale 
‘ , .  ? mP; bei 120—130°. Dem zu entschwefelnden Gas wird Luft in 25% iiber- 

fen8°> sowie NH3 (33% des Gewichtes von H 2S) zugcfiigt. Um eino voll- 
O* . fęlunS zu erhalten, muB das Gas nach der Reinigung noch 0,3—0,5%
der T a  r t l  ^ nc " -esentliche Rolle spielt die Feuchtigkeit der A-Kohle. Die mittels 
erfnin-f V 1, ?,0 bestimmte A ktiyitat fallt m it steigendem W.-Gch. Die Regeneration 
Ahtilnr,-/0?! ra^ ti°n  m it 9—18%ig. Lsg. von (NH.,).>S. Die Lóslichkeit von S in 
sulfirik  ̂ i ^on der K °nz- von (NH.,)2S fiir 20° wird bestimmt. Die erhaltene Poly- 
abpr riif tr  durch Erhitzen zers. Bei 100° bleibt nur 4 g/Liter S unzers. im Ruckstand, 
Utopi- ° ; von (NHi)aS im Dostillat ist zu gering. Bei 80—85° bleibon 19 g/Liter 
unzer, v  oj‘nstigston ist eine Zers.-Temp. yon 90—95°. Dabei bleiben 8,9 g/Liter 
eh im it^ ' ,le.K°nz- des Destillats betragt 18% (NH,)„S. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
r r t f r  Promysehlennosti] 1 2 . 913-21 . 19350 B a y e r .
der Entwicklung und heutiger Stand der Gasentgiftung. I. I I .  An H and
der CO-Fntf °  einsc iS*gen Veroffentlichungen wird ein Uberblick iiber die Methoden 
Entrnftnnr,,, 0lm}nS aus Gasen u. eine Beschreibung des gegenwartigen Standes der 
BerlL.) 1S ge§eben- (Chemiker-Ztg. 6 0 . 33—36. 55— 57. 15/1. 1936.

g  S c h u s t e r .
Wissensoli?fH^/^rf'U?î ,l<'’e!''se von lonisationsflachen bei der elektrischen Gasreinigung. 
^organe? * i™1 11. .^dlagen der elektr. Gasreinigung mit Ionisationsflachen. Elektr.

Abscheideraum. Vorteile des neuen Verf. gegeniiber der Elektro-
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gasreinigung m it Spruhdrahtabscheidern. (Braunkohlenareh. Heft 44. 3—45.
1936.) S c h u s t e r .

H. Eiring, Betriebserfahrungen mit der dek Irischen E?itteerung. O ber d ie  Ent-
teo ru n g san lag e  B a u a r t  d e r S ie m e n s -L u r g i -Co t t r e l l -E l e k t r o f il t e r -G e s . au f der 
Z eche C onso lidation . B escbreibung  w e ite rer A n lag en  (in  Schw elereien). Betricbs- 
e rgebnisse  u . ih r  E in fluB  a u f  d ie  h in te r  d e r E n tte e ru n g  angesch lossenen  Werks- 
e in rich tu n g e n . (G lu ck au f 72. 1G3— G7. 15/2. 1936. F ra n k fu rt/M a in .)  S c h u s t e r .

O. Eisler, Z. Zamrzla und M. Weinkopf, Ununterbrochene Teerdeslillation mit 
Rohrenofen der Bauart Koppers. Bisherigo Verff. Grundlagen neuzeitlicher Methoden. 
Beschreibung der Anlage in Mahrisch-Ostrau u. Mitteilung ihrer Bctriebsergebnisse. 
(Gluckauf 72. 184—88. 22/2. 1936. Mahrisch-Ostrau.) S c h u s t e r .

G. Free, Die wirksamen Schwefelverbindungen der Schieferteere. Zusammenstellung 
des Schriftturas. (Brennstoff-Chem. 17. 45— 47. 1/2. 1936. Bochum, Berggewerkschaft- 
liches Labor.) SCHUSTER.

L. Tronstad und F. Gjesmoe, Ober den Einflufi von Druck und Temperatur auf 
die Holzverkohlung. Norweg. Fichte, Kicfer u. Birke wurden bis zu Endtempp. von 
300, 400 bzw. 550° bei Drueken von 1, 4, 7,1 u. 12,6 a ta  verkokt. Best. der Ausbeutcn 
an Destillaten u. Holzkohle sowio der Kohlenąualitat. Zusammenstellung u. Dis- 
kussion der Ergebnisse. (Kong. Norsko Vidensk. Selsk. Forhandl. 8. 94—97. 1935. 
Techn. Hochschule Norwegens, Inst. f. techn.-anorg. Chem.) S c h u s t e r .

Hilding Bergstrom und Karl Cederąuist, Die Herstdlung von Aceton aus durch 
Verkohlen von Nadelholz erhaltenem Calciumacetal. In  einer Fe-Retorte von 10 1 Inhalt 
wird Graukalk m it 71,9°/0 Ca(CH3C 00)2 m it W asserdampf dest. Die Acetonausbeuto 
wird merklich erhoht, wenn das Materia! durch Einlegen in einen K orb aus Fe-Draht- 
netz vor unm ittelbarer Beriihrung m it den h. Wanden geschutzt wird. Aueh die 
Wasserdampfmenge muB gomigencl groB gewahlt werden. Zusatz von A120 3 setzt die 
Acetonausbeuto herab u . erhoht den CH4-Geh. im Gas, das stct-s 40—60 Vol.-% 
enthalt. Sehr hoch ist auch der CH4-Geh. im Gas bei Ggw. von Ca(OH)2. Auch Zusatz 
von M n02 bccinfluBt die Acetonausbeute ungunstig. (IVA 1936. Nr. 1. 2 bis
4. 1/1.) R . K .  Mu ller .

I . A . Trefił]ew  und K . A. B uschm an, Hydrierung von Torfteeren. Zur Unters.
der Hydrierung von Torfteer wird dcrselbe wie folgt in Fraktionen zerlegt: I. Fraktion 
(180—300°) 25%, II . Fraktion (300—360°) 53,9%, H I- Pech 13,1%, IV. Verluste 8,0%- 
Die Hydrierung wird an den Fraktionen I. u. II. getrennt im Autoldaven durchgefunrt- 
Fraktion I . : Katalysator 5%  MoS3, Anfangsdruck 80—82 at, Maxitnaldruck 170 bis 
bis 205 at, Temp. der H auptrk. 470—480° innerhalb 1 Stdo.; Ausbeute an Rohol i 
bis 81%, an entphenoliertem Benzin bis 200° 22,3—22,7% der angewandten Menge. 
Fraktion I I . :  K atalysator 8,5% MoS3 +  ZnCl, (1 :1 ), Anfangsdruck 80 a t, Temp. 
440—445° innerhalb 1 Stde, 560° innerhalb 30" Min.; Ausbeute an Rohol 24,5 /o> ® 
entphenoliertem Benzin bis 200° 47,1% des erhaltenen Rohóles. Die Gesam tausbeu 
an entphenoliertem Benzin bis 200° betrug 31 Gew.-% der angewandten Menge. W 
ziemlich hohen Verluste durch Vcrgasung kónnen dadurch erniedrigt werden, dali 
Torfteer entparaffiniert wird u . somit nicht in zwei, sondern in drei F ra k tio n e n  zer g 
w ird; die Paraffinfraktion kann dann bei milderen Bedingungen m it geringerer ,  ̂
gasung hydriert werden. Weitere Verss. sollen in dieser Richtung gBmacht wero • 
Das erhaltene Benzin ist reich an Aromaten u . kann gut zur G ew in n u n g  derse 
benutzt werden. (Ukrain, chem. J .  fukrain.: Ukraiński chemitschni S h u rn a lJ  lU. - 
bis 227. 1935.) v. JfoęB.

Hajime Isobe, Ober die Hydrierung von Kóhle. Zusammenstellung von " r8L  
nissen an einor halbtechn. Ardage. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 28- ^ r- o ( J 
Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abśtr.l, Tokyo 14. 68—69. Nov. 1935. L o 
engl.]) S c h u s t e r .

G. Knopp, E in  neuer W eg zur wirlschafllichen Benzingewinnung aus 
wasserstoffen. Spaltergebnisse m it Kohlen- u. Schieferteerdlen mit 
Destillaten in den Kreislauf des Prozesses zwecks Verminderung der Koks- u.
(Ocl Kohle Erdocl Teer 12. 56—58. 15/1. 1936. Berlin.) &i jLvoiue J iruou i jlcui jl<s. uu— uo. 1. ly o o . x>em u./ - fcrhetl

Masakiehi Mizuta, Herstdlung von Mono- oder Dinilrotoluol aus dem aroma' ^
,zin des Syukkoko-Rohols durch direkte Nitrierung. I II . Herstdlung J

und Magenta. Schlufi. (II. ygl. C. 1933. II . 2486.) Aus dem S ja ik k o k o r o u u  ^
wonnenes o- u . p-Toluidin wurde auf Safranin u . Magenta yerarbeitet, "
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gegenubor chom. roinem Ausgangsstoff keine Untorschiede ergaben. (J. Soc. chem. 
Ind., Japan [Suppl.] 38. 723 B—724 B. Dez. 1935. [Nach ongi. Ausz. ref.]) W a l th e r .

W. H. Hoffert und G. Claxton, Neuere Forłschrilte au f dem Gebiete der Mittel 
zur Verhinderung der Harzbildung, angewandt au f Motortreibstoffc. Inhaltlich ident. 
mit der C. 19 3 5 . I. 338 ref. Arbeit. (Quatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun.
1. 8 Seiten. 1935.) W a l th e r .

— , Zum Kraft-stoffproblem des Fahrzeugdieselmolors. Fiir den sclmellaufenden 
Fahrzeugdiesel sind nur Kraftstoffe m it Cetenzahl iiber 50—55 u. hoher brauchbar, 
Von den handelsiiblichen Mittelolen haben nur 5%  eine Cetenzahl > 6 0 , aber etwa 
85% eine mittlero Cetenzahl, fur die man Motoren konstruieren sollte. Da selbst die 
besten Dieselóle kaum hóhere Cetenzahlen ais 60 haben, ergibt sich fiir den schncll- 
laufenden Fahrzeugdiesel eine s c h m a l o r e  Kiuftstoffbasis ais fiir den Vergaser- 
motor, die sich durch Zunahme der teelinischen Spaltung standig verschmalert. Durch 
hohe Verdichtung oder/u. Gluheinsatze in Wirbel- oder Vorkammem kann die Kraft- 
stoffbasis verbreitert werden. Diagramme. (Automobiltechn. Z. 3 8 . 486—87. 10/10.
1935.) W a l th e r .  

Marius Aubert, Pierre Clerget und Roger Duchene, Einfluf) verschiedener
Zusdtze auf die Verbrennung von Gasol in  Einspritzmotoren. (Vgl. auch C. 1935- II. 463.
1936. I. 930.) Wird durch eine Einspvitzvorr. Gasol u. durch eine zweite gleiclizeitig 
oder kurz danach ein Gasol-Athylnitratgemisch in einbn Motor eingespritzt, so yerringert 
(las Athylnitrat den Ziindverzug, m acht die Verbrennung weieher u. setzt die Motor- 
leistung herauf. (C. B . hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 1 . 879—81. 12/11. 1935.) W a l t h e r .

H. HoJJmann, B etńfft „Einflu/3 des Benzolzusatzes zu Benzin-Alkoholgemischen“ 
von J. Formanek. Von der yon Form Anf.k (C. 1 9 3 5 . II . 3875) behaupteten Kraftstoff- 
erspamis beim Dreiergemisch kann nach den angefuhrten Versuchszahlen nicht die 
Redo sein. Ein Dreiergemisch ergab keine Vorteile gegeniiber dem Zweiergemisch. In  
einer Antwort bemerkt Formanek, daB er bei Benzolzusatz von 20 bzw. 30%  kleinere 
Dusen 55/115 bzw. 50/110 anwandte, wodurch sich die Differenzen erklaren. Duplik 
von Hoffmann. (Automobiltechn. Z. 3 8 . 574r—75. 25/11. 1935.) W a l th e r .

Yuzaburó Nagai und N aojiro  Is ii, Unlersuchungen iiber die Verdampfbarlceit von 
Ireibsloffen, die Athylalkohol enthalten. (I. ygl. C. 1 9 3 5 . I. 3743.) II. Berechnung 
der Starltempcratur einer Maschine, wenn Athylalkohol-Athylathergemische ais Treib- 
stvffe gebrmicht werden. Inhaltlich ident. m it der C. 1 9 3 5 . I. 3743 ref. Arbeit. — 
TV n°la ê Un^ Teildampfdrucke in  Geniisclien von Athylalkohol und Cyclohexan. —

• -Berechnung der Starttemperatur einer Maschine, wenn Athylalkohol-Cyclohemn- 
gemische ais Treibsloffe gebraucht werden. I I I . u. IV. inhaltlich ident. m it der C. 1 9 3 5 . 
r\r i r°f- Arbeit. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl] 3 8 . 86B.—95B. 1935. 
[Aach engl. Ąusz. ref.]) WALTHER.

K. R. Dietrich, Meihanol neben Spiritus ais Treibstoffzusatz. Methanolzusatz
\ crbUligt das Treibstoffgemisch, ohne es techn. zu yerschlechtem. (Automobiltechn. Z.

w  i 1935-> . Wa lth er .
I* , ^ er gegenwiirtige Stand der Ersatztreibstofffrage. Kurze, gemeinverstand-

Ausfuhrungen iiber Dieselol, schwero Rohole fiir Dampfwagen, Spiritus, feste 
Rn/ s i. 0 (H ^koh le u. Holz fiir Generatoren), gasfórmige Treibmittel (Propan, 
To a,ińnp ! ®aso^ Methan, Kokereigas, Stadtgas). (Automobiltechn. Z. 3 9 . 37—38.

a tj iw • Wa lth er .
Verfw und R . A. Acton Taylor, Kohlehaltige Heizole. Die bisherigen
Hpi -i ml , kohlehaltigen Heizolen u. Fliefikohle lassen erkennen, daB diese dem 

? cn ^  8£in .sind' (Engineer 1 6 1 . 229—30. 28/2. 1936.) W a l th e r .
Vb J  Janssen Czn., C. Krygsman und D. Th. J. Ter Horst,
Gleiołii Transformatorenóle. W erd en  d ie  n a ch  d e r  AKRHENIUSSchen
Temu ^  crechneten Reaktionskonstanten ais Funktion der reziproken absoluten 
forma w '  §®n’ ?° schneiden sich die fiir verschiedene Osydationszeiten yon Trans- 
halb dpr°T° Cn j St™1lnf:en Werte in einem Punkt. Dieser Schnittpunkt sollte ober- 
waWnrl Transformators liegen, da dann die Rk.-Geschwindigkeit m it 0 2

M a l t l  D™nguabni“ m t' (Physica 2. 201—20. 1935.) W a l th e r .
dem von Wnn Tn1 -i -Beitrog zum Studium der Schmierung. In  einem App., der 
'Turdo rlr.-r t> -i ('-ontnbution a Fćtude du graissage, Paris 1926) benutzten entspricht, 
saurcesWn ™ ngskoeff-. ™n Mineralolen, fetten Olen, Glycerin, Olsaure u. Fett- 
Reibu!ic™LT,,.?f fetten Olen bzw. Fettsauren u. Fettsaureverbb. fallt der

bei emer zwischen 35 u. 90° liegenden Temp. sehr stark  ab, was yiel-



3 6 1 6 H x il-  B r e n n s t o f f e . E p.d 5 l . M in e r a l Ol e . 1 9 3 6 . I.

leicht auf einen t)bcrgang einer «- in eine /?-Schichtung der Fettsauren zuriiekzufuhren 
ist. (Publ. sci. techn. Ministóre de l’Air Nr. 46. 1— 29. 1935.) W a l t h e r .

Michael Freund, Beziehung zwischen den physikalischen Eigenschaften und der 
chemischen Zusammensetzung von Schmierolen. Inha lt ident. m it dor C. 1933- II. 3792 
ref. Arbeit. (Rcfiner natur. Gasoline Manufaeturer 14. 486— 89. 1935.) W a l t h e r .

Louis Leprince-Ringuet, Studium und Kontrolle der Sclimierole durch Messungen 
der Zwischenfldchenspannung zwischen Ol und Wasser. Die Zwischenspannung zwischen 
Schmierolen u. rcinem W., gemessen nach dem Yerf. von NoUY wird durch polare 
Gruppen entlialtende Stoffe, wie Cyelohesanol, Octylsaure u. Tricaprylin stark bc- 
einflufit. Man kann daher die Alterung yon Olen im Laboratorium u. im Betrieb mit 
diesem Untersuchungsyerf. verfolgen. (Publ. sci. techn. Ministóre do l’Air Nr. 52. 
1— 25.) W a l t h e r .

L. Andreu Navarro, Anweisungen fiir  die Ausfiihrung von Straflenbefestigungen 
in  Makadam-Zement nach dem System „Sandwich“. (Cemento 7. 421—27. 1935. 
Lemona.) R. K. M u l l e r .

H. Eilers, Verschiedene Arlen von Asphaltbitumenemulsionen und ihre Anwendung. 
tJbersicht. (Verfkroniek 9. 12— 16. 15/1. 1936.) ScHUSTER.

Carl Holthaus, Kritische Untersuchung der Aschebestimmung in  Steinkohlen. Ver- 
aschungen bei yerschicdonen Tempp. ergaben fiir Steinkohlen 750° ais gunstigste Temp. 
Aus der Aschozus. bei verschiedenen Veraschungstempp. ergab sich, daI3 vor allem 
die Carbonate, die Sulfate u. in geringem Mafie der Fe-Geh. der minerał. Kohlebestand- 
teile sich yerandcrn; dio iibrigen Bestandteilo bleiben unbeeinflufit. Nach vorschiedenen 
Methodcn erm ittelte wahro Aschengehh. zeigten, dafi bei Steinkohlen der wahre Aschen- 
geli. merklicli hoher hegt ais der durch das ublicho Veraschungsverf. ermittelte Gluh- 
riickstand. Der Unterschied zwischen bciden nimm t zu m it dem absol. Ascliengeh. 
u. don zersetzlichen Bestandteilen der Asche. (Arch. Eisenhiittenwes. 9. 369—87. 
Febr. 1936. Dortmund.) ScHUSTER.

— , Bestimmung der bldlienden Eigenschaflen ron Kohle. Beschreibung yon A p p ara tu r 
u. Arbcitsweise der chem. Abteilung der S o u th  M e t r o p o l i t a n  Gas C o m p an y . 
(Fuel Sci. P ract. 15. 36— 39. Febr. 1936.) ScHUSTER.

Clśment Rahmi Gourdji, Frankreich, Brikeltierung ron Kohle. Feingemahlenc 
Kohle wird m it einem Bindomittel, das aus 30% minerał., tier. oder pflanzlichem Jf ichs 
u. 70%  Schweról besteht, in geschmolzenem Zustande yerriihrt, worauf die Mischung 
brikettiert wird. (F. P. 791 842 vom 20/9. 1934, ausg. 18/12. 1935.) DERSIN.

N. V. Mij. tot Exploitatie van „Ten Bosch Octrooien N. V.“ , Arnhem. 
Holland, Prefikórper aus Kohlenstaub oder Braunkohlenstaub. Der Prefidruck je Flachen- 
einheit dor gesamten Oberflache soli wahrend der Aufhebung des Prefidrucks sowei 
wio moglich von Punkt zu Punkt konstant bleiben. W ird diese Bedingung eingehalteni 
so zorfallon die erhaltenen Brilcette nieht so leicht wie bisher. Das Verf. eignet mcB 
besonders zur Herst. von Prefikórpern aus Anthracitstaub. (Dan. P. 51107 vom
1934, ausg. 30/12.1935. D. Priorr. 30/8. u. 13/10. 1933.) Dke^ S'a,

International Hydrogenation Patents Co. Ltd., Liechtenstein, 
Hydrierung ron Kohle u. dgl. Die Ausgangsstoffe werden, wenn sie bas. Bestanate 
enthalten, in  fein verteiltem Zustand (z. B. in diinnen Schiehten oder in Olen 
durch geeignete Vorr. m it neutralisierenden Fil. (konz. oder rerd. H2 
C l-S03H, HCI, IJ3PO,, H3POs, H N 03, I I3A s0 4, H-COOH, CH3-C00H, (GOOtih 
Weinsaure, Bzl.-, Naphthalinsidfonsdure, Chlorderiw. ron Bzl., Toluol, Xytol, ’ 
Halogenide ron Meialloiden, wie N H .C l, CClt , saure Salze ron Sn, Mo, W, Mih 
Be, Zn, Cd, A l, Vd, Cr, z. B. saures Al-Silicat, Mg-, Zn-, Cd-, Vd-, Crf h0&̂  
Zn-Borat urno.) derartig angefeuchtet, dafi keine Abscheidung der Fl. erfolgt? u. 
der Hydrierung bei 380—500° u. 100—1000 at, zweckmaBig in Ggw. von H, u.
unterworfen. Man kann der Fl. Netzm ittel (Isopropylnaphthalinsulfonsaiire) u. ^  
lysatoren aus der 2.—8. Gruppe zusetzen. Die Kohle wird zu ca. 93% in li- 
umgewandelt. (F. P. 780 077 yom 22/10. 1934, ausg. 18/4.1935. D. Pnor. '
1933.) -

Texas Co., New York, N. Y., iibert. von: Richard F. Trow, Port Arthur, j. •> 
V. St. A., Spaltverfahren. Das zu spaltende Ol durchstróint unter Druck .f1? ^ ^ 5 1  
sehlange u. t r i t t  in einen Verdampfer, in dem eine Trennung in Oldampfe u. , , ,  ‘mat0r 
ohne Ansammlung yon fl. 01 erfolgt. Die Oldampfe treten in einen Spaltdep , ° ^on

ii



gehen. Das Hochdruckkolonnenriickstandsol wird der Spaltschlange zugefiihrt, u. das 
Dephlęgmatorriickstandsol wird m it dem h. von der Spaltschlange kommenden 01 
vor Eintritt in den Verdampfer gemiseht. Das vom Verdampfer abflieCende 01 wird 
unter Druckverminderung in eino Niederdruckfraktionierkolonne geleitet u. hier dest., 
wahrend gleiclizeitig das Rohol von oben eingeleitet u., ais Dcplilegmiermittel wirkend, 
dest. wird. Ein geeignetes Kondensat wird von einem Zwischenboden der Nieder- 
druckkolonne abgezogen u. in den oben erwahnten Spaltdephlegmator eingebraeht. 
(A. P. 2 016 304 vom 19/5. 1931, ausg. 8/10. 1935.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, IH., iibert. von: Lyman C. Huff., Chicago,
111., V. St. A., Spallverfahren. Man leitet das 01 durch erhitzte Spaltsehlangen in eine 
Kk.-Kammer u. aus dieser unter Druckyerminderung in einen Vcrdampfer, aus dem 
das fl. Riickstandsól abgezogen, die Diimpfe aber in eine Fraktionierkolonne geleitet 
werden, dereń Riicklaufól den Spaltsehlangen wieder zugefiihrt wird, wahrend die aus 
der Kolonne austretenden Diimpfe kondensiert werden. Das Rohól wird durch indirekten 
Warmeaustauseh m it den h. Spaltdampfen u. dem Riickstandsól auf die Verdampfungs- 
temp. der leiehten Bestandteile vorgewiirmt u. in einem Verdampfer von diesem ge- 
trennt, darauf teils direkt den Spaltsehlangen, teils in die vorerwiihnte Fraktionierkolonne 
unter Vermisehung m it den Spaltprodd. eingefiihrt. (A. P. 2 016 371 vom 30/3. 1931, 
ausg. 8/10.1935.) D e r s i n .

Standard Oil Development Co., Delaware, V. St. A., iibert. von: Reginald 
K. Stratford, Sarnia, Ontario, Canada, Kombinierles Spali- und Extraklionsverfahren 
Jur Kohlenwasserstoffole. S-haltige Gasóle oder andere S-haltigc paraffinbas. Erdól- 
fraktionen werden m it Phenol bei Tempp. unterhalb der vólligen Mischbarkeit des 
Pkenols init dem 01 extrahiert, das R affinat gespalten u. mindestens ein Teil der 
leiehten Spaltprodd. iiber Ton gekliirt u. entfiirbt. (A. P. 2 007114 vom 24/3. 1930, 
ausg. 2/7. 1935.) J u .  S c h m id t .

Texaco Development Corp., Wilmington, Del., iibert. von Claude Wright 
Watson, Port Arthur, Tex., V. St. A., Spalt- und Iłaffinalionsverfahren. Die Rk.- 
f ,  einer Spaltanlage werden in einer Verdampfungszone verdampft, die Dampfe 
lraktioniert u. gleichzeitig m it einer Suspension von K ontaktm aterial in bereits be- 
. ndeltem ^  im Gegenstrom gewaschen. Die yerbleibenden Dampfe werden konden

siert u. stcllen ein farbbestiindiges Bzn. dar. Das anfallende fl. Gemiseh von Wascli- 
olsuspension u. hohersd. Spaltprodd. wird geteilt; ein Teil w'ird vom K ontaktm aterial 
s/inoni?- *n Spaltanlage zuriick, der andere Teil dient ais Wasclifl. (Can. P. 
<549 805 vom 15/6. 1933, ausg. 23/4. 1935. A. Prior. 22/6. 1932.) J u .  S c h m id t , 
p  Refining Co., Pittsburgh, Pa., iibert. von: Donald R. Stevens, Pittsburgh, 
/ • ’ 1111 d William A. Gruse, Wilkinsburg, Pa., V. St. A., Raffinalion von Spaltpro- 
J  i i- , aus Spaltprodd. nicht zur Verharzung neigendc Benzine zu gowinnen, 
ł'Cri-no'‘e ,Spahprodd. m it Phenolen (Teersiiuren, Naphtholen) u. H 2S 0 4 bei Tempp. 
dis 10U” behandelt. Die Menge der Phenole soli 0,25—600°/„ der H,SO., (45—66° Be) 
oetragen. (A P. 2 017 610 vom 9/2. 1932, ausg. 15/10. 1935.) " J u .  S c h m id t .

f  d, 0 il Co- ubert- von Robert E. Burk, CIeveland, Ohio, V .S t .A .  Raf/i- 
dipm V01\ l i  Kolilenwassersloffohn. Diese werden m it wss. Alkalilauge behandelt, 
w..Sf.i nac Abtrennung vom 01 m it einer Lsg. von S in Bzl., Petroleum o. dgl. ge- 
Die Alt’ urcb Alkalimercaptide in Disulfide ubergefiilirt u. horausgel. werden. 
Der R 'v‘rĉ  dann wieder zur Entschwefelung von Leichtólen verwendet.
2 nno QciUlatl0ns" U- ^er WasehprozeC werden kontinuierlich durchgefiihrt. (A. P. 
10/in 10Q-X°m 2/'9' 1933’ ausS- 3O/7- 1935. F. P. 788470 vom 5/4. 1935, ausg.

' tt, , : , : 0' '  , Ju -  S c h m id t .
V. St. A 7?1ff- * Products Co., iibert. von: Jacc[ue C .M orrell, Chicago, 111., 
leiehten ■U}natlon und Stabilisierung von Spaltbenzinen. Diese werden von den
u. Sanprcf Cff i lfn.mer*e™P- verdampfenden Anteilen befreit, die der Einw. von Licht
von *\ntinv ., '? zuganglich sind, worauf der Rest unm ittelbar darauf durch Zusatz 
27/2 ! ^ atlonsmitteln gegen Verharzung geschiitzt wird. (A. P. 2 009 118 vom
1936.) auSg' 3/'7' 1935- F. P. 792 841 vom 22/7. 1935, ausg. 11/1.

Putb n n  n  • ^ J u .  S c h m id t .
stdm n  ube7rt-von: Rudolph C. Osterstrom, Chicago, 111., V. St. A., Her-
kontinuiprliVi, i, ■ ZWI  cr] iarzxmg neigenden Benzinen. Ńiedrigsd. Spaltprodd. werden 
Vor Eintritt i C1,.° a„  9—37^° u - 14 a t dureh eine Polymerisationszone geleitet. 
Aus der Pnlvmn ,. 10 ihnen ein Polymerisationskatalysator zugemischt.

risationszone werden die dampffórmigen Prodd. (gegen Yerharzung
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festo Benzine) noch unter Druck abgezogen u. einer Aufarbcitungsanlage zugeleitet-. 
Die fl. Polymerisate werden an einer anderen Stelle aus der Polymerisationszone ab
gezogen u. m it H 2S 0 4 behandelt. Das Behandlungsprod. dient ais Polymerisations- 
katalysator. (A. P. 2 009 902 vom 9/11. 1929, ausg. 30/7. 1935.) J u .  S c h m id t .

E . I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., V. S t .  A., Antioxydations- 
mittel. Ais solch.es werden Benzine oder Bzl. 0,001— 1% eines Gemisches von Dioxy- 
naphthalinen, wie 1,2-, 1,4-, 1,5-, 1,7- u./oder 2,3-Dioxynaphthalin zugesetzt. (E. P. 
432121  yom 22/1. 1934, ausg. 15/8. 1935. A. Prior. 20/1. 1933.) J u .  S c h m id t .

Texaco Development Corp., Wilmington, Del., iibert. von: Leroy Granville 
Story, Glenham, und Louis Alfred Ciarkę, Eiskill, Ń. Y., V. St. A.. Antioxydation$- 
mittel. Ais solehes soli Benzinen ein Rk.-Prod. zugesetzt werden, wie es dureh Be- 
kandlung von o- oder p-Aminophenol m it aromat. Aminen in Ggw. von HC1 bei Tempp. 
erhalten wird, bei denen H 20  u. NH 3 yerdampfen. (Can. P. 349 807 vom 7/2. 1934, 
ausg. 23/4. 1935. A. Prior. 31/2. 1933.) J u .  S c h m id t .

Petroleum Processes Corp., W ichita, K an., iibert. von: Claude F. Tears, 
Mountain Lakes, N. J ., V. St. A., Entparaffinieren ron Mineralolen. Diese, insbesondere 
Schmierolfraktionen, werden m it einem Entfarbungsmittel vermisclit, in Propan 
unter Erwarmen gel., darauf das Gemiseh dureh Verdampfen eines Teiles des Propans 
zw ee k s  Abseheidung des Paraffins gekiihlt, dieses dureh Absitzen oder Zentrifugieren 
abgetrennt u. dann das Propan verdampft. (A. P. 2 008 569 vom 27/1. 1934, ausg. 
16/7. 1935.) J u .  S c h m id t .

Petroleum Processes Corp., W ichita, Kan., iibert. von: Claude F. Tears, Moun
tain Lakes, N. J ., V. St. A., Entparaffinieren ron Sehmierolfraktionen. Diese werden 
unter Druck in Propan gel., die Lsg. wird zweeks Ausscheidung des Paraffins gekiihlt 
u. dieses in mehreren Absetzkasten dureh Absetzen entfernt. Hierbei wird die k. Lsg- 
aus dem 1. K asten oben in den 2. Kasten abgezogen, hier durchgeriihrt, naeh dem 
Absitzen die Lsg. in den 3. Kasten iibergefiihrt, hier wieder geriihrt, absitzen gelassen 
u. dann die Lsg. in eine Dest.-Zone iibergefiihrt. Die ausgeschiedenen Paraffinschlamme 
werden yereinigt, entspannt u. erwarmt, so daB einerseits das Paraffin schm., u. m 
dem betreffenden Behalter erneut Druck dureh verdampfendes Propan auftritt. Dann 
werden Dest.- u. Paraffinschmelzzone miteinander yerbimden, so daB die Propan- 
dampfe gemeinsam abgesaugt werden u. so eine Propanverdampfung bei geringen 
Drucken erfolgt. (A. P. 2 008 570 vom 25/5. 1934, ausg. 16/7. 1935.) Ju . S c h m i d t .

Texaco Development Corp., Wilmington, Del., iibert. von: Leroy Granvuie 
Story, Glenham, N. Y., V. St. A., Entparaffinieren ron KohUnicasserstoffolen. ■L'10 
Entparaffinierung wird m it Hilfe von Lósungsmm. u. einer Filterhilfe yorgenonunen- 
Ais solche werden Al-Salze hoherer Fettsauren, wie Aluminiumstearat venvende ■ 
(Can. P. 349 806 vom 26/1. 1934, ausg. 23/4. 1935. A. Prior. 8/2. 1933.) J u .  SCHMIDT-

Standard Oil Development Co., Linden, N. J ., V. St. A., Entparaffinieren  t 
Mineralolen. Diese werden m it Lósungsmm. yerd. u. naeh Zusatz von kleinen Meng 
(0,1—4,5%) yon Paraffinnachlaufen zweeks Ausscheidung des Paraffins gekiihlt- 
Lósungsmm. konnen sein: KW-Stoffe, Alkohole, Ester, Ketone, Halogenverbb. o 
dereń Gemische. Dureh den Zusatz der Paraffinnachlaufe wird die erforderhene ^
setzzeit fur das ausgeschiedene Paraffin erheblich yerkiirzt. (E. P. 43130b
13/10. 1934, ausg. 1/8. 1935. A. Prior. 28/4. 1935.) JU- ScHJ’!Drn';„

Standard Oil Development Co., V. St. A., iibert. yon: Robert Cowan,
Ontario, Canada, Zentrifugierrerfahren zum Abtrennen ron Paraffin aus Miner 
Das gekiihlte Paraffin-Olgemisch wird in zwei ungieiche Teile geteilt, die beide 
Zentrifugc, aber getrennt yoneinander, in  mehreren S tu fe n  z e n tr ifu g ie rt  werden.  ̂
wird der gróBere Teil einer starkeren Aussckleuderung unterworfen ais der .g 
Teil. Die bei der Aussehleuderung des kleineren Teils anfallenden Parafiinkonz  ̂
werden portionsweise in den gróBeren Anteil eingefiihrt, m it diesem wen®1 
schleudert u. aus der Zentrifuge entfernt. (A. P. 1 998 359 yom 26/12. 1J >
16/4.1935.) Ju . Schmidt-^

Standard Oil Development Co., Del., iibert. von: Allan ^erne-A ^.t
Woodbury, N. J ., V. St. A., Herstellung tiefstockender Ole. Mineralole ^ jj^^rung 
Propan o. dgl. ais Losungsm. unter Kiihlen entparaffiniert, wobei zwecM 0,erpohrmeri- 
der Filtriereigg. der Lsg. u. zweeks E rha lt tiefstockender Ole 1>5 lo ■poły- 
sationsprodd. von Paraffin-KW-stoffen zugesetzt werden. Diese wewten u ^  iuit 
merisation yon direkt oder naeh Chlorierung dehydiierten Paraffin-KU-s ^ . 
N aphthalin iiber A1C13 ais Katalysator boi etwa 20—50° erhalten. An bte
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merisationsprodd. konnen auch A1-, Mg-, Co-, Zn-Salze lioherer Fetteaurcn, ivie sic 
hei der Oxydation von Paraffin oder Olcn erhalten werden, yerwendet werden. (A. P. 
2008 674 vom 16/2. 1932, ausg. 23/7. 1935.) J u .  S c h m id t .

Standard Oil Development Co., iibert. von: Carleton Ellis, Montclair, N. J ., 
V. St. A., Schmiermittel. Mineralóle, die nicht vom Wachs befreit wurden, oder denen 
aus bestimmten Grunden Paraffin, Bienenwachs, Petroleum u. dgl. zugefiigt wurden, 
erhalten zur Verbesserung ihrer Schmiereigg. Zusatze (>10% ) von Verbb. der Oxy- 
alkylamine (Methanol-, Athanolamine) m it Fettsauren m it mehr ais 10 C-Atomen. Der
F. eines Schmiermittels wird z. B. bei Zugabc von 0,5%  um etwa. die Halfte gesenkt. 
(A. P. 2018758 vom 3/5. 1932, ausg. 29/10.1935.) K o n iG.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: August Eisenhut, 
Wieblingen bei Heidelberg), Abscheidung ton Asphalt u. dgl. aus Kohlenwasserstoff- 
gemischen. Mineralóle, Teore, Spaltprodd., Hydrierungsprodd., Dcst.-Ruckstande 
u. dgl. werden in leichtsd. Bzn. oder verflussigten KW-stoffen, wie Propan, Butan, 
gel. u. die Lsg. einem liochgespannten elektr. Feld ausgesetzt, wodurch die Ab- 
scheidung8geschwindigkeit der Asphaltstoffe stark yergróBert wird. (D. R. P. 615 455 
KI. 23b vom 9/7. 1932, ausg. 5/7. 1935.) J u .  S c h m id t .

W. A. Nosdrejew, U.S.S.R., Absckeidung von Asphalten aus Teeren. Die Teere 
werden gegebenenfalls unter Zusatz von H 2S 04 bei etwa 30—70° der Wrkg. von Ultra- 
scliallwellen (200000—700000 Hertz) ausgesetzt. Das behandelte Prod. wird m it W. 
versetzt, wobei drei Schichten gebildet werden, wovon die untere aus den Aspbalten 
bcsteht. (Russ. P. 44 290 vom 19/12.1934, ausg. 30/9. 1935.) R ic h t e r .

Texaco Development Corp., Wilmington, Del., iibert. von: Felton Samuel 
Dengler, Earl William Gardner und Dudley Heilare Felder, P ort Neches, Tex.,
' • St. A., Herstdlung ton in  Schwefelkolilenstojf loslichcm Asphalt aus Spaltruckstiinden. 
Spaltriickstand aus Olen m it asphalt., in C S, unl. Anteilen wird m it durch Blasen 
gewonnenem Asphalt yermiseht u. das Gemisch zwecks Stabilisierung m it L uft bei 
lempp. bis etwa 315° geblasen. (Can. P. 349 804 vom 7/1. 1933, ausg. 23/4. 1935. 
A. Prior. 23/2.1932.) J u .  S c h m id t .

John R. Fordyce, H ot Springs, Ark., V. St. A., Herstdlung ton Verkleidungs- 
platten. Normalharter Asphalt wird auf 350° F  erhitzt u. m it 300° F  w. Fullstoffen 
vernuscht. Diese Mischung wird zum Beldeiden eines Versteifungsnetzwerkes benutzt,
10 ™  steife Platten entstehen. (A. P. 2 001130 vom 3/12. 1932, ausg. 14/5. 

j ł  _ H o f f m a n n .
M. I. Chigerowitsch, U. S. S. R., Verwendung der sauren Olraffinatiotisruckslande 

zur Herstdlung ton Baustoffen. Die Ruckstande werden m it einer wss. Tonaufschlem- 
mung vermischt u. die gebildete wss. obere Schicht abgetrennt. Der abgeschiedene 
itumcnhaltige Ton wird mit Holzmehl oder anorgan. Fullmitteln u. K alk ver- 

nnscht, gefonnt u. getrocknet. (Russ. P. 38 482 vom 17/11. 1933, ausg. 31/8.
TA u  R i c h t e r .

nmh 7i-S: i “ 'Antal, Budapest, Herstdlung ton liochwertigen bituminosen Massen aus 
0(j Rohcrdólen oder dereń fliissigen Produkten, dad. gek., daB die Rolierdóle
i-Pr , Iprodd., einzeln oder miteinander gemischt, m it mindestens einem pflanz- 
i en ° . . r t*er- 01 oder F e tt oder m it dereń Mischung u. m it H 2S 04 vermiseht u. so 
min0 fnm n 01̂ 11’ Rk.-Masse keine freie 1I2S0., mehr enthalt. — Z. B. erhitzt
w ■, f f£ °h erd o l auf etwa 70°, gibt 100 g H 2S 0 4 im ter Riihren hinzu, erhitzt 

f au 100 , setzt 100 g erhitztes Rubol zu u. erhitzt noch hóher bis au f 200° unter 
weiteren 800 g Robol. Bei 275° bort die im wesentlichen aus S 0 2 be- 

cewńhr v , al>f- Die Heizung wird dann eingestellt u. man erhalt ein bei
fiir T^r 1 ®mPeratm' ĉst;cs> ciast. Bitumen, das zur Herst. von Formkórpem, 
16/fi icioo" U‘ ®tr^enbauzwecke usw. geeignet ist. (D. R. P. 625 210 KI. 39b vom

I. R r Pa-usg ,a6( ! ' 1936l) S a r r e -Baiutnf fńJŹ- /  Akt.-Ges., Basol, Schweiz, Herstdlung bitumenhaltiger, abbindender
emulsioripn W • ; f  8ek-> daB man liydraul. abbindende Stoffe m it solchen Bitumen-
von PhpnnimiSj  6 1V8S- neutralen bis alkal. Lsgg. von Kondensationsprodd.
KI. 80h vnmU1o f \ ! ^ f n Derivv- u - Formaldehyd yersetzt sind. (D. R. P. 625 490

o r i i f , ! ! V usg ' 10/2- 1936’) H o f f m a n n .
Bzn. wird i ?*’ B&tónwwng der Stdbilitat von Benzinen. Das zu priifende
u. einer alkoh a? ^  en l̂a^^gen lYaktion der pyi’ogenen Zers. von Mineraloldestst.
Nd, yerdiolipn 5 2r'?>* 7er8e ẑ t- ^ er ausgeschiedene Nd. wird m it der Menge des

i er beim Yermischen der gleichen Menge der amylenhaltigen Fraktion
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m it der gleiclien alkoh. S 0 2-Lsg. jedoch ohnc Benzinzusatz gebildet wird. (Russ. P.
44 622 vom 9/5. 1935, ausg. 31/10. 1935.) R ic h t e r .

Darbois Frćres, Frankreich, Bestimmung von Alkohol in  Autóbenzinen gemafl
F. P. 781 095; C. 1935. II. 3187. Ais Zusatzmittel wird ein Salz yorgeschlagen, z. B. 
CaCl2, MgCl2, NH.jCNS, ferner Oxalsaurc, welche in dem A. 1. u. im Bzn. unl. sind. 
Die alkoh. Salzlsg. trennt sich yon dem Bzn. u. kann fiir sich auf don A.-Geh. unter- 
sucht werden. (F. P. 45 311 vom 29/3. 1934, ausg. 22/7. 1935. Zus. zu F. P. 781 095; 
C. 1935. II. 3187.) ________________ M .F . Mu l l e r .

Robert Schwarz, Petroleum-Vademecum. Internat. Petroleum Tables. Tafeln f. d. Erdól- 
industrie u. d. Mineralólhandel. Tables pour l’industrie et le commerce du petrole.
11. Ed. In  2 Bdn. Bd. 1. 2. Berlin, Wien: Verl. f. Fachlit. 1936. Id. 8°. Lw. M. 24.-; 
S 50.—.

1. Chemiseh-techn.-physik. T., Nomenklaturen, Bohrtechnik, Weltproduktion, d. 
Erdolraffinerien. (XVI, 330 S.) — 2. Produktions-Śtatistik, AuBcnhandcl u. Zolltarifo 
d. einzelnen Liinder. (V III, 490 S.)

XX. Sprengstoffe. Ziindwaren. Gasschutz.
I. J. Moissak, Ober die Eintoirkung von Salpetersaure und Slickoxyden auf 

Zentralit Nr. 2. Unters. des Verli. yon Zentralit Nr. 2 (symm. Dimethyldiplienylham- 
stoff) gegenuber HNOs, NO, N 0 2 usw. Wrkg. von H N 03: Bei stickoxydfreier HN0? 
der Konz. 40,235% kommt die Rk. m it Zentralit naeh 2 Tagen zum Stillstand, bei 
30,9%ig. HNO3 naeh 16 Tagen, bei 21,23% naeh 2 Monaten. Mit 9,19%'g- HN03 
ist die Rk. selbst naeh 6 Monaten noch nicht beendet. Dies ist von Bedeutung fiir die 
Wrkg. der beim Lagern des Pulvers sich etwa infolge der Feuehtigkeit bildenden HN03; 
ihre Konz. konnte kaum EinfluB auf das Zentralit haben. Stickoxyde wirken viel 
energ. ais H N 03. In  H N 0 3 9,19—21,23°/o bleibt Zentralit lange Zeit unyerandert. 
In  30,9%ig. H N 0 3 liifit sieli bereits Selbsterhitzung beobachten. 65%>g- HN03 ver- 
wandelt Zentralit unter starker Warmeentw. in eine harzahnliche M. In  80%ig- HN03 
ist Zentralit voll 1. Aus dem Einw.-Prod. von Zentralit m it H N 0 3 bis 22% konnte 
ein Rk.-Prod. yom F. 137°, Mol.-Gew. 279—285, N  14,57— 14,82%, isoliert werden, 
vcrnrutlich Mononitrodimethyldiphenylcarbamid (14,73°/oN); die Hydrolyse der Verb. 
mit 60%ig. H 2S 04 fuhrte zu p-Nitrometliylanilin, F. 150°. Das Nitrozentralit ent-halt 
demnach N 0 2 in p-Stellung. Die Verb. ist leicht zu erhalten durch Einw. von 1 Mol. 
60%ig- HNO3 auf 1 Mol. Zentralit in gesatt. Eg.-Lsg. bei Raumtemp. (Ausbeute nacn 
24 Stdn. 90% der theoret.). Das zweite Rk.-Prod., ein grunes, in A. fluorescierendes
01, enthalt 14,5— 14,14% N, ist wahrscheinlich ein Oxydationsprod. des Zentrauts. 
Bei Einw. von 30,9—65%ig. H N 0 3 auf Zentralit (fein gepulyert) entstehen 2 ver- 
schiedene V erbb.: Eine Verb. yom F. 154° u. 16,8— 17,0% N  u. eine Verb. vom F. 1'° 
(gelbe, rhomb. Krystalle) u . 18,77— 18,97% N. Erstere ist ident. m it Dinitrozentrali 
(ygl. A p a r d , C. 1 9 2 7 -  I I . 2531); letztere entspricht einem Trinitrozentralit; geht 1 
Einw. von 85%ig. H N 0 3 in Tetranitrozentralit iiber. Hydrolyse der Trinitrover - 
m it H 2S04 fuhrte zu 2,4-Dinitromethylanilin, F . 173° u. einer Verb. vom ł- 
CHj—N—CO—X—CHa KrysiaHe), offenbar p-Nitromethylmiilin Dem Trmi «>-

A 1 zentralit durfte nebenst. Formel zukommen. Mit oU /o»g* . 3
-XOi bildet Zentralit sehwachgelbe Krystalle des Tetranitrozentra i »

F. 192°, 19,83—20,02% N, das bei Hydrolyse mit W /$■
i  7 H„S04 Dinitromełhylanilin, F . 175°, liefert. — HA02 u-
NOj KOj sind ohne Einw. au f Zentralit. Dagegen wirkt jN0 2. t>e

in der Kalte auBerst energ. Bei Einw. des N 0 2 auf trockenes Zentralit wuroeni 
Rk.-Prodd. gelbe Krystalle vom F. 157° (Dinilrozenlralit), braune KrystaLlc^^^
F. 151° (Nitromethylanilin), gelbe Krystalle vom F. 160°, w a h r s c h e i n l i c h  un 
Dinitromełhylanilin u. gelbe Krystalle vom F. 175°, wahrscheinlich .
erhalten. Bei Einw. von N 0 2 auf Zentralit in A. bildet sich (wahrscheinlich) M ^  
phenylnitrosamin u. p-Nitromeihylanilin. Bei Durchfiihrung der Rk. m " 6'' 
wurde u. a. 2,4-Dinitromethylanilin erhalten. (Trans. Kirov’s Inst. chem. e ^  
Kazan [russ.: T rudy Kasanskogo chimikotechnologitscheskogo Instituta ^  •
Kirowa] 1 9 3 4 . Nr. 3. 153-64 . 1935.) , S cH O H m g -

A. Ch. Ssibgatullin, Bestimmung des Camphers im  Pulver naeh d e r u o j  
spannung seiner Losung en. Eine Pulvereinwaage yon 5 g  wird im R undko! ^  
Kochen m it 300 ccm 10%ig. NaOH zers. u. der Dampf in einem eisgekuhlte
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kondensiert. Campher u. Diplienylamin selieiden sich ais Broi im Kolben ab. Man 
dest ab 150—200 ccm. Man schiittelt dann den Kolben bis zur Lsg. des Gamphers, sejz 
W zu 300 ccm hinzu, filtriert u. bestimmt die Oberflachenspannung des F iltrats nach 
1 & £ S “ ( S £ .  K t o *  M .  chem. »  t o n  [ „ ^ T r u d y  K « ^ g o  
ckimikotechnologitsoheskogo In s titu ta  im. &. M. Kirowa] 193 . S c h o n f e ld .
1935.)

George C. Hale und Donald R. Cameron Dover, N. J., V. &t.gA., 
vnd mundungsfeuerfreies Schieppuher, bestehend aus Nitrooellulose (80 /o - ^mitTO 
toluol (15 oder 10) u. Triacetin (5 oder 10). 2%  Triacetini sind sehon au r e ^ h e n d u m  
das Mundungsfeuer bei der T r e i b l a d u n g  langrohnger Geschutze ™  cken,
wahrend bei kurzrohrigen 5—10% erforderhch sind. (A. P. 2 0 2 8 “  °
1934, ausg. 7/1. 1936.) , _  , . . n1co„ A,tnn T'll

W estern Cartridge Co., E ast Alton, 111., ttbert. yon: F red rich  Olsen, Alton, iu .,
V. St. A., Herstellung von 8chie,pPidver. Nichtgelatinierte Nitroce lulof  P ^ er^° ’ 
die noeli ein Losungsm. fiir das anzuwendende GelatiniemngsmiUol enthalten, werden 
mit einem Gelatinierungsmittel behandelt. Beispiel: 20 -o (Teile) D. . ; 
mit 80—75 Nitrocelluloseflocken, die 30—40% oder mehr W. enthalten,, mn gt:- 
mischt. Diese M. wird dann auf 75 -8 0 °  (iiber den F.) erlntzt bis die G«latimcran 
beendet ist. Dann wird auf 50° gekiihlt u. das W. bis auf etwa 1%  entfernt. Die P ^ c r -  
flooken werden dann m it 5%  Graphit behandelt. (A. P . 2 028 990 v<2 ?  ' ‘ ’

■ ausg. 28/1. 1936.) __________________  HOLZAMEB.

Couillaud, Les gaz de combat. Proprietes chimiques et pliysiologiques. Therapeutique des 
intosications. Protection. Paris: J . Bailliere et Fils 1936. ( l i o b . )  /u  r.

H. Magne et D. Cordier, Les gaz de combat au point de vue physiologiąue, medical et m
taire. Paris: J . B. Bailliere et Fils 1936. 30 fr.

XXI. Leder. Gerbstoffe.
Emil Heller, Em&rmmg von Fa/Sbriilten. Allgemeine Angaben Uber eine Vorr. 

zur automat. Konstanthaltung der idealen Gerbtemp. von Extrakt-, Chrom- u. Ascner- 
briihen wahrend der Eotation der Gerbfasser bei standiger FaBentluftung, sowie aeren 
Vorteile. (Gerber 62. 11— 12. 10/2. 1936. Wegstiidtl a. E.) M ecke.

M. Kutowski, Methode zur Konlrolle der Chromgerbung. Die Gerbbruhe wird 
colorimetr. auf 0 , 0 ,  u. durch T itration mit 0,1-n. NaOH auf S 0 4 untersucht. Das
Verhaltnis S04/Cr„03 ist ein Aquivalent fiir die Basizitat, da jedem Basizitatswerte
ein bestimmtes Verhaltnis an S 04 u. Cr20 ,  entspricht, (Leder- u. Schuhwaremnd. d. 
S.S.S.R. [russ.: Koshewenno-obuwnaja Promysclilennost S.S.S.R.] 13- 122.) SCHONF.

J-1. Pesskin und W . N. Ssemenowa, Bearbeitung von Schafhauten mit Eisen- 
und Chromsalzen. Mit Chrom- u. Eisensalzen gegerbte Sehafhiiute werden aut une 
Farbbarkeit u. ihr Verh. beim Tragen untersucht. Die fiir diese Gerbart erforderhche 
Naehtrocknung auf Stangen kann durch 2-std. Trocknen in Troeknern crsetzt werden. 
Der Farberfolg bei Chrom-Eisenhauten hangt bei Schwarzem Leder nicht von der 
Art der Yerwendeten Farbstoffe ab, sondern vom Feuchtigkeitsgrad des Leders. Die 
Torgetrockneten u. dann wieder aufgeweichten H aute lassen sich schlechtor farben 
ais solche, die den TrocknungsprozeB nicht durchgemacht haben. Im  allgememen 
zcigen die mit Clirom-Eisen gegerbten H aute weniger vollen Griff ais m it Chroni allem 
gegerbte Haute. Ais geeignetstes Objekt fiir kombiniertes Gerben werden russ. Selmie 
angegeben. Naehteile der kombinierten Gerbung gegeniiber der reinen Chromgerbung 
seien schlechtere Eigg. beim Tragen. Aus diesein Grunde wird die Chrom-Eisengerbung 
nur fiir den Fali des Mangels an Chromgerbstoffen empfohlen. — Vff. geben genau 
ausgearbeitete Vorschriften fiir die kombinierte Gerbung an. (Zentr. wiss. Forsch.-Inst.
i \Cr- nd- Gesammelte Arb. [russ.: Zentralny nautsehno-issledowatelsld Institu t 
^oahewennoi Promysehlennosti. Sbornik Rabot] 1934. Nr. 6. 100—13.) ' S chach .
, Pesskin, Gerben der Srhafsblójle unter Anwendung von Eisensalzen. Durch
nwendung einer kombinierten Eisen-Chromgerbung konnte aus SchafsbloBe Leder 
on giofierer ReiBfestigkeit erhalten werden ais bei Verwendung yon Chromsalzen allein. 
le ’ '8S- des so erhaltenen Prod. entsprecken denen des Cheyreauleders. iSach sechs- 

monatiger Lagerung der mit Chrom- u. Eisensalzen gegerbten Haute konnten keinerlei 
erschlechterungen der Eigg. festgestellt werden. — Naehteile der kombinierten Chrom- 

XVHI. 1. ~ 233
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Eisengerbung sind die Notwendigkeit des Nachtrocknens u. die Erzielung eines nur 
geringen Glanzes beim Zurichten. (Zentr. wiss. Forsch.-Insfc. Leder-Ind. Gesammelte Arb. 
[russ.: Zentralny nautschno-issledowatelski In stitu t koshewennoi Promyschlennosti. 
Sbornik Rabot] 1 9 3 4 . Nr. 6. 72—100.) S c h a c h o w s k o y .

I.B.Bass, Gerbmethoden m it Sulfitcelluloseextrakten. Es wird die gerbende Wrkg. von 
SulfitcclluIoscex trak t au f BlóBe untersucht, u. zwar sowohl in Gemiseken m it ausland. 
(nichtruss.) ais auch m it einheim. (russ.) vegetabil. Gerbextrakten. Es stellt sich heraus, 
daB Sulfitcelluloseextrakt im Gemisch m it russ. vegetabil. Gerbstoffen (Eichenholz-, 
Tannenholz- usw. -Extrakte) zu unbrauchbaren Prodd. fiihrt. Vf. yersucht, diese 
Befunde theoret. zu begriinden u. eine Arbeitshypotliese aufzustellen. Der eigentlichen 
Gerbung m it Sulfitcelluloseextrakten muB, so meint der Vf., eine Dehydratation 
(Entąuellung) der Kollagensubstanz vorausgehen. Jedoch konnte der Vf. auBer mit 
Chromsalzen m it keinem entąuellend wirkenden Salz den gewiinschten Effekt erzielen. 
Es wird allerdings auch das vorausgehende Durchfarben m it pflanzliehen Farbstoffen 
ais wirksam angegeben. Ober dio techn. Durchfiihrang der Gerbung m it Sulfitcellulose- 
Extrakten werden weitere Angaben gemacht. Die naeh der empfohlenen Methode 
erhaltenen Lederprodd. zeigen beim Verarbeiten keine nachteiligen Eigg. (Leder-
u. Sehuhwarenind. d. S. S. S. R . [russ.: Koshewenno-obuwnaja Promyschlennosfc 
S. S. S. R .] 14. 502—05. Sept. 1935.) S c h a c h o w s k o y .

G. A. Arbusow, Einjluft des Pickels w id verschiedener Verbindwigen auf die 
Diffusion w id Bindung ron Sulfitcdlidosetanniden. Vf. untersucht den EinfluB der 
Vorbereitung der BlóBe auf den Verlauf des Gerbprozesses m it Sulfitcellulose. Es 
wurde der EinfluB von Piekeln, Schwefel u .  Vorbehandlung m it Eisen- u. Chrom- 
verbb. untersucht. Vf. stellt fest, daB dureh Piekeln der BlóBc die Diffusionsgesehwindig- 
keit der Sulfitcelluloseextrakte wesentlich gesteigert wird. Die Erhóhung der Diffusions- 
geschwindigkeit steht in engem Zusammenhang m it dem Sauregrad der Pickellsgg.
u .  dem pn-W ert der yerwendeten Extrakte. Dabei besteht keine direkte A b h an g ig k eit 
der Diffusionsgesehwindigkeit der Extrakte in der BlóBe von dem H y d ra ta tio n s -  
zustand des Kollagens. Die Anwesenheit von Neutralsalzen in don Sulfitcellulose- 
lsgg. begiinstigt ebenfalls das Hineindiffundieren der Gerbstoffe. Diese Wrkg. ist 
PH-abhangig. — Die Vorbehandlung des Kollagens m it Schwefel gestaltet die Narben- 
seite des Leders zarter u .  widerstandsfahiger, jedoch scheint eine a u s g e s p ro c h e n e  rkg- 
auf die elast. Eigg. nicht yorhanden zu sein. — Vorbehandlung der BlóBe mit Chrom- 
verbb. bewirkt Erhóhung der Diffusionsgesehwindigkeit m it zunehmender Bcladung 
m it Cr20 3. Bei ungechromten BlóBen liegt das Maximum der Diffusionsgeschwindig- 
keit der Tannide bei pu =  2, bei chromierten BlóBen bei ph =  4,5 u .  6. Bei Gerbung 
des chromierten Kollagens m it Sulfitcelluloseextrakten findet Verdrangung des Ckroms 
s ta tt (bei ph =  6 bis zu 30%  Cr20 3). Vorbehandlung der BlóBen m it E ise n sa lz e n  ver- 
bessert die Fixierung der Sulfitcellulosegcrbstoffe. Auch Eisensalze werden durcli ait 
Sulfolignine. aus dem Kollagen verdrangt; im Gegensatz zum chromierten Kollagen i 
hier die Verdrangung groBer bei niedrigen pn-Werten (bei pn =  2 80%) a*s bei J1 ,icrc, 
pn-Werten (bei pn =  4,5 50%, bei ph =  6 20% des fixierten Fe20 3). — Naebbenan^ 
lung der m it Fe-Salzen gegerbten BlóBen m it Sulfitcellulose yerbessert w ese n tlich  ^ 
Eigg. des Leders. — Einige Versuchsergebnisse werden theoret. ausgewertet. '^en ' 
wiss. Forsch.-Inst. Leder-Ind. Gesammelte Arb. [russ.: Zentralny nautschno-issledo ^  
telski In stitu t koshewennoi Promyschlennosti. Sbornik Rabot] 1 9 3 4 . - 'r- "• 
bis 67.) S c h a c h o w s k o y -

O. Sch. Apanajew und F. E. Sybin, Herstellung von trockenem IFeidenwi 
eztrakt. (Leder- u. Sehuhwarenind. d. S. S. S. R. [russ.: K o s h e w e n n o -o b u w n a j  
mysehlennost S. S. S. R.] 1 4 . 40—41. 1935.) SCHONFKLu-

S. I. Ssokolow u n d  G. J. Koljakowa, Die elektrische Ladung ron Pf1™ ' , t _ 

Gerbstoffen. Dureh potentiometr. u. konduktometr. Titration der dialyt. 1t 1. ® jj^er 
gereinigten Tannen- u. Eichenholzextrakte m it Lauge konnten saure Eigg-■ .  
Extrakte festgestellt werden. Aus den Titrationskurven konnten die Aqui . ^  
gewiehte dieser Gerbstoffe festgestellt werden: Eichenextrakte 1700, Tanncne.  ̂ ^  
1600. — Naeh Neutralisation der ersten Dissoziationsstufe tr i t t  weitere f;arb-
Lauge ein. Vff. glauben annehmen zu durfen, daB die 1. D i s s o z i a t i o n s s t u f e  ^  ^  
oxylgruppen, die weitere Laugenbindung den phenol. Gruppen z u z u s c h r e i  e ^ e r . 
Untorss. iiber das elektr. Verh. der elektrodialyt. gereinigten Gerbestrakte j.te9 
geben, daB das Potential (ę) des Eichenextraktes 106,3 u. das des Tanne - -rj.er 
95,4 mV ist. Sauren u. Basen verringem das l-Potential u. zwar Sauren v



ais Basen. Der W ert 0 wird dabei nicht unterschritten, d. h. es findet keine Umladung 
statt. Temperaturerlióhung vergróBert die kataphoret. Wanderungsgeschwindigkeit. 
Mittlere u. hochdispersc Fraktionen des Quebrachoextraktes zeigen beinahe das gleiehe 
elektrokinet. Potential. — Es konnte keine Parallelitat zwischen dem Potential der 
naturhehen Gerbstoffextrakte u. ihrer Adstringenz gefunden werden. Reinigung der 
Extraktc erhoht das ^-Potential. Dies ermoglicht die Beurteilung des Reinheitsgrade3 
vegetabil. Gerbstoffe. — Beim Vergleich der gerbenden Eigg. der gereinigten Extrakte 
von Eiche u. Tanne (wobei letzterer schlechter gerbend wirkt) kommen Vff. zu der 
Annahme, daB der Gerbstoff der Tanne ein kleineres Aquivalentgewicht (bezogen auf 
COOH-Gruppen), geringere Pufferungskapazitat u. ein hoheres, aber weniger stabiles 
elektrokinet. Potential hat. (Zentr. wiss. Eorsch.-Inst. Ledcr-Ind. Gesammolte Arb. 
[russ.: Zentralny nautschno-issledowatelski In stitu t koshewennoi Promyschlennosti. 
Sbornik Rabot] 1934. Nr. 6. 114—36.) SCHACHOWSKOY.

A. K. Vlcek, Studien iiber enzymatische Gerbbeizen. I I I . (II. vgl. 0. 1934. I I . 2344.) 
Erorterung der Zus. der enzymat. Beizen. Einteilung in 1. pankreat. Beizen, 2. Beizen 
mit Protcinasen bakteriellor Herkunft, 3. Beizen m it Pilzproteinasen. (Technicka 
Hlidka Kozeluzskś. 11. 13—15. 22—27. 35. 43—46. 1935.) S c h o n f e l d .

A. K. Vlcek, Weitere Entwicklung der Analylik der enzynuitischen Beizmiltd. I II . 
(II. vgl. C. 1934. II. 2344 u. vorst. Ref.) (Technicka Hlidka KoźelużskA 11. 75— 76. 
S4—86. 1935. —  C. 1936. I .  2022.) S c h o n f e l d .

M. J. Ssergejew und L. I . Belowa, Tiipfdpróben und Trennungsmethoden zur 
Bestimmung von Mg, Ca, A l, Fe und S i0 2. Es werden Vorschriften fiir den qualitativen 
Nachweis von Mg, Ca, Al, Fe u. S i02, sowie Cr in Asche von Leder u. Gerbstoffen 
gegeben u.Tabellen fiir quantitative Best.u.Trennung dieser Elemente zusammengestellt. 
(Zentr. wiss. Forsch.-Leder-Ind. Gesammclte Arb. [russ.: Zentralny nautschno- 
issledowatelski Institu t koshewennoi Promyschlennosti. Sbornik Rabot] 1934.
Nr. 6. 144—57.) SCHACHOWSKOY.

S. M. Cholmjanskaja, Beslimmung der Feuchligkeit in  Sclmitzdn und im  Leder 
nam der Methode von Doleli. Es wird eino Methode zur Best. der Feuchtigkeit in Leder 
vorgeschlagen. Dio Methode beruht auf der bekannten Tatsache, daB die Entmischungs- 
tempp. yon Alkohol-Petroleumgemisehen vom Feuchtigkeitsgrad des Alkoholes ab- 
hangig sind. (Leder- u. Schuhwarenind. d. S. S. S. R. [russ.: Koshewenno-obuwnaja
Ł romyschlennost S. S. S. R .] 14. 391—92. Ju li 1935.) SCHACHOWSKOY.
i ■ ' ^ workina, Grunde des Mipierhaltnisses bei der Analyse der Rohhaute in  

-Bealimmung ihres Gehalts an Felt, Wasser und Asche. Zur Fettbest. in Rohhauten 
; ®"en ist dio Verseifungsmethode nach S c h in d l e r  gut geeignet. Bei der Fett- 

est. durch Extraktion ist das Extraktionsm ittel u. der Extraktionsapp. anzugoben. 
finno Aschenbest. kann der Muffelofen verwendet werden, falls vorsiclitig nicht uber
I verbrannt wird. NaCl ist durch Zers. des Rohstoffes m it NaOH u. nachfolgendes

- nsauern mit HNOa zu bestimmen. (Zentr. wiss. Forsch.-Inst. Leder-Ind. Gesammelte
- • [russ.: Zentralny nautschno-issledowatelski In stitu t koshewennoi Promv-
scmennosti. Sbornik Rabot] 1934. Nr. 3. 87— 94.) S c h o n f e l d . '
i/n/7 v 'i , ,aPe.Sin und M. S. S troiew , Schndlmethode zur Pickdanalyse au f Aciditat
lnpco ° empfohlen, den NaCl-Geh. von Pickellsgg. im Betrieb durch Dichte-
k„ "nU1ngei} kontrollieren. Dio durch den HCl-Geh. bedingte VergroBerung der D.
vpr)ń, f-Jr r*me r̂ - Ermittlung desSauregch. erm ittelt werden (dieDichtevergrófierung 
u *mear: 1 g HC1/1 entspricht einer Anderung der D. um 0,062° Be). (Leder-
R q ^ ^ r e n m d .  d. S. S. S. R. [russ.: Koshewenno-obuwnaja Promyschlcnnost

A A ']i 4 Y3^ - 94- 1935-> SCHACHOWSKOY.
Emulsir ^ e l m  un^ E. S. Nowik-Bam, Zur Bestimmung der Bestandigkeit von 
5Ian ’ł  m ? ' ^er bestandigkeit von zur Lederfeltung verwendeten Olemulsionen:
Zvlindpr t  t „ . ccm einer 2°/0ig. Emulsion, schtittelt sie 5 Min. u. fiillt dam it einen 
Emnlninn i - 1 00®’ <*er *n Abstanden yon je 100 ccm einen AblaBhahn hat. Die 
Emukinn !r man 24 Stdn. bei 18—20° der Ruhe. Die restlichen 100 ccm der
je 100 p™ ? 11? 1 Fettbest. in der urspriinglichen Emulsion. Nach 24 Stdn. werden 
fiegossen a * T̂nii ,°n . ̂ urch die entsprechenden Hahne getrennt in Glaser ab- 
BurchsphiitM61 n- *.n (̂ en 100-ccm-Schichten erm ittelt. Hierzu werden, nach 
die OlschiWit ’ • °fm .m^  ccm 10%ig- HCl 30 Min. erwarmt u. nach Erkalten 
"ird das Ol w  Tnno A' *m Scheidetrichter ausgezogen. Nach Verjagen des PAe.

getrocknet u. gewogen. Der mittlere Fettgeh. der unteren drei 
en, ausgedruckt in °/0 Fettgeh. der urspriinglichen Emulsion, ergibt
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zahlenmaGig die Bestandigkeit der Emulsion. Man erhalt so 3 Reihen yon óleinulsionen: 
Yollig stabile Emulsionen m it einem Stabilitatsgrad von 100—80% ; Emulsionen 
mittlerer S tabilitat 80—60% ; unbestandige Emulsionen des Stabilitatsgrades unter 
60%. Tiirkischrotól (ph =  6—6) liefert in Konzz. 1—5% , yollstabile Emulsionen. 
Die S tabilitat der aus sulfoniertem Tran (pn =  4,2—5) bereiteten Emulsionen sinkt 
m it zunehmender Konz. u. betragt bei l% ig. Konz. 92,9%, bei 5%ig. Konz. 68,2%. 
Das Gemisch von Tiirkischrotól u. Spindelól ergibt Emulsionen, dereń Stabilitat mit 
dem Tiirkischrotólgeh. yon 10— 40% zunimmt; die S tabilitat einer Emulsion, bereitet 
m it 20%  Tiirkischrotól enthaltenden Gemisehen, sinkt bei Zunahme der Konz. Ge- 
mische von sulfoniertem Tran u. Spindelól ergeben stabilere Emulsionen ais solche 
m it Tiirkischrotól; Gemische m it 10% sulfonierten Trans sind unbestandig; die Be
standigkeit der Emulsionen aus Gemisehen m it 20% sulfonierten Trans nimmt zu 
m it der Konz. yon 65,6% bei l% ig. auf 83,6% bei 5%ig. Konz. Dagegen sinkt die 
Bestandigkeit einer Emulsion aus 40% sulfonierten Tran enthaltenden Gemisehen 
bei Erhohung der Konz., u. zwar von 96,4% in l% ig. auf 48,8% in 5%ig- Konz. Ge
mische von 50%  Spindelól m it 30 u. 20% sulfoniertem Tran u. 20— 10% Naphthcn- 
seife ergaben unbestandige Emulsionen. Die Bestandigkeit einer Emulsion yon sul
foniertem Tran zeigte keine Untersehiede zwischen 20 u. 40°. (Zentr. wiss. Forsch.-Inst. 
Leder-Ind. Gesammelte Arb. [russ.: Zentralny nautschno-issledowatelski Institut 
koshewennoi Promyschlennosti. Sbornik Rabot] 1934. Nr. 4. 111—25.) ScHONT.

F. A. Ssapegin und K. I. Wolodina, Prazisierung der Methode zur Analyse ton 
tecJinischem Natriumsulfid. Die russ. Einheitsmethode (OST 67) ist hinreichend einfach 
in der Ausfuhrung: Zur Na,S-Best. werden 50 ccm 0,1-n. Jodlsg. m it W. verd., hierauf 
wird m it 40 ccm 0,1-n. HC1 angesiiuert (d. h. m it der der A lkalitat der Probe ent- 
sprechenden Menge) u. langsam 25 ccm Na2S-Lsg. zugefugt. Der JoduberschuB wini 
m it 0,1-n. Na2S20 3 zurucktitriert. Zu einer zweiten Probe yon 50 ccm Na2S-Lsg. giW 
man 25 ccm 10%ig. ZnS04-Lsg. u. 25 ccm H 20 ;  der Nd. wird abfiltriert; 50 ccm Filtrat 
werden m it derselben Menge 0,1-n. HC1 (40 ccm) yersetzt u. mit 0,1-n. Jodlsg. titriert. 
Die Alkalitat wird durch T itration m it n. HC1 gegen Metliylorange bestimmt. Gcnaue 
Resultate erhalt man auch bei der Best. des Na2S, wenn die Jodlsg. mit Essigsaurc 
angesiiuert wird; sie kann durchgefiihrt werden ohne Best. der Gesamtalkalitiit. Dic 
N a2S-Best. nach PAESSLER durch direkte T itration m it 0,1-n. Jodlsg. ohne Neutrau- 
sation u. Ansauern, liefert zu niedrige Resultate; dieselbe Best.-Art, aber^durch R'‘c- 
titra tion  des Jodiiberscliusses nach Zusatz von 25 ccm Na2S-Lsg. zu 50 ccm 0,1-n- 
Jodlsg. gibt zu holie Resultate. Die Methode darf nicht yerwendet werden. Dic i>es • 
des N a2S durch Titration m it einer ammoniakal. Lsg. von ZnS04 gibt richtige Resultate, 
der Farbenumschlag (Pb-Acetat oder Nitroprussid-Na ais Indicator) ist aber nicli 
scharf genug; ein empfindlicherer Indicator ist das Nitroprussid. Die Methode i» 
cinfacher ais die OST-Methode. Die Na2S-Best. durch Abtreiben des H2S in u e ■ 
schussiger 0,1-n. Jodlsg. nach P r o c t e r  lieferte unbefriedigende Resultate. -— "  ' 
der Gesam talkalitat: Bei direkter Titration m it 0,1-n. Saure erhalt man mit- Met ij 
orange etwas hóhere Resultate ais m it Methylrot; der Indicator ist erst bei Titratio 
ende zuzusetzen. Die Best. umfafit N a2C03 +  Ńa2S +  NaOH +  % N a 2S03; zu '  
w-enden ist Methylorange. Die Alkalitiitsbest. durch Riicktitrieren d er S au re  in ug • 
yon Phenolphthaloin nach Kochen u. Entfernen des H„S gibt genauc Werte. Dic 
von NaOH +  NaSH m it CH20  ist ungenau. Die Gesamtanalyse ist in einem 8
durchzufiihren, weil sich der N a2S- u. Alkalitatsgeh. der Lsg. rasch vera 
(Zentr. wiss. Forsch.-Inst. Leder-Ind. Gesammelte Arb. [russ.: Zentralny 4.
issledowatelski In stitu t koshewennoi Promyschlennosti. Sbornik Rabot] 1“®*" ‘

Julius W olfner & Co., Ujpest, Ungarn, Vcrarbeilung von chronihaltigen i(jet
abfallaugen. Zur Uberfiihrung ihres Geh. an 3-wertigem Cr in 6-wertiges or ^
man das Cr ais eino unl. Verb. aus, z. B. ais C r(0H )3 mittels C a(O H )j. trenn _ ^
yon der Lsg., lóst ihn in H 2S 04, kocht diese Lsg. unter Zusatz einer beiheltog ^
des 6-wertigen Cr, z. B. Na2Cr20 7 u. elektrohrsiert sie darauf, wobei sie erst. ais v'cr.
dann ais Anolyt dient. Der Cr-Geh. des Na2Cr20 7 soli nicht mehr ais oU /« ^
arbeiteten Menge an 3-wertigem Cr betragen. (Ung. P . 113 660 vom ^ iS, 
ausg. 15/'"
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