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Gescłiicłite der Chemie.
J. Hudig, In Memoriam Prof. Dr. J. H. Aberson. Nachruf. (Chem. Weekbl. 32- 

738—39. 28/12. 1935.) J u z a .
— , Dr. Arthur Bramley. Nachruf fur den besonders durcli seine Arbeiten iiber 

dio Diffusion nichtmetall. Elemente in Eiscn u. Stalii bekannten engl. Hochschul- 
lehrer. (Naturę, London 1 3 6 . 289—90. 1935.) My l i u s .

J. Baborovsky, Brauner zum Geddchtnis. Zum Ableben des tschech. Anorganikers 
u. Analytikers. (Chem . Listy Vedu Prumysl 29 . 341—44. 1935.) S c h o n f e l d .

B. G. Tideman und J. Salkind, B. W. Bysow. Biographie u. wissensehaftliche 
Tatigkeit des am 27/6. 1934 yerstorbenen russ. Physikochemikers. (Chem. J. Ser. B. 
J. angew. Chem. [russ.: Chimitseheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 
8. 733—56. 1935.) S c h o n f e l d .

—, Prof. Wilhelm. Henneberg. Nachruf auf den am 16/1. 1936 yerstorbenen Mikro- 
biologen. (Z. Spiritusind. 59. 24. 23/1. 1936.) Gr o s z f e l d .

Kazimierz Kling, Zenon Martynowicz. Nachruf auf den am 23/8. 1935 yer
storbenen Direktor des Chem. Forschungsinstituts in Warschau. (Przemysł Chem. 
19. 177— 82. 1935.) R . K . M u l l e r .

F. Angel, Rudolf Scharizer. Nachruf auf den am 14/12. 1935 yerstorbenen Minera- 
logen. (Zbl. Minerał., Geol., Palaont. Abt. A. 1936. 88—92.) E n s z l in .

J. Richling, Julius Zellner. Nachruf fiir den am 26/12. 1935 in Wien im Alter 
von 66 Jahren yerstorbenen Chemiker, auBcrordentlichen Professor der Wiener Uni- 
yersitat, Direktor i. R. der Bundeslehr- u. Versuchsanstalt ftir chem. Industrie in 
Wien. Mit einem Verzeichnis der Schriften Ze l l n e r s . (Osterr. Chemiker-Ztg. [N. F .] 39. 
27—29. 15/2. 1936.) P a n g r it z .

R. Plank, Thomas Andrews, gestorben am 26. Noiember 1885. Vf. wiirdigt in 
seinem Aufsatz die Verdienste des yor 50 Jahren yerstorbenen T h o m a s A n d r e w s . 
(Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 41. 804—06. N ov . 1935. Karlsruhe.) G a e d e .

Ame Holmberg, Ein bis jetzł unbekannter Brief von F. Wohler an J. J . Berzelius 
n'l,s dem Jahre 1847. Anfrage betr. tlbersetzung des Jahresberiehts. Bestatigung 
der von La u r e n t  ausgefiihrten Analyse des Chinons. (Bibl. d. Schwed. Akad. d.Wiss.) 
(iMitt. Geseh. Med. Naturwiss. Techn. 35 . 26— 27. 1936.) My l iu s .

Colin G. Fink, Was die Elektrochemie Edgar Fahs Smith verdankt. Beeinflussung 
der Kathodenschicht bei eleklrolylischen Metallniederschlagen. Wiirdigung der Verdienste 
oMit h s , besonders seiner Einfiihrung der rotierenden Anodę. Besprechung der mit 
rotierenden Elektroden (heute Kathoden) erreichten Vorteile u. der Anwendungs- 
gebiete. (Science, New York [N. S.] 82. 1—5. 1935. New York City, Columbia Univ. 
Dmsion of Eleetrochemistry.) B u c h n e r .
„„ — > Otto Unverdorben, der erste Entdecker des Anilins. (Pharmaz. Ztg. 80. 1163. 
6/H . 1935.) My l i u s .

Karl Lothar Wolf und Rembert Ramsauer, Daniel Sennert und seine Atomlehre. 
ur Gcschichte der Naturamchauung in Deutschla?id. II. (I. vgl. C. 1 9 3 5 . II. 2917.)

8es- Naturwiss. Naturphilos. Gcsch. Naturwiss. Med. 1. 357—80. Dez. 1935. 
Kiel.) S k a l ik s .
' pi Partington, Ein altes chinesisches Werk iiber Alchemie. Die Alchemie trat
1 , 1 ’na u' ^ellenist. Agypten ungefahr gleiohzeitig in Erscheinung, jedoch laCt 
sich die Frage nach einem ursprunglichen Zusammenhang nicht entscheiden. In dem 
a testen chines. Werk iiber Alchemie, dem T s ’a n  T ’u n g  Ch’i yon dem taoist. Philo- 
ophen W e i  Po Y a n g  (2. Jahrh. n. Chr.), lassen sich gewisse Beriihrungspunkte mit 

griec .̂ alchem. Schriften finden. (Naturę, London 1 3 6 . 287—88. 1935.) My l i u s . 
.  Kareł Pejml, Kurze Ubersicht iiber die Geschichte der tschechischen Alchemie. 

^asopis ćeskosloy. Lekdrnictva 16 . 11—16. 1936.) S c h o n f e l d .
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Karl Sudhoff, Paracelsus-Bildniase. Krit. Besprechung von 12 Abbildungen des 
Paracelsus aus der von dom Vf. herausgegebenen Sammlung der Paracclsusschriften. 
(Miinehen u. Berlin, R. Oldenbourg 1922—1933. 1.—14. Bd.) (Miinch. med. Wschr. 
83. 62—64. 10/1. 1936.) My l iu s .

— , Der Ring des Paracelsus. Das Wiener Med. Doktorenkollegium besitzt einen 
von Paraeelsus getragenen silbernen Bing mit einem róm. Siegelstein aus Jaspis, 
(Wien. med. Wschr. 85. 1157—58. 1935.) M y l i u s .

Franz Strunz, Alchemie und Technik. Theoret. ergibt sioh zwisehen Alchemie 
u. Technik eine dauernde Zusammengehórigkeit, denn das techn. u. das alchern. 
Werk reifen aus naturgestaltender Tatigkeit u. bewufiter Gestaltung des Stoffes, 
indem beide die Idee der Natur erfiillen wollen. (Z. ges. Naturwiss. Naturphilos. Gesch. 
Naturwiss. Med. 1 401—10. Osterr. Chemiker-Ztg. [N. F.] 39. 29—30. 1936.) My l iu s .

John E. Mackenzie, Der Lehrstuhl fur Chemie an der Universildt Edinburgh im 
18. und 19. Jahrhundert. Histor. Angaben uber die Inhaber des Lehrstuhles. (J. chem. 
Educat. 12. 503— 11. Nov. 1935.) M y l iu s .

G. W. G. Kaye, Einige Bahnbrecher fur die Entdeckung der Róntgenstrahlen. 
O t t o  v .  G u e r ic k e ,  H a u k s b e e ,  N o l l e t ,  F a r a d a y ,  H i t t o r f ,  C r o o k e s ,  Thom
s o n ,  B o n t g e n .  (Radiography 2. Nr. 13. 3— 18. 1935.) M y liu s .

John Read, Eine alte Waage. Beschreibung einer von G. A d a m s verfertigten 
Waage des 18. Jahrhunderts mit einem Waagebalken von 93 cm Lange. (J. Soc. chem. 
Ind., Chem. & Ind. 5 4 . 1028. 22/11. 1935. St. Andrews.) F u h r .

A. Barclay, Einige alte chemische Waagen. Ausfiihrliche Beschreibung einiger 
Waagen des 18. u. friihen 19. Jahrhunderts, der von J. BLACK, Ca v e n d is h , D a LTON, 
D avy  u. a. benutzten. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 54. Nr. 42. Suppl. 2—10. 
18/10.1935.) F u h r .

Fichtner, Die Porzdlanplanungen Augusta des Starken. Vortrag uber Porzellan- 
sammlungen Augusta des^Starken u. iiber die Entw. der MeiCener Manufaktur unter 
seiner Begierung. (Ber. dtsch. keram. Ges. 17. 110—11. Febr. 1936. Dresden.) P l a t z m .

Max Honig, Em Pionier der Emailindustrie. Einiges uber das Lebenswerk von 
Direktor Ing. G u s t a v  S p it z , Briinn. (HDI-Mitt. 24 (14). 248—51. 1935.) My l iu s .

Martha E. Foulk und Elizabeth Pickering, Eine Oeschichte der Zahnpułzmittel. 
t)bereicht. 34 Schrifttumsnachweise. (J. Amer. pharmac. Ass. 24. 975—81. Nov. 
1935. Brooklyn, N. Y., E. B . Sąuibb & Sons.) DEGNER.

[rUSS.] Nikolai Borissowitsch Baklanow, Die Technik der metallurgischen Produktion de3 
XVIII. Jahrhunderts im Ural. Moskau-Leningrad: Ssotzekgis 1935. (324 S.) Kbl. 11.25. 

Fritz Ferchl und Armin Sussenguth, Kurzgeschiehte der Chemie. Hrsg. durch d. Ges. f. 
Geschichte d. Pharmazie. Mittenwald: Nemayer 1936. (V, 217 S.) 4°. M. 12. ; 
Lw. M. 15.—. .

[russ.] Michaił Jewgenjewitsch Masson, Zur Geschichte der Kupfergewinnung in Mittel- 
asien. Moakau-Loningrad: Isd-ivo Akad. nauk SSSR. 1935. (40 S.) Rbl. 1.50. 

Alezandre Nicolai, Histoire des moulins a papier du sud-ouest de la France. 1300—1800.
Paris, Bordeaux: G. Delmas 1935. (XXXII, 249 et XL, 281 S.) 120 fr. _

A. de Rasseniosse et G. Gneben, Des alchimistes aus briseurs d’atomes. 2°ed. laris: 
Hermann et Cie. (182 S.) 15 fr. .

Johann Christian Poggendor£is biographisch-literarisches Handwórterbuch fur MathematiK, 
Astronomie, Physik mit Geophysik, Chemio, Kristallographie und yerwandte " lss?S?‘ 
gehiete. Hrsg. von d. Sachs. Akademie d. Wissenschaften zu Leipzig. Bd. 6. 1923—
T. 1. Berlin: Verl. Chemie 1936. 4°.

6, 1. A—E. Red. von Hans Stobbe. (LXXII, 696 S.)

A. Allgemeine und physikaliscłie Chemie.
*  O. Halpem und Ph. Gross, tlber die elektrolyłische Trennung der Wasserstoff- 
isotopen. Vff. yertreten die Ansicht, daB der gesehwindigkeitsbestimmende ProzeC bei 
der elektrolyt. Darst. von Gasen die Wiederyereinigung der Gasatome an der Elek- 
trode ist. Dementsprechend leiten sie eine Formel ab, die den T r e n n u n g s k o e f f .  dar- 
stellt ais Funktion der bekannten thermodynam. Konstanten von H- u. D-Verbb. u. 
der Freąuenz der therm. Oscillation der Atome an der Elektrode. Die Formel iulir 
zu einem Wert fur den Trennungskoeff., der mit den Beobachtungen im Einklang •

*) Schwerer Wasserstoff ygl. S. 3800.
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Aus den Rechnungen ergibt sich eine Beziehung zwischen dem Normalelektroden- 
potential von H u. D. (J. chem. Physics 3 . 452—56. 1935. New York, Univ. of 
Vienna.) . Ga e d e .

Clśment Duval, Eine neue Methode zum Studium der Struktur von Komplezsalzen. 
(Vgl. C. 1 9 3 5 . II. 2505.) Auf Grund eines ausfiihrlich beschriebenen Verf., das nicht 
eigentlich ais Elektrophoreso oder Elektrolyse anzusprochen ist, kann man die Struktur 
komplexer Salze u. die Unterscheidung zwischen komplexen u. Doppelsalzen sicher 
feststellen. So wird gezeigt, daB das Doppelsalz von CdCl2 u. CuCl2 die Zus. Cu(CdCl4) 
hat, da alles Cu an der Kathode u. alles Cd an der Anodo niedergesehlagen wird. 
Kainit, dem man bisher die Formel MgS04- KC1- 3 H ,0  zuschrieb, bat die Zus. 
K[MgClS04(H20 )3]. Vf. bat durcb Leitfahigkeitsmessung featgestellt, daB Kainit 
ein binarer Elektrolyt ist. — Chromschwefelsauro ist eine Saure der Zus. H2[Cr03S04]. — 
Die Lsg. von AgCl in NH3 liefert an der Kathode nur Ag‘ u. NH3 im Verhaltnis Ag/ 
2NH3. Domnach besitzt das Komplexsalz dio Formel [Ag(NH3)2]Cl. Weitere Einzel- 
heiten im Original. (C. R. hebd. Sćances Acad. Soi. 2 0 0 . 2175—77. 1935.) E c k s t e in .

R. W. Merzlin, iOber die physikalisch-chemische Natur von bindren Systemen mit 
unterer kritischer Temperatur. Auf Grund der Annahme, daB die binaren Systeme in 
der Kahe der krit. Temp. der Entmischung sich in ubereinstimmenden Zustanden 
befinden, werden die physikal. Eigg. einiger binarer Systeme mit unterer krit. Temp. 
der Entmischung gegeneinander gestellt u. verglichen. Es wird gezeigt, daB neben 
den spezif. Eigg. auch einige Eigg. zu finden sind, welche die Erschemung der Ent
mischung durch physikal.-chem. Vorgango (Oberflachenaktivitat durch elektrolyt. 
Dissoziation der Hydrate) zu erklaren erlauben. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. 
[russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii] 5 (67). 161—68. 
1935.) v . F u n er .

M. Blumenthal, Ober den Mechanisrnus von Reaktionen, welche zwischen jestem 
Phasen und einer gasfórmigen Phase stattfinden. Der Vf. gibt einen allgemeinen t)ber- 
blick iiber den Mechanisrnus von Rkk., welche zwischen festen u. gasfórmigen Phasen 
stattfinden kónnen. Die systemat. Einteilung geschieht nach der Zahl der beteiligten 
Phasen. Eine weitere Unterscheidung laBt sich danach vornchmen, ob eine Diffusion 
der festen Phasen ineinander oder der Gasphase in eine der festen Phasen stattfindet. —  
Von den drei Theorien fur den Mechanisrnus derartiger Rkk. (Oberflachentheorie, 
Keimtheorie u. Theorie der Mosaikstruktur) wird zunachst die Oberflachentheorie 
eingehend in ihren Grundlagen erórtert. Die Geschwindigkeit einer Oberflachenrk. 
ist im allgemeinen der GróBe der akt. Oberflache an der Phasengrenze proportional. 
Im Anfa,ngsstadium der Rk., dor Induktionsperiode, gilt: 1 =  k-x'U, wenn x die Menge 
des gebildeten Rk.-Prod. ist. Wenn die Rk.-Gesehwindigkeit ihr Maximum iiber- 
schritten hat, wird: I  =  k (1 — x)'/t. Der Unterschied zwischen Oberflachenrkk. u. 
homogenen Rkk. besteht im Auftreten der Induktionsperiode. Fur den einfachsten 
.bali einer zweiphasigen Oberflachenrk. wird an einem Beispiel dio Kinetik u. Statik 
des Prozesses mathemat. abgeleitet. — Weiterhin behandelt der Vf. die Keimtheorie 
nach dem Ansatz von K e ly in . Zwei Faktoren sind fur die Entstehung einer neuen 
rhase in einphasigen Gebilden von EinfluB: 1. Dio Entstehung der Keime u. 2. ihr 

*̂as Wachsen der Keime ist eine Oberflachenrk. u. gibt die Verb. der 
Uberflaehen- u. der Keimtheorie. Dio Bildungsgeschwindigkeit der Keime wird durch 
<uo Beziehung: I  =  k-w (w — Wahrscheinlichkeitskoeff. fiir das Vorhandensein einer 
ueatimmten Aktivierungsenergie) ausgedriickt. Die Geschwindigkeit der Oberflachenrk. 
J  -p ^en ®'a .̂ ^cr autokatalyt. Wrkg. der Keime abgeleitet. — Der Mechanisrnus 
aer Entstehung einer neuen Phase nach der Theorie der Mosaikstruktur yollzicht sich 
m der \\eise, daB zunachst ein neuor Keim bis zu kolloidalen Dimonsionen wachst. 
JJaim wird das weitere Wachatum des Keimes zunachst gehemmt, dagegen entstehen 
aut semer Oberflache neue ultramikroskop. Keime, die ebenfalls bis zur gleichen GróBe 

eiterwachsen. Der KeimwachstumsprozeB zerfallt also immer in eine Reihe einzelner 
unstetiger Yorgange, die nur infolge ihrer Haufigkeit den Eindruck einer Stetigkeit 

rtauschen. Ais realea Ergebnis dieser Teilvorgange entsteht die Mosaikstruktur dea 
p^'s ~  In Systemen, die Mischkrystallo bilden, hangt die Geschwindigkeit des 

rozesaes emerseits von der Entfemung vom Gleiehgewichtszustand u. andererseits 
aV.D . windigkeit der gegenseitigen Diffuaion der beiden festen Phasen ineinander

UtaU. mt. Acad. polon. Sei. Lettres Ser. A. 1935. 287—308. Warschau, Physikal.- 
chem. Inst. d. Univ.) W e i b k e .

244*
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Gerhart Jander und Hans Banthien, Ober amphotere, Oxydhydrałe, die Losungen 
ihrer hydrolysierandm- Salze und ihre hochmolekularen Verbindungen. 30. Mitt. O hel
iso- und Heteropolywolfmm-sauren insonderlieit den Bildungsmechanismus der Arsen- 
und Phosphor-]VoIjramsduren. (29. vgl. C. 1936. I. 3075.) Wss., liydrolysierende 
Lsgg. von Alkaliwolframaten (Alk2W 04-x H»0) bilden je naeh der [H+] u. der Alkali- 
wolframatkońz. 4 verschiedene wolframhaltige Anionen:

(W04-aq)2- +  H+ ±  (H\V04-aq)1-  (1)
6 (HW04-aq)i- +  H+ (HW90 21-aq)5~ +  3 H20  (2) 

(HW60 21-aq)5-  +  2H + :£  (H3W0O2ra q )3-  (3)
2(H 3W60 2i-aq)3-  ^  [(H,WtOM-aq),]»- (4)

Die Hexawolframsaure ist hauptsachlicher Bestandteil zahlreicher hochmol. 
HeteropoIyverbb. Zur Unters. des Rk.-Mechanismus boi der Bldg. solclier Hetero- 
polysauren messen Vff. das Diffusionsvermogen der wolframhaltigen Anionen in arsen- 
sauren u. phosphorsauren Lsgg. verachiedener [H+], sowie das Diffusionsvermógen 
der Phosphationen bei Abwesenheit u. Anwesenheit von Wolframaten in Lsgg. ver- 
schiedener [H+], — Sowohl in phosphor- u. arsensaurefreien, m e auch in phosphor- 
u. arsensaurehaltigen wss. Wolframatlsgg. treten mit waehsender [H+] der Lsg. zu- 
nachst die Monowolfranmtionen unter Yerbraueh von H-Ionen zu den Ionen der im 
sauren Gebiet bestandigen Hexawolframsaure (Isopolysiiure) zusammen. Die Hexa- 
wolframsaure vereinigt. sich dann mit der Phosphorsaure unter Mitwrkg. von H-Ionen 
zur l-Pliosphor-l-hexawolfrainsaure, einer neuen, einheitlichen Verb. Die Neigung 
dieser Heteropolysaure zur sekundaren Dissoziation laCt sich duroh Steigerung der 
[H+] u. der Wolframsaurekonz. der Lsg. zuriickdrangen. — Die 1-Phosphor-l-hexa- 
wolframsaure kann bei Erhóhung der [H+] oder der Phosphationenkonz. mit anderen 
Hexawolframsauren oder auch mit Phosphorsaure zu verschiedenen x-Phosphor- 
y-hexawolframsauren zusammentreten, z. B. zur l-Phosphor-2-hexawolframsaure 
(l-Phosphor-12-wolframsa.ure) oder zur 2-Phosphor-3-hexawolframsauro (1-Phosphor- 
9-wolframsaure). (Z. anorg. allg. Chem. 225. 162—72. 22/11. 1935. Greifswald, Univ. 
Chem. Inst.) W e ib k e .

Franz Patat, Homogene monomólelculare Zerfallsrealctionen von Gasen. Sammel- 
referat: Grimdtatsaehen. Experimentelle Methodik. Geschichtlicher Uberblick.
Tabelle expcrimentell untersuchter Bkk. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 42- 
85—97. Eebr. 1936.) Gehlen.

A. V. Solovjev, Die Wirkung des IVasserdampfdruckes auf die Geschwindigkeit, 
mit der Jod und Metalle (Eisen und Kupfer) miteinander reagieren. Vf. untersucht, 
inwieweit die Geschwindigkeit u. der Rk.-Verlauf bei der Bldg. einer diinnen Jodidhaut 
auf Cu bzw. Fe abhiingig ist von  dem tiber der reagierenden M. herrschenden W.-Dampf- 
druck. — Ergebnis: Fur die Einw. von J  auf Cu: Der Verlauf der Kurven, die dic 
reagierte Menge in Abhiingigkeit von der Zeit wriedergeben, ist abhiingig von der •- 
Dampfkonz. Die Kurve stellt fast exakt eine Parabel dar, wenn der Druek gleich 
6,18 mm bei 15° betragt. Bei Drucken oberhalb 11,18 mm zeigen sich immer starkere 
Abweichungen von diesem Kurvenverlauf u. damit von der von T a m m a n n  aus scinen 
Verss. aufgestellten Rk.-Gleichung (vgl. C. 1923. III. 188) . Vf. fiihrt das auf die durcn
die weniger kompakt entstehenden Schiehten gesteigerte D iffusionsgeschw ind igkeit 
zuriick. Der am Anfang der Rk. sich ausbildende, dicht iiber die ganze Oberflache 
sieli ausbreitende Film weist boi weiterer Rk.-Dauer allmalilich infolge K oagulation , 
Krystallbldg. u. evtl. auch Phasenumwandlung mehr oder weniger groBe Liicken 
auf, durcli die jetzt wciteres Jod leichter an die Metalloberfltiche diffundieren kann. — 
Die Einw. von Jod auf Fe wird weiter noch dadurch kompliziert, daC das wahrend 
der Rk. entstehende FeJ2 stark hygroskop. ist u. Feuchtigkeit aus der Gasphase ab- 
sorbiert. Fiir beide Metalle gilt aber, daB die hóchste Korrosionsgeschwindigkeit untei 
atmosphar. Bedingungen dann erreicht wird, wenn der Geli. an W .-D a m p f etwas 
unter der Sattigungskonz. liegt. Fiir lange Vers.-Perioden i s t  die Menge der gebildeten 
Jodide um so groBer, je hóher der Feuchtigkeitsgeh. der Gasphase ist, die Dauer dci 
Krystallitenbldg. usw. ist immer relativ kurz. (C. R. [Doklady] Acad. Sci. U-B- 
[N. S.] 1935. IV. 185— 88. Moskau, Akademie der Wissensehaften der U. S. fa. 
Inst. f. Elektro- u. Kolloidchem.) E. H offm ann.

L. Birckenbach, J. Goubeau und H. G. Krall, N a c h w e i s  d e r  Jod-Muchhalogen 
durcih Geschwindigkeitsmessungen der Reakłion Cyclohexen und Jod in Gegenicart io? 
Schwermetallsalzen. 31. Mitt. zur Kennlnis der Pseudohalogene. (30. vgl. C. 1935- i  • 
1860.) Dic Rk.: C0H 10 +  J2 +  MeHlg ->- C6H10JHlg +  Mej (MeHlg =  Schwermetall-
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salz mit einwertigem Pseudohalogen) kann tiber 1,2-Dijodidcycloliexan oder iiber ein 
Mischhalogen (JHlg) ais Zwischenprodd. vorlaufen. Um die Anteile der beiden Rkk. ain 
Gesamtyerlauf zu ermitteln, benutzen Vff. dieMethode der Messung der Rk.-Geschwindig- 
keitcn, u. zwar messen sie die Geschwindigkeiten der Gesamtrk. u. einer Teilrk., namlich 
der Bldg. von C6H10J2. Die Rk.-Zwischenprodd. sind nicht nachweisbar, es wird daher 
angenommen, daB die Naehfolgerkk. rascher yerlaufen ais die primaren, diese sind daher 
geschwindigkeitsbestimmend. Verss. fur die Anlagerungsrk. werden in Toluol, CC14 
u. A., diejenigen fiir die Gesamtrk. nur in A. ais Lósungsm., u. zwar mit AgN02, AgOCN, 
AgC104 u. PbCl2 durchgefiihrt. Es wird festgestellt, daB die Rk.-Geschwindigkeit vom 
Lósungsm., von der Ggw. yon Fremdstoffen, sowie von Lieht abhangig ist. Der Fort- 
schritt der Rk. wird durch Best. des freien Jods mit Thiosulfat oder (nach Red. mit 
H2S03) mit AgN03 beobachtet. Beim Zusatz des Schwermetallsalzes wird die Ge- 
schwindigkeit der Gesamtrk. im Vergleicb mit derjenigen der Anlagerungsrk. (Teilrk.) 
3‘ 101- bis 3'103-mal gróOer u. auBerdem ais stark abhangig von der Menge u. Art des 
zugesetzten Salzes gefunden. Vff. erklaren dies durch die yorwiegende Beteiligung des 
Salzes an der Zwischenrk. unter Bldg. der Mischhalogene, denn in die Gleichung fur die 
Geschwindigkeitskonstante dieser Rk. geht die Oberflaehe des Salzes ein. Diese An- 
nahme wird gestiitzt durch gute "Dberemstimmung yon Reehnung u. Experiment. Der 
Anteil der Anlagerungsrk. an der Gesamtrk. ist also nur sehr gering; er ist groBer bei 
der Anwendung von Bleisalz. Aus den Vers.-Ergebnissen in A. bei 0 u. 25° wird die 
Wdrmetonung der Anlagerungsrk. zu 5,8 kcal/Moi berechnet. Dieser niedrige Wert 
wird durch die Eigenart der cycl. Doppelbindung erklart. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69 . 
476—84. 5/2. 1936. Clausthal, Chem. Inst. d. Bergakademie.) Ge r a s s im o f f .

M. Senkus und A. C. Grubb, Die kriłische Spannung bei der Bildung von Ozon 
durch Wecliselstromentladung. Vff. benutzen zur Unters. des 0 2-03-Gleichgewichtes 
emen App., wie er von Gr u b b  u . V a n  Cl e a v e r  (vgl. C. 1 9 3 5 . I. 3897) beschrieben 
worden ist. Es wird gefunden, daB die Ausbeute an 0 3 bis zu einer Spanniuig von 75 V 
gleichmaBig zunimmt. Bei weiterer Steigerung der Spannung tritt ein grungelbes 
Leuchten auf, die Spannung fallt plotzlich ab u. die Ausbeute an 0 3 sinkt. Es wird 
iestgestellt, daB fiir jede Geschwindigkeit u. fur jeden Druck des durchstromenden 

. ses e*nc krit. Entladungsspannung existiert, bei der das griingelbo Leuchten auf- 
witt u. die Os-Bldg. aufhórt. (J. chem. Physics 3 . 529. 1935. Saskatoon, Saskatchewan, 

nada, Univ. of Saskatchewan, Dep. of Chem.) Ga e d e .
; d _ enS'liślis und Kimon Eyangelidis, Die Einwirkuwg dunkler elektrischer Ent- 
aaungen auf ein Oemisch von Slickoxyd und Wassersloff. Geioinnung von Ammoniak. 
i  • 1935. I. 2770. II. 179.) Vff. untersuchen den EinfluB von Druck, Entladungs- 
eiadichte u. Temp. auf die NH3-Bldg. bei der Einw. dunkler elektr. Entladungen auf 

ein Genuach von NO u. H 2. Die Red. erreioht ein Masinmm bei niedrigem Druck, 
tarkem Feld u. im Temp.-Bereich 14— 153° bei 100°, bei hoherer Temp. nimmt die 

Qg. von W. u. N2 zu. Wahrend der Entladung wird eine Farbanderung yon Gelblich- 
Diau nach Blau beobachtet, die auf die Bldg. von akt. N schlieBen laBt. N2H4 u. NH2OH 

er en nicht beobachtet. Es wird angenommen, daB ais 1. Rk.-Stufe Zers. yon NO in 
■NT?’ n łU' "kttyierpng aller Komponenten eintritt, ais 2. Stufe Bldg. von W., H N 03 u.

3 (Jietzteres in einer Menge von 55—65 Vol.-°/o), daneben tritt N 0 3 auf. Bei groBem 
JirUberechuB (80,5%) geht die NH3-Ausbeute zuriick. (Praktika 1 0 . 208—12. 1935.
L^ng : franz.; Ausz. : griech.]) R. K. MULLER.
98 rr/? Sohmid, U ber physikalische Methoden im chemischen Laboratorium.

■ und chemische Forschung. (27. ygl. B r il l  u. H a l l e , C. 1 9 3 6 . I. 1806.)
(!pomrn!r° f̂erat: I. Erzeugung u. physikal. Natur des Ultraschalls. II. Die Wrkgg.

^ s® alls. III. Ultraschall ais physikal.-chem. Forsehungsmittel. (Angew. 
i n'; , —27. 8/2. 1936. Stuttgart, Labor. fiir physikal. Chemie u. Elektrochemie
der Techn. Hochscliule.) b __________ ^  Ge h l e n .

*mo i?a n ’ Elementary chemistry, with practical applications. Los Angeles: Camp
bell s B k Storę 1935. (188 S.) 8°. S 3.—.

A,. Aufbau der Materie.
„i„,, an^iago Antunez de Mayolo, Deulung des Feinsłrukturkoeffizienten a. Das 
Yprh r0tpasrlet'- Feld im Vakuum laBt sieli durch Zentralkrafto zwischen 2 miteinander 
entur.n nen n elektr. GróBen ausdriicken. Diese sind einander gleich u. von 

g gengesetztem Yorzeichen, haben keinen Korpuskelcharakter u. rotieren um-
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einander mit Lichtgeschwindigkeit. Auf Grand dieser Darst. des elektromagnet. Feldes 
laBt sioh in einfacher Weise der Feinstrukturkoeff. a ableiten. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 2 0 1 . 1097—99. 1935.) GÓSSLER.

H. T. Flint, Eine Beschrankung in der Quantentheorie und die Vermeidung von 
Ubergangcn in Zustande negativer Energie. Verlangt man zusatzlich zu den Beschran- 
kungen, die die Unbestimmtlieitsrelationen liefern, daB Interyalle der Eigenzeit, die 
kleiner sind ais h/m0 c2, keine pliysikal. Bedeutung haben sollen, so ergibt sich ein 
einfaeher Ausweg aus den Schwierigkeiten des KLEINSchen Paradoxons: Ein Elektron 
lioher Geschwindigkeit kann sich dann nicht in einem so starken Kraftfeld bewegen, 
wie es nach der Yermutung von B o h r  u . den Rechnungen von S atjter  notwendig 
ist, um den Dbergang in den Zustand negativer Energie wahrseheinlich zu machen. 
(Naturę, London 1 37 . 313—14. 22/2. 1936. London, King’s College, Wheatstone 
Lab.) H e n n e b e r g .

P. Jordan, z-ur Herleitung der Vertauschungsregehi in der Neutńnotheorie des 
Lichtes. Fillirt man nach dem Vorgang von K r o n ig  diskrete Eigenfreąuenzen fiir die 
betrachteten Lichtwellenlangen ein, so wird der vom Vf. formulierte Zusammenhang 
der das Lichtfeld u. daa zugehórige Neutrinofeld darstellenden Matrizen (vgl. C. 1935.
I. 2771) wesentlieh handlieher. (Z. Physik 9 9 . 109—13.11/2. 1936. Rostock.) H e n n e b g .

W. Heitler, Ober die von einem Mulłipol ausgesandie Strahlung und ihren Dreh- 
impuls. Um die Frage des Drehimpulses einer von einem elektr. oder magnet. Multipol 
ausgesandten Strahlung zu klaren, leitet Yf. zunachst die exakten Ausdriicke fiir diese 
Strahlung ab. Das ist deshalb notwendig, weil nach der Definition des Drehimpulses 
3K =  1/ 2 [r 6 ]  dieser im stationaren Gebiet (POYNTlNGscher Vektor © parallel dem 
Radiusvektor r) verschwindet. Das klass. Strahlungsfeld eines Multipols laOt sich in 
eine Reihe nach Kugelwellen entwickeln. Der jeder Welle zugeordnete Drehimpuls 
um eine feste Achse ist m Ujv, wo U die Gesamtcnergie ist u. m je nach der Richtung 
des Multipols (2 i-Pols) die ganzzahligen Werte von — l bis -f  I annehmen kann. 
Nachtraglich wird eine Quantenvorschrift eingefiihrt. Vf. zeigt, daB ein Lichtąuant 
hinsichtlich seines Drehimpulses sich wie ein Elektron in einem zentralen Kraftfeld 
ohne Spin verhalt. AuBerdem bleibt der Drehimpuls bei der Emission von Licht 
erhalten. (Proc. Cambridge philos. Soc. 3 2 . 112—26. 1936. Bristol.) H e n n e b e r g .

J. C. Jaeger, Paarerzeugung durch magnetische Mulłipolstrahlung. T a y l o r  u. 
F isk  (C. 1 9 3 4 . II. 3722) haben dio innere Umwandlung einer magnet. Multipolstrahlung 
durch K-Elektronen untersucht. Die innere Umwandlung ist grófier ais fiir elektr. 
Multipole u. nimmt mit der Ordnung der Multipole zu. Auf Grund der vom Vf. u. 
H u lm e (C. 1 9 3 5 .1. 3098) fiir elektr. Dipol- u. Quadrupolstrahlung angegebenen Methode 
wird die Erzeugung von Elektronenpaaren durch innere Umwandlung von magnet. 
Multipolstrahlung berechnet. Die Wahrscheinlichkeit der inneren Umwandlung nimmt 
mit wachsender Freąuenz der Strahlung zu u. mit der Ordnung des strahlenden Multi
pols ab, im Gegensatz zu der Umwandlung durch K-Elektronen. (Proc. Cambridge 
philos. Soc. 31 . 609—11. 1935. Cambridge, Trinity College.) GÓSSLER.

Giulio Racah, Erzeugung von EleklroTienpaaren. Dio D ir a c  sche Theorie der 
Elektronen ermoglieht die Berechnung der Erzeugung von Elektronenpaaren durch 
ZusammenstoBe zwischen Elektronen u. Kernen. Dieser ProzeB kann ais ein Effekt 
zweiter Ordnung der Stórung der ebenen Elektronenwellen betrachtet werden, dic 
herriiliren vom Kernfeld u. von der Wechselwrkg. des auftreffenden Elektrons u. des 
Elektrons, welches das Paar beim Uborgang von einem Zustand negativer in cmeij 
Zustand positiyer Energie erzeugt. Unter gewissen Voraussetzungcn fiir das Kernfela 
,u. die Elektronenwechselwi'kg. laBt sich der Wirkungsąuerschnitt fur die Bldg. emes 
Paares angeben. Aus don Annaherungsberechnungen geht hervor, daB weder die Hk. 
des Prozesses auf das auftreffende Elektron, noch die Wechselwrkg. zwischen diesem 
Elektron u. dem Kern vc‘rnachl;issigt werden kann. (Naturę, London 136 . 393 9*. 
1935. Florenz.) G. SCHMIDT.

H. J. Bhabha, Die Streuung von Positronen an Elektronen unter Berueksichligwig 
des Austauschs nach der Dirac-schen Theorie des Positrons. Ebensowenig wie bei der 
Streuung von Elektronen an Elektronen der Austausch zwischen streuendem u. ge' 
streutem Elektron vernachlassigt werden darf, ist dies bei der Streuung von 
Positronen an Elektronen der Fali, da nach D ir a c  ein Positron ais Elektron in einem 
negativen Energiezustand angesehen werden kann. Dieser AustauschprozeB kann 
aueh ais Vemichtung des Elektron-Positron-Paares u. gleichzeitige Neuschaffung eme 
Paares angesehen werden. — Der Austausch macht sich in der Weise bemerkbar, aa
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zwar die von einem Positron gesohaffono Zahl langsamer Sekundarelektronen kaum 
geandert wird, daB aber bei hohen Anfangsenergien des Poaitrons die Zahl der schnellen 
Sekundarelektronen stark yermelirt wird. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 154. 
195—206. 2/3. 1936. Gonyille and Caius College.) " H e n n e b e r g .

Alexandre Proca, Ober die Definition des dektromagnetischen Feldes durch Potentiale 
wid iiber das magnetischc Moment des Eleklrons. Bei der ublichen Herleitung des Vierer- 
potentials aus den MAXWELL-LoRENTZsehen Gleichungen wird zwar das Potential 
der elektr., nioht aber das der magnet. Ladungen beriicksichtigt. Vf. legt dar, daB, 
wenn man sie (z. B. in der Forin eines „magnet. Doppelblattes") beriicksichtigt, bereits 
die klass. Gleichungen das magnet. Moment des Elektrons implizit enthalten. (C. R. 
hebd. Sśances Acad. Sci. 2 0 2 . 641—43. 24/2. 1936.) H e n n e b e r g .

Richard Herzog, Ablenkung von Kathoden- und Kanalslrahlen am Rande. eines 
Kondensators, dessen Streufdd durch eine Blende begrenzt ist. Bei der Bereclmung der 
Ablenkung von Elektronen oder Ionen durch elektr. oder magnet. Felder wird das 
Streufeld des Ablenkelements im allgemeinen yernachlassigt. Vf. zeigt, wie man es 
berucksichtigen kann, indem man das reale nicht yóllig homogene Ablenkfeld durch 
ein ideales homogenes Feld anderer Lange ersetzt. Das angegebene, fur den Fali von 
ebenen, durch Blenden begrenzten Kondensatoren ausgefuhrte Verf. laBt sich ebenso 
auf das Streufeld eines Magneten wie auf das eines Zylinderkondensators iibertragen. 
(Z. Physik 97. 596— 602. 12/11. 1935. Wien, I .  Physikal. Inst. d. Univ.) H e n n e b g .

Hikoo Saegusa und K eiji K ikuchi, Vorlaufige Mitteilung iiber die Slreuung 
schneller Elektronen an diinnen Folien. Vff. untersuchen experimentell die Streuung 
von Elektronen (10—28 kV) an Celluloidfolien yon 200 u. 1000 A Dieke. (Gliihelektr. 
Elektronenerzeugung; magnet. Konzentrierungsspule; Blenden; drehbarer Folien- 
trager; Geigerzahler ais Auffanger am den Auftreffpunkt der Elektronen auf der Folie 
drehbar; Verstarkung u. selbsttatige Registrierung.) Gemessen wird die Zahl der 
gestreuten Elektronen ais Funktion des Streuwinkels, der Folienstellung u. der Elek- 
tronenenergie. Die Zahl der gestreuten Elektronen nimmt mit dem Streuwinkel stark 
ab bis auf cin Minimum bei 45°; es folgt ein Maximum bei etwa 50° mit weiterem 
Kurvenabfall. Unter Benutzung des yon K le m p e r e r  (vgl. C. 1 9 3 3 . I. 894) fur 45° 
gemessenen Verhaltnisses von elast.: unelast. Streuung berechnen Vff. durch Abzug 
der elast. gestreuten Elektronen (RuTHERFORDsche Verteilung) eine Winkelyerteilung 
fiir die unelast. gestreuten Elektronen fur Streuwinkel zwischen 30 u. 120°. Die 
Resultate der Yff. stimmen bis auf gewisse quantitative Abweichungen mit friiheren 
Messungen von K le m p e r e r  sowie mit theoret. Uberlegungen von M ó l l e r  (vgl. 
C. 1932. II. 2144) iiberein. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. [1] 24 . 30—44. 1935. [Orig.: 
en8l-]) K o l l a t h .

Parma Lal und Kosturi Lal, Zur statistischen Theorie neutraler Atome. Yff. geben 
sta tist. Berechnungen iiber das Atom auf elementarer Grundlage, namlich unter 
\ emachlassigung der Wechselwrkg. der Elektronen; dieses bei der Behandlung der 
weilJen Zwerge iibliche Verf. sollte besonders bei leichten Atomen zu guten Ergebnissen 
iuhren. ^Bei Benutzung der FE R M l-D iR A C -S tatistik  finden sie fiir den Radius 
ł'o =  1,472 aa Z~'U u. fur die Energie E — 14,6 Z7/* e-V. Dieso iiuBerst einfach ge- 
wonnenen Energien stimmen mit den von J e n s e n  nach statist. Methoden, aber unter 
Ueriicksichtigung der Elektronenwechselwrkg, u. den von H a r t r e e  bcrechneten reeht 
gut iiberein. (Indian J. Physics Proc. Indian Ass. Cultivat. Sci. 10. 1—6. Jan. 1936. 
-Uhore, Univ. of the Panjab, Physics Dept.) H e n n e b e r g .

S. Rozental, tlber die analytische Form von Elektromneigenfunktionen in leichten 
Atomen. Bekanntlich laBt sich die Gesamtenergio der Elektronenkonfiguration eines 

toms *n e*ne Reihe von Einzelenergien zerlegen, namlich in kinet., potentielle, Weehsel- 
rMIk”®8"- U‘ ^ uatauschcnorgie; die alle ais Integrale iiber die Eigenfunktionen dar- 
8 oiibar sind. Man kann nun, wie Vf. zeigt, diese Integrale auswerten u. damit zur 
' f i Eigenfunktionen benutzen, wenn man die Radialteile der Eigenfunktionen 

eintach ais Summę von Exponentialfunktionen e ~ ar ansetzt. Die Gesamtenergie 
ist eme rationale Funktion der Esponenten a u. ihrer Summen; aus der Minimums- 
oraerung lassen sich dann — allerdings nur numer, oder graph. — die Exponenten 

m ânc  ̂ ^  m‘t geeigneten Exponenten 391,7 V statt 397,2 V (beob-
l sohweren Atomen kann man, um mit den Rechnungen zu einem Endc

in* a an?en> ^as Variationsproblem nur auf die AuBenelektronen anwenden. (Buli. 
mt. Acad. polon. Sci. Lettres Ser. A. 1935. 501—06. Noy./Dez.) H e n n e b e r g .
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W. W. Tscherdynzew, Uber die Klassifizierung der Atomkeme. Die bckannteste 
Klassifizierung der Atome nach At.-Geww. (4 », 4 n +  1, 4 n +  2, 4 n +  3) beruht 
auf der Annahme, daB der Atomkem aus a-Teilchen, Protonen u. Atomelektronen zu- 
sammengesetzt ist. Nach dem gegenwartigen Stand der Kenntnisse iiber die Isotopen 
kann dieses System nicht ais befriedigend betrachtet werden. Bei der AufsteLhing 
eines neuen Systems ist es erforderlicb, alle zur Verfiigung stehenden Angaben iiber 
die Struktur des Atomkerns zu beriicksiehtigen, wie z. B. das At.-Gew., die Kern* 
ladungszahl, das mechan. Moment des Kerns, die Stabilitat u. die Ausdehnung des 
Isotops. Die Angaben iiber den Massendefekt sind bishcr noch nicht ausreichend, 
um die Grundlagen fiir die Klassifizierung der Atomkeme mitzubestimmen. Bei den 
Betrachtungen des Vf. wird von der Annahme ausgegangen, daB der Atomkern im 
wesentlichen aus Bldgg. zusammengesetzt ist, die dem a-Teilchen ahneln. Unter diesen 
Bedingungen mussen die Kerne ais stąbil betrachtet werden, bei denen die Anzahl 
der Protonen dic Anzahl der Neutronen nicht iiberschreitet. Die naturlichste Klassi
fizierung der Isotopen scheint dem Vf. durch das At.-Gew. u. die Kemladungszahl 
festgelegt zu sein. Es werden die symm. u. antisymm. Zustande der 4 verschiedenen 
Kerngruppen im einzelnen behandelt. (C. R. Acad. Sci., U. R. S. S. [russ.: Doklady 
Akademii Nauk S. S. S. R.] 3. 576—79. 1934. Leningrad, Radiuminstitut.) G. Schm.

Takahiko Yamanouchi, Uber die Berechnung von Atomenergieniveaus. II. (I. vgl. 
C. 1935. II. 3356.) Berechnung der von einem definierten Multiplettzustand des 
Atomrumpfes (festes S, kein bestimmter Wert von L) ausgehenden Ternie. Die 
Methode ist wie in I. gruppentheoret. Natur. Ein Vergleich mit den experimentellen 
Werten liefert in den meisten Fallen befriedigende Ubereinstimmung. (Proc. physic.- 
math. Soc. Japan [3] 18. 10—22. Jan. 1936. Tokyo, Imperial Univ., Dept. of Dynamics, 
Faeulty of Engineering. [Orig.: engl.]) H e n n e b e r g .

Takahiko Yamanouchi, Uber die Berechnung von Alomenergieniveaus. III- 
Erweiterung des in II. (vorst. Ref.) gegebenen Verf. fiir den FaO, daB dem Rumpf 
auch ein fester Wert von L zugeorcLnet werden kann. Die Ubereinstimmung mit den 
beobachteten Werten ist hier, da es sich um hoch angeregte Zustiiude oder selir kom- 
plexe Spektren handelt, nicht so gut wie vorher. (Proc. physic.-math. Soc. Japan [3] 18- 
23—34. Jan. 1936. Tokyo, Imperial Univ., Dept. of Dynamics, Faeulty of Engineering. 
[Orig.: engl.]) HENNEBERG.

S. Frisch, Einige Bemerkungen uber die Kemmomente. Setzt man fiir das Kern- 
moment /  der Elemente mit ungerader Kernladungszahl u. ungeradem Atomgewicht 
/  =  L  ±  S, wo S  =  1/ 2 der Prot-onenspin u. L  das resultierende Moment der Protonen- 
bahn u. des Kernrestes ist, so lassen sich Reihen aufeinanderfolgender Elemente in 
Gruppen mit gleiehem L  zusainmenfassen. (C. R. [Doklady] Acad. Sci. U. R. S. S. 
[N. S.] 1935. IV. 21—22. Leningrad, Opt. Inst.) H e n n e b e r g .

P. Scherrer, Atomumwandlung. Allgemeine Darst. der Grundbegriffe der Atom- 
zertrummerung sowie dereń Beobachtungsmethoden. Betrachtung der Ladungs- u- 
Massenbilanz bei diesen Kemrkk. (Schweizer Arch. angew. Wiss. Techn. 2. 14—19- 
Jan. 1936. Ziirich, Physikal. Inst. d. Eidgen. Techn. Hochsch.) G. S c h m id t .

G. Gamow, Kernumwandlungen und der Ursprung der chemisclien Elemente. Nach 
einleitender Beschreibung der ersten Verss. von R u t h e r f o r d  iiber die erste kiinst- 
liche Atomumwandlung wird auf die Theorie des Vf. iiber die kiinstliche Kern- 
zertrummerung eingegangen. Der theoret. Ausdruek fiir die Durchlassigkeit der 
Potentialschwellen im Kern fiir auftreffende a-Teilchen kann auf der Grundlage der 
modernen Wellenmechanik aufgestellt werden u. stimmt mit den Ergebnissen der 
Verss. iiberein. Aus der Theorie des Vf. folgt, daB die Durchlassigkeit der K ernschw ellen  
groBer sein muB, wenn die beschieBenden Teilchen Protonen sind. Nach der Beschreibung 
eines neuen Typs von Kernrkk. (F er m i), bei denen die Kerne der schweren, mit «eu- 
tronen besehossenen Elemente in ihre schwereren Isotope umgewandelt werden kónnen, 
wird auf die Entdeckung des Strahlungseinfangs der Neutronen durch schw ere I'-6™*3 
u. auf die Bedeutung dieser Entdeckung fiir die Erforschung interstellarer KernrkK. 
eiDgegangen. (Ohio J. Sci. 35. 406—13. 18/11. 1935. Washington, George Washington 
University.) G. S c h m id i.

M. L. Pool, Energien und Produkte bei der KermertrUmmerung und beim Kern- 
aufbau. Bei einer Zusammenfassung der Ergebnisse der Verss. uber die kiinstlicne 
Atomumwandlung werden die Zus., die M. u. die Haufigkeit der stabilen Kerne anj 
gegeben. AnsehlieBend wird die Zus., die Lebensdauer u. die Methode der Erzeugung
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der gebildeten radioakt. Kerne in Form einer Tabelle angefuhrt. (Ohio J. Sci. 35. 
343—61. 18/11. 1935. Ohio State University.) G. S c h m id t .

E. 0 .  Lawrence, Kunstliche Radioaktiwtat. Vf. g ib t  e ine  U b c rs ich t iib e r d ie  
E ntw . der E rfo rsch u n g  de r k iin s tlich en  R a d io a k t iy i ta t  in n e rh a lb  des le tz te n  Ja h re s . 
H ierbei w ird  b esonders a u f  d ie  N e u tro n en e in fan g rk ., a u f  d ie  U m w an d lu n g sfu n k tio n  
fiir d ie N eu tro n en e in fan g rk . u . a u f  die OPPENHEiM ER-PHlLLlPSsehe T h eorie  ein- 
gegangen. (Ohio J .  Sci. 35. 388—405. 18/11. 1935. U n iv . o f  C alifornia.) G. S c h m id t .

H. Pose, Messungen von Kemumwandlungsprozessen bei Anwesenheit starker 
y-Strahlen. Bei der geringen Ausbeute an einzelnen Kemumwandlungsprozessen 
ist die Verwendung energiereicher a-Strahlen von groCer Bedeutung. Bei jeder direkten 
bzw. indirekten Kernumwandlung tritfc die begleitende y-Strahlung ais erhebliche 
Stórung auf; es ist die Frage nach der Leistungsfahigkeit der Apparatur, wieweit sich 
die Stór-y-Strahlung beseitigen laflt. Die durch den statist. Charakter der y-Emission 
bedingte statist. Schwankung des y-Ionisationsstromes bereitete besonders der Elektro- 
meterapparatur bisher groBe Schwierigkeiten, die jedoch durch besondere Kammer- 
anordnungen behoben werden kónnen. Bei den Verss. wurde eine Al-Kammer mit 
Neutronen bestrahlt, wobei das Neutronenpraparat von der Kammer durch eine 6 cm 
dicke W-Schicht getrennt war. Bei Anwesenheit des Neutronenstrahlers traten Korpus- 
kularstrałilen in der Ionisationskammer auf, dereń Anzahl bei Variation der Gas- 
fiillung der Ionisationskammer sich unwesentlich anderte u. dereń Anzahl beim 
Zwischenschalt-en von Paraffin zwischen Praparat u. Kammer sich auf daa Mehrfache 
steigerte. Die Ionenmenge der EinzelstoBe variiertc, bedingt durch den geometr. 
Bau der Ionisationskammer, innerhalb weiter Grenzen, so daB eine Entscheidung iiber 
die Reichweite der Korpuskularstrahlen nicht getroffen werden kann. Nach MaBgabe 
des Ionisationsbetrages handelt es sich sehr wahrseheinlich um a-Strahlen. Durch 
Vergleich mit den Ausbeuten der FER M lschen Verss. scheint die Richtigkeit der 
FERMlschen Annahme fiir die Erzeugung kunstlicher Aktmtaten durch Neutronen, 
gegeben durch die Kernumwandlungsgleiehungen Al1327 +  n0x ->- Na^24 +  He24; 
Naji24 Mg12M -f- e, nunmehr aueh durch direkten Nachweis der a-Umwandlung 
entsprechend der ersten Gleichung erwiesen zu sein. (Physik. Z. 27. 154. 1/3. 1936. 
Halle a. d. S., Univ.) G. S c h m id t .

J. Solomon, Die durch die Hóhensiraldung hercorgerufenen Zertriimmerungen. Vf. 
untersucht die unter Emission eines schweren Teilchens erfolgenden Zertriimmerungen, 
die durch den Durchgang von Elektronen sehr groBer Energie durch Materio herror- 
gerufen worden wird. Zuerst wird gezeigt, wie die relatiyist. Quantenmechanik dieses 
Problem zu losen gestattet; schlieBlich werden die nach dieser Methode erhaltenen 
Ergebnisse durch die halbklass. Theorien von WILLIAMS u. WEIZSACKER wicder- 
gefunden. In allen Fallen ist die Wahrscheinliehkeit solcher Prozesso sehr sehwach, 
u. zwar in der GróBenordnung der Wahrscheinliehkeit der Paarerzeugung durch ein 
Elektron. Die sich daraus ergebenden Folgerungen werden diskutiert. (J. Physique 
Radium [7] 7. 71—76. Febr. 1936. Paris.) G. S c h m id t .

Shearer, W ellenldngenmessungen in den K-Serien ton Aluminium, Schwefel und 
Udor und in der L-Serie von Zink. Bei einer Unters. des L-Spektrums von Ni mittels 
ernes konkav-zylindr. Glimmerkrystalls wurden einige A-Linien yon Al, 8  u. Cl u.
i-Linien von Zn beobachtet, die von Verunreinigungen des Krystalls herriihrten. Die 
ItSenden Wellenlangen wurden bestimmt: Al K  8319-88 ±  0,07 X.-E., Al A'a, 
0322-35 ±  0,25 X.-E. (2. Ordnung), S Z ^  5361-14 ±  0,03 X.-E., S Z a ,  5363-88 ±
0,10X.-E„ S K fix 5012-78 X.-E., S K  p1 5021-60 (3. Ordnung), Cl A'a,. 4718-07 ±  
i n  i " ’ C 1Za2 4720-96 ±  0,17 X.-E. (3. Ordnung), Zn L  a1>2 12 227-72 (12 227-92)
■“.'Jrdnung. Benutzte Strahlung war Cu K  a, Bezugslinien in den meisten Fallen die 

n'-'L“ ie’ in einzelnen Fallen Co A a , bzw. C oK  oc2. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 21. 
p  i  i  ■PertJl> Westaustralien.) G o t t f r i e d .
E. Bodson und F. E. Nisoli, Das Verhalten bestimmter zweiatomiger Molekule in 

( Y l ~‘.i? Inaj j nosP^aren. Auf Grund der Formeln von B ir g e - S p o n e r  u. M o r s e  haben 
BR \>ń  "1C PhysikaL Konstanten fiir bestimmte zweiatomige Molekiile, A1H, AlO, 

■r .  ’ ~ •  CaO, MgH u. MgO berechnet. Die erhaltenen Kuryen fiir die Zwerge
t;'pr+ le/t>nSvierne wer^en mitgeteilt u. hieraus das Verh. der einzelnen Molekule disku- 
rlo i>tt . * Acad. roy. Belgiąue, Cl. Sci. [5] 21. 922—26. 1935. Inst. dAstrophysiąue

K T w 6 Li®§e -) Gó s s l e r .
nljs ^  Wunn, Deutung der Linienemusion in den langperiodischen Veranderlichen

lemitummescenz. Die Entstehung der hellen Linien (u. Banden) in den langperiod.
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Veranderlichen lafit sich auf exotherme chem. Rkk. (Chemilumineseenz) in don Stem- 
atmospharen zuruckfuhren. Die Linien (Banden) mit niedrigen Anregungsspannungen 
kónnen nach spektr. Untcrss. von B o n h o e f f e r  durch folgendo Elementarprozesse 
gedeutet werden: 1. Rekombination im DreierstoB: A +  B +  X  =  A B  +  X'; 
X '-y  X  +  hv; 2. durch ZusammenstoB eines strahlungsfahigen Atoms X  mit einem 
energiereichen (stark schwingenden) Mol., das bei einer Rk. entstanden ist: A B* +  X  =  
A B  +  X ' ; X ' -y  X  +  hv; 3. im AnschluB an eine Austauschrk.: A +  B X  =  
A B  +  X '; X ' -y  X  -f- h v. Die Linien mit hoheren Anregungspotentialen werden in 
Anlełmung an ErgebniBse von B e u t l e r  durch Energiesteigerungsprozesse unter Ver- 
mittlung von metastabilen Zustanden u. Resonanzprozesse gedeutet. (Z. Astrophysik
10 . 133—53. 12/5. 1935. Potsdam.) Ze i s e .

G. Shajn, Uber die Emissionslinien des Wasserstoffs in den Spektren langperiodischer 
Verdnderlicher. Vf. zeigt, daB das komplizierte Verh. der Emissionslinien der Balm er- 
Scrie in den Spektren der langperiod. Veranderlichen Me, Se, Ne, Re wesentlich durch 
die Verteilung u. Intensitat der Molekularbanden bestimmt wird, u. daB sich diese 
Moll. (TiO, ZrO, C2, CN, CH usw.) in den Stematmospharen in demselben oder einem 
hoheren Niveau ais die H-Atome befinden. (Z. Astrophysik 10. 73—85.12/5.1935.) Zei.

Donald H. Menzel und Chaim L. Pekeris, Absorpticmskoeffizienten und Wasser- 
stofflinienintensitaten. Im ersten Teil der Arbeit werden allgemeine Formeln fur t)bcr- 
gangswahrscheinliehkeit-en in einem Coulombfcld zwischen Zustanden positiver u. 
negativer Energie angegeben u. eine Formel fur die Oscillatorenstarke eines t)berganges 
zwischen zwei Atomzustanden gefunden. Die Grenzformel von G a u n t  wird veri- 
fiziert u. cm-eitert. Numer. Berechnungen fiir die ersten 14 Serien des Wasserstoffs 
werden ausgefiihrt u. die Resultate tabellar. dargestellt. Vff. leiten dann Ausdriicke 
fiir den kontinuierlichen Absorptionskoeff. ab u. wenden ihre Formeln auf den Fali 
der komplexen Atome an. Die Resultate werden zur Berechnung der Absorption der 
Sonnenatmosphare benutzt. Zum SchluB wird gezeigt, daB die Ergebnisse von W o o lley  
(C. 1935. II. 3631) nicht richtig sein konnen. (Monthly Notices Roy. astronom. Soc. 96- 
77— 111. Nov. 1935. Harvard College Obseryatory and Massachusetts Inst. of Techno
logy.) G o s s l e r .

C. W. Allen, Multipletintensilaten im. Sonnenspektrum und im Fe-Bogen. Die 
Intensitaten von Linien des Sonnenspektrums sind zum Teil in guter tJbereinstim m ung  
mit der Theorie, zum Teil aber auch nicht. Fiinf Multiplets im Sonnenspektrum zeigen 
auf Grand der Verss. des Vf. eine starkę Abweichung von den theoret. Werten. Dasselbe 
Verh. zeigen die Multiplets im Bogenspektrum des Fe, das mit einem 2 1 -FuB-Rowland- 
gitter in erster Ordnung untersucht wurde. Dabei ergibt sich eine gute tJbereinstim m ung  
in den Werten fiir  die Intensitaten im Sonnenspektrum u . im Bogenspektrum von Fe. 
Dagegen ist die Ubereinstimmung mit den Werten, die m an  aus den theoret. In tensitats- 
formeln erhalt, schlecht. (Monthly Notices Roy. astronom. Soc. 96 . 145—48. Dez. 
1935. Cambridge, Solar Physies Observatory.) GoSSLEE.

Raymond Ricard und" Antoine Saunier, Funlcenspektrum des Gadmiums. Vft. 
untersuciien das Funkenspektrum einer elektrodenlosen Entladung von Cd-Dampf mi 
Gebiet von 3500—5000 A. Zahlreiche Linien von Cd III u. Cd IV werden b eo b ach te t 
u. die Wellenlangen bestimmt. Die MeBgenauigkeit betragt 0,05 A u. im Gebiet iiber 
4500 A ungefahr 0,1 A. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201.1115—16. 1935.) G o ss le k .

K. S. Krisłman und S. Banerjee, Starkaufspaltung des Terms 6S  des Manganoions 
in IcrystallinenFeldern. Mit der friiher (C. 1 9 3 3 . II. 345) besohriebenen Vers.-Anordnung 
werden die magnet. Anisotropien der Manganosalze MnS04• A2S 0 4• 6 H20  mit A = N H 4, 
Rb, Cs, Tl u. der Salze MnSe04-A,Se04-6 H ,0  mit A =  NH.„ Rb, Tl bei 25® gemessen. 
Die Differenzen zwischen den maximalen u. minimalen Molsusceptibilitaten dieser 
Krystalleliegen zwischen 11,4-10—o (CGS.-System; elmg. Einh.) fiir MnS04• 
li H„0 u. 7 ,0-10-6 fur MnS04-Cs2S 04-6 H ,0 . Der Mittelwert der 3 Hauptsuscepti- 
bilitaten fiir alle Krystalle betragt ca. 14,000-10-6. Ein Teil dieser Anisotropie muli aui 
den Diamagnetismus desKrystalls zuruekgefulirt werden. Eine weitere Korrektion is 
durch dio Wechselwrkg. der magnet. Momente benaehbarter Mn++-Ionen bedmgt, 
die nicht in einem kub. Gitter angeordnet sind. Nach Anbringung dieser Korrektionen 
ergibt sich, daB die Restanisotropie jener Manganosalze einer Stark-Aufspaltung 
<S’6-Terms entspricht, die nur einen Bruehteil eines cm-1 ausmacht. (N a tu rę ,  Lon o 
1 3 5 . 873. 1935. Calcutta.) _ -ISE' .

C. Hawley Cartwright, Untersuehung der gehemmten Rotation in JKoAser im • 
tremen Ultraroł. Vf. findet im Einklang mit RuiSENS u. L a d e n b u r g  (1909) 1
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anomale Absorption von W. bei ultraroten Wellenliingen unterhalb yon. 90 //, ent- 
sprechend einer anomalen Dispersion zwischen 70 u. 90 /.i, die nach DEBYE (C. 1 9 3 5 . 
II. 2499) auf einer gehemmten Rotation der Moll. beruhen konnte. Wenn die 
Schwingungen klcin u. nahezu harmon. sind u. die Rotation um dieAchse des gróBten 
Tragheitsmoments (Z =  2,980-10“40) betrachtet wird, ergibt sich mit v =  140 cm-1 
(willkiirliche Annahme) aus v =  f1/ ,  7i)~/kJI die der freien Rotation entgegenwirkende 
Torsionskonstante zu K  =  5 kT . Da v =  140 cm-1 ( ~  70 fi) einer Energie von 0,7 kT  
entsprieht, sollten mehrere Rotationsąuantenzustiinde móglich sein. Eine gehemmte 
Rotation um die Aehse des kleinsten Tragheitsmoments (0,998-10-40) wiirde bei 
gleichem K-Wert eine Grundfreąuenz von 240 cm-1 (■—> 42 /i) zeigen, die aber auBer- 
ha!b des MeBbereiches des Vf. liegt. (Naturę, London 1 3 5 . 872. 1935. Brussel, Univ., 
Lab. of phys. Chem.) Z e i s e .

Renć de Mallemann, Pierre Gabiano und F. Suhner, Eine neue Bestimmung 
des Absóluiwertes der magnetischen Drehung der Polarisationsebene fiir Wasser. Der 
Absolutbetrag der V B R D ET -K onstante des W. ist immer nur fur die D-Linie (A =  
5890 A) bestimmt worden. Die Werte yersehiedener Autoren unterseheiden sich um 
1% voneinander. Die Dispersion wurde immer auf das Spektrum der Sonne bezogen. 
Die Vff. messen unmittelbar die V E R D E T -K onstante von W. bei der griinen Hg-Linie 
(A =  5460 A): A  =  1',543-10-2 ±  0,001 u. daran anschlieBend die Dispersion mit 
folgendem Ergebnis:

X in A .....................  5780 5460 4920 4360
Disnersion in W 1 1’130 ±  1>428 ±  1>8618JJisperaion m  W . . 1 0  00<)g 0  0(x)5 ±  0  0005

(C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 2 . 837—38. 9/3. 1936. Paris-Bellevue, Lab. du Grand 
Electro-Aimant.) F a h l e n b r a c h .

Albert Miehel-Levy und Henry Muraour, Einflu/3 des Drucks des umgebenden 
Gases auf die Leuchterscheinungen, die die Detonation von Explosivstoffen begleiłen. Es 
wurde die Liehterscheinung bei der Detonation von Bleiazid in yerschiedenen Atmo- 
spharen u. bei verschiedenen Drucken photograph. u. yisuell verfoIgt. Zunuehst ergab 
sich, daB Steigerung des Druckes mit Abnahme der Leuchterseheinung verbunden 
ist. Aufierdem konnte beobachtet werden, daB die Detonationsfortpflanzung mit 
steigendom Gasdruck abnimmt. Hierbei spielt jedoch die Gasatmosphare, in der die 
Detonation stattfindet, eine groBe Rolle. Wahrend bei hohen Gasdrucken (50 bis 
60 kg/cjem) der verbleibende Pb-Riickstand keine groBere Flachę bedeckt ais das an- 
gewanate Ausgangsmaterial, ist bei niedrigon Drucken (10—20 mm Hg) das Pb im 
ganzen GefaB verteilt. Ebenso scheint bei niedrigen Drucken die Liehterscheinung 

'>ber das ganze VersuchsgefaB zu verteilen. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 202. 
755—57. 2/3. 1936.) G o t t f r ie d .

D. Blochinzew, Zur Theorie der Lichłabsorption in heteropolaren Krystallen. 
Die vom Vf. entwiekelte Theorie geht aus von der Vorstellung, daB die Anlagerung 
eines Elektrons an das Kation ais Entstehung eines Photoelektrons u. die Elektronen- 
abgabe des Anions ais Bldg. eines „Loches“ betrachtet werden kann, so daB bei der 
uchtabsorption ein aus einem Elektron u. einem ,,Loch“ bestehendes P a a r  erzeugt 
7 ^ -  Diese Elektronen u. „Locher“ sollen, entgegen der Annahme yon P e i e r l s  
(O. 1932. II. 2923), frei beweglich sein. Aus der Theorie des Vf. folgt, daB bei hetero
polaren Krystallen Absorptionsstreifen auftreten muBten, dereń Breite nicht von der 
lemp, abhangt. Diese Beobachtung scheint mit Beobachtungen von H il s c h  u. P o h l  
(C. 1928. I. 2908) im Einklang zu sein. (Physik. Z. Sowjetunion 7. 639—51. 1935. 
Moskau, Akad. d. Wiss., LEBEDEWsches Physikal. Inst.) Z e i s e .

M. D. Shappell, Śpaltbarkeit von Ionenmineralien. Fiir die Spaltbarkeit der 
vrystalle wird eine mathemat. Formel entwickelt. Im allgemeinen nimmt die Hart-e 

oer Mineralien mit abnehmender Spaltbarkeit zu. (Amer. Mineralogist 21 . 75— 102. 
w - n - 60 E n s z l in .
William H. Barnes, Eine Bemerkung iiber die Struktur des Eises. Es handelt sich 

um eine ausfiihrliehe Kritik an der von B e r n a l  u . F o w l e r  yorgeschlagenen Struktur 
68 Ł—  (ygl. C. 1 9 3 4 . I. 3319). Der Vf. kommt zu dem Ergebnis, daB die vor- 

gesciilagene Struktur durch vorliegende experimentelle Daten noch nicht gestiitzt ist. 
Ułans. Roy. Soc. Canada. Sect. III. [3] 29 . 53—59. 1935. Montreal, Mc GlLL Uniy.» 
Departm. of Chem.) G o t t f r ie d .

KrystaUstruktur organ. Verbb .vgl. S. 3813.
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J. Beintema, Ober die Krystallstruktur von Magnesium- und Nickelantimoniat. 
Róntgenograph. untersucht yftadenMagmisium- u. Nickelantimoniat, denen dieFormeln 
Me(Sb03)-12 H20  oder Me(H2Sb04)2-10 ELO zugesclirieben werden. Bei seiner Arbeit 
iiber die Struktur des Natriumdihydropyroantimoniats hatte der Vf. gezeigfc, daB diesem 
Salz nieht die Formel Na2H2Sb20 7-5 H20 , sondern NaSb(OH)0 zukommt. Es wird 
yermutet, daB die beiden yorliegenden Salze die Formel Me(H20 )e[Sb(0H)6]2 haben. 
Beide Salze krystallisieren hexagonal; aus Drehkrystall- u. Pulveraufnahmen ergabeu 
sich die Dimensionen fiir das Ni-Salz zu a =  16,019, c =  9,768 A, u. fiir das Mg-Salz 
zu a — 16,070, c =  9,84i A. In der Zelle sind je 6 Moll. enthalten. Die Symmetrieklasse 
wurde zu Dsd festgestellt. Da gesetzmiiBige Ausloschungen nicht beobachtet wurden, 
ist Raumgruppe D3i\  Die weitere Strukturaufklarung wurde an dem Ni-Salz durch- 
gefiihrt. Fiir die Lagerung der Ni- u. Sb-Atome gibt es 3 Móglichkeiten, von denen zwei 
durcli Intensitatsbetrachtungen eliminiert werden konnen. Es liegen 6 Ni in 1/ 3 1/3 0;
0 7s 0; 2/3 0 0; V3 0 0; 2/3 2/3 0; 0 »/, 0 u. 12 Sb in 0 0 0; 0 0 1/,;  V3 7 3 0; 7 .  V* 0;
7 .  73 7 .;  73 73 7*; 7 . 7 3 7»; o Vs 7 .;  7» o 7 .;  7 3 o 7 .;  7 . 7 . 7»; o 7 3 7 .- DieAtome
sind derart verteilt, dafi abwechselnde Lagen zum Teil mit Ni +  Sb-Atomen, zum leil 
nur mit Sb-Atomen besetzt sind, wobei die Anzahl der Ni-Atome in den von Ni +  Sb 
besetzten Lagen doppelt so groB ist ais die Anzahl der Sb-Atome. Jedes Ni-Atom ist 
oktaedr. von 6 Sb-Atomen umgeben. Aus Symmetriegrunden muB angenommen 
werden, daB die Sb-Atome von je 6 OH-Gruppen in mehr oder weniger deformiert 
oktaedr. Anordnung u. die Ni-Atome in derselben Weise von je 6 H20-Moll. umgeben 
sind. Die H20-Moll. u. die OH-Gruppen bilden zusammen eine angenaherte sehr diclite, 
hexagonale Kngelpackung. Unter der Annahme regelmaBiger Packung betriigt der
O—O-Abstand in horizontaler Richtung 3,083A, in der dazu senkrechten Richtung
3,02]̂  A. Intensitatsbetrachtungen stiitzen die Annahme der angegebenen Lagerung der
O-Atome. (Kon. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proc. 39 . 241—52. 1936. Groningen, 
Univ., Lab. f. anorgan. u. physikal. Chemie.) GOTTFRIED.

G. W. Brindley und F. W. Spiers, Atomslreufaktoren von Nickel, Kupfer wid 
Zink. Vff. bestimmen nach der Pulyermethode die Atomstreufaktoren von Ni, Cu u. 
Zn fur die Cu A^-Strahlung (A =  1,539 A) Absolutwerte der reflektierten In ten s ita ten  
werden durcli Vergleich mit den Reflexionen von KC1 erhalten. Die Resultate werden 
fiir Cu u. Ni mit denen anderer Autoren yerglichen u. zeigen gute t)beremstimmung. 
Fiir Zn existieren bisher keine Messungen. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 20. 865— 81. Nov.
1935. Physies Labor. Univ. of Leeds.) GÓSSLER.

M. Komfeld und F. Sawizki, Kinetik der Rekrystallisation bei Zinn, Cadmium 
und Eisen. Vff. machen Yerss. uber die lineare Wachstumsgeschwindigkeit des Re- 
krystallisationskorns beim Gliihen von yerformtem Sn, Cd u . Fe. Die Verss. ergeben, 
daB ebenso wie friiher an Al, u . von H . G. M u l l e r  an Steinsalzkrystallen festgestellt, 
au ch  bei Sn, Cd u . Fe das Wachstum des neuen Korns mit konstanter G eschw indigkeit 
yerlauft. Auf Grund der Annahme, daB die durch die Erholung (die der R ek rysta lli
sation voraufgeht) bedingten Strukturanderungen in dem yerformten Materiał nicht 
ohne EinfluB auf die Wachstumsgeschwindigkeit sein konnen, andererseits aus der 
experimentcllen Beobachtung einer konstanten Wachstumsgesclwindigkeit wird der 
SchluB gezogen, daB die Erholung vollendet ist, beyor das erste neue Kom sichtbar 
wird, daB es sich also um zwei yollig yoneinander getreimte Vorgange handelt. I)ie 
Esperimente lassen deutlich das Vorhandensein einer sogen. Inkubationsperiode  
erkennen. Aus der Tatsache des Komwachstums im Verlauf der R ek rysta llisa tion  
■wird der SchluB gezogen, daB das Gitter des aufzehrbaren Materials yerzerrt ist. Die 
Erholung allein ergibt also noch keine yollstandige Wiederherst. des Gitters des de- 
formierten Materials. (Physik. Z. Sowjetunion 8. 528—32. 1935. Leningrad, Physikal.- 
teehn. Inst. des Urals.) WERNER.

M. Komfeld, Ober die Keimbildung bei der Rekrystallisation. II. Die Natur der 
Inkubationsperiode. (I. vgl. C. 19 3 5 . II. 1655.) Es -werden auf Grund thermodynam. 
Cberlegungen zwei Deutungen der im yorst. Ref. erwahnten Inkubationsperiode durch- 
gerechnet. Nur eine yon ilinen steht mit den experimentellen Daten in Einklang. rsacn 
dieser Deutung bildet sich der Keim infolge eines irreyersiblen Prozesses, der in cmem 
bestimmten Bereich des deformierten Materials yom Anfang des Gluhens a n  verlaut . 
Die Inkubationsperiode ist gleich der zur Vollendung dieses Prozesses notwendigen Zei • 
Prazisiertere Vorstellungen konnen zur Zeit noch nicht gegeben werden. (Physik. • 
Sowjetunion 8. 533—35. 1935. Leningrad, Physikal.-techn. Inst. des Urals.) WERNER-
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Erie R. Jette und Frank Foote, Rantgenuntersuchungen an Eisen-Nickellegie- 
rungen. Es wird iiber Róntgenuntcrss. an Fo-Ni-Lcgiorungen mit 0— 100%  Ni berichtet, 
die aus Carbonyleisen u. Elektrolytnickel liergestellt wurden. Es wird die Gittor- 
konstante der y-Phase im Bereich von 25— 10 0 %  Ni ermittolt. Der maximale Wert 
liegt bei etwa 39 Atom-% Ni, wiibrend bei Lcgierungen mit 100—43 Atom-% Ni dio 
Gitterkonstante der Beziehung folgt: a0 =  3,64033 — 0,0012379 Atom-% Ni. Bei Ni- 
Gehh. iiber 3 9 %  fiillt der Wert fiir die Gitterkonstante stark ab. Die Gitterkonstante 
der a-Phase wird bis zu Gehh. von 5 %  Ni bestimmt; ferner wird die Abgrenzung der 
Felder der a-, a +  y- bzw. y-Phasen festgelegt. Unterss., die mit dem Zweck der 
Ermittlung einer Zwiselienpbase bzw. Verb. durcbgefiihrt wurden, ergaben, daB keine 
solche Zwischenphase bzw. Verb. im biniiren System Fe-Ni yorhanden ist. D.-Unterss. 
erganzen die Róntgenbestst. (Metals Technol. 3. Nr. 1. Techn. Publ. Amer. Inst. Min. 
metallurg. Engr. 6 7 0 . 1—14. Jan. 1936. New York, N. Y., School Mines, Columbia 
Univ.) E d e n s .

W. S. Gorsky, Die elastische Nachwirkung in geordneter CuAu-Legierung (Elastische 
Nachwirkung ersler Art.) Vf. entwickelt eine Theorie der elast. Nachwirkung in ge- 
ordneten Mischphasen ais Folgę einer durob elast. Spannungen bewirkten Anderung 
des Unordnungsgrades. Ygl. auch W . S. G o r s k y  (C. 1 9 3 5 . I .  1114). Die Ge- 
sehwindigkeit, mit der der Unordnungsgrad gegen den stabilen Zustand strebt, ist von 
U. D e h l in g e r  (C. 1 9 3 2 . I. 2805), sowie von W . L . B r a g g  u . W il l ia m s  (C. 19 3 5 .
II. 1498) bestimmt worden. Nach den Annahmen des Vf. muB die elast. Nachwirkung 
mit derselben Geschwindigkeit vor sich gehen. Die experimentelle Priifung der Theorie 
des Vf. wurde an dem geordneten tetragonalen Gitter yon CuAu mit 5 0 %  Au-Atomen 
vorgenommen. Die Versuchseinrichtung wird besehrieben. In Polykrystallen wurde 
eine Nachwirkung von 60—100%  der elast. Deformation u. in Einkrystallen eine solche 
von 10—15%  bzw. 6 0 %  je nach der Orientierung festgestellt. Die gemessenen GróBen 
entsprechen der GróBenordnung nach dem vorausgesagten Effekt. Die Geschwindig
keit des Yorgangs nimmt mit steigender Temp. zu. (Physilc. Z. Sowjetunion 8. 562—71.
1935. Charków, Ukrain. Physikal. Inst.) W e r n e r .

F. Laves, K. Lohberg und H. Witte, Ober dieIsomorphie der lemaren Yerbin- 
dmujen $In3Zn3Al2 wid Mg f iu  A Zs. In den Systemen Mg-Cu-Al u. Mg-Zn-Al treten kub. 
ternare Verbb. von der Zus. Mg.,CuAl6 u. Mg3Zn3Al2 mit ubereinstimmenden Róntgendia- 
grammen auf. Die Zus. der ersteren Verb. ist bereits yon V o g e l  (C. 1 9 1 9 . III. 698) an- 
gegeben worden, fiir dio letztero gibt E g e r  (Int. Z. f. Metallographie 4  [1913]. 29) die 
etwas abweichende Formel Mg7Zn0Al3 an. Da die Verb. Mg4CuAl6 inkongruent sclim., kann 
sie nieht aus einer Schmelze von ontsprechonder Zus. erhalten werden; ein Weg zur Darst. 
wird angegeben. Die erhaltenen Legierungen werden róntgenograph. u. mkr. untersucht. 
Es fiillt auf, daB der atomprozent. ausgedriickte Mg-Geh. in beiden isomorphen Verbb. 
clerselbe ist (37 At.-% Mg), wiihrend die At.-% des Al voneinander abweichen. Dem- 
nach scheint dieser Strukturtyp dann aufzutretcn, wenn die Zus. 37 At.-% Mg,
■ f u •'°/° ^  (-^837X 03) betragt, wobei dio X-Atomo Al, Cu u. Zn sein kónnen. Dies 

M&7,6Zn37,5Al25 =  Mg3Zn3Al2, sowie bei Mg38,5Al51l5Cu9>1 ~  Mg4AlsCu der Fali. 
u ber die GesetzmiiBigkeiton, dio zur Bldg. dieser intermetall. Verbb. fiihren, werden 

krystallchem. Betrachtungen angestellt. — Die Gitterkonstanten betragen 14,16 ±  
n  / ' ir ^&Zn3Al2, 14,25 ±  0,03 A fiir Mg.,CuAl0. Die Auslóschungen auf Pulvcr- 

u. Drelikrystallaufnahmen von Mg3Zn3Al2 ergaben eine kub. raumzentrierte Trans- 
lationsgnippe; aus D. 3,78 ±  0,07 ergibt sich dio Zahl der Molekuło pro Zelle zu 20,13, 

°  v  n ^ to ™e' •^u s I-*- 2,70 ±  0,05 fiir Mg4CuAl0 ergeben sich ebenfalls 161 Atome 
P.ro - i : G°nauigkeit der Diehtebest. wird durch die Porositat der Proben be-
eintraehtigt. Die speziellen Formeln Mg3Zn3Al2 u. Mg4CuAl6 stellen wahrscheinlich 
uiq- ^ en m gsw erto  dar. (Metallwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 14 . 793—94. 
y<50. Gottingen, Univ. Mineralog.-petrograph. Inst.) GLAUNER.

Hand- nnd Jahrbuch der chemischen Physik. Hrsg. von Arnold Eucken und Karl Lothar Woli.
a n' 3/4' Le>Pzig: Akad. Verlagsges. 1936. 4°.
, .reSunK d. Spektren. Von Wilhelm Hanie. Molekulspektren von Losungen

• Husaigkeiten. Von Gunter Scheibe und Walter Fromel. (184, 16 S.) M. 18.—.

Aj. Elektrizitat. M agnetlsm us. E lektrochem ie.
^ es?un9en der Dielektrizitatskon&tanten und der Dipolrerluste bei Hoch- 

enz. 1. Zur Einfiihrung. Zusammenfassende Darst. einiger Ergebnisse der Dipol-
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forschung ais Einleitung zu einer Reihe yon Arbeiten (vgl. die folgenden Ref era te). 
(Pliysik. Z. 37 . 155—56. 1/3. 1936. Jena, Physikal. Inst., Univ.) B u c h n e r .

Carl Schreck, Messungen der Dielektrizitatskonstanten und der Dipoltierluste bei 
Hochfreąuenz. 2. Dipoherlustmessungen an Fliissigkeiten mit langen Wellen. (1. vgl. 
vorst. Ref.) Vf. untersuchte nach der BARRETTER-Methode die Leitfahigkeit von 
Bzl., Rohrzucker, Lavulose u. Butylalkohol im Wellenlangengebiet 260— 18000 m. 
Die Verluste von Bzl. lagen unter der Grenze der MeBbarkeit. Bei Butylalkohol 
u. bei Rohrzucker gehen die Leitfahigkeitsanderungen proportional co2 (co =  Fre- 
ąuenz). Layulose zeigte bei yerdiinnten Lsgg. ebenfalls einen Anstieg proportional 
co2, wahrend der Anstieg bei hohen Konzz. etwa proportional co erfolgte. (Physik. 
Z. 3 7 . 156—58. 1/3. 1936. Jena, Univ., Physikal. Inst.) B u c h n e r .

Wilhelm Dahms, Messungen der Dielektrizitatskonstanten und der Dipolverlvste 
bei Hochfreguenz. 3. Messungen an Rohrzucker- und Lamiloselosungen. (2. vgl. yorst. 
Ref.) Vf. untersuchte nach der BARRETTER-Methode den Verlauf der Absorption im 
Wellenlangenbereich yon etwa l m  bis 8 m an Nitro benzol u. wss. Rohrzucker- u. 
Layuloselsgg. Bei Nitrobenzol stieg die Leitfahigkeit der DEBYEschen Theorie ent-. 
spreehend umgekehrt proportional dem Quadrat der Wellenlange, nur bei An- 
naherung an das Sprunggebiet wurde der Anstieg geringer. Rohrzucker- u. Layulose
lsgg. folgten ąualitatiy ebenfalls der Theorie, aber mit betrachtlichen quantitativen 
Abweiehungen. Mit steigender Konz. nehmen die Abweiehungen zu, wobei auch eine 
immer starkere Kriimmung der Kuryen auftritt. Die DE. yon Layulose zeigte bei 
den kiirzesten untersuchten Wellenlangen ein starkes Absinken entsprechend der 
Theorie, wahrend bei Rohrzucker keine merkliehe Abnahme auftrat. — Es wird 
darauf hingewiesen, daB nicht nur die Zahigkeit, sondern auch die Starkę der 
gegenseitigen Bindung yon EinfluB sein kann. (Physik. Z. 37 . 158—60. 1/3. 1936. 
Jena, Univ., Physikal. Inst.) B u c h n e r .

Walter Haekel, Messungen der Dielektrizitatskonstanten und der Dipolrerluste bei 
Hochfrequenz. 4. Messung verschiedener Olassorten. (3. vgl. yorst. Ref.) Vf. unter
suchte Leitfahigkeit u. DE. einer Reihe von Glasern nach der BARRETTER-Methode 
im Wellenlangenbereich 10— 12000 in. Die Messungen erfolgten in der Weise, daB 
der zu messende Probekórper in einen Fliissigkeitskondensator getaucht wurde, 
dessen FI. solange yariiert wurde, bis DE. u. Leitfahigkeit durch den eingetauchten 
Kórper nicht mehr geandert wurden. Dann wurden DE. u. Leitfahigkeit der FI. 
absolut gemessen. Die Genauigkeit der Leitfahigkeitsmessungen betrug 2°/o, die 
der DE.-Messung 0,5°/o. Die Unterschiede in den Leitfahigkeiten der yerschie- 
denen Glaser betrugen etwa eine Zehnerpotenz. Sie stiegen etwa proportional der 
Freąuenz; bei hohen Freąuenzen war der Anstieg geringer. jDE.-Anderungen 
waren kaum meBbar. — Die Verluste werden trotz der Abweiehungen von der 
Theorie ais Dipolverluste angesehen. (Physik. Z. 3 7 . 160—62. 1/3. 1936. Jena, 
Uniy., Physikal. Inst.) B u c h n e b .

Ch. Sehmelzer, Messungen der Dielektrizitatskonstanten und der Dipolverlvste bei 
Hochfrequenz. 5. Messungen von Verlusten an verschiedenen Fliissigkeiten nach, der 
Thermometermethode. (4. ygl. yorst. Ref.) Vf. untersuchte die dielektr. Verluste einiger 
Fil. nach der Thermometermethode. Diosan zeigte auch bei 10 m Wellenlange keinen 
Anstieg der Verluste gegeniiber Niederfreąuenz. n-Propylalkohol wies einen Anstieg 
der Verluste proportional dem Quadrat der Freąuenz u. einen starken Temp.-Koci1"- 
des Verlustes auf. Lsgg. yon HgCl2 u. Essigsaure in Aceton ergaben eine Zunahme 
der Leitfahigkeit um einige Prozente gegeniiber Niederfreąuenz. — Messungen an 
einer Lsg. von Tetra-n-butylammoniumbromid in Bzl. in einer Konz. yon 4-l0~s Mol/ 
Liter ergaben eine starkę Feldstarkenabhangigkeit bei hoheren Feldstarken. Ais Ursache 
wird eine Art Spannungsdissoziationseffekt angesehen. Die Abhangigkeit der % er- 
luste von der Freąuenz gehorehte keinem ąuadrat. Gesetz. (Physik. Z. 37 . 162—64. 
1/3. 1936. Jena, Uniy., Physikal. Inst.) BUCHNER-

G. Fischer und W.-D. Schaffeld, Dielektrizitatskonstanten ton Elektrolytlosungm. 
Vff. messen die DE. von yerdunnten Lsgg. von NaCl, NaJ, N aN 03, AgN03, HiN03, 
HC1, H2S04 bis zu Konzz. yon 0,1-n., bei den Sauren bis 0,03-n. Die M essungen er
folgten nach der FuRTHschen EUipsoidmethode mittels der von O r t h m a n n  (C.
II. 820) angegebenen Apparatur bei Freąuenzen von 50 bis 1,2-108 Hz. Es wurde, 
um Storungen durch therm. Effekte zu yermeiden, nach einem ballist. Verf. gemessen. 
Zunachst venvandte Elektroden u. Ellipsoide aus platiniertem Pt ergaben schlecute 
Reproduzierbarkeit u. eine falsche Freąuenzabhangigkeit. Ais Ursache dieser Storungen
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erwiesen sich Verunreinigungen auf der Ellipsoidoberflache; durch Verwendung von 
Gold ais Materiał fiir das MeBsystem sind die Storungen zu beseitigon. Die verbleibende 
Freąuenzabhangigkeit ist durch PolarisationseinfluB zu erkliiren. Die D e b y e -F a l k e n - 
HAGENsche Formel fur die Konz.-Abhangigkeit der D E .:  e =  e0 (1 - f a ] / c — p c) 
enviea sich mit den theoret. Werten a =  0,047, /? =  1,0 nur bei NaCl u. NaJ bis zu 
Konzz. von 0,01-n. in Obereinstimmung mit den MeBergebnissen (c =  Konz.). Fiir 
NaCl u. NaJ hóherer Konzz. ergaben sich a =  0,095, fi =  1,45; fiir NaN03, KNOn, 
AgN03 waren a =  0,051, (i =  1,1. Die untersuchten Sauren lieBen sich ebenfalls 
durch eine analoge Formel mit a =  0,55, /? =  8 fiir HC1 u. HNOj u. a =  0,2, /J =  5 
fur H2S04 darstefien. (Ann. Physik [5] 25. 450—66. Marz 1936. Berlin, Univ., Physikal. 
Inst.)" B u c h n e r .

B. J. 0 ’Kane, Die Anuoendung der Debyeschen Theorie polarer Molekeln auf feste 
Dieleklrica. Vf. untersuehte DE. u. Yerluatfaktor von reiner Palmitin-, Stearin- u. 
Oleinsaure u. von Mischungen dieser Sauren im Freąuenzbereich 11 bis 12500 IcHz. 
u. im Temp.-Bereich —10 bis -fl00° mittels einer Resonanzmethode. Vf. berechnet 
im AnschluB an die DEBYEsche Theorie die FreąuenzabhiŁngigkeit des Verlustfaktors 
zu Ig 0  =  2 tg 0max•/•/m ax/(/m ax2 +  / 2) bei konstanter Temp. u. die Temp.-Abhangig- 
keit des Verlustfaktors zu tg 0  — tg <Z>max/Cos a t bei konstanter Freąuenz mit 
tg 0  =  Verlustfaktor, tg 0max =  Hóchstwert des Verlustfaktors, f  =  Freąuenz, 
/max =  Freąuenz, bei der der Verlustfaktor sein Maximum erreicht, a =  empir. Kon
stantę, t =  Differenz zwischen der Temp. tg 0max u. der Temp. der Messung. Die 
Formeln geben den Verlauf des Verlustfaktors in Abhangigkeit von der Temp. unter- 
halb 50° befriedigend wieder, wahrend die FreąuenzabhiŁngigkeit nur in der Nahe des 
Maximums einigermaBen gut wiedergegeben wird. — Unter der Annahme einer schein- 
baren Viscositat, die der Viscositat der Fil. entspricht, laBt sich die DEBYEsche Theorie 
auch auf feste Korper iibertragen. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 21. 369—83. Febr. 1936. 
Liverpool, Univ., Departm. of Eleetrical Engineering.) B u c h n e r .

J. Frenkel, Zur Tonksschen Theorie der ZerreifSung einer FlussigkeiUóbcrflachę 
durch ein gleichfórmiges dektrisches Feld. Vf. leitet den von TONKS (vgl. C. 1936. I. 
510) gefundenen Ausdruck fiir diejenige krit. Feldstarke, bei der eine kleine Erhebung 
einer Fliissigkeitsoberflache sich immer mehr verstarkt u. schlieBlich zur Funkenbldg.. 
fuhrt, in verbesserter Form nach einer mathemat. strengeren Methode ab, wobei er 
nicht wie T o n k s  von einer zun&chst angenommenen kugelfórmigen Erhebung, sondern 
von den Oberflachenwellen der FI. ausgeht. Das vom Vf. erhaltene Endresultat fiir 
die krit. Feldstarke: E20 =  4 jtY o  g T (q — Dichte, g =  Erdbeschleunigung, T  =  Ober- 
flachenspannung) ist mit dem Ausdruck von T o n k s  ident. (Physik. Z. Sowjetunion
8 .  675—79. 1935. Leningrad, Phys.-techn. I n B t . )  K o l l a t h .

E. L. E. Wheatcroft und H. Barker, Das Paschengesetz bei niedrigen Durch- 
bruchsspannungen. Vff. priifen das PASCHEN-Gesetz in trockener Luft an ebenen 
Llektroden, um 1. zu sehen, fiir welches Gebiet es gut erfullt ist, 2. um die Durchbruch- 
spaimungskurve (Durchbruchspannung in Abhangigkeit von Prod. aus Gasdruck u. 
Llektrodenabstand) fur Luft festzulcgen, u. 3. um festzustellen, ob sich Unterschiede 
bei der Durchbruchspannung ergeben, je nachdem der Durchbruch in ein Glimmen oder 
T> U ^un^en endigt. Das PASCHEN-Gesetz bleibt gut erfullt. Der Unterschied in der 
durchbruchspannung fiir Funken u. Glimmen ist nur gering. Sie liegt fiir das Glimmen 

—100 V hóher ais fiir den Funken. (Philos. Mag. J. Sci. [7] 20. 571—78. 
1935-) GÓSSLER.

W. Holtz und J. Kommnick, Untersuchungen iiber die Abhangigkeit der Brenn- 
'[f11? ? 1® einer Glimmentladung von der Lange ihrer positiven Saule. KÓMMNICK (vgL

1933. I. 2221) hat friiher bei Unterss. iiber den Aufbau der positiven Saule eines 
Muecksilberbogens festgestellt, daB bei sehr kurzeń positiven Siiulen die Anderung 
der Brennspannung nicht mehr der Anderung der Lange der positiven Saule proportional, 
Bondern groBer ist. Entspreehende Anomalien haben Vff. jetzt auch an der positiyen 

aulo m Ar beobachtet, wobei auBerdem bei hóheren Stromstarken reproduzierbare 
>stereseerscheinungen bei Anderung der Lange der positiyen Saule in der einen oder 

anaeren Richtung auftreten. (Z. Physik 99. 252—53. 1936. Berlin, Univ. I. Phy
sikal. Inst.) K o l l a t h .
/-,i ®■ ■Heller, Dynamische Ahnlichkeitsgesetze der Quecksilber-HochdruckerUladung.

i » stiken von Hg-Hochdruckentladungen konnen durch Messungen an Modellen
- gelegt werden, wenn das Modeli die gleiche Menge Quecksilberdampf/cm enthalt
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u. dcnsolbcn Wattverbraucli/cm Eólircnlange hat, wie die eigentliclie Róhrc. Die 
Temp. der Wando des Entladungsrohres sollte dieselbe sein. Die Giiltigkeit dieser 
Ahnlichkeitsgesetze wird experimentell nachgewiesen. (Physics 6. 389—94. Dez. 1935. 
Eindhoven, Holland, Natuurk. Lab. d. N. V. Phil. Gloeil.-Fabr.) K o l l a t h .

E. S. Lamar und K. T. Compton, Druckfehlerberichtigung: Potentialfall und
Ionisation in der Quecksilberbogenkathode. Berichtigung einiger Zaklen in einer Tabelle 
der C. 1931. II. 3442 referierten Arbeit. (Physic. Kev. [2] 48. 777. 1/11. 1935. Mass. 
Inst. of Teclinology.) Sk a l ik s .

H. Osterberg und J. W. Cookson, Eine Interferenzmethode zur Messung der 
piezoelektrischen Moduln von a -Quarz; die Moduln. Es wird eine Interferenzmethode 
beschrieben, mit der period. Verlagerungen der Quarzoberflache von sehr kleiner 
Amplitudę (kleiner ais eine Liehtwellenlange) mit einer Genauigkeit von melir ais 
99°/o gemessen werden konnen. Die Interferenzen werden zwisohen einer kleinen, 
am Quarz befestigten Glasplatte u. einer Hilfsplatte aus opt. Glas erzeugt. Der Modułdu 
wurde mit einer Genauigkeit von 99% gemessen: dn  =  —6,22 ±  0,03 X 10-8 cm/elst.E. 
Sehwieriger zu messen ist du — +2,24 ±  0,05 X 10~s em/elst. E. Aus den Verss. 
geht hervor, daB die beiden Moduln in opt. u. mechan. fehlerfreiem a-Quarz konstant 
sind. Die Einfliisse der Elektrostriktion u. der Viscositat auf die gemessenen Werte 
sind zu yemaehlassigen. (Rev. sei. Instruments [N. S.] 6. 347—56. 1935. Univ. of 
Wisconsin, Dept. of Physies.) S k a l ik s .

Filippo Odone, Permanente thermoelektrische Strome in metallischen Leitern und 
Orundsdtze der Thermodynamik. In Fortsetzung u. Erganzung seiner Arbeiten uber die 
Theorie permanenter Strome in metali. Leitern (C. 1934. II. 2661) zeigt der Vf., daB 
die therm. Vorgiinge, die in einer von permanenten Strómen durehflossenen metali. 
Leitung ausgel. werden, nicht die freie Energie des Leiters andern; geandert wird nur 
die freie Energie der Umgebung, mit der der Leiter selbst in Energieaustauseh steht. 
(Nuoyo Cimento [N. S.] 13. 11—15. Jan. 1936. Fermo, Istituto Nazionale „Filippo 
Corridoni“.) GOTTFRIED.

A. Etzrodt, Zur direkten Einieirkung des Lichtes auf den elektriscJien Widerstand 
der Metalle. Der von M a j o r a n a  (C. 1932. II. 3675) beobaehtete Effekt einer period. 
Widerstandserhóhung bei period. Belichtung yon Metali wurde von diesem ais Photo- 
effekt angesproehen. Yf. konnte bereits friiher zeigen (C. 1933. I. 3888), daB der 
MAJORANA-Effekt wohl hauptsaehlich auf therm. Wrkgg. zuriiekzufuhren sei. Verss. 
MAJORANAs zur Trennung des therm. u. des liehtelektr. Effektes werden diskutiert; 
sie sind nicht beweisend fiir  die Existenz eines Photoeffektes. Eine vóllige Abtrennung 
des therm. Effektes ist indessen durch Bestrahlung yon Metallen, dereń Temp.-Koeff. 
des elektr. Widerstandes Nuli ist, zu erzielen, da bei diesen keine therm. Anderung 
des Widerstandes moglich ist. V f. untersuchte deshalb den M AJORANA-Effekt an 
diinnen im Vakuum durch Aufdampfen hergestellten Folien, an diinnen Wisrnut- 
Einkrystalldrahten u. an IConstantanband, bei denen der Temp.-Koeff. des elektr. 
Widerstandes in Abhiingigkeit von der Temp. Nullstellen aufweist. Bei gleichzeitiger  
Verfolgung des Ternp.-Verlaufcs yon Widerstand u. I n te n s ita t  des MAJORANA-Effektes 
ergab sich ein Verschwinden des Effektes bei Nullstellen des Temp.-Koeff. D|C 
Messungen ergaben, dafi ein liehtelektr. Effekt weit innerhalb der MeBgrenzen von 
M a j o r a n a  nicht nachweisbar ist. — Ais Strahlungsąuellen diente eine Quarz-Queck- 
silberlampe u. eine hochkerzige Gliihlampe. — D ie Messungen erfolgten im Vakuum. 
D ie  Apparatur, die weitgehend der yon M a j o r a n a  iihnelt, wird ausfiihrlich beschrieben. 
(Physik. Z. 36. 433—41. 1935. Góttingen, Univ., Physikal.-Chem. Inst.) BUCHNER-

E. Vogt, Magnetismus und Atomzustand metallischer Mischkrystalle. Der Iom- 
sations- u. CJuantenzustand einer Atomart ist nicht in allen Legierungen der gleicne; 
auch die Natur der Legierungspartner hat einen EinfluB. Aus dem magnet. \ ern- 
ergibt sich, daB die drei Elemente mit 10 AuBenelementen: Ni, Pd u. Pt in Cu, Ag, 
Au gel. nullwertig sind, die im period. System vor Ni stehenden Elemente losen sic 
dagegen ein- bis zweifach ionisiert. (Z. Metallkunde 27. 40—43.1935. Marburg, Physikal. 
Inst. der Uniy.) GOLDBACH.
*  O. Halpern, Ober die Dissoziationskonstanten der Sduren in leichtem und schwerem 
Wasser. Das Verhaltnis der Dissoziationskonstanten der Sauren in leichtem u. schwerem 
W., K h /K d , wird um so gróBer, je sehwacher die Saure ist. Das ist eine Folgę 
Unterschiede in der Nullpunktsenergie des Protons (Deuterons) bei Bindung an e

*) Dissoziationskonstante organ. Verbb. ygl. S. 3815.
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Anion oder oin neutralcs W.-Molekul. (J. chem. Physics 3. 456—57. 1935. New York, 
Uniy., Uniy. Heights.) Ga e d e .

D. A. Mae Innes und Donald Belcher, Die thermodynamischen Dissoziations- 
konslanten der Kohlensaure bei 38° nach Messungen der elektromotorischen Kraft. (Vgl. 
C. 1933. II. 1485.) Nach derselben Methode, wie sie in der friiheren Arbeit fiir 25° 
beschrieben ist, werden dio Dissoziationskonstanten der Kohlensaure bei 38° bestimmt. 
Die Ergebnisse sind tabellar. wiedergegeben. K x =  4,91 ■ 10-7 (ygl. Sh e d l o v s k y , 
Mac I n n e s  folgendes Ref.; H a s t in g s , Se n d r o y , C. 1 9 2 6 .1. 842). K„ =  6,25 -10-11. 
(J. Amer. chem. Soc. 57 . 1683—85. 9/9. 1935. New York, N. Y., Lab. of tlie Rocke
feller Inst. for Medical Research.) G a e d e .

Theodore Shedlovsky und D. A. Mae Innes, Die erste Dissoziationskonstante 
der Kohlensaure von 0—380 nach Leilfdhigkeitsmessungen. Da der friiher von den Vff. 
gefundene Wert von 4,5-10-7 fiir die 1. Dissoziationskonstante der Kohlensaure bei 
25° nicht mit den Werten anderer Autoren, die K l zu 3,5 • 10-7 bei 25° angeben, iiber- 
einstimmt, fiihren Vff. erneut Leitfahigkeitsmessungen aus. Die Ausfiihrung der Verss. 
ist ausfiihrlich beschrieben. Es werden dio Leitfahigkeiten gesatt. Kohlensiiurelsgg., 
sowio von Lsgg., die 0,001-n. in bezug auf KHC03, KC1 oder HC1 sind, bei 0, 15, 25 
u. 38° gemessen. Kx der Kohlensaure betragt bei 0° 2,613-10~7, bei 15° 3,72,-10-7, 
bei 25° 4,31o-10~7 u. boi 38° 4,817-10~7. Es werden die A //-Werte fiir die Rk. H20  +  
C02 =  H+ +  HC03-  berechnet u. folgende Werte gefunden: A H bei 0° =  4484 cal, 
bei 15° =  2952 cal, bei 25° =  2075 cal u. bei 38° =  1109 cal. (J. Amer. chem. Soc. 
57. 1705—10. 9/9. 1935. New York, N. Y., Lab. of the Rockefeller Inst. for Medical 
Research.) _ G a e d e .

Yrjo Kauko, Eigenarliges YerJtallen der icasserigen Kohlensdurddsungen. Vf. 
ninmit Stellung zu den Verss. von S h e d l o v s k y  u. Ma c  I n n e s  u. Ma c  I n n e s  u. 
B e l c h e r  (vgl. vorst. Reff.), sowie von K e n d a l l  (vgl. C. 1 9 1 6 . I I .  1105) u. von W il k e  
Ĉ gl. C. 1922. I. 497). Vgl. aucli die Stellungnahme von Ca r l b e r g  (C. 19 3 5 . I I .  488). 
Bei den Arbeiten von W lLKE wird yermutet, daB zeitliche Veranderungen in den wss. 
Kohlensaurelsgg. vor sich gehen, wodurch sich dio yerschiedonen Werte der Vers.- 
Serien erklaren lassen. Es wird angenommen, daB SHEDLOVSKY u. Ma c  INNES 
Messungen in einem zeitlich noch yeranderlielien System ausgefiihrt haben. Die zeit- 
hche Veranderung der Leitfahigkeit der Kohlensaure soli untersuclit werden. Zum 
bchluB teilt Vf. mit, daB fiir die zweite Dissoziationskonstante der Kohlensaure (vgl. 
-Ka u k o , Ma n t e r e , C. 1 9 3 6 . I .  3099) der Wert 5,3 ±  0 ,3 -1 0 "11 bei 25° ermittelt 
worden ist, der mit dem von M ac I n n e s  u. B e l c h e r  gefundenen Wert yon 5,61- 10~u  
gut iibereinstimmt. Vf. schlieBt daraus, daB dadurch der pH -W ert der V E iB EL schen 
rf° , ’von 2,08 bei 25° bestiitigt wird. (Suomen Kemistilehti [Acta chem. fenn.l 8.
B. 39—41. 25/11. 1935. [Dtsch.]) G a e d e .

uosta Akerlof und Harlow E. Turek, Die Loslichkeit einiger starker, leicht los- 
■ow v. ^fblrolyle in Mełhylalkohol und Wassersloffperoxyd-Wasserge7nischen bei 25°.

t. bestimmen bei 25° die Loslichkeit folgender Salze in Methylalkohol-W.-Gemischen 
m ^ 1Rdencr Konzz-: NaCl, NaNOs, KC1, K N 03, KBr, ICJ, K 2S 04, NH4CI u. 
Krift w bestimmen ferner die Loslichkeit yon NaCl, KC1, NaN 03, K N 03, K2S04, 

u. AaF in H20 2-W.-Gemischen. Die Ergebnisse sind graph. u. tabellar. wieder- 
oCgeben. Die fur Methylalkohol-W. orhaltenen Kurven werden diskutiert u. mit ent- 
prechenden Messungen von Gemischen anderer organ. Lósungsm. u. W. yerglichen. 
, C1 , ei}.lr?PrW.-Lsgg. lassen sich die beobachteten Lóslichkeitsanderungen teilweise 
lir-ncn  Anderungen der DE. des Mediunis erklaren. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1746 

S ni New: Hayen, Connecticut, Yale Univ., Chem. Dep.) Ga e d e .
, . uross und O. Halpem, Die Theorie der gahanischen Potentiale. I. Vff.

mgen eino thermodynam. Behandlung der Theorie der galyan. Elektrodenpotentiale. 
wir>rl daB sich die Normalelektrodenpotentiale durch thermodynam. GroBen
er<;inŁ̂ e n rSSen' ergibt sich eine Zweitcilung der thermodynam. GróBen: Die 
wie v  !jl̂ )e r ‘eh*; sieli nur auf die Eigg. der Substanzen, die dio Elektrode bilden, 
AIołiiKt lm • Uni®m™rme der neutralen Elektrodenatome u. Dissoziationsenergie der 
Ionpn ,r lle 111 j Gasphasc oder RlC HARD SO N-Konstante fur Elektronen u. positivo 
Tg,... ’ łC , l*.s r Elektrode entweichen. Sie ist unabhangig yon der Natur des 
ein f'f  J 11 ,7 zwe’te Gruppe bezieht sich auf die freie Energie, die auftritt, wenn 
Stmkf, 10? kktrodenmaterials sich im Lósungsm. lost u. hangt nicht von der
Uniy of VT a^ e^tro(le ab. (J. chem. Physics 3. 458—60. 1935. New York, Univ.,

• vienna.) '  Ga e d e .
VI11- L 245
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Suzanne Veil, Elelclromotorische Krafte, verursacht durch Oegenubersldlung von 
Melallen in Gelatine und die Bedeutung des Vóltaeffektes in den Elementem. (Vgl. C. 1936. 
I. 3100.) Vf. bestimmt die EK. zwischen 2 yersehiedenen Metallen, dic in Gelatine 
tauehen. Diese Kettcn gleichen mehr oder weniger theoret. Kontaktclementcn u. 
eignen sich zur Feststellung des Voltaeffektes. Zufolge der Messungen lassen sich 
die folgenden Metalle in der Keihe Zn <  Cd <  Fc <  Pb <  Ni <  Cu <  Pt ordnen, 
wobei jedes folgende Metali sich gegeniiber dem yorangehenden positiy aufladt. Auf- 
tretende parasitare EKK. werden auf Vorgange an den Grenzfliichen Gel-Metall 
zuruckgefiilirt. Gegeniiber Pt zeigt Zn eine EK. yon 1,01 V, Cd yon 0,72 V, Fe von
0,59 V, Pb yon 0,54 V, Ni yon 0,28 V u. Cu yon 0,22 V. Die Werte fiir Ag u. Au sind 
so klein, daB sio innerlialb der MeBgenauigkeit liegen. Al laBt sich nicht messen, es 
bildet sich wohl eine Osydschicht beim Eintauchen des Metalls in die Gelatine. Aus 
den Zalilenwerten ergibt sich, dafi der Voltacffekt in den gewólmlichen Elemcnten 
nicht yernaclilassigt werden sollte. Es wird darauf hingewiesen, daB solche Messungen 
zur qualitativen Untersclieidung yon Metallen fuhren kónnen. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 201. 551—52. 30/9. 1935.) Ga e d e .

Suzanne Veil, Vler eine elektromelrische Kontrolle der Austauschreaktionen. (Vgl. 
yorst. Ref.) Aus den fruheren Unterss. schliefit Yf., daB der Voltaeffekt in jedem 
Element eine wesentliche Wrkg. ausubt. Es werden jetzt die Unterss. auf Elemcnte 
ausgedelint, in denen chem. Rkk. stattfinden u. zwar werden EK.-Messungen in wss. 
Elektrolyten yorgenommen. Aus dem Yerlauf der Kurye, die die EK. der Rk.: 
Cu++ -f- Zn ->- Zn++ +  Cu in Abhangigkeit yon der Zeit darstellt, wird gefolgert, 
daB selbst im Falle einer bekannten Rk. die chem. Erscheinungen ais Faktoren der 
EK. des Systems zuzuordnen sind, die primar aus dem Voltaeffekt heryorgeht. Der 
Abfall der urspriinglichen EK. wird durch einen sekundaren Voltaeffekt yerursacht, 
der dadurch auftritt, daB ein Austauscli zwischen Cu u. Zn am negatiyen Pol der Kette 
stattfindet. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 885— 87. 12/11. 1935.) G a e d e .

Suzanne Veil, Der Voltaeffekt der eleklrolytischen Lósungen gegen Wasser und der 
Charakter der Acidilal und Basizitat. (Vgl. vorst. Reff.) Friihere Beobachtungen 
haben die Heterogenitat eines Gels, z. B. der gereinigten Handelsgelatine, in elektr. 
Hinsicht wahrscheinlieh gemacht. Tauehen 2 Pt-Drahte an yerschiedenen Punktcn 
in das Gel, so muB ein Element entstehen, wenn die beiden Punkte nicht ident. sind. 
Es ergibt sich, daB der Potentialsprung Gelatine-W. yemachlassigt werden karm. 
Die elektrolyt. Verimreinigungen der Gelatine lassen sich elektrometr. feststellen. In 
dem System: Pt-l.Tropfen Elektrolyt-Gelatine-2. Ti'opfen Elektrolyt-Pt ist die EK. 
eine Funktion der L sgg. Fur den Fali, daB der 2. Tropfen reines W. ist, bleibt bei 
Eliminierung des Gels der Potentialspmng der idealen Grenzflache: Lsg.-W., d. h. der 
Voltaeffekt der Lsg. gegen W. Im Fali der gesatt. Lsgg. yon Fe(N 03)3 u. Na2S er- 
reicht das Potential Werte > V 2 V u . von entgegengesetztem Vorzeiehen. Es ergibt 
sich daraus eine Bezieliung zwischen dem pn der Lsg. u . dem V orzeichen des Potentials. 
Es ergibt sich ferner eine Beziehung zwischen dem sauren u . bas. Charakter der Elektro- 
lyte u. dem Voltaeffekt. (C. R. hebd. Sćanccs Acad. Sci. 202. 121—23. 13/1 ■ 
1936.) Ga e d e .

Herbert S. Harned und Henry C. Thomas, Das molare Elektrodenpotential der 
Silber-Silberchloi-idelektrode in Methylalkohol-Wassergemischen. Vff. messen die EK. 
der Kette: H 2 | HC1 (m) in X  °/„ CH30H-H20  | AgCl | Ag yon 0—40° in 50-Intervallcn, 
wobei X  10 oder 20c/o Methylalkohol bedeutet. Die Dampfdrucke sowie die DD. dieser 
beiden Methylalkohol-W.-Gemische ^-erden von 0—40° gemessen. Samtliche Ergebmsse 
sind tabellar. wiedergegeben. Die molaren Elektrodenpotentiale der Ag-AgCl-Elektrode 
werden danach berechnet. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1666—68. 9/9. 1935. New Haven, 
Conn., Yale Univ., Dep. of Chem.) Ga e d e .

Albert S. Keston, Eine Silber-Silberbromidelektrode, die sich fiir M e s s u n g e n  in 
sehr rerdiinnten Lósungen eignet. Vf. beschreibt- einen neuen Typ der Ag | AgJjr- 
Elektrode, die sich gut fiir Messungen der EKK. in yerd. Lsgg. eignet. Es wira dabei 
die Kette: Pt | H2 (1 at)J HBr (m) | AgBr | Ag in Quarz- u. Pyrexglasern bei K01'^' 
zwischen 0,0001 u. 0,005 mol. gemessen. Die Ag (AgBr-Elektrode wird durch b  - 
hitzen einer Slischung yon Ag20  u. AgBrOą auf einer Pt-Spirale bis auf 650° hergestei • 
Sie laBt sich immer gut reproduzieren. Die erhaltencn Werte befriedigen das DEBYE- 
HucKELsche Grenzgesetz (vgl. Hap.NED u . E h l e b s ,  C. 1933. II. 832). Fur » 
molare Elektrodenpotential der Ag | AgBr-Elektrode wird ein Wert yon 0,0( li
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gefunden. (J. Amer. chem. Soe. 57 . 1671—73. 9/9. 1935. New Hayen, Conn., Yale 
Univ., Dep. of Chem.) Ga e d e .

A 3. T h e r m o d y n a m ik .  T h e r m o c h e m ie .
— , Erster Bericht der stdndigen Kommission fur Thermochemie. Der Bericht ent- 

hiilt Vorschliige iiber die Einzelheiten, die bei der Veroffentlichung thermochcm. 
Arbeiten uber Verbrennungswarmen anzugeben sind. Da bei thermochem. Arbeiten 
nur ganz genaue Verss. wirklichen Wert haben, ist es empfelilenswert, nicht nur die 
Endresultate der Versuchsreihen anzugeben, sondern auch die genauen Versuchs-
bedingungen bei Vers. u. Eichung, die eine Beurteilung der tatsachlieh crreichten
Genauigkeit ermógłichen. (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 4 2 . 97—98. Febr.
1936.) B a n s e .

E. Justi, Physik der tiefsten Temperatur en. Die Erzeugung tiefster Tempp. ist 
durch die Heliumverfliissigung unter aufierer Arbeitsleistung yereinfacht u. durch das 
Kompressions- u. das magnetokalor. Verf. zu tieferen Tempp. von hochstens 0,005° 
absol. gefuhrt worden. Die Forschungsergebnisse zeigen neue Erkenntnissc in der 
Lehre der spezif. Warme von Metallen, Nichtleitem u. ferromagnet. Stoffen, sowie 
in der Beschreibung der therm. Anomalien, die auch prakt. wichtig sind. Neue Verss. 
iiber die Supraleitfahigkeit haben zu einer anscheinend erfolgreichen Erklarung dieser 
Erscheinung gefuhrt, nachdem man entsprechende magnet. Messungen durchgefiihrt 
kat. t)bcrraschungen hat die Unters. der gewohnlichen elcktr. u. der Warmeleitfaliig- 
keit fester Korper ergeben. (Z. Ver. dtsch. Ing. 8 0 . 109—16. 1/2. 1936. Berlin-Char- 
lottenburg.) W o i t i n e k .

K. S. Krishnan und S. Banerjee, Die Entropie von Mangano-Ammoniumsulfat 
bei Temperaturen in der Nahe von Nuli Grad absolut in Beziehung zur magnetischen 
Anisotropie des Salzes bei Zimmertemperatur. Vff. zeigen einen einfachen Weg zur 
Ermittlung der GróBe 0 m (charakterist. Temp.) der Niiherungsgleichung von K u r t i  
u. Sim o n  (C. 1 9 3 5 . II. 1514) zur Bereehnung der Temperaturemiedrigung bei adiabat. 
Entmagnetisierung aus der magnet. Anisotropie eines paramagnet. Salzes bei Zimmer
temp. Ein so fiir Mangano-Ammoniumsulfat berechncter 0 m-Wert stimmt mit dem von 
K u r t i u . Sim o n  aus der Anomalie der spezif. Warme dieses Salzes bei tiefen Tempp. 
ermittelten Wert gut iiberein. (Proc. Indian Acad. Sci. Sect. A. 2 . 82—85. 1935. 
Calcutta, Indian Association for the Cultiyation of Science.) W o i t i n e k .

Foo-Song Lei, Eine Bemerkung iiber die Bereehnung von Entropien aus Róntgen- 
daten. Mittels róntgenograph. crmittelter Werte fiir die Abstande C—C u. C—H im 
Benzol u. unter der Annahme, daB alle seine C- u. H-Atome in einer Ebene liegen, 
werden die Haupttragheitsmomente u. aus diesen mit Hilfe der exakten Gleichung 
u. emer Naherungsgleichung die Rotationszustandssumme des Bzls. fiir 25° berechnet; 
beide Werte stimmen miteinander sehr gut iiberein. (J. Chin. chem. Soc. 3. 199— 205.
1935. Lingnan Univ. Dep. of Chemistry.) W o i t i n e k .
Ty ^^ails Clusius, Atomwarmen und Schmelzwdrmen von Neon, Argon und Krypton. 
-Uie Keinigung der untersuchten Edelgase wird beschrieben u. der erreichte Reinheits- 
graa durch dic Scharfe der FF. bestatigt. Die Atomwarmen von Ne, Ar u. Kr 
werden in dem kiirzlich beschriebenen Vakuumcalorimeter mit Innenheizung mit 
iiiite eines Pb-Widerstandsthermometers zwischen 10° absol. u. dem Kp.760 ge- 
raessen. Fur Verdampfung wird, wenn notig, korrigiert. Die Menge des untersuchten 
(jases wird Yolumenometr. bei Zimmertemp. ermittelt u. fiir die Abweichung vom 
idealen Gaszustand korrigiert. Die Atomwarmen zeigen das erwartete einfache Verh., 
io o Viia^ un®'8Pun ;̂te werden nicht gefunden. Fiir festes Ne steigt C' von 2,07o bei 

auf 5,818 bei 23,50° K, fiir fl. Ne ist Gs =  8,64 bei 25,70° K, 8,88 bei 26,80° K. 
f  ^er Phasenvoll. am Tripelpunkt ist A v — 2,19 ccm, die D. 1,248, daraus
o gt tur die Atomvoll. t’n. =  16,17 ccm, rfest =  13,98 ccm bei 24,57° absol. Fur festes 

von 0,95 bei 10,5^ K auf 7,77 bei 80,3° K, fiir fl. Ar ist C„ =  10,06 bei
• pie Differenz der Phaseiwoll. am Tripelpunkt ist A v ~  3,05 ccm. Mit

7n u n  r ?  von 28,03 ccm ergibt sich v[est — 24,9a ccm u. die Tripelpunkts-D.
ń ljl 1' ̂ .r festes Kr, das erstmalig gemessen wird, steigt Cv von 1,57 bei 10,53° K 

7 n rl’ h 1 112’6° K > Krn. ist Cs =  10,69 bei 118,3° K u. 10,79 bei 120,5° K. 
mit H ^er ®"Werte naeh D e b y e  werden die C^-Werte bei den tiefsten Tempp.
__ _ -ueziehung yon N e r n s t -L in d e m a n n  auf Cv umgerechnet. Femer werden die

Thermochem. Unters. organ. Verbb. ygl. S. 3815.
245*
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Schmelzwarmen bestimmt u. die Schmelz- u. Sublimationsentropien am Tripelpunkt

No Ar Kr Xe

F. . . • ..................................................... 24,56 83,85 116,0 (161,3)
0-W ert (D e b y e ) beob.................................. 64 80 63 55
Berecbnet nach LlNDEM ANN........................ 74,5 80,5 621R ó4,8
Schmelzwiirme ca l/M o i............................... 80,1 280,8 390,7
S cb m elzentrop ie.......................................... 3,26 3,35 3,36 —
Sublimationsentropie ani Tripelpunkt . . 20,87 (22,6.) (22,64) —
Tripelpunktsdruck mm I T g ..................... — 516,3 549 —
Kompressibilitiit / •  1014 ................................ 53 20 16 15

Die eingeklammerten Daten stammen von anderen Autoren. Die Werte zeigen, 
daB die calor. Eigg. des Ne stark durcli die Nullpunktsenergie beeinfiuBt werden, yiel 
weniger bei den schwereren Edelgasen vom Ar ab. Fiir die letzteren laBt sieli 0  nach 
der Formel yon LlNDEMANN mit einem Zahlenfaktor, der nur wenig von dem sonst 
fur flachenzentrierte Gitter benutzten abweicht (0  =  \&Z-YTJA-v*U), sehr gut be- 
rechnen. Der 0-Wert fiir Xe wurdc an einer niclit ganz reinen Probe vorliiufig er- 
mittelt. Boi Ne ist der DuLONG-PETITsche Grcnzwert yon 3 R cal fiir Gv am F. noch 
niclit erreiebt. Im Gegensatz zu B r id g m a n s  Voraussage nimmt die Kompressibilitat 
der Edelgase mit steigendem At.-Gew. ab. (Z. pbysik. Chem. Abt. B . 3 1 . 459—74. 
Marz 1936. Wiirzburg, Chem. Inst. d. Univ., Physikal.-chem. Abt.) B a n s e .

A. Krassnow und J. Starokadomskaja, Tabellen und Diagramme der thermo- 
dynamischen Eigenschaften der Ammoniakate von Chlorzink in der Dampf- und Fliissig- 
keitsphase. (Ber. allniss. warmetechn. Inst. [russ.: Iwestija wssessojusnogo teplo- 
tcchnitscheskogo Instituta] 1 9 3 5 . Nr. 11. 44—49. AUruss. Techn. Inst.; Physik.- 
Techn. Lab.) B a y e r .

S. Frederick Ravitz, LdslicJikeit und freie Energie einiger MetalUulfide- 
KOLTHOFF (C. 1 9 3 1 . II. 2636) konnte zeigen, daB die Ergebnisse der Lóslichkeits- 
bestst. von Metallsulfiden durch die Anwescnheit von Oxydationsprodd. auf der Ober
flache dieser Stoffe yerfalscht werden kónnen. Eine Einteilung der Metallsulfide in 
zwei Yersebiedene Gruppen, von denen die eine durch Loslichkeiten der GroBenordnung 
10_o Mol/Liter u. die andere durch wesentlich geringere Betrage gekennzeiehnet sem 
soli, kann desbalb nicht aufreeht erhalten werden. KOLTHOFF beriicksichtigte in- 
dessen bei seinen Betrachtungen nicht die Korrekturen fiir die Aktivitaten, die in 
vielen Fiillen eine wesentliche Anderung der Werte bedingen. Wegen der Bedeutung 
der Kemitnis genauer Daten iiber dio Loslichkeiten u . die freien Energien fiir Fragen 
der Metallurgie u. der Flot-ation nimmt der Vf. oino krit. Sichtung u. Neuberechnung 
dieser Zahlcn fiir die wichtigsten Sulfido nach den Ergebnissen yerschiedener Autoren

Temp. A F° Loslichkeitsprod. Loslielikeit in W.

ZnS . . .  . 
PbS . . .  . 
CuS . . .  . 
CusS . . . .  
TlsS . . . .  
AgjS . . . .  
CdS . . .  . 
CujS . . . .  
Ąg,S . . . .  
Uber Einzelłieitc

25° C.
25° „
25° ,.
25° „
25° „
25° „
25° „
10° „
10° „ 

n der Auswali

— 46960
— 21 977
— 11755
— 19995
— 22365
— 9930
— 33038

l des yerwenć

1,15-10-*® 
7,00-10-30 
3,48 -10-38 
3,60-10-50 
6,39-10-23 
3,28-lO-62 
1,14-10-33
1,0 . 10 -51
1,04 -10~54 

eten Materials vgl.

1.47-10-° Mol/L. 
3,62-10-11
2.55-10-13 „ 
1,19.10"“
3.55-10-6 „
2.48-10-15 „
1,46 -10-'°
4,24-10-13 »
4,29-10-19 ,, .

)riginal. (J • pbysic.

Esperiment Station.) W e ib k e .

A 4. K o l lo id c h e m ie .  C a p i l la r c h e m ie .
Wo. Pauli, Ed. Russer und Erik Brunner, Auf hau wid Eigenschaftendera-i- 

doiden Goldsole mit aufladenden Mischkomplezeii. Yff. untersuchen nach der O. JLlw • 
I. 1639 beschriebenen Methode durch Zerstaubung in HC1 hergestelltc u. fiul
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Elektrodekantation gereinigte u. auf 2,G—5,6 g Au/Liter konz. Au-Sole. Durch dic 
Elektrodekantation gelien die urspriinglichen reinen Chlorosole iiber in Hydroxo- 
cblorosole, wobei dic Koehbestandigkeit yerringert wird; Zusatz von HC1 macht die 
Veranderungen wieder yollstandig riickgangig, wras durch ausfiihrliche Vers.-Rcihen 
bclegt wird. Reine Hydroxosole scbeinen nicht bestandig zu sein, bei fortgesetzter 
Elektrodekantation werden die Sole unbestiindiger u. flocken schlieBlich. Koagulation 
durch Gefrieren der reinen Chlorosole fiihrt zu einem Ansticg der Leitfahigkeit u. 
der H+-Konz., weil HC1 u. HAuCl., im Verhaltnis 2 :1  freigesetzt werden. Aus den 
gefundenen Konzz. liiBt sich entnehmen, daB der stabilisierende Komplex HAuCl2 
ist, der beim Gefrieren dismutiert; das Kolloidaquivalent errechnet sich groBenordnungs- 
inaBig zu 200. Bei der Titration mit AgN03 werden in der Gefrierfl., nicht aber im 
urspriinglichen Sol Cl' festgestellt; im Sol werden bei der Titration auch die inakt. 
H+ durch Ag+ ersetzt. — In der Gefrierfl. der kochunbestandigen Chlorohydroxosole 
ist die HCl-Menge auf Kosten der HAuCl4-Menge yermehrt (statt 2 :1  Ansticg auf 
ca. 20:1); aus der Veranderung dieses Verhaltnisses nach steigendem HCl-Zusatz 
u. der Veranderung der Cl'-Konz. in der Gefrierfl. nach der Red. lafit sich errechnen, 
daB in diesen Solen beim Gefrieren ein Au-Oxyd u. HC1 gebildet wird. — Elektro- 
dekantierte, aus KAuC14 u. ath. P-Lsg. gewonnene Sole zeigen nach der Gefrierkoagu- 
lation keine Erhohung der Leitfahigkeit u. der H+-Konz., dagegen viel Cl', die durch 
Red. nicht vermehrt werden. Daraus folgt, daB das Sol keine dismutierende HAuC12, 
sondern nur H[Au(OH)Cl] entliielt. Das Kolloidaquivalent betrug ca. 81 Au-Atome/ 
Ladung. — Weiter wurden durch Red. mit H2 nach C. 1932. II. 2609 erhaltene Sole 
untersucht; auch diese sind urspriinglich reine Chlorosole, die durch Elektrodekantation 
in Chlorohydroxosole iibergehen. (Kolloid-Z. 72. 26—35. 1935. Wien, Univ., Inst. 
f. medizin. Kolloidchemie.) L e c k e .

A. Rabinerson und Z. Aristova, Słrukturbildung von Al(OH)3-Solen und lyotrope 
Ionenwirlcung. Mit Hilfe der Druckviscosimetric untersuchen Vff. nach der CRUMschen 
Acetatmethode hergestellte Al(OH)3-Sole (0,26%; nach Dialyse 1,8%; P h  =  6,8). 
Durch Dialyse steigt die absolute u. die Strukturyiseositat stark an; letztere wird mit 
der Zeit immer ausgepragter. Strukturyiseositat u. Erstarrung treten bei yiel ge- 
nngeren Konzz. auf ais z. B. bei Fe(OH)3-Solen. Neutralsalze rufen raschere Alterung 
mit allen Bcgleiterscheinungen bzgl. Viscositat u. Strukturyiseositat heryor; jedoch 
tntt keine Thixotropie auf; die Sole yerhalten sich also ahnlich wie die thixolabilen 
Chrysopheninsole (vgl. P a  P K O W a  - Kw IT  z  E L , C. 1935. I. 1189). Bzgl. ihrer Eahigkeit, 
me otrukturbldg. zu fordem, ergeben sich die Ionenreihen C l>B r u. M g > C a > N a > K ;  
die Unterschiede zwischen der Wrkg. der einzelnen Ionen sind bei dialysierten Solen 
wemger ausgepriigt. —  Da der Entlastungseffekt von P a u l i  nicht zur Deutung der 
Mschcinungen ausreicht, nehmen Vff. eine spezif. ,,Fermvrkg.“, d. h. eine direkte 
■Beemflussung der Hydratation der Solteilchen, die ais Hauptfaktor der Stabilitat 
angesehen wird, durch die Fremdionen an. (Acta physicochimica U. R. S. S. 2. 585 

is oJ4. 1935. Leningrader Abt. des Inst. „Gedroiz“ fiir Diingemittel, Agrotechnik u. 
°uenkundc.) _ LEC K E.

m Freundlich und F. Juliusburger, Durch die Orientierung anisomełrischer 
eiichen in Solen und Suspensionen beeinfhtfSlc Thizolropie. Vff. beobaehteten, daB 

ino wss. Pastę mit 42% Gips (Teilehendurchmesser 1— 10 /i) ausgesprochen thixotrop
> ciie durch Schiitteln yerfliissigte Pastę erstarrt in ca. 40 Min. Wird die fl. Sus- 

pcnsion durch langsames Drehen des GefaBes zum gleichmaBigen Strómen gebraelit, 
i cr °*8't die Erstarrung bereits in ca. 20 Sek., was auf beschleunigte Orientierung 
tm s Teilchen beim laminaren FlieBen zuriickgefiihrt wird. — Thixo-
, - S e! ' 21 "Sol (0,19%) zeigt dieselbe Erscheinung (Erstarrung in 60 Min. bzw. 
zeii?t i a^er thixotropes Fe(OH)3- u. A1(OH)3-Sol. Der auBere Anschein
rrrhliri * • j S durch langsame Bewegung entstandene Gel nicht mit dem spontan
~  Ti' f 1 i e?*‘ — Vff. nennen die Erscheinung „Rheopexie“ (FlieBerstarrung).
i\I 1 r rie ^ ê®erstarrender (rheopekt.) Systeme mit den von Reynolds (Philos. 
wćrde ' ł f ' \ [1885], 469) beschriebenen, die durch Bewegung harter u. trockener
bei riioć Q j ren der Bewegung sich aber wieder yerfliissigen, ist nur auBerlich, denn
Glpini Cn- ,"'s mcn bandclt es sich im Gegensatz zu den flieBerstarrenden nicht um 
C o l l l  n i o-US,U "(?e- (Trans- Faraday Soc. 31. 920—21. 1935. London, Univ.

A  ' W w  a  + -̂ am ®amsay Physical and Inorganic Chem.) LEC K E.
T},„ ' , ■ Aten ir., Uber die Addiiimtat des Parachors. Unter Zuhilfenahme des

ms aer iibereinstimmenden Zustande leitet Vf., ausgehend yon der Formel
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v o n  K AT A Y AM A fiir die mol. Oberflachenenergie, fiir den Paraclior die Formol (ab-
gcrundete Potenzen) y'h -M /(D —  d) — K -Y a c-Yb^ (ac u. 6e =  VAN DER W a a ls -  
selie Konstsfc. bei der krit. Temp.) ab, die die gefimdenen Werte befriedigend wiedergibt.
Die GroBe )/a0 • ] /ac ist an sich nicht additiy, nocli ist das Verhaltnis ]/ac : bc fiir alle 
Atome gleieh; da jedoch prakt. nicht einzelne Atome, sondern nur die in den organ. 
Moll. vorhandenen Atomgruppen untersucht werden, u. die Werte des Verhaltnisses 
fiir die einzelnen Mol.-Teile sich liochstens um den Faktor 2 unterseheiden, lassen sich 
fiktire Grundwertc fiir die einzelnen Atome ermitteln, aus denen der Parachor additiv 
errechnet werden kami. An Hand von Beispielen wird die Zuyerlassigkeit der Methode 
u. dio konstitutiven Einfliisse auf die GroBen ~\/ac u. bc diskutiert. (Recueil Trav. 
chim. Pays-Bas 5 4  ([4] 16). 666—70. 1935. Baltimore, Maryland, JOHNS H o p k in s  
Univ.) ' LECKE.

Benjamin H. Handorf und E. Roger Washburn, Die auf der Hydrolyse beruhende 
Anderung der Oberflachenspannung einer Methylacetatlosung. Vff. verfolgen laufend 
nach der RingabreiBmethode die Oberflachenspannung von 2-n. Methylacetatlsgg. u.
2-n. CH3COOH +  CH30H-Gemischen u. finden, daB die Funktion: prozentualer 
Hydrolysegrad/Oberflachenspannung mit l°/o Genauigkeit linear ist. Ais Gleieh- 
gewichtskonstante (Temperatur ?) fiir die Hydrolyse wird 0,135 gefunden. (J. Amer. 
chem. Soc. 57 . 1201—03. 1935. Lincoln [Nebraska], Univ., Chem. Labor.) L e c k e .

S. Gr. Mokruschin und N. M. Demjanowa, Ezperimentdle Unlersuchungen vber 
laminare Systenie. II. Kinetik der Bildung von Mono- und Polymolekularschichten von 
Ku-pfersulfid auf der Oberflachę von Kupfersulfatlosuiigen. (Kolloid-Z. 72. 261—67.
1935. — C. 1 9 3 5 . II. 1675.) R. K. Mu l l e r .

Raymond Lautiś, Die logarithmischen Inkremenle der Fluidiłał. Vf. findet, daB 
in einer liomologen Roihe, aber nur bei den hoheren Gliedern, der Logarithmus der 
Fluiditat eine lineare Funktion des Mol.-Gew. ist, dereń beide Paramcter von der Temp. 
abhiingen. Die Fluiditat u. ihre Temperaturabhangigkeit lassen sich also aus einzelnen 
temperaturabhangigen logarithm. Inkrementen der einzelnen Atome errechnen; das 
Inkrement der einfachen C—H-Bindung wird ais 0 angonommen; Isomerien bedingen 
temporaturunabhangige, mehrfache Bindungen, Ringbldg. usw. weitere temperatur- 
abhangige Inkremente. — Die Regel ist nur anwendbar fiir nicht oder wenig assozierte 
Fil. bei Tempp., die geniigend weit unterhalb des Kp. liegen; fiir einzelne Falle wie 
Methylcyelopentan (u. -octan) gilt sie ohne Hilfsamiahmen nicht. — An Hand von Zahlen- 
beispielen wird die Regel fiir die Fiille, in denen sie zutrifft, erlautert. (Buli. Soc. chim. 
France [5] 2. 1467—70. 1736. 1935.) L e c k e .

W. A. Maseł, Die innere Reibung im System Chlor-Schwefel. S2C12 bzw. Gemiscke 
von Cl, u. S werden bei +25 , 0 u. — 15° mit dem OsTW ALD-Viscosim eter untersucht. 
M it steigendom S-Geh. des Gemischs (42,4—73,2%) nimmt bei allen Tempp. die D. 
ziemlich rasch zu, die Viscositat ebenfalls. Die Kurven der Zus. von fl. u. Dampfphase 
in Abhangigkeit vom Kp. nach A t e n  (Z. physik. Chem. 5 4  [1906]. 55) zeigen bei hoheren 
Kpp. erhebliehe Ver3cliiedenheit der Zus. im Sinne eines hoheren S-Geh. der fl. Phase. 
Vf. nimmt an, daB die in der Fl. stattfindende Dissoziation auch der Grund dafiir ist, 
daB die V isco sita tsk u rv e  im Gegensatz zu denjenigen anderer binarer Systeme kem 
Masimum oder Minimum aufweist. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chnm- 
tscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtscliei Cliimii] 5 . (67.) 1066—72.1935.) R. K' MU.

Shridhar Sarvottam Joshi und K. P. N. Pannikkar, Die Anderung der Yiscositat 
wahrend der Koagulalion von kolloidalem Aluminiurnhydrozyd durch Kaliumchlona- 
lomngen. Nachdom in friilieren Arbeiten (vgl. C. 1 9 3 5 . II. 3642) hydrophobe Kolloiae 
untersucht wuren, wird die Yiscositatsandorung eines typ. hydrophilen Koli. Al(Oa)3 
bei Koagulierung dureh KCl-Lsgg. (Konzz.: l j2—1/ t 0-n.) bei 25 u . 35° untersucht. iiei 
Zusatz von 1/10—1/10-n. Lsgg. wird eine anfangliche merkliclie V iscositatsyerm inderung 
gefunden, die nach 23 Min. mit 1% des Anfangswertes der Viscositat •>] ihr Masimuni 
erreieht. Bei hoheren KCl-Konzz. zeigt die 7)-f-Kurvo den von F r e u n d l iC H  u- 
Ish iza k a  (C. 1 9 1 3 . II. 935) u. Gann (C. 19 1 6 . II. 50) gefimdenen autokatalyt. Cha
rakter. (Proc. Acad. Sci. [Unit. Prorinces Agra, Oudli, India] 5. 41—4o. 
Benares, Hindu Univ., Chem. Lab.) Huth-

Idumi Higuti, Unlersuchungen iiber die Adsorplion von Gasen durch 
I. Die Beziehung zwischen den Herstdlun-gsbedingungen und der AdsorptiotisJahuj 
des Oels. Vf. bestimmt die Adsorption von S 0 2 durch Titangel, das nach yerschieden
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Methoden hergestellt ist, nach einer stat. Methode bei 0° u. 1 at Druck. Er bestimmt 
die Abhangigkeit der Adsorptionsfahigkeit von den Herst.-Bedingungen. Einen be- 
deutenden EinfluC ubt der W.-Geh. dea Gels auf die Adsorptionsfahigkeit aus. Die 
Anwesenheit kleiner Mengen Ferrioxyd steigert die Aktivitat des Gels etwas. Es 
gelingt Vf., ein Gel horzustellen, das nicht weniger akt. ist ais Aktiykohle oder Aktiy- 
silicagel. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Ees. 27/28- Nr. 585/600. Buli. Inst. physic. 
chem. Res. [Abstr.], Tokyo 14. 55—56. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) G a e d e .

Lucia de Brouckśre, Ober die Adsorption von Elektrolyten an KrystalloberflacJien. 
{Antwort an I. M. Kolłhoff.) Gegeniiber einer Kritik von K o l t h o f f  (C.1934. II. 896) 
an friiheren Arbeiten der Vf. wird besonders auf eine Arbeit (C. 1933. II. 196) ver- 
wiesen, in der sieh nahere Angaben tiber die Arbeitsweise, die Konzz. usw. finden. Es 
wird die Genauigkeit dieser Ergebnisse heryorgehoben, die allerdings nicht zur Stutzung 
der Thcorien von K o l t h o f f  geeignet erscheinen. (Chem. Weekbl. 33. 104—09. 15/2.
1936. Briissel, Uniy.) R. K . Mu l l e r .

J. C. W. Frazer und C. G. Albert, Die Adsorption an Ohromitkatalysatoren. 
Lo by  (0.1933. II. 3804) u. L o c k w o o d  (C. 1934. II. 3220) haben die katalyt. Wirk- 
samkeit yon Chromiten bei der Oxydation von CO dargelegt; zur Klarung der Zu- 
saminenhange zwischen Adsorption u. katalyt. Aktiyitat nehmen die Vff. eine ein- 
gehende Unters. der Adsorption yon 0 2 u. CO an Kupferchromit unter besonderer 
Berucksichtigung der „aktivierten Adsorption" yor. Der Katalysator wurde vor u. 
nach der Adsorptionsmessung auf seine katalyt. Wirksamkeit gepriift, die Best. der 
Adsorption geschah bei Tempp. yon 100—200° sowohl bei konstantem Druck, wie auch 
bei konstantem Vol. Um zu yergleichbaren Ergebnissen zu gelangen, wurde das 
Kupferchromit yor jeder Versuchsserie unter konstantem Gasdruck auf 300° erhitzt 
u. dann vollstandig entgast. — Die Adsorption von 0 2 steigt in dem betraehteten 
Temp.-Interyall mit der Temp. stark an, sie yerlauft aktiyiert. Wenn bei zwei Tempp. 
Ti u. T2 eine Adsorption in gleichem AusmaBe in einem Zeitinteryall tx u. t2 statt- 
findet, so laBt sich die mit der Adsorption yerbundene Aktiyierungsenergie E  nach der 
Gleiohung: ln t2/t1 — E /R  (1/T2— 1/?'-,) berechnon. DaB die Aktiyierungsenergien 
fur niedrigere Temp.-Gebiete betrachtlich hoher ausfallen ais fiir hohero Tempp., 
fiihren die Vff. darauf zuriick, daB die Berechnungen boi tioferen Tempp. eine der 
Sattigung naherkommende Oberflaehe enthalten, wahrend die adsorbierte Menge bei 
diesen Tempp. gering ist. Bei hoheren Tempp. steigt die Aktiyierungsenergie zu je- 
weils ahnlichen Werten, je mehr von dem Gas adsorbiert ist. — Dio Unters. der Ad
sorption von CO unter konstantem Druck bei den gleiehon Bedingungen zeigt, daB 
me Zunahme der adsorbierten Menge mit steigender Temp. geringer wird u. daB die 
Kuryen demgemaB flacher yerlaufen ais bei 0 2. Es ist also nicht ohne weiteres mog- 
hch, dio Aktiyierungsenergie aus den Messungen zu borechnen. Die Form der Kuryen 
ist durch die jeweiUge augenblickliche Adsorption bestimmt, es handelt sich um die 
K.ennzeiehen einer VAN d e r  W AALschen Adsorption. Bringt man von der insgesamt 
adsorbierten Menge den n a ch  1 Min. adsorbierten Betrag ais den der augenblicklichen 
Adsorption in Abzug, so erhalt man Kuryen, die denen der 0 2-Adsorption ahnlieh 
sind. Man kan n  demnach a u ch  fiir die CO-Adsorption die Aktiyierungsenergien unter 
diesen Bedingungen berechnen, wenngleich mit geringerer Genauigkeit ais im Falle 
des 0 2. — Die Diskussion ihrer Versuchsergobnisse im Hinblick auf die Vorgango bei 
der Katalyse fiihrt die Vff. zu dem SchluB, daB die Adsorption dos 0 2 an Kupfer- 
cnromit wahrscheinlich auf einer oberflachlichen Oxydation des Chromits zu Chromat 
oeruht. Weniger iibersichtlich liegen die Verhaltnisse bei der Adsorption desCO. Dio Auf- 
ragung dor adsorbierten Menge gegen die Versuchstomp. ergibt Kuryen, die fiir dio Ad

sorption bei konstantem Vol. u. fiir die aktiyierte Adsorption bei etwa 150° charakterist. 
iaxima aufweisen, wahrend dio v a n  DER WAALSsche Adsorption stetig yerlauft. 
-1? ,~ ,xlma sind nach Ansicht der Yff. darauf zuriickzufiihren, daB zwei Vorgange 
wh ub erk g ern , yon denen der eine mit steigonder Temp. abnimmt. Auch Losungs- 

W ) (’ u.Sł0113Crscbeiriungen diirften von EinfluB sein. Dio Erkłarungen der katalyt. 
iiK • ® TKupferchromit-s stimmen im wesentlichen mit den Anschauungen L o r y s
iri«r<Tr'-  ̂ ^Ptysie. Chem. 40. 101—12. J a n .  1936. Baltimore, Maryland, Johns Hop- 
kins Urny. Dep. of Chemistry.) W e i b k e .
/ r u  K. I. Ssykow und A. A. Uschakowa, Ober Huminsduren.
C i mir n  ,  _Brcntigtoffe [russ.: CMmija twerdogo Topliwa] 5. 581—90. 1934. — 

• J.a<50. 11. l o l 7.) SCHONFELD.
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Aladar von Buzśgh, Kolloidik. Eine Einf. in d. Probleme d. modernen Kolloidwissenschaft.
Dresden u. Leipzig: Steinkopff 1936. (XII, 323 S.) gr. 8°. M. 15.—; geb. M. IG.50.

B. Anorganische Cliemie.
Toyosaku Murooka, Unlersućhungen uber Hydrosulfite. II. Die Reduktion von 

Natriumbisulfit mit Zinkamalgam. 1. (Vgl. C. 1 9 3 6 . I. 3873.) Eine konz. Lsg. yon Na- 
Bisulfit laBt sich mit sehr guter Ausbeute (95°/0) durch Zinkamalgam zu Hydrosulfit 
ręduzieren. Der Endpunkt der Bk. laBt sich durch Messung des Potentials wahrend 
der Bk. fcststellen. (Sci. Pap. Inst. physic. chem. Res. 28 . Nr. 603/606. Buli. Inst. 
physic. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 1 4 . 63. Okt. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) G o t t f r .

Toyosaku Murooka,' Untersuchungm iiber Hydrosulfite. III. Die Reduktion voa 
Natriumbisulfit durch Zinkamalgam. 2. (II. vgl. vorst. Ref.) Die Red. von Natrium
bisulfit durch Zinkamalgam laBt sich auch durcbfuhrcn in Ggw. yon schwefliger Saure 
oder Schwefelsaure; im letzteren Fallo findet Bldg. einor kleinen Menge Sulfid statt. 
Weiter wurde der EinfluG der Temp. auf die Red. des Bisulfits untersucht; es wurde 
gefunden, daB unterhalb 30° die Ausbeute abnimmt. Zur Red. wird die 1—2-fache 
Menge des theoret. benótigten Amalgams gefordert. Der nach der Red. sich bildende 
Riickstand hat die ungefahre Zus. 3 ZnS03-Na2S 03 Zn(OH),. (Sei. Pap. Inst. 
physic. chem. Res. 2 8 . Nr. 607/09. Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 14. 
67—68. Nov. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) Go t t f r ie d .

Delfina Głiiron und G. Mangili, Die Lóslichkeit von mononietrischem A sfis in 
Siiuren und Verbindunqen AsXO4. Die bisherigen Unterss. iiber die Lóslichkeit des 
As20 3 werden krit. besprochen. Eigene Unterss. mit H3AsO.,, H3P 0 4, H2SO;1, HC1 u. 
HĆIO., ais Losungsm. zeigen, daB bei muBiger Konz. (bis ca. 1-molar) die Lóslichkeit 
des monometr. A s20 3 von der Ggw. der verscliiedenen Siiuren ziemlieh unabhangig ist, 
wenn die Temp. nicht zu hoch ist (z. B. bei 25 u. 60°); die Siiuren wirken in diesem 
Fallo nur mehr oder weniger beschleunigend auf die Lósungsgeschwindigkeit. Bei 
hóherer Temp. (98—99°) oder bei starkerer Saurekonz. (untersucht: 5- u. 7,5-molar) 
ist die Lóslichkeit in H3As04 u. H3PO,, groBer ais in H2SO., u. HC104, am gróBten in 
H3A s04. — Beim Stehenlassen der bei 99° gesatt. Lsgg. von As20 3 in H2S 04, H-AsOj 
u. H3P 0 4 bei 60° werden Krystalle ausgeschieden, die zum gróBten Teil aus As203 
bestehen. Durch Eintragen von As20 3 in hochkonz. H3As04 u. H3P 0 4 bei 130—140° 
erhalt man Prodd., die etwa der Zus. 2As20 3-lA s20 5 bzw. As20 3 • P20 5 entsprechen. 
Boi 400° bildet sich in einem Gemisch von As20 3 +  2H3A s04 die Verb. AsAs04, ebenso 
auch im Gemisch 1 :1 ; bei hóheren Tempp. nimmt das Verhiiltnis As111: Asv ab, bis 
bei 600° kein As20 3 mehr vorhanden ist. Die analoge Yerb. AsP04 ist auch bei 600 
noch bestandig, sie erweist sich bei der Róntgenanalyse ais wohldefinierte Verb. 
(Gazz. chim. ital. 6 5 . 1244—49. 1935. Mailand, Univ., Inst. f. allg. u. physikal. 
Chemie.) R. K. M u lle r .

Henri Guśrin, Uber die Reduktion der Erdalkaliarseniate durch Kohle. Tn- 
strontium- und Tricalciumarseniate. (Vgl. C. 19 3 5 . II. 2934.) Beim Erhitzen dieser 
Arseniato mit Zuckerkohle im Vakuum wird von 800° ab eine Red. beobachtet, 
zuerst Arsenite u. daraufhin nichtmetall. As u. SrO bzw. CaO entstehen. Bis 
werden noch keine Arsenido erhalten. Die Bldg. von Sr2As3 wird von 1500° ab (unter 
atmosphar. Druck), von Ca3As2 von 1600° ab beobachtet. Diese Tempp. liegen unter
halb der Tempp. der Carbidbldg. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 0 . 1210—1*-
1935.) Ge r a s s im o f f-

Jesse Erwin Day, Darstdlung und katalytische Oxydation von reinem amorphern 
Kohlenstoff. (Vgl. C. 1 9 3 6 . I. 2684.) In dem ersten Teil der Arbeit wird iiber die Darst, 
Ton reinem, moglichst aschefreiem C aus Disacchariden, Bzl., Toluol, Xylol, Terpentm, 
Kerosen, Naphthalin, Leuchtgas, geremigtem u. ungereinigtem C2H2 berichtet. i® 
wird eine Spezialapparatur zur Gewinnung yon C aus C2H2 beschrieben. In die=“ 
Apparatur wurde C dargestellt mit einem Aschegeh. von 0,01—0,05°/o. 
aufnahmen ergaben nur schwache Andeutung yon Krystallinitat. INlit diesen Komen- 
stoffen wurden bei yersehiedenen Tempp. Oxydationsverss. in 0 2-Atmosphare a 
gestellt, derart, daB die gebildete Menge C02 bestinunt wurde. Es w u r d e  aulier e 
die katalyt. Wirksamkeit einer Anzahl yon Metalloxyden auf den O xydah^ver a 
des Acetylenkohlenstoffes untersucht. Benutzte Oxyde waren: B20 3, t i0 2, Q,L„2' 
W 03, SiÓ2, ThOs, ZrOo, ZnO, SnO, SrO, BaO, Sn02, Y20 3, NiO, Bi20 3, CaO,
Fe20 3, B a02, Cr20 3, Mo03, CdO, PbO, Co20 3, NiO, CuO, 2Zn0-Cr„03, 3InU„, u iu
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Cr20 3. In der angegebenen Reihenfolge steigt die Wirlcsamkeit auf den Osydations- 
yerlauf, wobei jedocb die Oxyde bis zum BaO nicht katalyt. beschleunigend wirkon. 
(Ind. Engng. Chem. 28. 234—38. Febr. 1936. Columbus, Ohio, Ohio Staats- 
univ.) G o t t f jr ie d .

C. Kroger und E. Fingas, Ober die Systeme Alkalioxyd-Ca0-AL03-Si0„-C0,.
IV. Die C'Or J)ntcke des kieselsaurereicheren Teils des Systems Li„0-Si0.y C02 und der 
Einmrkung von A lz0 3 auf L i2C03. (III. vgl. C. 1936. I. 3112.) Vff. bestimmen die 
CO,-Drucke der Einw. yon in bcstimmter Weise hergestellter Li20 -S i02-Proben, in 
denen das Mischungsyerhaltnis yon Li20 : S i02 von 1: 2 bis 1 :7  gesteigert worden ist, 
auf Li2C03. Ferner wird noch die Umsetzung yon A120 3 mit Li2C03 im Molverhaltnis 1 :1  
u. 1:3 yerfolgt. Aus den gefundenen Rk.-Drucken wird sodann das p-f-Diagramm 
konstruiert fiir den kieselsaurereichen Teil des Systems u., da der andere Teil bereits 
bekannt ist (ygl. C. 1935. II. 2793), das Diagramm fiir das yollstandige System Li,0- 
Si02-C03 u. fiir das System Li,0-Al20 3-C02 entwickelt. Aus der Temp.-Abhangigkeit 
der aufgefundenen Gleichgewiclite wird ferner die Warmetónung der Prozesse u. daraus 
wiederum die Bildungswarmcn der beteiligten Silicate u. AJuminate errechnct. —  
Resultate: Das System L i20 -S i0 2-C02: Die Einw. yon S i02 (Quarz) fiihrt zum Meta- 
eilicat. Es handelt sich jedoch hier nur um ein instabiles Gleichgewicht, denn der 
inyerse Prozefi, die C02-Aufnahme durch das MetasDicat, kommt boi anderen Drucken 
zum Stillstand. Eine zweite Kurve des Diagramms gibt die Gleichgewichtsdrucke der 
Umsetzung eines an Li2Si20 G u. Li2Si03 gesatt. ternaren Carbonatmiscbkrystalls mit 
Li2Si20 5 nach [Li2S i,05] +  [Li2C03](tcrn. JlKr.) =5  ̂ 2[Li2Si03] +  (C02). Das Gebiet der 
Mischkrystallbłdg. bei der Einw. von Li2Si20 6 auf Li2C03 nach [Li,Si,05] +  [Li2C03] 
(terniirer Mischkrystall) +  (C02) wird clurch 2 Kuryen gut abgegrenzt. Die Sattigung 
des dabei entstehenden binaren Mischkrystalls Li,C03-xLi2Si20 5 an Li2Si03 wird bei 
Uinsetzungen im molaren Mischungsyerhaltnis 1: 1 bei etwa 0,1 Li2Si03 erreicht. 
Beim Mischungsyerhaltnis 1: 2 bleibt das System, da jetzt mit steigendem Umsatz 
der ternare Mischkrystall an Li2Si20 5 ungesatt. wird, auch bei weiterer Li2Si03-Bldg. 
biyariant. — Da eine Disilicatbldg. bei der Einw. von S i02 auf Li2C03 nur in 
emem sehr engen Gebiet durch Einwanderung von S i02 in das Li2C03 moglieh ist, 
so wird sie prakt. bei den angewandten Tempp. (unter 550°) immer unterbleiben, da 
bei diesen Tempp. die Geschwindigkeit dieser Einwanderung sehr gering ist. — Di- 
sihcat selbst reagiert nicht mehr mit C02. Damit liegt ein weiteres stabiles Gleich- 
gewicht auf der S i02-reichen Seite des Systems nicht vor. Jedoch wird yon Vff. aus 
den an Gemischen L i,0 -xS i0 , (x =  3—7) beobachteten Drucken geschlossen, daB bei 
langcrem Tempern soleher Gemischo bei etwa 1100° sich eine neue Verb. Li„0- 5SiO„ 
) f,’„dcrcn Umsetzung mit Li2C03 nach Li„Si5On +  4Li2C03 =  5Li2Si03 +  4C02 

ebenfalls zu einem instabilen Gleichgewicht fiihrt. Das erste Gleichgewicht, dessen 
i!.msteUung unter Mitwrkg. gesatt. Schmelzen erfolgt, ist das der Orthosilicatbldg. nach 
 ̂ | . 0?] + Li2C03 ^  [Li4SiO,t] +  (CO,). Die Sattigung der Schmelzphase (Li2C03) 

an Li2biO:) u. Li, Si O., ist schon nach geringen Umsatzen erreicht (5°/o)- Bei noeh hoheren 
empp erfolgt dann die Umsetzung des Orthosilicates mit Li2C03, wobei auCer doppelt 
ngesatt. Schmelzen noch einfach gesatt. Schmelzen u. ungesatt. Śehmelzcn mitwirken.

1 ^iSiO* “ it Li2C03 im Molyerhaltnis 1: 2 zur Rk., so kónnen Vff. bei 820
Jis o-o nach der Einstellung der Drucke, die mit steigendem Umsatz langsam absinken, 
rj ? L ” 'a óO%ig. Carbonatumsatz Drucke erhalten, die nur dem Gleichgewicht 
Gi l I*i2C03 ^  [Li8SiOe] +  (C02) zugeordnet sein konnen. Zwischen diesem 

eicngewicht u. den yorhergenannten liegen noch 2 monoyariante u. 1 bivariantes 
rT^prFnW1 monoyarianten Gleichgewichte entsprechen:
das nur] i t  t . [Li°Si° 5] +  (C0^ u’ Li Ĉ03 +  [Li„Si04] ^  [LicSi05] +  (C02)

łn emem Punkte zu erreichende biyariante Gleichgewicht:
+ T • ^ Li2C °3 +  Li.,Si04 =̂ = [Li0SiOc] +  (C02). 

mif Bei tieferen Tempp. konnen bei der Einw. von AL03
'- 3 lolgende beiden Rkk. nebeneinander yorliegen:

1. Li2C03 +  A l,03->- Li20 -A l20 3 +  (CO,) u.
Die i.-- • J -  3Li2C0 3 +  A120 3 -> 3L i,0-A l20 3 +  3(C02).
»er»pnoo-+-wigen Drucke werden durch 2 Kuryen gegeben. Li,C03 u. LiA102 yermogen 
das bi-oi ^  ^^emander in geringem MaBe feste Lsgg. zu bilden. Da die Drucke fiir 
nach \rtt ?  ® ^ c^gewicht auch in langeren Zeiten nicht reyersibel sind, so ist es 
Yon rlpn •, e"tsPr®ohend den Ergebnissen im System L i,0-S i02-C02 fraglich, ob eine

eiaen Rkk. einem stabilen Gleichgewicht entspricht. Oberhalb 750° wird
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das System biyariant durcli das Auftreten einfach an Li20-A l20 3 gesatt. Schmolzen, 
bis bei weiterem Abbau die Dissoziationsdrucke des Li2C03 erreicht werden. — Thermo- 
chomie der Rkk.: Der Temp.-Koeff. der Gleichgewichtsdrucke (zwischen 720 u. 825°) 
der Rk. [Li2Si20 5] +  [Li,C03],tern. MKr.i 2[Li2Si03] +  (C02) hat den Wert 7,8. Dem 
entspricht eine Warmetónung von —  35,5 kcal, wahrend sich aus der NERNSTschen 
Naherungsformel im Mittel 31,4 kcal errechnet. Fiir die Metasilieatbldg. naeh 

Li2C03 -f- S i02 — Li2Si03 C02, 
wird aus dem Temp.-Koeff. der Gleichgewichtsdrucke, die]Warmetónung zu — 26,2 kcal, 
naeh der NERNSTschen Naherungsformel zu 29,2 kcal berechnet. — Unter der Annahme, 
daB man die Misclikrystallbldg. unberiieksiehtigt lassen kann, ergibt sich fur das Di- 
silicat aus den Oxyden eine Bildungswarme von 37,6 keal bzw. 27,2 kcal. Fiir die 
Aluminatbldg. ergibt sich ein Temp.-Koeff. von 6,9. Aus diesem berechnet sich die 
Warmetónung der Umsetzung von A120 3 mit Li2C03 unter Verwendung der beobach- 
teten Gleichgewichtsdrucke zwischen 786 u. 893° absol. zu — 31,6 kcal. Naeh der 
NERNSTSchcn Niiherungsgleichung betragt diese im Mittel 33,5 kcal. Durch Kom- 
bination mit der Dissoziationswiirme des Li,CO;i laBt sich sodann die Bildungswarme 
des Aluminates naeh Li.O +  A120 3 =  Li„0-A120 3 zu +  22,6 kcal ermitteln. (Z. auorg. 
allg. Chem. 224. 289—304. 4/1Ó. 1935. Breslau, Techn. Hochsch., u. Univ., Inst. f. 
Chem. Technologie.) E. H o f f m a n n .

Carl Kroger und Ernst Fingas, Uber die Syslema Alkalioxyd-Ca0-Al20 r s i0 2-C02. 
V. Die stabilen Oleichgewichte im System, Na20-Si0.y C02 -und die C02-Drucke der Ein- 
wirkung von K 2CO:i auf K 2SiOs. (IV. vgl. vorst. Ref.) Vff. bestimmen die an den 
krystallinen Pofysilicatcn mit Na2C03 (in den yerschiedenen Mischungsyerhaltnissen) 
mit fortschreitendem Umsatz bis zum Metasilicat sich einstellenden Enddrucke. Des 
weiteren sind dann noch die Enddrucke des inversen Prozesses, der C02-Aufnahme 
durch das Metasilicat, sowie die am Meta- u. Pyrosilicat (Na8Si20 7) unter Mitwrkg. 
von Schmelzen sich mit wachsendem C02-Abbau einstellenden Rk.-Drucke bestimmt 
worden, um so einen Anhaltspunkt iiber die Konz.-Gebiete der auftretenden mono-, 
di- u. triyarianten Gleichgewichte zu erhalten. Das letztere ist auch gleichzcitig fur 
die Umsetzung des K-Metasilicates mit K2C03 durchgefiihrt. Auf Grund dieser u. 
der friihercn Ergebnisse (vgl. vorhergehende Mitt.) sind dann die yollstandigen p-t- 
Diagramme der Systeme Na20-Si0.,-C02 u. IC,0-Si0o-C02 gezeichnet worden. — Das 
p-«-Diagramm des Systems Ńa20 -S i02-C02: Die Deutung der aufgefundenen bi- u. 
monovarianten Gleichgewichte, ihre eindeutige Zuordnung, erwies sich teilweise ais 
sehr schwierig, um so mehr ais das Schmelzdiagramm dieses Systems nicht yorliegfc u. 
F.-Bestst. an diesen Gemischen naeh Vff. auf groBe Schwierigkeiten stoBen diiriten. 
Folgende Ergebnisse stehen mit den gefundenen Tatsachen am besten in tlberein- 
stimmung: Die Umsetzung des krystallisierten Na2Si20 5 beginnt bei der gleichen Temp. 
wie die des glasigen. Durch Ausbildung eines binaren Mischkrystalles Na2C03 • xNa2Si20 5, 
der fahig ist, das Rk.-Prod. Na2Si03 in fester Lsg. aufzunehmen, wird mit steigendem 
Umsatz eine Verschicbung der Drucke beobachtet. Diese Aufnahme von Na2Si03 m 
fester Lsg. wird bei Tompp. um 000“ geringer sein, dagegen bei Tempp. um 700° mit 
steigender Temp. stark zunehmen u. cndlich ganz betrachtliche Werte erreichen. In 
Gemischen mit 0,33 Na2Si20 5, 0,33 Na2Si03 u. 0,33 Na2C03 ist die Sattiguug dieses 
ternaren Jlischkrystalls erreicht, so daB jetzt mit steigendem Umsatz reproduzierbar 
die Drucke, die dem Gleichgcwieht

[Na2C03]MKr. +  [Na2Si20 5]MKr. =  2[Na2Si03]MKr. +  (CO.) 
zugehoren, erhalten werden. Hat das Gemisch die Zus. 0,66 Na2Si03, 0,17 Aa2&i;Us 
u. 0,17 NasjC03 erreicht, so wird das System, ohne daB bis 760° Schmelzen auftreten, 
wieder biyariant, die Drucke sinken ab, dadurch bedingt, daB Na2Si03 weniger Na3Si2U3 
ais Na2C03 in fester Lsg. aufzunehmen yermag. Oberhalb ca. 760° backt die Substanz 
starker zusammen durch Auftreten von Schmelzen, die jedoch, da das Eutektikum 
zwischen Na2SiO;) u. Na2S i,05 bei 840° schm., nur in diesem Temp.-Bereieh doppe' 
gesatt. sein konnen. Dem monoyarianten Gleichgewicht [Na2Si20 5], [Na3Si03JMKr.> 
Schmelze u. C02 entsprechen reproduzierbare u. reyersible Drucke. Daneben konnen 
bei geringem Na2Si03-Geh. noch Drucke des biyarianten Gleiehgewichtes [Na2Si03jMKr.> 
Schmelze u. C02 auftreten, das oberhalb 840° allein yorliegt. Bei der inyersen K> '• 
der C02-Aufnahme durch das Metasilicat beobacliten Vff. mit dem yorgenannten ubei cin- 
stimmende Drucke. Beim Umsatz carbonatreicher Gromische liegt bis ca. 760 
biyarianto Gleichgewicht [Na2Si03]MK:r., [Na2C03]MKr. u. (C02) vor. Bei T em p p . um oo 
oxistiert ein zweites bivariantes Gleichgewicht [Na,Si03]ME:r.; Schmelze u. OU2.
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etwa 0,1 Na2Si20 5, 0,47 Na2Si03, 0,43 Na2C03 ab bis zur vollen Umsetzung des Di- 
silicatcs beobachtet man auch das monovariante Gleichgewicht [Na2C03]MKr., 
[Na2Si03]MKr., Sohmelze u. (C02). Mit diesen im Teilsystem Na2Si20 5-Na2Si03-Na2CÓ3 
auftretenden Gleichgewichten im Einklang stehen die bei der Einw. von Quarz auf 
Soda erhaltenen Druckeinstellungen. Diese Drucke sind vom M ischungsY erhaltnis 
unabhangig, nehmen aber mit steigendem Umsatz stark ab. Es bildet sich bei der 
Einw. von Quarz auf Na2C03 das instabile Gleichgewicht

[Si02] +  [Na2C03]MKr. =  [Na2Si03]jiKr. +  (C02) 
aus. Beim Molverhaltnis 1 :2  finden Vff. die beiden bivarianten Gleiohgewichte 
[Na2C03]MKr., [Na2Si03]MKr. u. C02, bzw. [Na2Si03]HKr., Schmelze u. C02. — Bei 
der Einw. von Na2C03 auf Na2Si03 bildet sich Na6Si20 7. Das Teilsystem Na0Si2O7- 
Na2Si03-Na2C03 kann jedoch auch nicht von einfach eutekt. Typus sein. Beim Mi- 
sehungsvorhaltnis 1: 3 liegt anfanglich ein bivariantes Gleichgewicht vor. Boim Mi
schungsYerhaltnis 1: 1 liegt zum mindesten in einem engen Bereich ein monovariantes 
Gleichgewicht vor. Dies ist nach Vff. nur erklśirbar, wenn die zw ischen Na2C03 u. 
Na2SiÓ3 angenommene Mischkrystallbldg. sich auch auf dieses Teilsystem erstreckt 
(oder Na0Si2O7 mit Na2C03 eine neue Verb. bildet). Neben diesen stabilen Gleich
gewichten werden auBer bei der SiOa-Einw. auf Na2C03 noch weitere instabile Gleieh- 
gewichte erh a lten , wenn man die Einw. von glasigem Na2Si20 5 u. Na2Si30 7 auf Na.CO, 
untersucht. — Das p-<-Diagramm des Systems K20-S i02-C02 (vgl. III., C. 1 9 3 6 . I. 
3112). Die im System Na20 -S i02-C02 gefundencn Abweichungen im Verh. der glasigen 
u. krystallinen Bodenkórper treten hicr bei tieferen Tempp. (bis 920°) nieht auf. Ober- 
halb 960° treten bei der Umsetzung des krystallinen Disilieat-Carbonatgemisehes (1:2) 
anfangs Drueke des monovarianten Gleichgewichts der Umsetzung 

K2Si20 5 +  K2C03 2K2Si03 - f  C02,
spater niedrigere Drucke auf, die zeigen, daB das System bivariant geworden ist. 
Wahrend W.-Dampf im System Na20 -S i02-C02 auf die Einstellung der Gleiohgewichte 
ohne EinfluB ist, ist dies im System K20-S i02-C02 nur bei der Einstellung der Gleieh- 
gewichte oberhalb 600° der Eall. Kommt jedoch K ,S i,09 mit W. in Beruhrung, so 
kommt os zur Bldg. des Monohydrates Iv2S i,03-H20 , das ais ein Kaliumhydrosilicat 
KHSijOj betrachtet werden kann. Diese Verb. Yerliert ihr W. erst merklich iiber 450°. 
Die von Vff. in Ggw. von W. am K2Si40 9 erhaltenen Rk.-Drucke sind durch diese 
Hydrosilicatbldg. beeinfluBt. Sie entsprechen einem bivarianten Gleichgewicht. Die 
Umsetzung des Tetrasilicates wird durch Spuren von W.-Dampf beschleunigt. — Vff. 
behandeln am SchluB noch dio Thermoehemie der Natriumsilieate: Die Bildungswarme 
des Disilicates: [Na2Si03] +  [Si02]QUarz =  [Na2Si20 5] +  12,4 keal u. aus den Oxyden: 

f i? ]  "^.^.®^2.]Quarz =  [Na2Si20 6] +  67,0 kcal. Eiir die Umsetzung des Na-Garb o- 
nat-JIetasilieatmischkrystalles mit Sclimelze zum Na„Si20 7 betragt die Warmetonung 
affi ™  Temp.-Koeff. der Gleichgewichtsdrucke — 48,2 kcal, bzw. nach N e r n s t
— 54,6 kcal. Fur die weitere Umsetzung des Na0Si2O7 zu Na4Si04 ergibt sieh aus der 
ieinp .-A bhangigkeit der Drucke — 54,5 bzw. — 53,5 kcal ais Warmetonung, u. nach 

r ERNSTschen Formel — 58,6 bzw. — 56,8 kcal. Auf die Berechnung der Bildungs- 
■narmen des Pyrosilicates Na0Si2O7 u. des Orthosilicates Na4Si04 haben Vff. jedooh 
Yerzichtet, da nicht angegeben werden kann, wie weit die Mischkrystallbldg. u. dag 

uttreten von Sehmolzen auf diese Warmetonungen von EinfluB sind. (Z. anorg. allg. 
„, .m' *25. 1—23. 8/11. 1935. Brcslau, Techn. Hoehsch., u. Univ., Inst. f. Chem. 
technologie.) E . H o f f m a n n .

W. L. Massalski und A. T. Tschemy, Ko?nplexverbindungen des Nilroprussid- 
« riums. Es wird die Bldg. der Komplexvorbb. des Nitroprussidnatriums in alkal. Lsg. 
‘ . le ^ ' “iingiskcit der Bldg. von der stdohiometr. Menge Alkali u. von der Temp. 

eraucht. V ff. fiihren die Unterss. mittels der potentiometr. Titration mit KMn04 
in qC U‘ kc°bachten die verlaufenden Oxydations-Red.-Prozesse. Die Titration erfolgt 
Es f ”"’ dic hergestellten alkal. Lsgg. mit H2S 04 sauer gemaeht wurden.

,, „ P.— u m u b ji. o b  i ia u u  u u r  .
fpot e™,^ers®“ledene Komplexverbb. Es werden zwei aufeinanderfolgende Oxydationen 

F en ^ F e m  +  0  u. N 0 2'- y  N 0 3' +  2 0 .  Vff. stellcn Formeln fiir die 
e S t  S  -g mit Alkalien erhaltenen Komplexverbb. auf, die Fen, N 0 2' u . NO 
wpnHK., ?'■ * 8ezeigt» daB Nitroprussidnatrium fiir potentiometr. Titration ver-

ist. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A.
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Shurnal obschtschei Chimii] 6 (68). 37—41. 1936. Dnjepropetrovsk., Stadt. 
Univ.) G e r a s s u io f f .

Jean Amiel, Ober die Darstellung und die Eigenschaften von doppelten Chloriden 
und Bromiden von zweiwertigem Nickel und organischen Basen. Indem Vf. vonGemischen 
der entsprechenden Chloride bzw. Bromide ausgeht, bei einem ObcrsehuB von Siiurc 
arbeitet u. in der Hitze bei vermindertem Druck eindampft, erhalt er die folgenden 
Doppelyerbb.: I NiCl2 • CH3NH3C1, II NiCl2-C„H5NH3Cl, n i  NiCl2-CH3CH2CH2- 
NH3C1, IV 2 NiCl, • CINIL; ■ CH2 • CH„ ■ NH3C1, V "2 NiCl2 • C1XH3CH2CH2NH3C1 • 6 H20 , 
VI NiCl2• C5H6NIIĆ1 (vgl. R e i t z e n s t e i n , Z. anorg. allg. Chem: 1 8  [1898]. 26r7), 
A li NiCl2-C5H10NH,Cl, VHI 2 NiCL • C1NH2C4HSNH2C1, IX NiCl2 ■ C„H7NHC1,
X NiBr,• CH3NH3Br, XINiBr„ ■ C2H5NH3Br, XII NiBr. • CH3CH2CH,NH3Br, X m  2 Ni- 
Br2 • BrXH3CH2CHoKH3B r, ' XIV NiBr2-C6H 6NHBr, XV ŃiBr, • C5H10NH2Br,
XVI 2NiBr2-BrNH,C4HsNH2Br, XVII NiBr2-Ć9H-NHBr. M itPiperazin werden 
ferner die beidon Yerbb. XVIII 2 NiCl., ■ ClNH2C,1HaNH2Cl • 6 H20  u. XIX 2NiBr,- 
BrNH2C,,HeNH2Br- 6 H20  dargestellt. Die Krystalle kónnen nach dem Losen in 
CH3OH durch einen HC1- u. HBr-Strom wieder ausgefallt u. mit Aceton u. A. ge- 
waschen werden. Die Chloride sind gelb bis ockergelb, die Bromide gelb bis gebrannte 
Sienna. Die Bromide sind sehr hygroskop., die Chloride weniger. Beim Erhitzen 
zersetzen sich die Verbb. ohne zu schmelzen. Sie sind in einer Reihe von organ. Losungs- 
mittel unl., swl. in Aceton u. Essigsaure u. etwas 1. in Benzyl- u. Butylalkohol. In 
CH3OH u. C2H5OH lósen sic sich mit gruner Farbę; die wss. Lsgg. sind ebenfalls grun. 
Bei Ggw. von HC1 bzw. HBr ist dio Loslichkeit geringer u. die Lsgg. sind dann in der 
Kalte gelb u. in der Hitze grun. Fiir einige Verbb. werden die D. bestimmt. d2(1 ist 
fur VI 2,01, XVIII 2,04, XIV 2,68 u. XIX 2,58. — Bei verschiedenen E lektrophorese- 
verss. kann das Ni im m er nur ais Kation gefunden werden. (C. R. hebd. Sśances Acad. 
Sci. 2 0 1 . 1198— 1200. 9/12. 1935.) E l s t n e r .

TlieodoreH. Savory, Coinparativc inorgaiiic chcmistry. London: E. Arnold 1936. (160 S.) 4s.

C. Mineralogische und geologisclie Chemie.
Helmut Otto, Der Einflu/3 des Mangans auf die Oplik der Mineralien. (Vgl. C. 1936- 

1. 2053.) Es wurde eine Reihe von Mineralien mit wechselndem Jln-Geh. opt. unter- 
sucht. Wahrend bei dem Austausch Fe—Mn der EinfluB des Mn auf die Optik nocli 
verhaltnismiiBig klein ist, ist er bemerkenswerter bei dem Ersatz von Ca oder Mg durcli 
Mn. In allen Fallen laufen dic entsprechenden Kurven parallel zueinander, woraus die 
spezif. Einw. des Mn deutlich hervorgeht. Weiter wurde noch der EinfluB des Jln- 
Geh. auf die Farbo der Mineralien sowie die Bildungsbedingungen vom geochem. Ge- 
sichtspunkt aus untersucht. (Fortschr. Minerał., Kristallogr. Petrogr. 20 . 55 50.
1936. Halle.) . G o t t f r ie d .

S. A. TrengOve, Die hydrothermale Oxydation von Manganmineralien. Bhodo- 
chrosit yerwittert bereits bei 170° zu Mn30 4 bzw. Mn02 in Ggw. von W.-Dampf. D)° 
Verwitterung nimmt bis 300° zu. t)ber 300° andern sich die Verwitterungsprodd. In 
Gg v̂. von C02 wird die Verwitterung merklich verzógert, ebenso wirkt hoher D1'110.*'"- 
Rhodochrosit ist gegen hydrothermale Einw. etwas widerstandsfahiger ais Sident, 
welcher anch die Oxydation des Rhodochrosits begiinstigt. (Econ. Geol. 31. 29 *>■ 
Jan./Febr. 1936.) “ Enszlin-

B. Mauritz, Aphrosiderit aus dem Granit der Hohen Tatra. Inlialtlich ident. nu 
der C. 1 9 3 6 . I . 2725 referierten Arbeit. (Minerał, potrogr. Mitt. [Abt. B  d. Z. Kn- 
stallogr., Minerał., Petrogr.] [N. F.] 47. 263—69. 1936.) ENSZLIN.

Vincent C. Kelley, Das Yorkommen von Claudetit in Imperial County, OaU- 
fomien. Der Claudetit, As20 3, kommt neben Gyps, Realgar u. S ais arides Veny!tte- 
rungsprod. des Realgars vor u. bildet die besten bis jetzt gefundenen natumehm 
Krystalle. Aceessor. tritt schwarzer Turmalin auf. (Amer. Mineralogist 21- 137 oo. 
Febr. 1936.) Enszli.n'-

W. A. Tarr und W. D. Keller, Dickit in Missouri. Dickit kommt in Missou 
an 3 Orten mit Millerit, Kupferkies, Bleiglanz, PjTit u. Wurtzit bzw. ais FossilausiuUung 
in einem Tonlager vor. Er ist hydrotliermalen Ursprungs. (Amer. M ineralogist
109-14 . Febr. 1936.) ’ ExszL^ ' rrl.

M. A. Peacock, t)ber die Kryslallform von Sternbergit. Die Krystalle \on  ot 
bergit, AgFe2S3, von Joachimstal, Bóhmen, sind orthorhomb. dipyramidal mit
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Achsenyerkaltnis a : b :c  =  0,5913: 1: 0,6250. Beselireibung der beobacliteten Formen 
u. Spaltflachen. (Amor. Mineralogisfc 21. 103—08. Febr. 1936.) E n s z l in .

F. K. Drescher-Kaden, Ober Assimilationsvorgdnge, Migmatitbildungen und ihre 
Bedeutung bei der Entstehung der Magmen, nebst einigen gmndsdtzlichen Erwagungen. 
(Vorl. Bericht.) (Chem. d. Erde 1 0 . 271— 310. 1936. Berlin.) G o t t f r ie d .

E. O. Teuscher, Primdre Bildungen des granitischen Magmas und seiner Eest- 
lósungen im Massiv von Eibenstock-Neudeck (im sdchsischen Erzgebirge). (Minerał, 
petrogr. Mitt. [Abt. B. d. Z. Kristallogr., Minerał. Petrogr.] [N. F.] 47. 211—62. 
1936.) ' _ E n s z l in .

V. T. MalySek und A. A. Malianc, Schicefelbakterien in den roten Wdssem der 
Suruklianiólfelder und ihre Bedeutung fur die Geochemie des Wassers. (Vgl. C. 19 3 6 .
I. 2258.) Es wurden biol. die in dem Olbezirk von Azerbaijan auftretenden roten Wasser 
untersucht. Bis zu einer (Juelltiefe yon iiber 1300 m wurde die Anwesenheit von roten 
Schwefelbakterien u. von Thiosaurebakterien festgestellt; beide wirken oxydierend auf 
Sulfidverbb. Der SO.,"-Geh, im W. versehiedener Olhorizonte schwankte zwischen 
5 x  10-3 bis 35 x  10-3%. (C. R. [Doklady] Aead. Sci. U. R. S. S. [N. S.] 19 3 5 . III. 
221—24. Baku, Geochem. Abt. des Azerbaijan Olforschungsinstituts.) G o t t f r i e d .

B. Brajnikov, Petrographie et rayons X. Essai de bibliographie eritioue. Paris: Hermann 
etCie. (40 S.) 12 fr.

D. Organische Cliemie.
D t. A l lg e m e in e  u n d  th e o r e t i s c h e  o r g a n is c h e  C h e m ie .

N. Dallaporta und Cr. Dascola, Kerreffekt und molekulare Assoziation in Benzol- 
denvaten. Im ersten Teil der Arbeit werden die Achsen der Ellipscn der opt. Anisotropie 
der dimethyl- u. dichlorsubstituierten Benzolderiw. u. aus ihnen die Kerrkonstanten 
berechnet. Es wurden die Konstanten berechnet fiir o-Xylol, m-Xylol, p-Xylol, o-Di- 
chlorbenzol, m-Dichlorbenzol, p-Dichlorbenzol, o-Chlortoluol, m-Chlortoluol u. p-Chlor- 
toluoL Bei dem Vergleicli der berechneten u. der experimentellen Kerrkonstanten 
ergab sich, daB das Yerhiiltnis Kber. ■ Kcxp. groBenordnungsmiiBig konstant ist. Es 
v̂erden Betrachtungen daruber angestellt, ob an dieser Diskrepanz eine molekulare 

Assoziation beteiligt ist. Definitive Aussagen konnen jcdoch noeh nicht gemacht 
werden. — Es wurde weiter die Anderung der Kerrkonstante mit steigender Temp. 
bei den Chlortoluolen untersucht. In Ubereinstimmung mit der Theorie wurde ge- 
unuen, daB die Abnahme der Kerrkonstante mit steigender Temp. langsamer yor 

Meli geht, ais sie sich nach der Formel von B orn-L an gevin  berechnet. (Nuovo Cimento 
*• 13- 1—10. Jan. 1936. Catania, Physikal. Inst., Uniy.) G o t tfr ie d .

J. Monteath Robertson, Mata Prasad und Ida Woodward, Eontgenunter- 
— * “eTr Dibenzylreihe. III. Die Struktur von Stilben, Tólan und Azobenzol. (II. ygl.

■ II- 1525.) Die Elcmentarkórperdimensionen von Stilben sind a =  12,35, 
fi ,V7’nn6== 15-92 A> fi =  114°, von Tolan a =  12,80, 6 =  5,68, c =  15,74 A, 
P ~  114,9°, von Azobenzol a =  12,65, b =  6,06, c =  15,60 A, fl =  114,4°. Vergleich 
Pi ’ ~  ® =  6,12, c =  7,70 A, /? =  116,0°) ergibt angenaherte

eicnneit der a- u. 6-Aehsen u. ungefahre Verdopplung der c-Aehse. In den Zellen 
sT , pnthalten. Raumgruppe fur alle Verbb. — P  2 Ja. Es wird die 

r  c  Stilbena vorliiufig festgelegt. Es wurden Aufnahmen mit bewegtem Film 
Di n  _trahlunS u- DrehkrysUillaufnahmen um die drei Hauptachsen hergestellt.
abs 1 nT wurden mit dem Integrationsphotometer festgelegt, sowie einige
Dib° ' i nsi â!smessungen angestellt. Aus der Ahnlichkeit gewisser Intensitaten des 

, ”?•' otilbens wurde geschlossen, daB beide Strukturen iiłmlich sind. Es ergab
orimit f m- j v.or'aufig festgelegten Struktur zwei der Stilbenmoll. im Gitter ahnlich 
Dihr. o -I?1 " *e Dibenzylmoll., wahrend die restliehen beiden gegeniiber dem
yon i ?  w! um. ^ 0° um die a-Aclise gedreht sind unter gleichzeitiger Translation 
J/ i/ rf C’n n i10 v'er Symmotriezentren der Moll. liegen in den Punktlagen 0 0 0, 
19*36 ) l/ 2 V , (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 1 5 4 . 187—95. 2/3.

John tk  11 r... G o t t f r i e d .
1 2 5 fi nV >, RÓHtO&Mttalyse der rhombisch krystallisierenden Modifikation des 
siereńdf. r r/-?ce),'s' Rontgenuntei-s. ergab fiir das rhomb.-bipyramidal krystalli- 
a ■ b ■ r —’ ń*ócJ~ :eW2a,ł̂ mce71 die Dimensionen a =  8,22, b =  11,39, c =  15,14 A,

— : i  : 1,329. In der Zelle sind 4 Moll. enthalten; D. 1,282, D. róntgeno-
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grapli. 1,295. Ausgelbscht sind (o k l) fiir l ungerade, (h o l) fiir h ungerado u. (h k o) 
fiir k ungerade. Hieraus folgt die Raumgruppe -D2ft16 — P  c, ab . Den von K r is h n a n  
u. B a n e r j e e  (ygl. C. 1935- II. 2800) angegebonen Aclisen a', b' u. c' entspreehen in 
der Aufstellung des Vf. die Achsen 6, c u. a. In dem Gitter liegt die lange Achse des 
Mol. senkreeht zu (0 0 1); seine Querachse ist gegen die 6-Achse geneigt. (Naturę, 
London 1 3 7 . 361. 29/2. 1936. London, Cancer Hospital, Research Inst.) G o t t f r ie d .

S. M. Lipatow, Derzeitige Theońen uber die Struktur hochpolymerer Verbindungen 
und ihre weitere Enlwicklung. (Leder- u. Schuhwarenind. d. S. S. S. R. [niss.: Koshe- 
wenno-obuwnaja Promyschlcnnost S. S. S. R.] 14 . 327— 29. 1935.) Sc h o n f e l d .

W. F. TJsst-Katschkinzew und R. W. Merzlin, Homogenisierende Eigenschaften 
fliissiger Zweistoffsysteme. I. Schichtenbildung im Vierstoffsystem: Wasser-Anilin- 
Pyridin-Piperidin. Vff. untersuchen die homogenisierende Wrkg. yerschiedener Ge- 
misehe yon Pyridin u. Piperidin auf das Zweistoffsystem: Anilin-W., u. finden, daB sich 
diese Wrkg. aus den Einzelwrkgg. der beiden Homogenisatoren additiv zusammensetzt. 
Auf Grund der Unterss. bei mehreren Tempp. durch Titration von yersehiedenen 
Anilin-W.-Pyridingemischen mit Pyridin-Piperidingemischen yerschiedener Zus. werden 
Sattigungskuryen (,,Binodalkurven“) aufgestellt. Es wird eine Theorie der heterogenen 
Gleichgewichte entwickelt, nach der die gefundenen GesetzmaBigkeiten weit ver- 
allgemeinerungsfahig sind, u. nach der, bei Kenntnis der homogenisierenden Wrkg. 
eines Systems, seine physikal.-chem. Eigg. beurtcilt u. umgekehrt, aus den physikal.- 
chem. Eigg. Ruckschlusse auf die homogenisierende Wrkg. gemacht werden konnen. 
(Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shurnal
obsehtschei Chimii] 6  (68). 15— 21. 1936.) G e r a s s i m o f f .

W. F. Usst-Katschkinzew und R. W. Merzlin, Homogenisierende Eigenschaften 
fliissiger Zweistoffsysteme. II. Schichtenbildung im  Vierstoffsystem: W asser-Anilin- 
Pyridin-Essigsdure. (I. vgl. yorst. Ref.) Die Unters. der homogenisierenden Wrkg. der 
Gemische von Pyridin-Essigsaure auf das System: Anilin-W. ergibt keine Additmtat 
der EinzelwTkgg. der beiden Homogenisatoren. Die homogenisierende Wrkg. ist am 
gróBten bei einem Verhaltnis yon Essigsaure zu Pyridin wie 1: 4. (Chem. J. Ser. A. 
J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 6 (68). 
22—26. 1936.) G e r a s s i m o f f .

W. F. Usst-Katschkinzew und R. W. Merzlin, Homogenisierende Eigenscliafttn 
fliissiger Zweistoffsysteme. III. Schichtenbildung im Vierstoffsystem: W a sser-A n ilin -  
Piperidin-Essigsaure. (II. ygl. yorst. Ref.) Die homogenisierende Wrkg. yerschiedener 
Gemische yon Piperidin u. Essigsaure auf das System: Anilin-W. folgt nicht dem Gesetz 
der A d ditiy ita t; sie ist stark abhangig vom Verhaltnis: Anilin zu W. Mit waehsendem 
Prozcntsatz yon Anilin wird die Wrkg. gróBer, was auf die zunehmende Bldg. yon 
Anilinacetat u. abnehmende Bldg. yon Piperidinacetat zuriickgefiihrt wird. (Chem. 
Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shumal obschtschei 
Chimii] 6  (68). 27—31. 1936.) G e r a s s im o f f .

W. F. Usst-Katschkinzew und R. W. Merzlin, Homogenisierende Eigenschaftm 
fliissiger Zweistoffsysteme. IV. Schichtenbildung im Vierstoffsystem: Wasser-Dimethyt- 
anilin-Piperidin-Allylsenfól. (III. ygl. yorst. Ref.) Es wird die homogenisierende Wrkg- 
von Gemischen yon Piperidin-Allyłsenfol auf das System: W.-Dimethylanilin unter
sucht. Das Allylsenfól allein wirkt nicht ais Homogenisator, es bindet das Piperiam 
unter Bldg. yon substituiertem Tliioharnstoff. Vff. finden, daB mit ztmehmendem 
Prozentsatz an Allylsenfól die homogenisierende Wrkg. fast linear abnimmt u. bei 
50 Mol-% Ol i111 Homogenisator ganzlich aufhórt. (Chem. J. Ser. A. J . allg.
[russ.: Chimitscheski Shumal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii] 6 (68). 32 o . 
1936.) G e r a s s im o f f .

James Coull und Henry B. Hope, Bas temdre System Isoamylalkohol-Propj- 
alkohol-Wasser. Vff. bestimmen die Lóslichkeit, D. u. Brechungsindices ternar 
Gemische von Isoamylalkohol-n-Propylalkohol-W. bei 25°. Mit abnehmendein Oc . 
der Gemische a n  W. andert sich die Lóslichkeit von Isoamylalkohol zuerst prakt. ga 
nicht, stcigt dann ab ungefahr 70% W. langsam u. schlieBlich immer schneller a • 
Die Lóslichkeit yon n. Propylalkohol in dem ternaren Gemisch nimmt zu gleic * 
Zeit erst zu, yerlauft iiber ein Maximum u. nimmt dann wieder ab. Der Brecnunn 
index der ternaren Gemische nimmt in Gemischen, in denen sich das Verhaltnis 
amylalkohol zu Propylalkohol wie 1/9 belauft, sowie in allen anderen Gemischen 
konstantem Verhaltnis der beiden Alkohole (untersucht wurden yon Yff. die Misc,hun„
2 zu 8, 2 zu 3, 3 zu 2, 8 zu 2) zueinander, mit steigendem W.-Geh. durchweg ab, wa i
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gleiohzeitig die D. zunimmt. Je mehr die Ausgangsmischung Isoamylalkohol enthalt 
gegeniiber n-Propylalkohol, desto lióher liegt der Brechungsindex u. desto kleiner 
wird bei den Mischungen 1/9 u. 2/8 die D. Letztere erreicht aber dann einen minimalen 
Wert u. steigt wieder an mit wachsendem Geh. an dem erstgenannten Alkohol. Es 
wird noeh von Vff. die Kurve der Entmisehung bestimmt u. die Brechungsindices 
derjenigen Gemische, bei denen zum ersten Małe Trennung in 2 Schichten auftritt. 
(J. physic. Chem. 39. 967—71. Okt. 1935. New York, City, Vereinigte Kupferinstitute, 
Abt. Ingenieurchemie.) E. HOFFMANN.

Lyle D. Goodkue und R. M. Hixon, Die Faliigk&it organischer Radikale, sich an 
Bindungcn zu beteiligen. IX. Die Dissoziationskonstanten der Aminę und Sauren in 
Atliylalkohol. (VHI. vgl. C. 1 9 3 5 . I. 1204.) In Fortsetzung ihrer friiheren Arbeiten 
fiihren Vff. entspreehende Messungen in A. unter Anwendung einer Wasserstoffelektrode 
u. einer Temp. von 25 ±  0,1° aus. Sie finden —log K  in A. fiir Essigsaure zu 10,39, 
fiir p-Tolylsaure zu 10,40, fiir Benzoesaure zii 10,20, fiir p-Brombenzoesauro zu 9,65, 
fur m-Chlorbenzoesaure zu 9,57, fiir n-Butylamin zu 7,40, fiir o-Chlorbenzylamin zu 9,18, 
fiir p-Toluidin zu 12,42, fiir Anilin zu 12,95 u. fiir m-Chloranilin zu 14,80. Die nach den 
fruher aufgestellten Gleichungen (vgl. Mitt. VIII) bereclineten Werte sind neben den 
experimentell gefundenen wiedergegeben. Wahrend der Messungen wird festgestellt, 
daB dio Hg | HgJ2-Elektrode sowohl fiir Methylałkohol, wie fiir A. eine reproduzierbare 
u. stabile Bezugselektrode darstellt. Das Verh. von Platinschwarz- u. Palladiumschwarz- 
elektroden, sowie von Glaselektroden in alkoh. Lsgg. wdrd diskutiert. (J. Amer. chem. 
Soc. 57. 1688—91. 9/9. 1935. A mes, Iowa, Iowa State Coli., Dep. of Chem.) G a e d e .

Herbert S. Harned und Norris D. Embree, Die Dissoziationskonstante der Essig- 
sdure in Methylalkoliol-Wassergemischen von 0—40°. Vff. bestimmen die Dissoziations
konstante der Essigsaure in W.-Methylalkoliolgemischen mit 10 u. 20 Gewichts-% 
Methylałkohol bei 0, 10, 20, 25 u. 30° aus den EK.-Messungen der Kette H 2 1 HAc (mj), 
J>aAc (m2), NaCl (m3) I AgCl | Ag. Die Werte fiir log K  ais Funktion der Temp. werden 
nach der friiker (vgl. Ć. 1934. II. 1424) beschriebenen Methode berechnet. Die Ergeb- 
nisse zeigen, daB sich log K  in erster Niiherung linear mit \/D  andert, wobei D  dio DE. 
des Mediums ist. Docli sind die Werte noeh nicht so zahlreich, um diese Beziehung 
endgiiltig zu priifen. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1669—70. 1935. New Haven, Conn., 
lale Univ., Dep. of Chem.) G a e d e .

Nils Fontell, Uber die Sattigimgs- und Partialdrucke der Tetrachlormethan-Methyl- 
alkoiiolgemische. Vf. miBt bei 20° die Totaldampfdrucke uber Gemischen CCl4-CH,OH 
ui Abhangigkeit von ihrer Zus. naeh der etwas abgeanderten isoteniskop. Methode 
von Sm it h  u . Me n z i e s . Der CCl4-Geh. im Gemisch wird refraktometr, bestimmt. 
Aus der esperimentell ermittelten Dampfdruckkurye werden die Partialdrucke der 
-jiomponenten nach der Gleichung von D u b e m -Ma r g u l e s  sowohl durch numer, 
ntegration nach H u n g e  ais auch durch graph. nach B o s e  berechnet. Verss., die Zus. 
es Uampfes u. daraus dio Partialdrucke direkt durch Best. der Lichtbrechung des 
ampies im Interferometer yon R a y l e ig h  zu ermitteln, ergeben fiir dio Partialdrucke 
on LU, gegeniiber den berechneten zu niedrige Werte, was auf die geringere Ver- 
amptungsgeschwindigkeit von CC14 im Verlialtnis zu der von CH3OH zuriickgefuhrt 

m i iTr Brechungsindices der Dampfe bei 0° u. 760 mm Hg u. die daraus bereclineten 
wol.-Kefrr; sind fiir CC14 nD =  1,001 7964, R D =  26,83, fiir CH3OH nD =  1,000 561,, 

d 8,39. (Soc. Sei. fenn., Comment. physic.-math. 8. Nr. 15. 19 Seiten. 1936. 
mgfors, Uniy., Lab. f. angew. Physik. [Orig.: dtsch.]) B a n s e .

n. i Schj anberg, Die Verbrennungsuannen und die Refraktionsdaten einiger
M eB ^tlw rt^ ' 1̂ ’̂ ° der in einer friiheren Arbeit (C. 19 3 5 . I. 3126) beschriebenen 
ihrn ° Ti bestimmt Vf. dio Verbrennungswarmen yon Crotonsaureestem, ferner 
n ,, ■L'-> Brechungsrndices u. Mol.-Refrr. (R) u. erhalt fiir Melhylcrotonat 6519 ±  
i,cai/g d »4 =  0,9444, nD=» =  1,4242, RD20 =  27,048, Atliylcrotonat 7063 ±  2 cal/g, 
a nnro ’ 111,20 ~  1,4243, Rn20 =  31,758, Propylcrotonat 7512 +  2 cal/g, d2aĄ =  

" ~  cal/g, c£204 =  0,8989,
=  0,8910, nD20 =

Kdi:u — 4ń — V»----" ' * • « . ^  u w (6, u- 4 — J,8898, nn20 =  1,4341,.
Rn"-» I  r?T’ ^opylcrolonat 7487 ±  2 cal/g, d2\  =  0,8923, nD20 =  1,4224,

Z  sek- Butylcrotonat 7852 ±  1 cal/g, d2\  =  0,8906, nD20 =  1,4283,
Rn20 =  S  St  n Butylbutyrat 8027 ±  3 cal/g, d°-\ =  0,8609, nD20 =  1,4019,
brennimr.t, AuBerdem werden tabelliert die Kpp.760, die molekularen Ver-

gs" armen in kcal/Moi, mit SCHOORLs rationellen At.-Geww. berechnet, dio
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berechneten Verdampfungswarmen naeh T r o u t o n , die Verbrennungswarmen der 
gasfórmigen Substanzen, dic daraus berechneten atomaren Bildungswiirmen, ferner 
die Brechungsindices u. die Mol.-Refrr. fiir die H-Linien a, /? u. y  bei 20°. — Die Ver- 
brennungswarmen der n. Ester sind hóher ais die der entsprechenden Ester mit ver- 
zweigter C-Kette. Die berechnete Spaltungsenergie fiir die C=C-Bindung zeigt inner- 
balb der hornologen Reihe einen kleinen, aber deutlichen Gang infolge konstitutiyer 
Einflusse. Das Refraktions- u. Dispersionsinkrement fiir die C=C-Bindung wird 
erheblich gróCer gefunden ais das aus den At.-Refrr. von E is e n l o h r  berechnete. 
Die Inkremente fiir die n., Iso- u. sek. Ester sind verschieden; sie zeigen innerkalb der 
hornologen Reilie keinen Gang. (Z. physik. Chem. Abt. A. 175. 342—46. Febr. 1936. 
Lund, Univ., Chem. Inst.) B a n s e .

Gerhard Damkóhler, Ober die spezifischen Wąrmen des fliissigen CGlt bei hohen 
Temperaturen. Die Molwarme von fl. CCI., wird ermittelt naeh Cv =  T-(ó V/d T )y  
(5 p/S T)s aus dem dilatometr. gemessenen Ausdehnungskoeff. u. der Abkuhlung bei 
der adiabat. Entspańnung, die naeh der auch auf Fil. anwendbaren Methode von 
LUMMER-PRINGSHEIM bestimmt wird. Mit Hilfe der gleichfalls im Dilatometer be- 
stimmten isothermen Kompressibilitat wird daraus Cv berechnet. — Die Temp.-Ande- 
rungen bei der adiabat. Entspannung einer N2-Atmosphare iiber der Fl. von ca. 34 auf 
ca. 20 at werden mit einem Cu-Konstantanthermoelement zwischen 20 u. 223° ge
messen. Oberhalb 180° tritt geringe Zers. des CC14 an der Messingwand des GefiUJes 
ein. Die DD. u. Mol-Voll. werden fur Tempp. von 20—208a u. Drucke von 1—67 at 
angegeben. d„0i35 =  1,5932 (gesondert pyknometr. ermittelt). Die Temp.- u. Druck- 
abhangigkeit des Mol.-Vol. wird durch die Formel V =  A +  p- B +  p--C  ausgedruckt, 
worin A, B  u. C Funktionen der Temp. sind, die aus je 3 MeCpunkten bei gleicher 
Temp. u. verschiedenen Drucken ermittelt u. fiir rundę Tempp. tabelliert werden. 
Ferner werden die isentrop. Entspannungskoeff., die therm. Ausdehnung, Kompressi
bilitat, Cv u. Cv fiir fl. CCI, bei 26 at u. Tempp. von 20—195° in einer Tabelle zusammen- 
gestellt, die letzteren auch graph. dargestellt. Die gemessenen Molwarmen werden 
diskutiert in bezug auf die Rotations- u. Schwingungszustande der Molekeln in FU' 
(Z. physik. Chem. Abt. B. 31. 439—53. Marz 1936. Góttingen, Univ., P h y s ik a l.-chem. 
In st.)" ' B a n s e .

Morice Letort, Der Einflufl der Reaktionsprodukte auf die thermische Zerselzung 
von gasformigem Acetaldehyd. Im AnschluB an die Arbeit iiber die Kinetik des therm. 
Zcrfalls von CH3CHO (vgl. C. 1935. II. 1849) untersucht Vf. den EinfluB der Bk.- 
Prodd. (CO u. CH.,) auf die Geschwindigkeit dieser Rk. in einem QuarzgefaB bei 5/7,0 
u. 526° u. bei CH3CHO-Anfangsdrucken zwischen 17—292 mm Hg durch Druekmessung- 
Zur Unters. kommen reines CH3CHO, Gemische von CH3CHO +  CO u. CH3CHO +  
Rk.-Prodd., wobei der Geh. des Gasgemisches an chem. inertem Gas (CO oder CH4) 
zwischen 0 u. 93,5% betrug. Aus den Versuchsergebnissen, die kurvenmiiBig dar
gestellt werden, folgt eine deutlich yerzógernde Wrkg. der Rk.-Prodd., die von dor 
Temp. u. dem Anfangsdruck unabhiingig ist. Die Rk.-Prodd. haben anniihernd dieselbe 
Wrkg. wie CO allein. Vf. erklart die yerzógernde Wrkg. durch dic Annahme, daB CU 
u. CH4 zur Desaktiyierung starker beitragen ais zur Aktivierung u. diskutiert die Yer- 
suchsergebnissc in diesem Sinne unter Verwendung des yon R lC E u. HERZFELD 
(C. 1934. II. 587) angegebenen Schemas. (C. B. hebd. Seances Acad. Sci. 202- 491 J4-
10/2. 1936.) _ G/ Hw NHe

Roger Perrot, Chlorierung und Nitrierung durch Nitrosylcldorid. Vf. hafc 11 
Einw. yon Niłrosylchlorid auf die Athylenyerbb. der Benzolreihe untersucht. Wahren 
sich bei tiefer Temp. meist Nitrosocliloride bilden, erfolgt bei Raurntemp. eiiie cc j- 
Oxydation, wobei das NOC1 zu N, manchmal auch teilweise zu NO reduziert wir • 
Man fiihrt die Umsetzungen in CCl4-Lsg. aus; die Farbę des NOC1 yerschwindet; 
Gemisch fiirbt sich gelb, im Falle der hydroaromat. KW-stoffe blaugriin; es ent'ncTf 
sich N. Man wascht mit W., welches NH4C1, bisweilen NH2OH,HCl aufhininyt. 
Verdampfungsruckstand ist ein yiscoses 01, bei dessen Vakuumdest. sich HC1 cr 
wickelt u. ein N-haltiges Harz zuruckbleibt. Das Destillat ist ein Gemisch von u 
gesatt. Cl- u. N 0 2-Deriw. NOC1 wirkt ehlorierend, u. die a,/3-Dichlorverbb. re8ene.rl®;
durch HCl-Verlust die Doppelbindung. Die Nitroderiyy. seheinen durch Oxvaa _
der yorubergehend gebildeten Nitrosochloride u. HCl-Abspaltung zu entstenen. 
Styrol reagiert in Chlf. bei Raumtemp. mit 1,5— 1,7 Moll. NOC1; sofort “ a?fl1.gó 
am Licht sehnelle Entfarbung. In  CC14 bilden sich auBerdem weiBe Prismen,
^Zers.), enthaltend 2 Atome N auf 1 Atom Cl, mit den Eigg. eines -A itrosoc
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da das Prod. ein Nilrolpiperidid (F. 136°) gibt. Aus dem Filtrat: NH 2OH,HCl, a 
cMordlhylbenzol u. co-Nitrostyrol. — Bei p-Methyl-, a-Methyl- u. a-Isopropylstyrol 
koimten nur ungesatt. co-Chlorderiw. isoliert werden. a -Chbrstyrol liefert 
chlorstyrol u. a,f)-Dichlor-f}-nitrostyrol, goldgelbes 01, Kp.20 148—150°. — a.,a.-Diphenyl- 
dthylen liefert ais Destillat ein Gemisch von Monoehlor- u. Mononitrodoriw. u. aus 
dem Riickstand f)-Niłro-a.,a-diphenyldthylen. — a.,ix-Diphenyl-<x.-propylen liefert a.-Chlor- 
fi-nitro-a.,a.-diphenylpropan, Krystalle, F. 103°, u. P-Chlor-a.,a.-diphenyl-a.-propylen, 
Kp.15 162—164°, Prismen, F. 39°. — a,a-Diphenyl-fl,fi-dimethyldthyle>i reagiert sckwer. 
Telmphemjldthylen wird bei Raumtemp. nicht angegriffen, aber bei ca. 150° in Diphenyl- 
dichlormelhan u. kernchlorierte Prodd. ubergefiihrt; das ganze NOC1 wird zu NO redu- 
ziert. — Cydoliexen liefert eine blaue FI., Gemisch von l,2-Dichlorcydoliexan u. 1,2-Chlor- 
niirosocydóhemn. (C. R. hebd. Seances Acad. Sei. 202. 494—95. 10/2. 1936.) Lb.

Tejendra Nath Ghosh, Erweiterung der Michaelschen ReaJction. V. (IV. vgl.
C. 1934. II. 3121.) Es wurde gefunden, daB die Kondonsation des a,a'-Di-[phenyl- 
carbaminyl]-acetotidicarbcmsaureesters (I =  Formel VI in der IV. Mitt.) mit Aldehyden 
in erster Phase tatsachlich zu Cyclobutanderiyy. (II =  Formel VII in der IV. Mitt.) 
fiihrt, welche sich unter geeigneten Bedingungen durch Austritt yon 2 Moll. A. zu 
tricycl. Verbb. (III =  Formel VIII in der IV. Mitt.) kondensieren. Die Natur des R 
spielt hierbei eine wesentliche Rolle: Bei R =  C„H5, CjH^-NOa, C6H4-OCH3 oder 
CH : CH ■ C0H5 entstehen sofort die Verbb. III, wahrend boi R =  H oder CH3 die 
Verbb. II erhalten werden. Je grófier also das Atomvol. des R ist, um so gróBer ist 
auch die Tendenz zum Ubergang von II in III. Um die Wrkg. zweier Gruppen von hohem 
Atomvol. festzustellen, hat Vf. I mit Acetophenon zu kondensieren versucht. Es wurden
2 Verbb. isoliert, aber in so geringer Menge, daB ihre Natur nicht ermittelt werden 
konnte. — Na-Acetondicarbonsaureester liefert mit a-Naphtbylisocyanat nicht das 
Analogon zu I, sondern Verb. IV. Diese kondensiort sich mit Aldehyden zu Verbb., 
welche entsprechend V oder V a formuliert worden konnen. Da aber IV ein Mono- 
natriumderiy., dagegen die Aldehydderiw. kein Na-Salz bilden, so ist V a zu yerwerfen; 
uenn dieses sollte sauer sein, wahrend sich V nach der BRED Tschen Regel nicht enoli- 
sicren kann. — Durch Hydrolyac yon IV entsteht VI, welches trotz 2 akt. CH2-Gruppen 
nur mit 1 Mol. eines Aldehyds reagiert unter Bldg. der in Alkali unl. Verbb. VXI. —  
Mit Carbathoxysenfól kondensiert sich Na-Acetondicarbonsaureester zu VIII, wclches 
weder Mercaptaneigg. aufweist noch durch HgO ontschwefelt werden kann, ein Beweis 

f ~ e Ringbindung des S. Carbathoxysen.fól ist also reaktionsfiihiger ais Phenyl- 
somdl, v°n welchemsich nur 1 Jrtol. mit Acetondicarbonsaureester kondensiert (IV. Mitt.). 
i)ies riihrt daher, daB C02C2H5 viel weniger Affinitat beansprucht ais C6H5 u. daher 
aer Gruppe C : S im Senfól mehr Restaffinitat yerleiht. — Na-5,5-Dimethylcyclo- 
icxandion-(l,3)-dicarbonsaurecster-(4,6) reagiert nicht mit Phenylisocyanat. Wahr- 
»c icmlich sind die Na-Doriyv. von homocycl. Verbb. bei der M iCHAELschen Rk. 
allgemein inakt.

CH,---------------CO. CH--------------CO.
o c \ „  >n -c ,0h 7 o c < > c h -r  > n -c 10h 7

CH(C0aC,H6)—C O / IY C tC O A H J - C o /  V
/CCCH.R)------- CO. /C H a------CO.

>N -C 10H7 OC< > n . c [0h 7
X CH(COaCsH5)-C O /  Va ^ C tt ,------CO^ VI

O / CH(C0!CJH6) - C = N  • c o 2c2h 5
0C<C > c h - r  > n -c ,„ h 7 o c <  > s vm

CH---------CO/  Y II ^CH(COj,CjH5)—Ć = N  • C 02CjH6
dthnl* f 1 C 5.°' 2,4-Di-[phenylcarbaminyl]-cydobulanon-(l)-dicarbonsaure-(2,4)-di- 
Sfl ATir.€r i i =  Cj^HjjO-Nj. I  in Eg. mit iiberschiissigein Formaldehyd ca. 
Sfmir ',8  ocht. Aus Eg. braunlichweiBe Platten, F. 248° (Zers.), 1. in Alkalien. 
c.urlnhJi azon) verd. Eg. Platten, F. >  270°. — 2,4-Di-[phenylcarbaminyl]-3-methyl-

(I1’ R =  CH>>’ C25H26 0 7N2. Ebenso 
p orin onoo ’ ,aus aIkal. Lsg. umgefallt. Aus Eg.-A. braunlichweiBe Platten, 
Am fu vSrs'̂ ' — Verb. (nach III). Mit Salicylaldehydmethylather.

206°, unl. in Alkalien. -  Verb. (nach III).
— Je l mI i r a Vlel ES-orangene Nadeln, F. 249—250° (Zers.), unl. in Alkalien. 
gebildptf>n iśji U' Ą^^ophenon Acetanhydrid 2 Stdn. gekocht, nach langerem Stehen 
° ynr.T Alkali behandelt. Darin 1. Teil bildete aus Eg. braunlichweiBe

x v m .  i. 246
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Platten, F. 224—225° (Zcrs.). Der unl. Teil bildeto aus viel Eg. hellgelbe Platten, 
F. 303—304° (Zers.). — l-a-Naphthyl-2,4,6-trioxopiperidin-3-carbomauredthylester (IY), 
Cj8H160 6N. 10,2 g Acetondicarbonsaureester in absol. A. mit 2,3 g Na umgesetzt, 
8,5 g a-Naphthylisocyanat zugegcben, nacli Steb.cn iiber Nacht Nd. in W. gel., mit 
HC1 gefallt. Aus Eg. Platten, F. 191— 192° (Zcrs.). — 3,5-Cinnamylidenderiv. (V, 
R  =  CH : CH-C6H5), C27H210 5N. A us IY u . Zimtaldehyd in sd. Eg. Aus Eg. orangene 
Platten, F. 236—237° (Zers.), unl. in Alkalien. — 3,5-o-Nilrobenzylidenderiv. (nach V), 
C25H180 ,N 2. Ebenso mit o-Nitrobenzaldehyd. Aus Eg. rótlichbraune Platten, F. >  300°.
•— l-a-Naphthyl-2,4,6-lrioxopiperidin (VI), Ci5Hu 0 3N. IV mit 15°/0ig. alkoh. KOH 
8 Stdn. gekocht, A. im Vakuum abdest., mit W. verd. u. mit HC1 gefallt. Aus Eg. 
Platten, F. 249—250° (Zers.), unl. in Dicarbonat, 1. in Lauge. — 3,5-o-Nilrobenzylidm- 
dcriv. (nach AU), C22H140 5N2. Mit o-Nitrobenzaldehyd in sd. Eg. Aus Eg. orangene 
Platten, Zers. 233—235°. — 3,5-Cinnamylidenderiv. (nach VII), C24H170 3N, aus viel 
Eg. hellrote Platten, F. 263—264° (Zers.). — 2,6-Di-\carbd(lioxyimino~\-4-oxothiopyran- 
lctrahydrid-3,5-dicarbon,stiurediathylester (VIII), C17H220 9N2S. Analog IV mit 13,5 g 
Carbathoxysenfól (in Toluol gel.); dunkelrotes, yiscoses Roliprod. im Vakuumexsiccator 
getrocknet. Aus Bzl.-PAo. farblose Nadeln, F. 122—123°, 1. in Alkalien. (J. Indian 
chem. Soc. 12. 692—98. Noy. 1935. Bangalorc, Indian Inst. of Science.) Lindhnbaum.

D 2. P r a p a r a t i v e  o r g a n is c h e  C h e m ie .  N a tu r s to f fe .
Jean-Baptiste Senderens und J. Aboulene, Einwirkung der u-asserfreien alka- 

lischen Erden auf die monohalogenierten aliphatiscJien Kohlenwassersloffe. (Vgl. C. 1935-
I. 3778. II. 1530.) Vff. haben in der 1. c. beschriebenen Weise die katalyt. Zers. einiger 
aliphat. Halogenide unter der Wrkg. von CaO u. BaO untersueht. Vorher wurde fest- 
gestellt, da(3 die Warme allein bei den betreffenden Tempp. noch keine Zers. bewirkt. — 
n-Butylchlorid u. CaO. Beginn der Gasentw. bei 275°, lebhaft bei 285°. Das Gas ist 
Buten. HC1 tritt nicht auf, sondem wird vom CaO ais CaCl2 zuriickgehalten. Da nun 
CaCl2 ein vorziigIicher Katalysator fur die Zers. des C4H9C1 ab 225° ist (1. c.), so wird 
seine Wrkg. schlieBlich iiberwiegen. Senkt man nach einer gewissen Rk.-Dauer die 
Temp., so geht die Butenentw. weiter u. hórt erst bei 225° auf. Gleichzeitig entwickelt 
sich HC1. —  t)ber BaO beginnt die Butenentw. erst bei ca. 290°; sonst wie vorst. 
Isopropylchlorid. Ohne Katalysator noch keine Zers. bei 350°. Mit den alkal. Erden 
Entw. von Propen allein schon bei 250°; HC1 erscheint wieder erst spśiter. — tert.- 
BułylcMorid beginnt ohne Katalysator bei 300° in HC1 u. Isobutylen zu zerfallen. Die 
alkal. Erden bewirken diese Spaltung schon bei 210°; HCl-Entw. spater. — n-Butyl- 
bromid. Beginn der Zers. durch die Erden bei ca. 300°, regelmaBige Butenentw. bei 
310°, zuerst ohne HBr. — Isopropylbromid. Ebenso bei 265°. — Bei keinem dieser 
Verss. bildet sich ein Nd. von Kohle. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 202. 104—Ob. 
13/1. 1936.) LlNDENBAUM.

S. W . Lebedew und N. A. Kudrjawzew, tiber die Wirkung einiger Silicale auf 
Kohlenwassersloffe mit einem Tertidrbutylradikal im Molekuł. (Vgl. Lebedew  u- 
K o b lja n sk i, C. 1930. II. 3259.) Unters. der Einw'. von Floridin auf tert.-Butyl- 
athylen, (CH3)3C-CH: CH2, Methyl-tert.-bulyldłhylen, (CH3)3C-CH: CH-CH3, u. tert.- 
Butylacetylen, (CH3)3C-C - CH. — teri.-Butylałhylen, C6H12, wurde hergestellt aus- 
gehend vom Pinakolin, Kp. 100— 101°. Letzterer wurde mit Na in Pottaschelsg. zu 
Pinakolinalkohol, Kp. 119— 121° reduzicrt. Dieser wurde in das Alkoholat yerwandel 
u. nach T sch u g a jew  d u r c h  Einw. von CS2 u. CH3J  in den M e th y l s a n th o g c n e s te r  
iibergefuhrt. Dieser wurde bei 165—-170° zers. u. die Zers.-Prodd. in Alkalilsg- yon 
15—20% unter Kiihlung mit Eis-Kochsalz aufgefangen. Kp. des iiber Na dest. - 
stoffes 41,2°: D .“0 0,67015; D.2°4 0,65295; nD20 =  1,37630; Mol.-Refr. 29,441 (ber- 
29,574). Oberflachenspannung, bestimmt nach der Capillarsteigmethode: y 
D/2 =  16,594 (y =  Oberflachenspannung, g =  981, r =  Capillarenradius, D  =  Licnte, 
h =  Steighohe; r war =  0,012135 cm, h — 4,27 cm bei 20°). Parachor p  —?  Vi ml „~ 
259,9. Leitet m an denKW-stoff iiber Floridin bei 160— 170°, so wird er zu einem grouen 
Teil zu Tetramethylathylen, Kp. 72°, isomerisiert. Das Rk.-Gemisch enthalt nebca 
diesem KW-stoff in der Hauptsache nur noch unverandertes tert.-B utylathylen . letra- 
methylathylen yerandert sich beim Durchleiten durch Floridin nicht. — Das Gemisc 
von Methyl-tert.-butyldthylen u. Trimelhylathyldlhylen wurde hergestellt, au®St~ier'l 
von Propionaldehyd nach F a w o e s k i  u. A le x e je w a  (C. 1923. III. 998). Lrŝ te 
hat den Kp. 84—86°, letzterer den Kp. 93—95°. Der KW-stoff vom Kp. o4 
wird heim Durchleiten durch Floridin bei 150—270° zu Trimeihylathylen isomerisie
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wahrend dieses durch Floridin nicht yerandert wird. — tert.-Butylacetylen, C„H10, 
erhalten durch Einw. von PC16 auf Pinakolin; Kp. 37,5—38,5°; D.°0 0,69015; D.204
0,6695; nD20 =  1,373778; Mol.-Refr. 27,984 (ber. 27,910). Oberflachenspannung 
y =  16,632; Parachor p  =  247,3 (ber. 245,4). Beim Leiten des KW-stoffs durch Eloridin 
bei 145—360° yerwandelt er sich in hóher sd. Formen, nicht aber in einfachere KW- 
stoffe. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shumal 
obschtschei Chimii] 5  (67). 1859—65. 1935.) S c h o n f e l d .

Robert Lespieau und Pierre Heitzmann, Uber Dicrotyl. Kurzes Ref. nach
C. R. hebd. Seances Acad. Sci. vgl. C. 1 9 3 5 . II. 833. Nachzutragen ist: Das Tetra- 
bromid CsHu Brif fiir welches jetzt F. 84—84,5° angegeben wird, licferte, in A. mit 
Zn-Staub gekocht, einen KW-stoff CSHU, Kp.747 124°, F. —76°, D.19 0,736, nD10 -  1,436, 
Md =  38,9. Gab mit Br obiges Tetrabromid zuriick. Nach Kp. u. RAMAN-Spektrum 
liegt Irans-lrans-Dicrotyl (I) yor. —  Aus dem Dijodid CHFIUJ 2 ebenso ein KW-stoff CSHU 
yon Kp. 115°, F. —57°, D.23 0,7501, nD23 =  1,4241, MD =  37,42. Nach dem RAMAN- 
Spektrum liegt trans-II (1. c.) yor. (Buli. Soc. chim. France [5] 3 . 273— 77. Febr. 1936.) Lb, 

William G. Young, Saul Winstein und Arthur N. Prater, Allylumlagerungen.
II. Crotyl- und Metlnylwinylcarbinylmagnesiumbromide. (I. ygl. C. 1 9 3 2 . I. 2306.) Es 
wurden yerschiedene Gemische von Crotyl- u. Metliylvinylcarbinylbromid in G rignard- 
sche Lsgg. ubergefiihrt, diese mit yerd. Saure hydrolysiert u. die resultierenden Buten- 
gemische nach der Dibrombutanmethode (vgl. D i l lo n ,  Y o u n g  u. L u c a s , C. 1 9 3 0 .
II. 713) analysiert. Ohne Rucksieht auf die Zus. des Ausgangsbromids wurde dieselbe 
Misehung der 3 n. Butene erhalten. — Die Hauptzus. der Gemische war 56,4 ±  2,0%
1-Buten, 26,5 ±  1,4% cis-2-Buten u. 17,2 ±  3% lrans-2-Buten, wahrend Mischungen 
von 10% 1-Buten u. 90% 2-Buten bis 80% 1-Buten u. 20% 2-Buten erhalten worden 
waren, wenn keine Allyiumlagerung bei der Umwandlung der Mischungen von a- u. 
y-Methylallylbromiden in B u ten e  erfolgt w are. Ein w eite rer B ew eis fiir die Umlagerung 
ergibt sich daraus, daB beide cis- u. trans-2-Butene gebildet werden, wahrend das 
Crotylbromid aus hóchstens nur wenig % des cis-Isomeren bestand. — Die Allyl- 
umlagemng erfolgt nur wahrend der Bldg. der GRlGNARDsehen Lsgg.

V er su  c h e . Ais Ausgangsmaterial fiir die Gemische von Crotyl- u. Methyl- 
vmylcarbinylbromid wurden y e rw en d e t: Crotylalkolwl, der 3 0 %  Butylalkohol enthielt, 
nach C h a ro n  (Ann. Chim. [7] 17 [1899]. 216), Kp. 117— 121"; m,25 =  1,4190; reiner 
Crotylalkolwl (ygl. Y o u n g  etc., C. 1 9 3 6 . I. 3317), Kp. 120— 122°; nD25 =  1,4271; u. 
Methyhtnylcarbinol (ygl. P r e v o s t ,  C. 1 9 2 9 . I. 864), Kp. '96—97 ,5 °; nD25 =  1,4119. — 
JUie Bromidmischungen wurden wio friiher (1. c.) hergestellt u. ihro Zuss. durch 
lessungen des nn bestimmt (ygl. Tabello im Original). — Die GRlGNARDsehen Lsgg. 

wurden mit 80—85%  Ausbeute in  A. nach Y o u n g  etc. (ygl. C. 1 9 3 4 .1. 1800) hergestellt, 
ann mit 2-n. H2S04 hydrolysiert u. die  B u ten e  bromiert. — Die Dibrombutane w u rd en  

(bei 50 mm ca. 76,2—79,4°) u. analysiert (1. c.). (J. Amer. chem. Soc. 58 . 
-oj— j i  6/2. 1936. Los Angeles, Univ. of Califomia.) B u s c h .
. i i - D° euvre und R. Desm ule, Pyrolyse des Geraniols und Cilrals. Geraniol weist 
ruKturell e™c gewisse Analogie mit dem Kautsehuk auf, denn sein Mol. besteht aus 

-r, onclensierten Isoprenresten, yon welchen einer ein OH tragt. Es war daher von
I Wlfrfksc' P y r o  łyse naher zu untersuehen. Dieselbe wurde in der friiher (C. 19 3 3 . 
lor, beschriebenen Apparatur ausgefiihrt; das Pyrexrohr war entweder mit einem 
/q rfen* ji™011 Pt-Draht oder mit Glaswolle beschiekt. Ein Vers. mit 100 g Geraniol 
lm£J)r0 .?■) 505— 510° u. 160 mm Druck u. unter Verwendung yon Pt-Draht

® annahemd folgende Rk.-Prodd.: 8 g  nicht kondensierte Gase; 11 Isobuten; 
ni Formaldehyd; °twas Acelaldehyd; 2 g W.; 8 g Isopren; 2 g Croton-
isco ■ J? .Pifi-Dimethylacrolein; 15 g yon Kp.760 36— 140°; 10 g yon Kp.;eo 140 bis 
Kn ; i ^ Z ellf  0Ctadienc’ CioHls, Kp.20 67 -68°, D .184 0,782, nD“  =  1,4522; 8 g yon 
ErUam . ty -o-® von ■ P*i3 HO— 118°; 2 g  Ruckstand. — Vff. geben folgende 
therm vr ' ■ui n8 4—5 ist, da sie mit 2 Doppelbindungen konjugiert ist, in 
Der lińl i; i zerbrechlich u. wird gesprengt, so daC das Mol. in 2 C5-Resto zerfallt. 
sich r ^  e'n H-Atom vom C-Atom 8 an den rechten Rest ab u. stabilisiert 

sopren; aus dem rechten Rest wird DimethylallylaLkohol:
CH3 • C(CH3): CH. CH2- ; -  CU a • C(CH3): CH. CHa. OH

7 6 5 i 4 3 2 1

HCHj. C(CH3): CH« CHj • +  •C H ,.C (C H 3) : C H .C H 3-OH >

CH,:C(CH3) -C H :C H 2 +  CH3.C(CH3) : C H .C H 2-OH
246*
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Man kann auch annehmen, daB der linkę Rest mit dem OH des rechten Restes zum 
Dimethjdallylalkohol zusammentritt u. aus dem rechten Rest Isopren entsteht. Gc- 
nannter Alkohol konnto nicht charakterisiert werden; er wird wohl teila zum /?,/?-Di- 
methylacrolein, (CH3)2C: CH'CHO, dehydriert, teils zu Isopren dehydratisiert. Ein 
Toil des Aldehyds zerfallt in CO u. Isolbuten, (CH3)2C:CH2. Wahrend der P3Tolyse 
wird H frei, weleher einen Teil des Geraniols zu 2,6-Dimethyloctadien-(2,6) reduziert.
_C(CH CII — __CH Ferner kann sich der wie oben gebildete ICW-stoffrest

| 8 * : A CH3-C(CH3):CH>CH2 yerdoppejn, wodurch 2^7-Di-
‘ i O methyloctadien-(2,6) entsteht. Die Bldg. des Form-

aldehyds kann so erklart werden: Das OH des Geraniols kombiniert sich mit der benach- 
barton Doppelbindung zu einem inneren Oxyd (nebenst.), welches entlang der punk- 
tierten Linie in CH20  u. Geraniolen gespalten wird.

Auf Grund vorst. Resultate ware eigentlich zu erwarton, daB durch Pyrolyse des 
Citrals, des dem Geraniol entsprechenden Aldehyds, das /J,/?-Dimethylacrolein in groBercr 
Menge gebildet wird. Dies ist jedoch nicht der Fali. Vielmehr wird das Mol. des Citrals 
weitgehend zersplittert. Ein mit 100 g bei 485° wie oben ausgefuhrter Vers. lieferte: 
20 g nicht kondensierte Gase; 5 1 Isobuten; etwas Acetaldehyd; 3 g Isopren-, 7 g von 
Kp.760 40—120°; nur 0,3 g p,f}-Dimethylacrolei?i; 4 g von Kp.7eo (korr.) 141—143°,
D .134 0,785, nd13 =  1,4518, wahrscheinlich vorwiegend Geraniolen, gebildet durch 
Abspaltung von CO aus dem Citral; 4 g Dimethylodadiene, C10H18, Kp.jg 66°, D.14a 0,784, 
no11 =  1,4549, gebildet wie oben beim Geraniol; 14 g von Kp.10 75—125°; 10 g Riick- 
stand. DaB die Pyrolyse des Citrals ziemlich verschieden von der des Geraniols ver- 
lauft, ist wohl darauf zuruckzufiihren, daB die Doppelbindung 2—3 des Citrals mit 
dem CO konjugiert u. dadurch stark beeinfluBt ist, so daB sie auf die einfache Bindung 
4—5 eine andere Wrkg. ausubt wie beim Geraniol. — Die Verss. sind im Original aus- 
fuhrlich beschrieben. (Buli. Soc. chim. France [5] 3 . 196—206. Febr. 1936. Lyon, 
Fac. des Sciences.) Lindenbaum.

R. Schagalowa, Gewinnung von Nonylaldehyd und Nonylalkohol. Nonylsaure. 
wurde nach H e s s e  dargestellt; durch katalyt. Red. in Ggw. von MnO wurde sie in 
Nonylaldehyd (Ausbeute 60—65°/„) umgewandelt. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Masslo- 
boino-shirowoje Djelo] 11 . 452—53. 1935.) S ch on feld .

A. D. Pśtroff, K. I. Karasseff und M. A. Tschelzowa, Einwirkung des tert- 
Butylmagnesiumchlorids auf Methylpropylkełon und Laurinsaureathylester. Ob _ die 
Umsetzung von Ketonen oder Saureestern mit RMgX-Verbb. in n. Rk. zu tertiaren 
Alkoholen oder in nicht n. Rk. zu anderen Prodd. fuhrt, hiingt von der Natur der 
Komponenten ab. t)ber die Wrkg. von RMgX-Verbb. mit tertiarem R ist noch wenig 
bekannt. te.rt.-GJł^MgGl (I) liefert bekannthch mit Aceton in n. Weise Pentamethyl- 
athanol, dagegen mit Pinakolin fast nur sekundare Kondensationsprodd. des letzteren- 
Vorgleicht man hiermit die Befunde von T o l st o p ja t o w  (C. 1 9 3 1 . I. 2738), so erkennt 
man, daB ein tertiares RMgX die Bldg. von sekundaren K ondensationsprodd. stark 
begiinstigt, u. daB die Ausbeute an letzteren m it der geringeren Eignung der Ketone 
zur n. Rk. zunimmt. — Vff. haben gefunden, daB Methylpropylketon (II) einen mittleren 
Platz zwischen Aceton u. Pinakohn einnimmt, denn es liefert mit I auBer reichlich 
sekundaren Kondensationsprodd. auch den tertiaren Alkohol. Lauron liefert rm
I keinen tertiaren Alkohol. — Vff. haben sodann die Rk. des I mit Laurinsaureathyi- 
ester (HI) untersucht, welche erst boi 110— 120° eintritt. Es bildet sich kein tertiiref 
Alkohol, sondern ein Keton, aber nicht etwa das zunachst vermutete tert.-Buty - 
undecylketon, sondern Diuiidecylketon (Lauron). Die Rk. verlauft wohl nach dem 
Schema:

2 R-CO-OC2H5-> R-CO-R +  CO(OC2H5)2->• C 02 +  (C2H6)20 . .
Bemerkenswert ist, daB III mit n-C4H9MgCl unter gleichen B edingungen n. reagie 
unter Bldg. des tertiaren Alkohols. Es liegt also eine spezif. Rk. des I vor. Mit Palnunn- 
sćiureathylester (IV) wurden analoge Resultate erhalten. . ..... , .

V e r s u c h e .  Methylpropyl-tert.-butylcarbinol, C9H20O. Aus II u. I '” e ,?n0 ’
Rohprod. wiederholt fraktioniert. Kp.16 68,8—69,8°, D.204 0,847 36, no* =  j-p™ ' , 
Entsprechendes Chlorid, C9H19C1. Voriges in absol. A. bei unter 0° mit HC1 gesa •> 
bis auf 37° erwarmt, obere Schicht mit KOH gewasehen usw. Kp.12,5_i3 64,2— 5 1 ’
D .204 0,8973, ud20 =  1,4468. — Diundećylketon (Lauron), C23HjgO. III in ath. 
eingetragen (keine Rk.), A. abdest., durch Xylol ersetzt,*5 Stdn. auf 110—1-0 e > 
kompakte M. mit verd. HC1 zers. usw. Nach wiederholtem Umkrystallisieren r  a ■ •
F. 69°. Ausbeute 30—35%. O zim, C23H47ON, F. 39— 40,5°. — Diundecylcartoiwh
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Co.jHjsO. Durch Red. des yorigen. KrystaUin, F. 74,5°. — Trikosen, C23H1(; - CH3- 
[OH2]9-CH: CH-[CH2]10-CH3. Aus vorigem mittels des Xanthogensaureesterverf.; 
Prod. dest. u. mit Na auf 100° erhitzt. Kp.lę 225°, F. 19“, D.20, 0,8055, D.7°4 0,7725, 
iid20 =  1,4537. Oxydation mit KMn04 ergab ein Prod. Yon F. 28°, Gemisch von Laurin- 
u. Undecansaure. — Di-n-butylundecylcarbirwl, C20H42O. Aus III u. n-C4H9MgCl in 
Xylol wie oben; die Rk. beginnt jedoch schon in A. bei Raumtemp. (kiihlen). Aus- 
beute 65%. Kp.J5 180— 182“ unter geringer Dehydratisierung. Daher einen anderen 
Vers. in A. ausgefuhrt, Prod. nicht dest., sondem auf —8° gekuhlt, Yon wenigen Kry- 
stallen (F. 48°) abgesaugt. D.2°4 0,8386, nu20 =  1,4525. — Entsprechendes Bromid, 
CjjHjjBr, nicht unzers. destillierbar, D,204 0,95 61, no20 =  1,4642. — 5-n-Butylhexa~ 
decen-{4), C20H ,0. Carbinol mit Oxalsaure 8 Stdn. auf 140—180° erhitzt; Reinigung 
mit Na bei 200° unter RiickfluB. Kp.ls 165— 167,5°, D.2°4 0,8010, D.7°4 0,7 6 60, n D20 =  
1,4509. Oxydation mit KMn04 ergab n-Butylundecylketon, C10H32O, Kp-i5 147— 150°, 
u. Buttersaure. — Palmiton. Aus IV u. I wie oben; durch Erwarmen mit 10%ig. alkoh. 
KOH geremigt. F. 82°. Oxim, F. 59—60°. (Buli. Soc. ehim. France [5] 3 . 169—76. 
Febr. 1936. U. R. S. S. Acad. des Sciences.) Lindenbaum .

A. A. Obergardt, Synthese von Diacetyl und einige biochemische Schlupfólgerungen. 
Zur Synthese von Diacetyl wurde gemeinsam mit M. A. Franzusow die fermentatiYe 
Methode Yerwendet: Das gebildete Acetylmethylcarbinol (Acetoin) wurde zu Diacetyl 
osydiert. Acetoin bildet sich bekanntlich bei Yerschiedenen Ganingsvorgangen. Die 
Acetoinbldg. wird auf Acetoinkondensation:

CHICHO +  HCO-CH3-»- CH3-CHOH-CO-CH3, 
zuriickgefuhrt. So konnte Acetoin in synthet., 5 Monate verschlossen aufbewahrtem 
Acetaldehyd leicht nachgewiesen werden. In Ggw. von H20 , namentlich bei hohem 
Ph verwandelt sich Acetoin in Athylacetat, das sich zu A. u. Essigsaure spaltet. Dies 
wirft ein neues Licht auf das letzte Stadium der Essigsaurebldg. An Stelle des iiblichen 
Rk -Schemas: CH3-CH2OH (+ 0 )-> -  CH3-CHO ( +  O)-*- CH3-C02H ergibt sich das 
bohema: A ld e h y d A c e to in A th y la c e ta t  ( +  H20) Essigsaure +  A. (Arb. VI. all- 
russ. Mendelejew-Kongr. theoret. angew. Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. wssessojusnogo 
Mendelejewskogo Ssjesda po teoretitscheskoi i prikladnoi Chimii] 2■ Nr. 2. 169—70. 
193°-) SCHONFELD.

Henry Gault und Eugśne Beloff, t)ber die pyrogene Zersetzung der Ester in 
Wegenmrt von Aluminiumchlorid. Vff. berichten zuniichst iiber die Zers. des Essig- 
saure-n-butylesters in Ggw. von A1C13. Da letzteres in dem Ester 1. ist, wird die Rk. 
« e n  in fl. Phase ausgefuhrt. Eine Lsg. von bekannter Konz. wird in einen Rund- 
KOlben gebracht; an diesen sehlieBen sich eine Kolonne, ein absteigender Kiihler, eine 
VorIage fiir die fl. Prodd., eine W.-Waschflasche fiir HC1, ein mit C02-Aceton gekiihlter 

ondensator u. ein mit NaCl-Lsg. gefullter Gasometer. Man erhitzt langsam u. stetig, 
f] llerv- Stand trocken ist: Hóehsttemp. 300—330°, je naeh der AlClj-Konz. Die
Alfil v  1011 e*n ^ em'sch von unverandertem Ester, abnehmend mit steigender 
a !5 .onz'' n-Butylchlorid u. sehr wenig anderer, noch nicht erkannter Substanzen. 

usbeute an C4HaCl nur 50—55% der berechneten infolge erheblicher Spaltung in 
n u  u .Butylen  (ygl. Se n d e r e n s , C. 1 9 3 5 . I. 3778). Die bei —70° nicht kondensier- 
oaren Gase bestanden bei einem Vers. mit 60% A1C13 in % aus: 50,4 C02, 17,3 CO, 

Athylene, 0,1 C3H8, 0,8 C2H6, 18,8 CH.„ 11,0 H; die bei — 70° kondensierbaren 
q 0 f  usr: 2,6 C02, 1,0 CO, 92,0 Athylene, 4,4 Ruckstand. Ein Teil der letzteren 
p~sc ‘leierte, durch Bromwasser geleitet, Butylendibromid, gemischt mit Spuren 
spkJY• u'<U‘ kylendibromid. Der Erhitzungsriickstand ist kohlig, glanzend sehwarz, 
siinii] U' kruchig, enthalt wenig in Chlf. 1. bituminoser Substanz u. besteht haupt- 
pin^Tu oUS ,e*nem Al-Oxychlorid mit sehr geringem Cl-Geh. — Die Rk. ist also eine 
Aiu i f ? , n g  des Esters unter Bldg. von Alkylchlorid, welches teilweise in HC1 u. 
nmJ Cn ^>er des Mol. zers. sich in komplizierter Weise. Die Mengo des
an en ®s êrs der AlCl3-Menge proportional; daher wurden bis zu 80%

z erci.n ange\vendet. Temp.-Erhohung andert die Natur der Rk. nicht, fiihrt 
6/1 gasfórmigen Zers.-Prodd. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 202. 71—73.

' * db"' L in d e n b a u m .
neiipr. •H -Bertram , Die Elaidinierung von Olsdure und die cis-irans-Isomerie. Einen 
15^99no ®rung8kaSalysator fand Vf- in Se> das in MenSe von 0,03—0,10% bei 
u ,  -.r 8enugt, um Ole, Fette u. Fettsauren ohne Bldg. von Nebenprodd. in meB- 

enge umzulagern. Bei dem Vorgange tritt nur Elaidinierung, keine Spur yon
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Hydriorung ein. Auch das empfindliche Ricinusól laBt sich elaidinieren. Die Elaidi- 
nierung fiihrt zu einem Gleichgewicht von etwa 67% Elaidinsaure gegen 33% Olsaure 
(2 Mol : 1 Mol), unabhangig von Temp., Losungsmittel, Menge u. Art des Katalysators. 
Die Elaidinierung wird so erklart, daB durch Wrkg. des Katalysators die Doppel- 
bindung momentan gel. wird u. die Bruchstucke darauf wieder zusammentreten. Dabei 
ist, wie Zeiclinungen andeuten, die Wahrscheinlichkeit einer Bldg. des cis-Isomeren 
(Elaidinsaure) doppelt so groB wie die des trans-Isomeren (Olsiiure). (Chem. Weekbl. 
33. 3—5. 4/1. 1936. Den Haag, Lab. der N. V. Nedorl. Research Centralo.) Gd .

Joseph Biechler, Untersuchungen uber die N-substiłuierlen aromatischen Gyan- 
amide. (Vgl. C. 1935. II. 1163.) Mit besondorer Vorsicht konnten einige weitere Aryl- 
dieyanimide aus den Metallsalzen der entsprechenden Arylcyanamide dargestellt 
worden, die 3 ersten mittels BrCN, die folgenden nur mittels C1CN. p-Mełkoxyphenyl- 
dieyanimid, C9H7ON3, F. 33°. p-AtlioxypTienyldicyanimid, CjoHiON,, F. 69°. 4-Chlor- 
3-aminophenyldicyanimid, C8H5N4C1, F. 136°. o-Tolyldicyanimid, C0H7NS, F. 36°. 
p-CMorphenyldicyanimid, C8H4N3C1, F. 59°. a-Naphthyldicyanimid, C12H 7N3, F. 126°. — 
Die N-Acylderiw. des Phenylcyanamids sind, im Gegensatz zu den Aryldieyanimiden, 
auBerst bestandig, selbst im Falle von Acylen mit geringem Vol. Beispiele: [Pkenyl- 
cyanamidyl]-ameisensauremethylester, C9H80 2N2, F. 63°. -ameisensaurechlormethylester, 
C0H7O2N2Cl, F. 48°. -ameisensaureiriGhlormethylester, CBH50 2N2C13, F. 84—85° unter 
Abspaltung von COCl2. — Dio durch Umsetzung von Phenylcyanamidsalz mit Alkyl- 
halogeniden gebildeten Prodd. nahern sich wieder den Dicyanimiden, indem sie schwer 
monomolar zu erhalten sind. Einige Verbb. konnten aber dargestellt werden. Mit 
Triphenylmethylchlorid: [Phenylcyanamidyl]-triphenylmetlian, C2r,H20N2, F. 124°. Mit 
Benzophenonchlorid: Di-\plienylcyanamidyl]-diphenylmdhan, C27H20N4, F. gegen 200° 
(Zers.), U. in Bzl. Mit co-Bromacetophenon: CQ-[Phenylcyanamidyl]-acetophenon,
C15H 12ON2, F. 123°. — Phenylcyanamidkalium reagiert auch mit rein metalloid. ge- 
bimdenem Halogen. Mit S2C12: Di-\phenylcyanamidyl~\-disulfid, C14H10N4S2, F. 83°. 
Mit AsCl3: Tri-[phenylcyanamidyV\-arsin, C21HI5N„As, F. gegen 250° (Zers.), U- ‘n 
Bzl. Dagegen erfolgt bei Einw. der Halogene selbst auf das K-Salz schon in der Kalte 
Kernsubstitution unter Bldg. von Halogenphmylcyanamid. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Soi. 202. 666—67. 24/2. 1936.) Lindenbaum.

Louis Haekspill und Willy Schumacher, Darsldlung und EigenschafUn der 
Rubidium- und Caesiumfulminate. Die Darst. der noeh unbekannten Rb- u. Cs-Ful- 
minate erfolgte im Prinzip nach dem von W o b l e r  u. W e b e r  (C. 1930 .1. 38 u. friiher) 
beschriebenen Verf. Beispiel: 1 g Cs im Vakuum dest. u. auf 10 g Hg kondensieren; 
Bldg. des Amalgams unter Selbsterwarmung bis auf ca. 70°; mit Suspension von 1 g 
Hg-Fulminat (Knalląuecksilber) in 30 ccm absol. CH3OH bei — 15° 1/2 Stde. schutteln, 
Lsg. mit 150 ccm gekukltem absol. A. fallen, Nd. aus A. +  A. umfallen, im Vakuum 
troeknen. Gut ausgebildete, aber so zerflieBliche Elrystallchen, daB sie beim Betrachten 
u. Mit. verschwinden. Krystallsystem wahrscheinlich hexagonal. — Alle Alkalifuliniiia ê 
detonieren beim Erhitzen auf ca. 200° oder bei selbst schwachem Reiben, wenn sie 
trockcn sind. Man befeuchtet sie daher mit A. oder A. u. trocknet sie erst in dem APP’> 
in welehem man sie verwenden will. Mit W ., selbst Luftfeuchtigkeit, bilden sio zei- 
flieBliche Hydrate u. zersetzen sich schnell infolge Hydrolyse. Die therm. Zers. na 
Vakuum gegen 200° Yerlauft ziemlieh genau wie folgt:

3CNOMe-^ 2CO +  V2(CN)2 +  Me20  +  Ble +  N2.
Dagegen zers. sich Na-Isocyanat im Vakuum bei 600—700°, ohne zu d e t o n i e r e n ,  so. 
2CNONa ->• 2CO +  N2 +  2Na. — Die durch Detonation einer gleichen Zahl von Mo • 
der 4 Alkalifulminate (Na, K, Rb, Cs) hervorgebraehten meohan. Wrkgg. nehmen mi 
dem Mol.-Gew. zu. Die Hg-AlkaU-Doppelfulminate sind viel empfindlichor ais oî  
Einzelsalze u. detonieren bei viel tieferen Tempp. So explodiert ein G e m i s c h  vo 
Rb- u. wenig Hg-Fulminat schon bei 45°. Li-Fulminat ist den E r d a l k a l i f u l m i n a t e  

ahnlich. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 202. 69—71. 6/1. 1936.) LINDENBAUM.
H. Stenzl, Fr. Fichter und H. Arai, Eleklrochemische Reduktion \ on. ? ŷ {  

pentanoncarbonsaureałhylester. Zur Kenntnis der Tafelschen Umlagerung. 2. (!• •
C. 1934. II. 36.) Die Red. von Cyclopmtanon-{2 )-carbonsaure-(l)-atliylester an 
Pb-Kathode liefert in geniigender, wenn au ch  g e rin g e r Ausbeute das charakie • 
Red.-Prod. Cyclóhexanol, C6H120 , dessen  Bldg. d u rc h  Aeylwanderung im ,
friiher (1. Mitt.) gegebenen Deutung der TAFELschen Umlagerung erklart wird. Aulie 
wurden gefaBt Cydopenlancarbonsaure, C8H10O2, Kp. 215°, u. d e reń  Athylester. J
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^ Y ° h n o \ | ^ ^ |/OH H0X ^  pentanol-{2)-carbonsdure-[l) u. dereń Atliylester; CBH u 0.v  
Kp-u 106—110° u. Dicydopentanol - (1,1') - dicarbonsaure- 
(2,2')-diathylester, CłoH20d0 (I), Prismen (aus PAe.), F. 108°, 

COiCiHs cOjCjHs der dureli Verseifung mit sd. alkoh. KOH eine aus Toluol -j- 
wenig A. mit dem Zers.-Punkt 230° krystallisierendo Sauro licferte. Es entstand so 
gut wie kein ICW-stoff, ein betraehtlicher Teil des Materials wanderte in den Anoden- 
raum u. wurde dort zerstórt. (Helv. chim. Acta 19 . 392—98. 16/3. 1936. Basel, 
Anstalt f. anorgan. Chemie.) B e h r le .

Giuseppe Oddo und Renato Indovina, Unlersuchungen iiber Diazoharze. VII. Mitt. 
iiber Diazoverbindungen. (VI. vgl. C. 1 9 3 6 . I. 3674.) Die bei der Zers. der n. Diazotate 
in alkal. Lsg. erhaltenen harzigen Prodd. werden untersucht. Bei der Best. des organ. 
Stickstoffs wurde beobachtet, daB nach sorgfaltigem Auswasehen mit W. u. Trocknen 
fur dasselbe Harz bei verschiedener Alkalitat (0,4-, 0,8- u. l,6°/0ig. NaOH) u. bei ver- 
schiedcnen Tempp. betrachtlich yerschiedene Mengen Stickstoff erhalten werden. 
Bcim Fraktionieren der Harze des diazotierten Anilins u. p-Toluidins zeigten die ver- 
schicdenen Prodd. abnehmende Mengen von Stickstoff, bis zur letzten Fraktion, die 
frei von Stickstoff war, was zeigt, daB es sich um komplexe Gemische handelt. Aus 
den harzigen Prodd. des diazotierten o-Toluidins, 1,3,4-Xylidins u. Mesidins wurden 
geringe Mengen der entsprechenden durch RingschluB entstandenen reinen Indazene 
oder Azoindazene isoliert. Bei der Red. der Harze mit Phenylhydrazin unter Luft- 
ausschluB wurden Aminophenole erhalten, wodurch sich die Ggw. von Oxyazoverbb. 
u. von Bisazoverbb. in den harzigen Prodd. ergibt, was auch dureh die Leichtigkeit 
bestatigt wird, mit der die Verbb. sulfuriert werden konnen u. Farbstoffe ergeben. 
In einigen Harzen zeigt sich bei der Einw. von HC1 dio Ggw. von Diazoaminoverbb. 
Es ist demnach anzunehmen, daB die Bldg. der Diazoharze ausschlieBlich durch 
Kupplung der nocli voi'handenen n. Diazotate in dem alkal. Medium mit den bei der 
Zers. entstandenen Prodd. erfolgt. Die Autoxydation hat nur begrenzten, nicht immer 
nachweisbaren Anteil daran. Untersucht u. in Tabellen zusammengestellt wurden 
die Diazoyerhb. von 32 in den drei vorhergehenden Mitt. gepruften Basen. (Gazz. 
clum. ital. 65. 1037—54. 1935. Palermo, Univ.) F i e d l e r .

Giuseppe Oddo und Renato Indovina, Kupplungsi-ermdgen und Ozydalions- 
termdgen der normalen Diazotate wahrend ihres Zersetzungsprozesses. VIII. Mitt. iiber 
±>iazoverbindungen. (VII. vgl. vorst. Ref.) Vff. untersuchen weiter den Verlauf der 
iiupphmgsrk. u. das Oxydationsvermogen der n. Diazotate wahrend ihres Zers.- 
■rrozesses. Bei keiner der untersuchten Basen erfolgt Kupplung, wenn die Stickstoff- 
entw. aufgehort hat. Im allgemeinen erfolgt Kupplung zur Zeit der starksten Gas- 

f"'- m o-Toluidin hórt die Kupplung nach einer Viertelstunde der Gasentw. 
f ! ; rCnd •<̂ e Stickstoffentw. noeh viel langer dauert. Dies Verh. ist dem Ring- 

n . Diazoniumgruppe mit dem o-standigen Methyl zuzuschreiben. Was das
sydationsyermógen anbetrifft, so fiirbt ebenso wie die Diazoniumsalze keines der
• Diazotate Jodstarkepapier sofort. Die Farbung tritt plótzlich auf, wenn der Zers.- 

rrozeU begmnt. (Gazz. chim. ital. 65 . 1054—67. 1935. Palermo, Univ.) F i e d l e r . 
athul • ^ ean. und W endell I. W olf, Einwirkung von Chloral auf p-Phenyl-

y nuigimiumbromid, y-Phenylpropylmagnesiumbromid und d-Phenylbutylmagnesium- 
w P ” <ihrend. sich Chloral mit Alkyl- u. Aryl-MgX-Verbb. im allgemeinen in n. 
ath 'T ZU ^  Hdaren Alkoholen umsetzen laBt, ist es Vff. nicht gelungen, mit fi-Phenyl- 
CJ - ’ y~* 'lenylpropyl- u. ó-Phenylbutyl-MgBr derartige Alkohole zu erhalten. — 

gnardreagens aus 1 Mol. /?-Phenylathylbromid in A. hergestellt, 1 Mol. Chloral, in 
y<t ”e •> ^ugegeben u. 1 Stde. gekocht; grauer Nd. (A) u. Filtrat (B). A lieferte, mit 

I z.era', Trichlorathanol (I), CC13-CH2-0H , Kp.25 67—68“; mit a-Naphthyl- 
P l?n° n  —'135° das a-Naphthylcarbamat, C13H1()0 2NCl3, aus Lg. KrystaUe,
butan ' u u Hydrolyse des Filtrats B wurden noeh etwas I, Styrol u. 1,4-Diphenyl-
herau ' i n  j ń ,  Ebenso mit y-Phenylpropyl-MgBr: I, Allylbenzol u. 1,6-Diphenyl- 
ci,f ‘ Q o-Phenylbutyl-MgBr: I, 4-Phenylbitlen-(l) u. 1,8-Diphenyloctan. (J. Amer.

Yvo r  332~ 33' -6/.2- 1936‘ ,Boulder [Color.], Unir.) L in d e n b a u m .
vor ârreau, Einige organische Salze einer Diaminochinondisulfonsaure. Das
gibtinsa^m t 3922) beschriebene NHt -2,5-Diamino-l,4-ćhinon-3,6-disulfoTiat
aufweist m*t 7'c ĉn Substanzen, dereń Mol. eine oder mehrere bas. Funktionen
weniger 1 isni 6tv ?°l°ken von biol. Interesse, krystallisierte, in W. mehr oder
2 Moll. dpr t q v.es° nao^ den Analysen durch Austausch von 2 NH3 gegen

pas. bubstanz entstanden u. also wahrseheinlich Salze der Diaminochinon-
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disulfonsaure. Technik: 10 g obigcn !NH4-Salzes in 100 ccm W. losen, 1,5 ccm davon 
gelinde erwarmen u. mit 0,001 g-Mol. der betreffenden Substanz, gel. in 1 cem eines 
Gemisches von 1 Vol. HC1 (D. 1,19) u. 2 Voll. W., versetzen, sofort oder nach einigen 
Stdn. gebildeten Nd. aus W. umkrystallisieren. — Ndd. liefern: Olykoholl, d-Alanin, 
Glycylglycin, d-Alanylglycin, Cystin, Cystein, Asparagin, Łysin, Phenylalanin, Dijod- 
lyrosin; Harnstoff, Allantoin, Guanidin, Kreatin, Kreatinin; Histamin, Aminouracil, 
Adenin, Hypozanthin, Guanin; Colamin, Neurin, Putrescin, Cadaverin, Phenylathyl- 
amin, Tyram in; Strychnin, Brucin; Hydroxylamin, Hydrazin, Semicarbazid, Anilin, 
Phenylhydrazin. Keine Ndd. liefern: d-Valin, 1-Leucin, 1-Serin, Taurin, 1-Asparagin- 
saure, d-Glutaminsaure, d-Ornithin, 1-Tyrosin; Methyl- u. Dimethylguanidin, Agmatin; 
Histidin, 1-Prolin, Oxyprolin; Cholin; Kodein. — Beispiele: Glykokolldiamincćhinon- 
disulfonat, C6H40 2N2(S03H,NH2-CH2,C02H)2 2H20 , aus W. orangerote Plattchcn,
Zers. gegen 240°, bei 105— 110° wasserfrei, dann sehr hygrcskop., unl. in organ. Sol- 
venzien. — Krealindiaminochinondisulfcmat, CcH ,0 2N2(S03H,C4H90 ,N :i)2 +  2H20, aus 
W. gelbe Nadeln, F. 245—248° (Zers.), bei 105— 110° wasserfrei, wl. in CH30H, sonst 
unl. —  Adenindiaminochinondisulfonat, C6H.,02N2(S03H,C6H5N5)2 +  5H20 , aus W. 
orangeDe Nadeln, unl. in organ. Solyenzien; yerliert bei 105— 110° nur 4H20 . (C. R. 
hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 1 . 1515—17. 30/12. 1935.) L in d e n b a u m .

Al. Fayorsky, Ober die molekidaren Umlagerungen non Ketonen in Ketone unter 
der Wirkung von Zinkchlorid bei hohen Temperaturen. Auf Grund einer fruheren Untcrs. 
(O. 1 9 2 6 . I. 2335) war man zu der Annahme gelangt, daB sieli Ketone, welche sich 
nicht durch Dehydratisierung der a-Glykole bilden, durch Erhitzen mit ZnCI2 zu den 
aus den a-Glykolen hcrvorgehenden bcstiindigeren Ketonen isomerisieren. Vf. hat 
yersucht, die Giiltigkeit dieser Regel zu beweisen, wobei allerdings mit der groCen 
Neigung der Ketone zur Polymerisierung u. zur tieferen Zers. unter CO-Abspaltung 
gerechnet werden muBte. — Athylphenylketon liefert, mit ZnCl2 auf 320—330° erhitzt, 
keine Spur Methylbenzylketon, sondern erleidet eine tiefgehende Zers., welche ungefahr 
durch die folgenden Gleichungen, in denen die tatsachlich nachgewiesenen Prodd. 
kursiv gedruckt sind, wiedergegeben werden kann:

2C6H5• CO■ CH,• CH3 =  IL,O +  C16H ,80 - >  Harz;
C6H5 • CO • CH„ • CH3 =  C\H\ +  C.iHi +  CO; CO +  H20  =  CO., +  H2;

CliH5'CO-CH.,-CH3 +  H„ =  C6H5 ■ CH( OH) • CH„ • CH3;
C„H5 • CH(OH) • CH2 • CH3 +  H, =  H ,0  +  Cctf 5 ■ CH„~- CIL ■ CHS;

C6H5 • CH(OH) • CH„ ■ CH., =  H.,0 +  CtHs ■ CII: CII ■ CH3;
CgHj • CO • CH2 ■ C H , +  H „0  =  C6H 5-C0JI +  CH3-CH3; 
C6H--CO-CH2-CH3 +  h ; o  =  CHyCIL,-CO.,11 -i- C0H6.

Phenylcyclohexylketon liefert mit ZnĆl2 bei 350-—400° ebenfalls kein Isomerisierungs- 
prod. (cc-Phenylsuberon), sondern neben unverandertem Keton u. reichlich Harz cmen 
KW-stoff C12Hi0, Kp. 247—249°, welcher ais Phenylcydohexan anzusehen u. vielleiclit 
m e folgt entstanden ist: CeH n • CO• C6H5 =  CO +  C6HU -C0H6. — Da das Phenyhso- 
propylketon (1. c.) ein disubstituiertes Acetophenon ist, hat Vf. einige trisubstituicrte 
Aeetophenone untersucht, namlich Phenyl-tert.-butylkelon u. Phenyl-teń.-umylketon- 
Diese werden durch Erhitzen mit ZnCl2 in derselben Weise isomerisiert wie Phenyi- 
isopropylketon:

c h 3v c h 3V c h 3X CHs\  . ^TT
C H A C -C 0C 6Hs —>- CH3AC-CO'CH3; C,hAC-CO-C6H5 —y  C,H/)C-C0-CH3
C I I /  c„h /  c ii/  c . h /

In allen 3 Fiillen verlauft die Umlagerung deinnaeh so, daB eine A cety lg ruppe  gemiu 
w ird , indem C8H5 u . eines der Methyle ih re  Platze yertausehen. Bzgl. des Rk.-Mechams- 
m u s kann man entweder intermediare Bldg. eines Athylenosyds u. Wanderung ao 
Radikale oder direkten Platzweehsel zwisehen dem O-Atom u. 2 R a d ik a len  a/lme;un'\ ;

V e r s u e h e .  (Mit. T. E. Zalesskaja, D. I. Rosanow u. G. W. T chelin tzew -; 
P henyl-tert.-butylcarbinol. Aus Benzaldehyd u. tert.-OjHjMgCl im K a lte g e n iis c , 
Reinigung durch Sublimation. F . 44— 45°. —  P henyl-tert.-butylketon. Durch O xyaa i 
des vorigen mit BKCKMANNscher Mischung, Dampfdest. u . F ra k tio n ie ru n g . Kp-is10 • 
Sem icarbazon, C12H17ON3, F . 159°. —  3 -P h en y l-3 -methylbutan<m-{2). V o n ses langsam 
auf ZnCl2 bei 320—330° getropft, wobei nur wenig uberdest. (hauptsachnch 
iindertcs Keton), schwarzen, schaumigen Ruckstand (anscheinend eine ZnOU-v _•/ 
mit W.-Dampf dest., Destillat fraktioniert. Kp.n 97— 98°. Semicarbazon, ’
Nadeln, F . 190—191°. Oxydation des Ketons mit NaOBr lieferte D im ethylpheny  
saure, F .  78—79°. — P henyl-tert.-am ylcarb ino l, C12HlaO. Aus B enzaldehyd  u.
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C(HnMgCl wie oben. Kp.8,6 112— 114°, Krystalle, F. 22°. — Phenyl-tert.-amylketon. 
Wie oben. Kp.10 112°, D.°0 0,9866, D .2020 0,9726. Semicarbazon, F. 127—128°. —
3-Phmyl-3-methylpentanon-(2). Aus yorigem wie oben. Kp.13 114—116°, D.°0 0,9739,
D.2°20 0,9620. Semicarbazon, C13H19ON3, F. 177— 178°. Oxydation des Ketons wie 
oben lieferte Metliylitthylphenylessigsaure, CnH140 2, aus 40%ig. A. Krystalle, F. 64°. — 
Die weiteren Verss. vgl. Original. (Buli. Soc. chim. France [5] 3 . 239—48. Febr.
1936.) v L in d e n b a u m .

Ren6 Jacquemain und Alfred M uskovits, Uber einen Jodsilbemitrobenzoał- 
komplez und seine Einwirkung auf einige Allylderńałe. P r e v o s t  (O. 1 9 3 3 - 1. 3696) 
bat die Darst. eines Jodsilberbenzoatkomplexes u. dessen Rk. mit Athylenverbb. 
beschrieben, welche zu den Dibcnzoaten der a-Glykole fiihrt. Vff. zeigen, daB sich 
analoge Komplexo mit den Ag-Salzen der Nitrobenzoesauren erhalten lassen, u. daB 
dieselben in der gleichen Weise mit Athylenverbb. reagieren. — Sorgfaltig getrocknetes 
Ag-Nitrobenzoat in trockenem Bzl. suspcndieren, einige ccm abdest., um Spuren W. 
zu entfemen, berechnete Menge J zugeben (zartcr, gelber Nd. yon Komplex u. AgJ) 
u. dana die Athylenyerb.; 5 Stdn. kochen, Rk.-Prod. mit einem geeigneten Lósungsm. 
extrahieren, mit Disulfitlsg., Dicarbonatlsg. u. KCN-Lsg. waschen, trocknen usw. — 
Glycerin-l,2,3-tri-p-nilrobenzoat. Durch Einw. des Jod$ilber-p-nitrobenzoatkomplexcs auf 
p-Nitrobenzoesaureallylester (dieser aus p-Nitrobenzoylclilorid u. Allylalkohol in 
Pyridin). Ausbeute 60%. Aus Tetralin, dann Aceton farblose Nadeln, F. 192°. — 
Glycerin-l-benzoal-2,3-di-o-, -di-m- u. -di-p-nitrobenzoał, C24H18O10N2. Aus Benzoesaure- 
allylester u. den 3 Komplexen. Ausbeuten 55—60%. Aus A. Nadeln, F. 93°; aus A. 
Nadeln, F. 103°; aus Bzl. krystallin, F. 153°; alle farblos. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 202. 497—99. 10/2. 1936.) L in d e n b a u m .

Gust. Komppa, t)ber 41-Oxy-4-athylbenzoesaure-(l). Diese noch unbekannte 
Saure wurde wie folgt dargestellt: p-Acetylbenzoesaure. p-Propenylbenzoesaure in Eg. 
bis zur Bestandigkeit gegen Bromwasser ozonisiert; Ozonid fiel teilweise krystallin aus 
(F. ca, 180°); Eg. im Vakuum entfernt, Riickstand mit W. erwarmt. Aus W., F. 200°. 
Phenylhydrazon, C15H 140 2N ,, goldgelbo Krystalle, F. 234°. Semicarbazon, C10Hn O3N3, 
ausA., F. 269°. — 41-Oxy-4~alhylbenzoesdure-(l), C9H10O3 =  CH3-CH(0H)-C6H4-C02H.
o g der yorigen in 10%ig. Sodalsg. unter Durchleiten von C02 mit 200 g 4%ig. Na- 
Amalgam reduziert, mit Saure gefallt; Rest durch Ausathern des Filtrats. Aus W., 
/to T3— Benzoylderiv., C10H14O4, aus yerd. A., F. 124°. Mit Acetylchlorid 
v  ń W ’ ^ann Acetanhydrid bei 150° das Acetylderiv., aus vcrd. A. Blattchcn, F. 93 
v?8 n ’ (®uomala>scn Tiedeakatemian Toimituksia [Ann. Acad. Sci. fenn.] Ser. A. 44 .

• 3—-6. 1935. Helsinki [Finnl.], Techn. Hochsch. [Orig.: dtsch.]) L in d e n b a u m .
F-Knoop, Fritz Ditt, Wilh. Hecksteden, Jos. Maier, W. Merz und R. Harle, 

uoer Uzyaminosduren und iliren Abbau im Tierkorper. Vff. stellen fest, daB (S-Oxy- 
-m nosaurennicht nach dem fur einfache Aminosaureli geltenden Schema abgebaut 
^ e n ,  .̂ aB sic viehnehr durch /S-Oxydation in die um 2 C-Atome iirmeren, N-freien 

.‘‘kergefuhrt werden. /?-Keto-a-aminosauren sind ais intermediare Zwischen- 
proud. beim Abbau der Oxyaminosauren anzunehmen. Ihr Rcdoxpotential liegt be- 

cutend hoher ais das der Ascorbinsaure. Bei der Synthese yon y-Phenyl-j?-oxy- 
a-aminobuttersaure u. von <5-Phenyl-/?-oxy-a-aminovaleriansaure stellen Vff. einige 
ur die Synthese von Oxyaminosauren allgemein giiltige Tatsaehen fest. Eine An- 
a^mng von HOC1 an eine a,/?-ungesatt. Saure fiihrt im Falle der Zimtsaure zu

Ł‘ LHOH • GHC1 ■ COOH. Ersetzt man Cl mittels NH3 durch NH, so erhalt man
uemiseh von iiberwiegend a-Oxy-/?-aminosaure, yermutlich iiber eine Glycidsaure. 

Sa a’P‘:?_ut'<;nsaure ist schwer zu crhalten u. lagert sich leicht in dio /?,y-ungesatt. 
Ppnf6 UÎ ' cr kommt fiir sie eine solche Rk. nicht in Frage. Bei dor entsprechenden 
wi^ ens.aun1’0 kommt man zum Ziel, wenn man statt NH3 auf den Ester NaN3 ein- 
auf p1 i a ' t*ann hydnert. Weiter wurde festgestellt, daB sich Serine u. Isoserine 
wenn ^  CRlEGEEschen Spaltung durch Bleitetraaeetat unterscheiden lassen,
nicht mal! i " min°gruppe acyliert; dann reagiert z. B. die a-Benzoylaminosaure
Bleitetra +T • a'0xysaurc sich positiy yerhalt. Die NH2-Gruppe ist also gegen 
bcn7r,i„i ,acc:Va rpsistcnt, wenn sie acyliert ist. — Aus y-Phenylacetessigester, Diazo- 
Hvrłri J t °  Natriumacetat ein Hydrazon Clf,HlsOaN ,, F. 63—65°. — Daraus durch 
a-aminnh, « mit ^d-Kohle u. PtCl4 +  0,5% FeCl3 ais Katalysatoren: y-Phenyl-fi-oxy-
3 6-dihiiil aure’ O10H13O3N, Zers. 259°. — Dabei ais Nebenprod.: 2,5-Dibenzyl- 
durch i\L<Ź?XJraZX!1-’ I ’- 75— 76°. — Phenylbromoxyvaleriansdure, ClxH130 3Br,

ensation yon Malonsaure mit Hydrozimtaldehyd in Pyridin u. Umsetzung
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des Rk.-Prod. (d-Phenylpenłensaure, F. 103— 104°) mit Brom. F. 94—95°. — Daraus 
mit Schwefelsaure u. A .: Ester. — Aus diescm Ester mit NaN3 Phenylazidooxyvalerian- 
s&ureester. — Aus der freien Siiure davon durch Hydrierung in Essigester mit Pt-Oxyd: 
ó-Phenyl-p-oxy-a.-aminovaleriansaure, Cn H1B0 3N, Zers. 246°. — Benzoylderimt, 
ClsHlaOtN, Zers. 196°. — Benzoylderirat der Oxyglulaminsdure, Cn H130 6N, F. 175 
bis 176°. — Hydantoin der Oxyglutaminsaure, C6Hs0 5Nit aus Oxyglutaminsaurehydro- 
chlorid u. Kaliumcyanat, E. 191—193°. — Aus Oxyghitaminsaurehydrochlorid u. 
HC1 im Rohr u. Umsetzung des Rk.-Prod. mit 2,4-Dinitrophenylhydrazinehlorhydrat 
ein Hydrazon, C11HlaOsNi , Zers. 212°: es ist ident. mit dem Hydrazon der a-Keto- 
glutarsaure. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 2 3 9 . 30— 46. 28/2. 1936.) B r e d e r e c k .

Pierre Bedos und Adrien Ruyer, tlber das Cyclohexadien-(l,3) und uber die 
Struktur des Monozyds dieses Kohlenwasserstoffs. (Vgl. C. 1 9 3 5 .1. 3786 u. friiher.) 
Vff. berichten zunachst iiber das Diffusionsspektrum des Gyclokexadiens-(l>3) ; ygl. 
dazu M u r r a y  (C. 1 9 3 5 . II. 1860), femer B o k in o  u . A n s i d e i  (C. 1 9 3 6 .1. 2331). —' 
Im AnschluB an die friiher (C. 1 9 3 3 .1. 2543) besohriebene Hydratisierung des Cyclo- 
liexadien-(l,3)-monoxyds haben Vff. eine Probe des letzteren vom Gyclohexadien-(l,3)- 
dibromid (F. 108°) aus dargestellt. Dieses wurde mit Ag-Acetat in A. umgesetzt u. 
das gebildete Bromhydrinacetat mit troekenem KOH in A. behandelt. Das so erlialtene

HC 0 CH Oxyd lieferte durch Hydratisierung bei 0° eben-
, r n/ — rr Tr falls ein Gemisch von trans-Cyclohexen-(3)-diol-

I s | ] i i  * J o J (1,2) u. trans-Cyclohexen-(2)-diol-(l,4).— Anderer-
HsCl^i^CH Seits -wurde das Monoxyd mittels PBr6 in absol. A.

CH CH in das Dibromid zuruckvorwandelt. Das Rk.-
Prod. war ein Gemisch von Isomeren, das eine fl., das andere fest (E. 108°). Die Menge 
des letzteren nahm beim Stchen des Gemisches von Tag zu Tag zu, wahrscheinlich 
infolge Isomerisierung (vgl. F a r m e r  u. S c o t t , C. 1 9 2 9 .1. 2171). — Das Oxyd ist 
auf Grund seiner physikal. Konstanten, welche im Verlaufe seiner fraktionierten Hy
dratisierung immer gleicli bleiben, ais einheitlich anzusehen (Formel I oder II); _ es 
liefert Gemische von isomeren Glykolen (mit W.) u. Dibromiden (mit PBr5). Seine 
Doppelbindung ist deutlich abgesehwacht, denn es 'bindet Br in CCI,, nicht sofort, 
wahrend auf Zusatz von etwas W. sofort Entfiirbung eintritt, wohl infolge Hydrati
sierung der Oxydfunktion. Andererseits bindet das Oxyd unter der Wrkg. von Benzo- 
persaure ein zweites O-Atom, obwohl langsam. Sein R AM AN-Spektrum  entspricht der 
Athylenbindung. (C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 202. 671—73. 24/2. 1936.) L b .

Nripendranath Chatterjee, Untersuclmngen in der Diphenylreihe. IV. Em- 
wirkung von Oxalylchlorid auf Diphenylderivate. ( U l .  vgl. C. 1 9 3 6 . I- 55.) Die Uin- 
setzung einiger Diphenylderiw. mit Oxalylchlorid u. A1C13 fiihrte zu Diearbonsauren, 
dereń Konst. durch die FeCl3-Rk. u. durch oxydative Spaltung festgestellt wurde.
4-Methoxy-4'-methyldiplienyl, C11Hu O. Aus diazotiertem p-Toluidin u. Phenol dar- 
gcstelltes 4-Oxy-4'-methyldiphenyl mit 15%ig- NaOH (Nd. des Na-Salzes), dann mit 
iiberschussigem (CH3)„S04 Yersetzt, ł/ 2 Stde. auf W.-Bad erhitzt u . ausgeathert. Aus 
A., E. 112°. — 4-Aceioxy-4'-methyldiphenyl-3,3'-dicarbonsdure, C1;H140 6. 5 g des
Yorigen u. 13 g Oxalylchlorid in 50 ecm CS2 gel., bei 0° 5 g A1C13 eingeriihrt, weitere 
25 ccm CS, u. 4 g A1C13 zugegeben, noch 6 Stdn. geriihrt, mit Sodalsg. zers., mit Damp 
dest., Ruckstand filtriert, mit Siiure gefallt, Nd. mit CaC03 gekoeht, Filtrat y*?der 
mit Siiure gefallt, Nd. mit Acetanhydrid u . Spur Pyridin gekoeht. F. 204°.
4'-methyldiphenyl-3,3'-dicarbonsdure, C15H120 5. Durch Verseifung der Yorigen. ł . j ;o • 
FeClj-Rk. positiy. Oxydation mit alkal. KMnO., ergab 4 -Methylisophthalsdure, y  
F. 320°. — 4-Oxydiphenyl-3,4’-dicarbonsdure, C14H10O5. Ebenso aus 4-Methoxydip_nenj • 
F. 304°. FeCl3-Rk. positiY . Oxydation ergab Tereplithalsaure. Acetylderiv., Ci6rii; »>
E. 280°. — 2-Oxydiphenyl-5,4'-dicarbonsdure, Cj.jH^Oj. Aus 2-Methoxydipcen} ■
F. >300°. FeCl3-Rk. negatiY. Oxydation ergab Terephthalsdure. Acetylderiv.,(jis&\z 
F. >300°. (J. Indian chem. Soc. 1 2 . 690—92. Nov. 1935. Calcutta, U b y .)  i* .

Leon Enderlin, Beitrag zur Kennlnis der Rubene: Isomerisierung des Dipheny  ̂
[p-bromphenyl]-rubens zu entsprechenden Pseudoderwaien. (Vgl. D ufraiss • 
V e l l u z , C. 1936. I. 2546, u. friiher.) Eine der noch unerklarten Eigg. der .
ihre leichte Umwandlung durch starkę Siiuren in farblose Isomere, sogen. 
rubene, welche keine der charakterist. Eigg. der Rubene mehr aufweisen (ygl. z 1 
u. Mitarbeiter, C. 1928-1. 507. 1929. I. 2173; Vf., C. 1932. I. 1901). W i^ tig ^ r o i  
Konst. dieser Verbb. ist, daB DipJienylditolybuben, im Gegensatz zum ie>  V
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ruben, 2 isomere Pseudorubene geliefert hatte. Vf. hat daher gopriift, ob eine solohe 
Isoraerie auch in anderen analogen Fallen auftritt. Tatsiichlich lieferte auch Diphcnyl- 
di-[p-bromphenyl]-rube?i (dieses vgl. DUFRAISSE u. DRISCH, C. 1 9 3 1 . I. 96) 2 isomere 
Pseudoverbb. Dasselbe wurde in Bzl. gel., einige Tropfen konz. H 2SO., zugegeben, 
bis zum Verscliwinden der Farbung u. Fluorescenz geschiittolt u. das Rk.-Prod. isohert. 
Trennung der Isomeren gelang mit CS2. Das eine bildet derbe Krystalle, F. (bloc) 340°; 
das andere krystaliisiert mit Lósungsm., erster F. 240—245°, wieder fest, dann F. 295°. 
Diese Pseudorubene sind, gleich den friiheren, farblos, nicht fluorescierend, luft- u. 
licktbestandig in fester u. gel. Form. Es ist bisher nicht gelungen, dio Pseudorubene 
in die Rubene zuriickzuverwandehi. — Diese Isomerisierungsrk. Ruben ->- Pseudo- 
ruben bestatigt von neuem die Auffassung, daB die Rubene den IIexaarylathanen 
analog sind, denn auch letztere isomerisieren sich irreversibel unter der Wrkg. von 
Sauren. t)ber die Konst. der Pseudorubene laBt sich noeh nichts sagen. (C. R. hebd. 
Seances Acad. Sci. 2 0 2 . 495—97. 10/2. 1936.) L in d e n b a u m .

r Leon Enderlin, Beitrag zur Kenntnis der reversiblen Ozydierbarkeit der organischen 
Verbindungen: Beduzierbares, aber nicht dissoziierbares Monoxyd des Di-\p-bromphenyl]- 
diphenylrubens. (Vgl. vorst. Ref. u. friiher.) Vf. hat festgestellt, daB das Di-[p-brom- 
phenyl]-diphenylruben — analog dem Tetraphenyl- u. Ditolyldiphenylruben (C. 1 9 3 2 .
I. 1901.1 9 3 4 . I. 2926) — auch die Eig. besitzt, auBer dem schon bekannten dissoziier- 
baren Oxyd (D u f r a is s e  u . DRISCH, C. 1 9 3 1 . I. 96) mehrere intcrinediare Oxydations- 
stufen zu bilden. Er berichtet zuerst uber das Di-[p-bromphenyl]-diphenylrubenmonoxyd, 
C12H26OBr8. Dieses kann dargestellt werden: 1. dureli Oxydation des Rubens mit 
HN03 oder KMnO., in sam'er Lsg.; 2. durch Dehydratisierung des Dihydroxyrubens, 
C42H26Br2(OH)2, unter der Wrkg. der Warme; 3. durch partielle Red. des dissoziier- 
baren Oxyds, C42H20Br2[O2], mit Zn in Eg. Am einfaehsten koeht man eine Lsg. von 
l g  Ruben in 500 ccm Bzl. mit 200 ccm 15%ig. H N 03 bis zum Verschwinden der 
iiirbung u. Fluorescenz (V2 Stdo.); Ausbeute quantitativ. Das Monoxyd bildet farb- 
lose Krystalle ohne oder mit Krystall-Losungsm. u. zeigt im letzteren Falle 2 FF., 

der erste variierend, der zweite immer 284—285°. Gibt 
beim Erliitzen keinen O ab, ist aber zum Ruben reduzierbar, 
z. B. durch Fe in essigsaurer Lsg. — Unter Zugrundelegung 
der von D u f r a is s e  u. V e l l u z  (C. 1 9 3 6 . I. 2546) fiir die 
Rubene vorgeschlagonen neuen Formel, nach welcher die- 

r, , selben sich vom Naphthacen ableiten, schreibt Vf. den
ubenmonoxyden nebenst. Formel zu, welche die physikal. u. chem. Eigg. dieser 

Ph i 113 erkl“ fc- R- hebd. Seances Acad. Sci. 2 0 2 . 669—71. 24/2. 1936.) Lb. 
Lharles Dufraisse und Leon Velluz, Untersuchungen im Hiriblick auf die 0 &- 

nnung von in Wasser loslichen Bubenen. Ein Hexdbromtetraphenylruben, seine Um- 
fC loao7 i 1 ‘P°lycarboxylierie Bubene. (Vgl. C. 1 9 3 6 . I. 2546 u. fruher.) Wio fruher 
dpq T ł i! ) gezeigt, erhalt man durch Einfiihrung von 2 Carboxylen in das Mol. 
, ctfapbenylrubens noeh nicht Salze von genugender Loslichkeit. Vff. haben daher 
tri - i ,m , Carboxyle einzufuhren. Sie haben zu diesem Zweck das Hexabrom- 
IXa~  nm  ^ en PH) auf  dem iibhchen Wege synthetisiert, d. h. aus demCarbinolI 
isnme •• er dessen Chlorid (X =  Cl). Das Carbinol konnte zum Athylenketon II 

m \er“. werden. Bemerkenswert ist, daB das Chlorid ein Dimeres bildet; analoge 
alle cl u ™  (C- 1 9 3 2 .1 .  1902), D u f r a is s e  u . B u r e t  (C. 1 9 3 3 . 1. 941). III weist 
Pen ■ a, J?*- -Eigg. der Rubene auf; insbesondere bildet es auch ein dissoziierbares 
Rk ~v 6 ^berfuhrung des III in das Poly-Mg-deriy. ist eine sehr komplexe
eełiln̂ t" nur *n Ggw. yon C2H5MgBr mit einem groBen Mg-t)berschuB im ge-
in 9 Q o ^ aa Rk.-Prod. ist tief dunkel gefarbt. Die Rk. verlauft nachweislich
diefm rl e V̂>i on nach einigen Stdn. sind fast genau 4 Br-Atome, wahrscheinlich 
u. auMi °n V lenylen ^aftowden, in Rk. getreten; die weitere Rk. yerlauft sehr langsam, 
im )u.'"’ochigem Schiitteln haben erst 90% des Gesamt-Br reagiert. Verss.,
nelunenr]U °-r ł<oĈ . durch Zers. mit W. krystallisierte Rubene mit ab-
Geinkrlm ' zu isolicren, waren erfolglos. Offenbar bilden sich sehr komplese
Poly-JIu-d U; W aU°k ^ ondcnsationsprodd. infolgo W uR TZ-FlTTIG -R k. — Diese 
UmgewańrMt^A w“rden sodann durch Carbonatisierung in die Polycarbonsauren 
Btanzen vi>ro 'u ’ i! ,̂ *er waren alle Verss. zur Gewinnung von krystallisierten Sub- 
sie besitrpr, » f  Aber die erwarteten Prodd. sind unstreitig gebildet worden, denn 
keit in Form 'hre* jjj; charakterist. Eigg. der Rubene u. zweitens eine hohe W.-Lóslich-
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V o r s u c h o .  Di-[p-bromphenyl]-[p-bro?nphenyldthinyl]-carbinol (I, X  =  OH), 
C21Hi3OBr3. Aus ath. C2H5MgBr-Lsg. mcisten A. abdest., ath. Lsg. von p-Brom- 
phenylacetylen (F. 66°) eintropfen, langsam p,p'-Dibrombenzophenon (F. 173°) ein- 
tragcn, 10 Min. kochen usw. Aus Bzl.-Lg. Krystalle, F. (bloo) 141—142°. — Methyl- 
ather, C22Hi50Br3. In 0,5% H2S 04 enthaltendem CH30H  lósen u. 24 Stdn. stehen 
lassen. Aus CH3OH KrystaUe, F. (bloc) 101—102°. — Keton Cn Hn OBr3 (II). Butyl-

B r-c lH * > C ' C iC ' C ,H ,’:Br CeHł-Br C .H .-B r

B r - c !h ! > C : CH‘C0 ’ 0 ,H ‘’Br
I I  ĆtHi ■ Br

ather mit etwas konz. H2S 04 kraftig schiitteln, kurz stehen lassen, dekantieren, Car- 
binol I zugeben, 3 Stdn. kochen, mit A. verd., mit Dicarbonat u. W. waschen, trocknen 
u. im Vakuum einengen. Aus Bzl. gelbe KrystaUe mit 1 C„H6, F. (bloc) 114—115°, 
wiedcr fest, dann F. 135— 136°. — Di-\p-bromphenyl]-[p-bromphenyldthinyl]-chlor- 
meihan (I, X  =  Cl), C2iHł2ClBr3. Carbinol im Einschimelzrohr u. im Kaltegemisch 
mit stark gekiihlter Lsg. von PC13 in PAe. versetzen, Rohr zuschm. u. 4 Stdn. schiitteln, 
Nadeln oder Prismen schnell absaugen u. mit PAe. waschen. F. (bloc) 130—131°, 
zersetzlich, daher sofort zu yerwenden. — Dimeres Chlorid, (C21H12ClBr3)2. Yoriges 
in absol. A. losen, im zugcschm. Rohr u. vor Licht geschiitzt ca. 2 Monate stehen lassen, 
wobei sich die Lsg. stark farbt u. braunrote Nadeln abscheidet. Naeh Waschen mit 
wenig A. gelbo Nadeln, F. (bloc) 273— 275°, bestiindig. — Hexabromtetraphenylruben 
(HI), C42H22Bra. I (X =  Cl) mit 5% Chinolin u. etwas absol. A. yerreiben, A. ver- 
dampfen, unter 15— 16 mm 4—5 Stdn. auf 100° erhitzen, rotbraune M. mit A. u. sd. 
A. waschen. Aus Bzl. naeh Einengen im Vakuum orangene Krystalle, F. (bloc) 401 
bis 402°. Spektr. Unters. vgl. Original. — Peroxyd, C42H220 2Br6. 0,5%ig. benzol. 
Lsg. des III in groBem, nur mit Watte verschlossenem Kolben bis zur Entfarbung dcm 
Sonnenlicht aussetzen, dann im Vakuum einengen. Aus Bzl. farblose, benzolhaltige 
Krystalle. Therm. Zers. bei 150—200° lieferte unter Riickbldg. von III fast reinen
O, u. zwar 76,4% der berechneten Menge. — Tetraphenylrubenpolycarbonsduren-
0,5 g III, 0,5 g Mg (im Vakuum dest.) u .  Lsg. von 0,4 g C2H5Br in 10 ccm A. in s ta rk  
gekuhltes Rohr einfuhren, eyakuieren u .  zuschm.; bei 10—15° Beginn der Rk.; naeh
1 Stde. tief rotbraun; 5 Wochen taglich auf der Masehine schiitteln; jetzt fast sch w arze r 
Teer; óffnen u. C 0 2 einleiten, naeh einiger Zeit unter C 0 2 in Reibschale e n tle e re n  u- 
yerreiben, verdampften A. ersetzen; mit W. u .  HC1 zers., t i e f  rote, griin f lu o ie s c ic re n a e  
A.-Lsg. mit Dicarbonatlsg. u .  diese naeh Ansauern wieder mit A. ausziehen; A.-Kuck- 
stand mit sd. Bzl. erschopfen. Ungel. Teil ist ein orangerotes Pulver, 11. in wss. Alkaheu. 
Spektr. Untera. im Original. Die ath. Lsg. entfarbt sich am Sonnenlicht unter Ijwg. 
eines therm. dissoziierbaren Peroxyds. (Buli. Soc. chim. France [5] 3. 254—65. Febr.
1936. Paris, C o li .  de France.) LlNDENBAUM.

Georges Darzens und Andre Lćvy, Neues Verfahren zur Darstdlung von 
7nethyl]-derivaten ton Naphthixlinkohlenwasserstoffen. Synthese des 1,2- und 1,4-y ' 
mdhylnaphthalins. Das Verf. von B la n c  (C. 1 9 2 3 . III. 836) zur Darst. von 
methyl]-naphthalin gibt auch in den von A nderson  u. S h o r t (C. 1933- II- 
im D. R. P. 508 890 (C. 1 9 3 1 . I. 1830) Torgeschlagenen Modifikationen keine guten 
Resultate. Vff. haben das Yerf. durch eine neue Technik erheblicli yerbessert-' 
einem starkwandigen Kolben 40 g Triosymethylen u. 512 g Eg. mischen, HU- 
bis zur Bindung von 55 g einleiten, 128 g Naphthalin zugeben, Kolben fest verschiie >
18—20 Stdn. auf 60° erwarmen u. in 2 1 W. gieBen; schweres 01 abtrennen, ,yss’ '
mit Bzl. ausschiitteln, letzteres mit dem Ol yereinigen, mit W. u. Sodalsg. was 
u. dest. Man erhalt ca. 30 g Naphthalin u. 126—130 g a-[Chlormethyl]-napht ’ 
Kp.13 148—150°, entsprechend 95% auf das verbrauchte Naphthalin. KryataUi ^̂  ̂
bald u. zeigt naeh Absaugen von wenig 01 F. 32°. Es bildet sich also nur senr  ̂ o 
/J-Isomeres. — Ersetzt man das HC1 durch HBr, so erhalt man noch leichter a-l.. ^nr>r, so uiuaiu iiuui
methyl]-naphthalin, F. 56°, bisher nur durch Bromierung des a-MethyInap. 
rhalten. — a-Methylnaphthalin liefert naeh demselben Verf. mit vorzuglicher A 

^ M e th y l-4-[chlonnethyl]-7iaphthalin, C12HUC1, Kp.2 124— 125°, F. 62°; Ptkrah J -  
bis 74°. Konst.-Beweis durch Oxydation mit alkal. KMn04 zur Naphthaun-l>4-cu
saure (F. 290°) u. mit H N 03 im Rohr bei 170° zur Mellophansaure (F. -3J )• __
aus /3-Metbylnaphthalin: 1 • [Chlormethyl]-2 -melhyhiaphthalin, 0§H UC1, Kp.2 1-

erhalten. —  a-Methylnaphthalin liefert naeh 
1  '
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F. 65°; Pikrat, F. 99°. Oxydation mit H N 03 zur Mellophansiiure. — Dio [Chlor- 
methylj-naphthaline sind wertvol!e Ausgangsmaterialion fiir zahlreicho Synthesen; 
Beispiele vgl. C. 1935. II. 1540. 1936. I. 1421. Aus l-Methyl-4-[chlormethyl]-naph- 
thalm mit Al u. alkoh. HC1: 1,4-Dimethylnaphthalin; vgl. C. 1930. II. 3403. Aus
l-[Chlormethyl]-2-methylnaphthalin ebenso: 1,2-Bimethylnaphthalin, Kp.770 2 65°,
F .—3,5°; Pikrat, F. 130°; vgl. K r u b e r  u. S c h a d e  (C. 1935. I. 1476). (C. R. hebd. 
Sśances Acad. Soi. 202. 73— 75. 6/1. 1936.) L in d e n b a u m .

J. W. Cook, C. L. Hewett und C. A. Lawrence, Ein neuer W eg zur Synthese 
hydroaromatischer Ketone, venvandt mit Anthracen und Phenanthren. Vff. berichten 
uber das absonderliche Verh. von 2-(l' -Naphthyl)-cydóhexanól. Das ais Ausgangs- 
material zum Studium der Stereoohemie von Perhydroplienanthren notwendige Hexa- 
hydrophenantlircn existiert in 2 rac. Formen. Die bekannte Darst. von 2-Phenyl- 
eyclohexanol oder -hexanon erschien nicht aussichtsroich, da die Einw. von Phenyl- 
magnesiumbromid auf Cyclohexenoxyd unter Ringverengung zur Cyclopentylvcrb. 
fiihrt (ausfuhrliche Literatur s. Original). Die Nachprufung zeigte, daB diese Rk. tat
sachlich unter Bldg. von Phenylcydopentylcarbinol verlauft, daB diese Umwandlung 
aber bei Anwendung von Litliiumphenyl an Stelle des Phenylmagnesiumbromids nicht 
eintritt. So entsteht aus 1-Naphthyllithium u. Cyclohexenoxyd das 2-(l'-Naphthyl)- 
cydohemnol, eine Bestatigung der Ansicht von B a r t l e t t  u. B e r r y  (C. 1935. I. 
1700), wonach Halogen fur die molekulare Versehiebung verantwortlich ist. — Auch 
bei der Einw. von Benzylmagnesiumchlorid auf 2-Chlorocyclohexanol tritt Umwand
lung unter Bldg. des Carbinols I ein; die Rk. mit Cyclohexenoxyd verlauft unter Bldg. 
von 2-Bcnzijlcydohexanol (II). Da das Gleichgewicht 2 RMgX —-  MgX2 +  MgR2 fiir 
Benzylchlorid, Brombenzol u. /3-Phenylathylbromid nahezu gleiche Lage hat, nehmen 
Vff. an, daB in GRIGNARD-Lsgg. von Benzylchlorid das MgR2 aktivor ist ais RMgX 
gegeniiber Cyclohexen, wahrend bei den beiden anderen Verbb. das Gegenteil der Fali 
ist. Durch die teilweise Bldg. von 2-Chlorcyclohexanol (cis-Verb.) ist aber gezeigt, 
daB auch die RMgX-Verb. des Benzylchlorids reagiert. — Zur Synthese von Hexa- 
hydrophenanthren wurde 2-Phenylcyclohexanol zum Cyclohexanon oxydiert, das durch 
ReformatSk y -Rk. in 2-Phenylcydohezanol-1-essigester (III) ubergefuhrt wurde. 
,Uurch W.-Abspaltung, Verseifung u. Hydrierung entsteht 2 -Phenylcydóhexylessigsdurc
o ?/!’r konz. H2S 04 RingschluB eingeht zum nichtkrystallisierten 9-Keto-l,2,3,4,
">w,ll,12-octahydrophenanthren (V) (Hexahydrophenanthron). Durch Einw. von 
j r3 auf 2-Phenylcychhexanol, folgende Kondensation mit Kaliummalonester, Hydro- 
iyse u. Dccarboxylierung entsteht eine Siiure, die mit IV stereoisomer ist. Die Cycli- 
sierung fiihrt zu einem krystallisierUn Isomeren von V. V (nicht krystallisiert) 
Konnte iiber das Octahydro - 9 - phenanthrol, 9-Phenanthrol ti. Hexahydrophenan- 
nren m Phenanthren ubergefuhrt werden. — Der Beweis, daB das Cyclisierungs- 

5 • A-Phenylathyl-/11-eyclohexen das asymm.-Odahydrophenanthren ist, konnte
urch Oxydation dieses KW-stoffs zu V (nicht krystallisiert) erbracht werden. Fraktio- 
lerte Krystallisation der Oxime ergab ein Oxim (F. 124°) u. ein 2. Oxim (F. 187°), 
as wahrscheinlich dem Keton eines spirocycl. KW-stoffs (VI) zugehort. — Beim Cber- 

gang von 2-Benzylcyclohexanol in l-Chloro-2-benzylcyclohexan erfolgt teilweise 
in" * o  80  ̂ d*e Chlorverb. mit KW-stoff vermischt ist. Einleitung von C02
> ,01n,e Crignardlsg. dieses Gemischs liefert die beiden stereoisomeren 2-Benzylhexa- 
y' looenzoesauren (VII). Dio hoher sehm. Verb. (F. 134°) bildet mit konz. H2SOj 

~ » « f“^ h  von Hexahydroanthronen (VIII) (Hauptmenge, F. 109°). Die bei 86—88° 
er -̂ ^11 bildet bei der H2SO.,-Einw. geringe Mengon der Verb. VIII vom F. 109°, 

teris'°i+ kf-k01" C*n ŝomeres v°ni F. 80°. Beide Verbb. sind durch Oxime gut charak- 
tJberfrh konnen in Anthracen u. Anthrachinon ubergefuhrt werden. — Bei
siiure u!irun® von 2-Benzylcyclohexanol ins Bromid u. Anwendung yon Chlorameisen- 
frakti'S ^ aiV , von ĆO2 werden keine besseren Ausbeuten erhalten. Durch 
stiitrr °rvfi ^^yst&Uisation des Hydrolysenprod. wird trans-2-Benzylhexahydróbenzoe- 
ł rmHn r r ■*•134°) u. ein 3. Isomeres (F. 140°) erhalten, wahrscheinlioh 4-Benzyl- 
(F .!)6°\ r°vlnZ° fS-fure' ~  ° ‘Benzoylbenzoesaure wird mit PtÓ2 in eine Hexahydrosaure. 
hexyl-o tolu^s (IX) V° n °^®en 3 I80meren verschieden ist. Diese Verb. ist co-Cyclo-

e. Benzykydopentylearbinol (I). Aus 2-Chlorcyclohexanol u. einer 
von Benzylchlorid in A. C13H180 , F. 30°. 3,5-Dinitrobenzoat, C20H20O6N2, 
’ j 101,5°. — Phenylacetylcydopentan. Aus I u. Cr03 in 80%ig. Eg. 
\adeln, F. 117—118°. — 2-Ben?.ylcydohcxanol (II). Aus Cyclohexenoxyd.

, • c i  su  c.
*■ wgnardlsg. 
■Nadeln, F. 100 
oemtcarbazm, I
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u. einer Grignardlsg. von Benzylchlorid in A. u. Dest. des Rk.-Prod. Carbinolfraktion 
aus PAe. krystallisieren. Nadeln, F. 76,5— 77,5°. 3,5-Dinitrobenzoat, C2„H20O6N2. 
Gelbliche Nadeln, F. 133— 135°. — 2-Benzylcyclohexaiwn. Aus II u. Cr03. Semi- 
carbazon, F. u. Misch-F. 168— 169°. —  2-Chlorcydohexanon. Aus obigem Destillat 
von II iiber das Phenylurethan. Der wl. Anteil ist das Phenylurethan des lrans-2-Chlor- 
cydohexanols (F. u. Misch-F. 89— 90°); die Hauptmenge wird dest.; Phenylurethan 
des cis-2-OMorcycłohexanols, F. 56—59°. — 2-Phenyloydóhexanól. Aus Cycloliexon- 
oxyd u. Lithiumphenyl in A. unter N2 u. fraktionierte Dest. des Rk.-Prod.; F. 56—57°.

Phenylurethan, F. 137— 138,5°. 3,5-Dinitrobenzoat, F. 121—121,5°. — 2 -(l'-Naphthyl)- 
cyclohexanol. Aus Cyclohexan u. 1-Naphthyllithium in A. C16H180 , Platten, F. 129 
bis 130°. Dinitrobenzoat, F. 162—163°. Phenylurethan, F. 134—135°. Die Verb. gehfc 
beim Erhitzen mit ZnĆl2 auf 160—170“ in l'-Naphthyl-Ax-cydohexen iiber (F. u. 
Misch-F. 44°). — Hydrophenanthrenderiw. — 2-Phenylcydohexanon. Aus 2-Phenyl- 
cyelohexanol u. Cr03 in Eg., F. 50—53°. — 2-Phenylcydohexanol-l-essigester (III). 
Aus obigem, Bromessigester u. Zinkspanen in Bzl., Kp.ol8 146— 154°. Freie Sdure, 
Cj.,11^ 03, Nadeln, F. 128—129°. —  2-Phenyl-Ax-cydohexenylessigester. Aus III, SOCL 
in Pyridin u. A. C1GH20O2, Kp.0j8 123— 125°. Hydrolyse gibt 2-Phenyl-A l-cydohexenyl- 
essigsaure, C14H 10O2, Rhomben,’ F. 92,5— 93,5°. — 2 -Phenylcydohexylessigsaure (IV). 
Aus obigem u. H2 +  Pd-Schwarz C14H180 2, Nadeln, F. 168—170°. W.-Entzug mittels 
H2SO,t fiihrt zu einem Keton, C14H160  (F. 95—96°), wahrseheinlich stereoisomer mit V. — 
Stereoisoniere 2-Phenylcydohexylessigsdure ? Aus 2-Phenylcyclohexanol in CC14 u- 
PBr3 u. fraktionierte Dest.; C14Hi80 2, Platten, F. 84r-85°. — 9-Keto-l,2,3,4,9,10,U,U- 
octahydrophe)ianthren (Hexahydrophenanthron, V). Rk.-Prod. aus IV u. SOCL n>it 
A1C13 in CS2 aufkochen. Kp.0 5 132—135°. Oder aus IV u. konz. H2S04. Ci4H160, 
Kp.0>5 137—138°. Semicarbazón, F. 195—196°. Oxim, F. 123,5—124,5°. — 9-0xy- 
1,2,3,4,9,10,11,12-octahydrophenanthren. Aus V in A. mit PtÓ2. C14H180, Nadeln, 
F. 114—115°. Einw. von Pt-Schwarz bei 310—320° gibt 9-Phenanthrol, F. 151—152 • 
Hexa.hydrophenanth.ren. Aus obigem durch Erhitzen mit ZnCl2 auf 180°. C14Hie> 
Kp.2i5 125— 126°. Einw. von Pt-Schwarz bei 300° liefert Plienanthren. — Oxydation 
von asymm.-Odahydrophenanthren mit Cr03 in Eg. Zugabe von G ir a r d s  Ketonreagens 
zum hochstsd. Dest. u. Zers. mit HC1. Ketongemisch dest.; Dest. ins Oxim aberfuhren, 
wl. Ozitn, Nadeln, F. 186—187,5°; U. Oxim, F. u. Misch-F. mit Oxim von V ,
121°; F. u. Misch-F. des freien Ketons =  191—196°. — Hexahydroanthrone. 2-Benzy- 
hexahydrobenzoesaure (VII). — a) Aus 2-Benzylcyelohexanol in Dimethylamhn u- 
SOCl2. In Grignardlsg. des k. Prod. C02 einleiten, mit HC1 zers. ITrakticjriierte l̂^ -̂ 
stallisation liefert trans-2-Benzylhexahydrobenzoesaure VII (Krystalle, F. 133—-W ) 
u. cis-2-Benzylhexahydrobenzoesaure (krystallines Pulver, F. 86—88°). — b) Aus d-iic 
zyleyclohexanol in CC14 u. PBr3 entsteht l-Brom-2 -benzoylcydohemn (^i3, 1] ’
Kp.0i4 120°), dessen Grignardlsg. mit Chlorameisensiiureester in A. nach Hydro j 
u. Dest. aus PAe. krystallisiert wird. Fraktion I, F. 133—134° =  VII; Fraktion » 
F. 138— 140° =  4-Benzylhexahydrobenzoesdure; Fraktion III, F. 102—113° ==6® 
misch von I u . II. — c) o-Benzyłbenzoesaure mit Na in A m ylalkohol reduziert. r
2-Benzylhexahydrobenzoesaure, F. u . Misch-F. 133—134°. — trans-Hexahydroan i 
(V m ). Aus obigem u. A1CŁ, in CS2. C14H160 , Prismen, F. 109—109,5°. Ęmw. 
Pt-Schwarz bei 300° liefert Anthracen. Oder aus obigem u. konz. H2S04 bei 1U ■ 
cis-Hexahydroanthron (VIII). Aus cis-2-Benzy!hexahydrobenzoesaure u. konz. a « 
bei 100° u. fraktionierte Krystallisation. trans-Keton (F. 109°) u. ws-iieM -i./, 
anthron, Cu H160 , Nadeln, F. 79—80°. Oxim, F. 150— 151°. Liefert anailog 
Anthracen u. Anthrachinon. —  w-Gydohexyl-o-toluyl$iiure (IX). Aus o-Benzy „
saure in  Eg. mit PtOs +  H2. C14H180 2, Platten, F. 95,5—96,5°. Einw. von i



,1986 . I .  D 2. P r a p a r a t iy e  o r g a n is c h e  C h e m ie . N a t u r s t o f f e . 3 8 3 1

in verd. Alkali liefert Plithalsaureanhydrid. (J. chem. Soc. London 1936. 71—80.

J. W. Cook und C. L. Hewett, Die Dehydratalion von Benzylcydohemnolen. Nach 
friiheren Verss. wird l-Benzylcydoliexanol durch P20 5 bei 160° in einen gesatt. KW-stoff 
iibergefuhrt, der sich mit Selen nicht zu Fluoren dehydrieren laBt. Żur Priifung, ob 
ein Hexahydrofluoren vorliegt, wurden analoge KW-stoffe I (R =  H oder Isopropyl-) 
durch Dehydratation yon Carbinolen (aus Benzylmagnesiumehlorid u. 2-Methyleyclo- 
hexanon) dargestellt. Durch Behandlung mit A1C13 gehon I (R  =  H oder Isopropyl-) 
in gesatt. Verbb. iiber, die beide der Selendehydrierung widerstehen. Eingehende 
Unterss. dieser Befunde zeigten, daB das Dehydratationsprod. von Benzylcyclohexanol 
nicht Hexahydrofluoren ist (mit Selen leicht dehydrierbar) sondom Verb. VII u. daB 
auch dio Cychsierungsprodd. von I Homologe zu VII darstellcn. Beweisend fiir dio 
Struktur von VII ist: a) Oxydation mit yerd. H N 03 bei 180° liefert Phthalsaure, b) k. 
Chromsaure bildet ein Keton V III; die urspriingliehe Methylengruppe ist in VII somit 
noch yorhanden. VIII entsteht auch durch Oxydation aus dem tricyclischen KW-stoff, 
der aus l-Benzylcydohexanol (III), 2-Benzylcydohexanol (IV) u. Phenylcydoliexyl- 
carbinol (V) mit P2Os gebildet wird. c) VIII ist nicht ident. mit synthet. Hexahydro- 
fluorenon (aus 2-Phenylhexahydrobenzoesaure). d) VIII wird durch H N 03 in IX  
(X =  N 0 2) iibergefuhrt. Ked. liefert das primare Amin IX (X =  NH2), das mit Cr03 
cis-Hexahydroisophthalsaure bildet. —  Die Bldg. von 2,3-Benz-l,3,3-bicydo-A2-nonen 
(VII) aus III, IV u. V zeigt den groBen EńifluC des Molekiilbaus auf den Verlauf der 
Cyclisierung, die im vorliegenden Fali zum spannungsfreien Bicyelononansystem 
fiihrt. VII kann weder mit Selen, Pt-Schwarz oder Pt-Asbest dehydriert werden. 
Die groBe Stabihtat des Benzbieyelononenrings tritt besonders bei VIII klar in Er- 
scheinung, das weder von h. Na2Cr20 7 noch von Brom angegriffen wird; sd. konz. 
HN03 bildet das Nitroketon IX (X =  N 0 2). — Nach A u w e r s  u. T r e p p m a n n  (Ber. 
dtsch. chem. Ges. 48.1207 [1915]) ist das Dehydratationsprod. von III u. V das 1-Benzyl- 
a •oyclohexen (X). Nach P r e v o s t ,  D o n z e l o t  u. B a l l a  (C. 1934. I. 3740) ent- 
stcht bei der Einw. von K H S04 auf V jedoch Benzylidencyclohexan. Vff. stimmen in 
BezugauflH mit A u w e r s  iiberein, im Falle von V konnte mit K H S04 kein einheitliches 
IJehydratotionsprod. gefaBt werden. Mit ZnCl2 bildet sieh yorwiegend VII. — Durch 
liydrierung von Fluorenonoxim mit PdO-Pd-Scliwarz soli nach NaKAMURA Hexahydro- 
nuoren entstehen, Vff. erhielten nur Fluoren u. eine Base. Hexykadrofłuorenon (XVI) 
Kann durch pRiEDEL-CRAFTSsche Rk. aus 2-Phenylhexahydrobenzoesaure leicht 
argestellt werden. Die isomere Hexahydrosaure aus o-Phenylbenzoesaure (R a n e I)O  

u. LEON, An. Soc. espan. Fisica Quim. 23. 113 [1925]) ist nicht das Stereoisomere 
K 11 ł ,son?em o-Cydoliexylbenzoesaure. — Das von V o c k e  (C. 1934. I. 1039) aus 

YVT ^Phens^ure ais Semicarbazon isolierte Keton ist wahrscheinlich ident. 
lŁ aVI. XVI kann nach C le m m e n s e n  zu Hexahydrofluoren reduziert werden.

.Jan. London, Cancer Hospital.) V e t t e r .

CH,
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mit 2 Teilen P„06 30 Min. lang auf 150° erhitzen, im Vakuum dest. Ausbeuten aus III 
ca. 50—70%. aus IV 55% u. aus V 30%- — Oxydation von Bicydononen zu Phthalsaure. 
Aus 1 g KW-stoff in 7 ccm H N 03 (1,42) u. 15 ccm W. boi 180°. — 2,3-Benz-l,3,3-bi- 
cyclo-A2-nonen-4-on (VIII). Aus VII (4,8 g) mit 8,5 g Na2Cr20 7 in sd. Eg. oder in der 
Kalte; Ausbeute 3,5 g Semicarbazon aus 10 g IĆW-stoff. VIII, CI3H140 , Kp.0,2 108 
bis 110°. Semicarbazon, F. 222—224°. Oxim, F. 123— 124°. Red. von VIII iiach 
Clem m ensen fiihrt zu reinem 2,3-Benz-l,3,3-bicyclo-z\2-nonen (VII). 3’-Nilro-2,3-benz-
l,3,3-bicyćlo-A2-nonen-4-on (IX, X  =  N 0 2). Aus VIII u. sd. konz. H N 03 oder HN03- 
H 2S 04. C13H,30 3N, Platten, F. 118,5— 119,5°. — 3'-Amino-2,3-benz-],3,3-bicyclo-A-- 
nonen-4-on (IX, X  =  NH2). Aus Obigem u. SnCl2 in sd. HC1. C13H15ON, citronengelbe 
Blattehen, F. 122,5— 123,5°. Oxydation in sd. 80%ig. Eg. mit Cr03 liefert cis-Hexa- 
hydroisopJiłJialsdurc, F. 160—163°. — 3'-Oxy-2,3-benz-l,3,3-bicydo-A2-nonen-4-on (IX, 
X =  OH). Durch Diazotierung von obigem Amin u. Zers. mit Harnstoff +  sd. 
n. H2S04. CI3H140 , lcrystallines Pulver, F. 160,5— 161,5°. Oxydation mit KMn04 
liefert obige cis-Hexahydroisophthalsaure, F. u. Misch-F. 161,5°. — Ungesatt. KW-stoffe 
aus l-Benzylcyclohexanol u. Phenylcycloliexylcarbinol. 2-Benzylcyclohexanon aus
1-Benzyl-A 1-cyclohcxen. Benzylcyclohexen in Eg. mit rauchender HC1 u. Amylnitrit ins
Nitrosochlorid uberfiihren. (F. 116— 117°). Oxim. Aus Obigem durch Kochen in 
Pyridin; F. 138,5— 139,5°. Mit sd. 6-n. H2S 04 hydrolysieren, ungesatt. Keton mit 
Pd-Schwarz in ather. Lsg. hydrieren: 2-Benzylcydohexanon; Semicarbazon, F. u.
Misch-F. 165— 166°. — Dehydratation von V mit ZnCl2. V (20 g) mit ZnCl2 (40 g) 
auf 170—180° erhitzen; das Destillat entliiilt kein X. Durch Oxydation mit KMn04 
u. k. Cr03 entsteht VIII (identifiziert ais Semicarbazon).— 2 -Benzylcyclohexanon«■
2-Benzylcyclohexanol. — 2-Benzylcyclohexanon-2-carbonsduredthylester. Aus Cyclo- 
hexanon-2-carbonsaureester (34 g), 4,6 g Na in 100 ccm Bzl. u. 25 g Benzylchlorid. 
C16H20O3, F. 34,5—35°. Semicarbazon, C1TH230 3N3, F. 182— 183°. — 2 -Benzpimelin- 
saure. Aus obigem u. alkoh. KOH. C14H180 4, F. 81—82°. — 2 -Benzyhyclohexanon. 
Obiges dest. ICp.10 155°. — 2-Benzylcyclohexanol (IV). Aus Obigem in ather. Lsg. 
u. Na. Ci3H180 , Nadeln, F. 75,5—76°. — Dehydrierung von 2-Benzyloctalin u. 2-Benzyl- 
dekalin. — trans-2-Benzyl-2-decalol. Aus trans-yS-Decalon u. Benzyl-MgCl. 3 ,4 -Dinitro- 
benzoat, C„4H260 6N2. Nadeki, F. 162,5—164°. —  2-Benzyloctalin. Aus Obigem u. 
IvHS04 bei 160—170°. C17H22, Kp.„ 151°. Dehydrierung mit Selen bei 310—320° liefert
2-Benzylnaphlhalin, F. u. Misch-F. 55,5°. — 2-Benzyldekalin. Aus 2 -Benzyloctalin  
in Eg. mit Pd-Schwarz u. H2. C17H24, Kp.10 173— 175°. Bleibt unveriindert bei der 
Seleneinw. (320°), wird dehydriert mit Pt-Schwarz bei 300—305° zu 2 -Benzylnaphthahn.
— Synthese von Hemhydrofluorcn. — 2-Plienylhexahydrobenzoesaure (XV). Dorcn 
Oxydation von 2-Phenyl-zl3-tetrahydrobenzaldehyd mit Cr03 in Eg. (nach Lehmann 
u. P a a s c h e , C. 1 9 3 5 .  II. 1169) u. Hydrierung des Rohsauredest. mit Pd-Schwarz 
in Eg. F. u. Misch-F. 105— 107°. — Hexahydrofluorenon (XVI), Saurechlorid (aus 
Obigem u. S0C12) in CS2 mit A1C13 bei 0° einige Stdn. lang stehen lassen. C]3HhU, 
Nadeln, F. 41,5—42°. Semicarbazon, F. 212—213°. Oxim, F. 183— 185°. — 
Hezahydrofluoren. Aus Obigem in sd. konz. HC1 u. amalgam. Zn. Cj3Hig, Kp-is ; 
Dehydrierung mit A d a m s  P t0 2 bei 250— 260° liefert Fluoren (F. u . Misch-F.
bis 114,5°). 15-stdg. Einw. von Selen bei 300—320° gibt ebenfalls Fluoren. (J* enem. 
Soc. London 1 9 3 6 .  62—71. Jan. London, Cancer Hospital.) VETTER.

Bemardo Oddo und Giuseppe Acuto, Neue Synthesen millels der Magnesy - 
pyrrole. Serie II. XXI. Mitt. (XIX. vgl. C. 1 9 3 4 . II. 3253; XX. C. 1935-
2,5-I>imethyl-3-acetylpyrrol, C8Hu ON, aus 2 ,5 -Dimethylpyrrylmagiiesiumbrmia i 
wasserfreiem A. durch allmahlichen Zusatz von frisch dest. Acetylcłdorid unter łvuii ui ^ 
u. Umriihren. Wenn die feste M. homogen geworden ist, wird noch 1/ 1 Stde. auł 
W.-Bad crhitzt, nach dem Erkalten mit Eis zers. u. Na-Bicarbonat zugesetzt. ^a ^  
F. 89°, die an der Luft haselnuCbrann werden. Wird durch NaOH nicht yerander . 
Semicarbazon, CeH14ON4, Krystalle, F. 234° (Zers.). — 2 ,5 -IHmelhyl-3 -propwnylpyrroh 
C9H13ON, analog der Yorigen Verb. mit Propionylchlorid. Nadeln, F. 102,o . ,
carbazon, C10H16ON4, Krystalle, F. 197° (Zers.). — 2 ,5 -Dijnethyl-3-ii-bidyryW W ’ 
C10H i5ON, ans 2,5-Dimethylpyrrylmagnesiumbromid u. n-ButyrylcJuorid. •
F. 60°. — 2,ó-Dimethyl-o-benzoylpyrrol, CI3H13ON, analog der yorigen 
Benzoylchlorid. Rotgelbe Krystalle, F. 132°. [2 ,5 -Dimethylj^rryl-(3) ] -g ly o x y ^ .  
dthyhster, Ci0H13O3N, aus 2 ,5 -Dimethylpyrrylmagnesiumbromid mit Oxalsa ^  
esterchlońd unter Kuhlung. Nachdem alles hinzugefugt ist, wird n och  kurze j 
dem W.-Bad erhitrt u. nach dem Erkalten mit Eis zers. Kanariengelbe isaaein.
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Wird durch KOH zur freien Saure verseift. [2,5-Dimelhylpyrryl-(3)]-glyoxylsaure, 
C8H90 3N, gelbe Nadeln, F. 196— 197° (Zers.). Liefert beim Auflósen in einer konz. 
Ammoniaklsg. das Ammoniumsalz in nadelfórmigen Krystallen, das bei Zusatz ver- 
schiedener Salzlsgg. folgendes Verh. zeigt: mit Ag-Nitrat farblosen Nd., mit neutralem 
Pb-Acetat citronengelben Nd., mit Cu-Sulfat reichliehen dunkelgelben Nd., mit Fe- 
Clilorid reichliehen braunen Nd., mit Au-Chlorid kupferroten Nd., mit Pt-Chlorid 
gelbcn Nd. Keine Ndd. entstehen mit Mercuriehlorid, Co-Nitrat, Ni-Sulfat, Ba-Chlorid, 
Cd-Sulfat u. Mn-Sulfat. Pb-Salz, Pb(C8H80 3N)2. — [2,5-Dimethylpyrryl-(3)]-glyoxyl■ 
saure wird beim Erhitzen iiber den F . zers. unter C02-Entw. Wenn auch der 2,5-Di- 
methylpyrrolaldehyd-(3) im Riickstand nicht isoliert werden konnte, so konnte doch 
die Ggw. eines Aldehyds durch Red. der FEH LiN G schen Lsg. nachgewiesen werden. —  
[2,5-Dimethylpyrryl-(3)]-glyoxylsaureamid, CaHło0 2N2, durch 5-std. Erhitzen des Athyl- 
esters der Saure mit einer gesatt. Lsg. von Ammoniak in absol. A. im Rohr auf 120°. 
Schwach riitliche, nadelformige Krystalle, F . 225° (Zers.). (Gazz. chim. ital. 65 . 1029 
bis 1036. 1935. PaYia, Univ.) F i e d l e r .

K. Poljakowa, Syntliese von Indol. Indol wurde hergestellt durch Konden- 
sation von o-Nitrotoluol mit Oxalsiiurediathylester zu o-Nitrobrenztraubensaure, ihre 
Red. zu a-Indolcarbonsiiure u. 'Oberfiihrung der letzteren unter C02-AbspaItung in 
Indol. WeiBe Nadeln aus Bzn.; F. 51—52°. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino- 
shirowoje Djelo] 1 1 . 452. 1935.) S c h o n f e l d .

Giunio Bruto Crippa und Giulio Perroncito, Ober eine neue heterocyclische Ver- 
bindung: das Benzopyrimidazol. (Vgl. C. 19 3 5 . II. 516.) 2-Aminobenzimidazol konden- 
siert sieli mit Acetessigester bei 12-std. Erhitzen auf dem W.-Bad unter RilckfluB zu 
ć-Methyl-4-oxo-[benzimidazoIo-l',2': 5,6-pyrimidintelrahydrid‘(3,4,5,G)], CuH8ON3 (I),

Krystalle, F. 280°; liefert bei 20 Min. langem Kochen 
mit 25%ig. NaOH P-[Benzimidazolyl-(2)-imino]-buUer- 
sdure oder die tautomere f)-\Benzimidazohyl-(2)-amino]- 

^C-CHj crotonsaure, CuHu 0 2N3, Tafeln, F. oberhalb 300°. Be- 
. - liandlung der Verb. mit Acetanliydrid fiihrt zum Ring-

scliluDl u. zur Bldg. des Ausgangsprod. I liefert beim Kochen mit Brom in essigsaurer 
n °t'r ZCp^yl'4--oxo-3,3-dibrom-[beMzimidazolo-l',2': 5,6-pyrimidintetrahydrid-(3,4,5,G)\, 
WiW,UN3Br2, Krystalle, F. oberhalb 300°. (Gazz. chim. ital. 65. 1067—70. 1935.

ia> Univ.) F i e d l e r .
Lee Irvin Smith und Russell O. Denyes, Reaktion zwischen Durochinon und 

* al™™™lom<iureester. III. Reduklionsprodukte. (II. vgl. C. 1 9 3 4 .1. 2421.) Diefriiher 
\ • II. 885) aus Durochinon u. Na-Malonester erhaltene Verb. ist 5,7,8-Trimethyl-

■ozycumarin-3-carbonsaureathylester (I). Da sio u. ebenso ihre Derivv. mit freiem 
war f - i  ,Pe8en die Derivv. mit methyliertem oder acetyliertem OH farblos sind, 
wpiri-ł? * tI6 ^automere Formel l a  beYorzugt worden. Um iiber den Platz des „be- 
untUf u mehr zu erfahren, haben Vff. die Red. des Esters u. der Saure I naher
wplf̂ 3"0 ■ ®‘c katalyt. Red. des Esters I ergab das farblose Dihydroderiv. II,

-  f ln Monoacetylderiv. bildet. Letzteres wurde auch durch katalyt. Red. des 
nirht eTn t,crs I erhalten, woraus unzweideutig folgt, daB sich das Red.-Prod. 
i . . ,  a ableiten kann. — Durch Hydrolyse von II entstand III, welches auch durch
Saiiro tv  i ^er ®aure 1 erhalten wurde. III wurdo durch (CH3)2SO,, u. Alkali zur 
duroli i? V’ ^H3ONa in Bzl. unter Oxydation zur Saure V aufgespalten, welche

vom
iesen.

duroh T) i TTT m uzi. unter Uxyaation zur saure v autgespaiten, w<
Psciul  ̂ i zur**cklieferte. Die Konst. der Saure V wurde durch Synthese
■—■ Tinr ^°w'esori> u. damit sind auch die Formeln III u. II ais richtig erwiesen.
vjl t?. , . • des Esters I mit Zn u. Eg. wurden 3 Prodd. gebildet, namlich II, VI u.
wurde Yll t  i R^d. der Siiure I ergab III u. VII. Auch durch Hydrolyse von VI
II u TTI y u  , Beziehung zwischen VI u. VII ist somit die gleiche wie zwischen
alkal Lau "n. durch (CH3)2S 04 u. Alkali zur Saure VIII u. durcli Oxydation in
VlTT m „• , urc ®  aufgespalten, welche durch Red. VII zurucklieferte. Verss.,

*11 em  (JV o I (inpn f.n n  nn  rl ____ r." i_____   n. _• A- l : *  ~____1 „   erweisen6111 °Pen ânonderiv. iiberzufuhren u. damit ais ein Ad i p i n s aur edori v. zu
Recht best' h t ^ el^°^0S' — Result-at dieser Verss. ergibt sich, daB Formel I zu 
die Forninf' enn der Ester oder dic Saure weisen nicht eine einzige Eig. auf, welche
haben Tn - I a orforderte. Die gelbe Farbę muB also eine andere Ursaehe
6-SIethowpi01 • S,’nd e'n’8e Cumarine mit OH in 6 u. C02H in 3 oder 4 gelb, u. auch
ist eelb " ” lnarm -4-earbonsaure, bei weleher eine Tautomerie nicht in Frage kommt,gelb. 

XVIII.
247
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„ v ®5 s “ °,h c‘ Dal:st- des Durochinons vgl. O. 1931. I. 3230. — 5,7,8-Trimelhyl- 
'i-oxy-3,4-dihydrocmnarin-3-carbonsaurcathylesler (II), C15H180 6. Ester I in A. m it Pt O, 
™ at ^"2. ^ydnert, Filtrat yerdampft. Aus wss. A. bei 60°, F. 104—105°. — 
Acełylderw., C^H^O,,. 1. Aus II mit Acetanhydrid u. Na-Acetat. 2. Durch Hydrierung 
yon Acetyl-I (F. 176— 177°; I. Mitt.) wie oben. Aus wss. A.; F. 116— 117°. — 5f7,8-

(III>’ W - A -  II in wenig Aceton gel. u. mit 
/ r f i f  Sa S4dn1-,#Ck,° ± t - Aus Ch,f- PAe-  F. 173— 1740. Acełylderw., aus Cklf.-PAe., F. 147 148 . — Bessero Darsfc. der Saure I durch Lósen des Esters I 

iii Aceton u. 3-std. Kochen mit 20%ig. HC1. F. 256—258° (Zers.). Hydrieruug zu III 
wie oben. — P-[2£-L>iniethoxy-3 ,4 ,6 -tri7nełhylphenyl]-propiaiisdure (IV), C14H:o04- 
H. Lsg. von IIIu . (CH3)2SO., in absol. CH3OH mit ca. 20°/oig- methanol. KOH Yersetzt, 
mmsten CHpOH abdest., mit W. verd., mit A. gewasclien, angesauert u. ausgeathert. 
Aus Chlf.-PAe., F. 132— 133°. Amid, C14H210 3N, aus A., F. 188—189°. — H 3’4’6' 
1 rviii£thylbenzochinon-(2,5)-yl-(l)\-propicnisd,ure (V), C,oH, ,0 ,. 0,5 K III in Bzl- ge*-> 
mit Lsg. von 0,7 g N a  in CH3OH-W. (3 : 1) 30 Min. gekocht, mit W. verd., Bzl. ent- 

’ ttt- i - gr°,'vaschen> angesauert u. ausgeathert. Aus Chlf.-PAe. gelb, F. 113 bis 
, • . „in Fg.-W. durch Zn-Staub zu III reduziert. — Synthese der V: 2 ,4 ,5-Tri-

mełhylztnUsaure. 30 g Durylaldehyd, 15 g geschm. K-Acetat u. 30 g Acetanhydrid in
0 . . 1 ,.n: auf 170—180“ erhitzt, in W. gegossen, mit Dampf dest., Riickstand mit 
soda alkahsiert, mit Kohle gekocht, Filtrat mit Siiure gefallt. Aus verd. A., F. 154

is  15d . Vgl. C. 1935- I. 53. —  2,4,5-Trimethylhydrozimtsaure. Durch katalyt. 
Hydrierung der yorigen. F. 95— 96°. Mit sd. CH3OH-H2SO, der Metliylesler, C13H1802,
01, Kp..| 12o 127 . 2>4,5-Trimethyl-3,6-dinitrohydrozimtsaure, C12H140 6N2. 4 g der 
vorigen m 2o ccm Chlf. gol., mit 20 ccm H2S 04 geriihrt, bei 30— 40° 3 ccm HN03 (D. 1,52) 
eingetropft, Chlf.-Schicht mit Soda ausgezogen, Saureschicht auf Eis gegossen, Soda- 
auszug zugefugt. Aus A., F. 206—207°. Amid, Ci2H ,50 5N3, F. 215—216°. Mit CH2N2 
oder durch fihnliche Nitrierung des vorst. Methylesters der Melhylester, C13H1806N2,

Ae‘\  164,5— 165°. —  5,7,8-Trimethyl-6-amino-3,4-dihydrocarbostynh
in  T7!cr m if . S n f ' l  „  T i r ’! 1 r, TVfir. tr p k n n h t .  StarK

aus CH3OH 
Lsg. versetzt 
stalle, F. 113—114°!

. versetzt. Aus Chlf.-PAe. hellgelb, F. 223— 224°. Acelylderiv., C14H1s(Vj2.
F. 320°. — Saure V. W. Lsg. des vorigen in wenig HC1 mit wss. FeCl3- 

zt, 5 Tage stehen gelassen, dann ausgeathert. Aus Chlf.-PAe. gelbe Ivry-
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O m 2c l H 26O0! ’7Auch durch 1-std. Kochen yon

f e a  m  -
8 6 * S f t $ S 5 5  & S k 'i«  W W f  * » - » •
Mit m k  •»«  C „ H „ 0 ,  gelb , F . 2 9 3 - 2 9 4 -  B ,« fe  V « b b .
Zn-Staub in Eg. zu VII reduziert. (J. Amor. chem. Soc. 58. 304—09. 6/ 2. 1936. Almnea 
polis [Minn.], Univ.) , . L

C. V. Gheorghiu und Lucie Manolescu, Zwei neue Brotndenmte des 2 -1 tnon-
3-phenyl-4-oxy-l,2,3,4-tetrahydrochinazolins. Im AnschluB an fruhere Unteiss. (O. 193&.
I. 3792) zeigen Vff., daB ein in den Benzolkern des 2-lhion-4-oxy-l,2;34-telrahydro- 
chimzolins eingefuhrtes Br-Atom die charaktemt. Farberscheimmgen nicht wesentlich 
beeinfluBt, sondern liochstens etwas abschwaelit. 2-Jlhimi-3-phenyl- -o j -  -
l,2,3,4-tetrahydrochinazolincarbonsdure-(4), C15Hu 0 3N 2BrS. o g 5-Bromisa i ( • 
bis 248°) in 12 ccm 2-n. NaOH lósen, 30 ccm A. u. 7 g Phenylsen fol zu geben ^ - 6  Mdn. 
auf W.-Bad erhitzen, Teil des A. abdest., Filtrat mit HG1 fa llen , kd. aus Soda +  H U  
umfallen. Farblose Nadeln, F. 166—161° unter Gasentw. u .  R o t f a r b u n g  ab 14 
In h. Xylol schwach yiolette, in h. Nitrobenzol rotviolette 1<arbung. - w • - 
'phenyl-4-alhoxy-6-broin-l,2,3,4-tetrahydrochinazolin, C10H15ON2Br&. Durch Lrhitzen der
yorigen mit A. Farblose Nadeln, F. 197-204° unter Rotfarbung. In h. Xylol schwach
yiolctt. — 2-Thioii-3-vhenyl-4-oxy-6-brcnn-l,2,3,4-tetrahydrochiMMhnpemilorat, CMJ±u
ON2BrS, HG10,. Aus yorigem in alkoh. Suspension nut HCIO4, ( D .1.7). Kotes, 
krystaUines Pulyer. (Buli. Soc. chim. France [5] 3. 321—23. Febr. 1936. Jassy [Ru .],

LlNDENBAUM.
Chester B. Kremer, Eine neue Syntheae des N -Phenyl-N '-dthylolpiperazi^.yf. 

hat das schon von P r e lO G  u . B la Ź e k  (C. 1 9 3 5 . II. 1017), ferner von ADELSON . 
P o l l a r d  (C. 19 3 5 . II. 3388) auf yersehiedenen Wegen dargestellte A - l  Henyi-i\ - 
dthylolpiperazin durch Kondensation von Triathylolamin mit Anilin syntlietisiert.
In ein aąuimolares, schwach erwarmtes Gemisch der Aminę langsam konz.
(60 g auf 80 g Triathylolamin) eingeriilirt, 6—8 Stdn. gelinde gekoeht, nach Erkalten 
gummiartige M. mit konz. NaOH alkalisiert, yiscoses 01 im Vakuum fraktiomert. 
Kp.i 171—175°, krystallin erstarrend. Aus A. weifie Nadeln, F. (kori.) 84 . ( . i- m 
ehein. Soc. 58. 379. 6/2. 1936. New York, City Coli.) * LlNDENBAUM.

M. Stoli und A. Rouve, Vielgliedrige heierocyclische Verbindungen. 9. Hoch- 
gliedrige cyclische Ester aus zweiwertigen Alkoholen und Dicarbonsduren. (8. vgl. O. i.SoO.
II. 3224.) Die hohc Bildungsleichtigkeit hochgliedriger Dilactone ist auf Grund wałir- 
scheinUchlceitstheoret. Vorstellungen, wie sie in der 8. Mitt. entwickelt wurcie, yoi - 
standig erklarbar, wenn man die bei j e  d e r  Cyelisation herrschenden Konz.-Ver- 
sehiebungen entsprechend beriicksichtigt. Es sollte daher auch moglich sein, die yon 
H ill u . C a e o th e e s  (C. 1 9 3 4 . I. 1808. 1810) nach der Umcsterungsmethode dar- 
gestellten Diester aus Dicarbonsauren u. Glykoleń nacłi der Methode der V . zu er 
halten. Dies gelang auch, jedoch blieben die Ausbeuten hinter den erwarteten zurucit. 
Ęs muBte also die Rk. aegenuber Konz.-Anderungen viel empfindlicher sein, ais clies 
bei der Dilactonbldg. der Fali war. — Veresterung von 0,005-mol/Liter Azelamglyko 
(Nonamethylenglykol), H0(CH„)90H , mit 0,005-mol/Liter Azelainsaure in Bzl. in 
Ggw. von Benzolsulfonsiiure lieferte 54% Ausbeute an Diester aus Azelauisaure u. 
Azelainglykol, C18H320 4 (I), Kp.001 147— 148°, F. 10—12°, D.19'2 1,0094; nD10-“ =  1,4702. 
Uaneben entstand bei der Veresterungsrk. Tetraesler aus Azelainsaure u. AzelaingLyKoi, 
GsaHMOg (II), Krystalle (aus A.), F. 70°, u. ein Siiuregemisch, daB nach den Ergebmssen 

0'(CH,V0 ' O•(CH£j900C(CH,J)7-CO OC-(CH,)g-CO 0C-(ClI2)8C00(CHs),-0
0Ć-(CU3)3-Ó0 0(!}.(CH,),C00(CH,)S'6 Ó-(CH,),-6 ó.(CH2)3OOC(CHa)a.CO

i  n  n i  i v
rn u- Titration zur Hauptsache aus HÓ2C- (CH2)7COO(CH2)0OOC(CH2)7
L0-H >esteht, welche mit etwas H 0 2C(CH2)7C00(CH2)90H , event. Azelainsaure yer- 
^nreirugt ist. — Bei der Veresterung aąuimolekularer Mengen Trimethylenglykol u. 
' baemsaure mit Benzolsulfonsaure ais Katalysator ergab sich, daB etwa 7Uy0 des 

ykols mit C6H5S03H zum Monoester verestert worden waren, der mit den leilnehmern
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der Rk. weiterreagierte. Es waren entstanden Diesier aus Sebacinsaure u. Trimethylen- 
glykol, C13H220 4 (III), Kp.0l02 100—102°, F. 14— 17°, D.2°4 1,0747; nD2° =  1,47 1 9; 
Tetraesler aus Sebacinsaure u. Trimethylenglykol, C26H140 8 (IV), Krystalle (aus Bzl.),
E. 113—113,5°, u. in der Hauptmenge S-haltige nieht destillierbare Prodd., aus denen
isolierbar waren eine in A. wl. ungefahr der Formel C32H50Ou S =  H 0 2C(CH2)8COO• 
(CH2)300C(CH2)8C00(CH2)30 S 0 2C6H5 entsprechende Saure, ein braunes zahes 01 der 
ungefiihren Zus. C22H340 8S =  H0(CH2)300C(CH,)8C00(CH2)30 S 0 2CeH5 u. eine glas- 
harte M. der ungefahren Zus. C19H28Ó;S =  H 0 2C(CH2)8C00(CH2)30 S 0 2C6H5. (Helv. 
cliim. Acta 19 . 253—61. 16/3. 1936. Genf, F ir m e n ic h  & Co., vorm. Chuit, 
N a e f  & Co.) B e h r l e .

Ernest L. Jackson und C. S. Hudson, Oxydation des u.-Metliyl-d-mannopyrano- 
sids. Durch Oxydation des a-Melhyl-d-mannopymnosids (I) in wss. Lsg. mit Ba-Hypo- 
bromit wurde eine 2-bas. Saure gebildet u. ais krystallines neulrales Sr-Salz von der 
Zus. C0HsO7Sr u. [cc]d20 =  —53,0° in W. isoliert. Ausbeute ca. 20%. Nach Ent- 
fernung des Sr mittels H2S 04 resultierto eine wss. Lsg. der organ. Siiure, welche FehliNG- 
sehe Lsg. erst nach Erhitzen infolgo Hydrolyse reduzierte. Oxydation der hydroly- 
sierten Saure mit Bromwasser ergab Oxalsaure u. d-Olycerinsdure. Das Sr-Salz besitzt 
also offenbar Formel II. Bei obiger Osydation des I wird C-Atom 3 entfernt; die 
C-Atome 2 u. 4 werden zu COsH oxydiert. — Durch Oxydation des I zunachst mit 
, T HO-CH2.CH.CO-O.Sr O.CO.CH.OCH, TTT HO-CH-CH-CHO OHC-CH-OCH3
11 2 i_______ q _______ i 5 H I  * i_______ o _______1
H J 0 4 u. weitere Oxydation des vermutlich gebildeten Dialdehyds III mit Bromwasser 
in Ggw. yon SrC03 wurde II mit ca. 65% Ausbeute crhalten. Vgl. hierzu KarBEB 
u. P f a e h l e r  (C. 1 9 3 4 . II. 1612); H e r is s e y  u. Mitarbeiter (C. 1935- I. 75); Mala- 
TRADE (C. 1 9 3 5 . I. 1856). Auch durch Oxydation yon <x-Methyl-d-glykosid mit HJ04 
u. Bromwasser wurde II mit derselben Ausbeute erhalten. ( J .  Amer. chem. Soc. 68. 
378—79. 6/2. 1936. Washington [D. C.], Nat. Inst. of Health.) L ind en baum .

Stig Veibel und Franciska Eriksen, Synthesen und Eigenscliaften von einigen 
(i-Alkylglucosiden. (S-Methylglucosid (I), fl-Athylglucosid (II), fS-Propylghtcosid (III) u. 
fl-Isopropylglucosid (IV) wurden sowohl chem. nach der Methode von KOENIGS u. 
K n o r r  ais auch biochem. mit Hilfe von Emulsin dargestellt u. die physikal. Konstantcn 
der Priiparate ycrgliehen. Auf beiden Wegen wurden jeweils ident. Praparate erhalten, 
das biochem. dargestellte II war allerdings schwer zu reinigen u. zeigte eine etwas 
geringere Drehung. — fi-Methylglucosidteiraacetat, [«]d20 =  — 24,7° (A.; c =  

Athylglucosidietraacetal, F. 105— 106“ (korr.), [a]ir° =  —28,9° (Bzl.; c =  9)> "J,l 
(A.; c — 1). — II, CaH10Oc. ^Nieht hygroskop. Krystalle. F. 81—83° (korr.). Md" — 
—38,6° (W.; c =  3,5). — fi-Propylglucosidtelraacetat, F. 102—103° (korr.), [o]d‘ 
—27,0° (A.; c — 1). — III ist dimorph, F. 77—78° (korr.) u. F. 102—103° (korr.). 
[a]o20 =  —39,3° (W.; c =  3,5). Dio niedrigscbm. Modifikation wird durch Erhitzen 
auf 90—95° in die hochschm. yerwandelt. Die umgekchrte Umwandlung gelingt aurc 
Schiitteln mit Toluol bei 30°. — [i-Isopropylglucosidteiraacelat, C17H„6O10. F. 13t> 1 
137° (korr.). [a ]D20 =  —30,6° (A.; c =  1). — IV, C9H18O0. Krystalle (aus Essigester).
F. 128— 129° (kon-.). [a]D20 =  —40,9° (W.; c =  2). (Buli. Soc. chim. France |oJ >S-
277—83. Febr. 1936. Kopenhagen, Univ., Lab. f. Chemio.) ELSNER-

R. Tschesche und K. Bohle, Ober pflanzliche Herzgifte. 9. Mitt. Ihe_ao> 
stituticm des Digoxigenins. (8. vgl. C. 1 9 3 6 .1. 2749.) Digoxigenin hat dasselbe C-uc‘ni- 
wie Digitoxigenin, was daduroh bewiesen wird, daB das yon WlNDAUSiu. ąT 
(C. 1 9 2 8 . II. 2564) aus Digitoxigenin erhaltene Lacton C23H360 2 auch aus Grit°xiĝ  
erhalten werden konnte. Nach den bisherigen Angaben u. nach eingehender Diskus> 
der Stellung der 3 Hydrosylgruppen wird I ais die wahrscheinlichste Formel fur 
genin aufgestellt. CH,—(JÔ  r'

C = C H  
HO CHii

III

HOiC 
HOsC"

Die Isolierung von I aus Digilanid (bearbeitet von H. Grasshof) c ^  /jj),
mit alkoh. HC1 wird beschrieben. — Tetrahydroanhydrodigoxigenon, O  ^
aus Anhydrodigoxigenin mit H2(-f PtO») u. darauffolgende Ox}rdation des en s
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nicht isolierten Tetrahydroanhydrodigitoxigenins m it CrO, in  Eg., Stabchcn (aus A ),
F. 290°, swl. in A. Daraus in Eg. mit Zn u. HC1 neben wahrscheinlioh einem Monokoton, 
das schon von W in d a u s  u . St e i n  (C. 19 2 8 . I I .  2564) besehriebene ̂ t o n C ^ . ff380 2, 
Blattchen, F. 185°; [a]D21 =  +  34,5° (Chlf.). -  Kctodicarlonsaure 0 ^ 0 ,  
mit Cr03 in Eg., Stabchen (aus Aceton), F. 306°. Dimethylester, Blattchen,
F. 160—161®. -  Brenzketon C^H30Ov  aus III bei dcr Brenzrk Pnsmen F. 228-229 -  
Verb. Cn H3l07, aus III mit H2( +  P t0 2) in Eg., Pnsmen, F. 266-267 . (Bcu dtsch. 
chem. Ges. 69. 793—97. 1/4.1936. Gottingen, Umy.) B e h r le .

Arnulf Sołtys und Kurt Wallenfels, ffber das Solamn w id Solamdm. Bei der 
Darst. yon Solanin aus Kartoffelkeimen wurde in den Mutterlaugen das schon yon 
F ir b a s  (Mh. Chem. 10  [1889]. 546. 553) beschriebene amorpho „Solanem erhalten. 
Durch ofteres Auslaugen mit Aceton bzw. A. u. Umkrystallisieren aus A. konnte es 
vollstandig in Solanin u. Solanidin getrennt werden, so daB „Solanem aus der Lite
ratur zu streichen ist. — Es hat ais erwiesen zu gelten, daB Solanm bei der A erseifu „ 
mit HC1 3 Teile Solanidin, C27H43ON, auf einen Teil Solanthren, i327H4XI\, liefert, •wobcei 
letzteres nicht ais eigenes Glykosid vorhanden war, sondern durch H20-Absp 0
aus Solanidin entstanden ist. — Bei Hydrierungsyerss. wurde in Bestatigung der 
Angaben von B e r g e l  u . WAGNER (C. 19 3 3 . II. 1688) yon Solamdm 1 Mol u. von 
Solanthren 2 Mol H aufgenommen. — Zu der Arbeit yon SOŁTYS (C. 19<M. 11. bJ) 
wird berichtigt, daB das dort beschriebene Tetrahydrosolanidui, 0 27H47VjiN, in YyirK- 
lichkeitDihydrosolanidin, C27H45ON, war, u. daB die dort angegebene Zus. d es Solanthrens

“  (C2SH3»N) durch C27H41N z u  ersetzen ist. Nachdem
V das Verhaltnis von Solanidin u. Solanthren u.

die Anzahl der Doppelbindungen in beiden Sub- 
stanzen eindeutig festgelegt ist, werden fiir Solanidin 
u. seine Abkommlinge rationelle Bezeichnungen in 
Vorschlag gebraclit. Grand-KW-stoff wird das ais 
Solanidan bezeichnete Tetrahydrosolanthren,C^H^N
(im Gegensatz zu S c h ó p f  u. H e r r m a n n , C. 19 3 3 . 

v  ^  j  2411, die das D ih y d ro so lan th ren  ais Solanidan
bezeichneten, da sie Solanidin fiir gesatt. hiclten). Bei seinen Derivv. soli lediglich 
der allgemein gebrauchliche Name Solanidin statt rationell Solamdenol beibehalten 
werden. Solanidin liefert dann durch Oxydation mit Cu-Oxyd Solanidenoii, 0 27H41UJN 
(,Solanidan von S c h ó p f  u . H e r r m a n n ) ,  durch Aufnalimc eines Mol H.Solanidanol, 
C2,H45ON (Dihydrosolanidin), durch H20-Abspaltung Solanidicn, C27H41N (Solanthren 
nach D i e t e r l e  u . S c h a f f n i t ,  C. 1 9 3 3 . I .  1135 u. Solamdm  yon S c h ó p f  u . H e r r -  
m ann). H20-Abspaltung aus Solanidanol iiber dasPalmitat ergibt Isosolanidm, 0 27xi.i3 A 
(Dihydrosolaniden yon BERGEL u. W a g n e r ,  C. 1 9 3 3 . II- 1688). Durch Aufnahme 
cines Mol H geht Solanidien iiber in Solaniden, C27H43N („Solanidan nach ScH O Pi 
u. H e r r m a n n ,  Dihydrosolanthren nach D i e t e r l e  u. R o c h e l m e y e r ,  C. 19ob . 1. lb-o;, 
wobei die urspriingliche Solanidenoldoppelbindung erhalten bleibt. Ozomsierung von 
Solanidin liefert ein Solanidinozonid, C27H430 4N, Zers. oberhalb 270°, das bei der 
Spaltung stets Solanidin zuriickbildete. — Mit Digitonin erhalt man m  altoh. Lsg. 
eine flockige Fallung yon Solanidindigitonid, wonach Solanidin also ahnlich gebau 
ist wie die Sterine. Den sterinartigen Bau bestatigt dio Dehydrierung mit be, wobei 
aus Solanidien d a sy-Methylcyclopentenophenanthren, C18H16 ( D i e l s u . R i c k e r t ,  O. laoo .
1- 2190), Krystalle (aus A.), F. 128°, erhalten wurde. — Auf Grund der bisherigen Kennt- 
nisse iiber den Bau des Solanidins wird dafiir F o rm e l I aufgestellt, in der die ^ 113'  
Gruppe im N-haltigen Rest willkiirlich angenommen ist u. andereEinzelheitenerstwahr-
scheinlich sind. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69 . 811—18. 1/4.1936. Graz,Umy.) B e h r le .  
„ Hans v. Euler, Holger Erdtman und Harry Hellstrom, Uber das Alkaloid 
Gramin. v. E u le r  u . H e lls tr o m  (C. 1 9 3 2 . II. 2668. 1 9 3 3 . II. 399) hatten aus einer 
groBeren Anzahl von Gerstensippen eine ais Indolabkómmling erkannte Base 2
erhalten, die jetzt Gramin genannt wird, da ihr Vork. auf Gramineen beschrankt sein 
aurfte. Gramin ist nach Formel, F. u. F. der Dcriw. ident. mit dcm von O r e c h o ff  
«• NORKINa (C. 1935 . I. 3290) aus einer Schilfart erhaltenen Alkaloid Donazm. Die 

rst. yon Gramin aus frischen Keimblattem yon Gerste wird yerbessert, es wurden 
£a.* g B.ohgramin aus 1 kg getrockneten Blattmaterials (entsprechend 10—-12, kg

ischer Pflanzen) erhalten. Durch haufiges Umkrystallisieren aus Aceton stieg der h . 
aut 134 135°, der F. 139° des Donasins konnte nicht erreicht werden. Zinkstaub- 

t. (ausgefuhrt naoh einer Modifikation der KdGLSchen Mikromethode) von Gramin
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liefert in 5— 10% Ausbeute reines Skatol. Mit diazotiertor Sulfanilsaure in alkoh. 
Lsg. gibt Gramin eine — allerdings schwache, aber doch deutliche — rote Farbrk., 
was auf das Vork. von unbesetzten a- oder /?-Stellungen hindeutet. Die bisher iiber 

das Gramin ermittelten Tatsaelien, die allerdings nicht leicht 
miteinander zu vereinbaren sind, lassen sich wohl am besten

■ N(CHs)CsHj durch die Auffassung von Gramin ais 2 -[Methylathylami7io]- 
KH indol (I) ausdrUcken. Es scheint eine gewisse bemerkenswerte

Vcnvandtschaft zum Eserin (Physostigmin) zu bestehen. Gramin hat jedoch nicht 
oder nur in geringem Grade die typ. Wrkgg. auf die Verengerungcn der Pupille. Nach 
Verss. von U. S. VON E u l e r  wird beim Kaninchen der Blutdruck durch 0,4—0,8 mg 
miifiig hcrabgesetzt, etwa wic durch Physostigmin. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 743 
bis 747. 1/4. 1936. Stockholm, Univ.) B e h r l e .

A. Labó, Beitrag zur Kenntnis der 7usammenselzung des Opiums. II. Alkaloidc. 
(I. vgl. C. 1 9 3 5 . II. 3390.) Schrifttumsbericht iiber die verschicdenen Opiumalkaloide 
u. dereńDeriw. (Biv. ital. Essenze Profumi 17 . 215— 17. 260—64. 332—36; 1 8 . 19.) Gbi.

Radha Raman Agarwal und Sikhibhushan Dutt, Ghemische TJntersucliung eon 
Punamam oder BoerIiaavia diffusa Linn. II. Isolierung eines Alkaloids Punarnaein. 
(I. vgl. C. 1935- I. 2683.) Ch o p p .a u . Mitarbeiter (Indian med. Gaz. 6 3  [1923]. 1) 
liabcn festgestellt, daB genannte Pflanze cin Alkaloid enthiilt, welchem, in Verb. mit 
K N 03 u. anderen K-Salzen, die diuret. Wrkg. der Drogo zuzuschreiben ist. Sie haben 
dasselbe Punamavin genannt, aber nicht rein isoliert, sondem dic wss. Lsg. des Hydro- 
ehlorids fiir ihre pharmakolog. Unterss. verwęndet. Es ist Vff. gelungen, das Alkaloid 
u. sein Hydrochlorid aus dem alkoh. Extrakt der Pflanze krystallin zu isolicren. Das 
Arbeitsvcrf. wird ausfuhrlich beschrioben. Ausbeuto nur 0,01% der trockcnen Drogę.
— Punarnamn bildet aus A. weiBe Platten, bei 187° sinternd, F. 235° (Zers.), bitter 
schmeckend. Gibt mit FeCl3 griino Farbung, ist also ein phonol. Alkaloid. Mit Pb- 
Acetat kein Nd. Mit konz. H2SO., griinlichgelb, auf Zusatz von W. Nd. Mit konz. 
H N 03 tief rot. Mit konz. H2S 04 +  ctwas K N 03 sehwach orangen. Mit konz. H 2SO.j +  
K2Cr20 7 gelblichgriin. Mit konz. HC1 keine Farbung. Mit M a y e r s  R eagens weiBer, 
mit J-KJ braunlichschwarzer, mit Phosphorwolframsaure grauweiBer, mit Dp.AGEN- 
d o r f f s  Reagens brauner, mit M a n d e l i n s  Reagens korniger, brauner Nd. Mit Phos- 
phormolybdiinsaure blaue Farbung, dann blauer Nd. — Hydrochlorid. Mit alkoh. HU 
in Eis. WeiBe Krystallbuschel, F. 135°. — Das Alkaloid wórkt auf das Atmiuigssystcn), 
orzeugt bei Katzen, intravenós injiziort, erhohten Blutdruck u. Diurese u. ist went 
sehr giftig. (Proc. Acad. Sci. [Unit. Provinces Agra, Oudh, India] 5- 240—42. Dez.
1935. Allababad, Univ.) LlNDENBAUM-

Gust. Komppa, Śynthetische Arbeilen in der Campher- und TerpenreiJie. Ili- 
Gust. Komppa und W. Rohrmann, Tolalsynthc-se der Santensauren. (I- u- 
Tgl. Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia [Ann. Acad. Sci. fenn.]
1 [1909]. Nr. 4 u. 8.) Kurze Reff. nach Ber. dtsch. chem. Ges. vgl. C. 1933- U-
1934. II. 936. Dasselbe Thema hat E n k v is t  (C. 1933. II. 1519 u. friiher) bearbeite^ 
Nachzutragen ist: Die Dchydro-n-apocamphersdure (Dehydrosąntcnsąure) von Ł- j- 
bis 198° ist mit kciner der beiden bekannten, aus a-Bromsantensaure dargestellte 
Dehydrosauren (iiber diese vgl. unten) ident. Man kónnte ihr naeh ihrer 
Formel I oder II zuschrciben. II sollte nach der BREDTSchen Regel zur Anhydridblot- 
faliig sein; es ist aber nicht gelungen, ein Anhydrid zu erhalten, so daB wohl nur Formę 
in Fragc kommt. —  Die durch katalyt. Hydrierung der I erhalteno Saure, , T-°(j
.der gewóhnlichen Santensaure verschieden ist u. wie diese ein Anliydrid bildet, ti 
.ais cis-Isosantensdure bezeichnet (nach E n k y ist:  eis-Allosantensaure). — »°n 
Santensaure sind theoret. 4 geometr. Isomere (2 cis- u. 2 trans-Formen) mog i 
(Formcln vgl. E n k y ist, C. 1 9 3 3 .1. 2096). Nun ist, wie schon friiher berichtet, 
cis-Isosantcnsiiure in eine mit der „Santenensaure" von AsCHAN ident. Dehydrosan _ 
saure (F. 169—170°) iibergefiihrt worden, u. durch katalyt. H y d rie ru n g  dieser  ̂
auBer eis-Isosantensaurc auch cis- u. tran-s-Sanlensdure erhalten worden. Da man 
cis-Isosantcnsaure durch Eg.-HCl leicht in trans-Isosantensawc umlagern kann, so ^  
damit die Totalsyntliesc aller 4 móglichen isomeren Santensauren ror.  ̂ Z%roni- 
verschiedenen Dehydrosantensauren ist zu sagen: Durch Einw. von Alkali aut a- ^  
santensaure oder von Chinolin auf a-Bromisosantensaureester u. naclifolgeii j..reij 
seifung erliiilt man eine Dehydrosaure von F. 169—170°. D agegen .en*^? ]ą-n(Tf0rs,

. Erlutzen des a-Bromsantensaureesters mit Chinolin nach PalmeN (Diss. He si g • 
1914) eine Dehydrosaure von F. 148°. Den beiden Sauren wird die Konst.-ror
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zugeschrieben, welche 2 stereoisomere Forraen voraussehen la(3t. Letzteres gilt auch 
fiir Formel I, welclic der Deliydrosauro von F. 197—198° zugeschrieben worden ist. 
Der konfiguratiye Zusammenhang dieser Siiuren mit den Santensiiuren wird crortert. — 
Bzgl. der Konfiguration der 4 Santensiiuren stimmen Vff. mit E n k v is t  (1. c.) iiborein. — 
Vff. heschreiben anschlieCend die TJmwandlung des Sanlensaurcimidsiiber IV in V. 

C H =C -C O ,II CII—CH-CO,H CII,—C -C 02H
I | OH-CII, I I  j j  CH-CH, I I I  j  C-CII,

CH,—Ć(CH3).COjH CH—Ó(CHa) - CO,H CH2—C(CH3)-C 02H
CH,----- CH-CO,H CH,—— CH.COaH

IV ÓH •CH3 V [ ÓH •CI-I3
CH,-— Ć(CH3)-CO-NH2 CH,--Ć(CH3).NH ,

V e r s u c  h e. 2-Mcthylcyclopentandion-{4,5)-diwrbonsaure-(l,3)-dimethylestcr, C,0 
H120 6. 6,4 g CH3OH auf 4,6 g Na-Pulvor. getropft, ath. Lsgg. von 11,8 g Oxalsaure- 
methylester u. 8,7 g /^Methylglutarsauremethylester zugegeben, 1 Stde. gekocht, A. 
abdest., Ruckstand langsam auf 120— 130° erhitzt, hierbei 5 Stdn. gehalten, gepulyerto 
M. mit Eis u. H2S 04 zers. Aus CH3OH, F. 103—104°. Mit Phenylhydrazin in A. das 
Phcnylosazon, C22H 240 4N ,, aus CH3OH gelbe Nadeln u. Prismen, Zers. ab 159°. —  
Analog der Didthylcśtcr, aus A., F. 107—108°. Phcnylosazon, C^HogC^Nj, aus A. gclbo 
Nadeln, F. 117—118°. — l,2-Dimdhylcydope,ntandion-{4,5)-dimrbonsav.re-(l,3)-dimethyl- 
aster, CnHuO0. Obigen Ester mit je 2 Moll. CH3ONa u. CH3J in CH3OH bis zur Neu- 
tralitat gekocht, isoliertes Prod. in A. mit Soda ausgezogen, Sodalsg. angesauert u. 
ausgeathert. Aus Lg. Platten, F. 54—55°. Phcnylosazon, C23H260 4N4, aus CH3OH 
gelbo Nadeln, F. 161—162° (Zers.). — l,2-Dimethyl-4-mdhoxycydopenten-(3)-on-(5)-di- 
wrbonsaure-[l,3)-dimethylesler, CjjHjeOe. Aus der mit Soda extrahicrtcn A.-Lsg. Dickes
01, Kp.10 177—178°, D.204 1,1959, nD2° =  1,49290, MD =  62,22 (berechnet 59,91). — 
L2-Dimethylcydopentandion-(4,5)-dicarbonsaure-(l,3)-diathylestci-, C13H180 6, aus Lg. 
Platten, F. 53—54°. Phenylosazon, C25H30O4N4, aus A. gelbe Nadeln, Zers. ab 125°. —
1 ,2 -Dimethyl-4-mcthoxycydopenten-(3)-on-(5)-dicarbonsaure-(l,3)-diałhylesler, C14H20O6,
Kp 10 172—173°, D.2°„ 1,1290, nD20 =  1,48045, MD =  71,57 (berechnet 69,15). — De- 
hydrosaniensaure (I), C9H120 4. Vorst. Ester in Sodalsg. unter Durchleiten von CO. 
mit Na-Amalgam reduziert, schlieBlich erhitzt, isolierte Oxysaure mit H J (D. 1,7) u. 
rotem P 45— 50 Stdn. gekocht, mit W. yerd., mit Soda alkalisiert, mit A. gewaschen, 
aus der Sodalsg. isolierte Siiure wieder mit Na-Amalgam behandelt usw. Aus W. u. 
Ameisensaure-HCl Nadeln, F. 197—198°. — cis-Isosantensdureańhydrid, C9H120 3. I in 
, • mit H2PtClK-Lsg., Pt-Koll. u. Gelatinelsg. bei 1 at Uberdruck hydriert, W.-Dampf 
c urehgeleitet, Filtrat ausgeathert, A.-Riickstand mit wenig CH3 • COC1 2—3 Stdn. stehen 
golassen, iiber Kalk vcrdampft, in A. gel., mit Soda gewaschen usw. Aus Lg. Nadeln, 
p ^us c'cr Sodalsg. ein Gomisch yon Sanlensauren. — cis-Isosanlcnanilidsaurc,
»î  uN. Aus yorigem mit Anilin in Bzl. Aus yerd. Eg., F. 211—211,5°. — cis- 
imantensaureanil, C15H170 2N. Vorigc mit CH3-COCl 1 Stde. stehen gelassen, ver- 

ampft, in A. mit Dicarbonat gewaschen. Aus yerd. Eg. Nadeln, F. 129—130°. — 
C9H140 4. Anhydrid mit NaOH .erwarmt, mit HC1 gefallt. Aus W. 

*.a eln’ f .  151—152°.— <x.-Bromisosantcnsauredialhylesler, C13H210 4Br. 3,5 g Isosantcn- 
7™  c ^  8 PBrs bis zur beendeten HBr-Entw. erwarmt, nach Abkiihlen 3,5 g Br 
ugcsetzt, 25 Stdn. erwarmt, unter Eiskiihlung mit absol. A. yersetzt, erwarmt, in 
is"asser gegossen u. ausgeathert, mit Dicarbonat gewaschen. Kp., 147— 149°. — 

prłi ■il!Jf r?lsosantensauredidlhylester‘‘. Vorigen mit Chinolin 15 Min. auf 175— 180°
1 zt, m yerd. HC1 gegossen u. ausgeathert. Kp.g 133—135°. — Dehydrosanlensaurc 

: r " r ensaure.“) <m )- Aus yorigem mit alkoh. KOH. Aus W., F. 167,5—168,3°. — 
m ^~,sosan[e,udurc, CbH140 4. 1 g cis-Saure, 0,5 g Eg. u. 0,1 g konz. HC1 im Bohr 
stołip'11 ? ca" crhitzt, im Vakuum iiber Ivalk yerdampft, mit wenig CH3 -COCl 
Nadeln F^l^Jt^SO ^ verc*amP^> in A. gel., mit NaHC03 ausgezogen usw. Aus W.

F. 2 o t f S " an!7^ re’ Ci5Hio03N. Aus cis-Santensaure wie oben. Aus yerd. Eg., 
Sn*,Ź~- ,...T  cis-Sanlmsdureanil, C15H170,N , aus yerd. Eg., F. 117—118°. — cis-

™ ^i3H2o04. Saure mit 3°/0ig. absol. alkoh. H2S04 10 Stdn.
144RIU v  W',. gegossen, ausgeathert usw. Kp.14 143—144°, D.2°4 1,0268, nD2° =  

, Ud — 63,29 (berechnet 63,34). Umlagerung in den trans-Ester durch Kochen
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mit C„H5ONa-Lsg. gelang nicht. — trans-Santensaure, C0H14O4. Aus der cis-Saure 
mit Eg.-HCl wie oben. Aus W., F. 164—165°. — Dianilid, C2lH,40 2N2. Saure mit 
PC16, darni in Bzl. mit Anilin umgcsctzt. Aus A.-Bzl. oder A.-W. Nadeln, F. 221°. — 
u-Bromsantensaurediathylester, C13H210 4Br. Aus Santensaure wie oben, aber mit PC15 
statt PBrs. Kp.n 157,5—158°, D.2°4 1,2748, nD20 =  1,47 6 39, MD =  70,99 (ber. 71,05). 
Katalyt. Hydrierung u. Verseifung ergab nicht trans-, sondom cis-Santensaure. — 
Dieser Ester reagierte mit alkoh. KÓH spontan unter Erwarmung; noch 1 Stde. 
gekocht, A. abdest. usw. Rohsaure lieferte aus W. obige Deliydrosantensaure (III),
F. 169— 170°. Mutterlaugen verdampft, Riickstand mit Ameisensaure-konz. HC1 be- 
handelt. Der wl. Teil war O xy santensaure,, C0H14O6, nicht seharf schm. Der 11. Teil 
war die zugehórige Lactonsaure (,,Santencamphensaurc“), C9H120 4, aus Bzl., F. 137°. — 
Dehydrosantensduredidtliylcster, Ci3H 20O4 . Obigen oc-Bromsantensaureester mit Chinolin 
15 Min. auf 190—200° erhitzt, in verd. HC1 gegossen u. ausgeathert. Kp.,4 149°. — 
Isomere Deliydrosantensaure (III). Aus vorigem mit sd. alkoh. KOH. Aus W. Nadeln,
F. 148°. Lieferte durch Hydrierung dieselben Sauren wie die isomere III. — Santen- 
sdureimid, C9H I30 2N. Santensaure mit NH4OH neutralisiert, vcrdampft, im Dest.- 
Kolben bis zur beendeten W.-Abgabe erhitzt, dann unter Atmospharendruck dest. 
Aus W. Nadeln, F. 138— 139°. — a-Santenamidsdure (IV), C9H 150 3N. Voriges mit 
10°/oig. NaOH 10 Min. erwarmt, mit HC1 schwach angesauert. Aus W., F. 192,5-—193°. 
— l,2-Dimeihyl-l-amiiwcydopentancarbonsdure-(3) (V), C8H1502N. l,7gdesvorvorigenmit 
25 ccm 10°/0ig. NaOH 15 Min. erwarmt, 1,6 g Br zugefiigt, noch 10 Min. aufsd. W.-Bad 
erhitzt, dann aufgearbeitet. Aus Bzl. Nadeln, F. >  250°. (Suomalaisen Tiedeakatemian 
Toimituksia [Ann. Acad. Sci. fenn.] Ser. A. 4 4 . Nr. 3. 3—29.1935. [Orig.: dtsch.]) Lb .

Gust. Komppa, Synthetische Arbeiien in der Campher- und Terpenrcihe. 
IV. Gust. Komppa, H. Paasm rta und W. Rohrmann, Synthese einer neuen cis- 
und einer trans-Methylsantensdure. (III. vgl. vorst. Ref.) B e s t  u . T h o r p e  (J- chem. 
Soc. London 95 [1909]. 696) haben den 3-Cyancyclopentanon-(2)-carbonsaurc-(l)- 
athylester dargestcUt u . methyliert. Hierbei entstehen 3 Prodd., namlich das von 
der Enolform abgeleitete 0-Methylderiv., I (Hauptprod.) u. II. Verss., von I aus die 
Santensaure zu synthetisieren, waren erfolglos. Dagegen gelang es, durch Umsetzung 
von II mit CH3Mg J ,  Dehydratisierung des gebildeten OxyestersHI u.Hydrolyse 2 Sauren 
von FF. 197— 198° u. 238—239° zu erhalten, dereń Analysen auf JDehydromethylsanten- 
saure (IV) stimmten. Von den 4 móglichen Raumformen IV a—d sind, wie leicht 
ersichtlich, b u. d ident. IV kann also in 2 cis-Formen u. 1 trans-Form auftretei). 
Vff. erteilen der tiefer schm. Saure eine der cis-Formeln u. der anderen die cmzigc 
trans-Formel. Denn beide Sauren lassen sich katalyt. zu Methylsantensauren ( ') 
hydrieren; die aus der tiefer schm. Saure IV erhaltene Saure V bildet ein Anhydna, 
muB also eine cis-Saure sein, die andere dagegen nicht. Diese cis-V ist mit der vou 
T o iv o n e n  u. T ik k a n e n  (C. 1931. II. 2150), femer K o m p p a  u . N y m a n  (C. 193&-
II. 1183) besehriebenen cis-Methylsantensaure nicht ident. Da die Isomerieverhaltnisso 
bei V genau so liegen wie bei IV, so ist wohl die Saure genannter Autoren ais die zweiw 
cis-Form anzuselien, u. alle 3 theoret. móglichen Methylsantensauren der Formel 
wiireii also bekannt. ..

V e r s u c h e .  Gemisch von 3-Methyl- u. l , 3 -Dimethyl-3 -cyancydopcntanoii-(~j- 
carbonsdure-(l)-dthylestcr (I u .  II). 18,1 g  3 - C y a n c y c l o p e n t a n o n - ( 2 ) - c a r b o n s a u r e - ( l ; -

athylester u. 17 g CH3J mit Lsg. von 2,3 g Na in 50 ccm absol. A. bis zur Neutralna 
erhitzt, CH3J u. A. abdest., mit W. verd. u. ausgeathert, Fraktion 105— 110° 
gesammelt. — Gemisch von 2,3-Dimclhyl- u. 1 ,2 ,3 -Trunethyl-3 -cyancydopcntaiwl-{~V 
carbonsdurc-(l)-athylester (letzterer I I I ) . Voriges Gemisch in A. gel., u n ter  Kum 
CH3MgJ-Lsg. eingetropft, nach Stehen iiber Nacht mit verd. H2S 04 zers. us-\v̂ , łrak i
110—125° (0,4 mm) gesammelt. — Dehydromeihylsanlensduren (IV), ^ o H y ^ .
1 Teil des vorigen, NaHS04 u. Na2S20 7 im Dest.-Kolben unter 10 mm auf loO i 
erhitzt, bei 120—185° ubergegangenes Prod. mit 25%ig. KOH bis zur beende 
NH3-Entw. gekocht, mit etwas W. vcrd. (Kohle), Filtrat mit HC1 gefallt. Aus ^  
Krj-stalle, F. 238—239°. Aus der Mutterlauge die isomere Saure, aus 
Nadeln, F. 197—198°. — cis-Methylsantensdureanhydrid, C10Hi4O3. Vorige ( i .  
in W. mit Pt-Koll. u. Gummi arabicum hydriert, dabei Gemisch von PdCl ,̂ «>
Eg. u. Gummi arabicum allmahlich zugesetzt, W.-Dampf durchgeleitet, Filtra 
geathert, A.-Riickstand mit CH3-COCl stehen gelassen, yerdampft, in A. 8® ’ . .. 
Diearbonat gcwasehen. Aus Chlf. +  Lg. Prismen, F. 93—94°. — v«Hpln
sdure (V), C10H 16O4. Voriges in w. Sodalsg. gel., mit HC1 gefallt. Aus W. i  ’
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CH. C(CH3)-C N  CHa— C(CH8)-C N  C H ,— C(CHS)-C N
1 - _ I Art TT a O H I .O H. ( 5 0  1 I ÓO I I  C(0H).CH3 i i i

CH,—Óh  • COjGuHj CHs-Ć(CH 3).C 03C,H6
CH— C(CH3) • COjH CHj— C(CH3)- C 0 2H

Ć H -C H 3

C H — Ć(CH3) • C O JI ĆHa- Ć ( C H 3) ■ COjH
IY  II CH • CHS

y ^ a "  AłD 3 IVc s 7^ u « 3 -  ii |

C H - i < p n 8T-T C H - C < q h *H  G n " C< C O ,H  C H _ C < C H 9

ITd ? < 0 H ,

CH-ę < C O ,'n  0 i l - 9 < C 0 , ,H °<C O ,'H  ‘j1'1
^  IYb C < y H3

„ „  < S l  C H - C < c S 2
P. 189°. -  iraits Me,hylsante^dure (V),3 C,0H lcO IV (F 239°) ebenso hydriert, nach 
Durchleiten von W.-Dampf Filtrat eingeengt oder mit HC1 ^ ^ ^ o d e r
verd. Eg. Nadeln, F. 244—245°, bestandig gegen (S u o m ^ » n
Toimituksia [Anń. Acad. Sci. feim.] Ser. A. 4 4 . Nr. 10. 3 -1 2 . 1935. Helsmki [łm nl.],
Techn. Hochsch. [Orig.: dtsch.]) . , •. virr;ncn

C. L. Hewett, Die Synthese von Verbindungcn, f e ^ m m n d t  smd 
GaUentmrm und óstrogencn Hormonem: M II. ( \  II. vgl. C. 1936. • •)
auf eine Arbeit von R o b in s o n  u. S c h l it t l e r  (C 1 9 3 6 .1 .8 4 ) b«uM et Vf. uber 
eine Methodo, Verbb. vom Typ des
zustellen. Kondensation von Dihydroresorcin mit BenzyJchtoridfidirtgróetenteilsz^  
C-alkyliortcn Prod., mit p.l-Naphthyldthylbromid tn tt f e t  a^schlieB hchO -A D ^T O g
ein, u. mit (l-m-Methoxyphenylathylbromid wird vonviegend ^ e  O-^kylyerb., danebeii 
auchwenigjl-m-Mcłhoxyphenylćithyloyclohexa?i-2,6-dion(II) gebildct, II w
H2S04 bei 100° zu l-K c to 7 . r J h o i j . l , 2 ,3 ,4 ,9 J 0 . t e ^
Bei Anwendung der MlCHAELsehen Rk. zur Synthese polycycl. Vcr . r.Vclo-
Kondensation von /?-Phcnylathylmalonsaurcathylcster m it 2-Acetyl-l-mcthy - / - j 
penten in geringer Mengc eine Saure, wahrscheinlich IV. (.(j

CH.
^ ^  oc1̂  Joo

11
IV

• u H ,co \ ^ \ x x'CH* II I I COtH

V e r s u c h c. m-Brmnanisol. Aus m-Bromanilin unter Modifizierung derMethodo
von D iels u . B u n zl (Ber. dtsch. chem. Ges. 38 [190o]. 1495). \  n
Słhylbromid, C,HuOBr. Aus GRIGNARD-Lsg. von 90 g Bromanisol m oOO ccm A. u. 
25 g Athylenoxyd. Ausbeuto 34,5 g, Kp-j, 138°. 3 ,5 -Dimtrobcnzoat, C16H140 7JS2. 
Schwach gelbe Nadeln, F. 106,5—107,5°. — Dihydroresorcinkondensationen. Aus moie- 
kularen Mengen Na, Dihydroresorcin u. dcm Halogenid durch..Kochen m alkoh. i,sg., 
A. abdampfen, Neutralteil (Halogenid +  0-Alkylvcrb.) mit A. entfernen; beim An- 
sauem der alkal. Lsg. fallt die C-Alkylverb. aus. a) Kondensation mit Benzylchlorid. 
Bwylcyckhexan-2,6-iion, C»Hł40*. Nadeln, F. 184̂ —185°V Mit konz.^HjSO, fmdet 
kem Ringschlufl statt, cs bildet sich eine Sulfosaure, C13H I40 6S-H 20 . b) Ko  
wtf P-l-NaphłhylćUhylbromid. Dio alkal. Lsg. enthalt ein nicht zu reimgendes Gemisch,
derNeutralteilenthalt 3 -Keto-Ax-cyclohexcnijl-p-l-naphihrjloihylather, C18H18U2. JNadcjn,
F. 138—-139°. Ausbeuto 10 g aus 28 g Bromid. c) Kondensation mit f}-m-Mcłhcxyp en j  - 
Wylbromid. Die alkal. Lsg. enthalt B-m-Methoxyphenylathylcyclohexan-2,b-di<m(ll),
P. 149-150°, Ausbeute 0,3 g aus 6,3 g Bromid. Der Neutralteil gibt bei der -Dest. 
cen ft-m-Methoxyphenylathylathcr des Dihydroresorcins, Ci5H 180 3, Kp-o>s ”05; ' ,
Kondensalion von B-Phenijldthylnialmimuredthylester mit 2-Aceiyl-l-meihyl-A ■cycio- 
Pęnten. Durch 24-std. Kochen oiner alkoh. Lsg. von Na (0,8 g), 0-Phenylathylmalon- 
saureester (9,2 g) u. 2- Acetyl-1 -methy 1-zl1 -cyclopentcn (aus ^i-Methylcyc openten, 
Acet5-lchlorid u. SnCl4 in CS2 bei — 10°). Saure IV, C19H260 3, Platten, F. 242 . (J. chem. 

ôc. London 1936. 50—52. Jan. London, Cancer Hosp.) VETTER.

*) Siehe auch S. 3854ff., 3856, 3861, 3869.
) Siehe nur S. 3850, 3857 ff., 3929, 3932.



3842 D3. N a t t j r s t o f f e : S t e r i n e . H o r m o n e . Y i t a m in e . 1936. I.

U s /
co

A. Cohen, J. W. Cook und C. L. Hewett, Die Synthese von Yerbindungen, die 
verwandt sind mit Stcrinen, Gallensiiuren und óstrogenen Hormonen. IX . (VIII. ygl. 
vorst. Ref.) Ais Vorbcrcitung zur Synthese von 7-Melhoxyphenanihreh-l,2-dicarbon- 
saureanhydrid (II) untersuchten Vff. die Cyclisierung von a.-Oxalyl-y-l-naphthylbntter- 
sauredthylesler. Verss. zur Darst. dieses Oxalylesters aus /J-Naphthyliithylbromid mit 
Oxalessigester mifllangen, so daB analog der Darst. yon 3,4-Dihydrophenanthren-l,2- 
dicarbonsaurcanliydrid yon F i e s e r  u. H e r s h b e r g  (C. 1 9 3 5 . II. 3236) dio Synthese 
von II in Angriff genommen wurde. Die hierzu notwondige y-(6 -Methoxy-l-naphthjl)- 
bultersdure (I) wurde aus fi-{6 -Me(hoxy-l-naphthyl)-d(hylbromid mit Malonester u. naeh- 
folgender Vcrseifung u. Dccarboxylicrung gewonnen.

OHa " CO
OHi ̂ ''cHiCOiH i f ^ \ )

1 n n  11 r y  .
h ,coS s/ \ !<^

V c r s u e h o. P-tfi-Mcthoxy-l-naphthyl)-dthylmalonsaure, C]6H)(i0 6. Aus 15 g 
/}-6-Methoxy-1 -naphthylśithylbromid in Toluol, 3,75 g Kalium u. 18 g Malonester durch 
60-std. Erhitzen auf 120—130°. Blattchen, F. 160° (Zers.). — fj-(6 -Mcthoxy-l-naphthyl)- 
buttersdure, ClsH160 3 (I). Aus obigem bei 190°. Flacho Nadeln, F. 150— 151°. Athyl- 
ester, C17II20O3. Kp.0,2 169°. — Konderisalian mit Oxalester. Aus obigem (6,25 g) u. 
einer Lsg. von 0,9 g Kalium in 31,5 ccm A. +  3,5 ccm A. Kaliumsalz des Konden- 
sationsprod. mit verd. H„SO.t zersetzen. Oxalylester, gelbliche Fl., Ausbeute 6,25 g. — 
7-Methoxy-3,4-dihydrophenanthren-l,2-dicarbonsdureanhydrid, C17H120.,. Aus obigem 
(1 g) durch Erwarmen mit 80%ig. H„SO,, (8,5 ccm). Orangefarbige Nadeln, F. 217,5 
bis 218°. Kochen in Eg. mit HBr (d =  1,48) fiihrt zu 7-Oxy-3 ,4 -dihy<Irophen- 
antliren-l,2-dicarbonsdureanhydrid, C16H10O4. Goldgelbe Nadeln, F. 275—278°.
7-MetJwxyphenanthren-l,2dicarbonsaureanhydrid, C17H 10O4 (II). Aus der Dihydroverb. 
(0,1 g) durch 1,5-std. Erhitzen mit Pt-Sehwarz bei 300°. Gelbe Nadeln, F. 260—261 • 
(J. chem. Soc. London 1 9 3 6 . 52— 53. Jan. London, Cancer Hosp.) YetteK-

W. E. Bachmann, J. W. Cook, C. L. Hewett und John Iball, Die Synthese 
von V erbindungen, die rerwandt sind mit Sterinen, Gallensauren wid ostrogenen Hormmen. 
X. Iłuzickas Kohlenwasserstoff „C21Hn “ aus Cholsdure. (IX. vgl. yorst. Ref.) 
Selendehydrierung von Cholsauro erhielten RuziCKA u. Mitarbeiter (C. 1934.1- 18-1) 
u. a. einen KW-stoff „C21Hla“, F. 274°. Durch spektr. Ycrgleich des hornologen KW- 
stoffs C25H24 mit synthet. 2',l'-Naphtha-l,2-fluoren u. T,2'-Naphtha-2,3-fluoren schlossen 
Vff., daB ,,C21H ,6“ ein Methyldcriy. des 2',l'-Naphtha-l,2-fluoren.s ist (d. h. C22Hjj! 
was auch besser mit den Róntgenstrahlunterss. yon B e r n a l u. C row foo t, C.19oo-
I. 3145, ubereinstimmt). Da die Methylgruppe des Methylnaphthafluorens gemiiB der 
Dehydrierung sich in Stollung 4, 5, 6, 7 oder 8 befinden kann, synthetisierten V li. 
diese 5 Mothylnaphthafluorene. Die 5-Melhylverb. hat F. 275—276°, die S-Methykero. 
hat F. 281:—281,5°. Aus den Krystalldimensionen (Tabelle ygl. Original) ist ersichthcn, 
daB lediglich die 5-Verb. in Betracht zu ziehen ist, was auch durch direkten v 1 
mit dem RuziCKASchen Prod. sehr wahrscheinlich gemacht werden kann (Misch-r •> 
Farb-Rkk. u. Misch-F. der Ketone). Die Bldg. des 5 -Me(hyl-2 ',l'-naphtha-l,2 -fjuoren^ I 
aus Cholsauro erfolgt durch einfacho Cyclisierung der Seitenkette wahrend der li> ■ 
hydrierung. Die analogo Rk. muBte beim Cholesterin zu 5 -Methyl-8 -isopropyt-~'■-  
napliiha-1,2-fluoren fiihrcn, der tatsachlich gefundeno KW-stoff ist aber Tve*sc . 
vom synthet. Prod. — Dio Synthese der neuen Hornologen yon 2',1/-Naphtha- , 
fluoren sehlieBt sich an die fruhere an, wobei der leicht zugiingliche fi-l-NapMhyiw y  
alkohol angewandt wurde (Schema 1). Die 2-Methylhydrindone (bzw. Dime . 
yerbb.) wurden durch Kondensation von Benzylchlorid (bzw. Xylylbromid) nut Jue • 
malonester hergestellt. — Krystallstruktur von 5- u. S-Methyl-2',T-naphtha-l,~-J we' •
Dio 8-Verb. krystallisiert sowohl monoklin ais auch orthorhomb., dio 5-Verb. Kry 
siert monoklin (Dimensionen der Elementarzellen vgl. Original). Direktcr ron g 
graph. Vcrgleicli von R uzick as KW-stoff mit II ist unmóglich, da der J v \ ■■ 
orthorhomb. krystallisiert, Krystallpulyeraufnahmen machen es jedoch wahrscnei 
daB beide Verbb. ident. sind. . , , ,nrid

V e r s u c h e .  Darst. der Hydrindone. Lsg. yon /?-Tolyl-a-methylpropiony 
in PAe. tropfenweise zu einer Suspension yon gleichen Teilen A1C13 in u.
Hydrindon durch Dest. im Vakuum reinigen. Indem. Rohcarbinole (aus o in
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Schcma 1
/J-l-Naphthylathyhnagnesiumbromid) mit KHSO., auf 160° erhitzen. — Cyclisierung 
der Indene. Aus obigcm in CS2 mit AIC13, Rk.-Prod. in W. gieBen, durch Dest. rcinigen. 
Dehydricrung durch 7-std. Erhitzen mit gleiehen Tcilen Selen bei 310°. Dest. im 
Vakuum u. Krystallisation aus Xylol. — 2',1'-Naphtha-1,2-fluoren. 3-(fS-l'-Naphthyl- 
athyl)-2-mcthylinden, C22H20 (III). Aus 2-Methyl-l-hydrinden in A. u. einer GRIGNARD- 
Lsg. aus /?-l-Naphthy]athylbromid in A. Platten, E. 99—99,5°. Dipikrat; orange- 
farbige Krystalle, F. 161—161,5°. — 10-Meihyl-3,4,10 ,ll-lelrahydro-2' ,1'-naphiha-1,2- 
fluorm, C22H20 (IV). Nadeln, F. 111— 112°. — 2',l'-Napmha-l,2-fluoren, Ausbeute bei 
der Dehydrierung 90%. F. u. Misch-F. 328°. — 6-Melhyl-2' ,1'-naphtha-1,2-fluoren. —
2,6-Dimethylhydrindon. Kp.21 145—148°. Aus p-Xylylbromid iiber p-Methylbenzyl- 
methylmalonsaurecster, freie Saure, /?-p-Tolyl-a-mct)iylpropionsauro u. Saurechlorid. 
Phenylhydrazon, C17HlaN2. F. 173— 175°. — 3-(P-l'-Naphthyldlhyl)-2,5-dimelhylindcn, 
C23H22. Platten, F. 81—81,5°. Dipikrat, orangefarbige Nadeln, F. 144—144,5°. —  
6,lO-Dimcthyl-3,4,10,ll-letrahydro-2'.r-naphtha-l,2-fluoren, C„,H„2. Nadeln, E. 106,5 
bis 107°. Semipikrat; dicko Nadein, F. 133,5— 134°. — 6-Methyl-2',l'-naphtha-1,2- 
fluoren, C22H1(1. Blattchen, F. 330°. — 6-Meihyl-2',l'-naphtha-1,2-fluorenon, C22H140 . 
Aus obigcm u. K2Cr20 7 in Eg. Goldgelbe Nadeln, F. 225—226°. Farbrk. mit konz. 
H2S04: purpurfarben. — 7-Melhyl-2' ,1'-naphtha-1,2-fluoren. — 2,5-Dimethylhydrindon, 
CuHJ20. Analog oben. Kp.21 142— 144°. 2,4-Dinilrophenylhydrazon, C17H160 4N4. 
Nadeln, F. 225—226° (Zers.). — 3-(p-l'-Naphthylathyl)-2,6-dimethylinden, C23H22. Gelb- 
liches 01, Kp.0,05 184—186°. — 7,10-Dimeihyl-3,4,10,ll-lclrahydro-2',l'-napfdha-l,2- 
fluoren, C23H22. Prismen, F. 134,5— 135°. — 7-Melhyl-2',1'-naphlha-1,2-fluoren, C,2H ]6. 
Blattchen, F. 334—336°. — 7-Melhyl-2',l'-naphlha-l,2-fluorenon, C22H140 . Goldgelbe 
Aadeln, F. 176—176°. — S-Melhyl-2',1'-naphlha-1,2-fluoren. — 2,4-Dimethylhydrindon, 
Kp.20 147—149°. Semicarbazon, C12H15ON3; Nadeln, F. 224—225°. — 3-(P-l'-Naphlhyl- 

rł 7’dimelhylinden, C23H22. Platten, F. 96° (113,5—114°). — 8,10-Dimelhyl- 
Jl-tclrahydro-2',1'-naphlha-1,2 -fhioren, C2:)H22. Platten, F. 121— 122°. Semi- 

carbazoti, F. 130,5—131,5°. — 8 -Melhyl-2',1'-naphlha-1,2-fluoren, C23H16. Nadeln, F. 281 
' v  om °' — S-Methyl-2’,1'-naphtha-1,2-fluorenon, C22Hi40 . Goldgelbe Nadeln, F. 237 

,!s . — 5-Methyl-2',1 '-naphlha-1,2-fluoren. — 7-Brom-3-{fi-l' -naphlhyla,tliyl)-2,4- 
l '  i I i  S '  C23H21Br. Nadeln, F. 84—85°. Dipikrat, orangefarbene Nadeln, F. 142,5 
r f  4  ’i°' — S-Brom-ó,10-dimethyl-3,i,10,ll-letrahydro-2',1 '-naphlha-1.2-fluoren, C23- 
i i21 4, Katten, F. 137,5—138,5°. — 5-M ethyl-2’ ,1'-naphtha-1,2-fluoren, C22H16. Blatt- 
li' °9nn ‘ nln— — 5-Melhyl-2',1'-naphtha-1,2-fluorenon, C22H140 . Goldgelbe Nadeln, 
r  n  «  *01' — 4-Methyl-2',T-naphtha-1,2-fluoren. — a -1 -Naphlhylisopropylalkohol, 
i?3 ^V;„KP-2s 148—155°- Dińitrobenzoat, C20H I6O6N2. F. 171— 172°. Chlorid, Cł3H13Cl. 
£P., 131°. — 4-Melhyl-2',l'-naphtha-1,2-fluoren, C„„Hle. Nadeln, F. 202—203°. Keton, 
ndlbraune Nadeln, F. 214—215°. — Vergleich roiiIluziCKAs KW-sloff mit 5-Meihyl- 
Vr‘ -wpMha-1,2-fluoren (F. 269—270°). Misch-F. 271—273,5°. Vergleich der Ketone. 
{J-cton aus Cholsaure-KW-stoff, F. 207—208°, Misch-F. mit 5-Methyl-2',l/-naphtha-l,2- 
nu°ren°n (F. 209—210°) =  207,5—208,5°. (J. chem. Soc. London 1936. 54—61. Jan. 
London, Cancer Hosp.) V e t t e k .

. S. Gulewitsch, Die neuesten Daten iiber die chemische Struktur der Eiweif}- 
■hrŚpku • allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. angew. Chem. 1932 [russ.: Trudy VI.
Nr § -^fcndclejewskogo Ssjesda po teoretitschcskoi i prikladnoi Chimii] 2.

A ^  SCHONEELD.
to n  Fi  ̂ Kusmin, Ober chemische Vorgdnge bei der Hitzedenalurierung
Tvrosin tt- ' .̂c^cn daB durch Hitzekoagulation von Edestinlsgg. bei 60° der 
schlieCu U ^ ^ ‘dingęh. anstieg. Wahrend sie die Zunahme des Histidins durch Ring- 
10°/ itr . jren> lehnen sio diese Deutung bei Tyrosin ab. Sie geben weitcr eine 
(Honnp run® des COOH-Geh. u. einen Verlust von Hydratationswasser an.
bioehem J  ttS- \ physioL Chem' 238' 145—48. 6/2. 1936. Moskau, Lab. f. Pflanzen-

• a. Uniy.) Hayemann.
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Harry Eagle, Diazotierung von Proteinen. Proteine reagiercn mit H N 02 unter 
Błdg. von Prodd., dio mit Verbb. mit aromat. OH- oder NH2-Gruppen gefarbte Korper 
von der Art der Azofarbstoffe liefern. Uber die primare Angriffsstelle der salpetrigen 
Saure sind verschiedene Ansichten geauBert worden, insbesondere ist die Bldg. von 
Nitroverbb. an Stelle von Diazoniumkórpern angenommen worden. Aus den Unterss. 
des Vf. geht heryor, daB der Geh. von EiweiBkórpcrn an Tyrosin mit der Diazotierung 
nicht im Zusammenhang Bteht. Dagegen wird eine sehr reaktionsfahige Verb. er- 
halten, dio mit a-Naphthol eine starkę Rotfarbung ergibt, wenn Tryptophan oder 
Indol unter den gewohnlichen Diazotierungsbedingungen mit H N 02 behandelt wird. 
Wahrscheinlich bildet die Indoliminogruppc ein Nitrosamin. Tyrosin gab bei gleicher 
Behandlung keine gefarbten Prodd. Zein, das Tyrosin, aber kein Tryptophan ent
halt, gab keine Diazork. Die schwaeli positive Bk., die mit Gelatine erhalten wurde 
(das kein Tyrosin u. Tryptophan enthalt) wird auf Verunreinigungen zuruckgefuhrt. 
SerumeiweiC, Eieralbumin u. Casein gaben starkę Farbungen. Es wird angenommen, 
daB die Rcaktionsfahigkeit von diazoticrten Proteinen zum Teil oder auch vollig auf 
den Geh. an Tryptophan zuriickzufuhren ist. (Proc. Soc. osp. Biol. Med. 3 4 . 39—40. 
Febr. 1936. Philadelphia, Pennsylvan. Univ., Bakteriolog. Abt.) H e y n S .

Agnes Shore, Hildegarde Wilson und George Stueck, Der AminosticMoff des 
Omrfbumins. Vff. untersuchen dio Geschwindigkeit der NH3-Abspaltung aus OvaIbumin 
bei der Hydrolyse mit HC1. Hierbei lassen sich zwei yerschiedene Rkk. unterscheiden. 
Die eine yerlauft mit maBig groBer Grcschwindigkeit u. ist nach 10— 40 Stdn. beendet, 
je nach Temp. (85— 100°) u. HCl-Konz. (0,2—5 m). Die andere Rk. yerlauft langsam
u. orreicht auch nach 200 Stdn. noch keinen Endwert. Vff. nelimen an, daB die ersto 
Rk. dio Abspaltung der freien Aminogruppen der Aminosauren darstellt. Oyalbumin 
cnthiilt hiernach 24 Aminogruppen im Molekuł. (J. biol. Chemistry 1 1 2 . 407—13. 
Dez. 1935. New York, Univ. College of Med., Dept. of Chem.) Havemann.

Albert Charles Chibnall, Stephen Harvey Piper und Ernest Frank Williams, 
Die Fettsćiurcn von Phrenosin und Kerasin. Gehirn enthalt drei Phrenosine, deren 
Saurekomponenten a-0xy-n-docosansaure, a-Oxy-n-tetracosansaure u. a-Oxy-n-hexa- 
cosansaure sind. Phrenosin- (Cerebron-) saure ist ein Gemisch dieser drei Sauren. 
Gehirn enthalt auBerdem drei Kerasine mit den Saurekomponenten n-Docosan-, 
n-Totracosan- u. n-Hexacosansaure. Lignocerinsaure durfte ein Gemisch darstellen. 
Vff. bereiteten binare Gemische von Fettsauren der Kettenlange C21 bis C^ u. unter- 
suchten Schmelzpunkte u. Krystallformen. Einzelheiten im Original. (Biochemical J. 
30. 100—113. Jan. 1936.) Bredereck .

F. Wessely, W. Isemann, G. Singer und K. Schonol, Zur Kennlnis der Bttter- 
słoffe der Colombowurzel. Untersuchungen iiber das Cólunibin. 2. (1. vgl. C. 1 9 3 5 . U- 
2221.) Gegeniiber F e i s t ,  K u n tz  u. B r a c h v o g e l  (C. 1 9 3 6 . I. 787) wiederholen u. 
erweitern Vff. dio Angaben der 1. Mitt. — Fiir das von F e i s t  usw. (1. c.) beschricbenc 
Carboxyko-V-columbin, C20H22H6 ist der Name Isocolumbin zu belasscn, da es auch 
nach F e i s t  mit dem Isocolumbin dor 1. Mitt. ident. ist. — Ein mit der Entmischungs- 
methode (Vertcilen zwischen Bzl. u. yerd. A.) rein dargestelltes Columbin (I) lieferte 
Analysenwerte, die ausgezeichnet auf die Formel C20H22O6 stimmen. Diese Zus. wira 
auch dadurch bestatigt, daB bei der Decarboxylierung von I die theoret. Menge 
erhalten wird. Das dabei erhaltene Decarboxycolumbin, Ci0H22O4, F. 148,5°, orS} 
manchmal beim Umlósen niedrigere FF., was auf Polymorphie deutet. — Das ^on 
Vff. gereinigte I ist opt.-akt., [a ]D =  +46°. (Liebigs Ann. Chem. 5 2 2 . 41 47. wj
1936. Wien, Univ.) Behrle-

E. Spath und A. F. J. Simon, Ober die Gumarine der Wurzel ron 
Sphondylium L. 16. Mitt. iiber nałurliche Cumarine. (15. Mitt. vgl. C. 1 9 3 5 . U- •' 
Nachdem S p a t h  u. R a s c h k a  (C. 1 9 3 4 . I. 2133) die Identitat des yon G u t z e i t  a 
dem Samcn von Heracleum Si)hondylium (Barenklau) isolierten Heraelins, 032ti22 io 
mit dem Bergapten, C12Hs0 4 (I) aus den Frtichten von Citrus Bergam ia Bi8so_na 
gewiesen haben, war es von Intcresse, auch die Heracleumwurzel auf Cumanne 
untersuchen. — Es wurde daher W urzel von Heracleum Sphondylium (gcsamni 
in  Prebichl, Steiermark) auf Lactone yerarbeitet. Das trockene Pflanzenma 
wurde gepulyert, mit A. erschópfend extrahiert, der A .-E xtrakt mit yerd. Lauge 
Entfemung saurer u. phenol. Bestandteilo ausgeschiittelt, die im A. enthaltene .i eû   ̂
fraktion yerseift, das Unverseifbare mit A. abgetrennt, die in der Lauge v°nMn . 
aufgespaltenen Lactone durch Ansauem wieder ringgeschlossen u. durch vcra. -
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von den Fettsauren getrennt. Die Rohlactonfraktion betrug 1,32% vom Gewicht 
der Wurzeln. — Zur Trennung der vorhandenenLactone dionte zunachst die fraktionierte 
Dest. im Hoclivakuum, bei der 4 Fraktionen erhalten wurden. Zur Konstanterhaltung 
der Tempp. wurden einheitliche Fil. verwendet, die ais Dampfbad zur Anwendung 
gelangten u. zwar dienten ais Heizfll. Paraldehyd 121°, Isoamylalkohol 128°, Xylol 137°, 
Buttersaurepropylester. 140°, Anisol 149° u. Buttersaureisobutylester 155°. Jede der 
Fraktionen wurde durch Umlosen aus geeigneten LSsungsmm. (A., CH30H , A., Essig- 
ester, PAe. u. Bzl.) u. wiederholte fraktionierte Dest. in engeren Intervallon weiter 
gereinigt. Die Isolierung einheitlieher Furocumańne, die in den abgetrennten Lactonen 
vorlagcn, wurde dadurch sehr befordert, daB sich gewóhnlich die Stoffe mit nialcroskop. 
versehiedener Krystallform abschieden, so daB durch direktes Aussuchen eine teilweise 
Trennung moglich wurde. — Im ganzen wurde gefunden: 0,23°/0 IsopivipineIlin, 
Ci3H10O5 (II), F. 147— 149°; 0,49% Pimpinellin, C13H10O5 (III), F. 117— 119°; 0,10% Iso- 
bergapten, C12H80 4 (IV), F. 217—219°; 0,23% Sphondylin, C12H80 4, F. 161— 163° 
u. 0,05% Sphondin, C12HS0.,, F. 189—191°. — Von den l,32°/0 des Cumaringemisches 
aus 500 g Wurzeln konnten also 1,10% in einheitlieher krystallisierter Form gefunden 
werden; etwa 0,09% sind ais Dest.-Riickstande zuruckgewogen worden, 0,06°/o blieben 
Torlaufig ungetrennt, etwa ebensoviel war Verlust. — Phenol. Cumarine wurden nicht

OCH, CH
hCH

OCH, o
untersueht. Verbb. II, III u. IV, dereń Konst. bekannt ist, wurden durch Mischprobe 
identifiziert. — Dic von F r a n k e ł  u . Ze l l n e r  (C. 1 9 3 3 . II. 2150) in der Wurzel 
von Heracleum Sphondylium gefundene Verb. vom F. 112° wurde ais unreines Pimpi
nellin, ihr bei 217" sehm. Stoff ais Isobergapten erkannt. Die Ggw. der anderen Furo- 
cumarine haben Ze l l n e r  u . F r a n k e l  uberselien; ihre Vermutung, daB das Heraclin 
von Gu tzeit  ein Gemisch der Verbb. vom F. 112  u. 217° vorstelle, ist unriclitig, da 
es mit Bergapten ident. ist. — Die zwei neuen Lactone: Sphondylin, C12H80 4, farblose 

adeln, aus CH30H  u. Essigester, F. 161— 163° u. Sphondin, C12H80 4, weiBe Korner, 
aus CHjOH, F. 189— 191°, sind anseheinend mit keinem bisher bekannten Stoff ident.; 
sie enthalten je eine OCH3-Gruppe u. sind mit Bergapten isomer, das wohl im Heracleum- 
sanien vorkommt, aber nicht in der Wurzel aufgefunden wurde; es hat mit Sphondin 
denselben F.; ihre Nichtidentitat steht aber auBer Frage. — Sphondylin u. Sphondin 
geben beide in h. wss. ICOH +  8%ig. H20 2-Lsg. die Furan-2,3-dicarbonsaure, die in 
lorm ihres Dimelhyłeslers, F. 36—37° nacligewiesen wurde. — Wahrscheinlioh sind 
ophondylin u. Sphondin ais Methoxylderivv. eines der isomeren Furocunmrine auf- 
zutassen. (Mli. Chem. 67. 344—51. Marz 1936. Wien, Univ.) B u s c h .
VTT7®' Mladenović und I. BerkeS, Ober die Elemisdure aus Manilaelemiharz. 
fi Pi Vber die fl-Elemon-saure. (VII. vgl. C. 1933 .1. 3724.) Die friiher besehriebene
P-Alevw>isaurc kann auf Grund einiger neu hergestellter D eriw . mit einiger Wahr- 
(C **1 a,S ic*ent- mit der ^-Elemisdure von RuziCKA angenommen werden

ri i - '— P-Elemonsdure: Die Oxydation der nicht yollstandig gereinigten
be'" , ?furo entsprechend den Angaben von DIETERLE (C. 1931. I. 2763)

‘ aer Oxydati°n des Amyringemisches yorgenommen: In Portionen von je 15 g 
lrcio lilemolsaure, F. 215°, in 200 ccm 75%ig. Essigsaure gel. u. 15 g Cr03 in 150 cem 

auś Fb r  ' e‘n8etragen> unter Durchleiten von W.-Dampf. Das Rohprod. liefert
o- g'■ Krystalle der a-Elemonsaure, aus der Mutterlauge gewinnt man j8-Elemon- 
mit v  v 7 ’5° aua A> 0xim ’ C30H47O3N; F. 218° aus A. (unkorr.). Liefert in A. 
siiirn^3' w ?  ̂Eg. nach Erhitzen /J-Elemonsaure zuriick. Hydrierung der /5-Eleinon- 

?n S - mit Pd-Kolile bei 100° ergibt Tetrahydro-fl-elenionsdure, C30H,<,O3; F. 214° 
aus A - w i i Nadeln! keine charakterist. Farbenrkk. Oxim, Ó30H51O3N; F. 245° 
IW Spaltung fiihrt zur .Tetrahydro-/?-elemonsaure. (Mh. Chem. 67. 36—41.

193a- Zagreb, Uniy.) Schonfeld.

'nMinio?Sp̂ I . GnindriC der organisehen Chemie. 6. neu bearb. Aufl. Miinchen: 
Hans Le l l i ,  i i ? 1 1935‘ (157 S.) 8° =  Tuchels Repetitions-Kurse. M. 2.85.

atoffo tt -r?ns Herlofl Inhoffen, tJber Sterine, Gallensauren und verwandte Natur- 
,iu erz8i£te, Hormone, Saponinę und Vitamin D. Stuttgart: Enke 1936. (320 S.)

■ -  oammlung ehem. u. ehem.-techn. Vortrage. N. F. H. 29. M. 26.50; L\v. M. 28.—.
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E. Biologiscke Chemie. Pliysiologie. Medizin.
E j.  A l lg e m e in e  B io lo g ie  u n d  B io c h e m ie .

Fritz Lieben, Leitlinien biochemischer Forschung. 'Obersiclitsvortrag iiber dio 
neueren Ergebnisso der Biochemie (Zellatmung, Vitamine, Gallen-, Harn- u. Blut- 
farbstoffe, EiweiB u. eiweiBspaltende Fcrmente, Kohlehydrate u. Fermente, Chemio 
des Muskels, alkoh. Giirung, Lipoide, Nueleosido u. Hormone. (Sci. pharmaceutica 7.
13—20. 1936; Beil. zu Pharmaz. Presse.) V e t t e r .

Balduin Lockś, Martin G. Larrabee und H. KeJfer Hartline, Sludien iiber 
das osmotische Gleichgewicht und die Kinetik der Osmose in lebenden Zellen mil Hilfe 
einer Diffrakiionsmdhode. Es wurden Verss. iiber das osmot. Gleichgewicht u. die Kinetik 
der Osmose in der lebenden Zelle an Seeigeleiem (Arbacia punctulata) unter Verwendung 
der Diffraktionsmethode angestellt. Eine Zellsuspension wurde hierzu mit parallelem 
monochromat. Licht bestrahlt, u. mit Hilfe von Teleskop u. Skala die WinkelgroGen 
des erhaltenen Diffraktionsstreifens gemessen, aus dem das durchschnittliclie Zellvol. 
ableitbar ist. Diese Methode ist einfacher durchfuhrbar ais direkte Messung der einzelnen 
Zellen. Es wurde dann die Veranderung des Zellvolumens im Gleichgewicht mit Lsgg. 
von yerschiedenem osmot. Druck festgestellt. Es zeigte sich, daB das Gesetz von 
B o y le -V A N ’t  H o f f  auch fiir diese Vorgange gilt; das Prod. Vol. X Druck war weit- 
gehend konstant, bei Beriicksichtigung des osmot. inakt. Zellinhaltes. Das Vol. dieses 
inakt. Zellanteils betrug im Mittel 12°/0. Einzelheiten iiber die in zahlreiclien Kurven 
zusammengestellten Ergcbnisse der Verss. vgl. im Original. Zusammenfassend wurde 
festgestellt, da3 dio Durehlassigkeit der untersuchten Seeigeleier fiir W. bei 22° 0,106 
Kubikmikron W. auf 1 Quadratmikron Zelloberfliiche in der Minutę fiir 1 at osmot. 
Druckunterschied betragt. Die Permeabilitat gegeniiber Athylenglykol betrug bei 24“ 
durehschnittlich 4,0 X 10-15 Mol pro Quadratmikron Zelloberflache in der Min. bei 
einer Konz.-Differenz von 1 Mol pro Liter. (J. gen. Physiol. 1 9 . 1— 18. 1935. Phila- 
delphia, Patholog. Inst. d. Johnson-Stiftung, Pennsylyan. Univ., u. Woods Hole, 
Meeresbiolog. Labor.) HeYNS.

A. I. Oparin, Ober die Abbauprozesse in der lebenden Zelle. H ervorhebung  der 
Verschiedenheit der Abbauyorgange in der lebenden Zelle u. bei der Autolyse. eie 
wird hauptsiichlich auf dio teilweise Inaktiyierung der hydrolyt. Enzyme in der lebenden 
Zelle durch Bindung an Protein u. die weit intensiveren Oxydationsprozesse zuriick- 
gefiihrt. (Arb. VI. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. angew. Chem. 1932 [russ.: 
Trudy VI. wssessojusrrogo Mendelejewskogo Ssjesda po teoretitscheskoi i prikladnoi 
Chimii] 2. Nr. 2. 128—33. 1935.) Schonfeld.

Walter Haarmann, Ober die Milchsaurebildung in unbeslrahllem und beslrahllm  
Tumorgewebe. Der Vf. legt die Tatsache zugrunde, daC Tumorgewebe gegeniiber n. 
Gewebe erhóhte Bldg.-Fahigkeit von Milchsiiuro aus Glucoso besitzt, u. suclit ui° 
Schadigung dieser Fahigkeit ais Ausdruck fiir die Wirksamkeit von B e s t r a h lu n g e n  

(Róntgen — Radium) auszuwerten. Es zeigt sich, daB in der Tat Tumorgewebe in dieser 
Eig. durch Bcstrahlung geschadigt wird, wahrend n. Gewebe dagegen unemptojui® i 
ist. Die Hemmung ist jedoch spezif. fiir den Zucker, wahrend andere M i l ó h s a u r e b i l d n e ^  
unvermindert weiter abgebaut werden; es handelt sich wohl niclit um Z e l l z e r s t o r u n j ,  

(Nekrose). In allen Fallen, in denen die Unters. an exstirpierten Tumoren nur sS, vfjC-v_ 
Milchsaurebildungshemmung konstatierte, kam es spaterhin zu Rezidiven; Kezi 
freiheit war durch starkę Hemmung der Milchsaurebldg. des bcstrahlten Gewebes g 
kennzeiehnet. (Biochem. Z. 2 8 0 . 173—83. 23/9. 1935. Munster i. W., Wilhelmsunn 
Pharmakolog. Inst.) DANNENBAUM.

P. Mercier und G. Joyet, Wir kun <j des elektrischen Feldes sehr hóher ^ 3 " ^
( Ultrakurzwellen) auf das Wachstum epithelialer Impfcarcinonie der Maus. .“-n0 
1-std. Behandlung von Tumormausen mit einem Felde der Wellenlange 4,o 
langsamt das Wachstum des Tumors. Die Zellen behalten jedoch ihren nmfa r° A b -Charakter. Intensiye Behandlung war moglich, wenn grundliche Ventik.tion l 
kiihlung des Tieres sorgte. (Buli. Soc. vaud. Sci. natur. 5 8 . 377—84.1935.) KR'

Pierre Delbet, Uber die Schadlichkeit des Weifibrotes. Kurzer ^bersichtsbenc  ̂
mit besonderer Beriicksichtigung des Zusammenhanges mit der Krebsen s o 
(Buli. Acad. Mćd. 1 1 5  ([3] 100). 267—71. 11/2. 193C.) ScffR’AiBOL -̂
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E a. Enzym ologie. Garung.
Ernst W aldschmidt -Leitz und Ernst Kofranyi, U ber die Struktur der Protaminę. 

II. Strukluraufkldrung des Clupeins. (6. Mitt. iiber enzymalisćhe Proteolyse.) (I. vgl. 
C. 1931. II. 1011.) Das nach Protaminasewrkg. auf Clupein nach der Argininabspaltung 
verbleibende Bruchstiick, Clupean, wurde dem weiteren enzymat. Abbau unterworfen. 
Dio Einw. von einheitliehem aktiviertem Trypsin aus Pankreas ergab die Auflsg. yon
4 Peptidbindungen im Molekiil oder einem Vielfachen davon. Die Zerlegung des Ge- 
raisches der Spaltprodd. gelang durch Umscheidung aus verd. Alkohol in der Kiilte. 
Nach Abscheidung von etwa 1% uriangcgriffenem Clupean wurden zwei nicht weiter 
zerlegbare Eraktionen von konstantem Quotienten N/NH2 etwa 5 fiir die 11. u. etwa 9 
fiir die wl. erhalten. Fiir den in der Hauptfraktion gemessenen Quotienten 9 wird 
ais cinfachste Erklarung das Vorliegen eines Gemisclies von Tripeptiden, bestehend 
aus je 2 Arginin- u. 1 Monoaminosaurerest, den KosSELschen Protonen analog, an- 
genommen. Der Quotient 5 in der kleineren Fraktion entspricht dem Wert fiir ein 
Dipeptid aus einem Arginin- u. einem Monoaminosaurerest oder fiir ein Gemisch mehrerer 
soleher. Die Bausteinanalyse ergibt den Zerfall des Clupeanmolekiils in 3 Tripeptide 
u. 2 Dipeptide, ein Ergebnis, welches durch die weitere enzymat. Analyse weitgehend 
gestiitzt werden konnte. Auch die Reihenfolge der Baustcine ist durch enzymat. Analyse 
bestimmbar. Ihre Verkniipfungsweise zum Molekuł des ursprunglichen Clupeans wird 
folgendermaBen angenommen:
M — A +  A — M — A +  A — M — A +  A — P — A +  A — M — M — A — A

— M — A — A — M — A — A — P — A — A — M 
(A =  Arginin, P =  Prolin, M =  aliphat. Monoaminosaurerest). Dabei ist nur die 
Stellung des prolinhaltigen Tripeptidrestes im Molekuł noch willkurlich. Aktiviertes 
lrypsin spaltet die Peptidbindungen zwischen zwei Argininresten im Innem der 
ieptidkette, in t)bercinstiinmung mit einer beieits von L inderstrÓM-Lanc; theoret. 
abgeleiteten Ansicht fiir die Wirkungsweise der Trypsinkinase bcim Protaminabbau. 
Iii diesern Zusammenhang wird zu der Móglichkeit der Lsg. von Peptidbindungen 
m Dioxopiperazinringen durch Trypsin Stellung genommen. Die Erganzung der 
Uupeanformel durch Anreihung der durch Protaminase aus Clupein abgespaltenen 

lden Argininrcste am Carboxylende ergibt fiir das Clupein folgende Zus.:
M — A — A — *M — A — A — *M — A — A — P — A — A — M — A —  A, 

wobei wieder die Stellung des Prolinrestes noch unsicher ist. Auf Grand des gefundenen 
Verhaltnisses von Tripeptid u. Dipeptid unter den trypt. Spaltprodd. des Clupeans 
Ar ,’ r GrUnd dcr verhiiltnismaBigen Leistung des Trypsins beim Abbau ist ein hóheres 
-lol.-bew. ais 2021, das der angenommenen Formel des Clupeins entspricht, unwahr- 
B 1(fln iC ^ as durch elektrometr. Titration der frcien Carboxylgrappen oder durch 

est. der reaktionsfahigen Aminogruppen nach VAN SLYKE scheinbar doppelt ge- 
unaene Mol.-Gew. wird mit einer verminderten Reaktionsfahigkeit der endstiindigen 

fre A " U’ Aminogruppen des Clupeins erkliirt in dem Sinne, daB anscheinend eine 
lc. . II10- u. Carboxylgruppe durch engere Assoziation je zweier Clupeinketten

";ird- (Hoppe-Seyler’8 Z. physiol. Chem. 236. 181—91. 2/11. 1935. Prag, 
Hochsch., Inst. f. Biochemie.) WEIDENHAGEN.

raar Bjórling, Einige Untersuchungen iiber a- und p-Amylasen. Die Saccha-
daa !amyJ , aus ungekeimter Gersto baut Starkę zu Maltose u. einem Dextrin ab, 
keit lm rh. der Starkę selbst stark iihnelt (Nichtdiffundierbarkeit, J2-Rk., Loslieh- 
tiien U/i . j3SC08itiit, fast kein Reduktionsyermogen). Pankreatinamylase, Takadiastase, 
zu D e\  u. Dextrinogenamylase baucn dagegen Starkę zu Maltose u.
firn ' n?-?? ’ e*u stark yon der Starkę abweichendes Verh. zeigen. (Svensk
armac. Tidskr. 39. 453—57. 469—74. 485—92. 501-04 . 1935.) Willstaedt.

amvln«w und P-Amylase in reifenden Weizensamen. Die Dextrinogen-
reits bp- (“'A“ ylase) entstelit nicht erst boi der Samen k e i m u n g , sondom ist be- 
"eisc ab ^  T̂ me~ r 0 i f  u n g yorhanden. Die Aktivitat des Enzyms nimmt stufen- 
a-Amvln U 18 UU “^ iu m  der Milchreife yerscliwunden. Bei der Samenkeimung tritt 
von /( SC y°U ''fuem auf. Bei der Reifung wird auch eine Abnahme der Aktivitat 
193t Arńou -i haroSenamyiase) heobachtet. (Biochem. Z. 282. 74—78. 10/11.

• * »kau, Zentrallab. f. Giirungsindustrie.) WEIDENHAGEN.
iiber ^irkmig von fi-Amylase auf einige Starkesubstanzen. 4. Mitt.
U n t e r isc . Amylolyse in der von M. Samec und E. Waldsclimidt-Leitz begminenen 

uchungsreihe.) (Nach Verss. von R. Modic.) (3. Mitt. ygl. C. 1934. II. 1141.)
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Die Arbeit diente der Priifung der Frage, ob jodcolorimotr. differenzierte Starkę- 
substanzen Unterschiede bei der Hydrolyse mit /?-Amylase aus Weizen zeigon. Zur 
Unters. kamen Amyloamylosen. L i n t n e r - Starkę, FuA R D sche Stiirke, Erythro- 
amylosen u. Dextrin M e y e k ,  alle aus Kartoffelstarke dargestellt. Die Bereitung des 
Enzympraparates geschah nach VAN K l i n k e n b e r g .  Die Amyloamylosen wurden 
anfangs relatiy langsam verzuekert, die Zuckerbldg. lauft aber ohne deutliehe Ver- 
zogerung weiter u. erreicht die theoret. erwartete Grenze yon 105,5% Maltose. Die 
L i n t n e r -  u . F u A R D -S tarke, welche beide aus Amylo- u. Erythrokórpem aufgebaut 
sind, werden von der /?-Amylase anfangs yiel sehneller yerzuckert ais die Amyloamylose, 
der VerzuckerungsprozeB findet aber zwischen GO u. 70% Maltose prakt. sein Ende. 
Die Erythrokórper hydrolysieren anfangs rasch, doch bleibt die Rk. schon bei 40 bis 
50% Maltosebldg. stehen. Die eolorimetr. Auswertung der Jodfarben zeigt, daB die 
Hydrolyse der Amyloamylosen selbst in sehr liohen Verzuckerungsgraden (90%) zu 
keiner wesentlichen Anderung der Jodfarbe fiihrt. Bei der L i n t n e r -  u . FuARD-Starke 
wird die Jodfarbe um so friiher violett, jo weiter der Abbau gediehen ist. Bei den 
Erythroamylosen ruft Jodzusatz wahrend der Hydrolysendauer keine Anderung 
heryor (sehr wenig Amylosubstanz!). Es wurden die Restkórper isoliert. Ihre Teilchen- 
gróBe sehwankt um M  =  2000 =  (Ć0H10Oj)l;,. In der Jodfarbe u. opt. Drehung stehen 
sie dem Ausgangsprod. nahe, sie sind jedoch reduzierend u. feiner dispers ais die Mutter- 
substanz. Auf Grund der neuen Verss. wird die Hypothese aufreeht erhalten, daB 
organ, konstitutionell begriindete Unterschiedo in der Restyalenz viele Merkmale der 
Starkesubstanz bestimmen u. auch ihr enzymchem. Verh. erklaren. (Hoppe-Seyler a 
Z. physiol. Chem. 2 3 6 . 103— 18. 7/10. 1935. Laibach, Jugoslawien, Chem. Inst. d. 
Konig-Alexander-Univ.) Weidenhagen .

Ernst Waldschmidt-Leitz und Karl Mayer, Ober Amylophosphatase aus Gerste. 
5. Mitt. iiber enzymatische Amylolyse in der von M. Samec und E. Waldschmidt-Leitz 
begonnenen Untersuchungsreihe. (4. Mitt. ygl. vorst. Ref.) In Gersten- u. M a lz a u s z i i g e n  
ist neben der Starkeyerzuckerung eine enzymat. Abspaltung der organ, gebundenen 
Phosphorsaure aus Starkekleister zu beobachten. Die Amylophosphatase laBt sich 
durch auswahlende Adsorption an Tonerde, in welche sie die ^-Amylase b e g l e i t e t ,  
dann mit Kaolin yollstiindig yon yerzuekernden Enzymen, a- u. /3-Amylasc, befreien. 
Die Phosphatase ist zur Abspaltung der gesamten, im Starkekleister g e b u n d e n e n  
Phosphorsaure befahigt. Ais Wrkgg. des Enzyms sind neben der Phosphorsaure- 
abspaltung eine ihr proportionale Abnahme der Viscositiit u. eine geringe Bildung fectu- 
zierender Oruppen nachzuweisen. Auf die Viscositatsimderung wird die prakt. Messung 
der Enzymwrkg. gegriindet. Die Amylophosphataseeinheit ist definiert ais diejemge 
Enzymmenge, welche unter den Bedingungen der Best. (pn =  5,6 usw.) die 
zeit yon 30 ccm eines 3%ig. Kleisters bei 40° in 10 Min. um 1/i , das sind etwa 12,o  p e t ; . ,  
herabsetzt. Auch Nierenphosphatase bewirkt eine Dephosphorylierung von StarKe- 
kleister, doch zeigt sich die Amylophosphatase, auf der Grundlage der S p a l t b a r k e i  
von Glycerophosphat yergliehen, dem Amylophosphat gegeniiber h i n s i c h t l i c h  ae 
Geschwindigkeit der Spaltung weit iiberlcgen. Die durch Enzymm-kg. d e p h o s p n o r j -  
lierten Spaltprodd. geben mit Jod eine rein blaue Farbę u. reduzieren H y p o j o u i t  i 

dem MaBe, dafi sich eine Kettenliinge yon 36 Glucoseresten errechnet, was in eI • 
mit anderen Beobachtungen fiir das Vorhandensein von aus 6 Glucoseresten ziisamnie f 
gesetzten Teilstucken spricht. Das phosphorfreie Substrat ist durch Amylase leic 
spaltbar ais Starkekleister. Die Bindung der Phospliorsiiure konnte a n  menre  ̂
Glucosidketten erfolgen, diese yerkniipfend, was den Viscositatsabfall durch A-0 ® . . 
yerkleinerung erklart. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 2 3 6 . 168—80. 2/11. • 
Prag, Dtsch. Techn. Hoclisch., Inst. f. Biochemie.) W - .̂ ' i a

Werner Schuchardt, Beitrag zur Spezifitdt der Phosphatasen. ^ e rs ś ^ n n t  H ans  ̂
(Willia) jayanica (Grocnewege) sprachen fiir das Vorliandensein zweier ejn
Phosphatasen, die sowohl a- ais p-Glycerinsaurephosphorsaure zerlegen. ur e 
Trockenpraparat von Hansenula mit der 7,5-fachen Menge n. Essigsaure bzw. 0 ,d-n. s
5 Stdn. bei 30° langsam gescliuttelt, die ammoniakal. Suspension sodann n‘?Ccte}iea 
diinnen mit W. zentrifugiert u. mit W. gewasehen, die essigsaure Suspension nacn 
iiber Nacht zentrifugiert u. gewasehen, so yerhielten sich die in W. suspen' aciucerii1' 
stande folgendermaBen: Die mit Essigsaure behandelte Hefe spaltet a- u. p- J ,ejj0 
phosphat bei pn =  4,0, nicht aber oder kaum bei ph =  6,0 u. 8,8, die mit 1 v —
Hefe spaltet die gleichen Substrate nicht bei pn =  4,0, wohl aber bei ph =  ’ }p 1935. 
Die Ergebnisse entsprechen den Befunden yon B a n a n n  u . D iED ER lC H S (
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II. 3937), dic isodynamo Pliosphoesterasen in tier. Organen feststellten. (Biooliem. Z. 
283. 433—34. 27/1. 1936. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) K o b e l .

Erwin Bauer, Anton Schaffner und Fritz Krumey, Die Spezifitat der Hefc- 
phosphatase. (4. Mitt. iiber die Enzyme der Garung.) (3. ygl. C. 1 9 3 5 . II. 3251.) Gegen- 
tiber Einwendungen von anderer Seite (SCHUCHARDT) wird die von den Vff. gefundene 
Spezifitat der Phosphatase aus Bierhefe gegeniiber a-Glycerophosphat erneut be- 
statigt. Das Enzym soli entsprechend der von A l b e r s  yorgeschlagenen Nomenklatur 
ais „Unterhefenphosphatase" bezeichnet werden, worunter zunaehst nur eine aus 
Unterhefen dargestellte, im schwach sauren Milieu wirksame u. mit der besonderen 
Spezifitat ausgestattete Phosphatase zu yeretehen ist. Es wird yersucht, die abweichen- 
den Ergebnisse von S c h u c h a r d t  reaktionskinet. zu erklaren. Jedoch ist auch mit 
der Móglichkeit zu rechnen, daB Bierhefen existieren, aus denen ausreichend spezif. 
Phosphatasclsgg. nicht zu gewinnen sind. Fiir die analyt. Verwendung von „Unter- 
liefenphosphatase“ hat daher stets die Eichung der Enzymlsg. voranzugehen. (Hoppe- 
Seyler’s Z. physiol. Chem. 2 3 7 . 191—98. 21/12. 1935. Prag, Dtsch. Teclin. Hochsch., 
Inst. f. Biochemie.) W e i d e n h a g e n .

H. Albers, Ober die Hemmbarkeit der Phosphatase durcli Schwefelverbindu7igen. 
(V. Mitt. zur Kenntnis der Phosphatasen.) (IV. vgl. C. 1 9 3 5 . II. 3249.) Die im Schrift- 
tum yorhandcncn Widerspriiche hinsiclitlich der Hemmbarkeit von Phosphatasen 
durch Sulfhydrylkórper wurden durch Verwendung weitgohend gereinigter u. enzymat. 
einheitlicher Phosphatasepraparate aufzuklaren yersucht. Ein Praparat yon Nieren- 
phosphatase, das durch liingero Autolyse yon Nierenbrei bei Ggw. von A. hergestellt 
war u. einen Fermentgeh. von 36 PE. im mg aufwies, wurde auf seine Wirksamkeit 
bei der Aufspaltung von fi-Glycerophosphat bei Ggw. von SH- bzw. SS-Verbb. unter
sucht. Glutathion u. Cystern rufen schon in sehr kleinen Mengen eine betraehtliche 
Hemmung heryor, aber auch Cystin bewirkt eine geringere Hemmung. Das AusmaC 
der Hemmung steht bei Cystin in einer einfachen linearen Abhiingigkeit von dessen 
Menge, wahrend beim Cystein die Abhangigkeit nicht linear ist, auBerdem ist die Hem- 
mung durch Sulfhydrylkórper — im Gegensatz zur Hemmung durch Cystin — von

-r r aQ ei.'ilircr Einw. auf die Phosphatase abhangig. Es wird angenommen, dafi Cystein 
u. H2S in einer meBbar langsam ablaufenden Rk. mit dem Pliosphatasemolekiil 
reagieren, wobei die wirksame Gruppe offenbar nicht angegriffen wird (Restaktivitat), 
wahrend dns Cystin seine Hemmungswrkg. augenblieklich u. proportional seiner Menge 
entialtet (IConkurrenz mit dcm Substrat). Daliach ist eine Regelung des Phosphat- 
umsatzes der Zellen durch ein SH-SS-System wolil in Betracht zu ziehen. Die Hemmung 

urcti Cystin brauclit nicht dagegen zu sprechen, da das Fermentmolekul in seinem 
, " S  erhalten bleibt u. der natiirliclie Hemmungskorper in der SS-Form wahr- 

c lemiich nicht mit Cystin ident. ist. Voraussetzung ist aber die Móglichkeit einer 
1? ’̂ en Regcnerierung des chem. yeranderten Fermentmolekiils zur voll akt. Form, 
Dhat • .er *n v*tro noch nicht gelungen ist. KCN  reagiert ebenfalls mit der Phos- 
atiirl- 56 12re*ncr tangsam yerlaufenden Rk., bei liingerer Einwirkungsdauer tritt eine 
Plinc°wHemmung auf. Bromessigsaure hat keinen EinfluB auf das Enzym. Das 
mit "V> 10Je*ciil selbst enthalt keine Disulfidgrappe, da durch colorimetr. Best. 
weisb °^rUSŜ n-a^ Um nur ^en weni8er reinen Priiparaten Disulfidschwefel nach- 
hvdr -i1" v?f* Die Nichthemmbarkeit unreiner Phosphatasepraparate durch Sulf- 
diirrt Z u; Cystin wird damit erklart, daB entweder die Phosphatasen bereits 
elpitft T  naturlichen Begleiter maximal gehemmt sind oder daB die natiirlichen Be- 
1 i j j T "  zugesetzten Hemmungskorper abfangen. (Ber. dtsch. cliem. Ges. 68.

*<• 7/8. 1935. Stockholm, Univ,, Biochem. Inst.) W e id e n h a g e n .

LTntwf ̂ 'iSJaUS ̂ m9SJ Ober die Pilzfermenle. Eiwei/3- und koldenhydratspalten.de,Enzyme. 
u. MiL-r w .e Fermentbldg. bei Trichophyton gypseum, Achorion Schónleini 
Peutnnr,0sf°u“? Audouini bei Wachstum von 21/ 2 Monaten. Auf den gebrauehlichen 
nahrbode r ?en " ur^c die Abnahme der EiweiBstoffe im Vergleich mit den Kontroll- 
drei Pilze* u . ŝuc ł̂:- Die daran zu messende Fermentwrkg. yerhielt sich bei den 
fiir dip Wle, : >̂3. Bei Unters. der Verminderung des Zuckergeh. ergab sich 
nahrboden 4*7 • ■ ® ucosenahrbóden das Verhaltnis 7,7: 1,0: 5,7, bei Maltose- 
auf Caspńi L . — Dje proteolyt. Wrkg., gemessen an der Wrkg. yon Extrakten 
Bakterinl ’ r>ar . Achorion groBer ais bei Trichophyton bzw. Mikrosporon. (Zbl. 
P^zmAny-pIter U ^ k ’ Infektłonskrankh- Abt- L 136- 80—84. Budapest,

xvni. i. R‘ mv° 248 HESSE-



3850 E 2. E n ZYMOLOGIE. G aBUNG. 1936. I.

A. Kiesel und O. Roganowa, Ober die Einwirkung des Trypsinfermenllcomplexes 
auf substiluiertes Eiwei/3. Vff. untersuehcn dic Verdaulichkoit yerschiedener substi- 
tuierter Edestine durch Trypsin. Vcrcstemng der Carboxylgruppen mit Atlianol hatte 
keinen EinfluB auf dio Proteolyse. Auch durch Diazotieren desaminiertes Edcstin 
wurdo mit dersclbcn Geschwmdigkeit gespalten wie unbehandeltes. Wurden dagegen 
durch Benzoylierung dio Amino- u. dio Hydroxylgruppcn des Proteins besetzt, so 
wurde dio Proteolyse giinzlich aufgohobcn. Wurden dio Benzoylgruppen durch Ver- 
seifung mit VlO -n. KOH wieder entfernt, so wurdo die urspriinglieho Verdaulichkeit 
wieder hergestellt. Ebenso konnte dio Aufhebung der Verdaulichkeit durch 
Benzoylierung des Desaminoedestins durch Debenzoylierung wieder riickgangig ge- 
macht werden. Da dann samtliche Aminogruppen durcli Oxygruppen ersetzt sind, 
schreiben die Vff. den Oxygruppen des Edestins dio Bedeutung ais „Haftgruppen" 
des Trypsinfermentkomplexes zu u. sprechen von einor ,,Hydroxyproteinaso“. (Hoppe- 
Soyler’s Z. physiol. Chem. 2 38 . 149—59. 6/2. 1936. Moskau, Lab. f. Pflanzenbiochem. 
d. Univ.) Havemann.
+  Fritz Schaaf, Die Tyrosin-Tyrosinascreaklion in Gegenwart von l-Ascorbinsaure. 

Die Einfiihrung einer zweiten Hydroxylgruppe in das Tyrosinmolekiil in Ggw. von 
Tyrosinase kann sich auch bei Zusatz von l-Ascorbinsaure unbeeinfluBt abwickeln. 
Da die Melaninbldg. aber ausbleibt, tritt die oxydationshemmende Wrkg. der l-Ascorbin
saure erst dann ein, wenn die Rk. zu ihrem weiteren Verlauf des Fermentes nicht 
mehr bedarf. Es handelt sich also nicht um eine Hemmung der eigentliehon Tyrosinase- 
rk. Damit ist die Annahme, daB in der Nebenniere der Melanogen- u. Adrenalinbldg. 
eine fermentatiye Oxydation durch Tyrosinase yorausgeht, wieder in den Bereich 
des Móglichen geriickt. Jedoch kann eine niehtfermentatiye Oxydation nicht ganz 
ausgeschlossen werden, da auch durch l-Ascorbinsaure allein schon aus Tyrosin 3,4-Di- 
oxyphenylalanin, wenn auch in geringerer Menge, gebildet wird. Der EinfluB von 
Fe wurde bei dieser Rk. nicht untersucht. Es wird angenommen, daB — n. Funktions- 
tiichtigkeit der Nebenniere yorausgesetzt — in diesem Organ l-Ascorbinsaure die 
Adrenalin- u. Melanogenbldg. steuert. Bei dieser Annahme erklart sich zwanglos die 
Wirkungslosigkeit selbst in gróBercr Menge yerabreichter l-Ascorbinsaure auf die 
physiol. u. der hemmende EinfluB auf die patholog. Hyperpigmentierung. Der Aus- 
fall der Vitamin-C-Wrkg. bei der ADDISONschen Krankheit sprieht dafiir, daB der 
erste am Tyrosin bzw. Methyltyrosin einsetzende OxydationsprozeB nicht durch 
Vitamin-C bewerkstelligt werden kann. (Hely. chim. Acta 18 . 1017—21. 1/10. 193o. 
Ziirich, Dermatol. Univ.-Klin.) We id e NHAGEN-

Niels Nielsen, Untersuchungen iiber Hefeimchsstoff. Zu Unterss. uber die Not- 
wcnćligkeit von Wuchsstoff B  (Bios) fiir das Waehstum der Hefe ist die Best. der Trocken- 
substanzproduktion gceignet, wenn die Verss. mit einer Hefe angestellt werden, die 
durch Ziichtung auf wuchsstofffreiem oder wuehsstoffarmeni Substrat selber sehr arm 
an Wuchsstoff geworden ist, u. wenn sie steril durchgefiihrt M?erden, da eine Infektion 
durch Wuchsstoffbldg. des infizierenden Organismus storen kann. Die Verss. miissen 
eytl. langer ausgedehnt werden, so daB eine auf einem kleinen UberschuB von uclis- 
stoff in der Hefe beruhende anfiingliche Trockensubstanzproduktion die Yersuchs- 
resultate nicht beeinflussen kann. Verss. mit Saccharomyces cerevisae der Caklsbekg 
B e a u e r e ie n , bei denen die angegebenen Bedingungen erfiillt w ara, ergaben, da 
die untersuchte Hefe nicht imstande ist, auf einem wuchsstofffreien Substrat zu "'achscn- 
Verss. iiber den Geh. der Hefe an Wuchsstoff zeigten, daB die Hefe selbst keinen Wuc s- 
stoff bildet. Dor Geh. der Hefe an Wuchsstoff B hiingt dayon ab, wie wucHsstonrei 
das fiir die Ziichtung der Hefe yerwendete Substrat war; es besteht P a ra lle lita t zwisc 
dom Verbraucb an Wuchsstoff im Substrat u. dem Ansteigen der Gesaintmenge < 
Wuchsstoff in der Hefe. Enthalt dio Hefe ein bestimmtes Minimum a n „ 
so  kann sie auf wuchsstofffreiem Substrat nicht mehr wachsen. Ein groSer i e  
yon der Hefe aus der Nahrlsg. aufgenommenen W uchsstoffs kann durch s?.?-ner 
der Hefe mit W. in anscheinend unyeranderter Form extrahiert werden, ein . „ 
Untersehied yon dem in der Wiirze befindlichen Wuchsstoff kann auf Beĝ lei 
beruhen. Ein weiterer Teil des Wuchsstoffes wird dagegen yerbraucht, oder je 
so umgebildet, daB er sich nicht extrahieren laBt. (C. R. Trav. Lab. Carls * g
physiol. 2 1 . 151-83 . 1935.) . . r _ • :, mrlerei-

R. Geoffroy, Einwirkung von Oberhefe auf Ldvosin in Lósung, sowie tn 
teigen. Vf. gibt ein Verf. an, um Lawsin  auf einfaeliere Weise ais naeh dem • 
T a n r e t  (C. R. hebd. Seanees Acad. Sei. 1 1 2  [1891]. 293) zu erhalten. Die -
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aus Weizenmehl betragt etwa 0,2%. In Lsgg. ist Layosin prakt. unyergarbar. Aus 
Backereiteigen yerschwindet Layosin wahrend der Garung allmahlich, aber langsamer 
ais Saccharose u. Maltose. (Buli. Soe. Chim. biol. 17. 848—51. 1935.) H e s s e .

E 3. B a k te r io lo g ie .  I m m u n o lo g ie .
Jun Hanzawa und Sadahiko Yoshimura, Die Isolierung zon Baeillus cdlulosae 

dissohens und besondere Merkrnale bei der Ziichtung. Bac. cellulosae dissolyens, ein 
obligat anaerober, Sporen bildender Baeillus, der Cellulose unter Bldg. yon II2, CO,, 
u. einem orangefarbenen Pigment zers., wurde im Boden gefunden. Seine Ziichtung 
raachte groBe Schwierigkeiten, da der Baeillus auf den iiblichen Kulturmedien nicht 
wachst. Reinkulturen konnten nur nach dem „Ausschneideverf.“ erhalten werden, 
alle anderen gebrauchlichen Methoden zur Gcwinnung von Reinkulturen yersagten. 
Verss. iiber die Bedeutung yon Fakalextrakt fiir die Aktiyitat von B. cellulosae dissolyens 
ergaben, daB der Baeillus von den durch yerschiedene Behandlung u. Chemikalien 
aus dem Fakalextrakt erhaltenen Fraktionen eine Substanz yerwertet, die dem 
Yitamin B  ahnelt, die 1. ist in W. u. 95% A., durch neutrales u. bas. Pb-Acetat nicht 
gefallt wird, u. die nur durch Phosphorwolframsaure niedergeschlagen wird. Noch 
nicht entschieden ist, ob diese Substanz ais N-Quelle dient. Da jedoch bei Fehlenyon 
Pepton oder Vitamin B kein Wachstum stattfand, wohl aber in Ggw. einer kleinen 
Menge von Vitamin B, wurde angenommen, daB Fakalextrakt fiir die Entw. des 
Baeillus notwendig ist. (J. Fac. Agric., Hokkaido Imp. Uniy. 39 . 1—45. Nov. 1935. 
[Orig.: engl.]) KOBEL.

Renś Legroux, Dissozialion und, Variabiliidt der Bakterien. Diskussion allgemeiner 
Gesichtspunkte u. Angabe von Beispielen der Dissoziation u. Variabilitat einiger 
pathogener Bakterien. (Annales Fermentat. 1. 193— 215. 1935.) K o b e l .

Moritz Michaelis, Uber die Bernsteinsdurebildung durch Bacterium coli. Beitrag 
zur Kenntnis der Bernsteinsdurebildung im Zusammenhang mit der Eiweifisynthese. 
v°w r,?n ^c'm Wachstum yon Bacterium coli in Saccharosenahrlsgg. mit steigenden 
p - °nZZ' crllaltenen Prodd. wurden gemessen: Bernsteinsdure, A ., Milchsaure, 
Essigsaure u. Ameisensaure. Ein Zusammenhang zwischen NH3-Konz. u. Giirprodd. 
gibt sich dabei nur fiir die Bemsteinsaure zu erkennen: Mit steigender Ammoniakkonz. 
nunmt die Ausbeute an Bernsteinsdure ab. Es besteht kein Zusammenhang zwischen 
IR ,usbcutcn a.n Essigsaure u. Bernsteinsdure. — Diese Tatsachen werden so gedeutet, 
aajj aio Bernsteinsdure ais Spaltprod. des Zuckers entsteht u. nur bei ausreichendem 
Ainmomakgeh. iiber Fumarsaure mittels der Aspartase zu Asparaginsdurc (u. weiter 
no* yj^stoffen) umgewandelt werden kann. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem.

<S7. 181 85. 21/12. 1935. Helsinki, Biochem. Inst. der Stiftung fiir chem. 
Forschung.) K o b e l .

rn J^nnoljewa, Fermentartige antibakteńelle Agenzien. Auf Grund der Unters. 
n , *■’ ''yelche Bakteriophagen enthalten u. welche durch Ultrafiltration gereinigt 

> . er?i wird geschlossen, daB letztero kein Prod. von EiweiBcharakter sind, auch 
me iNucleoproteide, u. daB die TeilcliengroBe etwa dem Albuminmol. entspricht. 

7ell SPh‘ Segen dio lebende Natur der Bakteriophagen, welche auch aus getóteten 
form11 . ^Sestcllt werden konnten. Das von Flem m ing entdeckte Lysozym  ist eine 
S™>'°vTi 1®‘e’ t^ermostabile Substanz. Dio Lysozymdarst. gelang aus EiereiweiB, 
l^e chel, Yeraehiedcnen Organen, Ilogen usw. Die Empfindlichkeit gegen Sauren u. 
Gefu d’ sorP^onsfiihigkeit usw. sprechen fiir die fermentartige Natur des Lysozyms.
Lvso7 '™yden Tryptase u. Oxyreduktase. Das durch Kataphorese gereinigte
der int”'m u i nur ŃichteiweiB-N. Bakteriophagen u. Lysozym wurden zur Unters. 
kokke race" ~ aron Bakterienenzyme yerwendet. Bei Einw. auf Typhuserreger, Staphylo- 
der wurden Lsgg. mit hohen fermentativen Eigg. erhalten. Das Enzym
weit Iini ° et. u, zeig* weit hóhere Zors.-Energie fiir Maltose u. Mannit u. liefert
"nrdo f i Ut<3n an Auchtigen Sauren u. Gasen ais die lebende Kultur. Lysozym
stark nh* S zur Konseryierung yon Kaviar yerwendet; der Bakteriengeh. nahm 
KonspnnJt' W« ci lrtc s‘ch nicht innerhalb von 11 Tagen. Bei Raumtemp. ist die 
Kon°r ^age, bei 4° 12 Monate yoll wirksam. (Arb. VI. allruss. Mendelejew-
Ssiesdń r, Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo

10 ^oretitscheskoi i prikladnoi Chimii] 2 . Nr. 2. 120—22. 1935.) Sc h o n f e l d .

■m;n- Pflanzenchem ie und -physiologie.
Wahrend1̂  7  und Hsien-Ching Chiang, Die Eiweipkorper der Kuherbse.

•6US. u. Eigg. der Proteinę der Sojabohne in einer groBen Reihe von
248*
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Arbeiten untersueht sind, ist iiber die Chiang-tou-Erbse wenig bekannt, obwohl sie 
gleichfalls in der Ernahrung der chines. Bevolkerung eine groBo Rolle spielt. O s b o r n e  
hat darin 3 Globulinę gefunden, von denen das Yignin iiberwiegt. Es zeigte sich, 
daB Vignin eine Wachstumswrkg. besitzt, dio gróBer ais die des Gliadins, aber geringer 
ais die von Casein oder Glycinin ist. Der Vf. fand 5 Eiwcififraktionen in der Erbse, 
namlich 3 Globulinę (darunter das Vignin), ferner 2 noch nicht bekannte EiweiB- 
kórper, ein Albumin u. ein Glutelin. Einzelheiten uber die Darst. der Einzelfraktionen 
sowie die Vertoilung des Stiekstoffes (Amid-, Humin-, Arginin-, Łysin-, Histidin-, 
Cystin-, Amino- u. Nichtaminostiekstoff), untersueht nach der Methode yon v a n  S l y k e , 
vgl. im Original. Die Mengenverlialtnisse der EiweiBkomponenten im Gesamtprotein- 
geh. sind: Vignin (Globulin A) 45%, Glutelin 25%, Albumin 15%, Globulin B 10%> 
Globulin C 5%. Der Schwefelgeh. war beim Glutelin weitaus am hóehsten. Obgleich 
die Analyse der Globulino B u. C einander sehr ahneln, wird auf Grund der unter- 
schiedlichen Ausflockungspunkte angenommen, daB es sich um 2 verschiedene Proteine 
handolt. Zwischen den erhaltenen 5 Komponenten des ErbseneiweiBes bestehen nach 
der VAN-SLYKE-Analyse z. T. groBe Unterschiede. Wahrend der Arginingeh. bei allen 
fast ubereinstimmt (etwa 1,3%, Glutelin dagegen 5,5%), weichen die Werte fiir Cystin, 
Histidin u. Łysin starli voneinander ab. Vignin, Globulin B u. das Albumin sind gute 
Quellcn fiir Łysin (15,8, 13,2 bzw. 11,4%), wahrend der Histidingeh. bei 4,8, 6,3 
bzw. 8,8% liegt. Dio stark voneinander abweichenden Ergebnisse anderer Autoren 
bei Unterss. iiber die Zus. des ErbseneiweiBes an Aminosauren werden darauf zuriick- 
gefiihrt, daB in allen derartigen untorsuchten Praparaten Gemische vorlagen, die einen 
weehselndon Geh. an den 5 vom Vf. isolierten Einzelkomponenten aufwiesen. (Chin. 
J . Physiol. 9- 347—54. Nov. 1935. Peiping, Chem. Abt. d. Yenching Univ.) H eYNS.

R. B. Gełtschinskaja und M. A. Bordunowa, Beitrag zur Selektion von cumarin- 
freiem Klee. Der Cumaringeh. von siiBem Kleo schwankt von 1—0,056%. Der Protein-, 
Zellstoff- u. Aschengeh. unterliegt ebenfalls groBen Seliwankungon. Der Cumaringeh. 
erreicht ein Maximum in der Bliitezeit u. vermindert sieli bei der Vollrcife. (Buli. appl. 
Botany, Genetics Plant Brecd. [russ.: Trudy po prikladnoi Botanikę, Genetike i 
Sselekzii] [3] No. 5. 315—23. 1935.) ScHONFELD.

Edgar Lederer, Die Carotinoide einiger Pilze. In der roten Hefe ( Torul a  
r u b r a )  wurden 2 neue Pigmente aufgefunden, das Torulin, ein Kórper, der ahnlichen 
KW-stoffen offenbar nahesteht, u. ferner ein dunkel gefarbter Stoff mit sauren 
Eigg. Torula rubra Schimon enthielt dieselben Pigmente wie die Hefe aus dem P A S T E U K - 
Institut. Weiterhin wurden dio Pigmente von Sporobolomyces roseus Kluyyer u. von 
Sporobolomyces salmonicólor untersueht. Auch hier wurde das Torulin mit den Ab- 
sorptionsbanden bei 563, 520 u. 488 mu in CS2 u. das saure Pigment mit A b s o r p t i o n e n  
bei 531, 494 u. 462 m/i in PAe. gefunden. Puccinia coronifera u. Coleosporium se7iectonis 
weisen neben a- u. /S-Carotin ebenfalls das saureTorulapigmontauf. Trem-clla meserUenca 
enthalt vor allem /?-Carotin. M y x o m y e e t e n  entlialten Torulin. Die bei 'Jon“a 
rubra gefundenen Pigmente sind demnaeh unter den Pilzen weit verbreitet. (̂ - y  
Seances Soo. Biol. Filiales Associecs 117. 1083— 85. 1934. Paris, Physikal.-chem. In® •
f. Biologio.) HEYNS.

Gabino Iglesias, Chemische Zusammensdzung der 'Samem des Jotonnidrotbawn ■ 
Die Reserresubstanz der Samen besteht hauptsachlich aus einem Schleimstoff, der iiai - 
nose u. Galaktose im molekularen Verhaltnis 4 :1  enthalt. — Der Embryo entna 
groBtenteils in Eorm von Phytin, wie sowolil durch die LSslichkeitsverhaltnisse> 
auch durch praparative Isolierung des Phytins bowiesen wird. (An. Soe. espan. ri 
Quim. 3 3 . 114—18. 1935. Madrid, Inst. Nac. do Fis. y  Quim.) WnXSTABD •

A. R. Kiesel, Synthetische Prozesse in den Pflanzen. Vortrag uber die Assimna 
u. andere biochem. Vorgange in Pflanzen. (Arb. VI. allruss. Mendelejew-Kongr. tli • 
angew. Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjcs a 
tcoretitschesko i prikladnoi Chimii] 2 . Nr. 2. 141—57. 1935.) _ SCHONFE •

F. C. Steward, Der Mechanisrnus der Salzabsorption durch die ! . o u
Vf. lehnt dio Theorie der Salzabsorption von Ostekhout (vgl. C- 1933. !• 
friiher) auf Grund ihr widersprechender Tatsachen teilweise ab. (Naturę, Lonao 
553—55. 1935.) BREDS r ' «

M. Sadashiva Rao, Veresterung von Phosphat beim Atmungsabbau v m ^  jjfreie 
hoheren Pflanzen. Durch Plasmolyse von Erbsen (Pisum sativum) erhielt • 
glykolyt. wirksame wss. Extrakte, die einige Stdn. haltbar waren. Die tris oren 
trak te, die wahrscheinlich den gesamten Zymasekomplex in Lsg. enthalten, D
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unter streng asept. Bedingungen Olucosc, Fructose oder Iłohrzucker unter G'02-Entw. 
Zur Verfolgung der Veresterung u. des Zuckerabbaus wurden 40 ccm des frischen Extrakts 
bei ph =  6,2 nach Durchleiten yon N in Ggw. von Toluol bei 30° mit Glticose- u. Phos- 
'phathg. geschiittelt. Phosphatbcstst. in Proben, die alle 5—15 Min. entnommen 
wurden, ergaben zunachst ein schnelles Absinken des Geh. an anorgan. P , dann wahrend 
30—60 Min. ein Ansteigen auf oder iiber den Anfangswert. Der Glucosegeh. nahm anfangs 
ab, stieg dann an u. fiel sclilieBlich wieder schnełl u. gleichmaflig von dem Zeitpunkt 
an, bei dem Abspaltung des veresterten Phosphats einsetzte. Extrakte von ver- 
scliiedenen Erbsenyarietaten gaben alle das gleiche Resultat. Die Messung der C02- 
Bldg. war dadurch erschwert, daB die groBe Menge kolloidalen Proteins, die in den 
Extrakten enthalten war, yiel Gas zuriickhielt. (Naturę, London 1 3 5 . 909—10. 1/6.
1935. Benares, Hindu Univ., Plant Physioloeical Lab., Inst. of Agricultural Rese
arch.) K obel.

E 5. T ie r c h e m ie  u n d  - p h y s io lo g ie .
Edgar Lederer, Die Carolinoide der Integumente einiger Insektem. Es wurden 

eine Reihe von Insekt-en auf den Geh. der Integumente an Carotinoiden untersucht. 
Die Verss. mit der Coleopteren Coccinella septempunctata ergaben das Vorliandensein 
eines Gemisches Yon Carotinfarbstoffen, die durch Losungsmm. yerteilt u. mit Hilfe 
der chromatograph. Absorption an Aluminiumoxyd getrennt werden konnten. Die 
Einzelfraktionen wurden auf ihre Absorptionsspektren hin untersucht. Lycopin, a- u. 
/j-Carotin konnten so nachgewiesen werden. Xanthophylle waren nicht yorhanden. —  
Ahnliche Ergebnisse lieferten Extraktionsverss. mit yerschiedenen Teilen von Tageles 
grandifłora. Es wurden ferner 800 Exemplare von Pyrrhocoris apterus getrocknet u. 
mit CS2 ausgezogen. Andero Losungsmm. waren ohne Wrkg. Nach Abdest. des CS2, 
Verseifung u. Auflosung in PAe. wurde auch hier mit Hilfe der absorptionschromato- 
graph. Methode eine Aufteilung erzielt. Lycopin konnte nachgewiesen werden. In 
weiteren Verss. wurde aus den Eliigeln von Odipoda miniata durch Extraktion mit 
Methanol ein Pigment isoliert. Es konnte /?-Carotin nachgewiesen werden sowie ein 
santhophyllahnliehes Prod. (2 Absorptionsbanden bei 545 u. 505 m,« in CS2). Die 
blauen Fliigel von Odipoda coerulescens enthalten Carotinoide nur in Spuren. Das 
Pigment, das die roto Elytris der Coleoptere Mylabris bedingt, ist kein Carotin. (C. R. 
beances Soc. Biol. Piliales Associees 1 1 7 . 413— 15. 1934. Paris, Pliysikal.-chem. Inst.
1. Biologie.) H e y n s .

Edgar Lederer, Die Carotinoide dreier Ascidien. Dio yerschiedenen Ascidien- 
arten (aus der Ordnung der Tunikaten) wurden auf die Natur der yon ihnen gebildeten 

rownoide untersucht. Es gelang, krystallisierte Prodd. zu erhalten. Halocynthia 
papllosa wurde extrahiert u. die Bzn.-Lsg. der Pigmente mit Hilfe der chromatograph. 
Absorption an Calciumcarbonat in 2 Fraktionen zerlegt. Die mit Methanol eluierten 

igmentc konnten aus dem konz. Extrakt durch Zusatz von W. u. PAe. krystallisiert 
Dgeschieden werden. Die ersto Fraktion enthielt Astacin, wahrend das zweite kry- 

u  i f 1}* Pigment ein Xanthophyll darstellt, das Cynthiaxanthin genannt wird. Letz-
i . 2r .'o gelbe Prismen, die bei 18S—190° sclimelzen u. in CS2 eine Absorption 

,1. / . u' 452 m/ł aufweisen. Die A.-Lsg. des Cynthiaxanthins gibt mit konz. HC1 
. me -“ląufarbung 11 • ist mit Zeaxanthin u. Pektenoxanthin nicht ident., wenngleich 

e gewisse Ahnlichkeit unyerkennbar ist. Dendrodoa grossularia (Styclopsis) enthielt 
Tm I?ac,, ublichen Methoden erhaltenen Carotinoidfraktionen Astacin, a- u. ^-Carotin. 
luft. f  I  Schlosseri Pallas wurden Capsorubin, Capsanthin u. Pektenoxanthin
Bed t P *6 KW-stoff-Fraktionen sind bei allen 3 untersucliten Ascidien ohne
nffJ^ Moglichkeit des Vorliandenseins weiterer ahnlicher Pigmente wird

i?en. Sćances Soc. Biol. Filiales Associees 117. 1086— 88. 1934.
F rfi T a  I n s t ' •Biol°g io> ELLA-SACHS-PLOTZ-Stiftung.) HEYNS.

C y  i ,r lederer, Das rote Pigment in der Haut des Goldfisch.es (Beryx decadactylus 
u! i 0tf isches (Carassius auratus). Die aus der Haut yon Fischen isolierten
nach °PJ*n> Zoonerythrin oder Tetronerythrin bezeichneten Lipochrome stehen 
<?acf«/wsUere?T fi.rs9, dem Astacin nahe. Es gelang, aus der Haut von Beryx deca-
sich nn ts*®***® auratus Astacin krystallisiert zu gewinnen. Der Farbstoff lieB
waren ti’ u* r aktion mit Aceton yollstandig in PAe. aufnehmen. Xanthophylle 
A lk a li^ fll zuKegen. Nach Verseifung yerblieb der Farbstoff restlos in der alkoh. 
A u s z i e h p n ' f n d  somit keine KW-stoffe yorhanden. Ansauem mit Essigsaure u.

nut i  Ae. lieferte das krystallisierte Astacin in blau-violetten Nadeln, die
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starken Metallglanz aufweiscn, bei 228—230° sehmolzen, u. die das fiir Astacin charak- 
terist. Absorptionsspektrum zeigten. Aus Carasshis auratus konnte Astacin in gleicher 
Weise erhalten werden. ' Einzelkciten im Original. (C. R. Sćanccs Soc. Biol. Filiales 
Associśes 1 1 8 . 542—43. 1935. Paris, Inst. f. physikal.-chem. Biologie.) H e y n s .

Edgar Lederer, Uber ein neues Carotinoid in der Saint-Jacgues-Muscliel. Bei 
der Entw. der Geschlechtsorgane der Saint-Jacąues-Muschel (Pecten maximus) tritt 
eine rosa Farbung auf, die von einem Gemisch von Carotinoiden herruhrt, unter denen 
eines stark vorherrscht. Es wird ais „Pecienoxanthin“ “ bezeiehnet u. aus verd. Pyridin 
in Form langlicher, gelbbrauner Prismen erhalten, die bei 182° schmelzen u. an der 
Luft mehrere Wochen unzers. haltbar sind. Die Substanz ist 11. in Bzl., CS2 u. Pyridin; 
die Lsgg. in Pyridin sind rot. Das Absorptionsspektrum des Pectenoxanthins zeigt 
3 Banden, von denen eine schlecht ausgepragt ist. Die Lage ist boi 496, 464, 434 m/< 
in Bzl., bei 518, 488 u. 454 m/i in CS2 u. bei 488 u. 458 mfi in PAe. In seinen Eigg. 
nahert sich das Pectenoxanthin dem Zeaxanthin. Die Summenformel wird yorlaufig 
mit C40HS2O3 angegeben; sie enthalt also mehr Sauerstoff ais Zeaxanthin. Das von 
K u h n  u . B r o c k m a n n  in Ranunculus acer gefundene Phytoxanthin C40H56O3 unter- 
scheidet sich vom Pectenoxanthin eindeutig durch die Lage der Absorptionsbanden. 
Es wird angenommen, daB dem Yorhandenen S au e rs to ff  alkoh. Funktionen zukommen, 
jedenfalls besitzt der neue Carotinoidfarbstoff keine sauren Eigg. (C. R. Seances Soc. 
Biol. Filiales Associees 1 1 6 . 150—52. 1934. Inst. f. physikal.-chem. Biologie, E l l a -  
SA cns-PL O T Z -S tiftung .) H e y n s .

Edgar Lederer, Uber die Konstilution des Pektenoxanthinś. Das vom Vf. in den 
Gesehlechtsorganen der Muschel Pecten maximus neu aufgefundene Carotinoid Pecteno- 
aantliin (vgl. das vorst. Ref.) wurde weiter charakterisiert. Die Gonaden der Saint- 
Jacąues-Muschel enthalten gewohnlich 2—5 Tausendstel mg des Farbstoffes; im 
April steigt der Geh. auf etwa 0,3 mg pro Organ an. Die Absorptionsmaxima sind 
von denen des Zeaxanthins u. /3-Carotins nur um wenige m/t verschieden. Diese Beob- 
achtung weist auf groCe Ahnlichkeit in Hinsicht auf das ungesatt. System hin. Eine 
Mikrohydrierung naeh K uhn u. MOELLER ergab in t)bcreinstimmung damit das 
Vorliegen vón 11 Doppelbindungen im Pectenoxanthin wie im Zeaxanthin u. /J-Carotm. 
Demnach ist offenbar das Kohlenstoffskelett ebenfalls das gleiche, der U n t e r s c h i e d  
wird durch Zahl u. Stellung des Sauerstoffs hervorgerufen. Die Summenformel des 
Peetenoxanthins wird nunmehr mit C40H51O3 ±  H2 angegeben. Naeh ZEREVITrNOFK- 
R o th  werden auf ein Mol. des Carotinoides 2 Mol. Methan entwickelt. Zu den 
Xanthophyllen, die vom /9-Carotin ableitbar sind, dem Kryptoxanthin mit 1 Atom U 
u. dem Zeaxanthin mit 2 Atomen O, tritt nunmehr das Pectenoxanthin mit 3 Sauer- 
stoffen. Weitere Unterss. zeigten, daB das Pectenoxanthin auch in hohen Dosen keme 
Provitamin-A-Eigg. hat. Da alle bekannten A-Provitamine mindestens einen Jononnng 
enthalten, der keinen Sauerstoff gebunden enthalt, wird geschlossen, daB im Pecteno- 
santhin ein Ring 1 Sauerstoff u. der andere Jononring 2 O enthalt. (C. R. S e a n c e s  
Soc. Biol. Filiales Associees 1 1 7 . 411—13. 1934. Paris, Physikal.-chem. Inst. tui 
Biologie.) H e y n s .
*  Ó. Steppun, F. Gubarew und N. Ugarowa, Die Parahormone ais Falioren der 
Wirhsamke.it der Lysate. Zusammcnfassendo Ubersicht. Es wird gezeigt, daB die 
die durch fermentatiYe Spaltung (Pepsin) in salzsaurer Lsg. (ph ~  3—4) aus m 
Fleischmaschine zerkloinerten Organen (Muskeln, Herz u. Milz) erhalten w u rd < en, a 
verschiedene Organe (Herz, periphere GefaBe, isolierte Leber des Frosehes, Dunnda 
nicht gleichmaBig wirken. Die Wrkg. der Lysate kann demnach nicht nur ais 
unspezif. Wrkg. der EiweiBspaltprodd. aufgefaBt werden. Es ist daher aiizuncmn  ̂
daB in den Lysaten auBer gewissen bekannten Gewebehormonen noch unbeka 
wirksame Substanzen enthalten sind. (Klin. Med. [russ.: Klinitscheskaja Medizinaj 
(15). 1085-97. Moskau.) . . .. ^ 'T c b e n

L. Brouha und R. Collin, Hormonales Gleichgewicht und Grauiditat. , ' °v;cht 
eine a u sfu h rlich e  Darst. des Einflusses der G raY id itiit auf d a s  liormonale w®™ ." rmone 
unter Beriicksiehtigung der Ovarialhormone, der Hypophyscnhornionc, d e r , rca3. 
der E p ip h j'se , der Schilddruse, Nebenschilddriise, Nebenniere, T hym us-, ^  
druse. (Ann. Physiol. Physicocliim. biol. 11 . 773— 880. 1935.) t In

Edward Davis, Die Behandlung der senilen Vaginitis mit ^ 0^ ‘̂ e' n‘ vut:(iLon 
einigen Fiillen von seniler Vaginitis bei kiinstlicher oder spontaner Menopause . 
die Frauen mit einem óstrogenen Stoff, Amniotin (Squibb) behandelt. e n̂
erhielten 100 R.-E. Amniotin dreimal wochentlieh subcutan, auBerdem a0
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Suppositorium (yaginal) mit 75 R.-E. Diese Behandlung wurde 6 Wochen dureli- 
gefiilirt; die Symptome der Vaginitis yerschwanden aber meist bereits nach 10 Tagen. 
Suppositorien allein wirkten nicht kraftig genug. Das histolog. Bild (Abb.) zeigt die 
Wiederherst. des n., fiir dio Geschleehtsreife eharakterist. Schleimhautepithels. Dio 
Symptomo yerschwanden, u. blieben mindestens 6 Monate aus. (Surgery, Gynecol. 
Obstetries 61. 680—86. Nov. 1935. Chicago, Univ., Departm. of Obstetrics and Gyne- 
cology, and tho Chicago Lying-in Hospital.) WESTPHAL.

N. Das, B. N. Ghosh und B. C. Guha, Bemerkung zur Elektrodialyse von Oxy- 
łocin. Praparate von Oxytocin aus Ochsenhypophysenhinterlappen wandern bei der 
Elektrodialyse mit nicht polarisierbarcn Elektroden bei p h  <  9,4 zur Kathode, bei 
P h  =  10 in kleiner Mengo auch zur Anodę. Das Hormon hat also selbst bas. Eigg. 
oder ist an einen bas. Trager gebunden. Bei p h  =  10 ist die Bewegung sehr trage. 
Beim Stehen bei p h  =  11 findet Inaktiyierung statt. Die Aktiyitat wird also nicht 
durch beigemengtes Histamin yerursacht. (Hoppe-Seyler’s Z. physiol. Chem. 238. 
131—32. 22/1. 1936. Caleutta.) ” L u ttr in g h a u s .

Giacomo Pighini, Hormonale Beziehungen zwischen Hypophyse, Schilddriise und 
dem Jod des Oehirns. Hunde erkielten entweder Injektionen von Thyroxin, oder In- 
jektionen yon Thyroxin +  Hypophysenyorderlappenemulsion, oder Schilddriisen- 
pulyer per os, oder Schilddrusenpulyer +  Injektionen von Hypophysenvorderlappen, 
oder nur Injektionen von Hypophysenyorderlappen. In allen Fallen nahm der Jod- 
geh. der Hirnrinde u. des Mesencephalons gegeniiber den Kontrolltieren stark zu (yon 
etwa 50 bis iiber 300°/o)-Histolog. Bilder im Original. (Biochim. Tcrap. sperim. 22. 607 
bis 624. 31/12. 1935. Istituto Psichiatrieo di Reggio Emilia, Laboratori Scientifiei 
L a zza r o  Sp a l l a n z a n i .) W e s t p h a l .

R. I. Belkin, Die Wechselwirkung der aufleren und inneren Fakłoren im Prozesse 
der Ontogenie bei Amphibien. I. Einflup der Temperatur auf die durch Thyreoidin 
hervorgerufene Metamorphose bei Kaulguappen von Raman temporaria. (Vgl. C. 1 9 3 5 .
I- 2389.) Die Verss. zeigten, daB dio Temp. einer der wichtigsten Faktoren bei der 
Metamorphose der Kauląuappen ist. Es ist móglich, daB sich bei optimaler Temp. 
die Funktion der eigenen Schilddriise, welche (Se Umwandlung bedingt, yerstarkt.

R-_Acad- Sci., u. R, S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.] 1 9 3 4 . IV. 
462—65. Jena, Uniy. u. Genf, Univ.) ' K l e v e r .

R -1 . Belkin, Die gegenseitige Einwirkung der a/ufłeren und inneren Faktoren im  
Prozesse der Ontogenie bei Amphibien. II. Der Einflup der Temperatur auf die durch 
itiyreoidin hervorgerufene Metamorphose bei Amblistoma tigrinum. (Vgl. vorst. Ref.) 
H w  !CmPP' fuhrten zu einer Verstarkung, niedrige zu einer bedeutenden Verzogerung 
ner„ V 8' der Schilddriisopraparate auf die Metamorphose. (C. R. Acad. Sci., U. R.

V r - : Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.] 1 9 3 5 . I. 152—54.) K l e v e r ;
oo, ") aP F- Blau, Die Bestimmung von Thyroxin in Schilddrusensubstanz. Eine
s/l!'li , ‘umhy droxy dlsg. erwies sich ais das wirksamste Mittel zur Hydrolyse yon 
ł r m ? Sj ^ tl')stai'z' AnsehlieBend wurde das Thyroxin mit Butylalkohol extrahiert. 

j* dieser Methode wurden ungefahr 30% des gesamten Jodgeh. von handels- 
) ichem Thyi-eoideapulver u. von getrockneten u. frischen Schwoineschilddrusen 

l i n d a n j ? sen) als in Form yon Thyroxin yorliegend gefunden. (J. biol. Chemistry 
■R ł -rr -̂ ew York City, Cornell Univer3ity Medical College.) T s c h e r n in g . 

, 11 , Hamilton und Walter J. Highman jr., Ein Test fiir abnorme Mengen
b lu t^ f  roi'̂ Cm hormon Blut. ICaninohen werden nach einer Ca-Best. im Herz- 
Inmlrt-tramuskular 30 ceni der zu untersuchenden Blutprobe injiziert. Nach der 
D ii v lon, "’?r̂ en durch Magensonde sofort 10 ccm 2,76%ig. CaCl2-Lsg. yerabreicht. 
den KCvf i1C n" der CaC]2-Lsg. wird 1, 3 u. 5 Stdn. spater wiederholt. 7 Min. nach 
Ein i  r  etz ®̂n Eingaben der CaCl2-Lsg. wird wiederum die Blut-Ca-Konz. bestimmt. 
hohpn n i  Blut-Ca-Geh. um mehr ais 0,30 mM/1 Serum weist auf einen abnorm 
Chicirr t t  -an I*arathyroidhormon liin. (J. elin. Invest. 15 . 99— 100. Jan. 1936. 

A L  P‘ Ped ia trira-) M a h n .
°nS, ; ^ as diastatische Ferment des Blutes, seine Physiologie und seine 

Koln ^  Bedeutung im Kindesalter. (Jb. Kinderheilkunde 9 6 . 133—75. Febr. 1936.
D UniV-) PFLtiCKE.

ton ; v,an ,.s lyke. Alma Hiller und Benjam in F. Miller, Die Verteilung
mozf-ntiu.il i , ln> Kreatinin und Harnstoff im Blut und dereń Bedeutung fur ihre 
R o o k p ^ T t  i us*cheidung. (Amer. J. Physiol. 1 1 3 . 629—41. 1/11. 1935. New York, 

k ł f e l l ł r  Inst. Med. Res.) B o m sk o y .
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HeigOIO Kanda, t)ber den Milchsduregehalt des Bluts und des Harns bei einigen 
chirurgischen Erkrankungen, besonders bei Nierentuberkulose. (Tohoku J. exp. Med. 28. 
199—214. 19/3. 1936. Chirurg. Klinik d. Univ. Sendai.) P f l u c k e .

Masarni Horikawa, Uber die Verdnderungen des Bluteiweipes und dessen kolloid- 
osmotisehen Drucks durch Milzexslirpation. (Tohoku J. exp. Med. 28. 215—30. 19/3. 
1936. Sendai, Tohoku Eeichsuniy., Med. Klin.) P f l u c k e .

Andree Roche und Jean Roche, Anderungen des osmotisehen Druckes wid der 
GrófSe. der Hdmocyaninmolekiile im Verlaufe langeren Fastens (Sommer- oder Winter- 
schlaf) bei vcrschiedenen Schnecken. (Ygl. Ad a  IR u. R o c h e ,  C. 19 3 4 . I I .  2985.) Vff. 
stellen fest, daB bei Helix pisana wahrend des Sommerschlafes sowie bei Helix pomatia 
wahrend des Wintersehlafes das Mol.-Gew. des Hamocyanins um etwa die Halfte ab- 
nimmt (yon 850 000 auf 500 000 bzw. von 2 400 000 auf 1 130 000) wahrend gleich- 
zeitig der osmot. Druck der Pigmente sich verdoppelt. Es wird daraus geschlossen, 
dafi entweder eine Depolymerisation von Hdmocyanin eintritt oder eine Zusanimen- 
lagerung von kleineren Molekiilen neugebildeten Pigmentes. (C. R. hebd. Seances Acad. 
Sci. 2 0 1 . 1522—24. 30/12. 1935.) SlEDEL.
*  George Levitt, Das Problem einer antidiuretischcn Subsianz im Blute von Patienten
mit Eklampsie und anderen Hochdruckkrankheiten. Subeutanc Pi()-esstninjektion 
(0,000 02 Einheiten) hemmt bei Kaninchen die W.-Diurese u. steigert- die Chlorid- 
konz. im Urin. Die masimale Antidiurese tritt nach Injektion von 0,002 Einheiten 
Pitressin auf. Pitressindosen von 0,000 002 Einheiten wirken noch schwach anti- 
diuret., sind aber ohne Wrkg. auf die Chloridkonz. im Urin. Wird Hunden Pitressin 
intrayenós injiziert, so kann der antidiuret. Faktor nur innerhalb der ersten 12 Min
ii ach der Injektion aus dem arteriellen Blut isoliert werden. Ultrafiltrate yon Blut, 
dem Pitressin zugesetzt wird, enthalten nur annahernd 0,01% der Ausgangsinenge. 
Die Cerebrospinalfl. nicht hypertensiyer Patienten, die Blutultrafiltrate Hochdruck- 
kranker u. praeklampt. Patienten beeinflussen nicht die W.-Diurese beim Kaninchen. 
Die Blutultrafiltrate von 4 Fallen schwerer Eklampsie hemmen leicht die W.-Diurese, 
yerandern aber nicht den Chloridgeh. im Harn. (J. clin. Invest. 15- 135—41. Jan.
1936. Chicago, Univ., Lasker Foundation Med. Res. a. Dep. Med.) MahN.

Roger S. Hubbard und Henry J. Brock, Lactose im Plasma von schttangeren 
und slilknden Frauen. Steril gewonnenes Plasma wurde in  zwei gleiche Fraktionen 
geteilt. Die eine Hśilfte wurde mit Baoterium coli, das samtliche gewohnlichen Zucker 
zerstort, u . die andere mit Bacillus proteus beimpft, der die meisten gewóluilichen 
Z u ck e r abbaut mit Ausnahme yon Lactose u . Xylose. Ein Vergleich der reduzierenden 
Wrkg. beider F ra k tio n e n  ergab dann den Geh. a n  Lactose. Mittels dieser Methode 
war im Plasma n. u . schwangerer Frauen keine Lactose nachzuweisen. Bei 10 
38 Blutproben yon stillenden Frauen zwischen dem 3. u . 8. Tag nach der Geburt 
wurden ungefiihr 2 mg Lactose auf 100 ccm Plasma gefunden. (J. biol. Chemistry 
1 1 0 . 411—20. Juli 1935. Buffalo, Buffalo General Hospital and the U niversity  oi 
Buffalo Medical School.) T S C H E B N IS G .

*  E. Sotiriadou, Ezperimentelle TJntersuchungen iiber den Mechanismus der HypO' 
glykamie nach Injektion grofier Traubenzuckerdosen. Vf. beobachtet an Hunden, a 
der Blutzuckergeh. 1—2 Stdn. nach der Injektion bis auf 50 mg-% sinken kann. W 
man den Tieren zuerst subcutan Hypophysenliinterlappenhormon u. l / 2 Stde. spa 
den Traubenzueker intrayenos, so ist die Hypoglykamie gering. Man b e o b a c h t e t  d  u 
zuekerwerte von iiber 75 mg-%. Xaeh J o a c h i m o g l u  u . M e tz .  B u r n  besiten 
Antagonismus zwischen Insulin u. Hypophysenhinterlappenhormon. Da nach InjeK 
von letzterem die Hypoglykamie ausbleibt, so konnte man daran denken, aa
intrayenose Injektion groBer Traubenzuckerdosen eine Ausschiittung von D 
bedingt, durch das die Hypoglykamie heryorgerufen wird. (Praktika 10. l^^T" 
1935. [Orig.: griech.; Ausz.: dtsch.]) Jos. S c h m id t.

James Frederic Danielli, Die Wanddicke der roten Blutkorperchen. Di •
der Wand yon Erythrocyten betragt 3 bei der Annahme einer festen Scliicn v 
einer FI., die nicht dicker ais bimolekular ist). Der Wert kann jedoeh Sr°"ier jggg’ 
wenn die Wandstarke nicht gleichmaBig ist. (J. gen. Physiol. 19 . 1 9 -~ "*  
Princeton, N. J., Physiolog. Inst. d. Univ.) ", i ’

Milton W. Taylor und Walter C. Russell, Das diffusible Calciwn im Serum
legendeii und nicht legenden Hennen. Das diffusible C a ( K o l l o i d u m m e m b r a n  ) ^

nicht legenden Hennen 5,4 ±  0,42 mg in 100 ccm, bei legenden 5,3 ±  0,17; au
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Ubergang vom legenden in den nicht legenden Zustand u. umgekehrt trat keine Anderung 
dieses Ca-Geh. ein. Das nicht diffusible Ca in Hóhe von 6,4 ±  0,53 mg in 100 ccm  
bei nicht legenden Tieren stieg im legenden Zustand auf 16,1 ±  1>17 nig. (J. agric. 
Res. 51. 663—67. 1/10. 1935. New Jersey Agric. Exp. Stat.) SCHWAIBOLD.

R. R. Roepke und L. D. Bushnell, Serologischer Vergleich des Phosphorproteins 
aus dem Serum legender Hennen mit dem Vitdlin des Eidotters. Immunisiert man 
Kaninchen mit dem Serum legender Hennen, so erhiilt man Sera, die mit Vitellin 
eine Pracipitinrk. geben. Dies tritt nicht ein, wenn man zur Immunisierung das Serum 
von Hahnen benutzt hat, wahrend durch Immunisierung mit Vitellin eine Rk. mit 
Serum von mannlichen Tieren u. legenden Hennen erhalten wird. Das Serum legender 
Hennen enthalt demnaeh ein Phosphorprotein, das mit dem Yitellin nahe yerwandt 
oder ident. ist. Im Serum der Hennen kann auch chem. das Phosphorprotein isoliert 
werden, das im Serum von Hahnen nur in kleinsten Mengen nachweisbar ist. D a r s t .  
des  V i t e l l i n s :  Eigelb wird mit gleichen Teilen 8%ig. NaCl-Lsg. versetzt u. 
die Lipoide mit A. extrahiert. Durch wiederholte Umfallung aus der Salzlsg. in W. 
wurde das Vitellin erhalten. P-Geh. 0,98%- D a r s t .  d e s  P h o s p h o r p r o 
t e i n s  a u s  S e r u m :  F&llung durch Dialyse, Extraktion des Nd. in 8%ig. NaCl- 
Lsg. u. Reinigung durch wiederholte Umfallung aus der Salzlsg. in W. P-Geh. 1,17%. 
(J. Immunology 3 0 . 109—13. Febr. 1936. Manhattan, Coli. of Agriculture.) ScHNITZER.

S. N. Kaganowskaja und A. G. Schlykowa, Uber die Wirkung von Kalium- und 
Calciumchlorid auf den Atmungsstoffioeclisel des Nerven. Die Unters. der Wrkg. von 
KC1 u. CaCl, auf den Atmungsstoffwechsel des isolierten Frosch-Ischiadicus ergab, 
dafi die Werte fiir den 0 2-Verbraueh in KCl-Lsg. im Durchsehnitt um 30% niedriger 
ais in der RiNGER-Lsg. sind. In CaCL-Lsgg. blcibt die Atmung des Neryen entweder 
oline jegliche Yeranderung oder erhoht sich auf 40% gegeniiber der Norm. (C. R. Acad. 
Sci., U. R, S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.] 1 9 3 5 .1. 256—61. Moskau, 
Lniv., Lab. f. Physiologie.) K l e v e r .

H. C. Sherman, Calcium ais ein Faktor bei der ernahrungśbedingten Verbesserung 
aer Gesundheit. (Vgl. C. 1 9 3 6 . I. 1042.) Zusammenfassung der Ergebnisse friiherer 
Unterss. (Proc. Nat. Acad. Sci., U. S. A. 22. 24— 26. Jan. 1936. New York, Columbia 
Umv., Dep. Chem.) S c h w a i b o ld .

R. A. Mc Cance, Ezperimentćller Nalriumchloridmangel beim Menschen. Durch 
geringe NaCl-Zufuhr u. Schwitzen werden wenigstens 25—30% dieser Ionen (extra- 
eelluiar) aus dem Organismus entfernt, wobei Krampfe, Schwache u. schwere Herz- u. 
Atmungsstorungen auftraten. Der N-Stoffwechsel wurde negativ u. der Bluthamstoff 
nalnn zu. Es wurde ein Ausgleicli zwischen der Aufrechterlialtung des gesamten osmot. 

ruekes (Red. des Blutvol. u. a.) u. der Aufrechterlialtung des Vol. des Plasmas u. 
er extracellularen FI. (Red. der NaCl-Konz. u. a.) angestrebt. (Proc. Roy. Soc., 

London. Ser. B. l ig .  245—68. 1/2. 1936. London, Kings Coli., Hosp.) SCHWAIBOLD.
C;.A; Elvehjem, Spurenelemente in der Ernahrung. Zusammenfassender Bericht 

uoer die Bedcutung von Fe, Cu, M11 u. Zn. (J. Home Econ. 28. 111— 17. Febr. 1936. 
Madison, Umv.) S c h w a ib o l d .
d , f^Sels, Ist die Annahme berechtigt, dafi die menscliliche und tierische Nalirung

■ <"r® sogenannten kunstlichen Dungemittel (Handelsdiinger) nachteilig beeinflupt
Vf-yerneint die Frage. (Kunstdiinger u. Leim 33 . 3—7. 35—40. Febr. 1936. 

apeyer a. Rh.) 0 v b PANGRITZ.
r L 3 ? ' ' e / '  Harris, Vitamine. Dbersichtsbericht, 1933—34. (Annu. Rev. Bio- 

’s rj 4. 331—02. 1935. Cambridge, Univ., Nutrit. Lab.) S c h w a i b o ld .
C tt  -®!e Vitamine. II. Die wasserloslichen Vitarninę. (I. vgl.
490 f; 2230.) Obersichtsbericht: Vitamin B,, B,, B,, B, u. C. (J. chem. Educat. 12 .

G K' P t ' 1935' 0maha’ Univ" Sch001 MccL) S c h w a ib o l d .
harc P^er die RontgenstraJilenempfindlichkeit der Vitamine und dereń unmittel-
m r v t l ktiL W  C- 19 3 5 . II. 2511. 3795.) (Strahlentherapie 5 5 . 92—95. 25/1. 
IJ06. Karlsruhe, Techn. Hochschule.) F SCHWAIBOLD.
und łv>ri/v»a^^®nnaeher, Vitamine und Praxis. Beitrag zur Frage der Thyreotozikose 
Bich anamn T  ^lJ>rungen. B ei mehreren Fallen mit deutlicher Thyreotoxikose fand 
unzureiohnn i ’ 1 vitaminreichc Nahrstoffe, besonders A-Trager, in der Nahrung 
wesentlichp T, vorhandcn waren. Umstellung der Ernahrung (Zusatzkost) bewirkte 
behandlimr,. es?erunS ^is Schwinden der Symptome. Angaben zu derartiger Diat- 

namng werden mitgeteilt. (Med. Welt 1 0 . 413—15. 21/3. 1936. Essen.) S c h w a ib .
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Sadayuki Hamano, Physiologisćh aktive, kryatallisierte Ester ton Vitamin A. 
Ident. mit der C. 1936. I. 2383 referierten Arbeit. (Buli. agrie. chem. Soc. Japan 11. 
148—53. Nov. 1935. Tokio, Inst. of Pliys. a. Chem. Res.) V e t t e r .

H. C. Hou, Der Vitamin-A-Gehalt von Hunan Lachiao, Capsicum annuum, L. Var. 
longum. Futterungsverss. an Ratten mit dieser Pfefferart (an der Sonne getrocknet). 
In Heilverss. wurde festgestellt, daB 0,3 g des Pulvers etwas starker wirkten ais eine 
SlIERM AN -Einheit, u. ahnlich wie 0,006 mg Carotin. Durch 3-malige Extraktion mit 
koehendem A. wahrend 1 S tde . wurde nur etwa 50% des gesamten A-Geh. cxtrahiert. 
(Chin. J. Physiol. 10. 171—78. 15/2. 1936. Shanghai, Lester Inst. Med. Res.) S c h w a ib .

H. C. Hou, Der Vitamin C-Gehalt ton Hunan Lachiao, Capsicum annuum, L. Far. 
longum. (Vgl. vorst. Ref. u. C. 1936. I. 1254.) Das frische Prod. war verhaltnismaBig 
reich an C, 0,5— 1 g taglich schiitzten Meerschweinchen einigermaBen gut gegen 
Skorbut. Das getrocknete Prod. war C-arm, 0,6— 12 g taglich ergaben keine Schutz- 
Wrkg. (Chin. J. Physiol. 10. 179—85. 15/2. 1936.) S c h w a ib o l d .

S. Schmidt-Nielsen, A. Astad, A. Flood, Jargine Stene und N. A. Sarensen, 
Stalistische Untersuchungen iiber den Vorrat einiger Knochenfische an Yitamin A. (Vgl. 
C. 1935. I. 3302.) Unterss. an 850 Indmduen von M a c r u r u s  r u p e s t r i s ,  
G a d u s  E s m a r k i i ,  G. m e r l a n g u s  u. G. p o n t a s s o n .  Der Lebergeh. 
nimmt bei 1 mit dem Alter ab, bei 3 zu u. bleibt bei 2 u. 4 unverandert. Die beiden 
Geschlechter unterscheiden sich mehrfaeh verschiedenartig hinsichtlich GróBe wie auch 
Verteilung auf die Lebergehaltsgruppen. Die Beziehung zwischen Fettgeh. der Leber 
u. dem Logarithmus der Tintometerzahl kann durch eine Gerade ausgedriickt werden: 
(d — F) =  e log T, wobei F =  prozent. Leberfett, T  =  Tintometerzahl nach Cabk 
u. P r i c e ,  d u. e — Konstanten, die aber bei jeder Fiscliart wechseln. Die Verschieden- 
heiten im Vitamingeh. der Trane kann nicht ais „Verdiinnungseffekt“ je nach zu- oder 
abnehmendem Fettgeh. angesehen werden, da das L.-F.-T.-Prod. (L. =  prozent. 
Lebergeh. des Fisches) mit abnehmendem Leber- u. Fettgeh. zunimmt. Der Vitamm- 
vorrat verhalt sieli demnach nicht so, daB er bei reichlicher Nahrungszufuhr (hohcr 
Fettgeh. der Leber) am hóclisten ist. Der Vitaminvorrat ist bei Tieren mit kleinen 
fettarmen Lebem relativ am hochsten. Es wird angenommen, daB das A-Speicherungs- 
vermógen der Leber in erster Linie vom Fettgeh. der Leber bedingt wird u. der A-Vorrat 
sich daher nach diesem dynam, einstellt. Gegenteihge Befunde anderer Autoren werden 
auf Vers.-Fehler, vor allem bei der Best. des Fettgeh. zuruckgefuhrt. (Kgl. Norske 
Videns. Selsk. Skr. 1935. Nr. 40. 73 Seiten. 1936.) Schwaibold.

A. L. Bacharach, J. C. Drummond und R. A. Morton, Die Bestwmung ron 
Vitamin A. In vergleiclienden Verss. ergaben die drei iiblichen Methoden w ia c r -  
sprechende Resultate. Die Ergebnisse der spektroskop. Methode zeigten A b w e ic h u n g e n  
von den durch biol. Best. erhaltenen. Weiter wurde festgestellt, daB die H i l f s s t a n d a n  • 
substanz (U. S.-Pharmakopoe) im Laufe einiger Jahre weniger wirksam g e w o r d e n  war. 
Selbst die direkte biol. Best. im Vergleick mit der intemationalen StandardsubstaM 
seheint Schwanlaingen von 20—100% zuzulassen. (Naturę, London 137. 14o—4 • 
25/1. 1936. Greenford, Glaxo Labb.; London, U niv.; Liyerpool, Univ.) SCHWAIBOL •

G. Narasimłiamurthy, Der isoelelctrische Punkt von Vitamin Bv  Die Ergebw  ̂
der mikrokataphoret. Verss. weisen darauf liin, daB der Punkt zwischen PH — •
pH =  10 liegt, u. zwar naher bei 9 (etwa bei 9,2). (Current Sci. 4. 586—87. Febr. l 
Coonoor, Nutrit. Res. Labb.) _ _ SCHWAIBOLD.

V. Famiani, Uber den Gehalt des keimenden Weizens an antineuritischem T ii-
Entgegen Befunden von KuCERA (C, 1929. I. 2788) fand Vf., daB wahrend der K.eifflw>S 
von Weizen der Geh. an Vitamin B, ansteigt. Die biol. Unters. erfolgte duic 
des „Bcri-Beri- Quotienten“ naeh A j ia n t e a  (C. 1934. I. 1834). (Atti R- Acca ■ • 
Lincei, Rend. [6] 22. 84—85. 1935. Rom, Univ.) . WlLLST w <I.

V. Famiani, Uber den Gehalt an antineuritischem (BJ-Yitamin in emigen Q_ 
tionen italienischen Iioms. (Vgl. vorst. Ref.) Dor Geh. an Bt in verschiedenen ĝ __gg 
sorten wird bestimmt u. verslichen. (Atti R. Aecad. naz. Lincei, Rend. [6j
1935.) WILLSTAEDT.

Charles Amos Ashford, Louis Klein u n d  John Frederick W ilk in so D ^  ^
merkung iiber die Nichtidentitat von Lactoflann und des „duperen Faktois • tra. 
pemiciosen Andmie. (Vgl. C. 1935. II. 3121.) Verss. an mehreren FaUen mii Eg 
muskularer Zufuhr von Lactoflavin bzw. solchem nach Einw. von Alag T)Crnj’ciose 
ergab sich, daB Laetoflavin weder mit dem in der Leber enthaltenen, 1 ^ -  se be- 
Anamie yerhindernden (heilenden) Faktor noch mit dem auBeren, Ham p
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wirkenden Stoff ident. ist. (Biooliemical J. 30. 218—23. Febr. 1936. Manchester, 
Royal Infirmary.) SCHWAIBOŁD.

C. J. Koehn jr. und C. A. Elvehjem, Unter su chungan uber Vitamin O (B2) 
und seine Beziehung zum Auftreten der sćhumzen Zunge beim Hunde. (Vgl. C. 1935. I. 
3563.) Die typ. Symptome der sehwarzen Zunge konntcn durch ein modifiziertes G o l d - 
BERGER-Futtergemisch hervorgerufen werden. IIepatoflavin aus Leberextrakt wirkte 
weder heilend, noeli vorbeugend. G-(B2)-reiche Prodd. aus Leberextralct, aus denen 
Hepatoflavin durch Adsorption an Fullererde entfernt worden war, waren sehr wirksam 
zur Heilung der Erkrankung. (J. Nutrit. 11. 67—76. 10/1. 1936. Madison, Univ., Dep. 
Agric. Chem.) S c h w a ib o l d .

Thomas William Birch und Paul Gyorgy, Eine TJntersućhung der chemisclien 
Natur von Vitamin B0 und von Methoden zu seiner Darstellung im konzentHerten Zu- 
stand. (Vgl. C. 1935. I. 3303.) Extraktionsverss. an Fischmuskel u. Weizenkeimól. 
Durch kochendes W. oder A. wird bei ersterem nur 25%, bei letzterem 40% des vor- 
handenen Bc extrahiert. Naeh Autolyse ist die Extraktion aus letzterem vollstandig, 
bei ersterem wechsehid; zur vollstandigen Extraktion aus diesem ist Hydrolyse des 
Gewebes durch Papain notig. Das Vitamin wird durch die Salze von Pb, Hg oder Ag, 
oder durch Pikrinsaure nicht gefallt. Es wird aus saurer Lsg. an Fullererde adsorbiert 
durch Phosphorwolframsiiure gefallt u. wandert bei Elektrodialyse zur Kathode. Durch 
Benzoylierung tritt Inaktivierung ein, nicht aber durch H N 02. Es ist 1. in A., durch 
Aceton aber nicht aus einer Konz. wss. Lsg. extrahierbar. Die Verb. enthalt demnach 
keine primare Aminogruppe, ist aber bas. Natur u. enthalt moglieherweise eine OH- 
Gruppe. (Biochemical J. 30. 304—15. Febr. 1936. Cambridge, Univ., Nutrit. 
Ijab-) SCHWAIBOLD.

S. Balachovskij, Schilf (Phragmites communis) ais Quelle fu r  VitaminC. Die
Blatter enthalten 0,2% Ascorbinsaure. Der Extrakt erwies sich ais ungiftig. Durch
Zusatz von Milchsauregarang bewirkenden Bakterien wurde das Bed.-Vermogen stark 
erhoht; dies war auch der Fali bei Zusatz von Molkę (Yerwertung in der Nahrungs- 
imttelindustrie ?). (C. R. [Doklady] Acad. Sci. U. R. S. S. [N. S.] 1935. H I. 270. 
Hostoy-Don, Inst. med.) S c h w a ib o l d .
ti n i '  Ri^ell, C. H. Whitnah, J. S. Hughes und H. F. Lienhardt, Der Ein- 
]ivji der Nahrung auf den Vitamin-C-GeJialt der Milch. Die Milcli von Kiilien auf Weide 
wurdo iti Verss. an Meerschweinehen u. titrimetr. untersucht u. mit solcher von Tieren 
mit fcilage- oder Trockenfiittcrung yerglichcn, wobei sich kein bedeutender EinfluB der 
fnap T gSart auf don- C-Geh. der Milch feststcllen lieB. (J. Nutrit. 11. 47—54. 10/1. 
IJdb. Manhattan, Agric. Exp. Stat.) SCHWAIBOLD.

Hans Otto Neumann, Vitamin-C-Therapie bei profusen Genitalblutungen infolge 
Msenhdler Thrombopenie. Bei yersehiedenen Fallcn wurden beachtliche Erfolge erzielt. 

?  kmdpndc Schlusse zu ermoglichen, erscheinen jedoch langerdauernde Beobaehtungen 
oraerheh. Von grundlegender Bedeutung erschcint, daB naeh einem Anfangserfolg 

i i  /qi iw»  ̂ ‘n entspreehenden Mengen fortgesetzt wird. (Klin. Wschr. 15. 368—71.
P i o  8 ’ U n iy -> Frauenklin.) Sc h w a ib o l d .

C iqqeUrT ^u^zer> ^ber die Sattigung von Skorbutkranken mit Ascorbinsaure. (Vgl.
• iSoa. II. 2971.) Unterss. an 3 Skorbutkranken u. 6 n. emahrten Personen. Wahrend 

bzw-1 1 cn ^er*0^e °^ne Zufuhr von Vitamin C schicdcn erstere taglich im Mittel 13 
bzw 9 pnń ^  111 ® Ascorbinsaure aus. Je ein Kranker erhielt darauf taglich 300 mg 
schwn ^  S nlS Ascorbinsaure intravenos bzw. 600 mg per os. Die Skorbutsymptome 

araufhin, naeh 3—4 Tagen schon weitgehend. Die Ausscheidung von 
bzw °1J noch 17 bzw. 7 bzw. 10 Tage lang niedrig u. es dauerte 5 bzw. 2
Zufubrl Ty n, Siittigung eintrat (gleichmaBige Ausscheidung, etwa 50% der 
Zufnłn- ^ J crgleichsPersonen schieden taglich 20—40 mg Ascorbinsaure aus, 
gt„;. von j1,. “ g> bewirkte sofort bzw. innerhalb 2 x  24 Stdn. eine entsprecliende 
20/3 i ny1.?’ ■,? s^gung trat naeh 5—7 Tagen ein. (Acta med. scand. 88. 317—41. 
~ J e M  P t p e-nllag-en ’ Kommunehospit.) SCHWAIBOLD.
MohUiU - ,1’ -^!e Farbreaktion des Titans mit der Ascorbinsaure und anderen
die TifSO \ n%t \  —C(OH)=C(OII)—. Wird zu einer schwefelsauren Lsg.,
niablich pin r -  " Scor^nsaure im UberschuB enthalt, Soda zugesetzt, so entsteht all- 
tnaleinsiiiu p6 rf Ung’ die bei pH =  4,6 ein Maximum (braunrot) erreicht. Auch Dioxy- 
Tannin ,,„v! cnzcatcchin, Adrenalin, Dioxyphenylalanin, Pyrogallol, Gallussaure u.
1936 8 n dlese Rk- (O- R- hebd. Sćances Acad. Sci. 202- 852 -84 . 9/3.

S c h w a ib o l d .
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H. C. Hou, Weilere Untersuchungen iiber die ehemiseheund biologische Bestimmung 
von Viłamin C. (Vgl. C. 1936. I. 1253.) Bei Saft von Pumelo wurde gute t)berein- 
stimmung zwischen chem. u. biol. C-Best. erhalten, bei griinem Amaranth, unter Aus- 
schluB von kurzeń uItravioletten Strahlen gezogen, trat eine gewisse Differenz auf, 
die aber geringer war ais bei Proben aus dem Freiland. Die Wirkungskurve verschiedener 
Dosen von Ascorbinsaure war eine Gerade, die Mindestsehutzdosis (Zahntest) war 
2,0 mg taglich, bei der Sojaskorbutnahrung 2,4 mg. Kleine Dosen Alfalfa mit Zusatz 
kleiner Mengen Ascorbinsaure ergaben eine hóhere antiskorbut. Wrkg., ais wenn die 
Ascorbinsaure durch entspreehende Mengen Alfalfa ersetzt wurden (Stórung der 
C-Resorption bei Zufuhr gróBerer Pflanzenmassen ?). (Chin. J. Physiol. 10. 191—96. 
15/2. 1936. Shanghai, Lester Inst. Med. Res.) Schwaibold .

Werner Gerlach, Zur Frage der Vitamin-D-Sclerose beim Menschen. Ein Kind 
(9 Jahre), das an einer Infektion gestorben war, waes bei der Sektion das typ. Bild der 
Atherosklerose auf. Da fruher Vigantol in hohen Dosen zugefuhrt worden war, wird ver- 
mutet, daB durch diese die Atherosklerose verursacht worden ist. Zur Zeit der Yigantol- 
behandlung wurden keine Hypervitaminoseerscheinungen beobaehtet. (Miineh. med. 
Wsehr. 83. 49—51. 10/1. 1936. Basel, Univ., Patholog. Inst.) Schwaibold.

Joseph S. Butts, Charles H. Cutler, Lois Hallman und Harry J. Deuel jr., 
Studien iiber Ketosis. VI. Quantitative Studien iiber fi-Ozydation. (Vgl. C. 1934. H  
1948. 1936. I. 3163.) Dio Acetonkórperausscheidung bei fastenden Ratten war nach 
Verfiitterung von Butter- u. Capronsdure prakt. die gleiche wie die nach Verabreichung 
von isomolekularen Mengen von Acetessigsaure. Dagegen wurde nach Verfiitterung von 
Caprylsiiure die doppelte Menge an Acetonkorpern ausgeschieden, so daB hier (S-0xy- 
dation stattgefunden hatte. Yerfutterung von Valeriansdure fiihrte zur leichten Keton- 
tirie, die etwas hoher lag ais die nach Verabreichung von Dicarbonat u. Propionsiiure. 
Sollte beim Valeriansaureabbau a-Oxydation auftreten, so ist ihre Bedeutung gering. 
Heptylsaure yerursaehte nur eine leichte Ketonurie. 70—75% der gesamten MeDge der 
Acetonkorper, die nach Butter-, Capron- u. Caprylsaureverfiitterung auftraten, waren 
j)-Oxybuttersdure. Bei Verfiitterung von /?-Oxybuttersaure wurden 85—95°/o 
/J-Oxybuttersaure ausgeschieden. Das weibliche Tier neigte stiirker zur Ketonurie bei 
Alkalosis ais das mannliche. Der Unterschied im Yerh. der Geschleehter tritt wic bei 
Verfutterung von Acetessigsaure auch bei Verabreiehung von Butter-, Capron- u. 
Valeriansaure auf. DENiGESsches Reagens reagiert mit Valeriansaure. Nach diesen 
Ergebnissen spielt also /?- u. <5-Oxydation eine bedeutende Rolle im intermediiiren Fett- 
saurestoffwechsel. (J. biol. Chemistry 109. 597—613. 1935. Los Angeles, Dep. 
Biochem., Univ., Southern Calif. Scliool Med.) i Mahn.

Alfons Schoberl, Bemerkungen iiber chemische Grundtatsachen des Schwefelstoj]- 
wechsels. Zugleich Berichłigung zu einer Milteilung von i?. Kuhn: Physiologie 
Klinik des Schwefelstoffwechsels und der Schwefeltherapie. (Vgl. C. 1935. H. 340O-J 
(Klin. Wsehr. 15. 452—53. 28/3. 1936. Wurzburg, Univ., Chem. Inst.) FRANK.

C. F. Cori und G. T. Cori, Kohlenhydratstoffwechsel. Ubersichtsbericht, lJo • 
(Annu. Rev. Bioehemistry 4. 183— 98. 1935. St. Louis, Washington Univ., 
Pharmacol.) Schw aibold .

Anton Dzsinich und Michael v. Pely, Die Veranderung des Kohlenhydratmjr 
icechsels bei allergischen Zustanden und wahrend der Histaminreaktion. Verss. an jj 
schen u. Tieren. Eine systemat. Erhohung des Blutzuckers ist sowohl im as ’ 
Anfall wie im anaphylakt. Shoek u. bei der Histaminprobe nachweisbar. Blutzuc 
belastungsproben geben nicht ganz einlieitliche Resultate, wahrscheinlich kominen 
obigen Korperzustanden qualitative u. yielleieht auch quantitative Unt-erscmeae 
Geltung. Wahrend der Sensibilisierung spricht die Blutzuckerkurve der sensibiusi 
Tiere dafiir, daB um diese Zeit der sympath. Tonus erhóht ist. (Klin.
1499—1501.1935. Debrecen [Ungam], Uniy., Med. Klinik.) ? „/<,ilnse

Joseph H. Roe und C. S. Hudson, Die Ausnułzung von d-Manno ep 
(d-Mannoketoheptose) durch ausgewachsene Kaninchen. Wird d-Mannonep u ejnt 
nach 24-std. Fasten Kaninchen peroral oder intraperitonaeal zugefuhrt, so e 
etwas hieiron im Blut, gleichzeitig wird der vergarbare Anteil des BlutziiCKers .. 
Da I nicht mit Hefe gart, wird sie also im Blut in ein vergarbares Um w® nu iu, °nł e j n e  

iibergefuhrt. Etwas I wird auch im Hani ausgeschieden. In einem Vers., bei■ j
groBere Menge I (5 g per kg Gewieht) intraperitoneal zugefuhrt war, trat re ^  j
im Blut u. im Ham auf. Die Yerss. zeigen, daB Kaninchen eine hohe ?,e]ien, daB 
liaben u. I gut verwerten konnen. — Aus weiteren Verss. seheint hervorzun
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die Leber an der Umwandlung von I keinen Anteil hat. Wurde Insulin fastenden 
Kaninchen injiziert, so verschwindet der yergarbare Zuckerantoil im Blut nach Ver- 
abreichung yon I; die Tiere wiesen einen hohen Geh. an I im Blut auf u. starben. 
Insulin scheint demnach die Oxydation der aus I im Blut entstehenden vergarbaren 
Substanz zu beschleunigen. Wird gleichzeitig mit der Injektion von Insulin reiehlieh 
I peroral u. intraperitonaeal zugefiihrt, so ergab sich ein gewisser Schutz gegen tox. 
Dosen von Insulin. (J. biol. Chemistry 112. 443—49. Jan. 1936. Washington, George 
Washington Univ. u. Nat. Inst. of Health.) E l s n e r .
* Lydia Pasternak und Irvine H. Page, Zur Frage des Phosphatidstoffwechsds 
wid seiner Beeinflussung durch Thyreoidin. Die Vff. erganzen ihro friihere Arbeit uber 
die Wrkg. des Thyroxins u. Thyreoidins auf den Lipoid- u. Fettstoffwechsel in folgenden 
Punkten (vgl. C. 1935. I. 917): Thyreoidin erhoht bei Ratten den Phosphatidgeh. der 
Muskeln um durchachnittlieh 96%. Dies beruht nicht auf einer Śchadigung des Phos- 
phatidabbauvermogens, denn z. B. weiBe Mause verarbeiten intraperitoneal injizierte 
rhosphatide restlos, ohne sie zu speichem. Auch ist der Zuwachs nicht durch Zu- 
wanderung aus anderen Geweben zu erklaren, denn auch der Gesamtgeh. des Tieres 
an Phosphatiden ist um rund 40% erhoht. Ebenso wachst der Cholesteringeh. nach 
Thyreoidinfutterung nicht nur in den Muskeln, sondern im ganzen Organismus. Die 
Erhóhung der Phosphatidwerte ist eine absol., nicht relative. Die Vff. glauben, daB die 
-I hosphatide unter der Wrkg. des Thyreoidins gebildet werden, vielleicht ais Zwisclien- 
prodd. des gleichzeitig gesteigerten Fettabbaues. (Biochem. Z. 282. 282—92. 21/11. 
lJ3o. Miinchen, Kaiser-Wilhelm-Inst., Dtsch. Forseh.-Anst. f. Psychiatrie, Chem.

Ł) D a n n e n b a u m .
, , ,  H- Ruska und A. Quast, Ber Stoffweclisel des isolierlen Fettgewebes. II. Mitt. 

Abhangigkeit yon Tiergewicht, Wachstum und Ernahrungsfonn. (I. vgl. C. 1 9 3 5 .1. 2040.)
'y1™. vcrsucht, in der groBen Yariabilitat der Fettgewebsatmung gewisse Gcsetz- 

mamgkeiten. zu finden. Das ,,braune“ Fettgewebe (Ratten) zeigt im Gegensatz zum 
v.euJen Gewebe hóheren Sauerstoffverbraueh, hohere anaerobe Glykolyse, aber 
mectngen RQ. Die StoffwechselgroBen des Fettgewebes sind starker von Wachstum 
F abhangig ais die der anderen Gewebe. Die glykolyt. Fiihigkeit des

ettgewebes ist im Yergleićh zur Atmung gróBer ais bei Leber u. Niere, aber kleiner
V s, 1 ^ etz'>aut, Hirnrinde u. Tumoren. Sie ist andererseits nicht so groB, u. die 

° len respirator. Quotienten des Fettgewebes vóllig erklaren zu kónnen. Die mog- 
ic o 1'ettsauresynthese durch isoliertes Fettgewebe in vitro wird mittels Stoffwechsel- 
lessungen am Fettgewebe einseitig ernahrter Tiere yorlaufig erortert. (Naunyn- 

ocnnuedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 179. 217—25. 1935. Heidelberg, Inst.
ni'’ Kfiser-Wilhelm-Inst. f. med. Forsch.) M ah n .

, V ™ )  Artom, Fettstoffwechsel. Ubersichtsberieht, 1934. (Annu. Rev. Bio-
Y 2  —224. 1935. Cagliari, Univ., Dep. Physiol.) S c h w a ib o ld .
: '  “ -°take, Der Stoffweclisel der Aminosauren und Proteine. Ubersichtsberieht.

—34. (Annu. Rey. Biochemistry 4. 225—42. 1935. Osaka, Univ., 
P  ^ ,T?1n hcui- In s t-> S c h w a ib o ld .

Cruickshank und G. S. Mc Clure, Ober die Frage der Ausnutzung von
werde y ^ d u r c h  das Saugetierherz, In Abwesenheit von Zucker im Blut
Terwprt Ifa *.r ?łe u' n.icht natiirlich vorkommende Aminosauren vom Herzen nicht 
ist dpT d • . Insu >̂n, >st dann ohne Wrkg. Unter streng aglykam. Bedingungen
barkeif- jj ĘST^^OWotient =  0,7. Aus der Fettabnahme, der teilweisen Verwert- 
schlossp „ rz8'ykogens ohne Insulin u. der Verwertbarkeit mit Insulin wird ge-
Fettm-mi +■ ™ter diesen Bedingungen das Herz ausschlieBlich Fett verbraucht. Die 
scheini;pV, • n ^  au  ̂ Grund der Best. der im Herzen vorgebildeten P-Yerbb. wahr- 
des C1”e o Ólekte- Abwesenheit von Zucker u. Insulin nimmt das Glykogen 

lerzens m 3 Stdn. um rund 30% ab. (J. Physiology 86 . 1—14. 15/1. 1936. Halifax
Lśon B VDep- of PhyBio1-’ Dalhousie Univ.) L o h m a n n .

Die B.argeton, Das Desaminierungsrermdgen der Lunge.
Rleicli7pitlr7nVer?la? an'tl zu spalten unter Bldg. von NH3 u. Brenztraubensaure u. 
Sci. 199 H o'] - n, °mnS ^os Respirationsąuotienten. (C. R. hebd. Seances Acad.

W illia m  T • ) n  • L lN SE R .
Stichtoffhnft, ,^ ls Dayies, Der Stoffweclisel von Betain und rerwandten tertiaren 
gepruften K P m. Wtederkauer. Das wichtigste tertiare N-Stoffwechselprod. aller 
1^imetlivlim5r,aSen 1Sifc ’1’rimetllylaminoxyd (Tr.|. Daneben finden sich geringe Spuren 

u. unbedeutende von Mono- u. Dimethylamin im Urin der Kuli. Der
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N einfaeher Basen (Trimethylamin u. Tr.) wird fast quantitativ u. schnell ais Tr. aus- 
geschiedcn. Mit Betain, Cholin u. Dimethylaminoessigsauremethylester werden nur
14—43% des N  ais Tr. ausgeschieden, abhangig von der Hóhe der N-Einnahme, der 
Natur der gefiitterten Base u. der Anpassung des Tieres. Die Ausscheidungsgeschwindig- 
keit des tertiaren Stoffwechselprod. zeigt gut ausgebildete Maxima (peaks), abhangig 
von Natur u. Menge der gefiitterten Base. Eiitterung yon 100 g Betain zeigt ein Aus- 
scheidungsmaximum etwa 4V2 Stdn. nach der Eiitterung. Die Bedeutung des Zeit- 
intervalles zwisehen Fiitterung u. Melken wird in diesem Zusammenhange besprocken. 
Unyerandertes Betain wurde im Urin nicht nachgewiesen. (J. Dairy Sci. 7. 14—24. 
Jan. 1936. Reading, National Institute for Research in Dairying der Univ.) Gd.

E6. Pharm akologie. Toxikologie. H ygiene.
Janet Howell Clark, Die Wirhung der ultraiioletten BestraMung auf die Proteinę 

der Linse in Gegenwart von Salzen und die Beziehung der Bestralilung zu industridlem 
und senilem Katarakt. (Amer. J .  Physiol. 113. 538— 47. 1/11. 1935. Baltimore, Mary
land, J o h n s  H o p k in s  Univ., Dept. Physiol. Hyg.) Bomskov.

A. O. Nathanson und G. A. Tscherkes, Wirkung der RćńiUjenstralden auf das 
Glutathion der Leber. Vff. beobachten bei Rontgenbestrahlung der Leber in vivo 
eine Zunahme des Gcs&mtglutathions bei gleicher Vermehrung der oxydierten u. der 
reduzierten Eorm. In vitro wird hauptsachliek reduziertes Glutathion y e r m e h r t  
gefunden, was durch Zcrs.-Prozesse in der Leber erklart wird. (Strahlentherapie 55.
96—103. 25/1. 1936. Odessa, Katheder f. Biol. u. f. Biochem.) H avemann.

Alvan L. Barach und Morris Eekman, Die Wirkungen der Inhalation von Hdium- 
Sauerstoffmischungen auf den Atmungsmechanismus. (Vgl. C. 1936. I. 3537.) An ge- 
sunden Menschen u. Hunden wurde yergleiehend die Wrkg. von Luft, reinem Sauerstoff 
u. Helium-Sauersloffmischungen auf bestimmte Dyspnóetypen studiert. He yerminderfc 
den Arbeitsaufwand der Atmungsmuskulatur u. erniedrigt den intraplcuralen Druck 
(physikal. Eunktion). Hóhere Sauerstoffkonzz. yermindem die pulmoniire Ventilation 
u. die Atmungsarbeit (chem. Faktor). Das Vorhandensein von Stickstoff niitzt weder 
physikal., noeh chem. (J. clin. Invest. 15. 47—61. Jan. 1936. New York, C o lu m b ia  
Uniy., Dep. Med., Coli. Physic. and Surgeons, and Presbyterian Hosp.) MAHN.

K. Yomogita, Die Wirkungen sdtener Erden a u f die Polarisationskapazitat der 
Froschliaut und ihre kolloidchemische sowie permeabilitatstheorełische Deutung■ 
wertige Kationen sdtener Erden (Ce, Er, La, Nd, Pr, Y) setzen in Konzz. von 72000 
V iooo Mol. dio Polarisationskapazitat der Froschhaut irreversibel lierab, w a h r e n d  die 
Abnahme der Polarisationskapazitat durch Dosen von 7too—*/ioo Mol. durch Aus- 
waschen mit schwach alkal. Ringerlsg. gut wieder hergestellt wird. Der Brholungs- 
yorgang besteht merkwiirdigerweise aus 2 Phasen: ,,Erholungsabnahme“ u- 
holungszunahme“. Dosen von 7300—Yas Mol. yerkleinem die Kapazitat irrevcrsibe. 
Konzz. der seltenen Erden von 73000 u. schwacher sind ebenso wie das komplet 
3-wertige Kation von Luteokobaltchlorid fiir die Polarisationskapazitat prakt. karm o». 
(Z. Biol. 96. (N .F. 78.) 487—501. 15/10. 1935. Sapporo, Japan, Physiol. I n s t .  Kaisen.
Uniy.) _ — j L s

Masayosi Itizyo, Studien iiber die Biochemie des Kupfers. XII. Die njL 
Wirkung des Kupfers auf die Wirkung der Bluttransfusion. (Japan. J. med. Sci. U. 
chem. 3. 99— 113. Noy. 1935. Tokio, Uniy. [Orig.: engl.]) BOMSKO •

Wilhelm Blume und Fr. Wilhelm Fischer, Uber den Resorptionsyeriauf ^ 
Salicylsdure nach intramuskuldrer Injektion und uber die Resorptionsfdhigkeit der 
blase fiir Salicylsaure. Naeh intramuskularer Injektion von 10 ccm 2,5%ig- Aa- 
cytólsg. treten bei Kaninehen die ersten Spuren von Salicylsaure im . am 
ca. 30 Min. auf. Die Ausscheidungskurye yerlauft flach u. ohne typ. Maxima. , 
halb 24 Stdn. werden rund 70% der injizierten Salicylsauremenge ausgesc 1 
Im Blute sind bereits nach 1 Min. die ersten Salicylsaurespuren nachweisbar. inne 1
1 Stde. ist das Masimum erreieht. 6 Stdn. nach der Injektion sind ausnaii:m , 
noeh Spuren von Salicylsaure nachweisbar. Nach 7 Stdn. ist in keinem i  alle ^  
saure feststellbar. Nach rektalcr u. subcutaner Anwendung ist die R-esorption sc 
Vor Einsetzen der Ausseheidung verha.lt sich die Resorptionsfahigkeit deŝ  * ^
gewebes zu der des Rektums wie 12: 8. N. Blasenschleimhaut resorbiert - w ĵjjaut. 
Salicylatlsg. nicht oder hóchstens in Spuren. Entzundlich verandertc Blasensc ^rc[i. 
nimmt dagegen betrachtliehe Salicylsauremengen auf. (Naunyn-Sclirmedc erD
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esp. Pathol. Pharmakol. 179. 646—54. 19/11. 1935. Bonn, Univ., Pharmakol. 
Inst.) Mahn.

W. Blume und K. Plum, Vergleichende Untersuchungen iiber den Besorptions- 
verlauf der Salicylsdure nacli intrapleuraler und inlraperilonealer Applikation. Bei intra- 
pleuraler Injektion von Salicylsdure treten die ersten Spuren im Harn 40 Min. nacli der 
Injektion auf. Nach der 2. Stde. ist das Ausscheidungsmaximum erreicht u. fallt bis 
zur 7. Stde. allmahlich ab. Im ganzen werden 77% ausgesehieden. Nach 3 Min. konnen 
die ersten Spuren im Blut auftreten. Das Maximuin wird in der 1. Stde. erreicht. Die 
Konz. sinkt bis zur 7. Stde. allmahlich ab. Bei intraperitonealer Injektion treten die 
ersten Spuren im Harn nach 26 Min. auf. In der 2. Stde. ist das Maximum erreicht. Im 
ganzen werden ca. 59% ausgesehieden. Bereits nach 1 Min. treten die ersten Spuren 
im Blut auf. Nach 30 Min. ist das Maximum erreicht. 6 Stdn. nach der Injektion ist 
noch Salicylsaure im Blute nachweisbar. Vor Beginn der Ausscheidung yerhalt sich die 
Kesorptionsfahigkeit der Mundschleimhaut, des Magen-Darmkanals, der Mastdarm- 
sclileimhaut, des Pleuraraumes, der Muskulatur u. der Bauchhóhle wie 3 : 6 : 8 : 1 0 :  
12:14. (Naunyn-Schmiedebergs Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 179. 655— 61. 19/11.
1935. Bonn, Univ., Pharmakolog. Inst.) MaHN.

Teresa Mc Govern, Ellen McDevitt und Irving S. Wright, Theobromin-Na- 
Salicylat ais ein vasodilatatorisches Miitel. Nach den Vers.-Ergebnissen wirkt Theo- 
bromin-Na-Salicylat in der ublichen Dosierung u. Anwendungsart nur unzuverlassig u. 
schwach vasodilatator. Zur Beliandlung von peripheren GefaBkrankheiten ist es also 
w e r t l o s .  (j, clin. Invest. 15. 11—16. Jan. 1936. New York, Columbia Univ., Vascular 
Clin. Dep. Med., New York Post-Graduate Med. School.) MaHN.

Alton Ochsner und Howard R. Mahomer, Baktericide Wirkung von Hirudin 
und, Heparin. I. Inlravenose Injektion von Hirudin und von Heparin und Blutegelansatz 
oet ezperimenteller Bakteramie. Ansetzen yon Blutegeln bei Hunden mit experimenteller 
■Bakteramie (Staphylokokken) erhóht die Sterblichkeit. Intravenose Injektion von 
Hirudin mag eine giinstige Wrkg. ausuben. Intravenose //epanninjektionen steigerten 
dagegen die Mortalitat der bakteram. Hunde. (Arch. Surgery 31. 308— 14. 1935. 
New Orleans.) MAHN.

Howard R. Mahorner und Alton Ochsner, Baktericide Wirkung von Hirudin 
u Heparin. II. Wachstum von Organismen in mit Hirudin und Heparin unkoagulierbar 
gemachten Blut. (I. ygl. vorst. Ref.) Verss. in vitro ergaben, daB das Wachstum von
o aphylokokken in reinem oder mit physiol. Kochsalzlsg. u. Citrat verd. Blut durch 
usatze von Hirudin u. Heparin nicht beeinfluBt wird. (Arch. Surgery 31. 371—74.

New Orleans, Univ. School o f Med.) H. Ma y e r .
ueorge W . Raiziss und Marie Severac, Vergleichende chemotherapeutische Unter- 

uciuntjeji aber  ̂ „Arsenoxyd“ (3-Amino-4-oxyphenylarsenoxyd) und Neoarsphen- 
OOlR a L *6 Illax'ma  ̂ vertragliche Arsenoxyddosids betragt fiir Ratten (intrayenós) 
b’ rTn’ Kaninchen 0,011 g/kg, die entsprechenden Neoarsphenamindosen 0,4 
TCnń" Die minimale trypanocide Arsenoxyddosis ist 0,0025 g/kg. Bei
K ,J " fe^ p h ilis ist die minimale Heildosis 0,012 g/kg. Die Neoarsphenamindosen 
bzw *0 q6ę> ’ >̂04 g/kg. Danach betragen die therapeut. Indizes fiir Arsenoxyd 7,2
sowo! 1 U- Neoarsphenamin 20 bzw. 5. Neoarsphenamin ist also dem Arsenoxyd 
/1 ' 111 sc'ner trypanociden, wie in seiner spirochaticiden Wrkg. bedeutend iibeiiegen.
Univ i ®yphilis Neurol. 19. 473— 80. Okt. 1935. Philadelphia, Pennsylvania,

H <! v, MaHN.
(Cannrl J * ell, Stovarsol (Acetarson) bei der Behandlung der angeborenen Syphilis.

. mea^Ass. J. 33. 377—78. 1935.Montreal, ChildrcnsMemoriał Hosp.) B omskov. 
mit m ,,!?  Robinson und Joseph Earle Moore, Die Behandlung von Syphilis 
zunaeW neuen -̂ rsenprdparat (Thioarsen). Thioarsen loste auch bei Reduzierung der 
Thioar̂ p an§°"’en<l eten Hohe der Dosis noch schwere gastrointestinale Rkk. aus. 
seiner WrŁ^rł AarePhenaminempfindliche Patienten nicht benutzbar. Es steht in 
WirksamL- > - °  Arsphenaminen oder dem Bi sowohl in Hinsicht auf die therapeut.
Trerrcmpmn1 " f .,1.11 H i^icht auf das Verschwinden der an der Oberflache befindlichen 
(Araer T < a i  U e^ung der Yerletzungen u. auf die WASSERMANNsche Rk. nach.
Med. Cliii) ^  Neurol. 19. 525—31. 1935. Johns Hopkins Hosp., Syphil. Div.

C R E VI MaHN.
Dinatrium-biii Shonle, Eine vorlaufige Untersuchung iiber Thioarsen,
von Tfaoyj. ^Phenyty-facetylamidophcniylj-dithioarsenit. Arsentrioxyd in Form

ist ais trypanocides Mittel zwar weniger tox., aber auch weniger wirksam.
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Wird jedooh gleichzeitig ein t)berschuB eines 1. Salzes yon p-Tiiiophenylsulfosaure yer- 
abreicht, bo ist die Toxizitat zwar auch yerringert, aber die trypanoeide Wirksamkeit 
ist anscheinend erhalten geblieben (Ratten). Das As20 3 in der Thioyerb. besitzt, auf 
Mol.-Gew. berechnet, etwa die 5-fach starkere trypanoeide Wrkg. ais das As20 3 ixn Ars- 
phenamin. Therapeut. Dosen losen keine Schadigung bei den Tieren aus, tox. Dosen 
verursachen Tranen, SpeicheLfluB u. Schwindel. Die Verb. wird gróBtenteils durch 
Darm u. Kiero ausgeschieden. Die Lsg. ist hitze- u. lagerstabil. Die spirochaticide 
Wrkg. des Thioarscns ist wenigstens doppelt so groB wie die des Arsphenamins. Osy- 
dierende Einfliisse yermindem Toxizitat u. trypanoeide Wrkg. des Thioarsens. (Amer. 
J. Sypliilis Neurol. 19. 495—504. Okt. 1935. Lilly Res. Labor.) Mahn.

W. H. Connor, Henry C. Shaw, Edward A. Levin und R. B. Palmer, Der 
therapeutische Wert des Thioarsens. Eine klinische Untersuchung iiber therapeutische 
Wirksamkeit und Toxizitat des Di-Natrium-bis-[p-sulfophenyl)-{acetamidophenyl)-di- 
thioarsejiits auf der G-rundlage. von 2282 Injektionen, die 251 syphilitisćhen Patienten 
verabreicht wurden. Dio Vertraglichkeit des Thioarsens durch syphilit. Patienten war 
nicht besonders gut. Nur 49% der Patienten yertrugen Thioarsendosen von 5 ccm 
u. mehr, ohne daB schwere gastrointestinale Symptome auftraten. Aber auch bei 
Dosen von 10 ccm traten noch keine Palle mit sekweren anhaltenden Symptomen 
u. mit letalem Ausgang auf. Bei zweiwóchentlicher Verabreichung wurde weder Auf- 
treten einer kumulativen tox. Wrkg. noch Ansteigen der Unvertraglichkeit beobachtet. 
Yon 49 Patienten mit frischer aktiver Syphilis spraohen 24% vóllig ungeniigend auf 
die Thioarsenbehandlung an, dagegen zeigten diese Falle gute A n s p r e c h b a r k e i t  auf 
Neo- u. Arsphenamin. Thioarsen besitzt also keinen hohen therapeut. Index. (Amer. 
J. Syphilis Neurol. 19. 514—24. Okt. 1935. Dep. Dermatolog, a. Syphilog. Western 
Res. Uniy. Med-Sehool, Lakeside and Cleveland City Hosp.) MahN.

S. William Becker und M. E. Ohermayer, Klinische Beobachtungen iiber die 
Behandlung von Syphilis durch eine Kombination von Wismutsalicylat und einem neuen 
synthełischem Arsenpraparat. Nach Erfałyungen an 291 Fallen wirkt, klin. u. s e ro lo g ,  
betrachtet, eine kombinierte B e h a n d l u n g  mit B i u. Di-Na-bis-(sulfophenyl)-(acetamino- 
phenyl)-dithioarsenit langsamer ais die entsprechende Behandlung mit A r s p h e n a m i n .  
Dagegen werden unter den 291 Fallen keine Ruckfalle bei B i - T h i o a r s e n b e h a n d l u n g  

beobachtet. Die auftretenden Nebenerscheinungen (Schwindel, E r b r e c h e n ,  D u r c u -  

f a l l e )  konnten durch Verlangsamung der Verabreichung in mehr ais 50% der 
yerringert werden. Einzelne FiŁlle von Gelbsucht waren zu beobachten. D e n n a t i t i s  
u. hamorrhag. Erscheinungen traten nicht auf. Diese Verb. besitzt im Yergleich zum 
Arsphenamin eine unspezif. Wrkg. (Amer. J. Syphilis Neurol. 19. 505—13. Okt. Iw 
Chicago, Uniy., Section Dermat. Dep. Med.) MAHN.

Frank E. Cormia, Experimentelle Saharsandermatitis. I. Durch eine intra 
dermale Injektion yon Neoarsphenamin kónnen Meerschweinchen sensibilisiert wel ’ 
so daB sie auf eine nach 28 Tagen yorgenommene 2. Injektion mit einer Hautciiuii 
dung reagieren. Noch empfindlicher erscheint eine gleichzeitig mit der * n
yorgenommene intrayenóse Injektion, bei der sehr erhcbliche órtliehe Entziindung 
an der Stelle der Zweitinjektion erfolgen. Man kann mit dieser Methode Neoarsp 
aminproben yon lioher u. geringerer sensibilisierender Wrkg. unterscheiden. Patnog • 
ist diese Hautrk. des Meerschweinchens von der Salyarsandermatitis des Mensi 
wohl yerschieden u. hat auch keinen Zusammenhang mit der allgemeinen Ou ig ^ 
fiir die Ratte. Mit Tryparsamid u. Kaliumarsenit lassen sich keine Hautrkk. 
rufen. (Canad. med. Asś. J. 34. 272—76. Marz 1936. Montreal, Victo|fe-Hosp.)

R. F. L. Hewlett, Agranulocytosis nach Einnahme von Amidopyrin. 
eines Agranulocytosisfalles nach Einnahme von Amidopyrin. (Lancet 229- 
14/12. 1935. London, County council.) .........  Anrarrido-

A. Buus Hansen und C. Holten, A m id o p y r in h y p e r s e n s i t i iń ta t  und ^  ^
cytosis. Ein Fali yon ^l?/urfoj))/raihypersensitivitat mit starkem Abfall der _ ^
cyten, der zur Agranulocytosis fiihrte, wurde beschrieben. Ferner wurden -i -ijUag 
cytosisfalle untersuclit, die starkę endokrine Stórungen aufwiesen. Ob °.*n® jjeg sicE 
zwischen endokriner Storung u. Empfindlichkeit gegen Amidopyrin Toru^ > pounty 
nicht ermitteln. (Lancet 229. 1342— 44. 14/12. 1935. Denmark,

Hedwig Fatzer, Tódliche Vergiflung durch Goldpriiparate. N a c h  
yon Au-Prdparaten, Allochrysin u. Solganal, traten bei 2 alteren Frauen °g c]jadi- 
erscheinungen auf, die zu Agranulocytose mit tódlichem Ausgang fuhrten.
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gungen wahrend einer Au-Bchandlung konnen ołme Unterschied nach allen zur Zcit 
benutzten Au-Praparaten auftrcten. (Sohweiz. nied. Wschr. 66 . 1-0 -  •

C'°n Eli^A^Rosen, R. R. Martin und Norman A. Dayid Kumulative Toxizitatvom  
Eiwtinhydrochlorid bei Meerschweinchen. Die Starkę der Toxizitat des Łmctin-HU, 
Meerschweinchen subcutan injiziert, ist unabhangig davon, ob das Emctm in einei 
einzelnen gróBeren Dose oder in wiederholten kleinen Dosen ( /20 der akuten m. 1. JJ.) 
iiber eine Poriode von 40 Tagen yerabreicht wird. (Proc Soc. exp. Biol. Med. °,S. 
289—91. Nov. 1935. West Virginia Univ. Dep. Phannac. School of Med.) MAHN.

Matilda Moldenhauer Brooks, Die Einwirkung von MethyleMau bei CU-Mul- 
mgiftung. Es wurde dio Einw. von Methylenblau auf Hamoglobm von Kaninchen, 
die mit CO vergiftet worden waren, spektropliotometr. untersucht. Hierbci windo 
festgestellt, daB Methylenblau CO-Hamoglobin in Oxyhamoglobm uberfuhrt, u. mcht 
in Methiimoglobin. tfberdies wurden frilhere Ergebnisse bestatigt, denen zutolge 
Methylenblau bei Kohlenoxydvergiftung antagonist. wirkt. (Proc. boc. exp. JBioi. 
Med. 34. 48—40. Febr. 1936. Berkeley, Californ., Univ.) HEYNS.

Cćsai Juarros, El habito do la morfina. Clinica y torapóntica. Madrid: J. M" . Yagiies 1930. 
(301 S.) 8°. 15.— .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Ernst Darmstaedter, Die Oinsengwurzd. Ober „Gmscng“, die W u rze l einer im 

Fernen Osten heim. Araliacee, besonders ihre Chemie u. Pharmakologie an Hand der 
Literatur. (Pharma-Medico 4 . Nr. 4. 6 Seiten. Stoekdorf b. Miinehen. Sep.) 1 a n g r it z .

Luis Floriani, Beitrag zur Kenntnis der Bindę des Aspidosperma Quiranaij Hassler. 
Botan. u. pharmakolog. Befunde im Original. In der Aschc wurden gefunden: JSa, 
K, Ca, Mg, Mn, Fe, Cl', S O /', C03", PO.,'"; quantitativeBestst. An organ. Bestand- 
teilen wurden gefunden: Alkaloide (namentlich die sehon von HESSE gelundenen 
Alkaloide Aspidospermin u. Aspidosamin, ferner zwei neuo Alkaloide Hasslerm, J). i i i  , 
u. Querandin, P. 218°, ein weniger gut charakterisiertcs Alkaloid X , u. ein amorpnes 
Alkaloid <x mit yioletter Pluorescenz), Saponino, Tannin, Milchsaurc, polymere Kohlcn- 
hydrate. Reduzierende Zucker wurden nicht gefunden. (Rev. Centro Estudiantes 
Farmae. Bioąuira. 1935. 373—94. 423—47.) WiLLSTAEDT.

Chemische Fabrik vormals Sandoz, Calcium-Oluconicum ad mjectionem. ae- 
merkungen zu R o t h e n h e im  (C. 1935. II. 3795). Hinweis auf die Pnontat u. die 
Vorzuge des „Caleium-Sandoz“. — AnschlieBend Erwiderung von Rothenheim. (Ihar- 
mac. Acta Helevetiae 10. 183—85. 28/12. 1935.) D e g n e r .

Arthur B. Miller, Chlorhaltige Desinfektionsmiltel. Bericht iiber Verwendung von 
Cl* k™. akt. CL-haltigen Verbb. zur Bekampfung von Krankheiten, zur Desinfektion 
von W. usw. (Soap 12. Nr. 2. 103—05. 107. 109. Febr. 1936. U. S. Public Health 
Service.) N eu.

Friedrich Hoder, Versuche mit den neuen Desinfektionsmitteln Trioform-Standard 
urul Trioform-Goldsiegel. Die Priiparatc Trioform-Standard u. Trioform-Ooldstegel be- 
wahrten sich in einer Reihe von Dcsinfektionsverss. Sie cntfalteten eine betrachtlich 
starkere Wirksamkeit ais Saqrota7i u. Carbolsaure, sie sind auch in geringer Ivonz. 
nut Erfolg zur Handedesinfektion verwertbar. (Med. Klinik 31. 885 86. 193.). Heidel
berg, Univ. Hygien. Inst.) FRANK.

H.Berry, Sterilisierungstechnik. Bcsprcchung einiger Probleme^der H.erat. 
stenler Injektionslsgg. im pharmazeut. Kleinbetriobe. (Pharmac. J. 136 ([4] »-). 
61-64. 96-99. Jan. 1936. Vortrag.) .

Sven Andersson, Ung. cosmet. der Pharmakopoe. Die Vorschrift der 10. Aufl. der 
senwed. Pharmakopoe ist vollig unbefriedigend. Vf. gibt eine ausfiihrbare Methode 
an. (Svensk farmae. Tidskr. 39. 211—12. 1935.) WiLLSTAEDT.
PI Got,tfrid Winberg, Die Haltbarkeit des nach der 10. Auflage der schwedischen 

Mrmakopbe aus fluchtigem Ol bereiteten aromatischen łYassers. Vf. befiirwortet das 
eglassen des A. aus der genannten Kombination, da dieser durch Mikroorganismen

11 E®'|saure oxydiert wird. (Svensk farmae. Tidskr. 39. 209—11. 1935.) W iLLST.
T. Bennett und F. C. L. Bateman, Alkoholgehalt und spezifische Oewic.hte der 

. 5 ™ “  Brilish Pharmaccutical Codex 1934. (Quart. J. Pharmac. Pharmacol. 8 . 
4ub 08. 1935. Wright Layman & Umney Ltd.) D e g n e r .

XVIII. 1.
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H. R. Fleck und A. M. Ward, Dic Bestimmung des elementaren Schwefels in 
Schwefelsalbc. Bemerkungen zu Mc Lachlan  u .  Mathew s (vgl. C. 1936. I. 1 2 6 4 ).  
Dio Brauchbarkeit des oigenen Verf. (vgl. C. 1934. II. 2 5 6 2 )  wurde erneut bestatigt 
gefunden. Erhóhte Ergebnisse nach E veks u. E lsdo n  (vgl. C. 1922. IV. 6 0 4 )  sind 
auf MitręiCen von Ba-Nitrat im BaS04-Nd. zuruckzufuhren. (Analyst 61. 2 8 —3 0 . 
Jan. 1 9 3 6 .  London, E. C. 3 ,  Jewry Street, Sir John Cass, Techn. Inst.) Groszfeld.

D. Henville, Oebundenes Jod in Jodsalbe. In einer mit Paraffin bereiteten Jod- 
salbe m it theoret. 3,92% Jod wurden nach E dw a rd s (1935) 3,43, nach Cockino 
u. Mid d let o n  (1931) 3,58% gefunden. Beide Methoden sind bei Ggw. yon K J nicht 
anwendbar. (Analyst 61. 27. Jan. 1936. London E . 1, 43 White Horse Street, Stepney 
Borough Lab.) GROSZFELD.

A. Kuhn und G. Schafer, Verteilung pflanzlicher Inhaltssloffe im Capillarhtli
l i .  Mitt. Die Fluorescenz des Chloropliylls im Capillarbild. (I. vgl. C. 1935. II. 881.) 
Die im Tageslieht griinen Chlorophyll(Chl.)-Zonen im Capillarbilde mancher Pflanzen- 
ausziige fluorescieren im UV-Licht rot bei Ggw. eines fetten oder ath. Oles. In diesen 
ist das Chi. m o l e k u l a r  1. u. nur in dieser Lsg. fluoresoiert es, in kolloider nicht. 
Die fehlende rote Fluorescenz einer Chl.-Capillarzone kann durch Bestreichen mit ath. 
Ol hervorgerufen werden, wenn sich das Chi. in der Tinktur noch im genuinen Zustande 
befand. (Pharmaz. Zentralhalle Deutschland 77. 33—35. 16/1.1936. Radebeul-Dresden, 
Dr. Ma d a u s  & Co.) Degner.

J. M. A. Hoeilake und A. E. Korvezee, Ober die Emanationsabgabe der radium- 
haltigen Kapseln von Emanationsbechem. In Holland sind Emanationsbecher im Handel, 
dereń Inhalt aller 12 oder 24 Stdn. gekocht ein Mittel gegen Rheumatismus darstellen 
soli. Die Becher enthalten 2 Kapseln mit radiumhaltiger M. Diese wird von einem 
Ag-Drahtgewebe eingehiillt. Das Ganzo ist mit einer dunnen Paraffinschicht iiberzogen. 
Wegen Diffusion der Emanation durch die Paraffinschicht ist die E m a n a t i o n s a b g a b e  
der Kapseln unregelmiifiig u. temperaturabhangig. Vff. leit-eten eine Formel ab, die dio 
unter yerschiedenen Bedingungen freigemachten Emanationsmengen gut zu berechnen 
gestattet. Mit der Formel ist im Einklang, daB die UnregelmiiBigkeiten v e r s c h w i n d e n ,  
wenn man aufeinanderfolgende Messungen in gleichen Zeitabstanden bei konstanto 
Temp. vornimmt. (Recueil Trav. ehim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 768—78. 15/10. 1935. 
Delft Holland, Lab. f. Mineralehem., Techn. Hochschule.) WINKLER.

N. V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken voorlieeii Brocades-Steeman
& Pharmacia, Holland, Fdden, Bander, Filme u. dgl. aus tierischeń Elastin- und Collagen- 
Jasem. Weitere Ausbldg. des Hauptpatents, darin bestehend, daB die Faserraasse 
nach Verlassen der Spinnduse der Einw. eines fl. u./oder gas- oder d a m p f f ó r n n g en  
Schrumpfungsmittcls ausgesetzt wird. Zu diesem Zweck gelangt das geformte Gebnut 
auf ein waagerechtes oder eine Anzahl im spitzen Winkel zueinander laufende, 
einander angeordnete, siebartige Bander, auf denen e s  mit dem S c h r u m p f m i t t e l  getran 
oder bespruht wird. Gasformige Fiillmittel gelangen zweckmaBig in zum Ti'ockenspinne 
von Kunstseide iiblichen Vorr. zur Einw. (F. P. 45 424 vom 18/7. 1934, ausg. -I •
1935. Holi. Prior. 24/5. 1934. Zu. zu F. P. 773 638; C. 1935. II. 557.) SALZMA -̂

Dr. Madaus & Co. (Erfinder: Alfred Kuhn). Dresden-Radobeul, Salbengruna W  
aus den bei der Herst. von Leberlran (I) durch Tiefkiihlung anfallenden RucksUin • 
Man kiihlt z. B. auf — 10°, laBt 5 Min. stehen u. filtriert von den abgeschie 
Sterinon ab. Letztere besitzen groBes Wasserbindungsyermógen u. sind prakt. gei 
frei. (D. R. P. 626 432 KI 30h vom 4/12. 1932, ausg. 26/2. 1936.) Au?®*®*-

Gćza Szabados, Budapest, Herstellung von u-asserhaltigen Losungen a«s »» 
nicht oder schwer loslichen Stoffen, insbesondere Arzneimitldn. Man lóst die b o 
gebenenfalls unter Erwarmung in Triathanolamin (I) in Ggw. von W. oder von _ 
organ. Lósungsm. oder von beiden. Beispiele: In 13 g I u. 68,5 W. losen sicii 
20 g Phenylchinolincarbonsaure; in 38 g l  u. 192 g W. iSsen sich bei gelmdem W'''
20 g Diathylbarbitursaure, ohne beim Erkalten der Lsg. auszufallen. (Ung-̂  
vom 9/11. 1934. ausg. 15/2. 1936.) , , .

Dr. Madaus & Co. (Erfinder: Alfred Kuhn), D r e s d e n - R a d e b e u l ,  uat 
machen von Losungen des elementaren Phosphors in organ. L o s u n g s m m . ,  ,  . ?  ,'.’;n(l) 
manHCHO oder solchen in saurer Lsg. abspaltende Stoffe, wie Hexa?nethylen 
u .  dessen D eriw . oder dessen Salze zusetzt. — Z. B. in 1 1 96%ig- A. bei bU fe  ̂j 
D- A. B. VI, daim 1 g P einbringen, durch Schutteln losen. — 1 g P u- ,.® Qe- 
A. bei 50—GO11 einbringen, Luft mit C02 yertreiben, P durch Schiitte
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eignet weiter: o-phosphorsaurcs, camphersaures, m-borsaures I, I-Bromid, Resorcin-I, 
Triformyltrimethylentriamin. (D. R. P. 626197 KI. 30h vom 23/12. 1932, ausg. 
27/2.1936.) A l t p e t e r .

SeigO Funaoka, Kuramada-cho, Sakyoku, Kyoto-shi, Japan, Alkali• und Erd- 
alkalisalze der Pliosphorsdureester von Zuckem (Fructose, Glucose, Galaktose). Lsgg. von 
Zuckem in wss. Pyridin (I) werden mit P0C13 bei —20° umgesetzt, I durch Vakuum- 
dest. entfernt, der Ruckstand in W. gel., mit Alkali- oder Erdalkalicarbonat oder 
-hydroxyd neutralisiert, restliches I durch Einleiten von Luft bei 35— 40° u. abermaligo 
Yakuumdest. entfernt; dann wird mit W. verd., Dberschuf! an Alkali mit C02 neutrali
siert, durch Dialyse gereinigt, Spuren von Cl mittels Ag-Salzen entfernt, uberschiissiges 
Ag mit H2S gefallt, naeh Einleiten yon Luft alkal. gemacht, im Vakuum eingedampft, 
das Estersalz mit A. gefallt. Auch CHC13, CC1.„ Bzl., A., Paraffin kommen ais Lósungs- 
mittel in Betrackt. — Das so z. B. erlialtene Ca-Salz des Fructosephosphorsaureeslers 
ist ein weiCes, amorphes Pulver, 11. in W., [ oc] d  =  —20,9° (c =  1,0). — Heilmittel, 
z. B. bei Tuberkulose. Anwendung: subcutane oder intravenose Injektion der wsa. 
Lsgg. (A. P. 2 024 036 vom 4/9.1934, ausg. 10/12.1935. Japan. Prior. 26/6. 
193k) D o n l e .

Eli Lilly & Co., Indianapolis, Ind., V. St. A., 2,4-Dimethylpentyldthylbarbitur- 
stiure (I). 1 Mol Na in absol. A. lósen, 1 Mol Athylmalonsaurediathylester zugeben, 
emen Teil des A. im Vakuum abdest., 1,1 Mol 2,4-Dimethylpentylbromid oder -chlorid 
oder -jodid oder -p-toluolsidfonat zugeben. Der 2,4-Dimethylpentylathylmalonester hat 

P-sTio 13o—141°; er gibt mit Harnstoff u. Na-Athylat I, F. 124—126°. Die Saure laBt 
a?i vn ^licher Weise auch naeh der Cyanessigestermethode usw. erhalten. Sie bildet 

^mmonium- u- Aminsalze. (E. P. 441788 vom 4/9. 1934, ausg. 20/2.
_ A l t p e t e r .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Mutterkomalkaloide. Tren- 
nung, /erlegung u. Reindarst., dad. gek., daB man 1. Lsgg. von Mutterkornalkaloiden 
m mdifferenten Lósungsmm. dem ehromatograph. Adsorptionsverf. unterwirft, — 

weiteren Reinigung der gewonnenen Alkaloide diese nooh ein- oder mehrmais 
nacn demselben Yerf. behandelt. — Es laBt sich so z. B. ein Gemisch von Ergotamin (I) 
u• Łrgotaminin (II), gel. in Chlf., mittels A120 3 naeh Brockm ann, ferner ein Ge- 
C T ox‘n U- Ergotinin trennen. Unterwirft man das naeh E. P. 388 529;

• iaorf. I. 3967 erhaltliche „Sensibamin“ dem Verf., so kann man es in I u. II zer- 
S r T ł  . eincm nacl1 D - R- P- 357 272; C. 1922. IV. 780 erhaltlichen Bzl.-Extrakt 

. ; lutterkorn wird durch Adsorption iiber mit Bzl. getranktem Milchzucker 1-1 ab- 
nń,R- p - 627 027 KI. 12p vom 2/10. 1934, ausg. 6/3. 1936. F. P. 788 812 

i<m ' „ ‘"35, ausg. 18/10.1935. Scbwed. P. 84 831 vom 31/1. 1935, ausg. 12/11. 
1935 ) g' H3 784 vom 5/1. 1935, ausg. 15/2. 1936. Alle D. Prior. 1/10.

p ..  A l t p e t e r .
Rnmon -d i Indianapolis, Ind., iibert. von: Morris S. Kharasch und
tion m Begault, Chicago, 111., V. St. A., Mutterkornprdparat durch Extrak-
traktpę11 ^  ~ r*om mit trockenem, fl. S 0 2 bei niederer Temp., Abtrennen des Ex- 
(Kp 3olV «) ^  ^0S ®as Mutterkorn wird zweckmaBig vorher mit PAe.
oder w • cnt,k*tek- Man erhalt ein braunes, amorphes Pulver, das durch Waschen 
alkol/ i  ,  [ ■  Bg- im Soxhlet gereinigt wird. Es kann ais solches oder ais 40°/oig.
u Tt-d* Weinsauregeh.) verwendet werden. —  Hierzu vgl. K h a r a s c h

A .^ iw  17T/q ino?35' n - 1183' <E' P' 438 486 vom 15/3. 1935, ausg. 12/12. 1935.■ '■‘ló. 1934.) A l t p e t e r .

von A m i n ę ^ “^furt a. M., und Arnold Salomon, Amsterdam, Herstellung 
die Ketrmn • T  *'ly toster inreihc, indem man die aus den Phytosterinalkoholen iiber 
z-Amyron ,.!V c"annter Weise gewonnenen Oxime der Red. unterwirft. Z. B. wird 
Osim tt-irri m ,8®̂  u- 111 it Hydroxylaminhydrochlorid versetzt u. erwiirmt. Das
Eg. niittek w011!01, , s'J°ute von 80—90% erhalten, es wird sodann in A. in Ggw. yon
Vot» I kann i  ^ °am’ bzw. Na oder katalyt. angeregtem H2 reduziert. An Stelle
ais solchp ula ,myro>l ,°der Lupon angewendet werden. Die gewonnenen Verbb. sollen 
finden (D p i d oder a'3 Zwischenprodd. fiir die Herst. solcher Verwendung

e" m t ’ 120 vom 19/1' 1933, ausg- 15/1L 1935-) G a n te-
juan T a c h v L L ^ m,sU:d t’ Herstdlung von hydriertem Tachysterin, dad. gek., daB 
Na behandelt a ^ffP^-in^yl-l-berizoat (I) in niederen aliphat. Alkoholen mit 

as gebudete Dihydrotacliysterin (II) der Rk.-Mischung naeh iibliehen
2 4 9 ’
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Methoden entzieht. Z. B. werden 5 g I in eine sd. Lsg. von 5 g Na in 100 ccm absol. A. 
eingetragen, sodann werden im Verlauf von 4 Stdn. weitere 20 g Na in der Siedehitze 
zugesetzt. Dio Ausselieidung vori Na-Athylat wird durch Hinzufiigen kleiner Mengen 
absol. A. verhindcrt. Nach Vernichten der Metallreste u. Zugabe yon viel W. wird 
ausgeathert. Aus der ather. Lsg. werden durch Verdampfen des A. 3 g Riickstand er- 
lialten, der emeut der Red. in der beschriebenen Weise unterworfen wird. Nach der 
gleiclien Aufarbeitung werden 2,8 g II, [oc] d =  +20° in A. erhalten, es ist von starker 
physiolog. Wirksamkeit. In einem weiteren Beispiel wird an Stelle von A. Propyl- 
alkohol angewendet. (D. R. P. 624 231 KI. 12o vom 28/7. 1934, ausg. 15/1. 
1936.) G a n t e .

Hans Kaufmann, Miinster, Westfalen, Darstellmig wasserunldslicher Borsmire- 
ester des Cholestcrins, dad. gek., daB man Cholesterin (I) ais solches oder das im Wollfett 
enthaltene I nach bekannten Methoden mit Borsaure yerestert, z. B. wird 1 (Teil) 
Bortriacetat (II) in 5,75 geschmolzenes I eingetragen, die sich bildende Essigsaure 
wird unter allmahlicher Steigerung der Temp. auf 210° im Vakuum abgesaugt. Die 
Schmelze erstarrt beim Erkalten zu einer glasartigen M., die in A., A. u. Chlf. 1. ist. 
An Stelle von II kann Borsaureanhydrid u. an Stello von I konnen die aus Wollfett 
isolierten Gemisehc der Alkohole u. auch dieses selbst yerwendet werden. Die Prodd. 
haben therapeut. Bedeutung, sie zerfallen bei Beriihrung mit W. in Borsaure u. I- 
(D. R. P. 621 916 KI. 12o vom 2/12. 1932, ausg. 15/11. 1935.) Ga n t e .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Sehweiz, Vielkerntge 
cydische Ketom  erhalt man durch Behandlung von Sterinen oder Oallensiiuren, d ie  
gcsiitt. Keme entlialten, sowie v o n  D eriw . oder Zers.-Prodd. derselben, mit O x y d a t i o n s -  
mittełn, wie Cr03, Permanganaten, unter Abspaltung der langen Seitenkette. D1C 
Kern-OH-Gruppen werden durch Veresterung oder Veratherung vor der O x y d a t i o n  
geschiitzt. Die neutralen Teile werden aus der Oxydationsmasse abgetrennt, die Ketone 
nach Entfernung der fluchtigen Bestandteile mit Hilfe yon Semicarbazid, Hydrozyl- 
amin, Phenylhydrazin, Mono-, Dinitrophenylhydrazin, Phenylhydrazinsulfonsuure 
isoliert. Die COOH-Gruppen der Gallensauren fuhrt man yorher zweckinaBig in 
Alkoholgruppen uber. Von besonderer Bedeutung sind die Ester der O x y k e t o n e ,  die 
u. a. bei der yorsichtigen Hydrolyse der Semicarbazone usw. erhalten werden. Beispiele. 
Zu einer Lsg. von 6 (Teilen) Dihydrocholesterylchlorid in 250 Eg. gibt man bei 95—-lw 
13 Cr03 in Eg., erliitzt 6 Stdn., gibt Methanol zu, dampft im Vakuum ein. Nach Au- 
arbeitung des Riickstandes wird der Anteil vom Kp.t 230° in das Semicarbazon, *■ “ 0 
bis 266°, ubergefiihrt, aus welchem man mit 20°/oig- HC1 das Chlorketon I, F. 128 la 
erhiilt; aus Dihydrocholeslerylbromid bzw. -jodid das entsprechende Brom- bzw. J 
keton. — Aus Dihvdrocholesterulacetat das Semicarbazon. C„nH^O.,iN'i, F. 261

p i i y O l U l .  y j U C l l l .  H O O U J .  ° y u  U * I W ) ' *  O O U . ,  U U H U W ł i .  ~ ------- -  -p ,

230—231) Semicarbazon des Ketoozyacctats, F. 245°; hieraus Oxykcton, 'jiem.
bis 152°. — Aus Epikoproslerylacetat (II), ident. mit P s e u d o k o p r o s te r y la c d a t { ■ . ^

Soc. London 93 [1908]. 1631) Semicarbazon des Ketoozyacelats vom 1' - * -t jja
Oxyketon vom F. 150— 151°. — Aus Litliocholsaureester wird nach B ou veau l j a3
in alkoh. Lsg. das entsprechende Diol vom F. 179—180° hergestellt, “1C . vonl
Diacetat ubergefiihrt; hieraus durch Oxydation das Semicarbazon des Ketoace
F. 254—255°; dieses u. das Oxyketon ident. mit den aus II gew onnenen ZICjcA
Dieselben Verbb. aus Acetyllithocholsaure oder ihren Estern (vgl. luerzu ■ onen
u. M. W. G o l d b e e g , C. 1935. II. 527). — Die Prodd. sind mit den Kcxual‘‘“ E.
yerwandt. (E. P. 435 563 vom 24/3. 1934, ausg. 24/10. 1935.)
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* Wisoonsin Alumni Research Foundation, ubert. von: Frederick L .H isaw  und 
Harry L. Fevold, Madison, Wis., V. St. A., Gewinnung von Hormoncn aus Hypophysen- 
yordorlappen (I) (von Schweinen, Schafen, Rindern), auch aus Blut u. Harn trachtiger 
Tiere sowie aus raenschliehcr Placenta. I werden zerklomert, gctrocknet u. 24 btdn 
mit 50°/„ig. wss. Pyridinlsg. extrahiert, das Ungelóste abzcntrifugicrt, der Extrakt 
zur Trockne eingedampft. Dic so gewonnene Trockensubstanz, welche ein lutemisie- 
rendes Hormon (II) u. cin gonadotropes Hormon enthalt, wird mit W. aufgenommon 
u. zentrifugiert. Der Ruckstand enthalt II, unl. in A. , A. ,  W , 1i. »n ver .
(l°/0ig. Lsg. von NH4OH). (A. P. 2 030 209 vom 16/11. 1931, ausg. 11/2. IJS^j Do^LE.

Wisconsin Alumni Research Foundation, ubert. von: Frederick L. Hisaw und 
Harry L. Fevold, Madison, Wis., V. St. A., Gewinnung
aus HypophyBenvordcrlappen usw. — Hierzu vgl. i\. P. 2030209; yorst. Ref. 
der nach der genami ten Patentschrift nach der Extraktion mit oO /0ig. wss. ly r i u 
u. nachfolgender Behandlung der Trockensubstanz gewonnenon Lsg. wird das gonado- 
trope Hormon mit einem UbcrsclniB an A. gefallt u. fiir Injektionszweckc wieder in \ . 
gel. Es ist unl. in A., A., PAe., 99%ig. Pyridin, 1. in sauren u. bas. wss. Lsgg., wirci 
hierin aber schnell inaktmert; zl. in l° /0ig. NH4OH-Lsg. ^ ^ a l lm a h l i c t e  Inakti- 
vicrung. Durch Koclien in W. wird cs zerstórt. (A. P. 2 030 210 vom 16/11. lJo l, 
ausg. 11/2. 1936.) , , ir0NL,t

Selmar Aschheim, Berlin-Clmrlottcnburg, Gewinnung des wciblichen bexuaUwi - 
mons, dad. gek., da(3 man den Harn schwangerer Frauen oder trachtiger Kunc mi 
Bzl. oxtrahiert. — Nach dem Eindampfen wird der Ruckstand in W  aufgonommcn; 
man crhalt fiir subcutane Injektion gceigncto Lsgg. (D. R. P- 6 2 / ' P vom
14/2.1928, ausg. 11/3. 1936.) , „  , „

Albert Reissner, Munchen, Prdparat zur Verhutung oder Behandlung ton Zahn- 
oder Kiefcrerkrankmigen. Embryonen oder jungen Tiercn wird die embryonale/ianii- 
substanz, besonders die Pulpa dentis, Alveole, der Alvcolarfortsatz, Zaliiitloischpartic 
u. der groBerc Teil des aufsteigcnden Astes des Unterkiefers entnommen, die M. zer- 
mahlen, bei maBiger Temp. (ctwa bis 30°) gctrocknet oder nach Auspressen oder bx- 
traktion dio erhaltenc Lsg. enteiweiBt u. sterilisiert. (D. R- P. 626 /24  KI. 3 i \om  
9/2.1932, ausg. 3/3. 1936.) , . , Ą łt r e t e r .

Syngala Fabrik fur chemisch-synthetische und galem sche Arzneim ittel 
Ges. ni. b. H., Wien, Heilmittel. In 1 1 salzsaurer 3°/0ig. FcCl3-Lsg. lost man 15 g 
CuSOj, fugt diese Lsg. zu 1 1 einer 3%ig. alkoh. Chlorophylllsg., erwarmt am W.-JJaa, 
setzt dann 200 ccm 2-n-HCl zu, erwarmt 1—2 Stdn., filtriert den Nd. u. wascht lhn 
mit verd. HC1. Die griine M. enthalt etwa 2°/0 Fe u. 2,5°/0 Cu; sie soli gegen Aimmie 
vcrwendet werden, z. B. ais Dispersion in Gummi arabicum, Gelatine u. dgl. (Ł. r .  
436 791 vom 13/4. 1934, ausg. 14/11. 1935. Oe. Prior. 15/4. 1933.) A l t r e t e r .

Johann Aman, Munchen, Herstellen von therapeulischen und diagnoslischenMwcln 
w  Bekampfung von Tumoren allcr Art, dad. gek., daB ais Ausgangsstoffe Kulturęn 
'on Staphylokokken dienen, die z. B. aus tier. oder menschlichen Tumoren goziichtet 
werden u. auf Nahrboden kleine, rundo, leicht erhabene, speckig glanzcnde, gclbbraune 
Kolonien bilden. Vornehmlich werden diese Koklcen aus Rinderpapillomen oder 
menschlichem Carcinom gezuchtet. Beispiele zum Herstellen yon Yaccinen, Serum, 
iabletten, Salbe, therapeut. oder diagnost. Seife u. Diagnostikum sowie dereń be- 
brauchsanweisungen. (D R P 581847 KI. 30 h vom 26/8. 1932, ausg. 1 i / i .
1936.) ' Schindler.

Wippell Gadd, Synopsis of the British pharmacopoeia, 1932. Including tho 1936 poisons
hst and rules. "l3th. cd. London: Baillicro 1936. (200 S.) 3 s.

G. Analyse. Laboratorium.
. „ 2 . Wensel, Neue Rwisionen Iwlier Temperaturen. Es wird auseinandergesetzt,
:1. zur Umwandlung der in der Literatur angegebenen Temp.-Werte auf dic gegen- 

wartige Internationale Temp.-Skala eine Korrektion vorgenommen werden muB. 
IJ. Amer. ceram. Soc. 19. 81—86. Marz 1936. Washington, Nat. Bur. Standards.) PLA.TZM. 
, . Pfriem, Zur Messung reranderlicher Temperaturen ton Gasen und Flussig-
W n  Messung von schnell yeranderlichen Tempp. mit dunndrahtigen Wider-
pr s .e m̂ometern oder Thermoelementen werden Beziehungen aufgestellt. Dabei 
ergiot sich, daB durch zusatzliche Heizung des MeBdrahtes die Richtigkeit der MeB-
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ergcbnisso einfach nachgepriift werden kann. Mit zwci versehieden stark geheizten 
gleichen Widerstandsthermomotem wurden Messungen im Zylinderkopf eines Kolben- 
verdichters ausgefiihrt. (Forsehg. Ingenieurwes. Ausg. A. 7. 85—92. Marz/April 1936. 
Karlsruhe, Maschinenlabor. der Techn. Hoehseh.) W in k l e r .

Jan Nikliborc, Uber ein einfaches Manometer zur Messung tiefer Drucke. Vf. 
beschreibt ein Quarzfadcnmanometer. Eine allseitig zugeschmolzenc Quarzkiivette 
(10-20-0,35 mm), die ein 4- 5 mm groBes vernickeltes u. verspiegeltes Fe-Plattchen 
enthalt, liangt an einem Quarzfaden von 105 mm Lange, dessen Dicko ziemlich un- 
gleichmaBig war u. zwischen 0,02 u. 0,4 mm sehwankte. Durch eincn Stabmagneten 
wurden Torsionsschwingungen angeregt. Die Schwingungen wurden mit Fernrohr 
u. Skala beobaehtet. Das Gerat wurde nicht mit einem gecichten Hochvakuummano- 
meter fiir geringste Drucke, sondern mit einem Mc LEOD-Manometer verglichen. Das 
Abklingen der Amplituden wurde in Abhangigkeit von Gasdruck u. Gasart unter- 
sucht. (Acta pliysie. polon. 4. 85— 96. 1935. Lwów, 2. Physikal. Inst., Techn. 
Hoehseh.) ” ' W in k l e r .

K. C. D. Hickman, Vakuumpumpen und Pumpendle. Toil I. Einige Fraktiomer- 
jrumpen. Das mit einer Oldiffusionspumpe erreiclibare Vakuum hangt sehr von don 
Yerunreinigungen ab, dio entweder schon im Ol yorhanden sind oder sich durch Zers. 
bilden. Vf. arbeiteto mit einer Doppelpumpe u. erreichte bei giinstiger Leitung der 
Kondensationsprodd. mit n-Dibutylphthalat 1,5 X 10_1 mm u. mit Apiezon 5 X 10-7 mm 
Hg. (J. Franklin Inst. 221. 215—35. Febr. 1936.) WINKLER-

Wolfram Kerris, Hochvakuumpumpen. Vf. erlautert dio W irkungsw eise der 
Walz- u. der Drehkolben-Olluftpumpen u. beschreibt in einem Schaubild die Druck- 
abnahme eines 10-1-GcfaBes in Abhangigkeit von der Auspumpzeit fiir verschicdene 
Drehkolbenpumpen. In einer Tabelle sind die Dampfdrucke fiir verschiedene Hoch- 
vakuumarbeiten in Betracht kommender Stoffe zusammengestellt. Dann wird dio 
Wrkg.-Weise der Diffusionspumpen u. der EinfluB des Dampfdruckes u. des Vor- 
vakuums beschrieben. In einem weiteren Schaubild sind die S a u g g e s c h w in d ig k e i t c n  

einiger Diffusionspumpen in Abhangigkeit vom Druck dargestellt. (Arch. techn. Mess. 
5 . T. 25—T. 26. 4 Seiten. [Z. 69-2]. 19/2. 1936. Koln.) WINKLER-

Kai O. Pedersen, Uber die Svedbergsche Ultrazentrifuge. (Vgl. C- 1935- I- 296U-) 
Zusammenfassende Darst. der Entw. u. der neueren Verbesserungen, die eine Best. aiicn 
kleinerer Mol.-Gcww. ermoglichen. Die Apparatur der Olturbinezentrifuge wird ein- 
gehend beschrieben. (Fysisk Tidsskr. 34. 1—26. 1936.) R- K. Mu ller -

A. I. Scharfstein, Vereinfachie Mełhode der Bestimmung ton spezifischen W- 
wichtcn. Die yon L e b e d e w  (C. 1936. I. 2996) besehriebene Methode ist noch zu lang- 
wierig u. umstandlicli; Yf. gibt folgendes vereinfachtes Verf. an: Das zu pruien 
Pulver wird durch ein 900-Maschensieb vollstandig durehgesiebt; ein Reagensrohr vo 
10—12 mm Durehmesser u . 100—120 mm Hóhe wird auf der M oHRschen ^j^.80 li1 
k . ausgekochten dest. W . auf 0,001 g genau gewogen, mit 5— 6 ccm h. W. gefiiUt. 
5-g-Probe in das Reagensglas gebracht, mit einer Drahtschlinge durchgeruhrt, im • 
Wasserbad 5— 10 Minuten eriiitzt, nochmals mit der Drahtschlinge 1 Minutę a a 
umgeriihrt, das Reagensglas gekiihlt, mit einer Pipette bis zum Rand aufgelu • 
wiederum auf 0,001 g  genau gewogen. Bereehnung von D  erfolgt n ach  der U o 
D =  g/[g—- (P„ — P,)], wobei g — Gewicht der Probe; P t =  Gewicht des „n 
rohrs im W., P 2 =  Gewicht des Reagensrohrs mit Pulver in W. bedeuten. -Uau  ̂
bis 25 Minuten. Korrekturentabellen fiir yerschiedene Tempp. von W. w e r d e n  geg^ 
(Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 3. 511—15. 1935.) V:,. H ‘ nt .

A. K. Klepikow, Wesentliche Korrektion zur Bestimmung des aPes^ ^ tneMUt 
wichts. Dio Notwendigkeit der von SCHARFSTEIN (vorst. Ref.) angegebenen ivo , 
fiir Temp.-Schwankungen wahrend der Best. von D. nach LEBEDEW W1T , t ..:;al 
betont u. mit Zahlen belcgt. (Bctriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja
4 . 587. 1935.) . . , v - BWMfc

Paul F. Kerr, Eine erpróbte Waage zur Bestimmung des spezifischenbe 
Beschreibung u. Abbildung der Waage. (Amer. Mineralogist 21. ^TI0ńITv
1936.) lilm dtr-

A. Romwalter und M. Vendl. Die Ermittlung der Kormngskune 
t'ersuchen. Vff. zeigen rein rechner. mit Hilfe der ÓDENsehen Methode, aa rungS. 
von SCHLESINGER (C. 1934. II. 1495) zur TeilehengróBenbest. mit nichtersc 1‘ , łVOiJCi
frei laufenden Zentrifugen sich auch auf erschutterungsfreie ausdehnen _  ̂ 9̂35.
die Pipettenmethode die einfachste Lsg. ergeben wurde. (Kolloid-Z. <&■
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Sopron [=  Odonburg], Kgl. Ungar. Palatin Josef Univ., Fakultat f. Berg-, Hiitten- 
u. Forstwesen, Inst. f. angewandte Chem. u. Inst. f. Minerał, u. Geologie.) L e c k e .

Jar. Milbauer, Ober einen Sedimentorriaer neucr Konstruklion. (Z. analyt. Chem. 
103. 419—22. 1935. — C. 1936. I. 1267.) R. K. M u l l e r .

W. H. Barnes und W. F. Hampton, Eine Rontgenkamera fiir Pulvera,ufnahmen 
bei rerschicdener Temperatur. Es wird eine Rontgenkamera kurz beschrieben, welche 
zu Aufnahmen yon erstarrten Gelatinegelcn bei konstanten Tempp. zwischen —60° 
u. 0° mit monochromat. Strahlung diente, die aber auch zu Rontgenaufnahmen anderer 
Materialien in einem yiel groBeren Temp.-Bereich yerwendet werden kann. Die zu 
untersuchendc Substanz wird in dieser Kamera auf dic Oberflache eines Kupferblocks 
aufgetragen, der durch stromendes, vorgekiihltes Aceton (geschlossenes Zirkulations- 
systera) auf die gewiinschte Temp. gebracht wird. (Rev. soi. Instruments [N. S.] 6 . 
342—44. 1935. Montreal, Canada, Mc Gili Univ.) S k a l i k s .

J. F. Bachmetew, Eine Kammer zur Bestimmung der Identiialsperiode bei der 
Slrukturanalyse mit Jlónlgensirahlen. (J. techn. Physik [russ.: Shurnal technitschcskoi 
Fisiki] 5 . 118—23. 1935. Moskau. — C. 1935. II. 252.) K l e v k r .

A. I. Schattenstein, Zur Metliodik polarimetrischer Messungen in verfliissigten 
Gasen. Es wird eine Methode beschrieben zur Messung der Drehung der Polarisations- 
ebene durch Lsg. opt.-akt. Stoffe in yerfliissigten Gasen. Ais Unters.-GefaBo wurden 
Polarisationsrohre aus Glas u. aus Metali benutzt, von denen die ersteren bis 10 at 
pruck yerwendet werden konnten. Aufbau u. Anordnung der Rohre sind eingehend 
beschrieben, ebenso das Vorgehen bei der Einfiihrung von Reagenzien in das Rolir, 
sowie die Durchfiihrung u. erreiclite Genauigkeit der Messung. Ais Lichtąuelle diente 
cm besonderer Fatriumbrenner. Ais Beispiele sind angefiihrt die Best. der spezif. Dre- 
ming von Saccharoselsgg. in fl. Ammoniak u. yon Lsgg. des Santoninsiiureamids in 
jjgw. von Salzen im fl. Ammoniak. (Acta physicochimica U. R. S. S. 3. 53— 60. 1935. 
Moskau, Karpow-Inst. f. physikal. Chemie. Lab. f. yerfliissigte Gase.) W i n k l e r .
1 f ^a ̂ a^re.ntholz, Zur Registriermethode in der Ultrarolspektroskojńe. Die fort- 
autende Registrierung des Galvanometerausschlagcs eines Ultrarotregistrierspektro- 

P otometers liefert zwar die Lage der Absorptions- oder Reflcxionsmaxima, aber 
wegen Aullpunktsyerandcrungen nicht richtige Absolutwertc. Vf. gibt eine yerbesserte 

egistnerrorr. nach R ein k o b er  an, die die fiir eine Wellenlange zusammengehórenden 
usschlage ohne u. mit absorbierender bzw. reflektierendor Substanz unmittclbar 

lacneinander registriert. Ein zum Auswechseln der Proben dienendes Gerat u. die
i J rk,*nS®weise der automat. Registrierapparatur werden beschrieben. (Z. techn. Physik

o'—68. 1936. Greifswald, Univ. Physikal. Inst.) W in k ler .
rot \ F^rentholz, Ausv:erlapparai fiir Speklrogramme. Bei der Auswertung ultra- 
Ls_r “sorPtions- oder Reflexionsspektrogrammc muB mehrfach das prozentuale 
ohno°(r CT - 8 zwe*er Registrierausschlage bestimmt werden. Um in cinfacher Weise,

aio Langen selbst messen zu miissen, das Langenyerhaltnis zu erhalten, baute 
Sf emeni ■̂ e.c^e ŝehieber u. einer geeignet geformten Grundplatte, auf der er 

Form • wu, e> einfaches Auswertcgerat. Eine Kante der Grundplatte hatte die 
.  °mer logarithm. Kurve. Die Anwendung u. die Theorie des Hilfsgerates ersehe 
r . ? uf (f r Originalarbeit. (Z. techn. Physik 17. 68—69. 1936. Greifswald, Univ. 
Physikal. I„8t.) WINKLER.

eine zwei- 
innoren

Ti V TVT l.x
stufiee V i unĉ  Jatkar, Ein Róhrenpotentiometer. Es wird eine
WidJLf rkeranordnung beschrieben, mit der Potentiale von Zellen holien inneren
werrlpn i, i (Glasclcktroden) u. niedriger Kapazitat auf 0,1 mV genau gemessen 
Insf Snnlen' (Pro°- Indian Acad. Sci. 1. Sect. A. 390—97. 1934. Bangalore, Indian

Lvl n enCC‘} S k a l i k r .
Messy iw G oodhue, Eine Elektronenróhre ais Nullinstrument fiir den Gebrauch bei

, 1 Głasclelcirode. Beschreibuna eines starken, liandfestm Modells einerGlasdei-irni "er Jflaselektrode. Beschreibung eines starken, liandfesten Modells einer
Instnimo i^U8fiihrliche Beschreibung, schemat. Darstst. u. Abbildungen der 

Roh t i  State Co11- J ' ScL 10i- 7— 14' 0 k t- 1935> Iowa State ColL) E c k s t .
,Fowier und Harry A. Bright, Die Einstellung von Permanganat- 

rait \ a - O v ~' wmoxalat- Um alle Fehler bei der Einstellung yon KMn04-Lsgg. 
bis 30» war zu.J ermeiden, werden zunachst 9 0 — 9 5 %  der KMnO.,-Lsg. zu der 2 5
ii. (Jic Titrnf1'611’ u “ 2S O 4 enthaltenden Oxalatlsg. gegossen, auf 5 5 —6 0 °  erwarmt 
so erhaltenn t;* '“. e t ,  wobei der letzte ccm tropfenweise hinzugefugt wird. Der

i er stimmt mit den mit K,Cr20 ;, reinem Fe u. As20 3 erhaltenen inner-



3 8 7 2 G, A n a l y s e .  L a b o r a t o r i u m . 1 9 3 6 . I.

halb kleiner Fehlergrenzen iibercin. (J. Res. nat. Bur. Standards 15. 493—501. Nov.
1935. Washington.) E c k s te in .

a) E lem en te  un d  an organische V erb indungen .
Saburó Ishimaru, Ober dic Móglichkeiten, die Einwirkung des Phosphations in der 

gualitaliven Analyse auszuschaUen. I. Ausfiihrliche Besprechung der Fe (3)- (der „bas. 
Acetat-“) u. dor Pb-Salzmethode. Das letztore Vcrf. ist naeh Entfernung der Al- 
Gruppe u. des Mn yerwendbar. Allgemein ist die Fe (3)-Methode der Pb-Methode iiber- 
legen. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. 24. 426—38. 1935. [Orig.: engl.]) E c k s t e in .

Saburó Ishimaru, Ober die Móglichkeiten, die Einwirkung des Phosphations 
in der qualitativen Analyse auszuschaUen. II. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Ausfallung 
des PO /" mit BiONO:l ist auch in Ggw. von Fe, Cr u. Al yollstandig, nur Lsgg. mit 
besonders bohem Fe-Geh. sind nach dem bas. Acetatverf. zu behandeln. — Die 
Trennung mit Zr-Salzen in salzsaurer Lsg. ist nur in Ggw. groBerer Fe-Mengen nicht 
ganz quantitativ. Die Bi-Methode ist prakt. die besto, die Zr-Methode ist der Fe (3)- 
Metliode gleiclizustellen. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. 24. 439—47. 1935. [Orig.: 
engl.]) E ckstein .

Saburó Ishimaru, Ober die Móglichkeiten, die Einwirkung des Phosphations in 
der qiialitative?i Analyse auszuschaUen. III. (II. vgl. yorst. Ref.) Vergleiehendo Unterss. 
der 4 Sn-Methoden nach R e y n o s o , M e c k l e n b u RG, GATTERMANN, KRUGER zeigten, 
daB bei der P 04'"-Fallung betrachtliche Verluste an Fe u. Cr auftreten. Nach Entfernung 
dor Al-Gruppe u. des Mn ist das Verf. in der oben angegebenen Reihenfolge der Vff. 
anwendbar. Die Gcnauigkeit der Methode erreicht nicht die des Bi-Verf. (Sci. Rep. 
Tóhoku Imp. Univ. 24. 448—60. 1935. [Orig.: engl.]) ECKSTEIN.

Saburó Ishimaru, Ober die Móglichkeiten, die Einwirkung des Phosphations «# 
der qualitativen Analyse axiszuschalten. IV. (III. ygl. yorst. Ref.) Verglcichende Unterss. 
der 3 Methoden yon R em y  (C. 1920. II. 358), C h a r m a n d a r ja n  (C. 1930. L 1181) 
u. S m ith  (C. 1933. I. 3984), die auf der Einfiihrung eines Saureradikals (P 04' oder 
Oxalat) beruhen. Das Verf. von S m ith  bat sich ais zuyerlassigstes erwiesen. Es er- 
rc.icht zwar nicht die Genauigkeit der Bi- oder Fe (3)-Methode, ist aber einfacker zu 
handhaben. (Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. 24. 461—72. 1935. [Orig.: engl.]) ECKSTEIN- 

Saburó Ishimaru, Ober die Móglichkeiten, die Einwirkung des Phosphations tu 
der qualitativen Analyse auszuschaUen. V. (IV. vgl. vorst. Ref.) Vergleicbende Unterss. 
der Methoden von S c h e in k m a n n  (C. 1933. I. 2434), K r e s c h k o w  (C. 1933- I. 33aa) 
u. P a lm ie r i ,  die cbenfalls auf der Einfiihrung 1. Pliosphate beruhen. Das Verl. nactt 
S c h e in k m a n n  erreicht nicht ganz die Genauigkeit des Verf. von S m ith , ist aber dein 
von R em y iiberlegen. Das Verf. von K r e s c h k o w  hat keinen b e s o n d e r e n  prakt. 
Wert, das von P a lm ie r i  scheint dem von S m ith  gleichwertig zu sein. (Sci. B«P- 
Tóhoku Imp. Univ. 24. 473—80. 1935. [Orig.: ongi.]) ECKSTEIN-

Saburó Ishimaru, Ober die Trennung und Bestimmung von Metali- und Phosphat- 
ionen. I. 1. Die Trennung des Mo von PO /". Mo wird aus mit Eg.-NHj-Ace a 
gepufferter Molybdatlsg. quantitativ mit Ozin  auch in Ggw. von PO/'^ !*us§^u,i 
Nach.Zerstorung des ubersohussigen Oxins mit H N 03 u. KMnO,, kami P 0 4'"  im Jfiw* 
in der iiblichen Weise mit Molybdatlsg. bestimmt werden. 2. Verss., das \ ert. z 
P-Best. in Eisen oder Stahl zu yerwenden, fuhrten zu sehr guten E rgebuissen : 1 
wie iiblich in P 0 4"' uberfiihrt, mit NH4-Molybdat gefallt, der gut ausgewaschene i • 
in 6-n. NH3 gel. u. P  nach Zusatz von NH4-Acetat mit Oxin-AcctonIsg. gefu 
boi 140° getrocknete Nd. hat die Zus. Mo02(C9H60N )2, der Faktor fiir P  betragt U,o 
(Sci. Rep. Tóhoku Imp. Univ. 24. 481—92. 1935. [Orig.: engl.]) ECKSTEu  ’

Saburó Ishimaru, Ober die Trennung und Bestimmung von Metali- und I  'hospM 
ionen. II. (I. vgl. vorst. Ref.) Analysengang u. tabellar. ZusammenstoUim,, j/; 
Trennung von Mg, Al, Zn, Fe, Mn, Ni, Co, Cu, Cd, Bi, Th, Ti, U, V u. W von « 
unter Verwendung von Oxin. Einzelheiten im Original. (Sci. Rep. Tóhoku Imp.
24. 493-516. 1935. [Orig.: engl.]) EC^f

Hans Trapp, Zur Bestimmung der Calciumphosphate. 1. Zur Oa-Fmung 
P 2Os-haltiger essigsaurer Lsg. wurden 0,1—0,5 CaHP04-2 H20  mit 30 ccm 30 
auf dem W.-Bad digeriert, mit 1 ccm konz. HC1 gel., auf 400 ccm yerd. u. me • ^
mit 4 g NHj-Oxalat yersetzt. Nach Vergluhen des Nd. wird der Rucks a 
(NH4)2C03 in CaC03 ubergefuhrt. Die erhaltenen Werte sind befnedigen . •
Fallung aus ammoniakal. Lsg. wird das CaHP04 in HC1 gel., auf 250 ccm ver



1 9 3 6 . I. G . A n a l y s e . L a b o r a t o r io m . 3 8 7 3

h. Lsg. NH3 łm tlberschuB gegeben u. einige Stdn. auf dem W.-Bad u. iiber Nacht 
stohen gelassen. Der nuumehr gut filtrierbare Nd. wird mit b. W. gewaschcn. 3. Bei 
der direkten acidiinelr. Titration von CaHP04 wird das Salz mit 0,1-n. NaOH behandelt 
u. der OberschuB mit.HCl zuriicktitriert. Da das ausgefallte Ca3(P04)2 hartnackig 
NaOH okkludiert, ist bis zum volligen Verschwinden der Rosafarbung, auch nach 
mehrstd. Stehen, zu titrieren. 4. Die P 20 5-Best. ais Phosphormolybdat u. die Wagung 
des dunkelblauen Nd. ergab infolge dor unsieheren Zus. des Nd. nicht die erwarteten 
befriedigenden Wcrte. (J. prakt. Chem. [N. F.] 144. 93—105. 6/12. 1935. Bcrlin- 
Charlottenburg.) E c k st e in .

Toyosaku Murooka, Potentiometrische Titration von Hyposulfit. (Vgl. C 1936.
I. 3808.) Es wird gezeigt, daB Hyposulfit mit ausgczeiehnetem Ergebnis nach folgen- 
den Rkk. potentiometr. titriert werden kann:
2 AgCI(AgN03) +  4 NH3 +  Na2S20 4 +  2 H?0  =  2 NaCl(NaN03) +  2 (NH4)2S 03 +  2 Ag

(in ammoniakal. Lsg.);
HgJ2-2 KJ +  Na2S20 4 +  4 NaOH =  2 NaJ +  2 K J +  2 Na2S03 +  2 H 20  +  Hg

(in alkal. Lsg.);
Hg(CN)2-2 KCN +  Na2S20 4 +  2 H20  =  2 NaHS03 +  2 HCN +  2 KCN +  Hg 

(in essigsaurer Lsg. mit oder ohne Zusatz von Acetat);
2 CuS04 +  4 NEŁ, +  Na2S20 4 +  2 H20  =  Cu2S 0 4 +  Na2S 03 +  (NH4)2S 0 3 +  (NH4)2S 04 

, (in ammoniakal. Lsg.).
rii1' P' Ins*i' physic. chem. Res. 27/28. Nr. 585/600. Buli. Inst. physic. chem. Res. 
[Abstr.], Tokyo 14. 55. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) G a e d e .

N. A. Tananajew und K. D. Chałat, Ein argentomelrisches Verfahren zur Be- 
slmmung von Bariumoxyd und Bariumsulfid. in Barimnaluminat. (Ukrain, chem. J.

* V.krainsk*. chemitschni Shurnal] 10. 148—51. 1935. — C. 1935.1. 3168.) Fun. 
i n "i 5Pro Sekino, Vber die Tonerdebestimmung in Mangancrzcn. Vf. stellte fest, 
l e Eallung des Al ais bas. Acetat nur bei einem pn-Wcrt von 5,2—5,6 der Probe-

g. quantitativ ist. Mn fiillt in diesem Falle selbst in Spuren •jyicht aus. (Sci. Pap.
l i  w  n ' c*'cm. Res. 28. Nr. 610/12; Buli. Inst. physic. chem. Res. [Abstr.], Tokyo 

N T  n 'DeZ- 1935‘ [Nacl1 engl. Ausz. ref.]) ‘ ECKSTEIN.
“• Chłopin, Zur Pragę des Einflusses von Salpeiersaure auf die Bestimmung 

on Msen mit Kaliumpermanganat. Bestatigung des von T o to i e s c u  (C. 1934. I. 3240) 
fe undenen Mehrverbrauclis an KMn04 bei der Titration von Fe in Lsgg., welche vor 

er <ea. von Fe-Salzen (mit Zn +  H2S 04)N 03-Ioncn enthalten. (Betriebs-Lab. [russ.: 
m 8p  ja Laboratorija] 4. 55—56. 1935.) v. F u n e r .

, Rooney und A. G. Stapleton, Die jodometrisćhe Sauerstoffbestimmungs- 
jra? XT S%hL (Sheet Metal Ind. 9. 359—60. 1935. — C. 1935. II. 2556.) Eck. 

topnA* * o an^eiser und Erwin Brauns, Ein neuer Vakuumofen und seine An- 
1936 Un̂ L - Q Uerst°ffb(^timmiiiig im Stahl, (Arch. Eiscnhuttenwes. 9. 435—39. Marz

Lvmo o  n  f  2782-) HOCHSTEIN.
mit \Vn iż/- UI?d George N. Cade jr., Die Beaklioncn des Titans und Mangans
Ti u , , ss in allcalischer Losung. Vff. untersuchen die Fallungsrkk. von
von k ,"  , l 2 *u alkal. Lsgg. Sie fuhrcn die Unmóglichkeit der Trennung des Ti
B r a u n i  ?.2®! u' ^aOH darauf zuriick, daB das Ti-Peroxyd von dem gefallten 
die palli m ) Sor crt;.u' eingesehlossen wird. Eine Verb. wird nicht gebildet. Jo langer 
Zers rfp/p , u- ie hóher die Temp. ist, desto mehr Ti erscheint im Nd., da teilweise 
H O sot f e,roxy(ls u- Fallung von 4-wertigem Ti stattfindet. Zunehmende Konz. von 
F lv ^ w n  * ? etra« des Ti im Nd. herab. (J. Amer. chem. Soc. 57. 1604—05. 1935.

B A ao n8as■). Ga e d e .
stiiier Ch-iJ®sossnowskl und P. P. Telnych, Bestimmung ton Mangan in Gegenuarl 
Wuhendes V f s<̂ lre'*>cn °*n auf  dem Prinzip der Fe-Best. nach WILNER-MERCK
F e - M n . r e 5l,lr„ von Mn neben seinen Oxyden. 1 g eines Gemisches aus 

75 coni iTAg’ 2 11' Mn»04 "'ird mit 5 g HgCl2 in 100-ecm-MeBkolben gebracht, 
aufgefullt- m i , versetzt u. 20 Min. gekocht; nach dem Erkalten wird auf die Marko 
Tc-il zueiat T*V• .?“gjwchuttelt, durch trockenes Filter filtriert, dann im aliąuotcn
Cute Resultat . n zu oxydiert u. darauf Mn nach VOLLHAHD titriert.
Methode fiir Ar ’ " cr"en a êr zur Fe-Mn-Legierung Mn-Erze zugcsetzt, so ergibt die 
crklart wird * T? r|U r  ^ ertc> "ras durch dio Red. der Mn-Oxyde durch metali. Fe 
richtise WprtB i °u n konnen somit fiir Mn nur in Abwesenheit von metali. Fe 
53—54, 1935 \ er en "erden. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4.

v . F u n e r .
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Win. D. Urry, Bestimmung des Tkoriumgehaltes von Gest einen. Da in den iilteren 
Gostoinen radioakt. Gleichgewicht hcrrscht, kann man irgendoincs dor Folgeprodd. 
der radioakt. Stammsubstanzen zur Berecknung des Alters eines Gestoins nach den 
bekannton Formeln heranziehen. Das beąuemste ist dio Emanation. Da dio Th- 
Emanation eine sehr kurze Lebensdauer hat, maB man bisher meistens die Aktivitat 
ihres akt. Nd. Vf. laBt dagegen die Emanation durch einen GEIGERschen Spitzen- 
zahler strómen, der nur a-Teilchen z&hlt. Aus dem Verhaltnis des Zahleryol. zum Vol. 
des dio Gesteinslsg. enthaltenden GefaBes u. den Zerfallskonstanten der Th-Reihe laBt 
sich fiir eine bestimmte Th-Mengo die pro Sekundo zu ziihlende Anzahl a-Teilcken 
berechnen. Vf. eicht aber seine Anordnung mit Lsgg. bekaimten Geh. Das vom Vf. 
yorgeschlagene MeBverf. erlaubt Th-Mengen in der GróBenordnung von 10“ 5 bis 10~6 g 
zu erfassen. Es ist den gewóhnlichen Ionisationsmessungen an iiber langere Zeit ge- 
sammelten Ndd. uberlegon. Wegen der yerschiedenen Halbwertszeiten von Th-X u. 
Ac-X laBt sich der Ac-Geh. bestimmen, indem man die Messungen an ein u. demselben 
Priiparat uber 10—11 Tagc ausfiihrt. (J. chem. Physics 4. 34—40. Jan. 1936. Massa
chusetts Inst. of Techn.) WINKLER.

Will. D. Urry, Bestimmung des Radimngehaltes von Gesteinen. (Vgl. vorst. Ref.) 
Vf. verwendet zur Kompensation des Nulleffektes seiner IonisationsmeBeinriehtung 
zwei entgegengesetzt geladene, gleicligroBe (2,5 1) Ionisationskammern mit gemeiii- 
samem Auffanger, von denen eine mit dem Em beladenen Gase gefiillt wurde. Ais MeB- 
geriit diente ein COMPTON-Elektromoter. Das GefaB zur Auf bewahrung dor Ra-kaltigen 
Lsg., die Apparatur zur Reinigung u. Uberfiihrung der Ra-Emanation in dio Ionisations- 
kammer u. die Arboitswoiso wurden ausfiihrlich beschrieben. Die Apparatur wurde 
mit Standardlsgg. geeieht; aber die Kenntnis der Kapazitat der Anordnung gęstattot 
auch Umrechnung der Elektrometerablesung in Stromwertc u. schlieBlieh in a-Teilchen- 
zahlen u. Ra-Gelialte. Die Kenntnis des Ra-Geh. u. des Th-Geh. sind fiir die Berecknung 
des Alters der Gesteine auf Grund ihres He-Geh. notig. Aus seinen He-, Ra- u. Th- 
Bestsfc. an mehreron amerikan. Gesteinen leitet Vf. einen Wert fiir das Alter yerschiedener 
geolog. Formationen zwischen Miocan u. Algoman ab. Besonders zahlreiehe Messungen 
fuhrtc Vf. fiir dio Altersbcst. des Kewcenawan durch. (J. chem. Physics 4. 40—» . 
Jan. 1936. Massachusetts Inst. of Techn.) WINKLER-

L. M. Kurbatow, Einfaches M iitd  zur Konlrolle des Extraklionsproze^ses':on 
Radium aus Thorium X  enthaltendem Wasser. Da Th X  u. Ra in festem Verhajtms 
zueinander vorkommen, kann bei Lsgg., die Th X  neben Ra enthalten, die umstan 
lichere Messung der a-Strahlung durch die einfachere Best. der Th-Emanation in einem 
ununterbroehenen Luftstrom ersotzt werden. Vergleiehsverss. zeigen, daB diese - 6- 
thode befriedigende Genauigkeit aufweist. (Soltene Metallo [russ.: Redkie MetallyJ 
Nr. 3. 46—47. 1935.) R. K. MULLER-

P. A. Clifford und H. J. Wiehmann, Dithizonmethoden fiir die Bleibeshmmw^ 
Nach Besprechung einiger Eigg. des Dithizons, u. des Mechanismus der Pb-Dithiz° ■ 
werden titrimetr. Extraktions-, Einfarben- u. Mischfarbenincthoden unterschiede^^■ 
ihre Grundlagen erklart. Fiir die Mischfarbenmethodo werden genaue Ar i 
yorschriften, besonders in  Anwondung auf Urin u. Knochen gegeben. Durch p i 
metr. Farbmessung (Beschreibung u. Abbildung der App. im O riginal) werden V 
findlichkeit u. Genauigkeit des Verf. gesteigert. (J. Ass. off. agric. Chemists J.H- 
bis 156. Febr. 1936. Washington, D. C„ U. S. Food and Drug Administration. u n i  

J. Mironoff, Uber die oxydimctrische Bestimmung der Oxime des men
Kupfers. 1. Eine 23/ 0ig. alkoh. Lsg. von Phenylglyoxim liefert in sehr schwac ^  
Ni-Lsgg. bei Zimmertemp. einen dunkelroten Nd., wenn man die Lsg. trop thVl- 
ammoniakal. maeht. Die Titration erfolgt mit 0,1-n. KMn04 wie die des \ as ent-
glyoxims. Nach diesem Verf. werden die Oximndd. in saurer Lsg. verseitc, > . .^  
standone Hydroxylamin durch Fe (3)-Salz oxydiert u. Fe (2) mit is jfj.
titriert. 2. Eino 4%ig- Lsg. von Diacctylmonoxim in 25y oig._ A. faiit 1 gChwacb 
Dimethylglyoxim, ebenso Diphenylglyozim. — Benzoinoxim fallt Cu aul  jm w;rd 
cssig- oder wyeinsaurer Lsg. auf Zusatz von NH3 ais griines Salz aus. Das - cnj. 
wie die Ni-Oxime mit 0,1-n. KMnO.j titriert, nachdem man das durch Yerse *charf 
standene Benzoin abfiltriert hat. Der Farbumschlag ist bei diesem Oxim wen g  ̂
ais bei don anderen erwahnten Fallungsmitteln. (Buli. Soc. chim. Belgiqu 
Jan. 1936. Lówen, Uniy.) Redimmung

Rudolf Lang und Stephan Gottlieb, Neue Wege zur ozydirnetriscn inncrhalb 
von Mólybdan. I. Ein Vanadatverfahren. Prinzip: Die M olybdatlsg.
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gewissor Grenzen der HCl-Konz. mit SnCk-Lsg , dio man m germgem UbcrsghuB 
anwendet, zu Mo(5)-Salz reduziert. Das Red.-Mittel wird dana ch durch Br-Lsg. . 
der Br-t)berschuB schlieBlich durch Arsenitlsg. beseitigt. Das Mo(5)-Salz, das hicrbei 
unverandert bleibt, kann nunmehr mit 0,1-n. N H ,V 03-Lsg. (in sohArefclsaurei Lsg.), 
dic gegen FcSO., eingestellt wurde, u. mit Diphenylamm oder Diphenyl-p- ,c 
ais Indicatoren titriert werden. Arbeitsyorschnft: 100 ccm der neutralen 
werden mit 1 5 -2 0  ccm konz. HC1 u. mit etwa 0,2-n SnCl2-Lsg. mt germgem UberechuB 
yersetzt. Darauf gibt man mindestens 6 ccm etwa 0,2-n. Br-Lsg. (16 g Br u. 120 0  IlBr/ ) 
u. gleich darauf ebenso viel As20 3-Lsg. (15 g As20 3 u. 10 g Na2C03 1) Innzu Nac 
wciterem Zusatz von 2 g NaF oder NH.,HF, u. 3 Tropfen Diphcnylaminlsg (1 g/100 ccm 
konz. ILPO.) oder l°/0ig. wss. Lsg. von Diphenylaminsulfosauro wird 
NH,V03-Lsg. bis auf Violettfarbung titriert. Darauf titriert man mit 0,1-n.
Lsg. bis zu dem sebarfen Farbumschlag nacli Grim zuruck. — Die Yerwendung des 
mit K,Cr,0, yoroxydicrten Indicators Dipbenylamin-p-sulfosaure bietet gowisso Vor- 
teile. Der Zusatz von F' ist dann nur in Ggw. yon W notwendig. Weitere Einzclheitcn 
im Original. — Die Mo-Bcst. ist naeh diesem Verf. in Ggw. ycrhaltnismaBig groBor 
Mengen Pb, As, Sn, Cr, W u. in Ggw. geringcr_ Mengen Cu u. V ausfuhrbar. 1  o ist 
vorher zu entfernen. Bis zu 3 mg Fe stóren nicht, wcriii man v°r c er romi 8 
3 -4  g NaF hinzufugt. (Z. analyt. Chem. 104. 1—16. 16/1. 1936. Brurm, Deiitschc 
Techn. Hochsch.) ECKSTEIN.

b) O rganische V erb indun gen .
C. Weygand und H. Hennig, Kurze Milteilungen aus der organisch-iiukro- 

analytischen Praxis. Vff. empfehlen folgende Verbesserungen: A is Iragcrmatcriai
fiir CuO u. PbCrO., wird grundsatzlich Bimsstein verwandt. Die Herst. des Jłull- 
matcrials ist ausfubrlich beschrieben. Ais Absorptionsmaterial dienen NaOH-Asbest 
«. an Stelle CaCl, das Mg(C10.,),-3 H20 . — Verschiedene kleinere Abanderungen in 
der Gerateform werden besproehen. — Bei der N-Best. nacli Kj ELDAIIL hat sie i o 
ais Katalysator ausgezeichnet bewalirt. — Bei der Halogenbest. wird die bubstanz, 
falla das Halogen sich besondors leicht abspaltet, in dio Mitte des Capiliarrohrchens 
eingewogen u. die Enden des Rohrchen mit halogenfreier Substanz (z. B. licrnstein- 
siiure) verschlosscn. Ein Halogenyerlust ist dann boi der Verbrennung im Mikrobomben- 
rohr ausgeschlossen. — Die S-Best. wird naeh Verbrennung im Bombenrohr mit UKU, 
u. NaCl mit Benzidin ausgefuhrt. — Fiir vollstandige .Temp.-Konstanz des  ̂ age- 
zunmers ist unbedingt Sorge zu tragen. — Statt „Halbmikroverf. schlagen \  1 . c ic 
Bezcichnung „Zentigrammyerf.“ (10—30 mg) vor. (Chem. Fabrik 9. 8—10 . 7/1. lJdb. 
Leipzig, Univ.) _ E c k s te in .

J. M. Slobodin, Quanlitative Bestimmung von Diallyl und Dipropenyl in Ge
mischen durch Hydrienaw. Die Hydrierangskurye von reinem Diallyl (m Ggw. von 
Pt-Schwarz naeh L e b e d e w : ygl. C. 1928. II. 1315) ist eine gebogene L n n e ; che l i 2- 
Additionsgeschwindigkeit pro 30 Sokunden nimmt zu von anfanglich 5 ccm auf 11,8  ccm 
am Endo der Hydrierung. Naeh Addition von 84,2°/0 H 2 ist eine plótzliche Zunahmo 
der Hydrierungsgeschwindigkeit bei Diallyl zu beobachten, erinnernd an den „knt. 
Hydrierungspunkt“ der konjugierten Systeme. Dipropenyl addiert bis zum „knt. 
Hydriorungspunkt“ 72,8% H,. Die anfiingliche H y d rie ru n g sg esch w in d ig k e it jst zwar 
bei Diallyl geringer ais bei Dipropenyl; trotzdem w'ird im Gemisch der beid en  \ erbb . 
Diallyl mit der gróBeren Geschwindigkeit hydriert. Das Ende der Diallylhydi lerung 
ist an der plotzlichen, wenn a u ch  kleincn Abnalime der R k .-G escln v in d ig k e it zu er- 
kermen. Dio Methode kann ais dio bcstgeeignete zur Analyse von Gemischen der 

 ̂ --------1 —  /n i    t  a  t  r>llrr n h o m .  fn iK s  • O h in n t s c h e s k i
^uuien. Die Methode kann ais dio bcstgeeignete zur Analyse von uemi&cncn ucj.
* KW-stoffe empfohlen werden. (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski 
‘Shurnal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii] 5 (67). 1830—-32. 1935.) S c h o n f e l d .

L. Kulberg, Nachweis uon Benzidin und Tólidin in Gemischen. Yon den 3 Methodcn 
wir Unterschcidung yon Benzidin u. o-Tolidin beruhen die erste u. zweite aut der 
*ahigkeit des [CuTld]S04, im Gegensatz zu [CuBzd]S04 durch Chloride „oxydiert 
zu werden; dio dritte Methode hat die Unbestandigkeit des Cu-Tolidinnitrate im Ver- 
 ̂e<-Ci-iZum Cu-Benzidinnitrat zur Grundlage. 1. Man gibt einen Tropfen der Lsg. 

aut Fi trierpapier, darauf 1 Tropfen 0,l% ig. CuS04-Lsg.; der Fleck farbt sich infolge 
£omplexsalzbldg. braunrosa; man laBt auf den Fleck 0,01»/oig. NH4C1 emwirken. 
r? 71 71 vor> so andert sich die Farbę nicht, bei Ggw. von o-Tohdm  iarbt
pl -HTT eck blau (Bldg- von Tolidinblau). 2. ]Man gibt auf Filtrierpapier 1 Tropfen 

sa • HgU2-LSg., hierauf 1 Tropfen der zu untersuchenden Lsg., wobei [Hg,
1 Tropfen 

,Bzd,Tld]-
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Cl2 entsteht. Auf den gebildetcn hcllgclbcn Fleck (Benzidiii) oder citronengclben Ficek 
(Tolidin) gibt man 1 Tropfen konz. CuS04-Lsg. Bei Ggw. von Benzidiii farbt sich 
der Fleck braunrot, bei Ggw. von o-Tolidin blaugriin mit braunen Adern. 3. Man 
bringt auf Filtriorpapier 1 Tropfen der Lsg., darauf 1 Tropfen konz. CuS04-Lsg. u. 
von 10%ig. K N 03-Lsg. Rotbraune Fiirbung mit Benzidin, tiefblaue mit o-Tolidin. — 
Naohweis von o-Tolidin in Benzidin: Man bringt auf Filtrierpapier 1 Tropfen 10%ig. 
CuSO,,-Lsg. u. 1 Tropfen 10%ig. K N 03-Lsg. Aus einer engcn Capillare gibt man auf 
den Mittelpunkt des Fleckes die zu untersuehende Lsg.; im Fallo des Tolidins erscheint 
zuerst ein blauer Fleck, der sich vom Bandę zum Zentrum hin ausdehnt; bei Benzidin 
erscheint zuerst ein brauner Ring, u. nach einiger Zeit wird das Zentrum blau. Enthalt 
die Benzidinlsg. 10°/o Tolidin, so erscheint zunachst cin griinblauer Kreis, u. der Fleck 
farbt sich vom Rande zum Zentrum blau; bei Ggw. von 1% Tolidin erscheint ein 
gróflerer Kreis, die spatere Blaufiirbung hat denselben Charakter. — Nachwcis von 
Benzidin in Tolidin: Gibt man auf den Fleck, gebildet aus 1 Tropfen CuSOj-Lsg., aus 
einer ongen Capillare dio Lsg., so entsteht im Fallo des Tolidins ein Fleck mit farb- 
losem Zentrum, hellrosa Rand u. blaucm Ring; Benzidin erzeugte einen ziegelroten 
Fleck. Es gelingt so, noch 1% Benzidin im Tolidin nachzuweisen. (Chem. J. Ser. A. 
J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 
(67). 1754—56. 1935.) Schonfeld.

David Hart und Domenick Papa, Aufschlup unlóslicher Tartrale mit Hilfe einer 
Natriumcarbonatlosung. (Vgl. C. 1934. II. 2556.) Von den untersuchten Tartraten 
gehen bei kurzem Kochen am RuekfluBkuhler (3 Min.) mit 1,5-mol. Na2C03-Lsg- 
folgende Mengen in Lsg.: 70—80% bei den Tartraten von Ni, Bi, Ag, iiber 80—90% 
bei den Tartraten von Fe111, Sn, Sb, iiber 90— 100% bei den Tartraten von Fe11, Mn, 
Mg, Sr, Ca, Pb, Cu, Al, Ba. Bei der qualitativen Analyse ist somit mit dcm Vork. von 
Tartration im Sodaauszug stets zu rechnen. —  Besonders ausgearbeitete Best.-Verff. 
haben sich bei der Analyse der untersuchten Lsgg. von Bi-, Sn-, Fe11- u. Ag-Tartrat ais 
notwendig erwiesen. (Recueil Trav. chim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 358—-GO. 193o. 
Brooldyn, N. Y., Brooklyn College, Chem. Lab.) R. K. Muller.

H. R. Kraybill, W. J. Youden und J. T. Sullivan, Zur Pcrmmganatmcthodc 
fur dic Bestimmung des reduzierten Kupfers bei der Beslimmung des reduzierenden Zuckers- 
Einstellung der KMnO,,-Lsg. zur Zuckerbest. gegen Cu20  oder Na-Oxalat liefert ent; 
gegen anderweitigen Literaturangaben gute Ubereinstinimung, zu liohe Werte nur bei 
nicht ganz sorgfaltiger Lsg. des Cu20  in der Ferriammonsulfatlsg. Die Werte stimmen 
auch gut mit der elektTolyt. Methode. (J. Ass. off. agric. Chemists 19. 125—30. tebr.
1936. Yonkers, N. Y., The Boyce Thomson Institute Inc.) GROSZFELi).

D. Henville, Eine Sublimationsrphre fiir die Bestimmung von Banzoesiinrc■ 
liung u. Einzelheiten der Versuchsausfuhrung im Original. (Analyst 61. 104- -te3 -
1936. London E. 1, 43 Wliite Horse Street.) GroSZFELD-

Friedrich Rappaport, Wien, Quaniitative Besłimmungen auf colonmetnsc ̂ • 
Wege bei Flussigkeiten, insbesondere zur Best. der Farbę, Lsg.-Konz., Triibung °- . S 
im durehfallenden Lieht unter Verwendung von Photozellen. Der unter der • 
des von einer bekannten Vergleichsfl. beeinfluBten Liehtes entstehende Photo® r ^  
einer Photozelle Mird zunachst festgestellt, sodami wird nach Einschaltung 
untersuehenden Korpers entweder dessen Schichtdieke oder die durcligehcnde i ^  
menge so weit geandert, bis der Photostrom die friihere GróBe aufweist, womi 
Schichtdieke bzw. Farbintensitat der FI. bestimnit wird. — Zeichnung. (Oe. 
vom 24/10.1934, ausg. 10/1.1936.) M. F . M u lle r .

Frank S. Rich, Los Angeles, Calif., V. St, A., Hcrslellung ton F ingcrabW m  
auf einem Film aus Nitro- oder Acetyleellulose. Die Fingerflaclie wird mi ft(Tj 
Gemisch fluchtiger Losungsmm., das das Celluloscestermaterial zu losen vę ’ 
befeuchtet u. auf den Film gedriickt. Dabei zeichnet sich dic Fingerflaclie a 
oberflachlieh piast, gewordenen Cellulosccsterfilin gut ab. Geeigncte ^®u. ^  
Gemische enthalten z. B. 5 (Teilc) Benzaldehyd (I) u. 1 Eg. — oder o (le i ^  
u. 1 CC14. — Zeichnung. (A. P. 2 020 376 vom 19/2. 1930, ausg. 12/11.1935.) -u-

Louis P. Hammett, Solutions of electrolytes: with particular application to qua  ̂
analysis. 2nd ed. London: Mc Graw-Hill 1936. (248 S.) 12 s. 6 d.



H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

C. R. Platzmann, Kraftuberlragmg in chemischen Fabriken. tibcr 
Kotten-, Stirnrad- u. Zahnradantriebc u. Antneb durch elektr. Kraft (Chemiker
Ztg. 59. 1003—05. 11/12. 1935. Berlin.) .

S. Erk, Die Bedeulung von QrenzfJachenvorgangen m  der Teclimk. Uberbhck ube 
die Erscheinungen der Adsorption u. ihre techn. Anwendung. (Umschau Wiss. Tech .
oq qqi__qq 17/11

' P. H. Hermans und H. L. Bredee, Zur Kenntnis m ^ t e r -
suchen rechner. die Eiltration bei konst. Druek, wobei sie zu , ,  , . ®
mehrerer versehicdener Typen gelangen. Fur die Eiltration unter Au.
Kuchens aus abfiltrierter Substanz, der dio Rolle des Filters ubeinimm (,, ,
filtration“) sind bereits von Carman (C. 1934. II. 1808) Formeln en wi 
die Vff. auf etwas anderem Wege noehmals ableiten; charakterist. fur die Schlamm- 
filtration ist, daB die Verstopfungsgeschwmdigkcit [Widerstands- (w) ^«nahmo pio 
ccm durchgeflossenes Filtrat] <p =  k (Verstopfungskonstante). Fui die ,, p g- 
filtration “ ist m =  kw~; bei dicsem Filtrationstyp yerstopfen die suspendierten leil- 
chen die Porcn, ohne einen Filterkuehen aufbauen zu konnen (z. B. ec in. i 
lsgg.). Sehr haufig wird Filtration nach der Beziehung <p =  k w l’s beobachtet („btan- 
dardgesetz“); auch ist Filtration nach einem „Zwischengesetz ę  == k w zu beobachten. 
Vff. erlautern diese vier Filtrationsarten, geben soweit wie moglich die physikal. «e- 
deutung der emzelnen Glieder der Gleichungen an u. stellen tabe lar. die wichtigsten 
Formeln zusammen. Grundsatzlich lilBt sich jede Filtration (entweder die . 
das Filtermedium) durch dic Verstopfungskonstante k u. die Anfangshltrations- 
gcschwindigkeit S„ beschreiben. — Mit J. de Booys werden emige techn. wichtigc 
Filtrationen durchgefuhrt (mit BaC03, Fe(OH)3, Kieselgur, Viscose, Kohle etc.) u 
festgestellt, daB die untcrsuchten Fiille alle einem der vier genannten Filtrationstypen 
angehoren. Die Wrkg. der Filterhilfsstoffe (filteraids wie Kieselgur etc.) beiuht daraut, 
daB eine typ. Verstopfungsfiltration iibergeht in eine SchlammW tration^er sich . lin 
wenigstens nahert. (Recueil Trav. cliim. Pays-Bas 54 ([4] 16). 680— <0U. 19d0. 
Breda.) . UECKE.

M. Rusman und J. Rjabinin, Die Anwendung des Methankreislaufs zur Lujt- 
mflussigung. Vff. schlagen fur die LufUcrflussigung nach dcm LiNDE-Verl. e m e n u iy  
Kreislauf yor u. geben die erforderlichen Berechnungen fiir einen emlachcn ^ - w e i s -  
lauf, einen CH4-Kreislauf mit NH*-K«hlung, einen CH4-Kreislauf mit Vorkuhlung u. 
Hochdruckkreislauf. Die Verwendung des CHr Kreislaufs ergibt eme erhebliche Herab- 
setzung des Arbeitsverlustes, insbesondere gegenuber dem einfachen LlNDE-VerI. 
(0,G1 statt 1,35 kWh pro kg Luft, mit Vorkiihlung 0,40, mit Vorkiihlung u. Hochdruek
0,36 kWh). Die Grenzen der Anwendbarkeit eines Hochdruekkreislaufs werden ei- 
órtert u. Anweisungen zu ihrer Best. im einzelnen Falle gegeben. (Chimstioi [russ.. 
Chimstroi] 7. 464—68. 1935. Charków, Physikal.-techn. wiss. Forsch.-Inst.) R.K..  MU. 
„ M. F. Schirokow, EinfluR der Reibungswarme auf den Wdrmeiibergang bei gro/Jen 
Gasgeschmndigkeiten. Vf. berechnet die vom Gas an die Wand ubertragene Warme- 
menge nach der Methode von 0SBORN u. R ey no ld s  aus der Zahl der auf die Wand 
treffenden Teilchen unter Berucksichtigung der kinet. Energie der leilcnen zu. 
J,83 <17* V To/“W0 +  4-w 2/2*a-cJ (g =  Gravitationskonstante; cp =  spezif. VVarine des 
Gases; r0 =  Reibung; u =  mittlere Geschwindigkeit; 0 =  Temp.-Differenz zwischen 
Gas u. Wand; A =  mechan. Warmeaquivalent). Dieser Wert von q ist das 

+  {Au-j'2 g Cj,)]: 0-fache des n. Wertes. Im Gebiete hoher, der Schallgeschwm- 
“‘gkeit yergleiehbarer Geschwindigkeiten werden die Unterschiede betrachtlieli. Die 
verlialtnisse fiir zylindr. u. flachę Rohre u. Platten werden berechnet. Die erhaltenen 
Kezieliungen geben die bisherigen Messungen gut wieder. (Ber. allruss. warmeteclin. 
„ t^ss.: Iswestija wssessojusnogo teplotcclinitscheskogo Instituta] 1935. Ar. .).

Alh-uss. Techn. Inst., Physik.-Teclin. Lab.) ^ Ay ERń
... M- Kljujew, Methode der Berechnung von Vidk&rpereindamjjfung. Unter lie-

™_ng cmpir. Korrekturen fiir Temp.-Yerluste der Bruden zwischen den Verdamptern 
u. \Urmeverluste des Kondensates im Verdampfer wTerden Formeln zur Berechnung 
et Heizdampftempp., Siedetempp., Zuss., Heizflachcn, Warmeiibergangszahlen etc. 

raitgeteilt, u. am Beispiel der Yerdampfung von NaOH-Lsg. im 3-Korperapp. erlautert.

1 9 8 6  I .  H . A n g e w a n d t e  C h e m ie .  —  H t. Al l g . c h e m . T e c h n o l o g i e . _______3 8 7 7
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(Chem. Apparatebau [russ.: Chimitsclieskoje Maschinostroenie] 4. Nr. 5. 42—46. 1935. 
Moskau, Chem.-Techn. Inst. ,,Mendelejcw“.) B a y e r .

II. Feuerscłiutz. Rettungswesen.
Hans Deekert, Unfalle und dereń Verhutung in der Industrie der Lacke und Anstrich- 

mittel. (Farben-Ztg. 41. 81—82. 25/1. 1936.) S c h e i f e l e .
Kremer, Unfalle beim Aussauem von Brunnenrohren. Die Reinigung einer Heber- 

leitung mit 20%ig. HC1 fiihrte infolge C02- oder H,S-Vergiftung bei unyorsichtiger 
Begebung des Brunnenschachtes zu todlichen Unfallen. (Gesundheitsing. 59- 26—27. 
11/1. 1936. Berlin.) Ma n z .

J. Wenzel, Die Eigenart der Berufskrankheiten der Arbeiler des graphischen Ge- 
werbes. (Med. Welt 9. 325—30. 1935. Berlin.) P f l u c k e .

Hans Udluft, Enlstehung der Silieose vom Standjmnkt des Mineralogen. Aus einer 
Gegcniiberstellung yon Mineralien, die in silicosegefahrdeten Betrieben von Wichtig- 
keit sind u. der in Silieotikerlungen wiedererkannten wird festgestellt, dafl es sick 
auBer freien, minerał. Sauren yorwiegend um mineralog, s a u r e  Mineralien handelt, 
die Silicosen beryorrufen konnen. Aus den L6slickkeitsverhaltnissen der Minerahen 
wird der SohluB gezogen, dafl Lsgg., Zerss. u. Neubldgg., vor allem die Bldg. yon 
Hydrosilicaten, wie Serizit, in den Atmungsorganen eintreten konnen. Ausfuhrliche 
Literaturangabe. (Zbl. Gewerbehyg. Unfallverhutg. 22 (N. F. 12). 81—87. 1935. 
Berlin, Geolog. Landesanstalt.) FRANK.

Heinz Eisenbarth, Atemschutz gegen Quecksilber. Nach S t o c k  besitzt mit 
Halogen beladene Aktiykohle die Eig., Hg-Dampf in yerhaltnismaflig grofler Menge 
aufzunehmen. Diese Spezialkohle wird unter dem Namen Hg-Kohle (Herst. AuER- 
GESELLSCHAFT) ais Streukohle oder yerfiillt in Atemfiltern (Ilg-Einsdtze) zur Ver- 
wendung in Hg-gefahrdeten Betrieben in den Handel gebracht. Die Hg-Streukoble 
dient dazu, die Verdampfung von Hg aus offenen, in Ruhe befindlichen Hg-Ober- 
flachen u. von yerschiittetem Hg durch t)berdeeken mit einer 1—2 cm hohen Schicht 
zu yerhindern. Wenn auch der yorhandene Hg-Dampf allmahlich gebunden wird, so 
yerdampft doch bestandig Hg aus den fl. Bestanden nach, so daB auf diese Weise der 
Raum nicht restlos von den gefahrlichen Dampfen gesaubert werden kann. Einen 
zuyerlassigen Schutz gewahrt der Hg-Einsatz, der in Verb. mit einer Degea Voll- oder 
Halbmaske getragen wird. (Brandschutz — Gasschutz 1935. 13— 15. Berlin.) F r a n k .

S. C. Blacktin, Grundbedingungen fiir Luftslaubfilter. Hinweis auf die Bedeutmig 
bober Scliutzwrkg. in Verb. mit geringem Atmungswiderstand, die Regelung des Schutz- 
wirkungsgrades, Reinigung u. Wiederbenutzung des Filtermaterials. (Chem. Age <” ■ 
29. 11/1. 1936.) R, K. Muller-

J. Davidson Pratt, Technische Oasmasken. Uberblick iiber die yerschiedenen 
Typen von Atmungsgeraten u. Gas- u. Staubmasken, ihre Handhabung u. ihren An- 
wendungsbereieh. (J. Soe. chem. Ind., Chem. & Ind. 53. 1092—97.) R. K. MULLER-

Albert Casimir Malzac, Frankreich, Fliissiges Feuerlóschmiltel, bestehend aus 
zwei oder mehreren organ. Halogenverbb., yon denen die eine Komponento JSfO 
methyl (I) ist, u. einem Stabilisierungsmittel zur Vermeidung der Phosgenm g-i 
z. B. Anilin  (II). — Einem Gemisch aus 1 Teil I u. 2 Teilen Trichlorathylen W ®  
geringe Menge II zugesetzt. Daneben wird ein Emulgierungsmittel aus 75%
14% Phenol u. 15% W. hergestellt; davon werden 20 (Teile) u. 40 Na2B40 7 in ‘ 
gel. Dieser Lsg. werden 200 des Chlorkohlenwasserstoffgemisches zugesetzt. * 
erhaltene Mittel dient insbesondere zum Loschen von Bzn.- u. Fettstoffbranden. ( ■ 
789462 vom 19/2. 1934, ausg. 29/10. 1935.) M' F*,MS  ® B

Soc. pour l’Achat, la Vente et l’Exploitation de Brevets, S. A. V. •
S. A., Sehweiz, Schaumfeuerloschmittel, bestehend aus einer sauren Lsg-, z. • êr 
A12(S03).,, einer bas. Lsg., z. B. von ŃaHC03 u. einem Schaumstabilisator, 
sauren Lsg. zugesetzt wird. Ais Stabilisator dient z. B. L a u r o l n a t r i u n i s u l i o n a  .
bas. Lsg. werden Kalkfallungamittel, wie Na2C03, Na3P 04 oder K-Osalat, zug 
(F. P. 788 401 vom 11/7. 1934, ausg. 10/10. 1935.) S  V

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Schaumfeuerloswn ^  
stehend aus wasserloslichen Salzen yon aliphat. Aminen, die eine aliphat. o • e;|.
mit mehr ais 10 C-Atomen ain N  gebunden enthalten. Solche Salze sind z. •
saures Dimethyldodecylamin, Benzyldimeiliyldodecylammoniumchlond odei
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diałhyldodecylamvwniumclilorid, Dodecyldimethylbełain, A
Z.B besteht ein gutes Schaummittel aus einem Gemisch yon 45,9 (Teilen) Lhwdhyl- 
dodecylamin, 12,5 Eg., 10,4 A. u. 31,2 W. Dayon wird eine 1» „ig. wss. ^ g .  heręestell .
(F. P. 789 327 vom 27/4.1935, ausg. 26/10.1935. D. Pnor. 27/4. 1934.) M. 1 . M u L L i. .

Bernhard Reddemann, Die Brandbekampfuiig auf dem Lande, in kleinen imc^mittleier 
Stadten. 8. geand. u. erw. Aufl. Munchen, Leipzig, Berlin: Schweitzer Vori.
(95 S.) 8°. M. 1.10.

III. Elektrotechnik.
Lyman G. Parratt, Die Anwendung von aufgedampften Filmenzur Herstellungwn 

Antikathodenfiir Ronigenrohren. Ti gehort zu den Elemcnten, die sich nach den ubliche 
Methoden (Loten, SchweiBen, Elektroplattieren) nicht in guten thern^ Kci takt n t 
einem Unterlagsmetall bringen lassen, wie es zur Herst. emer guten Ti-Antikathodo 
erforderlich ware. Eine solche gute therm. Verb. konnte Vf. durch Aufdampfen von 
Cr u. anschlieBend von Cu im Vakuum auf eine Ti-Platte herstellen. Der Cu-Fili 
wurde durch galvan. Abscheidung von Cu weiter yerstarkt u- ermoglichte schlieBlich 
ein dauerhaftes Anloten der Ti-Platte. — Es wurde aiJcj} Xersu°!1̂  1. 11 e 
zudampfen, mit einigem Erfolg; dickere u. widerstandsfa nge Ti-Schichten waicn 
aber in dieser Weise schwierig herzustellen. (Rev. sci. Instruments [iN. .J
1935. Cornell Univ., Dept. of Physics.) bKALIKS.

Jesse W. M. DuMond, Bernard B. W atson und Bruce Hicks, Tempemiuren 
des beuiegten Brennftecks kontinuierlich beiriebener Rontgenrohren. Ais „Deweg 
wird in vorliegender Arbeit ein Brennfleck verstanden, der sich in geschlossener cycl. 
Bahn relatiy zur Oberflache der Antikathode bewegt (gleichgtiltig, ob z. 15. die A nti- 
kathode rotiert u. der Brennfleck selbst rukt, oder ob der Brennfleck auf der ruhenden 
Antikathode bewegt wird). Es werden in der Arbeit Berechnungcn der aut der A n ti
kathode unter verschiedenen Bedingungen entstehenden Tempp. durchgefulirt, u. zwar 
fiir den Fali, daB ein therm. stabiler Zustand herrscht, also fiir kontinuierlichen Betrieb 
der Rolne. (Rev. sci. Instruments [N. S.] 6- 183—93. 1935. Pasadena, Califorma Inst. 
of Technology.) _____________ SK ALIKS.

William Bartholomew Cleverly und British Resistor Co. Ltd., Manchester, 
England, Stromzyfiihnmgskontakt fiir nichlmeiallische Heizwiderstande, besonders aus 
SiC. Zwischen dem Heizstab u. den Metallkappen ist ein K itt aus feinverteiltein an- 
organ. Materiał mit einem den spezif. Widerstand des Heizstabes nicht iibersteigenden 
Widerstandswert, wie Stahl-, Si- oder SiC-Pulver u. einem beim Anlieizen yerkohlenden 
organ. Bindemittel, wio Leinsamenol, Celluloseacetat u. Dextrin, angeordnet. Dem 
Kitt kónnen auch LampenruB, Graphit u. dgl. beigegeben werden. Der Kitt ver- 
bjjrgt einen guten Stromiibergang. (E. P. 437 299 vom 27/4. 1934, ausg. 21/11. 
1935.) H. W e s t p h a l .
„ D e  Nordiske Fabriker De.No.Fa. A /S., Oslo, Norwegen, und Carl Fred. 
Holmboe, Oslo, Oberfldchenbehandlung von Kathoden fiir Eleklrolyseapparate. Dio aut 
i'ot glut oder hóhere Temp. crliitzte Katliode wird z. B. durch Bestreuen mit tein 
verteiltem Metali, z. B. mit Fe-Schwamm, mit einem Belag yersehen, der eine Herab- 
setzung der Polarisationsspannung bewirkt. Die mit dem fein yerteilten Metali ver- 
sehene Kathode kann, solange sie noch gliiht, mit strómendem H2 behandclt werden. 
Aach dem Abkuhlen kann die Kathode noch nachbehandelt werden, indem man sio 

emem mit Natron- oder Kalilauge gefullten Behalter zunachst ais Anodę u. daraut 
^Kathode schaltet. — Hierzu ygl. X. P. 52648; C. 1934. I. 430. (N. P. 56 161 vom 
10/H. 1933, ausg. 10/2. 1936.) D rew s.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Elektrisches Isolier- und Trank- 
bestehend aus nichtfl., chlorierten Phenanthrenen. Diese besitzen einen klemen 

erlustwinkel, gute Isoliereigg. u. sind nicht brennbar. (F. P. 789 691 vom 7/5. 193o, 
ausg. 4 /li. 1935. D .  P l . i o r  6 | / 5 -  1 9 3 4 . )  H. W estp h a l.

Br11̂ h  Thomson-Houston Co. Ltd., London, England, bzw. Comp. Francaise 
/r;U; 1 Exploitation des Procedes Thomson-Houston, Frankreich, Seine, Elek- 

es lsoliennaterial, bestehend aus Asbestkarton, der bei einer Temp. yon ca. luU , 
einei; Mischung von Camauba- u. Paraffinwachs getrankt wird. Diese Wachse 
m der Mischung im Yerhaltnis 2 :1  enthalten. Der besonders fiir Schalter u.

19 3 6 . I .  H m . E l e k t r o t e c h n i k .  _ _ _ _ _ ____________



3880 H m . E l e k t r o t e c h n i k . 1936. I.

Schalttafeln geeignete Isolierstoff ist feuchtigkeits- u. lichtbogenfest. (E. P. 438337 
vom 28/6. 1935, ausg. 12/12. 1935. F. P. 791 594 vom 21/6. 1935, ausg. 13/12. 1935. 
Beide A. Prior. 30/6.1934.) H. W e s t p h a l .

W estern Electric Co., Inc., New York City, N. Y., V. St. A., ubert. von: 
Thomas Robertson Scott und Malcolm Clifford Field, London, England, Elek- 
łrisches Isolierpapier. Es besteht aus teilweise yeresterten Cellulosefasern, insbesondere 
aus Celluloseacetatfasern, die vóllig acetyliert sind. (Can. P. 349 183 vom 18/5. 1933, 
ausg. 26/3.1935.) ' H. W e s t p h a l .

Felten & Guilleaume Carlswerk Act.-Ges., Koln-Miilheim, Deutschland, 
Hochspannungskabel. Die Isolierung besteht aus geschichteten Polystyrolbandem u. 
einem isolierenden Fiillstoff mit annahemd gleicher DE. u. annahemd gleichem Verlust- 
winkel wie der gesehichtete Isolierkorper. Hierfiir kommen in Betracht: Die in der 
Kabeltechnik ubliehen Isolieróle bzw. Ol- u. Harzmisehungen, hydrierter natiirlicher 
oder synthet. Kautsehuk, die bei der Herst. des kiinstlichen Kautsehuks anfallenden 
fi. oder zahfl. Anfangspolymerisationsprodd. u. die durch Warmebehandlung yon 
kiinstliehem oder natiirlichem Kautsehuk entstehenden fl. oder zahfl. Abbauprodd. 
Das Kabel besitzt ein sehr gleichmaBiges Dielektrikum u. bedeutend niedrigere Werte 
von Kapazitat u. Verlustwinkel ais die bisherigen, mit getranktem Papier isolierten 
Kabel. (Oe. P. 143 971 vom 25/3. 1935, ausg. 10/12. 1935. D. Prior. 27/6.
1934.) H. W e s t p h a l .

Fridge Alexander Gillan, Durban, Sudafrika, Eleklrische Primdrzelle, bei welcher 
die Depolarisation dureh den O, der Luft erfolgt. Die positive Elektrode besteht aus 
einem Behalter aus rostfreiem Eisen oder Stahl, aus Ni oder niekelplattiertem Eisea 
oder Stahl, in den der pulverfórmige Depolarisator fest eingepaekt ist. Der Depolan- 
sator ist fast ganz undurchliissig fiir den Elektrolyten, luftdurelilassig, elektr. gut 
leitend u. besteht aus wenigstens zwei Spielarten von Kohle, von denen dio eine vom 
Elektrolyten benetzt wird, wahrend die andere nicht oder nur schwer benetzt wird. 
Die Luft hat freien Zutritt zum Depolarisator. (E. P. 441 327 vom 9/4. 1934, ausg. 
13/2. 1936.) ROEDEE.

Alfred Lorenz, Berlin, Herstdlung aines Dberzuges auf Kohlepuppen fur galrantscnc 
Elementu ohne Giirtung durch Eintauchen in eine Pastę aus FI., porigen Stoffen, "1C 
Bimsstein, Ton usw., u. einem Bindcmittel, wie Mehl, dad. gek., daB dieser Pastę kurz- 
geschnittene Fasern u. Ton (cliinaelay) unter Zusatz yon Carbol o. dgl. ais Desinfektikuni 
beigemiseht werden. (D. R. P. 564 198 KI. 21b vom 8/10. 1929, ausg. 4 /2 .1936.) Boei- 

General Electric Co., New York, ubert. von: Kurt Wiegand, Berlin, Leuc • 
rohre. Damit die Lampo nicht flackert, ist sie neben einem Edelgas, z. B. Ne, Ar, i > 
mit dem Dampf eines schwer yerdanrpfbaren Metalls gefullt, dessen DampfdrucK 
200° unter 1 mm liegt, z. B. Na, Cd, Zn, Mg. Die Elektroden bestehen aus einer Pu ' g 
risierten Mischung von BaO, SrO u. W, die gcpreBt u. gesintert wird. (A. P- 20i>u° 
vom 25/3. 1935, ausg. 11/2. 1936. D. Prior. 29/3. 1934.) R£?DnL--

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Entladungsróhre. B>e u 
flachę eines oder mehrerer Gitter u./oder der Anoden ist mit einem Stoff uea . ’ 
dessen Strahlungskoeff. grofi ist fiir Wellen iiber 4 /; u. klein fiir Wellen unter / ■ 
Ais solche Stoffe sind genannt die Oxyde von Mg, Al, Be, Th, Zr, Si. Diese j fl,
weiB im siehtbaren Licht u. haben im infraroten Bereieh einen Strahlungskoei ., 
in der Nahe des fiir den schwarzen Kórper liegt. Es ergibt sieh eine yerhaltnisn o 
starkę Wiirmestrahlung bei niedrigen u. eine verhiiltnismaBig schwache Warmcs ja-p 
bei hohen Tempp. (F. P. 792 375 vom 12/7.1935, ausg. 30/12.1935. Holi.ri 
31/7. 1934.) . fZ  Ent-

Telefunken Ges. fiir drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlm, ^
ladungsruhrtn, best-chend aus einer Cu-Be-Legierung, yorzugsweise im >erliu p
97,5% zu 2,5%. Auch die Stiitzdrahto kónnen aus dieser Legierung bestehen. ( •
792 261 T o m  9/7. 1935, ausg. 26/12. 1935. D. Prior. 6/8. 1934.) • A ndere

Fernseh Akt.-Ges., Deutschland, Eleklrode f u r  Entladungsróhren, ms - 
fiir Kathodenstrahlrohren zum Fernsehen. Um den Yorteil des unmagnet. _jej.tr0(je 
geringe Verdampfbarkeit des Ni zu yereinigen, wird eine yernickelto 
benutzt. Auch Cr ist fiir die Deckschicht geeignet. (F. P. 792 097 v°m ' ' R 
ausg. 21/12. 1935. D. Prior. 7/7. 1934.) . .^ o n d ere

Fernseh Akt.-Ges., Berlin, Gluhkathode f u r  Kathodenstrahlrohren, ^  304 
zum Fernsehen, bestehend aus einer Kugelschale aus Pt oder Platino-Ni. (ii- „  ’ nEK, 
vom 3/7. 1935, ausg. 13/2. 1936. D. Prior. 3/7. 1934.)
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Patent-Treuhand -Ges. fur elektnsche Gluhlampen m. b. H ., Berlm Slrorn- 
einfUhrungsdraht fiir aus Ilarlglas bestehende GefaĄe, insbesondere fu r elektnsche Leucht- 
rohren mit Metalldampffullung, dad. gek., dali der von der Emschmelzstelle m das 
GefaBinnere liervortretende Teil des Stromeinfiihrangsdiuhtes von emcin fcsthai tendca 
Mantel aus Ni, As oder noeh edleren Metallen umschlossen ist. (D. K. Jlr. tj-ib 
KI. 21 f T om  17/8. 1934, ausg. 25/2. 1936. E. Prior. 25/9. 1933.) R oedek .

Herbert Mackensen, Berlin, Herstellung von ąroc^letchnchterschiiM en  aiif 
schwer oxydierbarem Metali, wie Cu, Ni, Fe, Ai- oder Gr-Lisen, Isiios a, i ,
Konstantan, dad. gek., daB die Troekengleicliriehtersehieht m einem wasserfreien, 
geschmolzenen, 0-abgebenden Elektrolyten unter Anlegung einer elektr. Spannung 
an das zu formierende Metali u. an eine zweite Metallzuluhrung aufgebracht wird. 
(D. R. P. 626 304 ICl. 21 g vom 7/9. 1932, ausg. 24/2. 1936.)

Philips Patentverwaltung G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Jan Hendrik de Boer, 
Marten ComeUs Teves und Hugo Christiaan Hamaker, Emdhoven, HolUand, Ubei - 
ziehen von,Kórpern mit einer Deckschicht. Der autzubringende Stoff wird aut met tan. 
Wege in einem mijglichst wasserfreien Suspensionsmittel feiii zerteilt u mittels Kato- 
pliorese auf die Oberflache des Kórpers aufgebracht. Beispiele: 1. Zr02 wird mit A. 
geniahlen oder gerieben. Dio erhaltone Suspension wird der Kataphorese unterwoiicn. 
Die positiv geladenen ZrO.,-Teilchen wandern an die Katliode. 2. 100 g weraen
mit 200 ccm A. gemahlen" Bei einer Spannung von 150 V u. boi einem Elektroden- 
abstand von 1 om werden in 10 Sek. Schichten von 10 /i erhalten. Das Verł. eignet 
sieli z. B. zur Herst. von mit C iiberzogenen Entladungsróhren, von i^oiidensatorcn, 
die mit einem ais Dielektrikum dienenden Stoff iiberzogen sind. (D. K. V. b<dt> ć l t 
KI. 48 a vom 9/8. 1934, ausg. 6/2. 1936.) M ark h off.

IV. Wasser. Abwasser.
J.W.  Chalapssina, Zur Fragc der Zwechn&pigkeit der Wasserenlhartung nach 

der Phospliałmelhode. An Hand zahlreicher Verss. wird gezeigt, daB die iłiospliat- 
methode weder in Bezug auf ihre Wirksamkeit noeh in Bezug aut die K osten mit aei 
Permutitmethodc konkurrieren kann. (Ber. allruss. wannetechn. Inst. [riiss.: lswestija 
wssessojusnogo teplotechnitscheskogo Instituta] 1935. Nr. 11. 34 39. Allruss. Iechn. 
Inst., Wasser-Lab.) B ayer .

A. W. Maljatski und I. I. Moros, Teilweise Entharbmg des Wassers w m  Kas- 
pischen Meer durch chemische Behandlung. Das W. des Kasp. Meeres hat -i-U 
(10° voriibergehende, 40° Kalk- u. 170° Magnesiaharte). Eine vollige Entiernung cler 
Kessolsteinbildner mit dem Kalksoda oder Soda-Atznatronverf. ist unwirtschaithch. 
y/l- berichten iiber Verss., bei denen das W. mit CaO, CaO -f- Na2C03, NaOH, rsaOłi -r 
-Na2C03 bei 70° u. 3-std. Einw. auf 1° H Bicarbonat- u. 2° H Carbonatharte enthartet 
wird. Ber Verbrauch betragt beim Kalk-Sodavcrf. 0,1 kg NaOH u. 0,19 0,38 kg 
^a2C03, beim Soda-Atznatronverf. 0,14 kg NaOH u. 0,19 kg Na^CO  ̂ V
Um Anreichcrungen zu vermeiden, wird die W.-Erneuerung auf 30 -o0 ,/u ernont. 
Ihe Frage der Korrosion sollte in der vorlicgenden Arbeit nicht diskutiert werden. 
(Ber. allruss. warmetechn. Inst. [russ.: lswestija wssessojusnogo teplotechnitscheskogo 
Instituta] 1935. Kr. 10. 35—40. Baku, ,,Elektrostrom“.) Bayer .

a . P. Mamet und T. N. Asarko, Perinutitbehandlung von Seewasser. Seewasser 
vum Kasp. bzw. Schwarzen Meer mit 203 bzw. 128° II Hartę kann durch Behandlung 
mit Permutit auf 0,8—1,0 bzw. 1,5—2,5" H enth&rtet werden. Bei 1 m/Stde. tiltner- 
gesehwiudigkeit u. 180 mm SeliichthShe ist die Austausclifiihigkeit fur CaO fur W -vom  
™hwarzen Meer 0,36%, fiir W. vom Kasp. Meer 0,38%. Bei Erhóliung der Geschwin- 
igkeit tritt Verringerung ein. Gleiclizeitig findet Verringerung der Alkalinitat des 

MńoTn4* ^ ino 'vi°htige Rolle spielt das Verhaltnis Na: (Ca +  Mg). Bei FluBwasser 
U . “ )> dem steigende Mengen NaCl zugefiigt wurden, hórte die Enthartung bei 

+ % )  =  35:1 auf. Umgekehrt hort dio Regeneration von Permutit mit 
,  /•>& AaCl-Lsg. (entsprechend 4900° H) auf, wenn dem W. gleiclizeitig Ca -i- Mg-balzo 
iugelugt werden, so daB das Yerhaltnis 1,15: 1 erreicht wird. Bei 1 :1  findet nicht 
"fgenerierung, sondem Enthartung statt. Permutit, der fur die Enthartung von

'vasaer gebraucht wurde, liiBt sich mit Seewasser zu etwa 20% regenerieren, 
frn<a es,^verĉ n groBe W.-Mengen dazu verbraueht. (Ber. allruss. wannetechn. Inst. 
\„ f"  es îja wssessojusnogo teplotechnitscheskogo Instituta] 1935. Nr. 10. 30 34. 
Allruss. Techn. Inst,, Wasser lab.) BAYER.
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W. M. Seaber, Prufung auf Seewasserschaden. Zum Nachweis eignet sich vielfach 
nebcn Nachweis yon Auswaschung natiirlicher Salzgehh. (K-Salzo) der erhóhte Cl-Geli., 
wie an Beispielen gezeigt wird. Mehr spczif. ist der Br-Naehweis mit Fluorescein in 
einer besonderen durch Zeichnung u. Besclireibung erlautertóń Vorr. 0,1 ccm See- 
wasser entspricht etwa 0,007 mg Br. Zur Freimachung des Br, eignet sieli ani besten 
Cr03, beim Veraschen der Ausziige aus den beschadigten Waren Zusatz von Ca(OH)2. 
Weitere Einzelheiten im Original. (Analyst 61. 14—22. Jan. 193G. London, E. 0. 3, 
79 Mark Lane.) ' G ro s z fe ld .

Sverre stene, Eisen- und Manganbestimmungen in Wasser. Vf. teilt eine Modi- 
fikation der Methode von VAN d e r  V l u g t  (C. 1928. II. 1914) mit, die sich bewahrt 
hat. (Tidsskr. Kjenii Bergyes. 16. 12—14. Jan. 1936.) W illstakdt.

, Charles H. Lewis, Harpster, ubert. von: 01iver M. Urbain, Columbus, 0., 
V. St. A., Wasseireinigimg. Zur Beseitigung organ. Stoffe, dic zur Gruppe der Aminę, 
bzw. cycl. Amidę (wie 2,5-Piperazindion), gehoren oder OH-Gruppen enthalten (wie 
Amylalkohol) aus W. setzt man diesem, zweckmaBig bei pn-Werten von 6,5—-7,5 u. 
in Ggw. von Katalysatoren, wie tertiaren oder cycl. Aminen, z. B. Pyridin, Chinolin, 
Isochinolin, Chinaldin u. dereń Salzen organ. Stoffe zu, die die „Isocyanatgruppierung'1 
enthalten, d. h. einen aus einer Ketto von 3 Atomen bestehenden Substitucntcn, von 
dessen mittlerem Atom zwei doppelte Bindungen ausgehen. Solche Stoffe siwi z. B.
3,5-Diehlorphenylisothioeyanat, p-Nitrophenylisocyanat, Ditertiiirbutylketon, 3-Cynn- 
N-sulfinyl-1-naphthylamin, 4-Phenyl-N-selenylanilin, 1-Naphthylisocyanat. Dic -Rk.- 
Prodd. sind unl. oder tinschadlich. (A. P. 2 029 959 vom 28/7. 1934, ausg. 4/-.
1936.) Maas.

Charles H. Lewis, Harpster, ubert. von: 01iver M. Urbain, Columbus, 0.. 
V. St. A., Was&erreinigung. Zur Entfernung von 0 2-verbrauchenden, ccht gel. organ. 
Stoffen, insbesondere von Aminen, wiePutrescin u. cycl. Amiden, wie l-Methyl-2,5-P‘l,er‘ 
azindion aus W. setzt man ihm, zweckmaBig bei pH-Werten von 7—7,5, ein Phenol zu> 
dessen OH-Gruppe Saureeigg. besitzt, z. B. Pikrin- oder Styphninsaure, 2,4-Dimtro- 
phenol, 2,4-Dinitro-l-naphthol-7-sulfostiure, mischt wahrend kurzer Zeit u. laBt den 
Nd. sieli absetzen. (A. P. 2 029 960 vom 28/7. 1934, ausg. 4/2. 1936.) Maas.

Charles H. Lewis, Harpster, ubert. von: 01iver M. Urbain, C o l u m b u s ,  u.. 
V. St. A., Wassareinigung. Zur Beseitigung organ. Sauren, die lediglich die 
Gruppe ein oder mehrmals enthalten, aus W. setzt man diesem einen Stoft zu, a 
eine mit einem Substituenten sauren Charakters substituierte NH3-Gruppe 
Solche Stoffe sind z. B. sulfaminsaures Na, anthranilsaures Na, Metanilsaureuj io 
chlorid, 3-amino-l-propansulfosaures Na. Vor der Zugabe des Reagenses stellt iw 
zweckmaBig den pa-Wert des W auf 7 oder weniger ein. Die lik.-Prodd. sind entfern 
oder unschadlich. (A. P. 2029  961 vom 28/7. 1934, ausg. 4/2. 1936.) r Wr f .

Robert Cambier und Marcel Cambier, Frankreieh, Abwasserreinigung• '
des F. P. 785 134 wird die aktivierte, gegebenenfalls mit Lsgg. leieht hydrolysier . 
Salze, z. B. solehen des Fe, Cr, Co, Ni, Mn, Ag, Au, Cu, getrankte oder mit ^ et“ u , 
(yorteilhaft Oxyden von Metallen mit wechselnder Wertigkeit) durchsetzte 
unter Bedingungen yerwendet, bei denen ihre kolloide Aufteilung nicht emtri , _  
Oberflache aber durch meehan. Abniitzung wirksam bleibt. (F. P. 45 920 von> - . 
1935, ausg. 8/1. 1936. Zus. zu F. P. 785 134; C. 1935. II. 3559.)

V. Anorganiscłie Industrie.
Bruno Waeser, Apparaturen der anorganisch-chemi.ichen. Oro/Sindusln^ .

C. 1936.1. 2406.) Fortsehrittsbericht iiber Werkstoffragen: Baustoffe aus “er  ̂
der Alkalien. (Chem. Apparatur 23. Nr. 2 u. 4. Werkstoffe u. Korros- i . • _ 
5 - 6 .  25/2. 1936.) K‘^  hierzu

Robert H. Ridgway und A. W . M itchell, Schu-efel wid PynU. ( g • l011 
C. 1935. I. 1751.) (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook is -w -
b is  1028*) on J ł  H,0 wiUfL. L. Kusmin und W. F. Postnikow, Die Umsetzung von \ - „nter-
Druck. Die Rk.: 3 S 0 2 +  2 H ,0  =  2 H2S04 +  S wird theoret. u-.exI fn,S,^..Gebiet 
sucht. Auf Grund der theoret. Bereehnungen ergibt sich ais optimaies  ̂ der
fiir dio unter Druck stattfindende Rk. daa von 200—350°. Espenniei jLSOj 
E influB der Temp., der Rk.-Zeit, des Vol. u. der Anfangskonzz. an b 2



gcpruft. Die Hauptschwierigkeit fiir die Gewinnung von konz. H^S04 besteht darin, 
daB H' eino stark yerzogernde Wrkg. ausubt. Im AnschluB an F o e r s t e r  wird die 
katalyt. Wirksamkeit von S, Se u. wss. Lsgg. von (NH4),S u. H2S b ei 17o—230 untei- 
suclit, von denen sieli jedoch nur (NH4)3S bei den angewandten Tempp. ais brauchbar 
erweist. Eine erhebliche Umsetzung (bis zu 90%) ist nur mit wss. SO,-Lsgg erreichbar, 
dio aber hochstens 10%ig. H2S 0 4 liefern. GroBere Aussichten fiir eme techn Verwirk- 
lichung scheint die Rk.: (NH4)2S 0 3 +  2 NH4H S 03 — 2 (InH4)2S 04 , S +  I 2 zl' 
bieten, die sowohl in verd. ais auch in konz. Lsgg. bei relativ niedngen lempp. mi 
groBer Geschwindigkeit verliluft. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promy- 
sehlennosti] 12. 571-80. 1935.) R- K - M u l l e r .

W. I. Oborin, Der Charakter des Pyritabbrandstaubes und die, Adsorption. von 
SOj und SO3 an demsetten. Im Pyritabbrandstaub ist infolge seiner Feinheit die 
S-Verbrennung auBerst liocli. Der Staub enthalt hochstens 10% des_S-Geh. des yri - 
abbrandes, die feinsten Staubteilchen enthalten noeh weniger S. Gleicmeitig wur o 
aber erheblicher Obergang von S-Verbb. aus dem Gas- in den festen Zustanc eo - 
achtet. Beim Kontakt von S 0 2 mit dem Abbrandstaub findet zunachst btVAd- 
sorption statt. Der Vorgang ist der OberflaehengróBe des Staubes u. der bO«-J\.onz. 
des Gases proportional, d. h. dem S 0 2-Partialdruck. Im zweiten Stadium i mcc 
Oxydation des S 02 zu S 03 statt, abhangig von der Beruhrungsdauer nut den I'e-Uxyacn 
u. der Temp. Das dritte Stadium kann in zweierlei Richtung ablaufen: Nininit mail 
mit Lunge an, daB bei der S 02-Clxydation ais intermedi&re Verb. Fe^SC),,).. gebildet 
wird, so muB wegen der holicn Temp. Zers. dieser Verb. u. Desorption des S 0 3 aus der 
festen in die Gasphase stattfinden u. der Vorgang der Temp. proportional sem. Y\ ^ken 
die Fe-Oxyde ais reine Kontaktkorper, so muB im dritten Stadium unbedmgt ment- 
reversible Sorption eines Teiles des S 0 3 uuter Bldg. von Fe2(S04);! vor sich gehen. 
Auch dieser ProzeB ist der Temp. proportional. Die beiden ersten Phasen konnten 
bestatigt werden, u. es findet im 1. Stadium Adsorption von S 0 2, im zw eiten Osydation 
zu S03 statt. Was das dritte Stadium anbetrifft, so ist fiir dieses irreversible Sorption 
anzunehmen, was durch die Wrkg. des Temp.-Faktors u. dio Ggw. von festem bt 3 
im Staub bestatigt wurde. (Z. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi l i omj -  
schlennosti] 13. 12—20. Jan. 1936.) . S c h o n p e l d .

A. G. Baitschikow, Priifung einiger Losungsmittel zur Eztraktion von Jod und 
Brom aus ierdiinnten Losungen. Vf. berichtet uber Unterss. zur Priifung von yerschie- 
denen LOsungsmm. zur Extraktion von J u. Br u. findet, daB die Anwendung yon 
Ligroin u. Bzn., auch nach bestimmter Vorbeliandlung derselben, nicht zweckmaUig 
ist; dagegen erseheint ein Gemisch von 7 Vol.-Teilen CC14 mit 3 Vol.-Teilen G,,Hn 
(D. 1,37) fur diese Zwecke ais sehr geeignet. Rcines CC14 kann nicht benutzt werden, 
da der Verteilungskoeff. fiir Br u. J noeh sehr niedrig ist u. nur durch /usatz von C,;H0 
die nótige Hohe erreicht. (J. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi  ̂Promy - 
sehlennosti] 12. 1062—GO. 1935. Baku, Zentrallabor. Asjod.) V. F u n e r .

H. S. Kennedy und C. W . Seibel, Helium. (Vgl. liierzu C. 1935- T 1752.) 
Neuer Bericht. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1935. 807 bis 
869.) \ i  P a n g r itz .

Frank L. Hess und M. E. W inslow, Verschiedene Ilandelsgase. Vorkk. (natur- 
liche Quellen usw.), Herst., Eigg. u. Verwendungsgebiete von Argon, Neon, M\ypton, 
Xen°n; ferner CO* (fl. u. fest), Wasserstoff, Sclnvefeldioxyd, Chlor; Luit (Zus.-Tabelle), 
U. Luft, fl. Sauerstoff, Stickstoff. Wirtschaftliche Mitteilungen. (U. S. Dep. Interior. 
Kur. Mines. Minerals Yearbook 1935. 843— 65.) P a n g r i t z .
,  .Ą. V. Petar und C. N. Gerry, Arsenik. (Vgl. C. 1935- I. 1599.) Wirtsehaftlicher 
Uerieht 1934. (U. S. Den. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1935. 547 
>’is 554.) P a n g r it z .

G. R. Hopkins und H. Backus, Ru/i. (Vgl. liierzu G. 1935- I. 1752.) Neuęr 
wirtschaftUcher Bericht. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1935. 
833—42.) * P a n g r it z .
a Constautineseu, Ein neues Produkt der rumdnischen Industrie-. „Carbomell‘, 
Masru/S aus Methan. Uberblick uber die Verff. zur Darst. von GasruB aus GH4, R uIj- 
gewinnung nach dem Kanalverf. in Rumanien, Verwendungsgebiete, Vergleicli des er-

tenen Prod. (,,Carbomet“) mit amerikan. Fabrikaten. (An. Minelor Rom&nia 19. 
f , 1: ,Tan- 1936- Mediasj Soc. Nat. dc Gaz Metan. [Orig.: niman.; Ubersetz.: 
ira-nz.]) ■ r . K . M u l l e r .
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W. Karshawin, N. Elektronow und B. Owtschinnikow, Die Oemnnung ton 
Wasserstoff aus Nalurgas. (Vgl. O. 1934. II. 995.) Die Umsetzung von CH, mit 
W.-Dampf wird im halbteekn. Maflstab in einem Regenerativofen untersucht, der mit 
teilweise mit Ni iiberzogenen Schamottesteinen ausgesetzt ist. Das yerwendete Naturgas 
enthalt 87,4% CH4 u. 0,1 g S im cbm. Auf 1 cbm Naturgas werden 1,9 cbm W.-Dampf 
(1,5 kg) verwendet u. 3,3 cbm konvertiertcs Gas mit 64% H2, 22% CO u. <1%  (*m 
Mittel 0,85%) CH., erhalten. Fur 1 cbm reinen N2-H2-Gemisches werden 0,44 cbm 
Naturgas benotigt, fiir 1 t NH3 1410 cbm. Die Hóchsttemp. betriigt zu Ende der HeiC- 
blasezeit ca. 1350°, zu Ende der Konversionszcit im obercn Teil 1280°, im Innem des 
Regeneratora schwankt die Temp. groBenteils zwischen 900 u. 860°. Mit 1 cbm 
Ilegencratorfiillung kann man in 1 Stde. 24 cbm konvertiertes Gas gewinnen, ent- 
sprechend 25 cbm reinen Nn -H«- Gem isches. (Chimstroi [russ.: Chiinstroi] 7- 459—64. 
1935.) “ " R. R. Muller.

A. T. Coons, Kochsalz, Brom, Galciumchlorid und Jod. (Vgl. hierzu C. 1935. Ł 
1909.) Amerikan. Wirtschaftsbericht 1934. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerał* 
Yearboolc 1935. 1029—46.) Panoritz.

J. P. Kaschtschuk, Die Oemnnung von Natriumclilorat auf chemischem Wege 
aus Atznalron und Bicarbonat ohne Eindampfen. Die Darst. von NaC103 aus wss. NaOH 
u. Cl2 ist — entgegen fruheren Angaben — auch bei Verwendung hoherer NaOH- 
Konzz. ais 35% durchfuhrbar. Aus der durch Sattigung der hoebkonz. NaOH mit Cl2 
erhaltenen Lsg. sclieidet sich bei Abkiihlung u. langerem Stehenlassen NaC103 aus; 
NaCl wird aus der noch h. Lsg. durch Filtrieren abgetrennt. Die verbleibende Muttcr- 
lauge mit 400—420 g NaC103 u. 160—170 g NaCl im Liter wird in den ProzeB zuruck- 
gefiihrt unter Zusatz von frischem NaOH (1 g auf 2 ccm). Die Rk.-Warme geniigt zur 
Steigerung der Temp. auf 110—120°, wobei so viel W. verdampft, daB eine besonderc 
Eindampfstufe fiir die Weiterverarbeitung nicht erforderlich ist. — Analog kann dic 
Gewinnung von NaC103 auch aus NaHC03 erfolgen, wobei 1 g NaHC03 auf 1 ccm Mutter- 
liuige angewandt wird. Die Temp., die in diesem Falle durch die Rk.-Warme mir um
2—3° erhóht wird, wird zweckmaBig auf 75—80° gehalten. (J. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 12. 586—90. 1935.) R. K. Muller.

Woodall-Duckham Ltd., London (Erfinder; Charles Craib, Middleton, England), 
Iierstdhmg von konzentriertem Ammoniakwasser. Man entwickelt aus der zu 
arbeitenden NH3-Lsg. ein Gasgemenge, das weniger W. enthalt, ais zur Bldg. dfisKB*-"’ 
der yorgeselienen Konz. eriorderlicli ist u. fiihrt das fehlende W. bei der Verdichtuiig 
der Gase ais Wasserdampf oder Wasserstaub zu. (Vorr.) (Aust. P. 22 403/19ot> 
vom 27/4. 1935, ausg. 2/1. 1936. E. Prior. 12/6. 1934.) ®AAS'

Mathieson Alkali Works, Inc., New York, N. Y., iibert. von: George G e r a l d  Uay> 
North Holston, Va., V. St. A., Dęstillation ammoniakhaltiger Laugen. Zur Rimini™ ej 
des CaO in die NH3-Dest.-Kolonne dient die zu destillierende Lauge selbst; eu.1L..ju._ 
dieser wird aus etwa halber Hohe der Kolonne abgezogen, in einem geraumigen 
gefiiB mit Ca(OH)2-Milch versetzt u. darauf in die Kolonne zuriickgefuhrt; zm , 
winnung der Ca(OH)2-Milch wird ein Teil des RukrgefaBinhaltes im Kreialauf umgepuiij^ 
u. ihm dabei trockenes CaO mechan. zudosiert. Bei der CaO-Zugabe u. im 
etwa freiwerdendes NH-, wird der Kolonne zugefiihrt. (A. P. 2 029 467 vom '/u- •'
ausg. 4/2. 1936.) „

Pennsylvania Salt Mfg. Co., Philadelphia, Pa., iibert. von: Russell h. Cu ’ 
Haddonfield, N. J., V. St. A., Hersłdlung von Ammonsalzen. Man leitet im 
strom die konz. Saure, z. B. HC1 u. das NH3-Gas, in den zur Erzeugung neutra.e 
Salzlsgg. erforderlichen Mengen durcli einen langen engen Rk.-Raum, z. 15. «n '
derart, daB das Gas oberhalb der Saure strómt u. kiililt den Rk.-Raum vol*, „
(A. P. 2 030 811 yom 16/12. 1933, ausg. 11/2. 1936.) . , „

Hydro-Nitro, S. A ., Schweiz, und Thaddaus Hobler, I^ankreich, ^  j iP 
konzentrierłer Salpetersaure. Zur uberfuhrung vcrd. H N 03 in konz. ■' V,-1,,„„stroili
verd. Saure bei erhohter Temp. durch Zufuhrung NO-haltiger Gasc im w o  
in N 0 2 u. fl. H ,0  zerlegt; das W. wird entfernt; ein Teil des N 02 wini t n e i n . n(jc 
u. 0 2 zerlegt; das KO_. +  O., wird wieder in das Verf. eingefiihrt; das hierbei en ^onJ!. 
Gemenge von N 0 2 u. 0 2 wird naeh Regelung seines W.-Geh. durcli Kuhumg 
H N 03 verdichtet. Man kann die therm. Zerlegung der H N 03 mittels łsO bei t, _  prjor, 
Minderdruck durchfiihren. (F. P. 793 754 vom 12/8. 1935, ausg. 31/1. U- • ,>'AS- 
13/8. 1934.)
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Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab, Oslo, Norwcgen, Vcrarbeilen wm 
Rohphosphaten durch Behandeln m it H N 03 u. nachfolgende Krystallisation von 
Ca(NOs)., ais solchcs oder ais Doppolnitrat, gek. durch einen Zusatz von A1(N0:,)3 in 
solcher Menge, daB die Abseheidung des Ca(N03),> betriichtlich erhóht wird. (N. P. 
56166 vom 13/7. 1933, ausg. 10/2. 1936.) ' D rew s.

L. E. Berlin, U. S. S. 11. Getuinnung von Borsaure. Borhaltige Mineralien, z. B. Tur- 
malin, werden mit Mineralsauren aufgeschlossen; der erhaltene Brei wird bei 500—900° 
gegluht. Dio dabei ubergehenden Dampfe aus Borsiiure, W.-Dampf u. anderen Mineral
sauren, werden in einem Kuhler auf etwa 100° gekuhlt. Hierbei wird der W.-Dampf 
u. dio Borsaure kondensiert u. aus dem Kondensat die Borsaure duroh Abkiihlung 
auskrystallisiert. (Russ. P. 44 236 vom 19/2. 1935, ausg. 30/9. 1935.) R ic h te r .

P. I. Kamiński, U. S. S. R., Darstellung von Alkalibrorniden. Man laBt Br auf 
eino AlkaUcarbonatlsg. in Ggw. von Aktivkohle yorzugsweise in der Warme einwirken. 
(Russ. P. 44 537 vom 26/7. 1934, ausg. 31/10. 1935.) R ich ter .

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Berlin, Herstełlung yon KaliumnUrat. Bei
findefc die H N03 in 

Zustande 
erreicht.

(E. P . 439 931 vom ~16/5. 1935,**ausg!"l6/T.*'1936 ’̂ _D . PriorTŚ/il.’ 19347"Zus. zu E. P. 
410 774; C. 1934. II. 4521.) ' K a r s t .

, Milutin Mladenović und Dragoslav Radisavljević, Belgrad, Jugoslavien, Gc- 
iwmung von Erdalkali-{Ba-, Ca- und Sr-)Carbonalen. In eino 10—20%ig. Suspension 
des Erdalkalihydroxyds oder in eino sehwach saure Salzlsg. entsprechendcr Konz. 
(mit W. verd. gelóschter Kalk) wird C 02 in Gestalt von Rauehgasen, dio bei der Ver- 
bronnung von Holz, Kohle, Koks o. dgl. entstehen, ca. 12—20% 0 0 2 enthalten u. 
von mechan. Verunreinigungen u. von SO„ befreit sind, cingefiihrt. (Jugoslaw. P. 
11940 vom 22/12. 1934, ausg. 1/1. 1936.) ‘ F u h s t .

Warner Chemical Co., New York, N. Y., ubert. von: John Harry Coleman und 
Wed E. Jaffa, Elizabeth, N. J., V. St. A., Aufarbeitung ion phosphathaUigcn Lilhium- 
mmcralieii. Z. B. Amblygonit ergibt bei Einw. h. NaOH-Lsg. eine Lsg. von A1PO,, u. 
cmenRuckstand, der den gróBten Teil des Li cnthalt. Dieser wird mit einer Saure, 
Z> HC1, H3P 04, bohandolt, wobei oine Lsg. anfallt, aus der nach Befreiung
^ rcm<l metallen Li ais Carbonat gefallt werden kann. (A. P. 2 024 026 vom 17/11. 

, ausS- 10/12. 1935.) Br a u n in g e r .

VI. Silicatchemie. Baustoffe.
, . ^r- Bettmer, Eniwicklungsmoglichkeiten im Bau keramischer Ofen. Aus den Giite- 

Tlp18!?1?11186? ®5®er®88ter Materialien hinsichtlicli Kaltdruckfestigkeit, Eeuerfestigkeit, 
usw l!eLerbe?tóndiSkeit> Temp.-Wechselbestandigkeit, chem. Widerstandsfahigkcit 
Vf h 1 i ,^lr den B;lu keram. Ofen neuo Entwicklungsmóglichkeiten ergeben. 
der i  f diese u. bespricht nacheinander dic Problcme der Dehnungsfugen u.

Ausiugmassen, der Verbesserung des Warmeubergangs, der Aufenthaltszeit der 
ne Ofen, der neuzeitlichen Bremier fur Gas u. 01, des elektr. Brands usw. Dio 
Ofenh ®te*nfl!lalitaten haben fiir dio vorhandenen period, u. kontinuierliohcn
die S Vpłr wesent''cbe Vorteile gebracht. Sic crmoglichen daruber hinaus nunmchr
A u s n u t ®  nloc êrner Tunnelófen, sei es mit elektr. oder mit Gas- u. Olheizung unter 
(Bor ™serer hcutigen Kenntnissc des Warmeubergangs u. der Brennverff.

Mn n m‘ GcS- 17- 92—102- Fcbr- 193(J- Bad Klostcrlausnitz.) P latzm .
stiindei .®au ŝcb, Eortschrilte bei der Reinigung von zu emaillierenden Gegen-
Nentrar . e^unSen iiber die Beinigung bzw. Entfettung, iiber das Atzen u. dio
Pinich »leQiUn®o^es au  ̂ dem Eisen zuriiokbleibenden sauren Eilms. (Metal Clean.

A p ®'ebr* 1936. East Chicago, Ind., Metal & Thermit Corp.) Platzm .
19101 ^ 7 1? ’ S^lńfnwteńaliem; (Vgl. hierzu B o w le s  u. D a v is , C. 1935- I.
bis 1010 /  (U- S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1 9 3 5 . 995

A Ń d  Pan gritz .
pulyericer ai\wa^er > ^ as Schmdzm von Glas aus pulverigen Sanden. Ein sehr fein- 
eignet sini, v - T-'! Gclowa> von dem 2/3 eine KomgróBe unter 0,15 mm aufweisen, 
rerlauft rj, 0f u“ | ^‘r die Glasschmelze, er liefert ein sehr reines Glas, die Schmelze
i Steklni n  'v  „ n” Ł anderen Sanden. (Ceramics and Glass [russ.: Keramika

Wo] U - 8. 15-18 . 1935.) 1 R. K. Mu l l e r .
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A. A. Litwakowski, Ober die Verwe>idung Jiochfeuerfester Malcrialien aus Silli- 
manilroJistoffen in der Glasindmlrie. Im AnschluB an Unterss. iiber dio Eigg. yon 
Sillimanitbaustoffcn der Firma K orPERS A.-G. wird dic Eignung eines Cyanitkonzcn- 
trats (ca. 77%) russ. Herkunft zur Anwendung in der Glasindustrie in Mischung mit 
Bindeton gepruft, das Materiał ist mit VorteiI venvendbar. (Ccramies and Glass 
[russ.: Keramika i Steklo] 11. Nr. 8. 26—28. 1935.) R. K. M u l le r .

Paul M. Tyler und R. W. Metcalf, Ton. (Ygl. hierzu C. 1935. I. 1753.) (U. S. 
Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1935. 977—93.) P a n g r i tz .

Keyser, Das spezifische Gewicht von Gicfimusscn. In der Beschaffenlieit des Giefi- 
schlickcrs konnen stórende Veriinderungen eintreten. Eine. Schwankung im spezif. 
Gewicht um 0,003 genugt bereits, um die GieBbarkeit zu becinflussen. Solche konnen 
bedingt werden durch geringe Temp.-Untersehiede des Schlickers oder durch Andenmgen 
im spezif. Gewicht der Rohstoffe selbst. Eine wcitere Fehlerąuello besteht in der 
mehr oder weniger groBcn Menge der im Schlieker enthaltencn Luft. Reclmer. hat 
sich ergeben, daB sehon 0,17 Vol.-% Luft im Schlieker genugt, um eine Veranderung 
des spezif. Gewichts von 0,003 zu bedingen. Hieraus folgt fiir dic Praxis, daB auf stets 
gleiohbleibende Entluftung des GieBschlickers zu acliten ist. (Keram. Bdsch. Kunst- 
keramik, Feinkeramik, Glas, Email 44. 124. 12/3. 1936.) P latzmanK.

P. Esenwein, Neue Forsćhungcn auf dcm Gebiet der Zemcntsynthese. Es wird an 
M Iia nd der Literatur referiert, welche Aussagen auf Grund der heutigen Kenntnisse tler 

helerogenen Gleichgewiehte im System Ca0-AI20 3-Si02-Fe20 3-Mg0 fiir den Brand der 
Zemento moglich sind. Auf die Bolle der FluBmittel beim Brennen u. die Erforscliung 
des Klinkerglases wird hingewiesen. (Schwcizer Areh. angew. Wiss. Techn. 2. 58—60. 
Febr. 1936.) E lsn er  v. Grono"'.

E. Brandenberger, Krystalłslruktur wid Zemenlchemie. Grundlagen einer Stereo- 
chemie der Krystalherbindungen in den Portlandzementcn. Zur Feststellung des Yerli. 
ilcr Klinkermineralien in Portlandzemcnt gegeniiber W. genugt nicht die Feststellung 
der Konst. der Silicate u. Aluminate mit chem. Methoden oder die komplexchcm. P»rst:- 
dieser Salze nach FoRSEN, sondern dio expcrimentelle Best. der Atomanordnung ul 
den Klinkermineralien u. ihren Abbindeprodd. wird ais notwendig erkannt. Denn es 
liandelt sich meist um die sog. Verbb. II. Art im Sinne der NiGGLlschen SystcmatiK, 
bei dereń Krystallisation nicht nur eine Anderung des Aggregatzustandcs, sondern anc 
eine durchgreifende Umgruppierung der Atome eintritt. Das C3S kann man desha i 
ais leioht hydrolyt. spaltbar betrachten, weil bei 20° niemals Silicate mit Ca unter rtei 
akt. Kationen bestandig sind. Daher scheint das 3. CaO-Molekiil im C3S j
locker geburiden zu sein u. wird leicht durch W. abgespalten. Nach dieser Bk. sin 
dann alle O-Atome nicht mehr an Ca, sondern nur noch an Si koordinatiy gebunae■ . 
Das erhaltene Rk.-Prod. kann dann durch Einw. von W. bis zum S i0 2-Gcl abge.w 
werden. Dieser Abbau erstrebt eine zunehmende Verkniipfung der Si04-Tetra • 
iiber die eindimensionale Kette S i03 zum dreidiniensionalen Si04-Verba.nd, wie er 
der Zus. S i02 moglich wird. Dio aus der WERNERSchen Koordinationstheoric 
geleiteten Aussagen uber dio krystallinen Erhartungsprodd. des C3A, dic ais Salze 
komplesen Siiuren H[A1(0H)4] u. H3[A1(GH)„] mit yersehiedenen W.-Gehh.  ̂
wurden, werden ais nicht moglich nachgewiesen. Infolge des yersehiedenen Bm< u ^  
yermogens der Hydroxylgruppen durch Si u. Al zeigt die Verb. C3A ein anderes . 
gegeniiber W. ais die Verb. C3S. Ein Verhaltnis Al: OH =  1: < 6  braucht 1,lcnJupcJl 
eine Anderung der Koordinationszahl 6 zuriiekgefuhrt zu werden, sondern kann . 
Yerkniipfung von Al(OH)6-Oktaedern untereinander erreicht sein wie beim A l a 
Dic Kantenlange der Elementarzclle der Verb. C3A-6 H20  =  Ca.3AI2(OH)i2; ’ . _
krystallisicrt, wurde zu 12,56 A ermittelt mit 8 Molekiilen Ca3Al2(ÓH)]2 i'11 "  ® , .  ftllS 
wurfel. Wahrscheinliches Raumsystcm ist Ohla — I a 3 d .  Diese Verb. ^Trrninpcn 
der Granatstruktur, wenn die Si-Atome entfernt u. die 0-Atoine dur°h rj,aI1d,
ersetzt werden. Dic Struktur von Ca3Al2Si30 12 besteht aus einem Si04—A lly  ,
in den ais sekundare Kationen dic Ca-Atomo eingelagert sind. Es ex is tie rt eu*
Verb. Sr3Al2(OH)J2. Die Zementeigg. der Klinkermineralien werden ln ,eJrt,_giijcate 
durch das Verh. des Ca bei hohen u. tiefen Tempp. yerursacht. Z. B. smd T. yonS. 
u. -Aluminato auch bei 20° gegen W. stabil, weil bei allen Tempp. dic "-0? .  0 ,0 ^  
zahl 6 stabil ist. Im Ca2Si05 tritt das Ca ais akt. Koordinationszentrum 
weil Si gegen O hochstens die Koordinationszahl 4 besitzen kann. Das is z. • ^  
der Fali. Das y-C2S besitzt nicht hydraul. Eigg., weil das Ca ,.cl^jr 'gjHippin
wahrend das Ca in der a- u. /9-Phase O akt, um sich gruppiert. W enn Hic



wio in (len liexagonaIen Ca-Aluminathydratcn an Ca gebunden sind, erfoJgt leiclit Rk. 
mit C02, nicht aber bei Koordination um Al wic in der Verb. C3A-6 H20 . Das bei 110° 
entweichende Hydratwasser ist ais strukturunwesentlich nicht an bestimmto Pliitze 
im Gitter gebunden (Zeolithe), es lafit sich nur der maximal mogliche W.-Geh. strukturell 
bcgriinden, wic z. B. bei der Verb. 6 Mg0-Al20 3-15 H20 . Die besonderen Bau- 
prinzipien der Silicatc u. Aluminate ais Verbb. II. Art werden cingehend dargelegt. 
(Schweizer Arch. angew. Wiss. Techn. 2. 45— 58. Febr. 1936. Ziirich, Rontgenlab. d. 
Mineralog. Inst. an d. Techn. Hochsch. u. d. Eidg. Materialprufungsanstalt.) E. V. Gbon.

G. LuJtschitz, Turamcnt. Es wird uber dio physikal. u. chem. Eigg. von ,,Tura- 
mcnt“ (Zementfabrik T h u k in g ia ,  Unterwellenbom i. Thiir.) berichtet. Das Prod. 
wird aus bas. Hochofenschlacken hergestellt, u. wurde im Gemisch mit Portlandzement 
(2:1) beim Bau der Bleilochsperre yenvendet. (Zcment [russ.: Zement] 3. Nr. 11. 
40—43. Nov. 1935.) B a y e r .

P. I. Boshenow, Verwendung ton Pyritabbrandm in der Zemenlinduslrie zur 
Hmldlung ton HiiUenzcmcnt. Zwecks Ausniitzung der vorhandcnen groBcn Mengen 
von Abbranden schlagt Vf. deren Venvendung zur Horst. yon Hiittenzement vor. 
Das Misehungsyerhaltnis von Abbrand, Ton u. Kalk im Ausgangsmaterial wird zu 
1:4:18,9 berechnet. Vf. halt es fiir nótig, entweder einen S i02-reichcren Ton zu findcti 
oder eine Si02-reicho 4. Komponento zu yerwenden. (Zement [russ.: Zcment] 3. 
Nr. 10. 28—32. -Okt. 1935.) B a y e r .

I. A. Alexandrow, Ober die Herstdlung hocliwerliger Puzzolan-Portlandzemente. 
Uberblick. (Zement [russ.: Zement] 3. Nr. 10. 13— 16. Okt. 1935.) B a y e r .

S. A. Mironow, Einflufl der Temperatur auf das Abbinden ton Zement. An 2 vcr- 
Hhiedencn Portlandzemcntcn u. einem Puzzolanzement wird Beginn u. Ende der 
Erhartung fur Tempp. von 0—70° bestimmt. Bei 0° ist dic Zcit fiir yollstandige Er- 
hartimg 4—5,5-mal gróBer ais bei 17°, bei 70° dagegen 10—20-mal kiirzer. Ahnlichc
1-rgebnisse werden an Schlackenportlandzementcn erhalten. Bei Steigcrung des W.- 
iementfaktors yon 0,3 auf 0,6 steigt bei letzterem dic Zeit bis zur vólligen Erhartung, 
aber die Zeit vom Beginn bis zur Bcendigung derselben nimmt ab. In der Praxis soli 
uie Temp. nicht iiber 40° betragen. (Zement [russ.: Zement] 3. Nr. 11. 29—36. 
Nov. 1935.) B a y e r .
.... ^ es-, Steiner, Zur Frage der Erhohung der Anfangsfestigkeit ton Zement durch 
luorcalcium. Zug- u. Druckfestigkeiten 3 yerscliiedencr Portlandzemente nach 1, 2 

u. o iagen mit u. olino einen Zusatz von 0,5% CaCl2, bezogen auf das Zcmcntgewicht, 
werden mitgeteilt. Dic Druckfcstigkcit nach 1 Tag stieg durch diesen Zusatz im Mittel 
1 ( ' pi ,P f elte au> dio Zugfestigkcit aber nur um 40%. Ein Unterschicd zwischen 
i er taLJj-Zugabe in Form von Lsg. zum Anmachwasser oder ais Beimahlung zum Zement 

urdc mclit gefunden. Der EinfluB von CaCL-Zusatzen auf die Spiitfcstigkeitcn ist 
ment merklich. (Zcment 25. 132—33. 27/2. 1936.) E l s n e r  v . G ro n o w .

. Skramtajew und L. I. Panfilowa, Uber eine rascihe Herstdlung ton Zement- 
Zement, Sand u. 15% W. bzw. wss. Lsg. von CaCl2 (18,75%) 

u‘i , /o) werden Proben geformt u. Erhiirtungszeit, Festigkeit u. Schwund gemessen. 
15 T ro 1 m>t Zusatzen erharten in 12 Min. vóllig, jedoch ist ihro Festigkeit (vom 

a®e aij) geringer ais bei Vei'wendung von W. Der Schwund der Probcn mit Zu- 
y ' 11 „ 1 0̂ 'J’agcn) ist etwa 4mal so hoeh ais bei der Probe mit W. (Zement [russ.:
Zement] 3. Kr. 11. 27-28 . Nov. 1935.) B a y e r .

1936. I. Hy,. S i ł i c a t c h e m i b .  B a u s t o f f r .  3887

muPorii ?  Budników und A. G. Gulinowa, Erhohung der IIydratalionswdrme t< 
i ^  *m Belon- Der Yerlauf der Hydratation von Portlandzement wird im 

der Ci\ ° ? metor (Fiillung: Diphenylmethan, 25°) zeitlich yerfolgt, u. durch Bestst. 
kontrofl ” iv  VC1®°̂ *°̂ en *an8e hydratisierter Proben in HCl-HF-Gcmisch (D. 1,19)
Wamwo * ’ i Ergcbnissc beidcr Methoden zeigen gute 'Obereinstimmung. Dio 
u. inneri,' ii’ innerhalb 48 Stdn. 20,9 cal/g, innerhalb von 7 Tagen 36 cal/g,
unre"pi., - iv V0I1r Tagen 85 cal/g. Die zeitliche Yertcilung der Warmeentw. ist sehr 

P H Sm ( ncnt [russ-: Zcment] 3. Nr. 11. 36—39. Nov. 1935.) B a y er . 
Luftkalk Ln i°^W ln'd A. M. Schtschepetow, Gemischte Ton-Zemanllósungen. 
freie nlasf T* Zusatz zu Morteln auch durch móglichst yon organ. Stoffen u. Sand 
die \y 2en ,nc C1’se*‘zt werden, die die Plastizitat u. Bearbcitbarkeit yerbessem u.

dcr'ProŜ 07f ^ . ^ rS S?t“ n’. diLl mechan. Eigg. nur unwesentlich yerschlechtern. 
u, Ton , ŝ“lndigkeit ist kein Unterschicd zwischen Gemischen 1: 3 mit Luftkalk 

oestimmten Fallen ist eine leichte Ycrbesserung der Frostbcstandigkeit
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n. der mcehan. Eigg. zu beobachtcn. (Baumatcr. [russ.: Stroitelnyc Materiały] 1935. 
Nr. 9. 32—37.) R, K. MuLLERi

G. G. Feldgandler, Morlel zum Amlegen mit Schainottcsteinen. (Vgl. 0. 1936-
I. 2803.) Vf. bcriehtct iiber die Verss. zur Best. des Einflusses von Zusatzen (Wasser- 
glas, Portlandzement u. Tripel) auf die Eigg. des Mortels fiir Schamotteerzeugnisse 
u. findet, dafi fiir Mortel, an die hohe Aiispriicho hinsichtlieh der Festigkeit (Scher- 
lestigkeit) bei geringer Hitzebestandigkeit u. niedriger Temp. des Verformungsboginnes 
gcstellt werden, der Zusatz von Wasscrglas n. Zement zugelassen werden kann. (Feuer- 
lestc Mater. [russ.: Ogneupory] 3. 574—81. 1935.) V. FuNER.

K. O. Schulz, Die Dampfspannung und die Trochmng. Vorgangc bei der Ziegcl- 
troeluiung. (Tonind.-Ztg. 59- 900—02. 1935.) S c h u s t e r i u s .

J. S. Cammerer, Die gleichwertige Vóllziegdsliirke cds Grundlage warmescJiutz- 
technischcr Berechnungcn im Bauwesen. Uber Bercchnungen zur Bewertung des Wanue- 
sehutzcs von Ziegelmaucrn. (Gesundheitsing. 59- 73—79. 8/2. 193G. Leut-
stettcn [Obb.].) PANGRITZ.

01iver Bowles und A. T. Coons, Dimensionięrle Steine. (Vgl. hierzu C. 1935-
I. 1754.) (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minorals Yearbook 1935. 911—20.) Pang.

H. H. Hughes und M. Allan, Sand und Kies. (Vgl. hierzu O. 1935- I- 2004.)
(U. >S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1935. 939—48.) P a n g r it z .

Carl Gnam und A. T. Coons, Sleinklein, Scholler u. dgl. (Vgl. T h o e n e n >
C. 1935. I. 2064.) Bericht 1934. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 
1935. 933—38.) P a n g r it z .

J. E. Rosenberg und A. Langerman, Verfahren und Apparatur zur Untersuchung 
ton Ulascmail auf Stahl. Es ist ein Verf. ausgearbeitct worden, um die physikal. Eigg| 
geschmolzcner Email mit Miiblenzusatzen derart zu untersuchen, daB das Email aut 
('incn aufgcspaltęńen Stahlring gebrannt wird. Es wurden die Veranderiuigen <ics 
Radius des Ringes untersueht u. weiter die durch den untersohiedlicheu Warine- 
espansionskoeff. des Email u. des Stahls bedingten Anderungen. (J. Anicr. ceram. 
Soe. 19. 86—90. Marz 1936. Pittsburgh, Penn., O. Hom mel Co.) PlatzmanK-

M. Fanderlik, Einfaclic Unterschcidungsmcthode des Spiegdglases ton maschwen- 
gezogeticm und reredeUem Glasc. Dic von Z sch ack e (C. 1935. I- 130) besphnebcuŁ 
Methode der Beobaehtung der Schlieren wurde weiter dahin geandert, dafi die W* ■ 
streifen, dio zur Unters. gedient haben, an den Schnittflachen geschliffen u. P°|1C1( 
wurden; die Schlierenerscheinung wurde mittels Projektionsvorr. mit VergróBerung 
photógraphiert. Auch im Brechungsindex beider Glassorten liegen ebarakterist. Un e 
sehiede (iiber 1,524 fiir Spiegelglas, unter 1,521 fiir gezogenes Glas). (Sklafske Bozn e .
12. 154—56. 1935.) SchÓnfeU )^

H. Thiemecke, PlastiscJies Flie/3vemidgm in einer beinaJie irockcnen , ł^wsifs- 
Das zwar zeitraubende Verf. der Best. der Druekdeformation liefert ein prakt. 1 
mittel, den W.-Gch. zu crmitteln, bei dem eine piast. M. in eine elast. iibergen . 
fiir irdenes Materiał ermittelte Umwandlungspunkt lag bei 12,8°/o , i j[.
tangentialen Werte der Dmekdeformationskurven nahnien mit dem W.-Ocli. ey ‘n 
ab. Beim Umwandlungspunkt nahmen dic tangentialen Werte stark ab. ® m(ye 
wandlungspunkt fallt ziemlich genau mit dem W.-Geh. der M. zusammen, bei . 
Trockensehwindung prakt. yollstandig ist. Mit dem W.-Geh. nehmen die " ‘i.. 
den Anfangsdruck ab. Dic vóllige Deformierung beim Brucli nahm ab mit dem • ' ̂  
der M. Die Drucke bis zum Brueh nahmen zu mit der Abnahme des • t,|;u
(J. Amer. ceram. Soc. 19. 67—70. Marz 1936. Newell, West-Virginia; Homer 
ChinaCo,) pLATZMAK^r

Yoshiaki Sanada, Die Untersuchung des Tones im Portlandzement- + j^ en l. 
das Eisenoxyd in hochtcmerdehaltigcm Portlandzement-, Priifung ton ffindc-
(XX.  vgl. C. 1936. I. 2609.) Bei cinigen Zementen wurde eine Verlangcrung . ,jein 
zeit bei Abnahme des Eisenmoduls gefunden. Die Zugfestigkeit stieg mit zim ,pa(ren 
C4AF-Geh. im Zement. Bei Lagerung der Zcmente an der Luft wurdentm 1J 
Fcstigkeitsabnahmen bei Priifung von 1 : 3-Mórtel von iiber 15% Sc™r betrśclitlicli- 
zeitig sank die nach DoRSCH bestimmte Temp.-Erhohung beim Erharten Ughlen,

XXII. Uber das Eiscnoxyd in fiochkieselsdurehalligem Portlandzeme? , ;l|s
Brennen ton Bohmischungen und Priifung des Klinkers. Eisenoxyd bewa 
FluBmittel u. wird im Celit des Klinkers nacbgewiesen. . Kin

XXIII. Uber das Eisenoxyd des Silicatzements; Priifung ton Poi Han * folgend0 
Silieatzement mit hoher Festigkeit, der sich fur techn. Herst. eignet, so



Zus. erhalten: 12-C3S +  6-C2S +  1,5-C3A +  G,AF. (J. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 38. 99 B— 105 B. 1935. [Nach engl. Ausz. ref.]) E l s n e r  V. G r o n o w .

B. H. Wilsdon, Pordse Massen und ihre Eignung ais Baustoffc. Vf. bcschreibt 
zwei Unters.-Mcthoden fiir dio Capillarwrkg. poroscr Kórper. Die einfache Anwehdung 
der 1VELVIN-Gleichung ist zur Erklarung der Eigg. des W. in einem feinporoscn Stoff 
uioht ausreiehend. Zerstorung von Baustcineu u. Zcinenten durch Frost u. bei der 
NajSOj-Priifung werden besprochen. (J. Soe. chem. Ind., Chem. & Ind. 53. Trans. 
397—402. 28/12. 1934. Garston, Hęrts., Building Res. Stat.) SCHUSTERIUS.

Ignaz Kreidl, Wicu, Herstellung einer Emuilfntte. Das Verf. des Oe. P. 138 023 
wird in der Weise weiter ausgebildct, daB das Verhaltnis von Alkali zu B(OH)3 groBcr 
ist ais in den iibliehen Emailsatzen, wobei der Alkaligeh. einer zugesetzten alkalihaltigen 
F-Vcrb. hei Berechnung dieses Verhaltnisses von Alkali u. B(OH):, nicht mitgerechnet 
wird, zweekmaCig ein Verhaltnis von oberhalb 2: 1 bis etwa 5:1.  Man erhalt Frittcn 
erhohter Kolloidalitat. (Oe. P. 144 646 vom 12/3. 1931, ausg. 10/2. 1936. Zus. zu
Oe. P. 138 023 ; C. 1934. II. 2121.) Ma r k h o f f .

General Electric Co. Ltd., London, und John Henry Partridge, Wembloy, 
England, GlasscJineidegerćit, bestchend aus fein vcrtoiltem hochgesintertem A120 3 u. 
einem Tcrhaltnismafiig weichen u. duktilen Bindemittcl. Zur Erzeugung des Bindc- 
mittels kann Fe20 3 verwcndot werden, welches im Gemisch mit ALO:, in reduzierendcr 
Atmosphiire auf etwa 1700° erhitzt u. liierbei in Fe ubergefiihrt wird. (E. P. 436 017
'•om 18/5.1934, ausg. 31/10. 1935.) Hoffmann.

General Electric Co., New York, iibert. von: Louis Navias, Sehenccfady, 
X. Y., V. St. A., O las, das chem. u. physikal. widerstandsfahig ist gegen h. Mctalldampfe, 
z. B. ais innerer Schutzmantel fiir Leuchlrohren. Ais Grundbcstandteile sollcn vorlianden 
sein: 20—50% B.,03, weniger ais 20% SiO.„ 25—50% BaO. Bcispiele: 11% Na,,O,
3 ,  31% BaO, 40% Ba0 3, 8% S i02 oder: 11% Na20 , 11% AL,0„ 33% BaO,
42 /o B203, 3% Si02. (A. P. 2 030 390 vom 11/8. 1934, ausg. 11/2. 1936.) B o e d e r .

, I - G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Georg 
Grimm, Heidelberg, und Paul Huppert, Mannheim), Fiir ullrauioletle Slralden durch- 
liissjger Glaskolben ton eleklrischen Entladungs- und Gliihlampen. Ncben den in gc- 
wohnlichen Glaeern vorhandenen Stoffen enthalt das Glas A120 3 u. P20 5 in etwa aqui- 
lnolekularen Mengen; oder auch an Al2Oa einen tłberschufi bis zu 18% des Glasgewielits, 
oder i 205 im UbersehuB bis zu einem Molverhaltnis P2O0: AI20 3 =  3:2.  Diese Glaser 
naben, wenn sie unter Vermeidung von Verunreinigungen, insbesondere Fe20 3 u. T i02, 
nergestellt werden, eine UV-Durclilassigkeit bis ca. 2000—2200 A, neben lioher Be- 
stancligkeit gegen W. u. Atmospharilicn. (D. R. P. 626 302 KI. 21 f  vom 7/8. 1932, 
ausg 24/2. 1936.) ' R o ed er .
. , Konni & Haas Akt.-Ges., Darmstadt, Herstellung von nichlsplilterndem Glas, 
a - gek., daB Athylestcr der Acrylsaure oder Gemische derselben mit Methylester der 
,.or.'p auro auf oder zwischen den Glasplatten polymcrisiert werden, oder daB man 
mit i ^u\ĉ sa^ousProdd. in Form einer Folie zwischen die Glasplatten cinbringt u. 
nin- t 7^ cn ’u ublicher Weise durch gelinden Druck u. gelindes Erwiimien ver-
7  n i 0 ?; P' 144 339 vom 14/2. 1929, ausg. 10/1. 1936. D. Prior. 14/3. 1928. Zus.

L  u  t?  7 5 7 ; C- l9 3 5 ‘ 4459-) S a l z m a n n .
7prfl n Berlin-Charlottenburg, Herstellung ton Ycrbundglas. Um das
Zwis 1 CU i - i . ^ er. erf°rderlichen Dicke auf dic Glasplatten aufgetragenen piast, 
nach d t 0 materials zu yerhindem, wird dic zum Trocknen vcrwendetę Luft 
erset ? urz vor der Sattigung mit Lósungsm. jeweils teilweise durch Frischluft 
odr>pZ i f ^essen oder zusatzlich kami auch dic Temp. der Trockenluft bestandig 
utc stutenweise erhoht werden. (E. P. 434 640 vom 21/1. 1935, ausg. 3/10. 1935. 
' t  Ó,X' 1934-> S a l z m a n n .

Kew Yorl6y^-Owens-Ford Glass Co., Ohio, O., iibert. von: James W. H. Randall, 
einer La™ St, A., Ycrbundglas. Dic Glasplatten werden beide cinseitig mit
Bibutelrflt i ° i* hi Aceton iiberzogen, getrocknet, eine Kunstharz- oder mit
ausrpifłS i v ; , an8equolIcne Cellulosecsterfolie dazwischen gelegt u. das Ganze unter 
ausK 26/n i Q ^ meZufuhr lu Druck verPreBt- (A-P.  2 022 479 vom 20/4. 1928,

Ivar E k l  a S a l z m a n n .
korpern d i l i Malmó, Schweden, Herstellung ton hydrosilicalgebundenen Form- 
fBr. seine 1 u cler îlr ĉ c Forimnasse bestimmtc Kalli in Anwescnhcit einer

osehung ausreicheiiden Menge W. vor Zusatz zur M. u. ihrer Formgebung
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bzw. Hartung der direkton Einw. von W.-Dampf yon einem hóheren Druok ausgesetzt 
wird ais dem bei der daranffolgenden hydrotlierm. Behandlung der Formkorper ver- 
wendeten. (D. R. P. 621 340 KI. 80b vom 16/11.1933, ausg. 5/11. 1935.) H o f f m a n n .

Karl Ivar Anders Eklund, Malnio, Sehweden, Herstcllung hydrosilicatgebundener 
Formkorper. wobei das Bindemittel (1) aus fein vertoilten Mischungen eines oder 
mehrerer kalkhaltiger Materialien [WeiBkalk, hydraul. Kalk, Portlandzemcnt (II), 
Schlackenzement] u. einem oder mehreren kieselsaurehaltigen Materialien [fein gc- 
mahlenem Sand (III), Ton (IV), Kaolin, Si-Stoff (V), Trafi] besteht, das gegebeuen- 
falls mit groberen Zuschlagstoffen, wie Kies, Sand, Gestein, yersetzt wird, dad. gek., 
daB 1. die Misehung unter Anwendung eines mehr oder weniger groBen Uberschusses 
an Anmachewasser bereitet wird u. die Formung durch Schleudem oder Schiitteln 
(Vibrieren) erfolgt, derart, daB ein mehr oder weniger betrachtlicher Teil des in der 
M. enthaltenen W. entfemt wird, worauf die Formkorper der tiblichen hydrotherm. 
Behandlung unterworfen werden; — 2. wenigstens eine Komponento des I aus fein 
yerteilten kolloidhaltigen bzw. kolloidalen Partikeln, wie fettem Kalk, IV, V, besteht 
u. das Formen durch Schleudern erfolgt; — 3. das I ganz oder teilweise aus yerhaltms- 
maBig grob gemahlcnen Teilchen, z. B. II iibliclien Feinheitsgrades u. 111 gleichen 
Feinheitsgrades, besteht: — 4. das I aus 15— 60°/o U  11 • 85— 40% III oder Gestem 
besteht u. das Formen durch Schiitteln (Vibrieren) erfolgt; — 5. der Formmassc be- 
kannte Verbesserungsstoffc zugesetzt werden, wie Chloride, Ca-Salze, Wassorglas, 
Zucker oder solche enthaltcnde Substanzen. (D. R. P. 621 341 KI. 80b vora 26/0.
1934, ausg. 5/11. 1935. Schwed. Prior. 8/5. 1934.) HOFFMANN.

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Keramischer Kórpcr 
mit Melallwberzug, gek. durch eine in eine keram. Unterglasur oingebrannte metali. 
Glasur u. eine damit auf feuer-fl. Wege yerbundene Metallachieht mit niedrigem i- 
Der auf der Unterglasur eingebranntc Metalliibcrzug soli mindestens 7% Edehncta 
enthalten, wahrend dic iiuBere Mctallschicht aus Lotmasse, z. B. Zn u. Pb, besteh . 
(D. R. P. 625072 KI. SOb vom 13/7. 1929, ausg. 3/2. 1936. A. Prior.
1928.) H offmann.

Co. de Produits Chimiętues et Electrometallurgiques Alais, Froges et Caniar- 
gue, Frankreich (Erfinder: Kortschak), Herstdlung feuerfester Gegenslande. Gebra'u - 
licho feuerfesto Grundstoffe werden mit einem Gemisch aus getrockneton u. gepulycr 
Ruckstanden der Sidfitcellulosefabrikation, einem 1. Metasilicat, FeS04 u. krystalime 
Graphit ais Bindemittel yermischt. Dio M. wird gegebenenfalls naeh Zusatz von ■ 
geformt u. gebrannt. (F. P. 788 482 vom 6/4.1935, ausg. 10/10.1935. Oe. tn  
7/4. 1934.) H offman*.

Soc. an. dlsolants et Rćfractaires (Erfinder: Frederic Charles Le Cow 
Frankreich, Herstdlung feuerfester Gegenstande, insbesondere aus Zirkonstltcai. 
Bindemittel fiir den feuerfeston Grundstoff wird die unter dem Namen „Keenes/cn' ^  
oder „Englischer Zement“ bekannto alaunhaltige Gipsmischung vcr'vc ’.i''i;chcr 
der feuerfeston M. in Mengen von etwa 2% zugesetzt wird. Dio M. wird dann jn u 
Weise yerformtu.gebrannt. (F. P. 788 775 vom 17/7. 1934, ausg. 16/10.193o.) n  *

Dr. C. Otto & Co. G. m. b. H., Bochum, Herslellung ton Schamottcstemen.
Vcrf. naeh D. R. P. 621 283 wird dahingehend abgeandert, daB z u n a c h s t  di  ̂
kornige Schamotto mit dem gesamten Bindeton u .  dem gesamten A n m a c h e -  • 
in einem Eirichmisclier) verarbeitet u .  sodann die feinkórnige S c h a m o t t o  *linpU1p25 406 
u. die Gesamtmischung yerformt, getrocknct u. gebrannt wird. (D. R- "• |q,g | 
KI. 80 b T om  22/9. 1934, ausg. 8/2. 1936. Zus. zu D .  R .  P .  621 283; C. •

1088.) ' H o1 f  Żur
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Vemrbeitung von 2ew^ ^ eIden 

Stoigerung der Anmisehbarkeit u .  der Wasserdichtigkcit von Z e m e n t m a s s  e s e t z t ; 
ilinen lióhcr molekulare, hydroxylgruppenhaltige i n  W. 1. organ, \ e r b b .  ' jcj,0icii 
die keine Sulfogruppen enthalten, z. B. die in W. 1. Einw.-Prodd. von m e h r e r e n  
Athylenoxyd oder sciner Hornologen auf Fettsaurcn, Fettsaureamide, l1 ettsauł> 
Osyfettsauren u. ihrer D eriw ., Fettamine, Phenole, Naphthole, a r o m a t - ^  Lfcularer 
phenole o .  dgl. Der gleiehe Effekt ist auch durch Zusatz von Teilestem hoher ^  m o ic . 

Alkohole mit inehrbas. Sauren zu erzielen, wie Estorsauren, die sich von gjearyl- 
kularen Fettalkoholen ableiten, z. B. dodecylalkoholsulfosaures A m m o n i u  ,  (j oc^e 0y l-  

alkohol-Na-Sulfonat, isohyptylphosphorsaures Na, o l e y l p h o s p h o r s a u r e s  > jg35.
phosphorigsaures Na u .  dgl. (F. P. 791 359 vom 17/6. 1935, aus8' IANN.
D. Prior. 16/6. 1934.) "



Bolidens Gruvaktiebolag, ubert. von: Johan Bertil Stalhane, Stockhohn, 
Sohweden, Zemcntmischung, bcstehend aus Ca-Metaarsenat (Ca0-As20 5) ^/odei 
Pyroarsonat (2Ca0-As,06) u. Kalk, Ca-Silicat> Jortlandzement lonc dezcment oder 
einem ahnlichen Ca-haltigen Śtoff. (E. P. 436 837 yoin 1 / • •«>» ■■ fc- I • 
und A.P.  2 028 420 vom 25/2. 1935, ausg. 21/1. 1936. Scln^cc^Inor.

11,34 Karl Ivar Anders Eklund, M alino, SchweAffl,
Mer Zemenigegenstandc aus einem Gemisch aus Portlandzement n- einem femdisperse 
Ton. Der M konnen 1. Metallsalze u. Zucker zugesetzt werden. (E. P .  437  14 6  ^ oln 
1/11. 1934, ausg. 21/11. 1935. Schwed. Prior. 1/11. 1933.) HOFFMANN-

Akt.-Ges. Hunziker & Co. Zurich Baustoffabriken Brugg und Olten,^unch, 
Schweiz, Hersldlung ton Behmgegensldndm. Die Formlinge werden u nterV |™ cn(dung 
von Zuschlagstoffen mit uber S0% S i02-Geh. hergestellt u. nnt Dampf gehartet. De! 
Mischuńg konnen 5% Wasserglas zugesetzt w orden  (Sęhwz. P.
1934, ausg. 2/12. 1935 und F. P. 787 391 vom 14/3. 1935, ausg. 21/9. 1935. Sclwz.
Prior 25/9 1934 ) HOFFMANA.

Franęois Ernest Marechal, Briissel, IlersteUung 
aus einem aufgeschlammten hydraul. Bindemittel, icolloidal fein ver 
u. einem wasserdichtmachendcn Mittel (Casein, Bitumen °-dgl.) _ el •• -
Bispersion gebracht, Kolloidale Kieselsaure u. gelatmoses A lp H )3 konnen der jh. 
zugesetzt werden. (Oe. P. 144 645 vom 11/6. 1930, ausg. 10/2 1936.) HOFFMANN.

Leon Joseph Walter, Frankreich, IlersteUung ton LeicMbOpn. Um die in ciem 
Beton zu erzeugenden Luftblasen zu stabilisieren, wird der Betonmiscliung eine fc- 
zugesetzt, welche aus lOO(Teilen) W., 1 Na2C 03, 2 0  Saponin u . 2 handclsubliohem 
Formaldehyd von 40° Be besteht. (F. P. 788 715 vom 13/4. 193o, ausg. ld/10. 
1935) J H o f f m a n n .

v n . Agrikulturchemie. Schadlingsbekampfung.
L. Berlin, O. Wosnessenskaja, I. Nikonowa und R Fisskina,

wid Feuchiigkeil ton Supcrphosphalen aus flotieriem Apatit. Unters. des Emflusscs 
der Mahlfeinheit von Apatitkonzentraten auf die Eigg. der hergestcllten Super- 
phosphate. Maximale Zers. des Apatits beim Lagem bei 50 u. 7o /0 Tclatiyer Lult- 
feuehtigkeit wurde nach 10 Tagen erreicht. Bei 100% relativer Feuchtigkeit war die 
maximało Zers. zu Superphosphat in lO Tagen erreicht, um bei weiterem Lagem 
zuruckzugehen. Die freio Aciditat nahm dagegen anfanglich ab, spater zu. JJies 
deutet auf einen Dbergang von CaH4P20 8 in CaHPO.,, Ca3P2Og u. H^l 0 4 nn t u per 
phosphat hin. Die Unters. der H 2SOr Normen (in Grenzen von 2—6,5% UberschuB 
uber die stochiometr. fiir CarF[P04]3 bereehncten Mengen) ergab folgendes: Bei der 
goringeren H2S04-Norm wurde maximalc ApatitaufschlieBung in 10 Tagen erreicht; 
bei hoherem H2SO,-Zusatz wurde eino zusatzliche Apatitzers. beobachtet, mit einem 
Maximum nach 20 Tagen. Hierbei fand, selbst bei 100% relativer Feuchtigkeit, keino 
Abnahme des Verhaltnisses Gesamt-/assimilierbarcr P20 5 nach 10-tagiger Lagerung 
statt, sondem eine stetige Zunahme dieses Verhaltnisses, was durch die wgw. eines 
ninreichend groBen Yerhaltnisses zwischen H3P 04 u. CaH4P2Og, oline Zers. des lotzteren 
su Câ PjOg erklart werden kann. Die Hygroskopizitat der bei 7 o /0 relativcr Lu - 
euchtigkeit gelagerten Superphosphate liing sehr stark vom Geh. an freier Saure a ). 
we łeuchtigkeit hat 16% nicht iiberschritten nur in Proben, welche nut 2 /0_H2t>U4- 
LberschuB erhalten wurden. Bei 50% relativer Feuchtigkeit entliiclten samtliclic 
superphosphate (mit 5,5—7% freier Saure) unter 10% H20 , u. zwar um so weiuger, 
Je gennger ihr Geh. an freier P ,0- war. Bei 100% rclativcr Feuchtigkeit absorbiertcn 
sanitliche Superphosphate H20 , bis auf 40% W.-Geh. Reines CaSO^-2 l l 20  absorbicrto 

Feuchtigkeit bei 50 u. 75% relativer Luftfeuchtigkeit u. nur bis zu 0,7% bei 
relativer Feuchtigkeit. Unter denselben Verhiiltnissen absorbiert etwas ireio 
enthaltendcs C a ll^P /J^H /J  1,07, 3 u. 55,8% H20 . Die aus dem wss. u. Aceton- 
?Pstunmten Mengen freien P20 6 haben verschicdene, verschieden gerichtetc 

w*™- Erldart wird das durch Zers. des CaH4P20 8 durch Aceton zu CaHPO.! u. H3P 0 4. 
rr, P °™ n deshalb, die Aciditat im wss. Auszug zu bestimmen. (Z. chem. Ind.

iss.. ohurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 13. 24—31. Jan. 1936.) ScHONFELD. 
i, - WHStein und Ja. F. Dishewski, Zur Frage der Gewinnung eines kom-

Merten DiingemiMs durch Yersćhmdzen ton Ammonsalpclcr mit ammonisiertem Super-
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phosphat. Durch Schmelzen bei 120° u. einem H20-Geh. in der NH4NO:1-Schmelzo 
von ca. 10% gclingt es, durch Eintragen von 160 Teilen ammonisiertem Superphosphat 
auf 100 Teile NH.,N03 homogene fl. Schmelzen herzustellen. Die erstarrto Schmelzo 
laBt sich zu einem kornigen Diinger zerkleinern. Das Superphosphatprod., bereitct 
durch Einw. von NH3-Gas, enthielt 2,75% NH:l, 21,33% Gesamt-P20 5. Die Schmelzo 
enthielt gegen 12% assimilierbare P20 5 u. 15% Gesamt-N. (Z. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 13. 31—32. Jan. 1936.) SCHONFELD.

S. S. Dragunow, Neue Wege der Anwendung und Herstellung von organominera- 
lischen Diingemitteln. Ober die Herst. von Hjimophos-Dungemittoln aus Torf. Zur 
Herst. von NHj-Humaten wird ais Ausgangsinatcrial gut zers. Nicder- oder Obergangs- 
moor verwendct, das mit niedrig konz. Saure, wic 2%ig. HC1, H3P 0 4 u. dgl., dann 
mit W. behandelt wird. Das 20—60°/0 H20  enthaltendo Prod. wird mit NH3-Gas 
gesiitt. Das so crhaltenc NH4-Humat ist langsam 1. in k., schnell 1. in h. W. u. enthalt 
bis 5% N u. mehr. Der N befindet sich darin in mobiler, leichter assimilierbaror Form 
ais im Torf. Zur Herst. reinerer Humato mrissen dic Huminsauren aus dcm Torf heraus- 
gel. werden. Dio Menge der auslaugbaren Huminsauren hangt ab vom Alkali (NaOH, 
NH4OH), seiner Konz. usw. u. auch davon, ob der Torf vorgetroeknct wurde odór 
nicht. Am vollstandigsten ist dio Huminsaureextraktion mit 2°/0ig. NaOH; 2%’S' 
NH,iOH ergibt nur die Halfte an Huminsauren. Am besten lóst NH3 dio Huminsauren 
aus nicht getrocknctem Torf. Der Auszug wird mm vom Zcllstoli' durch Filtration 
befreit. Dio NH3-Ausziige (Filtrate) werden dann mit H3P 0 4 gefallt, zwecks Bereituiig 
des Humophos-Dimgers. Dic mitgerissene II3P 0 .4 wird mit NH3 neutralisiert. Pic 
durch Einw. von Stickoxyden u. ŃH3 dargestellten NH4-Nitrohumate aus Torf ent- 
hielten 14— 17% N. Yoll-Mineraldungung u. NH4-Humat +  PK lieferten etwa gleiclic 
Ergebnisse. Humophos ergab holiere Ertriigc ais Mineraldiingung (Lein). Dic An
wendung der Hurnate ist namcntlich auf Sandbodcn zweckmąCig. (Arb. VI. allruss. 
Mendelejew-Kongr. theoret. angew. Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. wssessojiisnoo0 
Mcndelejewskogo Ssjesda po tcorctitschcskoi i prikladnoi Chimii] 2. Nr. 2. j4—u •
1935.) S c h o n f e l d .

W . Dix, Versuche zur llcrslcllung kunstlichcn Alistes. Bciicht iiber eine Anza 1̂ 
Kunstmistbereitungs- u. Dungungsverss. damit. Dic (abnehmende) Rangordniuig 
Mistwrkg. auf dio Ertrage war folgende: Seegras mit Jauche — Seegras mit Rostwassĉ
— Seegras mit Stroh u. Rostwasser — Pferdemist — Seegras mit Stroh u. Jauchc 
Stroh mit Jauche -— Stroh mit Kalkstickstoff — Kalkstickstoff ohne Mist —■o r 
mit Knochenmehl — Stroh mit Knochenmehl u. Rostwasser — ohne Strohimst. (W 
wirtsch. Jb. 82. 439—52. 1936. Kieł.) GwSf  Ł-a

C. Coolhaas, Kalidiingungsprobleme im Tabakkułturgebiel der Vorslenlanden, • 
Chem. Unterss. von Tabakblattern zcigten, daB zwischen der mittleren Brenni' 
oines Blattes u. dem Quotient K 20/C1 (CaO +  MgO) in der Blattasche eine Kotw 
besteht. Besprechung der Verss. zur Klarung der Frage, auf welchcn der meist ^  
Boden eino K-Diingung erforderlich, anzuraten oder iiberfliissig ist. lhrc l 0™’ ” , ^  
sich danach, ob die Q,ualitat oder die Brennfiihigkeit verbessert werden sollcn. c
d. Pflanzo 32. 87—91. 1/3. 1936. Klaton [Java], Tabakvers.-Stat.) , die

F. Unadyga und A. Oleksijuk, Die Wirkung von Syhinit auf den Łrtrag 7.icj;er- 
Vemrbeitung von Zucken iiben in der Fabrik. Sylvinitdiingung hat Steigerung d'e „ zur 
gch. der Riiben u. Verminderung des schadlichen N im Diinn- u. SatWaw®
Folgę. (Soviet Sugar [russ.: Ssowjetski Ssachar] 1935. Nr. 10. 19—22.) bCH ^

A. N. Ssokolowski, Ober die neuen praktischen Anwendungen der brge ^ yj, 
Untersuchung der Bodenkolloide in  der Landwirtschaft wid im yi wsscsso-
allruss. Mendelejew-Kongr. tlieoret. angew. Chem. 1932 [ r u s s . :  Trudy • ^  9,

jusnogo Mcndelejewskogo Ssjesda po teorctischcskoi i prikladnoi g ^ ^ p E L D .
^7 93. 1935.) . rinioc

L. F. Cooling, Die physikalischcn Eigenschaften von Tonbóden wi _ inechan- 
schaimngen iiber ihr mechanisches Verhalten. Sammełbericht iiber dic W ertc gcrjick- 
Analyse, uber Plastizitat, Austrocknung u. Wasserhaushalt mit besonae_ 
sichtigung neueren Schrifttums. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. oo- qriM4)jj.

A. M. Schtschepetilnikowa, Desinfeklion des Bodens bei der hi0-
Flachsermiiduiig und des Unkrauts. Auf flachsermiidetem Boden (!ssug _;Q(jen steigert 
sichtlich der Ertragsteigerung Chlorpikrin die bestcn Ergebnisse. Aut n- piachs-
Chlorpikrin den Ertrag u. stimuliert das Wachstum u. die W urzelen
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Dio Mineralisation wird bei partieller Chlorpikrinsterilisierung intenamert. Sehadlmge 
werden durch Chlorpikrin vernichtet. (Arb. VI. allruss. Mendelejew-Kongr. .tbcoret. 
angew. Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. wsscssojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po 
teoretitseheskoi i prikladnoi Chimii] 2. Nr. 2. 104—10. 1935.) ScHONFEL .

W S Zelik, Die Yerfahren der chemischen Unkrautbekampfung. Kiit.  Uberblick 
des Problems. (Arb. VI. allruss. Mendelejew-Kongr theoret. angew. Chem. 193- 
[russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejcwskogo Ssjesda po teoretitseheskoi
prikladnoi Chimii] 2. Nr. 2. 99—103. 1935.) S™ 0^FK,LD;.

N. Awwakumow, Neues iiber die Bekdmpfung der Zuckerrrienwunze. MitAnabasin- 
Praparaten wurde eine Abnahme der Wanzenzahl um 70 81 /0, mit Panseignin 
CaO (1:2) eine Abnahme auf 51,7°/0 in 5 Tagen erreicht. Am wirksamston war das 
Praparat „Anabadust“ (50 kg/ha). BaCl2, NaF, Tabakstaub u. Kalkbestaubung waren 
unwirksam. (Soviet Sugar [russ.: Ssowjetski Ssaehar] 1935. j^r. 4. 23 - 6.) ~

Robert E. Buck und C. R. Fellers, Meerzmebduitiersucliungen. 1! irksamkeitvon 
Mctrzmebelextraklen ais Rattenverlilgungsmittel. (Vgl. O Go n n o r , B uck u. 1Ł L L E R S ,
C. 1936.1. 3568.) Die hochwertigstcn Prodd. erhalt man dureli Extraktion von grobem 
Meerzwiebelpulvcr mit Methyl- oder Athylalkohol. Erschdpfende Extraktion gibt 
wirksamere Prodd. ais solche durch Ausschiitteln oder Ausruhren. Ais lragersubsta^  
fiir Trockenextrakte wird Weizenkleie empfohlen. (Ind. Engng. Chem. 27. 14J7 
Dez. 1935. Amherst [Mass.].) ,  , , . j1-1, ‘ 7

I. A. Dmitrijew, LdboraloriumsfeUmethode zur Bestimmung der leichtloslichenwid 
assimilierbaren Phosphorsdure im Boden. Das ais „Feldmethode bezeichnete \  ci • 
wird folgendermaBen durchgefiilirt: 10 g lufttrockcnen Bodens, durch ein -̂111111- 10 ) 
durchgesiebt, werden mit 25 ccm Pufferlsg. (vgl. weiter unten) vermischt. Ais Lósungsm. 
venvcndet man 0,01 e Ca(C00CH,),-H20  bei pH =  4,0 oder A1C13 bei pH =  ^,b; uic 
Walii liangt ab vom Humusgeh. u. der Rk. des Bodens. Boden mit pn iiber *V> 11 • 
humusreiche Boden werden mit Ca-Acetat behandelt, saure Boden mit A1C13. JNacii 
Zusatz des Lósungsm. wird 5 Min. geschiittelt u. sofort filtriert, u. z war werden nur
5 ccm abfiltriert. Zum Filtrat gibt man 0,5—1 ccm H2S 0 4 +  Molybdansaure, schuttelt 
durch, gibt 1 Tropfen SnCL hinzu u. schuttelt wieder. Dio Farbung stellt sich ein 
nach 5 Min. Die Vergleichślsg. wird in 2 IConzz. bereitet: 0,2 u. 0,3 mg 1 20 5 aut 
100 g Boden oder 0,8 u. 1,2 mg P20 6 p ro  Liter. — Reagenzicn: 1. Zur Bereitung der 
CaAcetatlsg. werden 0,88 g Ca-Acetat in W. gel., V«'n- Essigsiiurc bis aut pn — 4,U 
zugefiigt. AlCl3-Lsg.: 4 g  A1C13-6H ,0 werden in W. gel. u. mit 7 10-n. Essigsaure aut 
Pu =  2,6 eingestellt u. auf 1 1 verd. 2. Weitere Reagenzien: 2o%ig. Jl2SU4; ó. i  uig. 
^ M y b d a t .  4. SnCl2-Lsg.: 5 g Sn in 100 ccm 20V„ig. HC1 +  2—3 Iropfen o / 0ig. 
CuS04-5aq. Verdampfen zur Trockne, Zusatz von 25 ccm 25°/0ig. H2S 04, Filtration. 
Dio lag. wird mit 1 mm Petroleum iibergossen. Bei Verwendung wird die konz. Lsg. 
auf l °/0 SnCl2 vcrd. 5. Vergleichslsg.: enthalt 80 mg P20 5/1 u. wird zur Analyse 20-iach 
verd. (Soviet Sugar [russ.: Ssowjetski Ssaehar] 1935. Nr. 10. 16 19.) S c h o n fe ld .
DI G. Luclietti, Baktertochemische Methode zur Bestimmung der Ausnutzburkeit von 
i liosphorsaureanhydrid im Boden. Die Methode des Vf. untersclieidet sich von den 
>ni Sehrifttum bekannten biolog. Methoden dadureh, daB mit einer aus fruchtbarer 
Łrde geziichteten Pilzkultur gearbeitet wird u. daB wahrend des Vers. das ICultur- 
getaB rotiert. (Figuren im Original.) Die Ausnutzungsversa. wurden ausgefuhrt mit 
remem Ca3(P04)„, Minerał- u. Knochensuperphosphat, Tliomasmehl u. zahlroichen 
Mineralphosphaten. Die erhaltenen Werte wurden mit denen von Freilandkulturverss. 
m \ergleich gesetzt. Nalieres im Original. (Mcm. R. Accad. naz. Lincei, Glasse Sci. 
'wieli. mat. nat. [G] 6 . 5—72. 1935. Pisa.) Grimmk.

Bayerische Stickstofi-Werke Akt.-Ges., Deutschland, Entstaubung von Kalk- 
*wkstoff durch Olung. Der von der Azotierung u. Malilung lcommende, noch nicht 
yollstandig erkaltete Kalkstickstoff wird unmittelbar geólt. Das CaCN2 tritt mit einer 
■temp. von iiber 100° in don zur Olung dienenden App. ein. Gleichzeitig mit der Olung 

d‘e Ęntgasung des CaCN, stattfinden. Man erhalt ohne besonderen Warme- 
c'ne foino Verteilung des Oles u. yermeidet die Bldg. von Kluinpen. (F. P.

251 yom 2/8. 1935, ausg. 21/1. 1936.) K a r s t .
Knt, \l lemie Akt.-Ges., Deutschland, Mischdiinger. Zwecks Vermeidung der 
u o?-1, werden Geruischen aus Gliihphosphaten oder Tliomasmehl, Kalisalzen 

^kstoffdiingemitteln geringe Mengen 01 oder ollialtiger Stoffe (etwa 1—1,5%) 
°WeUt- (P. P. 793 256 vom 2/8. 1935, ausg. 21/1. 1936. D. Prior. 4/9. 1934.) K a r s t .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Konservicruiig von NaturdUngerit. 
Jauehe oder Stalldiinger werden durch Zusatz yon Stoffen, welche mit W. Sauren 
bilden, z. B. Al- u. Fe-Chloriden, Siiureanliydriden, Siiurehalogeniden, P20 6, Phosphor- 
chloriden, C1S03H u. dgl., konsoryiert. Die genannten Stoffe werden in gegebenenfalfa 
beschwerte Metallbehalter gefiillt, die man bei Gebrauch mit Lochern yersieht u. in W. 
oder Jauehe wirft. Die unter Yerwendung von W. erhaltene Siiurelsg. wird den Natur- 
diingern zugesetzt. Dio Metallbehalter sind einfacher u. beąuemer zu handhaben ais 
fl. Sauren. (F. P. 794 447 vom 29/8. 1935, ausg. 17/2. 193G.) K a r st .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler (Erfinder: Wil
helm Schulenburg), Frankfurt a. M., Kondensationsprodukle des Pyridins bzw. 
Dipyridyle. Man erhitzt Pyridin u./oder dessen Homologe bzw. Gemische solcher 
Stoffe in Abwesenheit von Verdiinnungs- bzw. Losungsmm. mit Alkaliamiden, z. B. 
NaNH2 (I), vorzugsweise in feiner Verteilung. — 250 g getroeknete Pyridinbasen mit 
100 I 8 Stdn. erhitzen, Temp. dabei allmahlich auf 145° steigern. M. mit etwa 170 ecni 
W. zersetzen, iilige Schieht dest., bis 150° etwa 45 g uiwerandertc Basen, bei 150 bis 
200“ Gemisch von Dipyridylen u. Pyridinbasen, aus dem letzlere mit wenig W. aus- 
gewasehen werden, dann bei 200—350° 193 g in W. wl. Dipyridyle, D. etwa 1,0® 
bis 1,065. Ausbeute 91,5%. Geeignet ais Schddlingsbekampfungmnitlel. (D. R 
626 671 KI. 12p vom 1/9. 1931, ausg. 29/2. 1936.) ' AltpetRR-

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitung.
T. H. Miller, Enanreicherung. (Vgl. liierzu C. 1935. I. 1607.) (U. S. Dep. 

Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1935. 609—11.) BANGRITZ.
O. E. Kiessling und H. W. Davis, Eisenerze, Gupeisen, Eisenlegierungen 

Slahl. (Vgl. C. 1935. I. 1607.) Amerikan. Wirtsehaftsbericht (1934). (U. S. Dep. 
Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1935. 377—418.) PaNORUZ-

Albert Achenbach, Der Koldenstoff im  Eisen. Aus der Entstehung der Eiaoneizo 
u. dereń vor- u .  fruhgeschichtlicher Yerhiittung zu nichtgekohltem Stahl m i t  reinterrij 
Grundmasse werden d i o  Sehwierigkeiten des Dberganges zur planmaBigen hrzeugunc 
von Roheisen ais Rohstoff fiir alle Eisen- u. Stahlgattungen auf der Grundlage ^  
Kohlenstoffregelung hergeleitet u. mit der spiiten Erkenntnis von der Wesensart 
Kohlenstoffs ais Legierungsbestandteil begrundet. Fiir die Behandlung des O a * 
Grundstoff der Eisenlegierung wird die Wandlungsfahigkeit des E i s e n c a r b i d s  i n ^  
festen Lsg. des y-Eisens a i s  Ausgangspunkt genommen. Die Auswrkgg. dieser .  e 
stabilitiit auf das Zustandekommen der verschiedenen Arten des Roheisens, d J 
u. Eisengusses werden fiir alle Gattungen einzeln dargelegt. Den AbschluB b i la e  
Kennzeichnung der besonderen Eigenheiten des GrauguBgefiiges u. die Zusam 
fassung der metallurg. u. gieBereitechn. Grundbedingungen fiir d i e  
hochwertigem GuBeisen. (GieBerei 23. (N. F. 9.) 28/2. 1936. Leipzig.) ver.

John W. Bolton, Graues Gu fl eisen. VI. In Fortsetzung seiner iriiliereji, 
offentliehungen (C. 1936. I. 3204) behandelt Vf. den EinfluB von Sb, Ba, rse, »^  
Ce, Co u. Cu auf GrauguB, indem er an Hand der einschlagigen Literatur au  ̂  ̂
einfluśsung der GieBbarkeit, Graphitisierung sowie der physikal. nieenw •
dureh die einzelnen Zusatzelemente eingeht. (Foiindry 64. Nr. 2. 35.

K. Roesch, Verschlei($vermiehe mit legiertem und unlegierlem ■ J^grden
sehreibung zweier Yera.-Anlagen zur Ermittlung des V e t8 c b le iB w id ersta n  0/ ^  
die Ergebnisse der VerschleiBverss. mit StahlguB (0,35 bzw. 0,40% O, » ino;. C, 
EinsatzstahlguB (0,15% C/1.0% C, 0,60% Mn) sowie mit Mn-Hartatahlguu 
13°/o pUn)i die in g/qem u. 100 m Weglange errechnet wurden, mitgeteilt. “ }1S. j n̂satz 
die unter hohem spezif. Flachendruek stattfanden, geht henror, daB SJC .\r0-Stahl" 
gehtoteter StahlguB, Mn - Harta tahlgiiB u. bart yergiiteter Cr-Ni- bzw. krż\< *nnl Zug- 
guB besonders gut bewahren. Weitere Verss. mit Stahlen unter luu Kg/4 ^ug- 
festigkeit ergaben bei einem Cr-Ni- bzw. Cr-Mo-StahlguB mit etwa 9u p^fmig 
festigkeit (etwa 265 BE) auch noch einen guten VerschleiBwiderstanc. J 
verschiedenster StahlguBarten unter geringem spezif. F l a c h e n d r u e k  u -  ^  p ]  \V. 

Gleitgeschwindigkeit wurde eine ldeine Schleuderpumpe benutzt, tJeI pumpe "ar 
yerwendet wurde, das feinsten Quarzstaub enthielt. Das Lau raa etz  ̂ werden 
zerlegbar, so daB Scliaufeln aus den verBchiedensten Werkstoffen f 1 ^cher Art gi1”7- 
konnten. Unter diesen Bedingungen war der YerselileiB yon Stahl jeg
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erheblich u. harte u. zugleich korrosionsbestandige Werkstoffe zeigten die besten Er
gebnisse, wobei hocli nickelhaltige martensit. GuBeisenarten mit G—8°/o Ni u. 0,5 bis 
l°/o Cr besonders gute VerschleiBcigg. besaBen. Zum SchluB gibt Vf. eine Ubersicht 
iiber neuere Literatur auf dem Gebiete der VerschleiBverss. (GieBerei 23. (N. F . 9.)
97—101. 28/2. 1936. Remseheid.) F r a n k e .

Harry W. McQuaid, Uber die Wichtigkeit von Aluminiumzusatzen bei der neuzeit- 
licheti Stahlherstellung. (Vgl. C. 1936. I. 1096.) E s  wird auf die Wichtigkeit des Zu- 
satzes von Al bei der Stahllierst. eingegangen, insbesondere hinsichtlieh derBeeinflussung 
der Durchhartbarkeit, der KorngróBe u. ahnlicher Erscheinungen. Dabei wird die 
Anderung dieser Eigg. a n  Hand des Gefiiges u. des Verli. bei der Mc Q U A ID -E H N schen  
Probe yerfolgt. Weiterhin wird der EinfluB des Al-Zusatzes auf die Rockwellhiirte 
an der Oberflache sowie auf die Anderung der Rockwellhiirte im Querschnitt geharteter 
Proben untersueht. SchlieBlieh wird die Frage erórtert, ob der Al-Zusatz direkt oder 
indirekt wirkt, wobei angenommen wird, daB der EinfluB hinsichtlieh Verhinderung 
des Kornwachstums u. der Entstehung von kornigem Perlit auf eine feste Lsg. von 
metali. Al u. auf den EinfluB des Al auf die Zusammenballungsfahigkeit des Zementits 
zuruekzufiihren ist. (Trans. Amer. Soe. Metals 23. 797—838. Dez. 1935. Massillon, 
Ohio, Republie Steel Corp.) K d h n s .

Elmer W. Pehrson, Zink. (Vgl. C. 1935. I. 17G3.) Neuer Bericht 1934. (U. S. 
Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1935. 99—122.) P a n g r i t z .

Charles White Merrill, Zinn. (Vgl. C. 1935. I. 1703.) Wirtschaftsbencht 1934. 
(U. iS. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1935. 499—519.) P angri tz.

Elmer W. Pehrson und H. M. Meyer, JBlei. Amerikan. u. Weltwirtschafts- 
boricht (1934). (Vgl. hierzu C. 1935. I. 1763.) (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines.
Minerals Yearbook 1935. 75—98.) P a n g r i t z .

J. W. Furness, Elmer W. Pehrson und H. M. Meyer, Kwpfer. (Vgl. J u l i i i n
u. Me y e r , C. 1935. I. 1763.) Neuer Bericht (1934). (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. 
-Mmerals Yearbook 1935. 45—73.) P a n g r i t z .

C. E; Julihn und J. B. Umhau, Nickel. (Vgl. C. 1935. I. 1763.) Bericht 1934. 
Anhung; Zus. u. Anwendungen der Ni-Legierwngen. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. 
-Minerals Yearbook 1935. 571—79.) P a n g r i t z .
t , „P^ert H. Ridgway, Mangan und manganJtaUige Erze. (Vgl. hierzu C. 1935.

j 1 jj® ' -Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1935. 465—84.) P a n g r . 
C iq q r  ' ^unless u n d  H. M. Meyer, Quecksilber. (Vgl. J a c k s o n  u . M e y e r , 
, 1935. I. 17G3.) Weltwirtsehaftsbericht 1934 unter besonderer Berueksiehtigung 

Verhaltnisse. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1935.
P a n g r i t z .

“aul M. Tyler und A. V. Petar, Beryllium, Wismut, Cadmium, Kobalt, Selen, 
t w  ,r^ (Columbium), Tellur, Titan und Zirkonium. (Vgl. hierzu C. 1935. I. 1763.)
i,: 'Sao i (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1935- 581
ws ™ > -), P a n g r i t z .
Ti,,, m- L' Hess> Molybdan. (Vgl. hierzu C. 1935. I. 1763.) (U. S. Dep. Interior.

1T. aunes. Minerals Yearbook 1935. 485—89.) P a n g r i t z .
Ti /3 11 L- Hess, ]Volfram. (Vgl. hierzu C. 1935- I. 1763.) (U. S. Dep. Interior.

ui. flŁmes. Minerals Yearbook 1935. 491—98.) P a n g r i t z .
flOTu" /TT  ̂ un(l  Aluminium. (Vgl. C. 1935. I. 1600.) Neuer Bericht

A riDep. Interior. Bur..Mines. Minerals Yearbook 1935. 419—35.) P a n g r i t z .
u o ’ Zeerleder, Die Giefibarkeit von Aluminiilmlegiemngen. Vgl. K r y n itsk i
liest ar P■ 1932> 1T- 1482< 1935- JL 2573) u. Ób e r m uŁ L E R  (C. 1936. 1. 2190).
vem,n Pl . “ar*eit von Al-Legierungen durch die Methode der Best. des Formfiilluugs- 
die S ®  '!* spiral koki He nach COURTY (C. 1931. II. 1482). EinfluB von Si auf
zu Anfit Abnahme *Jis 2% Si, Anstieg dariiber hinaus; bei 0,5% Sb-Zusatz
650 mm .“V:°/o Si wird die GieBbarkeit (Lange der Spirale) von 370 auf
wirken U le , *§keit um ca. 10°/o erhóht. Bei Mg-Al-Legierungen vom Magnaliumtyp 
C rty^ 1-6 L.Mg'Gehh- (bis 10°/o untersueht) giinstfg auf die GieBbarkeit. Wie 
GróBe de^li^t ^  GieBbarkeit von Mg-Al-Legierungen proportional der
die ™  Gegensatz zu zahlreichen anderen Legierungen,
Anstiee ^ er -̂ zeigen. „Peraluman 7“ mit 7 Mg u. 0,2 Mn zeigt
700 auf lc', Tr_ Festigkeit u. Dehnung bei Erhohung der Metalltemp. von 

OptimumU”, K°killentemp. bis zu 450“. Im allgemeinen z.B . beim Antikorrodal 
von GieBbarkeit u. Festigkeit an bestimnite, jeder Legierung eigene,
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optimale Metali- u. Formentempp. gebunden. Bei t)berschreitung steigt die GieS- 
barkeit auf Kosten der technolog. Eigg. weiter an. (Metal Ind., London 47. 531—34. 
540. 29/11. 1935.) J u n g e r .

A. v. Zeerleder, Allgemeiner Dberblick iiber die Untersuchwngsmethoden der Be- 
slimmung der Festigkeitseigenscliaften von Aluminiumgufistiicken. Wesentlick fiir die 
Best. der Eestigkeitseigg. ist die Herst. der Probestabe. Die Herstellungsweise des 
gesondert gegossenen sowie die Vor- u. Nachteile des angegossenen Stabes werden 
besprochen. Die liegende GieBart laBt die wcnigsten Fehlerergebnisse erwarten. 
(Aluminium 17. 570—74. Nov. 1935. Neuhausen, AIAG.) Goldbach.

R. Irmann, Das Fortnfiillungsvermogen von Aluminiumgufilegierungen. (Vgl. 
vorst. Reff.) Bei reinen Metallen liangt das Formfullungsyerniogen von der inneren 
Reibung u. bauptsaehlich von der spezif. Warme u. der latenten Schmelzwarme ab. 
Bei Legierungen sind die Verhaltnisse unubersichtlieh. Deshalb prakt. Erprobung 
mit der Spiralkokille. Besclireibung des SpiralengieBens. Das Fornifullungsyermiigen 
steigt geradlinig mit der Metalltemp. an. Bei 350° Kokillentemp. u. 700° Metallterap. 
wurde 1'olgende Reilienfolge im Formfullungsyerniogen einiger techn. Al-GuBlegierungen 
festgestellt : Silumin, Perulman 7, Antieorodal, Alufont II, Deutsche Legierung, 
Perulman 2. Die 'Reilienfolge verschiebt sich bei lióheren Metalltempp.; Perulninu 7 
wird seblechter ais Antieorodal. Die Kokillentemp. anderfc an der Reilienfolge liiclits, 
(loch steigt das Formfullungsvermógen einer bestimmten Legierung mit steigender 
Kokillentemp. (Aluminium 18. 9—13. Jan. 1936. Neuhausen, Aluminium-Industrie, 
A.-G.) Goldbach.

Henri Trichś, Speklrographische Untersuchungen der Vemnderungen, die die Ober- 
flachę von Leichlmetallegierungen erleiden. Anwendung auf Duraluminium. (Vgl. 0.1935.
II. 725.) Da der Hochfrequenzfunke nur zwischen den am besten leitenden Stellen 
einer Leichtmetalloberflache u. z. B. einem Au-Draht iiberspringt, liiBt sich die Bldg. 
von Oxydschichten auf ilinen verfolgen. Die Oberflache einer Legierung folgender 
Zus.: Cu 3,6%; Mg 0,61%; Si 0,47%; Ee 0,45%; Pb-, Mn-, Ca-Spuren wurde elektrolyt. 
mit Wechselstroin in H2SO., oder H2CrO., oxydiert. Auf den Spektren der frisclien 
Probe erschienen die Linien Cu 3274 A, Mg 2802,7 A u. Al 3082,1 A von annahernu 
gleicher Intensitilt. AuBerdem war eine Si-Linie u. das bekannte Ca-Dublett sichtbar. 
Naeh der Oxydation in H2Cr04 erscheint die Cu-Linie viel, die Mg-Linie etwas schwiicher 
ais die Al-Linie, wahrend die Ca- u. Si-Linien iiberhaupt verschwunden sind. > 

-Behandlung erfuhren die Linien keinerlei relative Intensitatsiinderungen, 
Oberflache wurde gleichmiiBig abgebaut. Die Beobachtungen lassen den Schhu* 
daB sich die Oxydschicht nur bilden kann, wenn gewisse Elemente aus derObenlao_ 
des Duraluminiums entfernt worden sind. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 2 IW- 
bis 747. 2/3. 1936.) WINKLER.^

W. MeiBner, Torsionmeclisdfesligkeit ron Beryllium-Nickel und /terz/Hi# 
Conlracid. Die Ermittlung der Torsionswechselfestigkeit von Be-Ni-Driihten u. 
Contraciddraliten der Firma H e ra e u s (Zus. der beiden Legierungen nicht aJJBe=’<': 
erfolgt unter Verwendung einer besonderen, von W. Hellwig konstruierten JŁinap 
vorr., die eine Unters. des Drahtmaterials ohne Verjiingung der MeBstrecke Se3g‘ ĵ]j 
Die von H e llw ig  ausgefuhrten Messungen ergeben unter Zugrundelegung von * 
Schwingungen fiir unvergutete u. ungeschliffene Be-Ni-Driihtc bei einem J ra  ̂^  
messer von 5,5 mm eine Torsionswechselfestigkeit, die zwischen ±22,6 u. :b “ ^  
qmm liegt. Bei 3,0 mm Durehmesser liegt der Wert zwischen ±  23,1U u. ± - >j^lit, 
qmm. Bei einer unvergiiteten" Be-Ni-Legierung, dio von 5,0 auf 3,l iinn-a “ , ]Ull 
geschlilfen u. poliert worden ist, liegen die Werte zwischen 35,20 u. 4/,- 
Bei unverguteten u. ungeschliffenen Be-Contraeiddrahten betriigt die 
festigkeit bei einem Drahtdurchmesser von 5,5 mm zL 13,00 bis . P rerner
bei 3,0 mm Durehmesser i  13,20 bis i  16,00 kg/qnim. Zum yergieic « ^
gescliliffener u. pólierter Cr-Mo-V-Stahl der Firma K r u p p  untersucht (/.u.. ^  u
gegeben); der Wert fiir die Torsionswechselfestigkeit liegt hier zwischen 
±  29,60 kg/qmm. (Z. techn. Physik 16. 591—93. 1935. Miinchen, 11 sER. 
Physik der Techn. Hoclischule.) auf  das

O. Bauer und H. Sieglerschinidt, Einflufi der ^ersucJubMingu ^ ^
Schwindmafl. Bei einer Sb-Pb-Legierung der Zus. 16 Gew.- /o Sb, .f  i „ 4 ‘kwindungs- 
Rest Pb (F. dieser Legierung etwa 270°) wird die Abhaiigigkcit e „eng unter- 
wertes von der Form u. Temp. der Kokilie sowie von der Zeit des ,̂11K]ern auBcr 
suckt. Es ergibt sich, daB das SehwindmaB keine Materialkonstante i* , ■
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von der Abkiihlungsgeschwindigkeit auch noch von der Form u. Grofie des GuBstuckes
abhiingt. Die im Staatl. M a t e r i a l p r u f u n g s a m t  ublichen Abme^ungen der zu o Ofiencr
Probestabe (12 mm Probenbrcite, 100 u. 250 mm Protolange) koirnen ais Norm 
angenommen werden. (MetaUwirtsch., Metallwiss., Metalltechn. 14. 854-58 . 25/1U.
1935. Berlin-Dahlem, Staatl. Materialprufungsamt.) ^ au^ k-

J. R. Townsend und L. E. Abbott, Emige Anwendungen von RontgemlrahlmauJ 
induslńdU Fragen. Allgemein gebaltener Aufsatz uber die Durchleuc htung ™n Werk- 
stueken mit Rontgenstrahlcn (u. y-Strahlen). Anwendungsbeispiele u. a. Diuoh- 
leuchtung ganzer, aus yersehiedenen Werkstoffen bestehender App.) (i °  '
29. Nr. 2. 64—70. 86. Febr. 1936. New York City, Bell Teleplione Lab.) Skaliks.

B. W.  Gonser und C. M. Heath, Physikalische E igenschaf^ton  
die Festigkeit der damit hergestelltm Verbindungen. Um den EinfluB dei Vetunreini- 
gungeu, die in den handelsiibliclien Loten vorhanden sind, auf die JMgg. „ .
Loten zu kliiren, wurden yergleiehende Verss. mit jungfraulichen Loten, denen btrajts- 
Zinn u. entsilbertes Pb zugesetzt worden waren, desgleiclien mit zweitklassigen Loten, 
gleiehfalls mit Straits-Żinn- u. entsilbertem Pb-Zusatz, u. mit elektrolyt. raffmieitem 
Weichlot mit Straits- bzw. mit Ckina-Zinnzusatz durchgefuhrt. Die b - - • _
einzelnen Lote betrugen 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 u. 63%, der Rest bestand immei 
aus Pb mit 0,12% Sb u. Verunreinigungen. Dic Unterss. ergaben, daB das 
Lot mit Straits-Zinnzusatz eine etwas bóliere elektr. Leitfahigkcit ais die anderen 
Lote besali, jedoch war der Unterscliied zu gering, um irgendeine prakt liedeutun 
zu haben. Die Kerbzahigkeitswerte der Lote, die aus jungfraulichen ile  en ? " 
auf elektrolyt. Wege hergestellt worden waren, zeigten untereinander kaum irgen 01,1 
Untersohied: bei beiden Loten konnte bei einem Sn-Geh. von 4 0 /0 ein Maximum 
beobachtet werden. Lote, die etwas Ag oder andere Verunreimgungen enthielten, 
zeigten eine bedeutend hóhere Kerbziihigkeit ais andere Lote mit liohen 1 u-W 11 . 
Die Zugabe von Cu zu elektrolyt. liergestellten Loten bewirkte eine Abnahme der 
Zahigkeit. Es wurden noch Scher- u. ZcrreiBfestigkeit sowie Dehnung der yersehiedenen 
Lote bestimmt, doch konnte kein bemerkenswerter Untersohied zwischen den Werten 
der einzelnen Lote festgestellt werden. Weiterhin wurde dio F e s t i g k e i t  der mit den 
yersehiedenen Loten unter Verwendung einer ZnCl.,-NH1Cl-Lsg. (d : 2) ais 1< u nil < 
liergestellten Lotyerbb. an Messingbleehen untersucht, wobei die Bleclie sowołil nacn 
der „gesehlossenen“ Lotmethode, d. h. mit einem Spielraum von nur 0,1 mm, ais 
aueh nach der „offenen“ Lotmethode, bei der wahrend des Lotens ein Abstand von 
ungefahr 1 mm eingehalten wird u. die Bleclie nach dem Loten solort aut U, 1 min 
zusammengedriłckt werden, yerbunden wurden. Die besten Ergebnisso wurden bei 
diesen Verss. mit den Loten erzielt, die eine geringe Menge an Verunreniigungen ent
hielten, aber auch die Anwendung der reinsten u. der elektrolyt. liergestellten ljote, 
denen Straits-Zinn zugesetzt worden war, fiihrte zu guten Resultaten, wenn nacn dem 
noffenen,, Verf. gelotet wurde. ZusainmengefaBt kann gesagt werden, daB die Des lg- 
keitswerte aller Lotyerbb. fiir jede bestimmte Zus. der Lote untereinander zwmhcb 
gleich waren u. in allen Fallen mit steigenden Sn-Gehh. zunahmen. (Iron Age i  o 7. 
w  9. 30—33. 27/2. 1936. Columbus, Ohio, Battelle Memoriał Institute.) F r a n k e .

John W. Miller, Stickstoff in mittels Metallichtbogen liergestellten SdiweiJSen. U . 
untersucht die Faktoren, welche dio N 2-Aufnalime durch eine mittels Metallichtbogen 
nergestellte SchwoiBe bestimmen. Die an den Korngrenzen oder innerhalb des Kornes 
ausgeschiedenen Nadeln sind wahrscheinlich direkt aus der y-Phase krystallisiert u. 
entsprechen der Verb. Fe4N. Die farb- u. stmkturlosen Stellen, die haufig in den mittels 
wsenlichtbogen geschweiBten Werkstiieken zu finden sind, sind ansclieinend leirit. 
Meeken, die reicher an Eisennitriden sind, denen die Zeit zur Abscheidung in Nadeln 
y v ? '  *n hchtbogengesehweiBten Werkstiieken yorhandenen Oxyde bestehen liaupt- 
sachlieh aus Fe30 4. Nach Ansicht des Vf. sind fiir die Entstehung von Hohlraumen neben 

“• 2 vielleicht auch KW-stoffe yerantwortlich zu machen. Weiter konnte festgestellt 
werden, daB die Anwendung gegliihter oder hartgezogener Elektroden keinen Untei- 
scined hinsiehtlieh der N2-Aufnahme ergab. Bei Anlegung des Pluspoles an das 
Arbeits3tuck wird N2 an der Spitze der ScliweiBelektrode absorbiert, bei Polwechsel 
VIr hier nur ein Teil aufgenommen, desgleichen beim Durchgang durch den Licht- 
ogen, der groBte Teil jedoch im Krater. Dabei wird N2, das im k. Teil des Licht- 
t 5̂ ns als NO gebunden ist, zerlegt in akt. atomaren N u. O, die beide mit dem Werk - 
 ̂ reagieren. Die Lóslichkeit des N2 in der SchweiBe scheint bei liohen SchweiB- 
lnl>p. mit zunehmender Temp. abzunehmen. Die gleichen Bedingungen, die zu einer 

XVIII. 1. 251
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Absorption des N2 fiihren, bewirken anderseits Erosion u. Verzunderung u. damit eine 
Yerschlechterung der mechan. Eigg. der SchweiBe. Doch sind hierfur nach Ansicht 
des Vf. auch noch andere Faktoren, wie Warmebehandlung, KorngróBe, Gefiige- 
ausbldg., C- u-Mh-Geh., Abkuhlungsgeschwindigkeit usw. yerantwortlich zu machen. 
Fiir eine Vermindcrung der N2-Absorption wird Erhohung des C-Geh. der Elektrodo, 
VergróBerung des Elektrodendurchmessers, Erhohung der Stromstiirko, Yerkiirzung 
der Bogenliinge, Anwendung stark ummantelter Elektroden u. einer reduzierenden 
Atmosphare vorgeselilagen. (Amer. Weld. Soc. J. 15. Nr. 2. 5— 10. Febr. 1936.) Fke.

Gotthard Muller, Die mechanischen Veranderungen der Schwei/Sstelle beim Punkt- 
schwei/3prozefl und ein Verfahren zur Registrierung derselben. Es wird auf die mechan. 
Yeranderungen der SchweiBstelle bzw. des SchweiBgutes, die durch die elektr. u. die 
daraus resultierenden therm. Vorgange bedingt sind, hingewiesen. Dio Griinde fiir 
diese mechan., zeitlich schnell yeriinderlichen Vorgiinge, die sich wahrend der meist 
sehr kurzeń PunktschweiBperiode abspielcn, werden erórtert. Ein vom Vf. besonders 
entwickeltcs Verf. zur Registrierung bzw. mefltcchn. Erfassung der erwiihnten Erschci- 
nungen wird dargelegt u. ein speziell fiir den yorliegenden Fali entwickelter Zeitschalter 
zur Erzielung gleiehmaBiger SchwciBungen wird in Aufbau u. Wirkungsweise be- 
schrieben. (TZ prakt. Metallbearbeitg. 46. 44—46. 138. 140. 142. 144— 45. Febr. 1936. 
Berlin.) F r a n k e .

J. B. Nealey, Hammerschweifiung mil Wassergas. Beschreibung der H a m m e r -  
schweiBmethode der COLUMBIANA B oiLE B  COMPANY, bei der unter Venvendung von 
Erdgas, dem Wasserdampf zugesetzt w i r d ,  m i t t e l s  S p e z i a l h a m m e r s c h w e i B m a s e h i n e n  
sowolil die Langs-, wie auch d i e  umlaufendcn Niihte eines Kessels z u s a m m e n g e s c h w e iB t  

werden. Die prakt. Durchfiihrung derartiger SchweiBungen sowie die Vor- u .  Nach- 
b e h a n d l u n g  des SchweiBgutes werden ausfiihrlich m i t g e t e i l t .  ( I l e a t  Treat. Forg. 22. 
89—91. Febr. 1936. American Gas Association.) F r a n k e .

W allace G. ImhoJf, Korrosion nach erfolgtem Beizen ais wichtiger Urheber Jur 
die Bildung schimmmformiger Unreinigkeiien beim Gahrmisieren. In Fortsetzung seiner 
friiheren Verss. (C. 1936. I. 1495) untersucht Vf. das Verh. yon geschmolzenem Zn 
auf Fe30 4 bei 6-std. Erhitzung auf 425—700° bzw. 850°. Die bei den yerschiedenen 
Tempp. durchgefiihrtcn Verss. ergaben zusammengefaBt, daB die reduzierende 
des geschmolzenen Zn auf Fe30 4 nicht so stark wie auf Fc20 3 ist. Vf. stellte bei dem 
Verfolg der Unterss. 5 ausgezeichnete Phasen fest, u. zwar unterhalb 480°, von 4bU 
bis 590°, von 590—700°, von 700—850° u. oberhalb 850°. Der fiir das Galvanisieren 
wiehtigste Temp.-Bereich liegt zwischen 480 u. 510°; die starkste reduzierendo m 'K g . 

des Zn auf das Fe30 4 konnte bei 590° beobachtet werden, bei gleicher T e m p .  begann 
die Bldg. von ZnO u. die Sehmelze wurde teigartig. Bei 700° oxydierte das Zn se‘ir 
schnell u. bei 850° ging die Sehmelze in eine dunkelgrune, kornige M. iiber, in der sic > 
kleine, schwammfórmige Unreinigkeiten zeigten, dic mit steigender Temp. schnę 
wuchsen. Aus den Ergebnissen kann gefolgert werden, daB die Bldg. der Fe-Zn-' erb . 
durch die reduzierende Wrkg. des Zn auf Fe.,0, bei Tempp. yor sich geht, die ungeta> 
150° hóher liegen ais die bei Ggw. yon Fe»03 u. daB nach einem n i c h t  genugenae 
Beizen die Temp. des galvanisierenden Bades erhóht u. die Ęintauchzeit Yerlanger 
werden muB, um da.s Fe30 4 vollstandig zu reduzieren u. damit ein c in w a n d f r e ie s  c 

zinken zu ermóglichen. (Iron Age 137. Nr. 8. 30—33. 51. 20/2. 1936. 1,1
land, N. J.) FRAf  Kor-

Kwanzi Murata, Eine thermodynamische Untersuchung iiber g-rundlegende 
rosionsrorgange beim Eisen unter Wasserstoffdruck. I—III. In Fortsetzung sei 
friiheren Arbeiten (C. 1933. I. 1093. 1907) diskutiert Vf. eingeheud die Gleichgewic 
von Fe++— Fe+++ — H+ — OH-  — H, bei An- u. Abwesenheit von Eisen. ^
eine log. Erklarang der Korrosionsvorgange u. -erscheinungen geben zu konnen, we 
dio Gleichgew'iehte Fefeśt +  2 Fe+++ 3 Fe++ bei Ggw. von Eisen u.
Fe++ -f H+ Fe+++ +  y ,  H2 bei Anwesenheit von Eisen vom thermodynam- * 
punkt aus besonders ausfiihrlich erórtert. Ferner werden die Berechnung^ der̂  
Energie u. des Partialdruckcs yon H angegeben u. die Anderung der ftpien ~£erf?l!lliaj
12 Rkk. mitgeteilt. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 52B—58B. 193o. ê uSZ’ 
Tókoku Imperial Uniy., Laboratory of Applied Electroehemistry. [Nach eng •

I. M. Libinsson, 1.1.  Kukusehkin und A. S. Morosowa,
korrodierenden Wirkung von Ammonnitratlósungen in fliissigem Ammoniak auj f
Geringe Gewichtsyerluste zeigen in Lsgg. von NH.,N03 in fl. NH3 (bei yeisci
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Konz. dieser Lsgg.) Al, Pb u. Sn, groBere Fe, insbesondere GuBeisen, wahrend Zn voll- 
standig in Lsg. geht. Durch Ggw. von W. wird die korrodierende Wrkg. gegenuber Fe 
Terstarkt, Zusatz vou (NH4)„C03 (10%) noeh mehr Zusatz yon Iv2Cr04 (0,0 /„). w k t  
der Korrosion entgegen; CaCl2 u. MgCl2 wirken in dieser Richtung ani besten bei einei 
Konz. von ca. 3%. Eine groBere Vcrs.-Reihe mitFe wird unter Zusatz von 0,5 /„lv2U U 4 
durchgefuhrt. Vff. untersuelien die móglicherweise den beobaoliteten behutzwrkgg. 
zugmndeliegenden Rkk. Fiir die Verwendung bei der Ammomsierung von Super- 
phosphat ist der Zusatz von NH4-Carbammat dem von CaCl2 yorzuziehen, weil dadurcli 
ein unnótiger Ballast yermieden wird. — Vff. bestimmen die NH3-lension uber der 
Lsg. von 700-800 g NH4NO;1 in 11 fl. NH3 bei 23—27® u. ca. 740 inni Hg. (J-chem. 
Ind. [russ.: Shurnal ehimitscheskoi Promyschlennosti] 12. 590 97. 193o.) R. K. Mu.

A D Malików Korrosion beim Eindampfen von Ammoniumsalpeler nach dem 
System Kestner. An den Rohrkrummern des KESTNER-Doppelrohrverdanipfers tritt 
starkę elektrolyt. Korrosion auf, da bei Undiehtigkeit der Stopfbiiohse Ammonsalpe ei- 
l3g. sowohl mit dem guBeisernen Verb.-Stiłck ais mit dem A l-Innenrohr in iserurirung 
kommt. Eine Konstruktion, die diesen Obelstand yermeidet, w i r d  yorgeschlagen. 
(Cheni. Apparatebau [russ.: Chimitscheskoje Maschinostroeme] 4. Nr. 5. 60—Dl.
1935 ) JtSAYER.

S. N. Tsckaruchina und L. G. Rasspopowa, Wirkung vonFurfurol auf Eisen 
und von Eisen auf Furfurol. Von Furfurol worden innerhalb Jahrestrist bis b inm 
Eisenblechstarke zerstort; die Korrosion ist dreimal gróBer ais bei Cu. Die aut ^isen- 
blech bei Einw. von Furfurollsgg. oder Furfuroldampf entstehende Sehutzsclncht ist 
unbestandig. Bei Anwendung von Fe-Behiiltern kann das Furfurol sehr stark dureń 
l*'e verimreinigt werden. (Zentr. wiss. Forsch.-Inst. Leder-Ind. Gesammeltc Arb. 
[russ.: Zentralny nautsehno-issledowatelski Institut koshewennoi Promyschlennosti. 
Sbornik Rabot)"l934. Nr. 3. 95—100.) , S ch o n fe ld .

S. M. Dixon und M. A. Hogan, Einflufi der Korrosionsermudung auf die Leben,s- 
dauer der im Bergbau verwendeten Kabel. Es wird die Biegeschwingungsfestigkeit 
von Drahten mittels einer neuartigen magnet, betriebenen Maschine bestimmt, wobei 
der EinfluB des Kaltziehens u. der Korrosion auf die Ermudungsgrenze untersucht 
wird. Hierbei wurde festgestellt, daB durch yorangehendes Kaltziehen die Dauer- 
festigkeit fast auf die Halfte der Zerreififestigkeit sinkt, wahrend bei Drahten im An- 
lieferungszustand beide Eigg. ungefahr gleiche Werte zeigen. Aus diesem Ergebnis 
kann gcschlossen werden, daB die durch Kaltziehen erreichte Zunahme der /eueili-. . .  . . . -r-. i ___ r*~ i.: „i, ir<->lrro hor, 11festigkeit nicht eine entsprechendo Erhohung der Dauerfestigkeit zur I'olge hat u. 
daB durch die Vorbehandluno- die Drahte lediglieh instand gesetzt werden, gelegentliche 
Uberbelastungen ohne Schaden zu ertragen. Verss., die mit gleichen kaltgezogenen 
Drahten in einer kunstlich durch Verspriihen von SiiBwasser hergestellten korrodie- 
renden Atmosphiire angestellt wurden, zeigten eine bedeutend niedrigere Lrmiidungs- 
grenze ais die in Luft durclK-efuhrten Verss. Dabei behielten die Drahte in den ersten 
vers.-Phasen ihr blankes Aussehen, obgleich die Dauerfestigkeit bereits bedeutend 
geringere Werte ais bei Verss. in trockener Luft angenommen liattc. Der gebrochene 
JJraht zeigte typ. Ermudungsrisse. Vff. folgern aus ihren Unterss., daB ais Ursache 
’ er meisten Kabelbriiche die Korrosionsermudung anzusehen ist u. daB diese um so 
iruher eintritt, je geringer die Schutzwrkg. des yerwendeten Schmiermittels ist, woraus 
uie Bedeutung des Schmiermittels fiir die Lebensdauer der Kabel hervorgeht, An- 
schheBend diskutieren Vff. noeh dic Moglichkeiten zur Verhinderung der Korrosions- 
ernmdung bzw. zur Erhohung der Dauerfestigkeit, namlicli durch Schutz der Obcr- 

u- vor korrodierenden Einflussen, Verbessemng des Korrosions widerstandes u. 
sehlieBIieh durch entsprechende Verniinderung der iiuBeren Belastungen. (Rev. Ind. 
minerał. 1936. 21—26. 15/1. London, Imperial College.) J’ raNKE.

. “*■ H. Herbst, EinfluB der ver$chiedenen Faktoren auf die Lebensdauer von toraer- 
.  5  Grund von GroBzahlforschungen wird eine Dbersieht iiber yerschiedene 
faktoren gegeben, welclie die Lebensdauer von unbehandelten u. iiberzogenen F8rder- 
f ,™  beeinflussen, u. zwar Forderarbeit, Drahtdurchmcsser, Drahtzahl u. Oberflachen- 

ai*dhing. Femer werden Ergebnisse gleieher Unterss., die an Itabeln u. Drahten 
Hersteller durchgefuhrt wurden, mitgeteilt. (Rev. Ind. minerał, lado. 

“<—37. i5/i.) °  F ran k e.

ir- ^wald Gerhard Hunsbedt, Kvinesdal, Nonvegen, Flotalion von Erzen und 
lanlien. Die der Flotation zu unterwerfende Suspension wird an einem Ende emes
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langgestrcckten, trog- oder rinncnfórmigen Bchiilters eingefuhrt, duroli dessen Boden 
Luft eingeblasen wird. Hierbei ist darauf zu achten, daB die Menge der eingefuhrten 
Luftblasen an dem anderen Ende der Rinne groCer ist ais am Eintrittsende. Die Menge 
der Luftblasen wird in der Riehtung yoin Eintrittsende der Rinne bis zum entgegen- 
gesetzt liegenden Ende allmahlieh vergroCert. Vor dem Entfemen aus der Rinne wird 
der Erzsehaum der Einw. mechan. Mittel ausgesetzt, z. B. rotierende Schlagwellen, 
so daB die Gasblasen zerstort werden. (N. P. 56 158 vom 24/1. 1933, ausg. 10/2. 
193G.) D r e w s .

Barrett Co., ubert. von: Frederick G. Moses, New York, Raymond W. Hess, 
Buffalo, und Robert L. Perkins, East Aurora, N. Y., V. St. A., Sehaumschwimm- 
verfahren. Der Erztriibc wird ein eyel. aromat. Sulfid zugesetzt, das kein O u. N ent- 
hfi.lt. Es kommen in erster Linie Verbb. mit der Formel R—S—S—R in Frage, in 
weleher R einen eyel. KW-stoff der Benzolreihe bedeutet. Geeignete Zusatze kónnen 
z. B. durch Einw. von Alkalisulfiden oder -polysulfiden auf ein diazotiertes Amin 
oder von S oder SCI, auf einen aromat. KW-stoff in Ggw. von A1CL, oder schlieBlich 
durch Oxydation eines Tliiophenols hergestellt werden. Die Verbb. werden ais solche 
oder in einer FI., z. B. W. oder einem fiir die Aufbereitung ohnehin benotigtcn 01, 
gel. oder suspendiert zugesetzt. Die Zusatze sind im allgemcinen keine Schiiumer, 
so daB man noch Kiefern- oder Terpentinól oder Teersiiurcn der Erztriibc zugeben muB. 
(A. P. 2 027 357 vom 13/5. 1927, ausg. 7/1. 1936.) GEISZLER.

Franco Wyoming Oil Co., Los Angeles, Calif., V. St. A., Schaumschwimm- 
rerfaliren fiir Cu-Sulfide enthaltende Erze. Zur Aktivierung der Cu-Mineralien werden 
der Erztriibe 1. Ni-Verbb., z. B. Acetate, Chloride, Nitrate oder Sulfate, gegebcnen- 
falls neben zum Driicken von ZnS oder Fe-Sulfiden dienenden 1. Cyaniden zugesetzt. 
Um PbS aus den Erzen abzutrcnnen, setzt man der Triibe zuerst ein 1. Cyanid zum 
Driicken der Cu-Sulfide zu u. flotiert. Das PbS tritt dabci in den Schaum. Die .“.'L’ 
Sulfide werden dann nach Zugabe der Ni-Salze ausgeschwommcn. (Ind. P. 22 010 
vom 15/7. 1935, ausg. 21/12. 1935.) G E IS Z L E R .

Soc. An. G. Durnont et Frśres, Sćlaigneaux, Belgien, K&rnen von Fe*Lie???n 
und anderen Ausgangssłoffen, besonders gerósteter Blende, durch Besprengen mit IL0O4, 
dad. gek., daB eine H2S04 solcher Konz. verwendet wird, daB im Innem eines jeden 
zusammengeballten Komes augenblicklieh ein die sofortige Hartung u. Troeknung 
herbeifuhrender ZnS04-Krystall cntstelit u. daB die Saurezufulir in standigem Strali 
derart geschieht, daB die Zusaminenballung in Form von Fiiden oder Streifen gennge1 
Breite vor sich geht. — Ein weiterer Anspruch. Die zuzugebende H„S04 soli eine Bonz. 
zwischen 39,5 u. 46,5° Bć besitzen. (D. R. P. 624 977 KI. 40 a vom 1/11.1934, ausg. 
1/2. 193G. Belg. Prior. 23/10. 1934.) G e i s z l e R .

Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Deutschland, Stiickigmaehen von £taei- 
erzen und dhnlichem Gut durch Agglomeration im Drehrohrofen. Die Red. der łe-US) 
n. dic Sinterung wird durch Zusatz von festen Brennstoffen in erheblicher filen„ 
(z.B. von20—30%desErzes) u. unter Zufiihrung oxvd. Gase, aber o h n e  b z w .  o h n e  wesen 
liche śiuBerc Warmezufuhr (z. B. durch Heizflammc oder Vorwarmung der 
so durchgcfiihrt, daB die der Sinterung yorausgehende Red. in einer langen /one 
Ofens stattfindet. Hierfiir kann am Auslaufende des Ofens durch Einw. von 
dierenden Gasen auf dio Beschiekung eine Luppzone geschaffen werden, wobeiu i u u n u c u  u u i  u i u  JLHJauiiiUKiUig e m u  j ju p p A U ii t ;  ^
durcli dic Beriihrung mit Luft verbraimten Fe-Scliwammteilchen durch den *oc 
Materialinnern vorhandenen Brennstoff wieder reduziert werden, so daB das ̂ Agĝ om 
aus einer Fe-armen Schlacke besteht, in der die Luppcn eii 
keit einer Wiederoxydation des Fe-Schwammes ist prakt.
vom 30/4. 1935, ausg. 28/10. 1935. D. Prior. 28/5. 1934.) .

Friedr. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., ubert. von: Friedrich . wcrcr 
Magdeburg, Abtrennen von Eisen aus Erzen und anderen Staff en, die neben i '0 ^
ais dieses reduzierbaro Metalle enthalten. Die Erze werden mit R e d . - M i t t e m  g ^

u. in einem Drehrohrofen derartigen Tempp. (600— 900°) a u s g e s e t z t ,  da li n ,u l f
Eisen zu Fe reduziert wird. Der so erhaltene Fe-Sehwamm wird weiter erm 
900—1400° u. hierbei oxydierende Gase zugefuhrt; das Fe schweiBt z u  Komp  ̂ ^ 
Luppcn zusammen. Die Fe-Luppen u. d e r  unreduziert gebliebene R e s t  wert -u  

magnet., voneinander getrennt. — Das Fe wird ohne iiber den schinelziL 'o q?6 683 
eine Form iibergefiihrt, die eine einwandfreie Trennung erm oglicht. (A. r .  A -t935, 
vom 19/4. 1935, ausg. 7/1. 1936. D. Prior. 22/5. 1934. Ind. P. 21 91 / w m  
ausg. 28/9. 1935. E. Prior. 26/3. 1935.) nA
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„Sachtleben“ Akt.-Ges. fiir Bergbau und Chemische Industrie, iiberŁ. von: 
Fritz Eulenstein, Koln, und Adolf Krus, Sturzelberg, Verarbeilung zinkhalliger Eiscn- 
erze. Dio Erze werden zuniichst vom S befreit (z. B. durch Totrostung); dann erfolgt 
durch direkte Red. dio Bldg. yon festem Eo u. von dampfformigem Zn; das reduzierto 
Fe wird geschmolzen u. das Zn vcrfliichtigt. — Es wird ein Zn-freics Eiscn erhalten; 
insbesondere konnen so die Meggener Kiesabbrande yerhiittet werden. (A. P. 2 011400 
vom 18/10.1933, ausg. 13/8. 1935. D. Prior. 17/10. 1932.) H a b b e l .

Rudolf Schenck, Marburg, und Josef Klarding, Dortmund, Gcwinnen von Eiscn 
und Titanalcn durch Róstung u. Red. yon Ti-baltigen Ee-Erzcn, dad. gek., daB dio 
Erze nach Zusatz von so viel Kalk, daB auf 1 Mol Ti O., 1 Mol CaO entfallt, einer oxy- 
dicrcnden Rostung unterworTen werden, worauf das entstandeno Fe30,j z. B. magnet, 
abgctrcnnt u. in iiblicher Weise durch Red. auf Eo yerarbeitet wird. Das Erz kann 
auch im AnschluB an die oxydierende Rostung einem Red.-Vcrf. unterworfen werden; 
das hierbei entstehende Eison wird dann in iiblicher Weiso magnet., durch ein Schmclz- 
oder Schwimmyerf. oder durch Behandlung mit CO in Form von Ee-Carbonyl ab
gctrcnnt. — Es wird eine wirtschaftliche Verhiittung von Ti-lialtigen Fo-Erzen erreicht; 
das hoch°/0ig. Ti-Konzentrat kann ais Rohgut fiir andero Ti-Verbb. dienen. (D. R. P. 
624 446 KI. 18a vom 10/2. 1934, ausg. 21/1. 1936.) H a b b e l .

Hochofenwerk Liibeck Akt.-Ges., Herrenwyk, Erzeugen eines kohlenstoffreichen 
noheisens mit weniger ais 0,5% Silicium, unier 0,3°/„ Mangan und nicht iiber 0,05% 
hmoefel nach Patent 552 127, dad. gek., daB der zur Erzielung des hohen Tonerdegeh. 
dor Schlacke erforderliche Bauxit zum Teil durch dio bei der Durchfuhrung des Verf. 
anfallende, von neuem in den Hochofen aufzugcbendo Schlacko orsetzt wird. — Das 
Verf. gemaB Hauptpatent wird wirtschaftlieher u. yom Auslandc unabhangigcr. 
(D.R. P. 624 567 KI. 18a vom 13/10. 1934, ausg. 23/1. 1936. Zus. zu D. R. P.
552 127; c. 1932. II. 4390 .) H a b b e l .
... ^ arl Roesch und Otto Josef Schleimer, Deutschland, Hcrstdlung von Oegen-

1 L i aus- 'l'emVer9 uP> die nach den iiblichen SchweiBverff. gut schweiBbar sind, 
gek. durch dic Yerwcndung eines Rohgusscs mit einem Mn-Geh., der gleich dem doppelten 
p “■ an Si u. dem dreifachen Geh. an S entspricht u. mindestens gleich dem doppelten 
jeh  ̂an Si ist. Dabei soli der Geh. an Mn bis 2%, Si bis 0,8% u. S bis 0,15% betragen.

l:le Zus. gewiihrt eino besonders gute SchweiBbarkcit der getemperten Stiicke. 
7ł i f ^ 45919 vom 21/3.1935, ausg. 8/1.1936. D. Prior. 31/10.1934. Zus. zu F. P.
7 7 4 C. 1935. II. 1606.) F e n n e l .
>,r k ' Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Heusler,
• Dur8)> Herstellung von Schweiftelaltl durch Paketieren von Schrott oder yon Puddel- 

liitz** °) • V°n ^ ‘sc*llu1Sen beider u. anschlieBende Druckbebandlung in der SchweiB- 
. c, bei welchem wahrend oder nach der Herst. der Pakete die zwischen den Einzel-

daB <jn iy?.r. 1<;’bcnden Hohlraume mit einem Fiillmittel ausgefiillt werden, dad. gek., 
bein 1? v  m^tel ein ganz oder zum groBeren Teil aus Metali bestehendes Pulyer, das 
dcm' ■ ^eS ^a^° ĉs indifferente oder reduzierende Gaso abgibt, yerwendet wird, 
Schk k v iCht sc^on 'n Form von Puddeleisen geniigend Schlacko eingefiihrt ist, 
wcisc î 6n^e’ ox>'d- Pcimengungen loscnde Stoffe beigemengt werden. Vorzugs- 
Puk-n ". Mctallpulver ein durch therm. Zers. von Fe-Carbonyl gewonnenes Fe- 
ortlic|l ' erwcndęt. Das Verf. kann besonders auf dic Herst. solcher Wcrkstucke, die 
Eine v aUS v®rscl**cdcncn Metallen oder Legierungen bestehen, angewendet werden. —  
iśt ,,er-Cr7'un. criJno der Einzelstuckc wird unterbunden; der Bedarf an Frischschlacke 
(D R oin  Zusatz an Puddeleisen kann zum Teil durch Schrott crsotzt werden.

618 956 KI. 18b vom 3/3. 1931, ausg. 19/9. 1935.) H a b b e l .
Jlawmn Foundry, iibert. von: Abner C. Jones, Lebanon, Pa., V. St. A.,

Stahl1'cmn:-,ahl.mit 0,12% G, 1,53% Mn, 1,76% Si u. unter je 0,06% P u. S. — 
besit?) i i iaiiln ln S^taem Sand yergossen werden, bleibt beim Erstarrcn porenfrei u. 
vom / i n i ? fe4tigkeŁ Vgl. A. P. 1 941 556; C. 1934. I. 3649. (A. P. 2 013 443 

Soc T a aUBg- 3/9, li)35-) H a b b e l .
stehend ó„i1Qlls F̂‘e^e & Commerciale des Aciers, Frankreich, Panzeffilatte, be- 
l»/0 ę,. vor, nu* 0,3—0,6% G, 0,6—2,5% Mn u. 0,8—2,5% Si; fcrner kann unter
schroffo Ahtno se“\ — ®ic Platto ist bei geringem Gewicht iincmpfindlich gegen 
Kalibcrs in i, § statt Olkiihlung) u. schuBsicher gegen Geschosse kleinen 
31/1 l<ni; ^ CST?nrterc Segen Kemgeschoase. (F. P. 793 767 vom 13/8. 1935, ausg.

• • LWU D. Pnor. 14/ 12. 1934.) ' H a b b e l .



Ford Motor Co. Ltd., England, Eisenlegierung, cnthaltcnd 1,4—1,7% 0> b>8
2% Cu, 0,9—1,1% Mn, 0,12—0,16% S, 0,9—1,1% Si u. max. 0,12% P. Dio Legicrung 
soli besonders fiir Kolben fiir Brennkraftmaschinen yerwendet werden; Warme
behandlung fiir im Sand gcgosscnc Kolben: erhitzen auf 900°, abkiihlcn an Luft, wieder- 
erhitzen auf 760°, langsam abkiihlcn bis auf 535°, weitere Abkiihlung an Luft. — Dic 
Legiening ist leicht giefibar, gut bearbeitbar, gut warmeleitend, hart u. ycrsehleiBfcst. 
(F. P. 7 9 3  510 vom 5/8. 1935, ausg. 27/1. 1936. A. Prior. 30/1. 1935.) H a b b e l .

Swift Levick & Sons Ltd., George Donald Lee Horsburgh und Frederick 
William Tetley, Sheffield, Dauermagmtlegierungen und Herstdlung von Magneien. 
GuBstucke aus Fe-Al-Co-Cu-Ni-Legicnmgcn werden von 850— 1350° (vorzugsweisc von 
1250°) rasch (im Luftstrom oder in 01) abgekiihlt u. dann einer Ausscheidungs- oder 
Altcrungshartung bei 550—725° (vorzugsweise bei 600°) unterworfen. Die Legierungcn 
konnen cntlialten 5— 20% Al, 1—20% Co, 1—15% Cu u. 10—25% Ni (gegebenenfaUs 
auch Cr). Hcrst. der Legicrung: Co u. Ni (eventuell Cr) werden zusammen geschm., dic 
Schmelzo desoxydicrt, z. B. durch Fe-Si, Fe-Mn oder Fe-Ti in kleinen Mengcn, darauf 
das Cu u. dann das Al (beides yorzugsweise in kleinen Stucken) zugesetzt. Der GuB 
kann in Kokille erfolgen u. hierin rasch abkiihlen; es kann auch unmittelbar nach (leni 
Erstarren dic Form von dem GuBstuck abgestreift werden u. dann das Stiick in ruhiger 
oder bewcgter Luft oder in 01 rasch abgekiihlt werden. Ist das GuBstuck in der Form 
mit n. Gcschwindigkeit bis auf Raumtemp. abgekiihlt, dann wird es zunachst wieder 
erhitzt u. dio eingangs genannte Warmebehandlung nachtraglich vorgenommen. 
Dio Magneto besitzen besonders lioho Remanenz u. Koerzitivkraft. (E. P. 431660 
vom 23/5. u. 5/11. 1934, ausg. 8/ 8. 1935.) Habbel.

Swift Levick & Sons Ltd., George Donald Lee Horsburgh und Frederick  
William Tetley, Sheffield, Dauermagncte und derm Legierungcn. Dio GuBstucke aus 
einer Fc-Legierung mit 0—1% C, 7—20% Al, iiber 15, bis ca. 35% Co, 1—15°/p ^u]u' 
10—25% Ni (gegebenenfaUs mit Cr, Mn, Mo, Si, Sn, Ag, Ta, U, V, W, Zr, allein oder 
zu mehreren bis 5%) werden von 850-—1350° (vorzugsweiso yon 1250°) mit mafiigw 
Gcschwindigkeit (in ruhiger Luft oder im Ofen) abgekiihlt u . dann einer Ausscheiduiig -̂ 
oder Alterungskiirtung bei 550—725° (yorzugswoise bei 600°) unterworfen. — Dio 
Magneto besitzen besonders hoho Remanenz u . Kocrzitiykraft. Vgl. E. P. 431 6ou, 
yorst, Ref. (E. P. 439 543 vom 28/5. 1935, ausg. 2/1. 1936.) H abbel.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Dcutscliland, Behandlung ton magnetischcn 
Legierungcn aus Nickel und Eisen yorzugsweise mit 40—50% Ni u. 60—50% *° u' 
gegebenenfaUs weiteren Legierungszusatzen. Die Legierungcn erhalten nach der n nrni- 
yorarbeitung, yorzugsweise olmo Zwischcngliihung, eino Kaltvorformung yon w™ 
ais 60%, werden dann weieligegluht, darauf durch eine geringo Kaltycrformung, y01' 
zugsweise eine solche von węniger ais 20%> auf Endstarkc gcbracht u. schliefilieh cuie 
letztcn Gliihung, zweckmaBig bei Tempp. oberhalb 700° (z. B. bei 1100—1200”) 
worfen. Vorzugswcise geht man yon Legierungcn aus, die aus Carbonylmetallpuiy ’ 
ohne zu schm., durch Druck- u./oder Warmcbehandhmg hergestellt wurden. — 
Legierungcn besitzen gute magnet. Eigg., insbesondere eino hoho Anfangs- u.  ̂
penneabilitśit, niedrige Koerzitiykraft mit hoher Sattigung u. hohem clcktr. 
stand, u. sind besonders gceignet fiir PrazisionsmeBwandler. (F. P. 793 225 vom >■
1935, ausg. 20/1. 1936. D. Prior. 4/9. 1934.) Habbeji .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges. (Erfinder: Ernst Fischer), Be:rlin, 
Tiohung der Permeabilitat ton magneiisicrbaren Legierungcn, die ais Bimetallkórpei 
Aufbringen auf einen Kern aus einem anderen Metali u. durch Ziehcn des liiine ^  
korpers auf den erfordcrlichcn Draht- oder Bandquerschnitt hergestellt worden, • 
gek., daB der Biinetallkórper, fiir dessen Kem ein Metali yerwendet wird. dessen 
dehnungskoeff. gróBer ist ais der der magnet. Legicrung, bei sehr niednger ^  
z. B. —80°, gezogen u. nach dem Ziehen der n. Raumtemp. ausgesetzt wiro.  ̂
Mantel des Drahtes oder Bandes wird von seinem Kern unter Qucrspannung g .. CI| 
liierdurch werden die magnet. Eigg. des Mantels yerbessert. Derartigc Drahte Ko  ̂
ais Ijciter fiir Fernmeldekabel mit stetig yorteilter indukiiver Belastung ^
werdon. Der Mantel kann zur Vermeidung von Wirbelycrlusten untertei 
(D. R. P. 623 116 Kl. 21g vom 8/8. 1930, ausg. 13/12. 1935.) . Habbł,-

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, EUklromagnelisches Relats- * fendung 
fur Telegraphenzwecke oder elekiro-akustische Einrichtungen, gek. durch die Ven 
einer Fe-Ni-Co-Legierung mit 2,5—3,5% Co; der Ni-Geh. kann 67% »e 
Remanenz u. Koerzitiykraft der Legicnuigen sind klein; die Empfindlichkeit c ■
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ist daher groB. (Holi. P. 36 752 vom 3/5. 1932, ausg. 15/11. 1935. D. Prior. 30/6. 
1931.) H a b b e l .

Soc. Minićre et Mćtallurgique de Penarroya, Frankreich, Baffination von Blei, 
bcsondcrs Werkblei. Zur Entfernung von Cu, As u. Sn sctzt man dcm Bleibad Na, 
zweckmaBig in Form einer Legierung zu u. kiihlt bis zur Ausscheidung einer Kruste 
ab, dio das gesamte Cu, As u. Sn, sowie einen Teil des etwa vorliandenen Sb, dagegen 
keiu Edclmetall enthalt. Das iibersohiissige Na wird in ublicher Weise, z. B. durcli 
Polcn mit W.-Dampf, entfernt. Naeh F. P. 793 623 kann dio Entfernnng des Na durch 
Zugabe von Z11 u. Abkiihlung des Bades bis zur Krustenbldg. entfernt werden, wahrend 
mail umgekehrt Zn aus Bleibadern durch Zugabe yon Na abscheiden kann. Naeh
F. P. 793 G24 soli man im unreinen Pb zur Entfernung von As, Cu u. Sb fiir dio gleich- 
zcitige Ggw. von Zn u. Na sorgen. Ein etwaiger Geh. an Sn u. Edelmotallen wird hierbei 
nicht yerandert, wahrend Sb prakt. yollstiindig entfernt wird. (F. PP. 793 621,
793 623 u. 793 624 vom 2/11. 1934, ausg. 28/1. 1936.) Ge is z l e r .

Wilhelm Zimmer G. m. b. H ., GicBen, Bronzearlige Kupferlegierung, bestchcnd 
aus 3—-20°/o As, 1—20% Pb, Rest Cu. Ein Teil des As u. Pb kann durch Sn ersetzt 
sein. Eine besonders geeignete Legierung besteht aus 80% Cu, 10% As u. 10% Pb. 
(D. R. P. 625 092 KI. 40b yom 15/7. 1934, ausg. 3/2. 1936.) Ge i s z l e r .

Oesterreichiscli Amerikanische Magnesit Akt.-Ges., Radenthein, Kamton 
(Łrfinder: Georg Schichtel, Osterreicli), Flu/3- und Beinigungsmiltel fiir Al u. seino 
Jjcgieruiigcn, bestehend aus einer Mischung von MgCl„, einem Schwermetallsulfid, 
f-B. S h Ą , u. einem Schwermetallhalogenid, z. B. Sb-Fluorid, CdCl2, CuCl2, oder 
*nCl2, sowie gegebencnfalls MgFa. Dio Mischung muB so zusammengesetzt sein, daB 
ihr 1. unter 660° liegt, damit sio vor dem Al schm., die Metallteilchen umhiillt u. sie 
'or Oxydation scluitzt, so daB das Metallausbringcn, z. B. bis auf 95%, ge- 
stcigert werden kann. Die Mischung wird zweckmaBig yorher geschmolzen, dio 
crkaltcto Schmelze zerklcinert u. dem Metali zugesetzt. Zum Einschinelzen von Dreh- 
sjianen aus einer Al-Legierung aus 10% Zn, 2 %  Cu, Rest Al wurden 2 %  einer FluB- 
P n S „ anL5()t/« M8C12> 10% MgF2, 30% CdCl2 u. 10% Sb2S3 benotigt. (Aust. P.

4/ 19?4 v°m 28/11. 1934, ausg. 2/1 . 1936. Oe. Prior. 20/12. 1933.) G e i s z l e r .  
. Aluminium Co. of America, Pittsburgh, Pa., iibert. von: Louis W. Kempf 

j 100. ■ ^ eau> Cleveland, Ohio, V. St. A., Aluminiutnlegierung, bestehend aus 
F II i ’J° 0>05—1,5 Cd u. Bi, sowie gegebencnfalls 0,1—1 0 %  Pb. Im letzteren 

an kann die Legierung auch noch 0,05—3 %  Tl enthalten. Es kommen auch an Bi 
ii?VH T'Un®6n rn't c*cu a-ngegebenen Gehli. an Cu, Cd u. Pb in Betracht. Al bildet 

jeoem Fali den Rest. Die Legierungen besitzen die gleichen guten Fcstigkeitsoigg. 
•10 Legierungen, dio neben Al nur noch Cu enthalten, sind aber bessor zerspanbar 

™ (A. PP. 2 026 540, 2026  553, 2 026 554 u. 2 026 555 vom 18/9. 1933, 
aiisg 7/1 i 936.) G e i s z l e r .
(i Ł_ i'™ rs ^o^orenbau G. m. b. H ., Dessau, Aluminiumlegierung, bestehend aus 
’ . /o1 Mg, 0,5—10% Fe, Rest Al. Trotz ihres hohen Fe-Geh. sind dio Legierungen 

eism IUC- l®‘ AtilJerdem besitzen sie hohe Wannfestigkeit u. gute Gleiteigg. Sio 
fn T  i 1 *5Csonders zur Herst. von Lagern u. Kolben, sowio wegen ihrer guten Vcr- 

von Blechen, Rohren u. Profilen. (F. P. 792 576 vom 1/3. 1935, ausg.
1934 V "* E- P ' 440 600 vom 19/3- 1925> ^ sg . 30/1. 1936. Beidc D. Prior. 22/11 

'  Ge i s z l e r .
aus

■» _ J il l  ŁJ LJ l j

1—ioo/I7 .erS^-Motorenbau G. m. b. H ., Dessau, Aluminiumlegierung, bestehend 
zworl- .0 ’ 0,5— 10% Fe, Rest Al. Die Legierungen, die bei fiir GuB-
liohcrp - arpSre,0'lendcr Dchnung hohe Harto u. Festigkeit besitzen, welche auch bei 

v  mP- erhalten bleibt, eignen sich bcsondcrs zur Herst. von glcitendon
- «ęmnenteileri, wie Lagern u. Kolben. (F. P. 792 577 vom 1/3. 1935, ausg. 5/1.T» • _' 7 "  u .  . I W l U U i l .  ł  A ' .  X .  i O f j  U  t 4 VW»1XI X I V .  V I .

ttP  1934.) G e i s z l e r .
land Ciarkę und Leslie Aitchison, Erdington, Birmingham, Eng-
0,7-1] S W * 1* 1071 Aliuniniumlcfjierunfjcn mit 3—5% Cu, 1—1,5% Mn, 0,6—1 % Mg, 
v'on pin >r ’ 4*' vei’arbeiteten Legierungen werden naeh einem Abschrecken
120_,‘np' zwischen 485—505° vor oder naeh dem Altem bis zu 48 Stdn. auf
grenzo rl Ct .*'• Dur°h die Warmebehandlung sollen die Geschmeidigkeit u. Streck- 
1936 ) 01 8ierung erhoht werden. (E. P. 440 433 vom 28/6. 1934, ausg. 30/1.

Anton TT *1,  G e i s z l e r .
dem Gcwinnung von Magnesinm. Abweichend vom Verf. nacli

P patent geschieht dio Befórderung des Mg-Staubs u. der Gase aus dem
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liaum zwischen dcm kanalartigen Rk.-Raum u. der sieli drehenden Kiihltromniol 
zur Vcrdiclitung des Mg durch Absaugcn der Gasc u. des Staubes mittcls einer breiten 
Diise, welche nahe bei der Kiihlflache angeordnet u. an eine Saugleitung angeschlosscn 
ist. Staubansatze im Ofen werden infolge der hohen Geschwindigkeit, mit der der 
Mg-Staub befórdert wird, vermieden. Die Diise wird zweckmaBig mit einer Biirstc 
vcrbunden, die den an der Kiihltrommel abgeschiedcnen Staub cntfernt, so dafl er * 
von der Diise abgesogen werden kann. (Oe. P. 144 001 vom 20/9. 1933, ausg. 27/12. 
1935. Zus. zu Oe. P. 141 476; C. 1935. II. 1610.) G e i s z l e r .

Eugen Strasser, Schwciz, Vergie/3en von Magnesimnlegierungcn zur Hcrst. yon 
ForraguBstiicken oder Halbzeugfabrikaten, welch letztere einer Weiterverarbeitung 
unterzogen werden, dad. gek., dafl sich die Einlaufc fiir den Gieflwerkstoff rund um 
den ganzen Boden des Formenhohlraunies fiir das GuBstiiek erstrecken. — Hierduroh 
wird erreicht, daB die Legierung an allen Stellen dic GieBfonn mit gleicher Geschwindig- 
keit u. gleichem Druck, mit gleicher FlieBrichtiing u. bei gleicher Temp. fiillt. Dcm 
Mg werden solche Me talie zugesetzt, welche mit ihm Mischkrystalle bzw. feste Lsgg. 
bilden, z. B. Zn, Cci, Al, Pb oder Tl, jedoch diirfen dieselbcn, einzeln oder gemeinsain, 
6,5% im Mg nicht iibersteigen. Ais Beispiel werden genannt: 4,5% Al u. 2% c’n®r 
Mischung von je 0,5% Zn, Cd, Pb, Tl bzw. 4,5% Al u. 2% Zn oder Cd oder Pb oder Tl. 
(E. P. 441 797 T om  12/12. 1934, ausg. 20/2. 1936.) F e n n e l .

Beryllium Corp., New York, ubert. von: Harry C. Claflin, Marysville, Mieli.,
V. St. A., Berylliumdektrolyse. Dcm Schmclzbad aus einem oder mehreren Fluoriden 
von Metallen, dic elektropositiyer wie Be sind, z. B. NaF u. anderen Fluoriden von 
Alkali- oder Erdalkahmetallen, wird, Yorzugsweise in kleinen Mengen, (NH4)2B1'̂  
zugesetzt. Auflcrdem wird bei einer Temp. untcrhalb des F. des Be, z. B. unter 1000°, 
clektrolysiert. Ein Angriff des bei der Rk. gebildeten NH , auf das abgeschiedcne Bo 
findet bei diesen Tempp. nicht statt. Nach F. P. 791 704 konnen Schwermetall- 
logierungen des Bc, z. B. mit Metallcn der Fe-Gruppe oder Cu, unter Ver\vendung des 
angegebenen Schmelzbadcs hergestellt werden, indem man das Schw erm etall ais 
Kathode schaltet u. bei Tempp. arbcitet, dic untcrhalb des F. des Schiyermetalles aber 
uber dem der gebildeten Legierung liegcn, bei der Herst. von Be-Cu-Legierungen, 
z. B. bei 850— 1050°. Die sich ani Boden der Zelle ansammelnde fi. Legierung, dic 
bis zu 6% Be enthalten kann, wird zur Vermeidung von Nebenrkk. moglichst schneli 
aus der Zelle cntfernt. Dio Bader konnen auch aus Doppclfluoriden von Alkalimetalicn 
u. Be oder anderen Salzen hergestellt sein, dereń F. in den fiir das Verf. gecigneton 
Grcnzen liegt. (A. P. 2 022 404 vom 26/6. 1934, ausg. 26/11. 1935 u. F. P. 791704 
vom 25/6. 1935, ausg. 16/12. 1935. D. Prior. 26/6. 1934.) GeiSZLER-

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin-Sicmensstadt, und Wilhelm Kroll. 
Luxemburg, Ilerstdlwig von Bcrylliwnlcgicrungen, dic ais Basis ein oder niehrerc 
Schwermetalle haben, unter Anwendung einer rcduzierbarcn Bc-Verb., eines Bet •• 
Mittels u. des bzw. der Schwermetalle, dad gek., daB 1. die Be-Verb. u. das Red. Mn 1 
fiir sich eingeschmolzen werden u. die so entstehendc Schmelze in das vorgesclimolzenc 
Schwermetall eingebracht wird, 2. BeO u. ein Erdalkahearbid in an sich bekann t 
\Veise zur Bldg. der Schmelze benutzt werden, in welche das Schwermetall im 8 * 
schmolzencn Zustand eingetragen wird. — Es lassen sieli Be-Legierungen mit bestimm c 
Gehh. lierslellen. AuBerdcm wird ein hohes MetaUausbringen erreicht. (D. K.
626 402 KI. 40b vom 21/1. 1930, ausg. 26/2. 1936.) GEISZLER.

Heraeus Vacuumschmelze A kt.-Ges., ubert. von: Wilhelm Rohn, B anau jj' 
Hersidlung von Berylliwnlegierungen durch Red. von BeO mit Kohlc in Gĝ v. ae • 
Grundmetalls, das das reduzierto Bc aufnimmt, z. B. eines Metalls der l'e- oder 
Gmpi>e oder Cu, in dem auch der zur Red. bcndtigte C aufgel. sein kann. ' j  
zielung eines an C arnien Metalls wird in einer Atmospharc aus H, oder eineman 
reduzierenden oder inerten Gas oder im Vakuum gearbeitet. Eine Bldg. von Bc-W 
oder -Oxyd durch Rk. des reduzierten Metalls mit den sich bei der Umsetzung bm e 
Gasen soli Yemiieden werden. Falls das reduzierto Metali docli ctwas C aufgem”n ^  
haben sollte, so wird dieser durch Zugabe von BeO oder MgO owdiert. (A. P- 
Yom 10/ 2. 1934, ausg. 24/12. 1935.) GeiSZLEk-

Heraeus Vaeuumscbxuelze Akt.-Ges., iibert. von: Wilhelm Rohn, Hanau • 
Hersidlung von Berylliwnlegierungen, die Al oder Si oder beidc Elemeutc en 
Ais Be enthaltender Ausgangsstoff wird ein Erz verwendet, das neben xse , 
A L03 oder SiO» oder beide Elemente enthalt. Das Erz wird in H» oder im 
mit C in Ggw. eines fl. Metalls, z. B. eines Metalls der Fe- oder C r - Gruppe
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Cu zur Bk. gcbracht. Das Metali, in wolohem aucli der C gel. sein kann, nimmt <1as 
reduzierte Be auf. Um Bc-Legicrungen mit bestimmten Gchh. an Si oder Al aus 
ĄuBgangsstoffen herstellen zu konnen, in denen im Vcrhaltnis zu BeO 7,u viel A120 3 
oder SiO„ enthalton ist, wird das Era zunachst in Ggw. eines fl. Metalls, welchcs Si 
odor Al aufnehmen kann, teilweise reduziert u. das Metali entfemt. Das so vor- 
behandelte Gut wird dann vollstandig reduziert. Man kann 7.. B. bei 1600— 1800" 
einen Teil des >Si02 in Ggw. eines Fe-Bades reduzieren u. dio erhaltenc Si-Fe-Legierung 
abgieBen. Das an Si śirmere Gut wird dann bei 1800—2000° vollst«ndig reduziert. 
(A. P. 2 025 615 vom 6/12.1934, ausg. 24/12. 1935. D. Prior. 8/12. 1933.) Ge is z l e r .

Alfred Zschelletzschky, Dresden, Edelmctallegiermig fiir chem. u. mcchan. hocli 
beanspruchtc Gegenstande, z. B. arztliclie Instrumente, bestehend aus 0,01—5% Pt, 
33,3—75% Au, 1—20% Ag, 15—50% Cu, 5—25% Ni u. 0,001—22% Cr. Dic 
Legicrungen eignen sich auch zur Herst. von Ersatztcilen im Innem des mcnschliehen 
oder tier. Kórpers. (D. R. P. 626 084 KI. 40 b vom 20/9. 1931, ausg. 20/2. 
1936.) _ Ge is z l e r .

Michele Lorenzo Gallesio Piuma, Einalc Lugure-Marina, Savone, Italien, 
Palladium-Silberlegierung, bestehend aus 36—50% Pd, 0,5—5% Fe oder Stahl, Rest 
■ag. Zur Red. von Oxyden kann man der Legierung noch Mn zusetzen. Dic Wcrkstoffe 
sind sehr hart u. widerstandsfahig gegen korrodierende Einflussc. Sie eignen sieli 
bosonders fiir Dusen zur Kunstseideherst. (It. P. 318 102 vom 8/1. 1934.) Ge is z l e r .

Electrolytic Zinc Co. of Australasia Ltd., Melbourne, Australien (Erfinder: 
Rowland Thomas Dryll W illiam s und Alan Stewart Gili, Tasmanien), Lagermdull 
bestehend aus Cd u. bis zu 0,5% Ag ais Rest. AuBcrdcm kann die Legierung noch 
ws zu 0,15% Mg, sowie 1—2% Cu enthalten. Durch den Ag-Zusatz soli ein Sprode- 

t*cr Legierung beim Altern yermieden werden. (Aust. P. 20172/1934 vom
1934 , ftUsg- 12/ 12. 1935.) G e is z l e r .

Siemens & Halske A.-G. und Reinhold Reichmann, Berlin, Herstellen ton 
'Jffuitcrten Formkorpem, insbesondere Hohlkorpern, aus schwer schni. Metallen, wie 
l i ’ 1 J’a .usw- oder aus Hartmetallen, die zum wesentlichen Teil ein metali. Carbid, 

otul, Mtrid usw. enthalten, dad. gek., daB dcm zur Herst. yerwendeten Pulver ein
1 M 'n e*nor zum Erhalten einer gieBfahigen M. ausreichenden Menge zugesetzt, 
'pC ''' 'n saugfahige Formcn gegossen u. der sich absetzende Formkorpcr nach dem 

rocknen lioehgesintert wird. — Dic Abmessungen des so erhaltenen Kórpers sind
c. ,r 8enau. Es lassen sich Formen erzielen, dic mittels der bisher iiblichen PreBverff. 
“S ,„e? (!|lbar waren. (Oe. P. 144 356 vom 6/8. 1934, ausg. 25/1.1936. D. Prior.

1? ■ a Fe nnel .
ne“r- Krupp A.-G., Essen, Herstdlung ton Hartmelallgegenstanden groflcr Ab- 

das l-n̂ cn.’dad. gek.,daBHartmetallstuckeunterZwischcnfiigungvonHartmetallpulver, 
unt ,1,"vscmei’ ^us- den Hartmetallstiickcn ganz oder wcitgehend cntsprechen kann, 
untfl1 -p1erw'cntlung von Kohle ais Schutzmittel gegen Oxydation durch SohwciBen 
iqq9r  ̂ uiitciuander verbundcn werden. (D. R. P. 625 028 KI. 49 h vom 17/2.
- ausg; 3/2 .1936.) M a r k h o f f .

V.S t ‘r m um C °. of America, iibert. von: Donald I. Bohn, Pittsburgh, l'a., 
die 71/  ’ ę l 6, r'sc ês WiderslandsscJiiceifien von Teilen aus Al oder Al-Legicrungen, 
EmailI1U! . u Z °^er zur Verzierung mit isolierenden Schichten aus Farbę, Lack, 
F:ntfCr dere A 1A  vcrsehcn worden sind. Um das bisher iibliche vorherige

1 flw V ‘,cr ŝ°l*crsehichtcn zu vermeiden, werden die SchweiBelektroden bei Be-
auch h v p°'®ens '"it einem SchweiBstrom schr hoher Spannung u. vorzugsweL„ 
wird u?/'1" -,jIcrlucnz gespci3t, der die Isolation punktweise durchbricht. Damach 
das ” nHeiabsetzung der Spannung, die Stromstarke stark erhoht u. mit dieser 
Wit Rnii 1*1 urc^gefiilnt. Das Verf. ist besonders zum fortlaufenden SchweiBen
1935.) trodcn geeignet. (A. P. 2 021477 vom 5/8. 1933, ausg. 19/11.

Ń V p w  > ™ . H. W e s t p h a l .
Uinhtiikinrr A1?? G‘°eilampenfabrieken, Holland, Umhulllc. Schweifieleklrode. Dic 

1 eauro Sn? auBer den ublichen Bestandteilen bis zu 5%, voraugsweisc 0,5 bis 
"ćiśe \vprrit,8 Von Flementen der 1. u. 2. Gruppc des period. Systems. Beispiels- 
°hnc ów,]; n Scnaull^: KHSO, u. KHF„. Diese Salze stabilisieren den Lichtbogcn, 

I fi S  z" " irkeli- (P. P. 789 608 vom 4/5. 1935, ausg. 4/11.1935.) H. W e s t . 
raturen in ^ ^ u s tr ie  A kt. - Ges., Frankfurt a. M., Erzeugung hoher Tcmpc- 
sloffc \eihrCn°i re. fr(r ,̂e Autogentechnik, dad. gek., daB man solche Acetylcn-KW-

11 > welche neben einer dreifaehen C-Bindung noch eine weitere mehrfacho



G-Bindung enthalten. Es kann ein Gemisch der gcnaimten Acotylon-KW-stoffe ver- 
wendet werden. Vorzugsweise wird Monovihylacctylen in verfl. Form yerwendet, wol>ei 
es ais Lósungsm. fiir Acetylen dienen kann. — Dor Brennstoff ist leicht u. gefahrlos 
zu transportieren, u. sowohl ais Heiz- u. Leucht- wio ais SchweiBgas cut yerwendbiir. 
(Schwz. P. 177 316 vom 19/7.1934, ausg. 1/8.1935. D. Priorr. 20. u. 21/4.1934.) H abb .

Mead Research Engineering Co., Dayton, V. St. A., Ilerslcllung von Elektro- 
lyten zur galmnischen Metallabscheidung. (D. R. P. 624 307 KI. 48 a vom 25/7.1931, 
ausg. 17/1. 1936. — C. 1934. II. 511 [E. P. 407 670].) Ma k k h o f f .

Mead Research Engineering Co., Dayton, Oh., V. St. A., Ilerstellung yon EUk- 
trolylen zur galyan. Behandlung yon Metallen unter Verwendung ligninhaltiger Zcll- 
stoffablauge nach Patent 624 307, dad. gek., daB 1. im wesentlichen zellstoffreie Ablaugc 
yerwendet wird; — 2. statt des Zusatzes besonderer Yerbb. zur Oxydation des Lignins 
diese entweder anod. bewirkt wird, oder dad., daB ais zu elektrolysierende Metallsalze 
solche yon hoher Wertigkeit, z. B. Stannisalze yerwendet werden. Beispiel: 1400 g 
SnCl3 in 1600 W. gel. werden in 2600 Zcllstoffablaugo (mit 13% Geh. an festen Stoffen) 
eingetragen. Der pn-Wert der Lsg. wird durch Zusatz von NaOH auf 9,6 cingestcllt. 
Dic Oxydation des Lignins erfolgt durch das SnCI3, das hierbei zu SnCl2 reduziert 
wird. — Die Lsgg. eignen sich auch fiir die Tauchmetallisicrung ohne Strom sowio 
fiir die anod. Vorbehandlung galyan. zu iiberziehender Teile. (D. R. P. 624 979 
KI. 48 a, vom 20/7. 1932, ausg. 1/2. 1936. Zus. zu D. R. P. 624 307; vgl. vorst. 
Ref.) Ma r k h o f f .

Siemens & Halske A.-G., Berlin, Eleklrolytische Erzeugung von Oberziigen auf 
Aluminium. Dic Teile werden vor dcm Galyanisicren anod. in Elektrolyten bchandelt, 
die frei von S 04-lonen sind u. H3P 0 4 enthalten, insbesonderc in solchen, dic 5—10 /o
II,PO., oder l °/0 HjP04 u. 5% IIF oder HJ enthalten. Beispiel: Man yerwendet eine 
10%ig. H3PO.,-Lsg. von 60", Stromdichte 400—500 Amp/qm, Spannung 15 V. Isac" 
einer Behandlungsdauer von wenigen Minuten werden die Teile unmittelbar in das 
galyan. Bad gebracht. Das Vcrf. eignet sich auch fiir geschweiBte u. gelotete 
(E. P. 440 608 vom 7/5. 1935, ausg. 30/1. 1936. D. Priorr. 7/5. 1934 u. 11/^
1935.) Ma r k h o ff . 

Soc. Anon. des Constructions Aeronautiąues ,.S.A. C. A.“, Schweiz, Elektro-
lytischc Oxydation von Duralumin, insbesonderc von Flugzeugschuńmmern. Man yc - 
wendet eine Cr03-Lsg. (2,85%), mit einem Geh. an CuS04 ais Elektrolyt u. ais Anoden- 
werkstoff Messing. Badtcinp. 37—42°. Man arbeitet 1 Stde. mit 45 V,
10 Min. bei 55 V. Das Bad wird bcwegt. (F. P. 46 044 vom 6/11. 1934, ausg. io/
1936.) Ma r k h o ff .
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zogener
Vor dcm Aufbringen des Al-t)berzuges wird eine ... ....... ......... -
andern Metallen aufgcbraeht, die yerhindert, daB der Grundwerkstoft in xlas 
diffundieren u. dadurch die Ausbldg. einer einwandfreien Oxvdschiclit bceintracn.ig 
kann. (D. R. P. 6 2 6  6 5 5  KI. 4S a vom 27/5. 1934, ausg. 29/2. 1936.) M a k k h o f f  _ 

National Smelting Co., Ltd., London, Philip Stacey Lewis und Leshe Art 
John Lodder, Ayonmouth, England, Fdrben ton Zinkfldchen. Gegenst&nde a  ̂
oder yerzinkte Flachen werden zunachst mit Saurcn wic (COOH)2, Citronen- 
Bernsteinsaure bzw. H2S 0 4 behandelt u. dann gcfiirbt. Z. B. eino Zn-Legieiung l 
4,1% Al; 2,7 Cu; 0,03 Mg u. Best aus Zn) wird 2 Min. in 3%ig. H2S04 getaucht, cw
gewaschen, sowio 20 Min. in einer gesatt., konz. hydroschwefligen Siiure belassc ,
waschen sowie schlieBlich 1 Stde. bei 80° in einer Lsg. von „Anodic Bluc ge 
(E. P. 440 033 voin 15/6. 1934, ausg. 16/1. 1936.) .

Baker & Co., Inc., V. St. A., Ęntfemen eines aus mchreren Schichlen rerse „ tcn 
Metallc bestchenden Uberzugs von Metallgegenslanden, besonders von 0(jer
oder silberncn Gcgenstanden, dereń oberster t)berzug aus Rh oder 1 ]̂c.
einer Bu-Pt-Legicrung besteht, wahrend die Z w i s c h e n s c h i c h t  a u s  unc ł  
tallen, besonders Ni, gebildet ist. Der Gegenstand wird mit einem L o s u n g s  

handelt, das, wie z. B. H3P 0 4 oder HCl, nur die aus unedlem M e t a l i  v eix>ii 
Zwischenschicht, nicht aber das Grundmctall u. den obersten ^ b e r z u g  ai^rei - ^ e ] l t . 
den oben genannten Saurcn kann die Lsg. auch eine organ. Saure, z. B. LH3 •*   ̂ g 
halten. Giinstige Ergebnisse werden auBerdem mit Zusatzen von 1. ou >* >
von Al, sowie geringen Mengen NaCl erzielt. (F. P. 7 9 1 2 9 8  vom 14, o. ' '„ K
6/12. 1935. A. Prior. 20/4. 1935.) ^
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James Harvey Gravell, V. St. A., Verhindcrung der Korrosion von Scliwcr- 
melallen wie Fe, Stahl, Zn, Cd u. andere durch Behandeln der Oberflaclie vor dem 
Łackauftrag mit 0,2—12°/0 Chromsaure (Cr03) gel. in W., in Ggw. von Aktiyierungs- 
uiittcln wic Halogenen u./oder Eiscncyaniir. Beispiel: Man behandelt Stahlbleohe 
fiir Autos in einem 50—95° h. Bade von 1 (kg) Cr03, 2 NaCI u. 97 W. etwa 1 Min., 
waseht dann, troeknet u. lackiert. (F. P. 794 062 vom 20/8. 1935, ausg. 7/2. 1930. 
A. Prior. 13/9. 1 9 3 4 . ) __________________  Br a u n s .

Alastaic Thomas Adam, Wire-drawing and tiio cold working of stcel. 2nd cd. London: 
Witherby 1930. (160 S.) 35 s.

[russ.] Aron Jakowlewitseh Adliwankin, Dio Praxis des HoiBstampfens. Moskau: Onti 1935. 
(120 S.) 1 Rbl.

Champion Herbert Mathewson, Modern uses of nonferrous mctals. Now York: Amor. Inst. 
of Mining & Mctallurgical Engineers 1935. (437 S.) 8°. 3.—.

IX. Organische Industrie.
A. I. Kiprianow und T. S. Kussner, Chlorierung von Median. Dic grófito 

Mnuerigkeit bei Herst. von CCI.) durch Chlorieren von CII, mit A-Kohle ais Kataly- 
sator ist die Verhinderung der Entzundungs- u. Esplosionsmiiglichkcit. Sie gelang 
durch Verdiinnen des Gasgcmisches mit HC1 u. entsprechende Durchkonstruierung 
um App, Die Chlorierung wurde untersucht an Erdgas u. einem nicdrigprozcntigen 

i ’ tarruhrend von der biol. Abwasserreinigimg. Es wurden iiber 90%ig. Ausbeuten 
an CCI,, crroicht. (Chem. ,T. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chiinitscheski Shurnal. 
fcser. B. Shumal prikladnoi Chimii] 8 . 673—84. 1935.) Sc h o n f e l d .

5;,Ti,schtschenko, Gutner, S. Faerman und M. Schtschigelskaja, Hydrolyse 
on Gltlorbenzol in der Dampfpliase. (Vgl. C. 1935. II. 2358.) Unters. der Phenol- 

Kcwmnung durch Hydrolyse von C6H5C1 in der Dampfphase. H20  u. C6H5C1 wurden 
roptenweiso in den erhitzten Quarzkolben geleitet u. die Dampfe in ein mit Katalysator 
schicktcs Bohr weitergeleitet. Die Hydrolyse yerlauft am giinstigsten bei 550—600°

‘lst stets von Pyrolyse begleitet. Von der gro Ben Reihe der yerwendeten Katalysatoren 
V M ł *  aÛ  Silicagel, aktiyiert durch Cu-Yerbb., am wirksamsten. 96— 97% des 

,tcn Phenols lasson sieli durch Dest. der unteren, in HCIunl. Schicht, welehe neben 
n?ĉ  C«H5C1 enthalt, erhalten. Die HCl-Schieht enthalt noeh 3—4% Phenol, 

Sc *lł ?t  ^Z*’’ °dci’ C2H4C12 zum groBten Teil entfernt werden kann. (Chem. J.
fn,1-’ -i a"gcw. Chem. [russ.: Chiinitscheski Shurnal. Sser. B. Shumal prikladnoi 

m] 8. 685-94. 1 9 3 5 . ) __________________ Sc h ó n fe l d .

V. New York, iibert. von: Benjamin Gallsworthy, Glenham, N. Y.,
v\if V ;* nlorieren non Kohlenwasscrstoffcn, insbesondere yon fl. oder festen Paraffin- 

” -stojien mit wss. Lsgg. von HCI u. HCIO (Chlor-W.) bei Tempp. yon 150—200° F  
iJt ,r von 25—500 Pfund pro CJuadratzoll. Dic Anwendung von Beschleunigern 

wmotig. (A. P. 2 022 619 vom 19/1. 1933, ausg. 26/11.1935.) K o n ig . 
Baronii C„he“ ical Co ’ nbert. von: Edgar C. Britton, Gerald H. Coleman und 
KohU, Hadler, Midland, Mich., V. St. A., Chlorieren gesaltigler alip/ialiscltcr 
halb ? $—5 C-Atormn. Dic KW-sloffe werden mit Cl bei Tempp. ober-
Prodd r ’ gc£ebenenfalls unter Anwendung von Li chi, chloriert. Die Chlorierungs- 
Bk 'Bn, au  ̂Tempp. <^200°, insbesondere unter 100°, abgekiihlt, damit eine
Die 2 ł u - i  '>c* der liohen Temp. gebildeten Olefinen u. HCI stattfinden kann. 
Aus /jni, i kann durch Katalysatoren (SbCl3, FeCl3) u. Druck beschleunigt werden. 
cUónmM n,Le™ilt; man Isobulylchlorid, tertidres Butylchlońd, Chlorisolnitylen u. Poly- 

D n P- 2 018 345 yom 1/2. 1933, ausg. 22/10. 1935.) K o n ig .
W. Co-’ fibert. yon: Edgar C. Britton, Gerald H. Coleman, John
tt»i S r S .  ward C- Zuckermandel, Midland, Mich., V. St. A., Rcinigcn von

G"-HCl>’ °*Cł<’ C°-HCI* c »H ĉ l ’ c 'H«c l  11 • dg'- fiuB oder m t  -n ? Sen Base, wie NH3, CH3NH„, Anilin, Benzidin, unter Riick- 
gewonnen Va' i , uc  ̂ 'n der Warnie behandelt u. dann durch fraktionierte Dest. rein 

Standard n-i J 325 0 2 4  vom 2/ ł l - 1933> aus8 - 24/12. 1935.) K o n ig .
Bers,tdluno *> i , , evelopment Co., V. St. A., Wasseranlagerung an Olefine zwecks 
wit einer \ - ^ nT .°̂ en un^ Estem durch kohtinuierHolies Behandeln der Olefine

• -Lsg. eines Hydrationskatalysators (H2S 04, H3P 04, Halogenide des Al,
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Cd, Zn, Essig-, Osalsauro) bei Tempp. unterhalb 350° u. hoheren Drucken. Der Druck 
wird bei der entsprcehendcn Temp. so hoch gehalten, daB eine Aufkonz. der wss. 
Katalysatorlsg. nicht erfolgt u. der gebildetc Alkohol in der fl. Phaso anfallt. Von 
der sauren FI. wird der Alkohol durch Dest. getrennt. (F. P. 786 081 voni 23/2. 1935, 
ausg. 26/8. 1935. A. Prior. 28/7. 1934.) KoNlG.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alwin Mittasch, 
Martin Luther, Mannheiin, Mathias Pier, Heidelberg, und Rudolf Wietzel, Lud- 
wigsliafen a. Rh.), IlersteUung ton Methylalkofiol u. anderen sauerstoffhaltigen orga- 
nischen Yerbindungen, dad. gek., daB man zwecks Erzielung von hohermolekularen, 
insbesondere wasserunl., 0 2-haltigen organ. Verbb. Gemische von H 2 bzw. KW-stoffcn 
mit Oxyden des O auf solcho Kontakte einwirken lafit, welche Alkalien sowie hydrati- 
sierend bzw. dehjTdratisierend wirkende Bestandteile enthalten u. dabei dic Hoho der 
Temp. u. des Druckes, sowio den Geh. des Kontaktes an hydratisierenden Bcstandteilcn 
u. des Gases an Oxyden des C so aufeinander abstimmt, daB die Bldg. der hoher- 
molokularen Prodd. begunstigt wird. (D. R. P. 625 757 KI. 12o vom 16/9. 1923, 
ausg. 14/2. 1936. Zus. zu D. R. P. 544 665; C. 1932. I. 3893.) Konig.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, IlersteUung ton YinyWMrn. 
Durch die Einw. von Acetylen auf aromat. Oxyalkylaminc (Monooxydthylanilin, Mono- 
ozydthylbutylanilin, Monoox>/(ithylphenyl(milin, Monoozydthylbenzylanilin, Monooxy- 
athyl-m-toluidin, Diozyalhylckloranilin, Monooxydthylbutyl-p-kresidin, Monooxyalhyl- 
naphthylamin) werden bei Tempp. zwischen 80 u. 250° dio entsprechenden Vinyldthcr 
erhalten, die sich durch Red. in dic Athylulher umwandcln lassen. (F. P. 44 892 vom 
31/5. 1934, ausg. 24/4. 1935. Zus. zu F. P. 724 955; C. 1932. II. 4417.) P r o u s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Deutschland, IlersteUung ton 
Yinyldthem. Man la.Bt Acetylen in Ggw. stark alkal. Katalysatoren in der Gaspbase 
auf Vcrbb. mit einer freien OH-Gruppe einwirken. Dic Rk.-Tempp. liegen zwischen 
150 u. 350°, letztere darf nicht iiberschritten werden. Ais Katalysatoren sind hierfiir 
besonders geeignet: Alkalioxyde, -hydroxydo u. -cyanidc; AJkalizinkate; Alkah- 
alkoholate, -phenolate u. -naphtholate, die gegebenenfalls auf groBoberflachigen Trager- 
stoffen, z. B. akt. Kohle, aufgetragen sind. Ais Alkohole kommen in Fragc: einwertige 
aliphat. u. eycl. (hydroaromat. u. gemischt aromat.) oder verestertc mchrwertigc, 
7 . B. Methyl-, Alhyl-, n- u. Isopropylalkohol, Butyl- u. IIexytalkohole, Octyl-, Deeyh 
Benzyl-, l-Phenyl-3-propyl- u. Cyclohexylalkohol; Monomdhyl-, -athyl-, -butyl-, x * enK‘ 
dtJier des Glykols, Dialkyldthcr des Glyeerins; ferner Aminoalkohole, z. B. AlMiw-t 
Propanol-, N-Mełhylathanol u. N-Gyclohexylatliaiwlarnin. — Aus n-Butylalkohol erna 
man Yinyl-n-butyldther u. in gleicher Weise aus den entsprechenden Alkoholen usw. 
u. Acetylen: Yinylmethyl-, Vinyl-n-propyl-, Yinylisopropyl-, Vińylamyl-, 
hexyl- u. Yini/lbenzylather. (E- P- 427 036 vom 16/10. 1933, ausg. 16/5.
Zus. zu E. P. 369 297; C. 1932. II. 923. Schwz. P. 176 208 vom 11/8. 1934, ausg. */<•
1935. Zus. zu Schwz. P. 155 772; C. 1932. II. 4437.) Fk0

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Reppe 1 
Fritz Nicolai, Ludwigshafen a. Rh.), Kondensationsprodukte aus Schwefelicasscr u 
und Acetylen, durch Einw. von C2H2 i n  Ggw. f l .  Losungsm. auf H2S. — W  „ rr 
H2S in 750 W., das 10 KSH enthalt, laBŁ man 12 Stdn. Iang bei 100° u. 10— :20 at 
einwirken, wovon 120 Teile aufgenommen werden. Das Rk.-Prod. b e s t e h t  aus a-i . 
aldehyd voin F. 101°. Statt W. kann Dioxan, Mono-, Di-, T n a t h y l e n g l y k o l ,  riop 
gh-kol, Trimethylenglykol, 1,3-Butylenglykol, Glycerin, P o l y g l y c c r i n ,  V 
glykolmonoathylathcr vei'\vendet werden; Katalysatoren sind SulfMe u. lo y  
der Alkalion, Erdalkalien, des NH3 u. der Schwermetalle. Ais R k . - P r o d d .  konne' ,
Athylmercaptan, Vinyldthylsidfid (Kp. 91°) u. Athandiihioldidthyldiher crliaJtcn 
(D .R .P . 625 660 KI. 12 o vom 3/8. 1934, ausg. 20/2. 1936.)

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Rodleben, Post RoBlau, Anhalt ( , ,
Walther Schrauth, Berlin-Charlottenburg), Herslellung ton Estern des Met,l J (jciu 
im besonderen ton tcchnischem HetJiylacctat. Das Verf. unterscheidet sień jlCI1 
des Hauptpatents dadurchf daB der Roliholzgeisl vor der Hydrierung naen ._nue!1 
Mcthoden yerestert u. gegebenenfalls dest. wird. AuBer dem Mctnylace a wer(jen. 
z. B. auch die cntsprcchonden Butler-, Yalerian- oder Phthalsdvreestcr ertia < ciq43B; 
(D. R. P. 625 325 KI. 12 o vom 6/4. 1932, ausg. 24/2. 1936. Zus. zu D. K. r. »
C. 1936. I. 1108.) . „  .'Jhinn vo»

Edward Gibson Corbett, Sydney, Neusudwales, Australien, Wer 
Estern der Milcli-, W ein- oder Stearinsdure. Diese Sauren werden mit etw a c
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Menge der betreffenden Alkohole, z. B. A., u. mit einem Katalysator, z. B. einem 
Alkalibisulfat oder -sulfat, gemischt u. so dest., daB das entstehende W. stufenweise 
wahrend der Dest. entfernt wird. Das Destillat kann mit einem wasserbindenden 
Mittel wie Na2C03, K2COa oder CaCl2 behandelt werden. (Aust. P. 20 517/1934 
vom 10/12. 1934, ausg. "2/1. 1936.) " D on a t .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Walter 
V. Wirth, Woodstown, N. J., V. St. A., Herstellung von 2,4,6-Trinitro-5-tertidrbutyl- 
1,2-dimethylbenzol durch Behandeln von Tertiurbutyl-m-xylol mit einer Mischsaure, 
onthaltende 12—50 Gew.-% HNO,. (A. P. 2 023 565 vom 1/2.1934, ausg. 10/12. 
1935.) K onig.

Rohm & Haas Co., iibert. von: Herman Alexander Bruson und Lloyd W. Covert, 
Philadelphia, Pa., V. St. A., Ilydroaromatische Alkohole. Ein- oder mehrwertige Phenolo 
mit tertiarer Alkylgruppe von mindestens 8 C-Atotnen (a.,a,y,y-Tetramethylbutyl-, tert. 
hododecyl-, teil. Isohezadtcylphenól (I) u. entspreehende Kresole, Xylenole, Resorcine, 
wujacole, Naphthole, die aus Phcnolen u. tert. Olefinen, iwie Di-, Tri-, Telraisobulylen, 
li-Dibutylcn, Diisoamylen, in Ggw. von H,,SOx gewonnen werden) hydriert man bei 
crhohteu Tempp. u. Drucken in Ggw. fein verteilter Katalysatoren, wie Ńi, zu sekundaren 
uydroaromat. Alkoholen. — Beispiele: 200 a.,a.,y,y-Telrainethylb-utylphenol werden mit 
J5 Ni im Sehuttelautoklaven bei 200“ mit H2 unter Druck 4 Stdn. hydriert. a,ot,y,y- 
rdrumthylbutylcydohexanol, farblos, wachsartig, krystallin, F. 56°, Kp.0 6 140—142°. 
Aus lerl. Isododecylphenol, tert. Isododecylcydohexanol, farbloses, viscoses Ol, Kp.10 180 
ma 200°. — Aus 1 (F. 40—50°) Misehung von tert. Isohexadecylcydohexaiwlen, viseoses, 
tarbloses Ol, das zu einer festcn M. erstarrt. — Aus a,a,y,y-Tetra,metliylbulyl-o-kresol 
K 49-50") bzw. •p-lcresol bzw. -fł-naphthol bzw. -resorem die entsprechenden Cyclo- 
liejcanole; Ole bzw. Balsame. Die Prodd. sind mischbar mit Gummi, Harzen, Paraffinen, 
UUuloBederiw., verwendbar ais Weiehmachungsmittel, fiir kosmet. Prodd., Seifen, 
imektieide, ais Zwischenprodd. fiir die Darst. von substituierten Adipinsiiureii u. von 
i’arbstoffen usw. (A. P. 2 026 668 vom 27/10. 1934, ausg. 7/1. 1936.) D o n l e .

Zaidan Hojin Rikagaku Kenkyujo, Japan, p-(10)-0xycampher (I) u. /]-(10)-Apo■ 
-aldehyd (II) aus (}-(10)-Halogencamphem; letztere werden mit Hilfe der 

Kalisalze yon organ. Sauren (Essig-, Propion-, Benzoesaure) in die entsprechenden
CH Ester iibergefiihrt, diese dann mit

Alkalien verseift; II erhalt man durch 
i - . Oxydation von I mit Cr03, HiCri0 1 u.

l p Clij | ^ ihren Salzen, bei tiefen Tempp. ( +  10
bis —20°) in organ. Sauren ais Lósungs- 
mittel. — Beispiele: Aus 20 g 
Bromcampher (ARMSTRONG u. LowRY, 

CU'0H CHO J. chem. Soc. London 81 [1902]. 1464),
J J  wasfffreicm CUfiOOK, 20 g Eg. Ester (III) vom Kp.4_5 128— 130u; durch Ver- 
in U® » Pr‘smat- Krystalle vom F. 215°, spezif. Drehung +52° (4%ig. Lsg. 
2\K\ iU3 a’ft-(3<10)-Dibromcampher (S w a r tz , Ber. dtsch. chem. Ges. 15 [1882]. 
smlt a’-[3)-Brom-[}-(10)-acetoxycampher, Kp.6_- 160—165°, dann durch Ab-
voi I durch Zn u- CHjCOOH III, durch Verseifung I. — Durch Oxydation 
U TC t ,,- i u- K2Cr,0, (i-(lÓ)-Apocampher-l-carbonsiiwe. — Aus I mit CrO;l bei 5" 
vó„ 17/- lenVom F' “°3°> spezif. Drehung 73° (4%ig. Lsg. in A.). (P. P. 790 220 

y '/o .  1935, ausg. 10/11. 3935. Japan. Priorr. 17/5. u. 2/8. 1934.) D o n l e . 
rn ° ^,sa^̂ Ila und Morizo Ishidate, Japan, Optisdi aktiver trans-n-Oxy- 

DiclJor i W j a,7l'(tran^)-E>ihalogencamphern, indem man letztere (z. B. den Dibrom-, 
spezif D t C ̂ -Chlor-TT-bromcampher, dereń FF. 153 bzw. 118 bzw. 138°, dereń
midale i t + *  100 bzw. 85 bzw. 85° sind, u. von welchen die beiden ersteren pyra- 
Soc. Londo my pnsmat. Krystalle bilden; Darst. nach K ip p in g  u . Pope, J. chem. 
z-liakKie>i-t ** [1895]. 371; Zus. A) in einer organ. Saure oder einem Ester eines

das só l Ui!ls{Jl'oxy<MmVhers mit einem Salz der entsprechenden organ. Saure erhitzt
CH,-__ r ? t i e Prod. ni einem organ. Losungsm. mit Alkali oder Zn reduziert u.

— CH-------CHBr CH,-------  ------- CH— CHBr CH,-----------CH------ CH;
HOCH,—Ć -C II,OH__  A "* I r CH3C O O C H ,-6 -C H 3 , —r  ,

’ . ~  C = 0  Ó H ,------------------- U----------C = 0  CH,------------6-----------C

CHa B ÓHa C ÓH,
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verseift; Y g l .  Schcma. — Beispiel: 1. a.-Bro7n-trans-7z-acyloxycampher: 400 g a,~t-Di- 
bromcampher, 800 g OH3C'OOK (II), 800 Eg. werden 15 Stdn. auf 200° erhitzt. Man 
kann II u. Eg. ersetzen durch a-Brom-n-acetijloxycampher u. I oder durch Propion- 
bzw. Trichloressigsaure u. ihre K-Salze. Nach Aufarbeitung 40 g ct-Brom-n-atetyl- 
oxycamplier (III) (Zus. B), oliges Prod. vom Kp.^ 176—178°. 2. Darst. von I: 350 g III, 
in 350gA . gel., werden mit 250 g 20%ig. AtzalkaliLsg. u. 120 g Zn-Pulver yersotzt u. 
erwarmt. I, aus PAe., F. 233°, spezif. Drehung 63° (Zus. C); Semicarbazon vom F. 225°. 
(F .P . 791378 vom 17/6. 1935, ausg. 10/12. 1935. Japan. Prior. 28/2. 1935.) D o n l e .

Rlieinische Kampfer-Fabrik G. m. b. H., Diisseldorf-Oberkassel, iibert. von: 
Siegfried Skraup, Wiirzburg, Ilerstellung von Arylketonen und Phenolestern durch 
Einw. von Carbonsauren oder dereń Anhydriden auf aromat. Verbb. bei Tempp. von 
100—350° in Ggw. von Aluminiumhydrosilicaten. Z. B. wird Naphthalin mit Benzoc- 
saure in Ggw. von Tonsil (I) 4 Stdn. lang erhitzt. Erhalten wird das fi-Naphthylplienyl- 
keton, F. 82°. Aus Anissaure u. o-Kresol (II) wird bei Anwendung von I der Anissaure-
o-kresolester, Kp.ls 216°, u. p-Anisoyl-o-kresol, F. 143°, u. aus Benzoesaure (III) u. II 
in Ggw. von I der Benzoesaure.-o-kresolester u. p-Benzoyl-o-kresol, F. 172°, erhalten. 
III u. a-Naphthol ergibt bei Anwendung von I l-Oxy-2-benzoylnapMhalin, F. 65°. Aus 
Phthalwureanhydrid u. Phenol entsteht in Ggw. von Frankonit Phenolphllialein. Phmyl- 
dihydrocumarin \i. fi-Phenyl-fi-(4-oxyphenyl)-propionsaure werden aus Zimtsdure u. Phenol 
in Ggw. von 1 u. das a-Naphthylamid der III, F. 160°, neben 1 -Aminonaphthylphenyl- 
keton, F. 86°, bei der Einw. von III auf a-Naphthylamin in Ggw. von I erhalten (vgl. 
ferner D. R. P. 565969; C. 1933. I. 1686). (A. P. 1995 402 vom 7/3. 1932, ausg. 
26/3. 1935. D. Prior. 14/3. 1931.) G a n t e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Qxyarylamino- 
antliracenen durch Erhitzen von Oxyanthracenen oder Aminoanthracenen oder ihren 
Deriw. mit Aminophenolen in Ggw. von Bisulfitlauge. — Man erhitzt 285 (leile)
2-Oxyanlhracen-3-carbon,sdure (I) mit 2000 Bisulfitlauge 25° Be u. 175 4 -Aymo-l-ox'J-
benzol (II) 38 Stdn. riickflieCend unter Riihren. Das 4 '-Oxypheriyl-2 -aminoanthrawi 
wird bei 70° abgesaugt u. mit w. W. gewaschen. In ahnlicher Weise erhalt man go- 
gebenenfalls unter Druckerhitzung (ca. 120°) aus I u. 3-Amino- bzw. 2 -Amino-l-ox<J- 
benzol oder 2-ChIor-4-amino-l-oxybenzol-6-sulfon-sdure 3'-Oxy- bzw. 2 '-Oxyphenyl-~-
aminocinthracen oder 3'-Ghlor-4'-oxyphenijl-2-uminoanlliracen-5'-sulfonsiiure, aus
anthracen u. II 4 '-Oxyphenyl-l-ami7ioanthracen, aus 2 -Aminoanihrace7i u. II 4 -UW 
phenyl-2-amiiwanthracen. (F. P. 790 661 vom 29/5. 1935, ausg. 25/11. 1935. D. lor' 
23/6. 1934.) . HoPPf

M. A. Iliinski u n d  A. I. Perelman, U. S. S. R., Darstellung von Alizarin. Aus- 
bldg. des Verf. nach Russ. P. 14 118; C. 1931. I. 3726, darin bestehend, daB man 
Ca-Salz Ca-Nitrat yęrwendet, welehes gleiehzeitig ais O x y d a t i o n s m i t t e l  jn Ą ® *  , 
95 kg Anthrachinon werden in einer Kugelmuhle mit 150 1 W. u .  296 k g  N a O H  m  u 
W. g e l .  z u  einer Pasto yerrieben. Dieso Pastę wird in einem A u t o k l a y e n  nach /usa • 
von 87 kg 100%ig. Na.,S, 1901 W. u .  203 1 40%ig. Ca-Nitratlsg. z u n a c h s t  bei r j  
16— 18 Stdn. auf 210° u .  darauf 12— 18 Stdn. b e i  25— 26 at auf 220— 225 er i • 

Nacli Abkiihlung des Autoklayen auf 100° wird die Schmelze in iiblicher Weise a  

gearbeitct. (Russ. P. 42 644 vom 18/6. 1934, ausg. 30/4. 1935.) R lT?Twtll4
A. I. Perelman, U. S. S. R., Reinigung von Alizarin. Die gemaB Russ. 7 ^ .  

erhaltene AJizarinschmelze wird zweeks Abtrennung des nicht umgesetzten - ^
ehinons mit auf 150“ uberhitztem W.-Dampf behandelt, darauf mit HC1 ver?? p 
filtriert. (Russ. P. 44 016 vom 28/4. 1934, ausg. 31/10. 1935. Z u s .  z u  Kuss. • 
42 644 ; vgl. vorst. Ref.) RiCHTEK-

X. Farberei. Organische Farbstoffe.
Walter Garner, Eine neue Theorie der Farbę. Die Theorie des Vf. 

diirfnissen des Farbers entsprechen. Einleitend bringt Vf. zunachst einige Si^ktrai- 
Wellenlangenfarbe ais ąuasi monochromat. Licht (1 mfi breites Spektralbanu), 
farbę ais ca. 50 m/t breites Spektralband u. Absorptionsfarbe ais Weifi, J-Ł-ben 
Spektralfarben fehlen. In einer Tafel sind die W e l l e n l a n g e n k o m p l e m e n  ^  ^  

zusammengestellt. Die komplementaren Absorptionsfarben kann man sic |̂[e 
einzelnen Wellenlangenkomplementurfarben gemischt denken. WeiB be <- 
Komplementarfarben sind paarig. Wenn man dio fiir das Zustandekonnnen ^ejb 
auf subtraktiyem Wege geltenden Yorstellungen auf die additive Miscliun0
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u. Blau anwendet, miifitc sich cin ungesiLtt. Grim =  Griin +  We i 3 crgeben. DaB 
dem nicht so ist, erklart Vf. durch den Simultankontrast. Er postuliert, daB zwei 
Spektralfarbon beim Mischen sich so yerhalten, ais ob sie im Kontrastverhaltnis stónden 
u. daB der Farbeindruck nicht das Mittel der tatsiichlichen Farben, sondern das Mittel 
aus den durch Simultankontrast modifizierten Farben ist. Weiteres iiber die Theorie 
der Grundfarben Rot, Gelb (!), Blau iiber Violett, iiber Farbenblindheit ersehe man 
aus dem Original. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 54. 827—35. 1935.) W in k l e r .

J. Hanson, S. M. Neale und W. A. Stringiellow, Die Absorption von Farbstoffen 
durch Cellulose. VI. Wirhung der Umwandlung der Cellulose und eine Theorie des Elektro- 
W fekts. (V. vgl. N ea le  u. Pa t el , C. 1935. I. 2443.) Starkere Bewegung des Absor- 
benten im Farbebad wirkt stark auf die Farbstoffaufnahme durcli Garnę u. Gewebe, 
schwacher durch Folien. Durch Mercerisieren geąuollene Cellulose nimmt mehr Farbstoff 
auf ais naturliche in einem Verhaltnis, das durch die Konz. des zugesetzten NaCl nicht 
becinfluCt wird. Oxydation der Cellulose setzt die Farbstoffaufnahme herab, die Herab- 
setzung ist verhaltnismaBig deutlicher bei niedrigen Salzkonzz. Die Begiinstigung der 
Farbstoffaufnahme durch Elektrolyten u. die entgegengesetzte Wrkg. der Oxydation 
beruhen auf ion. Gleichgewicliten des Donnantyps. Unter der Annahme, daB das Farb- 
stoffanion durch Cellulose absorbiert wird, ist eine Gleichung fiir die Salz- u. Farbstoff- 
konzz. auf theoret. Grundlage aufgestellt, die mit den Vers.-Ergebnissen hinreichend 
fiberoinstimmt. Die Ausdehnung der Theorio auf die Ionisation der COOH-Gruppen der 
Ojtycellulose stimmt qualitativ mit den Tatsachen iiberein. (Trans. Faraday Soc. 31. 
1718—30. Doz. 1935. Manchester.) Su v e r n .

E. B. Adams, Azofarbstoffe in der Baumwollfiirberei. Schwierigkeiten bei der 
Anwendung von unl. Azofarbstoffen vom Typ des Naphthol AS. Schwierigkeit des 
mustergetreuen Farbens; mangelhafto Reibechtheit; Glanzminderung auf merceri- 
siorten Qarncn u. Schwierigkeit des Abziehens. Besondere Schwierigkeiten fand Vf. 
beim Farben yon dunkelblauen Tonen auf Garn u. Stiick. (J. Soc. Dyers Colourists 52.

' ,Jan- 1936.) F riedemann.
f  iQQIĉ ard Haynn, Immedialtiukofarbstoffe in der Hąlbwollfarberei. (Fortsetzung zu 
A  ■ , 2211.) Die Anwendung der Farbstoffe fiir yerschiedenes Materiał ist be-
m ?  Muster. Die Farbstoffe ermoglichen, in der Fiirberei von Halbwoliwaren,

ollstramaterial, im Garn ais Strahn oder Kreuzspule, im Stiick viele gangbare Farb- 
in sehr guter Wasch-, Walk-, SchweiB- u. Dekaturechtheit in Verb. mit Metaehrom-, 
n-roin‘cvunSs- «• sauren Wollfarbstoffen herzustellen. (Melliands Textilbcr. 17. 

" p''7 -Mara 193G.) SuvERN.
mit f i .orand, Gewebe aus Kuml-seide-Baupmollemischfaden. Beim Vorbehandeln 
(lip« n i?' zur Steigerung der Affińitat der Baumwolle ist KOH unzuwenden, weil 
Feb kiop ®auin"’°He beeinfluBt. Hinweise fiir das Farben. (Ind. textile 53. 82—83.

'p  M ) ' SUVERN.
Kaltf" , nd, Aufdrucken plastischer Reserven auf Acetylcelhilosegeweben fur das 
t , v « -  ', orscbnfteu fur geeigneto Reserven u. Angabe von Farbstoffen. (Ind.

53L 94—95. Febr. 1930.) Su y e r n .
u' weiB Das Arbeiten mit Ba-Molybdat oder -Wolframat, mit Albumin
fMniii ®S??®oten, mit Serikose u. bei Acetatseide mit Opalogen A ist beschrieben. 
Iwelhands Testilber. 17. 249-50. Marz 193G.) Su y e r n .
Krist/iil \  sloJfe und Hilfsprodukte 1935. Eine neue Sumachform ist die Penguin- 
u. 'i- der BurriSH D yew ood  Co. Lt d . — Fiir echte Brauntone auf Wolle 
Firma J> , , ^ az°kolchrombraun RL konz., Diazokolkupferbraun 3 RNL  u. GNL der 
die SeiHofr u E1TCH & Co. Lt d ., die Wollfarbungen sind liclit-, wasch- u. walkecht, 
Scide qin f  mUr!?e!1 auc*1 noc^ abkochecht. Weitere Farbstoffe der Firina fiir Wolle u. 
thpl AS-W i  BL u. 2 RL u. Neulrakoleehtviolett BL  u. 2 RL, wie die Napli-
konz. der p e anSeweildet werden die NaplUhosole der Firma. — Eriophlozin 4 G 
gut lichtecht ^0Ł0UR Co. Lt d ., ein saurer Egalisierfarbstoff, hat klaren Ton, ist 
'buckschmir' Kr n *-'c^u ôsefasern nicht u. hydrolysiert nicht im Fiirbebad. — Kiipen- 

'Claytok \x u  / f  der Gesellsch aft  fu r  Chem . I n d u st r ie  in  Ba sel  (The 
tchtgriinr, ' kTD.) i8fc besonders einfach in der Anwendung, Chlorantin-
Sp1- Kiimuchł » » ^  niederer u. hoherer Temp. u. deckt Viscose u. Baumwolle sehr 
giebiger, Bau li 'St ^larer 11 • gelber ais die G-Marke, ferner lichtechter u. aus- 

KKOIf i u- Kunstseideeffekte werden nicht angefiirbt. Iiunstseide-
die Farbunaon' •  , .c^ Nachbehandeln mit CH20  wasser-, wascli- u. schweiBechter,

= sina rein weiB iitzbar. Neue Lederfarbstoffe der Firma sind Echtleder-
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braun EBC, ETC  u . a ., fe rn e r Neolanorange GOC. —  N cue P ig m en tfa rb sto ffe  der 
I m p e r i a l  C h e m ic a l  I n d u s t r i e s  L t d .  sind  Fastdscharladi B supra, -bronzerot 3 B, 
-bretnenblau G supra Pasie u. Pulver, -rot 6  B  supra Pastę u . -gelb G supra Pasie, Druck- 
oder L ack farb en  Monoliteditrot 2 RS  u . Monolitviolett SR S, sowie Rotortoei/3, letzteres 
zum  D rucken  v o n  G um m istereos. N cue C h lorazo lfarbstoffe  d e r F irm a  sind  Chlorazol- 
echtblau 7 GKS  u . 5 G 5 S, -echlgrau 2 GS, -echthdio RKS, -echlgelb 6  GSS, sie farben 
B aum w olle u. K u n stse id en , a u ch  N a tu rse id e  w asser- u. w asehech t. F u r  Mischgewebe 
au s B aum w olle u . V iscose d ien t Chlorazolbraun CVD, 8 w eite re  Chlorazolfarbstoffe 
reserv ie ren  A ceta tseide , Chlorazolińscoseschicarz g ib t a u f  V iscoseseide blaulichschwarze 
T onę, Chlorazolseidensdiwarz G is t  weiC iitzbar, f iir  M ischgewebe d ie n t Ohlorazolunion- 
schwarz AC. E in  sau re r  W o llfarbs to ff d e r I m p e r i a l  C h e m ic a l  I n d u s t r i e s  L td . 
i s t  Lissaminechtgdb AE S  zum  F a rb e n  y o n  K le idersto ffen , P lu sch en  u . H utfilzen , ein 
n e u e r Yerfcreter de r S o lvayfarbsto ffe  is t  Sohayblau PFN. Z um  F a rb e n  a ller A rt Wollc 
w ird  Coomassiegdb F JS  y erw endet, besonders geeignet is t  es a u ch  fiir  erschwerte u. 
u nerach w erte  Seide sow ie fiir  L eder. Acronolhimmelblau 3 GS k a n n  zu r Erzeugung 
g riin e r T one b e n u tz t w erden , fe rn e r fiir B u n tiitzen  im  H y d ro su lfitd ru ck . N eue S-Farb- 
sto ffe  s in d  Thionolbraun GDRS u . PR S, dessen V u lk an is ie rech th e it bemerkenswert 
ist, fe rn e r Thionolbraun CL5 RS, siiure- u . a lk a liech t. Dispersolmarineblau RS, 
-carmin B  u . -echtearmin 2 B in Puherform sin d  A ceta tseidefarbsto ffe . Dieselbo An- 
w endung  fin d en  Duranolblau GN, -grau 2 B, -braun B  u. -marineblau B. N eue Caledon- 
fa rb s to ffe  sind  Caledongriin BNS, -brillantblau 2 RC u. Jadegriin 2 GS. F iir  die Leder- 
fa rb e re i d ienen  d ie Neranbrillanłmarken, neue Solodiromlederfarben u. Naphthalinlder- 
braun DB. D ru ck fa rb en  sin d  Duriiulonseidendrucksdiwarz A  u. Alizurolgrun 2 YS. 
Z um  F a rb e n  von  N ah ru n g sm itte ln  w ird  Edicololgdb H S  b e n u tz t, zum  F arben  natiir- 
licher B lum en d ie  Floricolfarbstoffe, fiir  K a u tsc h u k  d ie  Vulcalexfarben. —  Neue Acetat
soide roseryiorende D irek tfa rb s to ffe  d e r S a n d o z  C h e m ic a l  C o. L t d .  sind  Chlorariwi- 
echtrotCBR, -echtbordeaux CRD, -echigrunGF, -dunkdbraun C RN, -dunkelgriin CSA 
u . -echtschwarz CRL. Trisulfonbraun 2 R  g ib t ech to  T one a u f  Baumwolle-Viscose> 
d u rc h  N ach k u p fem  w ird  d ie L ic h tec h th e it y e rb essert. W alk- u . schweiSechte tar- 
bungen  a u f  W olle g ib t Sulfoninrot 3 R konz. Azorhodin GR is t  g u t  lich tech t u. egali- 
s ie rt. D asselbo g ilt  von Alizarinliditblau 2  Gl, e in  seh r re in  griinlicligelb farbenaer 
K iip en fa rb sto ff is t  Sandotlirengdb NGC, a u ch  fiir re ino Seide geeignet, sehr wasen-. 
Cl- u . a lk a liech t. —  Cr- u . e ch te  B aum w ollfarbstoffe  d e r Y o r k s h i r e  D yew ap .e  an  
C h e m ic a l  Co. L t d .  sin d  Siiurealizarinschwarz RBL  u . 2 G, Durochromgrauo > 
-gelb G, -orange ER  u. -violett 2 B, fe rn e r Mtlachromblau B  u . Benzanileditbordeaux ~ J 
u . 4 BL, -cditorange AG, •echtbraun RL  u . -echtblau 3 BL. —  U n te r  dem  Naruen 1 yv ' 
b ra ch ten  P e t e r  S p e n c e  a n d  S o n s  L t d .  T i-P h o sp h o o x a la t zum  F a rb en  y o n L e  
in  den  H an d el. —  E in  A p p re tu rm itte l fiir  B aum w olle u . V iscose is t  Sapamm AII 
G e s e l l s c h a f t  f u r  C h e m is c h e  I n d u s t r i e  i n  B a s e l ,  ak n lich en  Zwecken 
Avivan OT d e r G r e e n w o o d  a n d  C h e s t e r s  L t d . ,  w eite re  A ppreturm itte l ^  
Cydohexanolstearat der H o w a r s  a n d  S o n s  L t d . ,  Cirrasol LC u. SA, sowie II o* 
d e r  I m p e r i a l  C h e m ic a l  I n d u s t r i e s  L t d . ,  Mulsoid W, W P  u . RW  der m o l 
Co. L td . ,  d ie Softener S  u. SF, e in  gegen h a rte s  W . b estiind iger E m u lg a to r ist o 
d e r G a r d i n o l  C h e m ic a l  C o. L t d .  R ein igungs- u . N e tz m itte l  sind  Amoa ^
d e r A m oa C h e m ic a l  C o. L td . ,  Oranit K  3 d e r H e x o r a n  C o. L td . ,  MulsolJ u- < 
soid DCS d e r M u l s o i d  C o. L t d . ,  Nervan BN  d e r N o r m a n  E y a n s  aXD, ! „. ‘\ l u r- 
S ta rk  bas. E m u lg ieru n g sm itte l s in d  Mono- u. Didthanolamin d e r GENERAL M E T A ^ ^  
GICAL AND C h e m ic a l  L t d . ,  a is  L ósungsm . fiir yerschiedene Zw ecke kan n  Ucty ^  
dienen . W eite re  A ngaben  beziehen sich  a u f  d ie A ceta to  h o h erer Alkohole, J„ittel. 
la c ta t, M attie rungs- u. w asserd ich tm achende  M itte l, B eizen  u . E ntsch licn tung  
(D yer, T ex t. P r in te r , B leacher, F in ish e r 75 . 111— 12. 125. 159— 62. 18o. •
1936.)   SUVEE •

Benjamin R. Harris, Chicago, Ul., V. St. A., Ester von hoheren sulSon̂ \ Z ' c  
gesdttigten Carbonsduren mit Polyoxyverbindungen werden erhalten, w®im . (I),
Glyceride mit yerhaltnismaBig wenig C—C-Doppelbindungen, wie p .  jaiucefyl- 
Schmalz, parliell hydriertes Baumiooll-, Erdnuji-, Kakaool, Kakaobutler, „.jihjcerin, 
athennonooleat, [H33C10-O-CH2-CH(OH)-CH2-O-CO-C17HM],
[ H , 5C l7  - C O  ■ O  • C H ,  • C H ( O H )  • C H ,  • O  • C O  ■ C l7 H 33] ,  M o n o o t e t j l ^ t w r y , 0 . 
[h mc 17• c o - o -c h 2 -'c h (o -c o -c 17h m) • c h •c h , - 0 - c h 2-c h ( 0 - c 0 - c , 7h 35) fe2rner 
C O  ■ C \ 7H a5] ,  Glycerinmoncabietinsdureester, [ H O C H J ' C H ( O H )  ■ C H ,  • O  • C O  • <20 30 >
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Ester von Glucose, Sucrose, Mannit, Sorbit, Didthylenglykol usw., die bei gewóhnlicher 
Temp. fest sind, mit Sulfonierungsmitteln (ILSO,v raucheMeH2SOv  Cl-SOąH usw.) 
behandelt. — Z. B. wird I mit der doppelten Menge konz. H2SO., (D. 1,84) bei 38—10 
behandelt, 12—18 Stdn. stehen gelassen, mit k. W. gemisekt, NaCl zugegeben, abermals 
steken gelassen, wobei sich die Ester an der Oberflacke absetzen. Man wascht nun 
mit w. W. n. flockt die Emulsion mit Salz aus. Es entsteken feste, in W. unl., aber 
dispergierbare Prodd., die in der Textil-, Papier-, pliarmazeut., Seifen-, kosmet., łarb- 
stoff-, Futtermittelindustrie ais Nelz-, Imprdgnier-, Reinigungs-, Sohaum-,Selimie) - 
mittel verwendbar sind; sie konnen mit Seifen, sulfonierten Seifen u. OJen, Heilmitte u 
usw. zusammen verwendet werden. (A. P. 2 029168 vom 16/11. 19-9, ausg. 28/1.
1936.) D o n le .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Fdrben von 
CeUulose (nativer Cellulose, wie Baumwolle, Leinen, von regenerierter, wie Yiscose, hupjer- 
ammonialcal, mit guatemdren NH 3-Salzen gefdllter Cellulose, denitnerter Nitrocelluhse 
usw.), indem man Farbstoffe, die keine oder nur geringe Affimtat zur Cellulose be- 
sitzen u. bei der Acylierung nicht zers. werden, in Form von Lsgg. o d er Drucklarben 
auftragt u. die Cellulose nachtraglich acyliert. Man kann auch nur stellenweise eine 
Acylierung vornehmen oder Stoffe einwirken lassen, die die Acylierung verhmdern 
u. beim Wasehen entfernt werden. Der Farbstoff bleibt nur an den acylierten btellen 
zuriick, wahrend die nicht acylierten farblos werden; diese ko n n en  gegebcnentaUs 
noch mit einem Farbstoff behandelt werden, den die acylierten Stełlen nicht annehmen. 
Zur AcyUerung eignen sich u. a. Anliydride ton Essig-, Propion-, Butter-, 1 alenan-, 
Isovakrian-, Monoehloressig-, Phthalsdure, Chloride von Essig-, Propion-, Butter-, 
Benzoesaure, in Ggw. von alkal. Katalysatoren, wio K-, Na-Acetał, von sauren, wie 
H£0it ZnCL, CuSOt ; es konnen Verdiinnungs- oder Losungsmm., wie Bzl., XyU>l, 
Perchlorathylen, Pyridin, Bzn., PAe., zugegen sein. Ais Farbstoffe sind brauchbar: 
Kitonrot 2B  u. G B (SciIULTZ, Farbstofftabellen, 7. Ausgabe, Bd. 1, Nr. 101), Kitonrot & 
(>• c., Kr. 40), Lanasol 2 R  (1. c., Nr. 243), Kitongelb S  (1. c., Nr. 732), Brillantsulfonrot B 
(U., Nr. 41), Xylolgdb S  (1. c„ Nr. 735), Alizaringriin (1. c., Nr. 1201), Aylolblau AS 
(1- c., Nr. 771), Benzylgriin B  (1. c„ Nr. 767), Xylolblau BL  u. OL (1. c., Nr. 974), ferner 
raetallhaltige Azofarbstoffe, z. B. die Cu-haltigen, die man, von Diazoverbb., wie 
l'Diaz0’2-0xynaphthali7i-4 -sulf(msaure u. von a- oder fi-Naphthol u. ihren Sulfonsauren 
ûsgehend, erhalt, dgl. die Cr-haltigen Verbb. von o-Oxyazofarbstoffen. Man erhalt 

lebhafte u. waschechte Fiirbungen. (F. P. 783 303 vom 26/12. 1934, ausg. 11/7. 1930. 
ochwz. Prior. 20/1. 1934.) D o n le .

Durand & Huguenin Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Reservieren von Fdrbungen 
Estersalzen von Lcukokupenfarbstoffen, dad. gek., daB man ais Reservierungsmittel 

roteinstoffe oder Albuminoide allcin oder im Gemisch mit Verdickungsmitteln u. 
jpgebenenfalls unter Zusatz von Illuminationsfarben aufdruckt, trocknet, mit der 
“ g. des Estersalzes klotzt u. die Farbung wie ublich entwickelt. — Zur Verwendung 
.0,5®t nach den Beispielen Leim, Gelatine u. Albumin. Fiir Buntreserven komnien 
m łrage: Kupenfarbstoffe unter Zusatz von Alkali u. Hydrosulfit u. mit Siiure zu 
i r a l k a l .  Eisfarbenpraparate. (F. P. 793 279 vom 3/8. 1935, ausg. 21/1.
1936. L. Prior. 6/8. 1934.) ScHMALZ.

Durand & Huguenin Akt -Ges , Basel, Schweiz, Resermeren von Fdrbungen 
X  f slers<dzen von Leukokupenfarbstoffen, dad. gek., daB man das Gewebe mit einer 
l "u ’ e'no quartare Ammoniuinyerb. u. gegebenenfalls ein Reduktionsmittel ent- 

cndcn Reservepaste bedruckt, trocknet, mit der Lsg. des Estersalzes klotzt u. die 
farbung wie ublich entwickelt. — Nach den Beispielen kommt ais Alkali Na2C03, 
nS K̂ i;vierungsraittel Benzylphenylammoniumehlorid, Benzylpyridiniumchlorid u. 

nmcthylphenylammoniummethylsulfat in Betracht. — Auch substantive Estersalze 
rc*n "’e*0 reservieren. (D. R. P. 626 686 KI. 8 n vom 27/3. 1934, ausg.

1936.) SCHMALZ.
Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Drucken von Teztilstoffen 

einem }l, lsefa'sern oder aus umgefallter Cellulose, dad. gek., daB man Druclcpasten mit 
b®h.\  an reduzierbaren Farbstoffen, z. B. der Indigo-, Anthrachinon-, Azm-, 

a. ' i "■lazinreihe, Schwefdfarbstoffen, ińd&phenolen, p-Benzo- oder Naphthcchinonen, 
Zusat7UZlerenoen Sulfoxylaten unter AusschluB von Alkalien, gegebenenfalls unter 
trocknpt' 011 . ureił oder saureabgebenden Mitteln, wie Diathyltartrat, verwendet, 
°derdor U'o"?e ublich dampft. Die Dmckpasten konnen noch aromat. Sulfonsauren 

ze> Glycerin, Athylglykol, Thiodiglykol, Hamstoff oder Betain enthalten.
A vni* 1- 252
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Die Druckpasten konnen auch zur Herst. von Reserven mit Kiipenfarbstoffen unter 
Kiipcnfarbungen, neben Anilinsehwarzdruckansatzen, Estersalzen von Leukokiipen- 
farbstoffen, sauer zu entwickclnden Eisfarbenpraparaten u. auch im Atzdruck ver- 
wendet werden. Mischgewebe aus Cellulosefasern,- z. B. Viscoseseide, u. alkaliempfind- 
liehe Fasern, wie Wolle, Seide u. Acetatseide, konnen nach dcm neuen Verf. bedruckt 
werden, ohne daB die tier. Fascr gesehiidigt -wird, wahrend Acetatseide die Leuko- 
rerbb. gut aufnimmt. (F. P. 793141 vom 29/7.1935, ausg. 16/1.1936. D. Prior. 
28/7. 1934.) SCHMALZ.

J. S. Wheelwright Ltd. und John Sylvester Wheelwright, Tonbridge, England, 
Bedrucken von Teztilien. Um ein Verschmieren der Farben beim Bedrucken von z. B. 
Sciden- oder Baumw'ollstoffen zu vcrmeiden, bringt man zwisehen das Gewcbe u. die 
ublicherweise damit verbundenc feuchtigkeitsbestandige Schicht eino Lage von saug- 
fahigem Materia), z. B. Baumwollfilz. (E. P. 439129 vom 17/7. 1934, ausg. 27/12. 
1935. F. P. 792 638 vom 17/7. 1935, ausg. 7/1. 1936. E. Prior. 17/7 1934.) Salzmann.- 

Heberlein & Co., Akt.-Ges., Scliweiz, Herstellung von durchsclieinenden Mustem 
auf Textilstoffen durch Avfdruck von Ziiikchloridlosuncjen, dad. gek., daB man Lsgg. 
Y erw endet, dio durch Lósen von Cellulose in ZnCL-Lsg. bei niederer Temp. u. 
gegebcnenfalls Erwarmen bis auf 70° u. Abkiihlen erhaltlich sind u. HCOH enthniten 
konnen. Ais Verdickungsmittel kommt zweckmaBig umgefallte Cellulose zur Anwendung, 
die ganz oder teilweise durch Cellulosederiw., z. B. durch Cellrdoseester, ersetzt werden 
kann. Nach dem Spiilen der bedruckten Waro kann eine Behandlung mit Quellungs- 
m itte ln  angeschlosscn werden. — Gebleiehter u. mercerisierter Baumwollmusselin 
wird mit einer Lsg. yon 2,1 g Viscoseseideabfallen in einer Lsg. von 69 g techn. ZnCL 
in 31 g W. bedruckt, bei 95° getrocknet, gespult, ausgeąuetscht u. unter Spannung 
getrocknet. Die Ware wird dann 4 Min. in NaOH von 32° Be getaucht, gespult u. nut 
H2S 0 4 von 2° Be behandelt. Dann wird k. gespult u. unter so schwacher Spannung 
wie móglich getrocknet. — Weitere Beispiele erlautern das Verf. (F. P. 794 Q3b 
Yom 5/8. 1935, ausg. 6/2. 1936. D. Priorr. 1/12. 1934, 17/6. u. 10/7. 1935.) Schmalz- 

Comp. Nationale de Matióres Colorantes & Manufactures de Produits 
Chimigues du Nord Rśunies (Etablissements Kuhlmann), Seine, Frankreich, Faro- 
stoffe und Zuńschenprodukte. Man kondensiert Cbloranil (I) mit aromat. Aminocarbon- 
sauren oder ihren Substitutionsprodd. u. behandelt mit sauren, ringschlieBenden 
Mitteln. — Durch 2-std. Erhitzen von m-Aminobenzoesaure mit I in A. unter Ruck- 

,,, fluB erhalt man Verb. (II), braune Ivr>-
i stalle, unl. in A., 1. in Alkalien, w[. JJ1

HOOC—f y ^ H - 1  pO / N —COOH organ. Fil. Man erhitzt II mit łeUj
I J o = l )—NH—l J *n Nitrobenzol, bis die urspriingta

y ” braune Farbung blau geworden ist u.
Cl eine Probe mit HoSO., eine blaue 1AV

gibt; nach dem Kiihlen verd. man mit A., hierbei scheidet sich die Verb. ais 
PulYcr, wl. in organ. Fil., 1. in wss. NaHCO? ab. Aus I  u. 3 -Amino-4 -methoxyben:oe-sâ  
erhalt man in analogcr Weiso eine Verb., dio beim Erwarmen mit A1CI3 in Pyndui.a 
auf 110° in 8 Stdn. eine braune Verb., swl. in organ. Fil., 11. in Alkalien gibt. Die ? ?  
Verb. e rh a lt  man beim Erhitzen des Ausgangsstoffes mit B enzoylchlorid  m ■ 
benzol. Aus I u. 3-Amino-4-oxybenzoes(iure entsteht eino Verb., rotbraune Kiys* j 
die Lsg. in H2SO,, ist blaugrau; durch RingschluB entsteht eine in H?S04 blau i. ' c  ̂
gibt mit AnthraniUaurę eine braune Verb., die durch Kondensation eine m » «
blau 1. Verb. liefert. Ahnliche Verbb. erhalt man aus I  u. p -A m in o b en zo esa u re  
p-Aminosalicylsaure. (F. P. 789 805 vom 10/8. 1934, ausg. 7/11. 1935.) nrmin 

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Julius v. o ‘ 
Frankfurt a. M., Werner Schultheis, Frankfurt a. M.-Hóchst, und Erwin W  ’ 
Kóln-Deutz), Darstdlung von p-Chinonen. Fluoranthen oder seine ^ erlTVj7łU£p£L- 
siert man mit aromat. o-Diearbonsaureanhydriden oder dereń Deriw. nach DR 
CRAFTS u . behandelt dio so erhaltenen Ketocarbonsauren oder ihrc ®envvl gt'jtuiert 
stitutionsprodd. nach ihrer Isolierung mit ringschlieBenden Mitteln u. su 
gegebencnfalls. Die Yerbb. dienen zur Herst. von Farbstoffen. — Eine Misc o ^
Fluoranthen (I), Phthalsaureanhydrid (II), A1C13 u. Bzl. verruhrt man 1- o • ' (jas 
warmt dann noeh einige Stdn. auf 45—50°, tragt die M. in E isw asser, vcrc.
Bzl. u. saugt die entstandene Fluoranthenoyl-o-benzoesaure (III) ab; zum 1 ei o 
man sie in Sodalsg., filtriert u. fallt mit Mineralsauren; III, schwach 8“  . - q „ t .
aus Eg. oder Chlorbenzol, F. 212—214°, gibt in Nitrobenzol bei 30 mit 3
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geringer Mengen A1CI3 oder Jod in einigen Stdn. u. 3-std. Erwarmen auf dem W.-Bade 
oin Gemisch von zwei isomeren Br-Verbb., die durch verschiedene Loslichkeit der Na- 
Salze getrennt werden konnen. Die eine Br-Verb. krystallisiert aus Eg. in gelben 
Krystallen, F. 225° (IV), sio bildet ein in W. wl. Na-Salz, die andere (Y) bildet ein 11. 
Xa-Salz. III gibt mit PC1E das Saurechlorid, F. 163°, das beim Erhitzen in sd. Trichlor- 
benzol Phthaloylfluoranthen, Krystalle aus Dichlorbenzol oder Nitrobenzol, F. 333° 
(VI), gibt; aus derTrichlorbenzolmutterlaugc kann man noch einleichterlosliches, orange- 
gelbes Phthaloylfluoranthen, F. 240°, gewinnen. Aus III erhalt man durch Behandeln 
mit H^SOj 66° Bć bei 95° ebenfalls ein Gemisch der beiden Isomeren. Erhitzt man 
III in Chlornaphthalin mit Benzoylchlorid einige Stdn., so erhalt man nach Abkiihlen 
zuerst das hóher schm. Phthaloylfluoranthen u. nach dem Einengen der Mutterlauge 
oder Abdampfen des Lósungsm. das isomere, niedrig schm. Phthaloylfluoranthen. Ein 
Gemisch der Isomeren orlialt man beim Erwarmen von III in Chlornaphthalin mit 
S0C1,. IV liefert beim Erhitzen in Chlornaphthalin mit Benzoylchlorid Bromphthaloyl- 
fhioranlhcn, orangegelbe Nadeln aus Dichlorbenzol, F. iiber 300°. V liefert mit H ,S04 
(56° Be bei 90° in 30 Min. ein Bromphthaloylfluoranthen, gelbe Nadeln aus Nitrobenzol,
F. uber 300°. Fluoranthenoyl-2 -naphthalin-3 -carbo7isdure, F. 235—236° (darstcllbar 
durch Kondensation yon I mit Naphthalin-2,3-dicarbonsaure) gibt in Chlornaphthalin 
beim Erhitzen mit Benzoylchlorid Benzphthaloylfluoranthen, gelbe Nadeln, F. iiber 300°. 
Aus I u. Dichlorphthalsdureanhydrid erhalt man Dichlorfluoranthenoyl-o-benzoesaure, 
die beim RingsehluB iiber das Saurechlorid das JHchlorphthaloylfluoranłhen, gelbe 
Aadeln aus Trichlorbenzol, F. iiber 350° gibt. Aus I u. Chlorphlhalsaureanhydrid entsteht 
eine Chlorfluoranthenoyl-o-benzoesaure, die nach dem RingsehluB iiber das Saurechlorid ein 
'^lorpluhaloylfluoranthen, gelbe Nadeln aus organ. Losungsmm., F. iiber 300°, liefert. 
jf ,8*bt in Trichlorbenzol in Ggw. von Jod mit Br beim Erwarmen ein Monobrom- 

plitmoyljluoranthen, gelbe Nadeln, F. iiber 300°. Aus III erhalt man durch Erhitzen 
in frichlorbenzol mit Toluolsulfonsśiurechlorid oder in C h lo rn ap h th a lin  mit FeCl3 eine 
-'nschung der beiden isomeren Phthaloylfluoranthene. (D. R. P. 624 918 KI. 22b 
'om 1 2 /6 . 1932, ausg. 31/1. 1936.) F ra n z .

I-G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky 
Rudolf Robi, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung ton Anlhrachinonabkómmlingen, 
gek., daB man Fluorenoylbenzoesaure (I) oder ihre Abkómmlingo mit mindestens 

ei/ ler unbesetzten o-Stellung zur CO-Gruppe in der Warme mit anorgan., wasser- 
j sPa ei*den, nicht sulfonierend wirkenden Mitteln behandelt. Ais anorgan. Mittel 
er genannten Art kommen vorzugsweise Phosphorsiiure (II) u. A1C13 u. ferner ZnCl2 

15 *n ®etracht. Z. B. wird I in 89%ig. II bei 220° eingetragen u. das Gemisch
i "'hnuten lang unter Riihren auf etwa 210° erhitzt. Das nach dem Aufarbeiten
la ene Phthałoylfluoren (III), F. 259—261°, geht bei der Oxydation mit Chromsaure 

irtv'>er p-ĄSOj-Mischung in lin-Phthaloylfluorenon, F. 351°, iiber. Bei der Auf- 
Owrll'-® • R°bprod. wird noch ein isomeres III, F. 220—222°, erhalten, das bei der 
j - a 111 Phthaloylfluorenon, F. 274—276°, iibergeht. — Aus 2-Chlorfluorenoyl- 
sirh eine Verb. vom F. 253—255° erhalten. Die Phthaloylfluorene lassen
ino. zur von Farbstoffen verwenden. (D. R. P. 624 885 KI. 12o vom 1/ 6.

T T V 0/1‘ 1936.) Ga n t e .
und Ri ri’ ,,^-I^Hindiistrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky 
nrorfuZ-i Robi, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellen von Farbstoffen und Zwischen- 
fluorene'1 I'3 474, dad. gek., daB man andere ais lineare Phthaloyl-
uuter d p ,ca. Substitutionsprodd. mit Aldehyden oder Ketonen oder wie dieso
D. R p 62-1 ^ c:alaion3bcdingungen reagierenden Verbb. umsetzt. — Das nach
P. 22(1— 9990 /1  (vorst' Ref.) aus den Mutterlaugen abgeschicdene Phthałoylfluoren, 
dinon.2~nU t j  .^phthałoylfluoren bezeichnet) (I) gibt beim Kochen mit Anthra- 
Kiipe kriff- ~n 11 • Piperidin unter RuckfluB einen Baumwolle aus der
spiel 9 rip, 1? ^ ' ‘Mtichiggelb farbenden Farbstoff. Verwendet man das nach Bei- 
stelit einr- pi', ,', 624 885 erhaltliche Chlorisophthaloylfluoren, F. 217—220°, so ent-
aus I u 7 "baltige gelbe Verb., die Baumwolle griinstichgelb fiirbt. Der Farbstoff 
ndfat 0ran<j*e m!noan^ ,ac “̂ no?,'2-aWe/(!/£Z farbt Baumwolle rot, der aus I u. Glyoxal- 
Eg. F 1 t'2ero1  ̂ u- Benzaldehyd erhalt man eine Verb., kugelige Aggregate aus
Z«S. ZUD n D (D- R- P- 626 074 KI. 22b vom 17/6. 1934, ausg. 20/2.1936.

I. G 6.2‘ 474;. c- 1936. I. 2444.) F ra n z .
stoffm, dad ePm |Us r̂ie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarb-

gCK., daB man diazotiertes l-Amino-2-nitrobenzol oder dessen durch
252*
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N 02-, Alkyl-, Oxalkyl- oder Carbonsiiureestergruppcn substituierte D eriw . mit 2-0xy- 
naphthalin-3-carbonsaureamiden kuppelt, in denen ein H-Atom der Amidgruppe durch 
eine Alkylgruppe, die bis zu 5 C-Atomen enthalten kann, ersetzt ist u. das andero 
H-Atom der Amidgruppe durch eine gleiche Alkylgruppe, eine Aralkyl-, Cycloalkyl- 
oder Arylgruppe ersetzt sein kann, kuppelt. — Die Herst. folgender Farbstoffe ist 
besckrieben: l-Amino-2-nitróbenzól (I) ->- 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaurediathylamid; 
S-Nitro-i-amino-l-methylbenzol oder 3-Nitro-4-amino-l-athylbenzol 2-Oxynaphthalin- 
3-carbonsduredimethylamid; 3-Nitro-4-amino-l-methoxyl>enzol oder 3-Niłro-4-atnino-
1-alhoxybe7izol -V 2-Oxynaphtlialin-3-carbonsaure-N-butylphenylainid; I ->- 2 -0 xyiiaph- 
thalin-3-carbomaureisoamylaniid oder -dłhylamid oder -butylamid oder -N-dihyl-cydo- 
hexylamid oder -n-amylamid (II); 3-Nitro-2-ami?iobenzol-l-carbonsduredłhylester oder
3-Nitro-4-aminobenzol-l-carbonsduremethylester —>- 2 -Oxynaphthali7i-3 -carbonsdure-N-me- 
thyl-dthylamid; l-Aniino-2,4-dinitrobenzol oder l-Am i7io-2 ,4 -dinitro-6 -methylbenzol ->- II-
— Die Farbstoffe sind in vielen organ. Losungsmm. 1. u. dienen zum Farben von
Lacken oder Filmen, die unter Verwendung dieser Ldsu7igs7nm. hergestellt werden. 
(F. P. 793 295 vom 5/8.1935, ausg. 21/1.1936. D. Priorr. 16/8. 1934 u. 11/5.
1935.) Schmalz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hersldlmig vo7i Azofarb- 
stojfcTij dad. gek., daB man diazotierto Aminę yon der Zus. A, worin R =  OH, O-AIkyl,

__ COR O-Aryl, O-Aralkyl oder N < y  (X u. Y  =  H, Alkyl,
A -OjS^__ ^  Aryl, Aralkyl oder hydroaromat. Rest) u. R' u. R" =  H,

1 2 Alkyl, Aryl, Aralkyl oder einem hydroaromat. Rest ist,
mit Aminonaphtholsulfonsauren oder Deriyy. des l-Aryl-5-pyrazolons, die mindestens 
eine 1. machende Gruppe enthalten, kuppelt. — Die Herst. folgender Farbstoffe ist 
besckrieben: l-A 7ni7iobe?izol-2 -carbo7isauredidihylamid-5 -sulfo7isduredidihyla7md (I)
2 -Ami7io-8 -oxy7iaphthali7i-6 -sidfo7imure (II) oder l-(2'-()xy-3-carboxy-5'-sulfophenyl-3-i>K- 
thyl-5-pyrazolon (III) oder l-(2'-Chlor-5'-$idfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon (V); 1 -Amino- 
benzol-2 -carbo7isduredimethylamid-5 -sulfo7isduredi7nethylamid II; l-AmintAeraól-2-ear- 
borisauremethylester-5-sulfonsauredidthylamid -y  II oder l-Aceta7ni7io-S-oxynaphthalm-
3,6-disulfonsdure (IV) oder III oder Y; l-Aminobenzol-2 -carbonsaure-5 -sulf(msdv.re- 
dialhylamid (VI) ->- V; l-A 7ni7iobenzol-2 -carbo7isdure-5 -sulfo7tsdurea7iiid ->- IV oc*er 
oder V; l-A m i7wbmzol-2 -carbcmsdure-5 -sulfonsaureplie7iylamid III oder II ocit‘r
2-Phe7iylamino-8-oxy7iaphthali7i-6-$ulfonsaure; YI -> I I ; l-A m i7ióbe7izol-2 -carbonsaure-
5 -sulfo7isaure-N-dlhylphenylamid V oder II oder l-(4 '-Sulfophe7iyl)-3 -methijl-’>p'Jr' 
azólon; l-Am i7ióbenzol-2 -carbonsdurea7nid-5 -sulfonsdureamid ->- II oder III; 1 -Aniino- 
be7izol-2-carbo7isduremeth,7jlamid-5-sv.lfo7isduremethylamid - r  I I ; l-A 7ni7ióbenzol-2 -carbon-
sauredthylamid-5 -sidfo7istiureathyla7nid ->- V oder II; I l-{4'-SulJo-phenyl)-5-pyrazolon'
3-carbonM ureathylester; l-Ami7iobe7izol-2-carbonsdure-N-athylph47iylamid-5-svlfonsaure
N-athylphe7iylamid ->- III oder II. — Die Farbstoffe farben je nach Zus. Wolle u. fcci  ̂
in roten, gelben u. braunen Tónen von guter SchweiBeehtkeit u. ausgczeicnne^  ̂
Liehteehtheit. II wird neutral oder sauer gekuppelt. (F. P. 793 503 vom 5/8. IJ 
ausg. 27/1. 1936. D. Priorr. 4/8. u. 10/8. 1934.) Sc,HĴ LL ,

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herslellung von Azofarbsi!°JJ • 
dad. gek., daB man Diazoverbb. mit /3-Oxytriphenylen (V) oder dessen D e r i v v .  kuppc •
— Die Herst. folgender Farbstoffe ist beschrieben: l -A 7ni7W-2 -7iilro-4 -chlorbenzo l 
oder l-A 7M7io-2 -chlorbenzol oder l-Amino-2,5-dichlorbmzol (II) oder 1 -Amino 
benzol (III) oder l-A m i7io-2 -7nethoxy-5 -7nethyl-4 -be7izoylami7iobe7izol oder
- - -  - - - - - - ; - ■ A m i7w -3-7nethoxydiphe7i y U m n ^

1 - Ami7io - 2,5 - didthoxy - 4-benzoylaminobenzol oder 
ami7ióbe/izol oder l-A 7ni7io-4 -7iitrobe7izol

2-chlor-5-7nethoxy-4-be7izoyla7ninóbc7izol (IV) oder 4-Ami7io-3-7nethoxydiphe7iylamin ®
■ ■ ■ - - r 1-Amino - 2,5-div<elhoxy-4-ben~oj

jr l-Ami7io-2,5-dimeihoxybenzd^om_
1 -Ami7iobc7tzol-4-suIfoTisdure oder l-Ami7io-2-oxy-5-nilróbe7izól-3-$vlfo7isdure,(anc“ , .
ehromyerf.) ->- V ; 4,4'-Dia7nino-3,3'-dimełhoxydiphenyl 2 Mol. V; II rl. f  qRo/ ja, 

sulfonsdure (erhaltlich durch Behandeln von > mi1 T)inxv- 
H2SOj bei 35—40°); l.Aminobenzol-3-sulfonmure »
triphenylen (XIV), erhaltlich durch Schmelzen ro n u n p  
disulfonsaure, hergestellt durch Behandeln von Irip . 
mit 96%ig. H2S04 bei 170—180° mit kaust. Alkahen;, ^
(3,fl-Dioxytriphenylendicarbonsdvreanilid (die D i c a r D O ^

erhaltlich durch Behandeln von XIV mit C02 unter Druck) oder -di-2 -Ttiethyip̂  
oder -di-T-naphthylamid oder -di-2'-7nethoxyphenylamid; I oder 1-Amwo--,
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benzol -y [).Oxyiriphenylen-o-carboiisaurep]ienylami<l; II oder l-Amino-3-chlorbenzol oder 
l-Amino-3-nitróbenzol (VI) oder III oder I oder l-Amino-2-methoxy-4-nilrobenzol (VII) 
oder TOI odor l-Amino-2-methoxybenzol-5-sulfonsaurediathylamid (IX) oder 1-Amino-
3-nitro-G-methylbenzol (X) oder 4-Amino-2,3'-dimethyl-l,l'-azobenzol (XI) oder 1-Amino-
6-cklor-4-co-trifluormdhylbenzol (XII) -y  P-Oxytriphenylen-o-carbo?isaure-2'-methylphenyl- 
amid-, II oder I oder VIII oder XI oder XII ->- f!-0 xylriphenylen-o-carho7isdvre,-4 '-7Mtli- 
oxybenzol; VI oder IX ->- j}-Oxylriphenylen-o-carbonsaure-4'-clilorplie.nylamid\ X oder 
LAmino-6-methoxy-3-chlorbenzól (XIII) oder IV j)-Oxytriplienylen-o-carbonsaure-3'- 
methjlphenylamid; XIII -y  f3-Oxylriphenylen-o-oxycarbonsaure-4'-methylpJienylamid; 
VII oder II oder III oder I oder l-Amino-2-nilro-4-methylbenzol oder l-Amino-2-metliyl- 
i-nitrobtnzol oder XIII ->- fS-Oxylriphenylen-o-carbonsaure-2'-methoxyphenylamid. — 
Die Farbstoffe farben, in Substanz oder auf der Faser hergestellt, in der Regel in braunen 
Tonen. (F. P. 794 068 vom 21/8. 1935, ausg. 7/2. 1936. D. Prior. 25/8.1934.) Schm a .

I. 6 . Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von Azofarb- 
sloffen, dad. gek., daB man Diazo- oder Azokomponenten yerwendet, dio eine durch 
den Rest einer hydroaromat. Mono- oder Dicarbonsaure substituierte NH2-Gruppe 
enthalten. — Die Herst. folgender Farbstoffe ist beschrieben: l-N-Acetyl-cydohexyl- 
amino-4-aminóbmzol (I) ->- 2-Hexahydrobenzoylamino-8-oxynaphthalin-6-sulfonsaure (II); 
l-N-Athyl-benzoijlarnino-4-aminóbenzól ->- II; I l-Hexahydrobenzoylamino-8 -oxy- 
naphthalin-4 ,6-disulfo7imure; l-Arninóbenzól-2-sulfonsaure -y  2-Hexaliydróbenzoylamino- 
ż-oxynaphthalin-7-sulfonsaure; 4,4'-Diaminodiphaiyl-l,r-cydohexan 2 Mol. II; 
l-Amino-4-methylbenzol-2-sulfonmurcphenylamid -y  II; m-Xylidin-o-sulfonsaure -y  II; 
l-Amino-4-N-aihyl-benzoylamino-6-methylbe?izol -y  l-Hexahydrobenzoylamino-8 -oxy- 
naphihalin-3,G-disulfonsaure; l-Amino-4-}iexaJiydrobenzoylaminobenzol -y  1-Benzoyl- 
arnino-8-oxynap}ithali7i-4 ,6 -disulfoiisaiire (III); l-Amino-4-telrahydrobenzoylaminobenzol 
~y III; l-Amino-2,5-dimethoxy-4-liexahydrobenzoylaminóbenzol (IV) - y  1-Toluolsulfoyl- 
n™ńu>-8-oxynaphthalin-3,6-disulfonsaure; IV -y  l-(2'-Clilor-5'-sulfophenyl)-3-methyl- 
■i-pyrazolon. — Die Farbstoffe farben je nach Zus. Wolle u. Seide in orangen, roten 
bis blaucn Tonen. (F. P. 794481 yom 30/8. 1935, ausg. 18/2. 1936.) Sch m alz .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstdlung 
von Trisazofarbstoffen, dad. gek., da 13 man Diazoazoyerbb. mit l-Amino-5-oxynaphthalin 
wler dessen in 4-Stelhing kuppelnden Deriw. yereinigt, weiter diazotiert u. mit be- 
uebigen Azokomponenten kuppelt. — Zu Schwz. P. 179 448; C. 1936. I. 3028 ist 
Mchzutragen, daB noch folgende Farbstoffe hergestellt werden konnen: 2-Amino- 
l«Vhthalin:4,8.disulfonsaure -y  1-Aminonaphthalin (I) -y  l-Amino-5-oxynaplithalin-
1-snlfonsuarc (II) -y  2 -Pkenylamino-5 -oxy7iaphthalin-7-sulfonsaure (III); p-Toluol- 
S’1 Jonsdureester der l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfons(iure - y  I -y  II oder 1-Amino- 
''acMoxynaphthalin-7-sulfonsdure -y  III. Nach Abspalten des Acetylrcstcs kann der 
F h  t r *n ^esserer Ausbeute erhalten werden ais bei Venvendung von II. — Die 
halt • 3 / ar ĉn Bauinwolle in sehr lichtccliten, griinstiehig blauen Tonen. Ent- 
tvi Cn/ n  NH2-Gruppen, so konnen sie auf der Faser diazotiert u. mit 2 -Oxynaplithalin 
ino- m yl-3-methyl-5-pyrazól<ni entwickelt werden. (F. P. 793 459 yom 25/7. 
wo’ aus6- 25/1. 1936. Schwz. Prior. 26/7. 1934. S c h m a l z .

ton r?;Sê s°kaft fiir Chemiscłie Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstdlung 
carb -̂azoJar ŝtoffen’ dad. gek., daB man Diazoazoyerbb. aus diazotierten o-Oxyaryl- 
1 AtninSr'UrCn U' i'Amino-2-alkoxynaphtbalinen mit den Kondensationsprodd. aus 

od an'UrĈ 0r^  I ^I°I- eines Aminonaphthols, 1 Mol. einer Aminosalicyl- 
der , ®r |3nor Aminoazosalicylsaure u. gegebenenfaUs 1 Mol. eines beliebigen Restes, 
Kirplv, r ii’ 9  oder ® an den Cyanurrest gebunden wird, kuppelt u. dio Farbstoffe
— !'nI7 Substanz oder auf der Faser mit Cu-abgebenden Mitteln behandelt.
flachzut C : 1^6 924, C. 1936. I. 2216 ist noch die Herst. folgender Farbstoffe
0-syJfm fa-̂ Cn:l, .  m n̂o'^'oxybenzol-2-carb°nsduTe (I) ->- l-Amino-2-methoxynaphtlialin- 
eaurt  (iiT>Ur j ' ' Kondensationsprod. aus X, l-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfon- 
i ’-oxv-J v 0 F l'Amino-8-oxynaphthalin-4,6-disu1fonsaure (IV), Anilin (IX) u. 4-Amino- 
u' 2 Mol '^'/j^f^^-carbctiisaurc (VI); I -y  II -y  Kondensationsprod. aus X, III 
<lensatjnn"<m i m'n°benz°yla7nino)-l-oxybenzol-2-carbonsaure (V); 1 - y  II ->- Kon-
1 -y u  > ' aus ,X, 2 -Amino-5-oxynaphthali7i-7-sulfonsaure (VIII) u. 2 Mol. V;
X, Yjjj onc*ensationsprod. aus X, VIII, V u. VI; I -y  II -y  Kondensationsprod. aus 
(Ml); 2 Mol fl i r ‘t^ -min0m5 'metfloxy-2 -mdhyl-4 '-oxy-l,l'-azobe7izol-3 '-carbonsaure,

• U II) ^  Kondensationsprod. aus X, VIII, 2 -Am.i7io-5 -oxynaphtha.lin-
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prod. aus X, IV u. 2 Mol. V; I II -> Kondensationsprod. aus X, III u. 2 Mol. V;
I II Kondensationsprod. aus X, III, V u. I; 0-Amino-J-oxybeiizol-2-carbonsdure ->
II ->■ Kondensationsprod. aus X, III, VI u. IX; I -y  II ->- Kondensationsprod. aus X,
III u. I. — Dic Farbstoffe fiirben Baumwollo u. Viscoseseide in griinstichig blauen u.
griinen Tónen. (F. P. 793 699 vom 26/7. 1935, ausg. 29/1. 1936. Schwz. Prior. 30/7. 
1934- Schmalz.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Koberle, 
Gerd Kochendoerfer und Robert Schweizer, Ludwigshafen a. Eh.), Darstdlung 
von Kiipenfarbstoffen. Pyridinobenzanthrone oder -azabenzanthrone, die neben min- 
destens einer reaktionsfahigen Peristellung noeh mindestens eine Aminograppo auf- 
weisen, dereń H-Atonie ganz oder teilweise substituiert sein konnen, behandelt man 
mit alkal. Kondensationsmitteln u. laBt gegebenenfalls auf die erhaltenen Kupenfarb- 
stoffe Halogen oder halogenabgebende Mittel einwirken. — Die Kiipenfarbstoffe ent- 
stehen in sehr guter Ausbeute u. besitzen vorzugliche Echtheitseigg. Das Prod. aus 
7-Brom-6-(N)-5-pyridi?iobenzanthron (I) u. 1-Aniinoanlhracliinon gibt beim Erhitzen 
mit KOH u. A. auf 145° nach 2 Stdn. u. Oxydieren der erhaltenen Leukovct'b. in wss. 
Lsg. mit Luft einen Farbstoff (II), der die pflanzliche Faser aus der Kupę griinblau 
farbt, t>eim Seifen erhalt man ein kraftiges Marinę, das wassertropfenecht ist. Das Prod. 
aus I u. 5-Aniino-l,9-anthrapyriviidin (III) liefert einen dunkelblau farbenden, das aus
7-Dimelliylamino-6-(N)-5-pyridinobmzanlhron (darstellbar aus I u. Dimcthylamin) 
einen violettstichig marineblau farbenden Kiipcnfarbstoff. Ahnliche Farbstoffe liefert 
das Prod. aus 7-Methylamino-6-(N)-5-pyridinobenzanthron, aus Bz.-l-Brom-7-dimeihyl- 
amino-6-(N)-5-pyridinobenzanthron (erhaltlich aus 7-Dimethylamitio-6-(N)-5-pyridino- 
benzanthron u. Br in Nitrobenzol in Ggw. von Jod bei 100— 120°. Das Prod. aus Bz.-
l,7-Di-a-anthrachinonylamino-6-(N)-5-pyridinobenzanthron (darstellbar aus Bz.-l,7-Di- 
brom-6-(N)-5-pyridinobenzanlhron, erhaltlich aus I durch Bromieren in Nitrobenzol bei 
170°, durch Kondensation mit 2 Moll. 1-Aminoanthrachinon) farbt Baumwollo aus der 
Kiipe olivgrau. Durch Erhitzen des Prod. aus B z.-l,7-Dibrom-6 -(N)-5 -pyridinobenz- 
anthron u. 1 Mol. Pyrazolanthron mit Atzalkalien erhalt man einen marineblau fór- 
benden Farbstoff. Bz.-l,2-Anthraćhinonylaminopyridino-Bz.-3-azabenzanthron (I’ ) 
liefert beim Erhitzen mit KOH u. A. einen grau farbenden Farbstoff. IV erhalt man 
durch Kondensation von 1 Mol Brompyridino-Bz.-3-azabenzanthron, das man aus 
Pyndino-Bz.-3-azabcnzanthron durch Bromieren in Nitrobenzol in Ggw. von Jod Se'

II

oder

winnen kann, mit 1 Mol 1-Aminoanlhrachinon; das P yrid ino-B z.-3-azabenM ntfoone  ^
steht durch Behandeln von dem durch Red. aus dem beim Nitrieren von Bz.-o-A
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anlhron in H2SO., mit HNO:, ontstehenden Mononitro-Bz.-3-azabe.nzunthron erhaltlichen 
Monoamino-Bz.-3-azabaizan(hro)i mit Glycerin u. IŁSO., in Ggw. von Oxydations- 
mitteln, wic m-Nitrobenzolsulfonsaure. — Das Prod. aus 1 Mol 1-Aminoanlhrachinon 
u. 1 Mol Bz.-l-Brom-6-(N)-5-pyridinobenzanthron (darstcllbar durch Behandeln von 
G-(N)-5-Pyridinobenzanlhron mit Br in wss. Suspcnsion) gibt mit KOH bei 175—180° 
in 3 Stdn. einen grau farbenden Kiipenfarbstoff. Das Prod. aus Chlorpyridinobenz- 
anthron (darstellbar aus l-Chlor-5-aminoanthrachinon mit Glycerin u. IŁSO.,) mit 
1-Aminoanlhracliinon gibt beim Verschmelzen mit Alkali einen grau farbenden Kiipen- 
farbstoff. Bz.-l-a.-Anthrachinonylaminooxypyridinobenzanthron (darstcllbar aus 2-Amino-
3-oxyanlhrachinon mit Glycerin u. H2SO, u. Behandeln des entstandenen Pyridinooxy- 
benzanihrons in Nitrobenzol mit Br in Ggw. von Jod u. Fe u. Umsetzen des Prod. mit
1-AminoanthracJrinon) liefert beim Verschmelzen mit KOH u. A. einen grau farbenden
Kiipenfarbstoff. II gibt in Nitrobenzol mit S 02C12 naeh Zugabe von Jod naeh dem 
Erwarmen auf 125° einen marineblau farbenden Kiipenfarbstoff, durch Bromieren in 
Nitrobenzol bei 160—170° entsteht ebenfalls ein marineblau farbender Kiipenfarbstoff. 
(D. R. P. 624 582 KI. 22b vom 12/7. 1934, ausg. 24/1. 1936. F. P. 792 262 von\ 
9/7.1935, ausg. 26/12. 1935. D. Prior. 11/7. 1934.) F b a n z .

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Indigoide Kilpenfarbsloffe.
5-Alkoxy-6-methyl-7-ehlor-3-oxythionaphthene oder 5-Alkoxy-6-chlor-7-methyl-3-oxy- 
thionaphthene oder ihre reaktionsfahigen a-Derivv. kondensiert man mit zur Bldg. 
von indigoiden Farbstoffen geeigneten Verbb. Die so erhaltenen unsymm. indigoiden 
Farbstoffe zeichnen sich durch ihren Farbton u. ihre gute Yerwandtschaft zur Faser 
aus. Die Farbstoffe konnen lialogeniert werden. — Durch Behandeln von 1-Mcthyl-
2-methoxy-6-chlorbenzol mit HC1S03 erhalt man das Svlfochlorid, das durcli Red. mit
Zn-Staub das Mercaplan gibt, durch Kondensation mit Monoehlorcssigsaure erhalt 
man 2-Chlor-3-meihyl-4-metlioxybenzol-l-thioglykolsaure, F. 112°, fiihrt sic in das Chlorid 
uber u. kondensiert mit A1C13 zum 5-Methoxy-6-methyl-7-chlor-3-oxythionaphthen (I), 
Krystalle aus Eg., F. 185—186°. —  4-Melhyl-6-chlor-2,3-diketohydrothio?mphihen- 
*•(fidimethylaminoanil) kondensiert man in Eg. mit I, man erhalt einen Baumwolle 
korinth farbenden Kiipenfarbstoff. Den gleichen Farbstoff erhalt man aus dem p-Di- 
mthylaminoanil des 5-31cthoxy-6-methyl-7-chlor-2,3-dikclodihydrolhionaphthens mit 4-Me- 
fr ' ^owzythionaplUhen; mit 2,3-Naphthoxythiophen erhalt man einen marineblau 

r̂benden Farbstoff. Der Farbstoff aus I u. dcm 2-Anil des 6,7-Dimclhyl-5-melhoxy- 
'J-dikelodihydrothionaphthens farbt grau. Die aus 2,1 -Naphthisalin u. PC15 in Chlor- 
*nzol erhaltene Lsg. des a ■Clilorids gieCt man zu einer Suspension von I in Chlorbenzol, 
fi M Eiihren filtriert man den Farbstoff, der die Faser griin farbt. 5-Melhoxy-
•c 'or-i-inethyl-3 -oxylhio7iaphłhen (darstellbar aus 2-Amino-3-melhoxy-l-niethylbenzol-

S T/ ^urc  ̂ Ersatz der NH2 durcli Cl nacli Sandmeyer, Dberfuhren in das
‘JfjocĄlorid, Red. zum Mercaptan, Kondensieren mit Monoehloressigsiiure zur 2-Mctliyl- 
thl °i' mê .loxy^ 't^ 0(J^ykolsdure, F. 129°, u. RingschluB) gibt mit 2,l-Naph(hoxy- 
o Z ^ -P f n M y lw in o a n il  einen braun farbenden Farbstoff; mit 8-Chlor-l,2-naphlh- 
sati lw',lh",me}hylaminoanil erhalt man einen grau farbenden Farbstoff. Durch Konden- 

r  ^es 5-Metlwxy-6-Mcrnie(hyl-2,3-diketodihydrothionaphthen8 mit 5-Meth-
vmii '7/0 ‘or'3-°xythi<r>Mphthen entsteht ein grau farbender Farbstoff. (F. P. 45 824
1935 n o ? ! 35, au8g‘ 9̂ 12- 1936‘ D. Prior. 10/2. 1934. Zus. zu F. P. 774 286; C.

T ń  n !  • F r a n z .
methvl r ł 1 erl*-llłluStrie Akt.-Ges., Frankfurt a. IM., Thioindigofarbsloffe. 5,7-Di- 
Farbst r,f a Kenoxytt1>OIlaplitl)('ne oxydiert man zu den entsprechenden symmetr. 
Farbst°rfVr r kondensiert sio oder ihre reaktionsfahigen a-Derivv. mit indigoide 
entsnrppl.6 ], ^en Verbb.; die Farbstoffe konnen noch lialogeniert werden. Aus den 

P ‘a*kyH»alogenbenzolen erhalt man l,3-Dimethyl-2-cMorbenzol-4-lhio- 
Essigsaure’ V 1 1 7 °’ U' 5’7 -^ łnethyl-6-cKlor-3-oxythionaphlhen (I), Krystalle aus verd. 
1'Metłwl (’ 11 118°. I gibt beim Erhitzen mit dcm p-{Dimełhylamino)-anil des
Farbstoff 1 '■ornxythionaphthens einen Baumwolle licht- u. bauchecht rot farbenden 
Sulfonieren W .s, }5.farkkriiftige Drucke liefert. I erhalt man aus mc. m-Xylidin  durch 
'n IJ-Dirnelhl o u * 1'’ l^ a7-ot‘eren> tlberfiihren der Diazoverb. naeh Sa n d m e y e r  
zum' Merca ™orbenz°l-4-sulfcmsdure, Red. des hicraus hergestellten Saurechlorids
aug l-Chlor-2 ,n^ens‘eren mit Monoehloressigsiiure u. RingschluB. Der Farbstoff
' iolett a,PMhoxyihioplien u. dem p-(Dimethylamino)-anil des I farbt Baumwolle
'iolett' o. ą f-VS , u' dem 2-Anil des 4,7-Dimethyl-5-chlor-3-oxythionaphłhen rótlich 

i des G-Mcthoxy-3-oxythionaphlhe?>s scharlach, 2-Anil des 4-Methyl-
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ó,7-dicMor-3-oxyihionaphłken rotlichviolett, die aus I u. 2-Anil des 6-Cldor-3-oxytliio- 
naphiliens, des 3-Oxylhionaptehens u. des 4-Methyl-3-oxy(hionaphthens rot, der aus I 
u. 2,l-Naphthoxythiophen braunlichrot, 1,2-Naphłhoxythiophen bordcaux, 2,3-Naphłh- 
oxythiophen bliiulich grau, 8-CMor-l,2-naphthoxythiophen korinth, 5,7-DicMorisalin- 
a-ehlorid rótlichblau, 5-Bromisałin-a.-chlorid violett, 5,7-Dichlor-d,6-dimethylisatin- 
a-chlorid violett, 4-Methyl-5-chlor-7-mellioxyisatin-a-Morid blau, 2,1-Naphthisaiin- 
u.-Morid grau, l-Chlor-2,3-naphthisalin-a-chlorid griinstichig blau u. 5 ,7-DicMorisatin 
rot u. 6-Chlor-7-methylisatin braunlich orange. (F. P. 793 894 vom 19/8. 1935, ausg. 
3/2. 1936. D. Prior. 8/9. 1934.) F ranz.

XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
Walther Klenk, Der Troclcenproze/3 in der Farbenfabrik. Trockenanlagen mit 

direkter Feuerung geben bei sorgfaltiger Kegulicrung ein besseres Trockengut ais An- 
lagen mit Dampflieizung. Neuerdings werden insbesondere zum Trocknen von Erd- 
farben Torokenvorriolitungen mit kontinuierlichem Betrieb (Trockentrommeln, Sckacht- 
trockner) yerwendet. (Farben-Ztg. 41. 84—85. 25/1. 1936.) Scheifele.

Horst Rumpelt, Schwierigkeiten bei der Filtration von Farbstoffen und Farbkorpern. 
(Farben-Chemiker 7. 57—60. Febr. 1936.) Scheifele.

Ludwig Dittmar, Gifte und ilire Abwehr in Farben- und Lackfabriken. A u f z a h l u n g  
von Giftcn bzw. schadliehen Stoffen u. Angabe der Gegenmittel u .  H e i l m a f i n a h m e n .  
(Farben-Cliemiker 7. 94— 96. 103. Marz 1936.) S c h e ife le .

F. V. Artus, Neue Deckfarbenbindemiltel. Verss. m it Tylose ais Bindemittcl. 
(Farben-Chemiker 7. 56—57. Febr. 1936.) Scheifele.

Hans Victor Berger, Olfreie haltbare Anslrichmitłd. Verwendungsvorteilc von 
Silicatfarben u. yerbesserten Kalkfarben. (Farbę u. Laek 1936. 33. 8/1.) Scheifele.

H. Beutel, Uber Plakatieim auf Ólfarbenanslrichen. Die in einem Falle beoo- 
aclitete Beschadigung eines Olfarbenanstriches durch aufgeklebte Plakatc wird aut 
die starkę Zusammenziehung u. das Zerfallen des eingetrocknetcn Plakatleimfihu8 
zuruckgefuhrt. (Farbę u. Laek 1936. 65. 5/2.) S c h e ife le .

Ewald Fonrobert, Holzól ais Rolistoff fur Lacke und Kunslharze. (Vgl. C. 193o-
I. 2449.) (Farben-Chemiker 7. 49—54; Verfkroniek 9. 41—46; Paint Colour Oil Varmsn 

Ink Lacąuer Manuf. 6 . 45—48. Febr. 1936.) S c h e ife le .
Hans Dautz, Traubenkenwl, ein einheimischer Lackrohsloff ? Angaben aus der 

Literatur, die fur die Verwendung des Traubenkernóls, z. B. fiir die Linoxynhersi . 
sprechen. Die Olausbeute der Trester ist allerdings gering. (Farbę u. Laek 19oU- 
17— 18. 27—28. Jan.) Scheifele.

Erich Stock, tJber das Oiticicaol. Das Oiticicaol kommt in yersehiedenen Quahta -o 
in den Handel, so daB jede Sendung auf ihre Verwendbarkeit gepriift werden mu ■ 
Das untersuchte 01 war fest u. hatte folgende Kennzahlen: SŹ. direkt 6,96, o, 
VZ. h. 198,2, 208,5, JZ. (H a n u s ) 40, 50,7. Beim Erhitzen des Ols ohne Riihren w  
teilweise bis yóllige Gelatiiiierung ein; wurde beim Erhitzen von Anfang an geru > 
so resultierte ein einwandfreies Standol. Die Herst. von Kalkharzlacken mit 
standol bietet keine Vorteile, da man bei Verwendung von rohem O i t i c i c a o l  unter 
wendung langerer Kochzeiten einen besser trocknenden Laek erhalt. Der > 
extrakt muB so lange erhitzt werden, bis ein entnommener Tropfen auf der Wasp 
naeh dem Erkalten so spróde ist, daB er beim Kratzen abspringt. Der bestc h..a_' ^
laek wurde erzielt durch Zusammenschmelzen von 01 u. Kolophonium u. naclitrag 
Kalkzugabe. (Farben-Chemiker 7. 45—46. Febr. 1936.) Scheif s *

Fritz OM, Fischtran in Anslrichsloffen. In Phenolharź-Leinóllackcn _'vur ^ j cn 
Leinol durch steigende Mengen eines Lacktranes ersetzt, welcher f°lgende_K-eim 
aufwies: Farbę hellgelb wie Leinol, spezif. Gewicht 0,921, VZ. 191, SZ. 3,6, J*- ( .
182. Mit steigendem Trangeh. ging die Troekenfahigkeit u. die W.-Bestandigkci ^  
Auch die chem. Widerstandsfiihigkeit wird meist gemindert. Zum Ausg ei ^  
langsameren Trocknens kann man tranhaltiee Lacke etwas magerer naiten. l 
u. Laek 1936. 3 9 -4 0 . 53 -5 4 . 29/1.) .. J Cin̂ K a«ri-

Erich Stock, Unlersuchwngen uber die Harze. XXI. Mitt. Uber raffimf 
kopal Neuseelands. (Vgl. C. 1936-1. 2639.) Drei durch die Farbę untcrschiedwi^ ^  
nierte Kaurikopalproben yon Neuseeland zeigten folgende Kennzahlen- 
63,01, 77,0; VZ. 92,58,129,05, 84,17; Sinterpunkt 120—126°, 130—135°, 150 ; m . 
175°, >  170°; Aschengeh. 0,30—0,35%, 0,21—0,24%, 0,26—0,27%. W  UIX
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nierten Kaurikopale sind in den iiblichen Celluloselacklosungsmm. 1., so daB sie fiir 
Celluloselacke brauclibar sind. Der eino Kopal lieB sich. oline yorheriges Aussehmelzen 
mit Leinol zu Lack verkochen, wahrend die beiden anderen Kopale ein yorlieriges 
Aussehmelzen erforderten. Die Ollacke trockneten harfc u. klcbfrei auf.

XXII. Mitt. Uber geschmolzenen Bernstein. 10 altere Bemsteinproben waren in 
Benzolspiritus yollstandig 1. Bestimmungen yon SZ., VZ. u. Asehegeh. zeigten, daB 
in den Betrieben der Staatlichen Bernsteinwerke der geschmolzene Bernstein mit 
groBer Sorgfalt hergestellt wird u. gleiehmaBig ausfallt. (Farben-Ztg. 41 . 182—184. 
22/2.1936.) Sc h e if e l e .

A. M. Hamisch und M. K. Scherbakoff, Uber die Eleklrolytempfindlichkeit der 
Carbamidtiarze. Vff. untersuclien die yon PoLLAK u. B i p p e r  (Cliemiker-Ztg. 48  
[1924]. 582) beschriebenen Trubungen der Harnstoff-Formaldehydkondensationsprodd. 
u. ihre BeeinfluBbarkeit durch Elektrolyte. EingieBen der primaren Kondensations- 
prodd. in W. fiihrt zu Fraktionierung in eino 1., „typ. hydrophile“, u. in eino harz- 
artige unl., „relatiy hydrophobe“ Fraktion, die zwar in W. unl. ist, aber leicht W. 
unter Quellung aufnimmt u. das aufgenommene W. nur schwer wieder abgibt. Vff. 
halten diese Fraktion nicht fur ein Gemisch von Polymcrhomologen, sondern yon 
Verbb. mit verschiedenem Geh. an lyophilen Methylol- u. polaren Doppelpeptidgruppen 
(KHCONH). Die relatiy liydrophobe Fraktion cntsteht bei einem Mol.-Verhaltnis 
HCHO: CO(NH2)„ <  2 u . bohem pn am reichlichsten. Nach Abdest. eines Yorlaufs 
von HCHO u. CH3OH im Vakuum wird das Kondensationsprod. triibe (Ausfallung 
der relatiy hydrophoben Fraktion); die Triibung laBt sich durch Zusatz von Elektro- 
lyten oder A. beseitigen (Herabsetzung der wirksamen W.-Konz.). — Zur Best. der 
Wirksamkeit der einzelnen Salze werden die Flockungsschwellenwerte gemessen, 
indem zu den olektrolythaltigen llohkondensationsprodd. gemessene Mengen W. bis 
zum Auftreten einer bestimmten Triibungsintensitat zugesetzt werden. — Zwischen 
der Ursprungsnormalitat ( =  Konz. des Salzes im Rohkondensationsprod.) u. der 
mbungsnormalitat (=  Konz. nach W.-Zusatz bis zur Triibung) besteht (insbesondere 
liir KJ) bei Konzz. uber 0,4-n. ein linearer Zusammenhang; bei kleineren Konzz. sind 
"egen der bereits von vornherein yorhandenen Elektrolyte gróBero Abweiohungen 

Linearitat zu beobachten. — Dic Wrkg. yerschiedener Elektrolyte entspricht 
'. Stellung in den HoFM EISTERSchen Ionenreihen; jo ausgepragter die Lyophilie, 
aesto starker ist die klarendo Wrkg. Die Flockungsschwellenwerte werden durch 

eranderung des pH beeinfluBt, jedoch nur yerhaltnismaBig wenig. Eine Erniedrigung 
es pH wirkt in optimalen Grenzen dispergierend u. lósliehkeitserhohend. (Acta phy- 

sicocbunica U. R. S. S. 2. 575—84. 1935. Moskau, Inst. f. piast. Massen.) L e c k e .
William D. Owen, W erksprilfungen an plastischen Massen und Produkten. (Fort- 

-e zung zu C. 1936. I. 445.) Messung der mechan., elektr. u. therm. Eigg. Unters. auf 
em. \\iderstandsfahigkeit, physiol. Unschadlichkeit u. Stabilitat. (Brit. Plasties 

moulded Products Trader 7. 259—60. 314—15. 323. 368—69. 372. 416—18. 
1936̂  W . W o l f f .
Farl ° ririai1 Bland, Farbenpriifung und Farbenmessung. Anreiben in 01, Unterton, 
f'n n Veirni°®en’ H P 8 *n W., Farbenmessung mit Loyibondtintometer, triehromat.
1936 1° leter u' mit Photozelle. (J. Oil Colour Chemists’ Ass. 1 9 . 9—23. Jan.

Sc h e if e l e .

WanEi ^a â°how, U. S. S. B., Herstdlung siabiler Schutzuberzuge aus Wasserglas. 
Farbat ff 8 V°n ^ B ó  wird mit einom Klebstoff, z. B. Dextrin, Kieselgur u. dgl., 
(kamS 5 U' Minera^ l impragniertom Kalk yermischt u. auf den zu schutzenden 
"las (^^fino^®etra®en' — 1 (Teil) Dextrin ais 50°/oig. wss. Lsg. wird mit 15 Wasser- 
6 Jlinpr i-i ■ - vefs°tzt u. mit 1 Kieselgur, 1 Farbstoff sowie 4 Kallcpulyer, das mit
(Rncc b 'vurde, yermischt. Die M. ist widerstandsfahig gegen H 2S 0 4.

Loui, mm9  v -m 19/12- 1933> aus8- 31/10. 1935.) R i c h t e r .Leim 1 ,avame, Frankreich, Feuersichere Auftragsmasse aus Karosserielack,
H weraUuUstoffen wie Kreide, Gips, Kalk in feingemahlenem Zustande. Die
23/1 M fi? ’ Eisen> Zement u. Gips. (F. P. 793384 yom 30/10. 1934, ausg.

Erie Edro -n Brauns.
fianden 1TO, /u1 London, England, Gewinnung vcm Luckharzen aus den Ruck-
Tenin. „ panien, Olirenschaien u. dgl. durch Extraktion derselben bei erhohter 
z- B. durrb <RlTac , 'Jas- organ. Substanzen, wie Anilin, Toluidin, Xylidin oder Pyridin, 

andeln mit Anilin bei 105° u. Abpressen der FI. vom Biiekstand. Die
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FI. wird dann mit W. gewasclien u. im Vakuum wird das Anilin abdest. Dem ver- 
bleibenden Harz werden 3% Kolophonium zugesetzt. (E. P. 439 835 vom 16/6. 1934, 
ausg. 9/1. 1936. F. P. 791233 vom 13/6. 1935, ausg. 6/12. 1935. E. Prior. 16/6.
1934.) B r a u n s .

Comp. Francaise pour l ’Exploitation des Procśdes Thomson Houston, 
Frankreieh, Herstellung von Phenolaldehydhardacken mitAlkydharzen ais Katalysatoren. 
Die geinaC Hauptpatent F. P. 768 031; C. 1935. I. 806 hergestellten Harze werden 
mit fetten Olen oder Olsauren umgesetzt u. in Lósungsmm. wie Solventnaphtha, Toluol 
u. Monoatliylathcr des Glykols gel. Beispiel: Zu dem genmC Hauptpatent gewonnenen 
noeh h. Harz kommen 25% yerdiektes Holzol, dann wird die Temp. der Mischung 
lanasam auf 250° gesteigert. (F. P. 45 732 vom 17/12. 1934, ausg. 18/11. 1935.
A. Prior. 20/12. 1933. Zus. zu F. P. 768 031. C. 1935. I. 806.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Sdbslhtirtcnde Phenolaldehyd- 
harzlacke, bestehend aus einer alkoli. Lsg. von Phenolformaldehydharz (I) mit Zusatz 
von CdO oder Mennige. Beispiel: 200 (Teile) Mennige werden mit 268 I in 75%ig. 
alkoli. Lsg. nach Zusatz von 64 A. innig gemischt. (E. P. 440 889 vom 3/7. 1934, 
ausg. 6/2.1936.) B r a u n s .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Erie William Fawcett, 
Winnington Hall, England, Iłeinigen und Bleichen von Naturharzen durch Dest. der 
in pflanzlichen oder minerał. Olen gel. Harze im Hochvakuum bei 10-3 his 10-5 Hg 
unter Erhitzen auf 168°. Die Ole mussen vorher von den fluchtigen Anteilen getrennt 
werden. Z. B.: 20% braunes Harz werden in Leinól-Standól der erwahnten Art gel. 
Bei Anwendung des obengenannten Hochvakuums u. einer Temp. von 168° wird ein 
helles Harz in Pulverform in der Vorlage gewonnen. (E. P. 440 190 vom 13/6.1934, 
ausg. 23/1. 1936.) B r a u n s .

Deutsche Hydrierwerke Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von daslischen 
. weićhen Eiiceiflmasscn. Man setzt den Massen aus Gelatine, Lcim, Casein, Albumin usvr. 

auBer melirwertigen Alkoholen oder anderen bekannten W e ic h m a c h u n g sm itte ln  Sub- 
stanzen der Formel R—X—Rx—(Y)n zu, in der R einen hochmolekularen aliphat. 
oder cycloaliphat. Rest mit mindestens 6 C-Atomen, Rj einen aliphat., cycloaliphat- 
oder aromat. Rest, X  eine Unterbrechung der C-Kette durch —O—, —NH—, o f 
_ C —O— —SO„—, — S 0 2NH—, I oder —CONH— u . Y eine sa lz b ild e n d e  anorgan. 

n Gruppe, z . B. die Sulfonsaure-, Thiosulfonsaure-, Phosphorsaurecster-
O I gruppe oder Salze dieser Gruppen mit organ, oder anorgan. Basen 

bedeutet. — Z. B. setzt man einer Gelatineschmelze Glyeerin u . eine kleine Jlenge 
des Na-Salzes des Amides der Olsaure mit Aminoathansulfonsaure oder Cyclohesanon 
glyeerin, das NH4-Salz des Cocosfettsaureesters der 6 - O x y l i e x a n s u l f o n s a u r e  n-
Turkischrotól zu. (F. P. 792 989 vom 27/7. 1935, ausg. 14/1.‘1936. D. Prior. dl/'-
1934.) ' S aRRE.

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
R. C. Riebl, Hevea-Ecinzuchtprobleme der Kautschukplantagenwirtschafl'■

schuk 12. 39—45. Marz 1936.) Q el-
F. Kirchhof, Die Rolle des Kautschukkohlenwasserstoffes in der PJlanzc. 

referat iiber die physiolog. Bedeutung des pflanzlichen Kautschuklatex. (Kautscmi
45— 48. Marz 1936.) u  tschub

Hidemaro Endoh, Untersuchungen iiber den Acetonextrakt von Bohkau s 
Y. Der Einflufl von Erwdrmung auf 100° und Lagerung des Acetonextraktes auj 
Verseifungszahl. (J. Soc. Rubber Ind., Japan 8 . 715— 17. Dez. 1935. [Nach eIJ8 -
ref.] — C. 1936. I. 1523.) _ / ,  noi0g.

M. Farberow und A. Ssussljakow, Thennische Plastifikation. 25 * Verf.
Charakterisierung der Prodd. der thenn. Plastifikation (vgl. C. 1936- I. ^  yerf.
gestattet die Gewinnung von Kautschuksorten mit regelbarer Plastizitiit. 
ermóglicht ferner eine weitgehende Energieerspamis bei Herst. der KautseJiu 
gen. Dio mechan. Eigg. der Vulkanisate aus Thermoplastikaten stehen den • 
nicht nach. Der Kalandereffekt ist beim thermoplastizierten Prod. SeI'1.n"^veringgcn. 
iiblichen. Das thermoplastizierte Prod. zeigt viel geringere W.-Adsorptio „.enjger 
Bei mittleren Plastizitaten (2,5—2,75) ergibt das Thermoplastikat e " ,agt;;zierten 
viscose Lsgg. ais gewohnlich plastizierter Kautschuk. Bei stark thermop
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Prodd. (=  85) erhalt man dagegen Lsgg. erhohter Viscositat. (J. Rubber Ind. [russ.: 
Shumal resinowoi Promyschlennosti] 12. 715—22. 1935.) Sc h o n f e l d .

B. Kagan-Sclierlin und N. Ssucharewa, Beziehung zwischen der Wirkung und 
der chemischen Nalur von organischen YulkanisalionsbescJdeunigem. I. Mitt. Vulkazil 
ist ein gut geeigneter Beschleuniger der Luftyulkanisation. Morpholiiulithiocarbamat (I) 

t,Hi wurde dargcstellt durch W.-Abspaltung aus
Diathanolamin mit H2SO, u. Kondensation

-___ / '  u' ‘ '* \ ______/  des Morpholins mit CS2; feinkrystaUin.,
CH, CHi s CII5 CII. p  181°. Ais Beschleuniger hatte das Prod.

weit schlcehterc Eigg. ais Vulkazit, d. h. Piperidinpentamethylendithiocarbamat. 
Ersatz des CH2 durch O hat also groBten EinfluB auf das Verh. der Beschleuniger. 
Ersatz des Piperidins durch aliphat. Aminę war dagegen ohne EinfluB auf die Wrkg. 
desBeschleunigers: nachgewiesen an (CH3)2N -C (: S)SHNH(CH3)2 u. (C2H )̂2N-C(: S )• 
SH-NH(C2H5)2. Die Kondensationsprodd. aus Mono- u. Diathanolamin u. CS2 waren 
iiuBerst unbestandig u. entwickelten bei Raumtemp. H2S; zahfl., 1. in W. In Gestalt 
der Zn-Salze gepriift, erwiesen sie sich ais sehr schwache Beschleuniger. Das Konden- 
sationsprod. aus Diathanolamin u. CS2 wurde durch Oxydation mit Jod in das Sulfid 
ycrwandelt; krystallin. Pulver, F. 162—164°; keine yulkanisationsbeschleunigcnde 
>Vrkg. Durch Kondensation von (GH3)2NH u. CH3NII2 mit CHICHO  wurden Yerbb. 
sehr gcringer beschleunigender Wrkg. erhalten. In der Dithiocarbamatreihe hat die 
Lange der C-Kctte keinen EinfluB auf die Aktiyitat des Beschleunigers. Untersueht 
wurden in dieser Richtung die Xanthogenate. An der Reihe Zn-Athylxanthogenat, 
M-Propyl-t Butylxanthogenat u. Xanlhogenat des Tridthanolamins (Herst. iiber die 
K-Alkoholate, welcho in der Kalte mit CS2 in Rk. gebracht werden) wurde festgestellt, 
uali auch bei den Xanthogenaten die Lange der C-Kette ohne EinfluB ist. Das Konden- 
sationsprod. mit Triathanolamin hatte keinerlei beschleunigendc Wrkg. Die Zn-Salze 
I Otmeihyl- u. Diathyldithiocarbaminsdure (u. das Na-Salz) waren weniger wirksam 
. die entsprechenden Salze der organ. Basen; die Zn-Salze ergeben gleiche Resultate 

"ie das organ. Salz bei langerer Vulkanisationsdauer. Das nach dem A. P. 1 624 723 
aus A Urosodimethylanilin u. Anilin u. Kondensation des Rk.-Prod. mit CH20  dar- 
gestcllte Prod. war ais Beschleuniger wirkungslos. (J. Rubber. Ind. [russ.: Śhurnal 
resinowoi Promyschlennosti] 12. 929—32. 1935.) S c h ó n fe ld .
v I- Drogin, Der Gasrup. (Vgl. C. 1935- II. 3809.) (Rev. gen. Caoutchouc 12.

o m 1" 17- Nr> 117- 16—22. Dez. 1935.) R iebl .
v i; „ or.?nzow ,md N. Piroshkow, Gewalzter Rup. t)ber die Vorteile des Walzens 
des'A ! *̂C Kautachukfabrikation, bestehend hauptsaclilich in der Steigerung
W n^orPt‘onsvermogens. (J. Rubber Ind. [russ.: Shumal resinowoi Promyschlennosti] 
12. 939-42. 1935.) Sciionfeld.
des V f ^ ’ ®ew'-nnun,J von LampenruP aus Anthracen und Naphthalin. Beschreibung 
Fahrit êc'ln- Rufigewinnung aus Rohnaphtlialin u. Anthracen in deutschen
l<m\ en- (J-Rubber Ind. [russ.: Shumal resinowoi Promyschlennosti] 12. 851—53.

o ,  SCHONFELD.
s f f l i  Walter Tietze und Bruno Gschaider, Ober Rup und seine Be- 

heim i- ^  1936. I. 3227.) Eine Reihe verschiedener RuBproben
Emi>Vrp" Proyenienz wurden auf Schiittgewieht, Sichtfeinheit, W.-Geh.,
Fttbekf? * (Acctonextrakt), Aschegeh., Hitzebestandigkeit, Adsorptionsfahigkeit, 
"erdenl US" unt'ersuc l̂t- Unters.-Methodik wird beschrieben u. die Ergebnisse 
RuB , esPr°chen, wobei besonders auf die Unterschiede zwischen den einzelnen 
wischnn °n ,Kc"’iesen "ird, die das yerschiedene Verh. dieser RuBe in den Gummi- 

T R n  fiTen k°nnten- (Kautschuk 12. 25—28. 49—54. Marz 1936.) R ie b l . 
Erweitprł -®,e Unentflamiribarkeit und das Feuerfestmachen von Kautschuk.
U 3<łi a i ) le”crgabe der C. 1936. I. 1524 ref. Arbeit. (Trans. Instn. Rubber Ind.

w . Y d  1935-) • RlEBL-Steigende p ave^’ P ' e physikalischen Eigenschaften vmi Kautschuk-Bitumengemischen. 
s°rten beiĉ 0^ * 3 jtze unvulkanisierten Kautschuks wurden 3 yerschiedenen Asphalt- 
wittels Erw" 180 durch !• I-̂ K- des feingekriimelten Kautschuks (Crepe) im Bitumen 
konzentriertorn V-11'’’ ^ermischung des Bitumens mit konseryiertem u. teilweise
Der Einfluft ?  •™ut'schuklatex, 3. Mischung von Bitumen mit Kautschuk-Fluxollsg. 
Punkt Einrtr;er utacllukzusatze auf die physikal. Eigg. des Asphalts (Erweichungs- 
gebnisse werden^^T8̂ 111̂ 011’ ^ors*on u- Elastizitat) wurde untersueht. Die Er- 

in labellen u. Diagrammen mitgeteilt u. besprochcn. Ein interessantes
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Prod. erhielt Vf. bei Erwarmung von Kautschuk-Bitumenmiśchungen, denen Schwefel 
zugefiigt war. Die Elastizitat war sehr grofi u. der Enveichungspunkt lag sehr hocli 
im Vergleich zu n. Asphalt. Bei andauernd starker Erwarmung von Kautschuk- 
Bitumcnmischungen, die jedoch in der Praxis nicht yorkommt, zers. sich der Kautschuk, 
wodurch die Eigg. des Materials ungiinstig beeinfluBt werden. (J. Soc. chem. Ind., 
Chem. & Ind. 55. Trans. 43—48. 6/3. 1936.) B iebl.

A. Gutman, Die Regeneralionsmethoden von Altgummi aus Natriumdimnyl- 
kaufschuk und die Aussichten auf diesem Gebiet. Von den durchgepriiften Methoden 
zur Rcgenerierung yon SK haben sich die Lsg.-Methodcn bzw. die von GLASUNOW 
(s. folgendes Ref.) yorgeschlagcne Methode ais die einzig befriedigenden erwiesen. (J- 
Rubber Ind. [russ.: Shurnal resinowoi Promysehlennosti] 12. 907— 10. 1935.) ScHÓNF.

G. Glasunow, Regenerierung von S K  nach der Losungsmcthode. (Vgl. Gutman, 
vorst. Ref.) Dio zerkleinerten Altgummierzeugnisse aus synthet. Kautschuk werden 
in einer Batterie von Extraktoren mit Losungsmm. behandelt (Lg., Xylol u. dgl.). 
Die Lsg. leitet man in CaO, zur Aufnahme des S, hierauf in NaOH, zur A u f n a l n n o  des 
Yerseifbaren u. zuletzt in Pilterpressen. Die Verdampfung des Lósungsm. erfolgt 
mittels Diisen (Zerstauben), so daB der Kautschuk sich in Flockenform ausscheidet. 
Es folgt das Walzen des Kautschuks. Der Prozefl ist kontinuiorlich. (J. Bubber Ind. 
[russ.: Shurnal resinowoi Promysehlennosti] 12. 910—15. 1935.) Schonfeld .

P. Barabanów, Trockendestillation von Altgummi. Zur Regeneration von nut 
Textilprodd. yerarbeiteten Kautschukwaren wurde die Methode der trockenen Dest. 
gepriift. Erhalten wurden 50% Riickstand, 25—30% Destillat u. 20—25% nicht kon- 
densierbare Gase. Der Riickstand konnte an Stelle von Eichtenharz bei Herst. von 
Gunimischuh-Regenerat u. ais Weiehmachungsmittel yerwendet werden. Das Verf. ist 
das einzig rationelle. (J. Rubber Ind. [russ.: Shurnal resinowoi P r o m y s e h l e n n o s t i ]
12. 839—41. 1935.) S c h o n f e l d .

Je. Polosskin und S. Apewalkin, Verbesserung der Eigenschaften von SKanj  
dem Wege der thermischen Behandlung. I. Therm. Behandlung yon Na-Butaaieu- 
kautschuk (SK) durch Erhitzen auf 140° in Ggw. der hochsd. Prodd. seiner trockenen 
Dest. oder der uber 140° sd. KW-stoffe, weleho bei der A . - W i e d e r g e w i n n u n g  aus aen 
Riickstanden der SK-Eabrikation erhalten werden, ergibt ein Prod. hoherer Elastizita 
u .  yon einer gewissen Klebkraft. Wird die therm. Behandlung in NH3- M e d i u m  aus- 
gcfiihrt, so erhalt man ein Prod. noch besserer Elastizitat u .  mit besseren ineco®j'' 
Eigg. (J. Bubber Ind. [russ.: Shurnal resinowoi Promysehlennosti] 12- $29
1935.) . . S c h o n  m o 

je .  Polosskin und L. Gotowkina, Verbesserung der Eigenschaften von SK aty 
dem Wege der thermischen Behandlung. II. (I. ygl. yorst. Ref.) In Verb. mit , ^
Behandlung hat der Zusatz eines iiber 140° sd. Lósungsm. gróCere Homogenitat des 
zur Eolge; die Spródigkeit wird yermindert, die Elastizitat gesteigert u. Klebng 
der Thermoprodd. (SKT) hervorgerufen. Zur Zeit erseheinen ais Lósungsm. am g_̂  
eignetsten die hochsd. Polymeren aus den Riickstanden der SK-Fabrikation u- 
KW-stofffraktionen iiber 140° des Kondensats (obere Sehicht). Orientierende mec • 
Prufungen der Vulkanisate yon RuBgemisehen mit NK, SK u. SKT ergaben 
gewisse Erhohung der ReiBfestigkeit u .  relativen Dehnung fur SKT. Die •"n^e. 
d o s  SKT fiir Kautschukubcrzugsgemische zeigte bessero Ergebnisse der Kaianan .̂  
u .  Verdoppelung der Haftfestigkeit. SKT-Lsgg. liefern Klebstoffe lioher lvle 
im Gegensatz zur iiuBerst geringen Klebkraft von SK-Lsgg. Bei Zusatz von j. r 
Kolophonium erhalt man Klebstoffe, welche den NK-Prodd. nahestehen. (J- _
Ind. [russ.: Shurnal resinowoi Promysehlennosti] 12. 831—34. 1935.) ®cF.°t . .  j)js-

B. Fabrizijew und R. Gutina, Die Wirkung von Ingr&lienzien jCiiifluC
persitat auf die mechanischen Eigenschaften von SK. (Vgl. C. 1936.1 . 904.) u  . wgjn.
des Dispersitatsgrades der Fullmittel auf dic Eigg. der N a - B u t a d i e n k a u  c t u r ;  
Mischungen wurde an Gluchow-Kaolin, Kreide u .  Diatomit u n t e r s u c h t  t .•  j.e;t 
100 SK, 3 S, 0,7 Captax, 1,5 Stearinsaure, 5 ZnO, 30 Vol. Fullmittel). Jert°sicb
der Vulkanisate (nach der BeiBfestigkeit u .  dem E l a s t i z i t a t s i n o d u l )  7® -.̂ disperse
mit zunehmender GróBe der Teilehen des Fullmittels, so daB die mew P  (ies 
Fraktion die schlechtesten Bcsultate liefert. Nach der Fahigkeit der Ye vfach dem 
Vulkanisats bilden dic Fullmittel die Reihe Kaolin, Diatomit, lvr‘-i ŷterung 
Dispersitatsgrad bilden s i e  allerdings dieselbe Reihe. Der W i d e r s t a n a  g g p^tomi* 
sinkt mit Verminderung der Dispersitat des Fullmittels. Die nnt lvao i ^  
bereiteten Yulkanisate zeigen gróBcren Widerstand gegen Alterung a  s
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gcfulltcn Prodd. Nacli der relativen u. bleibenden Dehnung zeigt sich bei Kaolin u. 
Kreide eine Emiedrigung, welche parallel yerlauft mit der Erhohung der Dispersitiit. 
Diatomit zeigt ein entgegengesetztes Verh. Grófite bleibende Dehnung yerleiht den 
Kautschukmischungen Kaolin, Kreide die geringste. Es werden demnach bei SK 
ahnlioho Einfliisso der Dispersitiit festgestellt wie bei NK. (J. Rubber Ind. [russ.: 
Shumal resinowoi Promyschlennosti] 12. 835— 37. 1935.) Sc h o n f e l d .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, O., iibert. von: Marioa Wesley 
Harman, Nitro, W. Va., V. St. A., Vulkanisicren von Kautsehuk mit einem Rk.-Prod. 
Ton einem Tliiazol (Mercaptobenzothiazol) u. einer organ. Base (Cyclohesylamin) ais 
Beschleuniger in Ggw. eines sauren Phthalats eines primaren aromat. Amins (Anilin) 
ais Regler. (Can. P. 348 070 vom 25/1. 1934, ausg. 5/2. 1935. A. Prior. 24/11. 
!933.) P a n k ó w .

Wingfoot Corp., Wilmington, Del., iibert. yon: Jan Teppema, Cuyahsgo Falls, 
Oh., V. St. A., Dibenzothiazylmonosulfid durch Rk. von 1-Chlorbenzothiazol (I) mit 
1-JIercaptobenzothiazol (II) z. B. durch Erhitzen des ersteren mit dem Na-Salz des

letzteren im Rohr auf 225—230°, 5 Stdn., oder Rk. 
s'1 yon I u. II in CS2 in Ggw. yon A1C13. Die Verb.,

fj/ \ s  i J nebensteh. Zus., hat F. 98—99°, die entsprechende
5,5'-Dinitroverb. F. 276—278°, die 5-Nitroverb. F.140 

uis 142°. — Auch andere Deriyy., wie 5-Methyl- oder -Chlor- oder -Amino- usw. lassen 
si°h herstellen. — Vulkanisalionsbeschleuniger. (A. P. 2 028 082 vom 29/7. 1933, 
ausg. 14/1. 1936.) A l t p e t e r .

XIII. Atherische Ole. Parfumerie. Kosmetik.
Ernest S. Guentker, Petersiliendl. Beschreibung der Kultur von Petroselinum 

totiwim Hoffm. u. der Eigg. u. Zus. von Petersiliensamen- u. -bldtteról. (Amer. Perfumer 
essent. Oil Rcv. 31. Nr. 4. 73—74. Dez. 1935.) E l l m e r .
r. | Guentker, Mohreml. Bericht iiber die Kultur von Daucus carota in Siid- 
rankreich u. den Stand der Kermtnisse von Eigg. u. Zus. des Móhrensamenóles. (Amer. 

ierfumer essent. Oil Rov. 31. Nr. 5. 71—72. Jan. 1936.) E l l m e r .
ę Holdsworth-Haines, Zimtrinde. Seychellenól. Vf. hat durch W.-Dampfdest. 

 ̂ .^ychellen-Zimtrmde ath. Ole erhalten, welche dem Ceylon-Zimtrindenól gleicli- 
ju If  j1DC*' Unsachgemal! yorbehandelte Rinden geben muffig rieehende Ole. — Der 
i<wf?geh- Bchwankt zwischen 43 u. 75%. (Perfum, essent. Oil Rec. 27. 6—9. 22/1.
i  w  rr  . E l l m e r .
2i ."; Holdsworth-Haines, Seychellen-Zimtbldtteról. Angaben iiber das Sammeln der 

nw , U- i^re Verarbeitung auf ath. Ol im Ursprungsland. (Perfum, essent. Oil 
M a tT 54- 25/2. 1936.) . E l l m e r .

Steinl ia „.worskaja, Untersuchung des atherischen Oles von Artemisia Krylomana 
von iVnn ' ^iwersiana Willd. Var. Pygmaea Kryl.) Dio Pflanzen kommen in Hóhe 
n ,• 2500 m im Siidost-Altai vor. D .2020 0,9303—0,9314; E Z . 5,93—8,35; E Z .
6 5°/^/ jrun®A Las 01 enthalt 9% l-oi-Pinen, 12,1% Cineol, 16,3% Campher,
Girw r, AuCerdem enthalt das 01 28,3% Alkohole, vorwiegend tert. Moglich ist 
Sser '.0IV,, rnc°l- (Chem. J. Ser. A. J. allg. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal.

S G T v al obschtschei Chimii] 5 (67). 1804—10. 1935.) Sc h o n f e l d .
yar j>. ’ is cmsstowa, Untersuchung des atherischen Oles von Artemisia sacrorum Ledb.,
0 • -Di6 Pflanze kommt vor im Ostaltaigebiet. Konstanten des Oles nach.
«D =  -2?noWv  U' L L EBEDEW: n D15 =  1,4640— 1,4645; D .2

[rû e^ pyrd-in ^ > ^ /o  Cińeólu. 5^96% (Chem. J°'Ser. A . J \ a ^ . C h e m .
1935.')' “ cheski Shumal. Sser. A. Shumal obschtschei Chimii] 5. (67.) 1801—03.

G. W  p;er,ii , ■ , S c h o n fe ld .
v°n Kemfn hnr -Y l •11 S. G. Tschisstowa, Untersuchung des atherischen Oles 
(0,96°/ dprTvI ®as ath. 01 der im Altaigebirge heim. Nepeta botiyoides Ait
b»0,9l8o „ T .ubstanz) ist bellgelb, leichtfl.: nD2° =  1,4990—1,5025; D.2°20 0,9066
148,3_155 R? =  +0,88—0,92°; SZ. 1,45—2,09; EZ. 1,44—2,26; EZ. nach Acetylierung

’ ‘ m ™%ig. A.; im Yerhaltnia 1:1,4 in 80%ig. u. 1: 0,6 in 90%ig.
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A. 1. HO-Geh. 5,07%; Phenole 55%. Es enthalt 55% Thymol u. geringe Mengen 
Canacrol. Nebcn Alkoholen enthalt das 01 einen KW-stoff, Kp. 172— 174,4°; ac =  
1,22°; aD =  +1,64°; ae =  +1,94°; cc, =  +2,12°; D .20 0,8511; nD23 =  1,4780. Das01 
kann zur Thymolgewinnung dienen. (Chem. J. Ser. A. J. allg.Chem. [russ.: Chiinitscheski 
Shurnal. Sser. A. Shurnal obschtschei Chimii] 5 (67). 1798—1800.1935.) Schonfeld.

Alfonso M. Burger, Kiinstliche Citronenołe. Patentschau. (Riv. ital. Esscnzc 
Profumi 18. 39—40. 15/2. 1936.) Geimme.

H. Janistyn, Kaolin Suspensif. Beschreibung u. Ver\vendung eines besonders 
feinon Handelskaolins. — Vorschriften fiir Stearalcrems, Wachseniulsionen, Puder 
Zalinpasta u. a. unter Ver\vendung desselben. (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 22. 51—52. 25/2.
1936.) E llmer.

Hans Schwarz, Lecithin und Cholesterin. Uber Verss. zur Herst. „fettfreicr“
Crems mit Hilfe von Cholesterin u. Lecithin ais Emulgatoren. (Scifensieder-Ztg. 63. 
170—71. 26/2. 1936.) E llmer.

Th. Ruemele, Zur Verwendun{/ des Isopropylalkohols. Isopropylalkohol ist nur 
in wenigen Fallcn fiir kosmet. Praparate zu verwenden, z. B. in Haarwellenlotions, 
Tragantfixativen u. Nagellackpraparaten. (Seifensieder-Ztg. 63. 21—22. 8/1.
1936.) E llmer.

Anetta Marković, Agram, Jugoslawien, Fliissigkeit fiir Haarpflege. 290 (g) Bay- 
rum, 145 aqua liamamelidae virginianae, 100 Glyeerin, 5 tinctura cantharidae, 20 
ammonia pura liąuida u. 440 aqua rosarum werden k. miteinander yermischt. (JugO- 
slaw. P. 12 006 vom 27/11. 1934, ausg. 1/1. 1936.) FunsT.

Herbert Vasen, Frankreich, Tuch fiir kosmelische Zwecke, getrankt mit einer Lsg. 
von Ol 92,75%, H3B 0 3 1,2%, Hamamelistinktur 3%, Perubalsam 0,5%, Benzoc- 
tinktur 1,5%, Tannin 1%, Resorcin 0,05%. (F. P. 793 382 vom 30/10. 1934, ausg. 
23/1. 1936.) Altfeter.

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
E. W. Schmidt, Bericht iiber neuere Arbeiten zur Biologie der Zuckerriibe. (Dtsch. 

Zuckerind. 60. 864— 66. 901—02. Nov. 1935.) TaEGENER.
JiH Vondrak und MiloS Kminek, Die Zusammenselzung der Riiben und oaj e 

der Kampagne 1934/35. (Vgl. C. 1935. II. 2298.) (Z. Zuckerind. eechoslov. Repub • 
60 (17). 161—67. 31/1. 1936.) Taegener.

K. Meyer-Hermann, Erfolgreiche Bekdmpfung der Herz- und Trockenfdule 
Riiben durch Borax. Eine wirksame Bckampfung ist móglich durch Anwendung vo 
techn. BorasgrieB, welcher zweckmiifiig in Mengen von 15—20 kg je ha zur Zeit 
Bestellung oder unmittelbar vor der 1. oder 2. Hacke ausgestreut wird. (■L* 
Zuckerind. 60. 1018. 30/11.1935.) t aegexer.,

Spengler, Alt es und Neues aus Betrieb und Landwirtschaft. Vf. bcfaBt sich au^. 
siichlich mit der Diffusionsarbeit. Die Diffusionsdauer ist derjenige Faktor, der 
nicht richtiger Innehaltung die groBten Nachteile mit sich bringen kann, da bei 
langer Dauer Temp. u. [H'] sich besonders ungiinstig auswirken konnen. ^ine( um 
doppelung der Diffusionsdauer ist ebenso schadlich wie eine Temp.-Erhó)iunc
6—7° oder eine Erhohung der [H‘] um 0,2 pn-Einheiten. In  Verb. mit 
versclilechterung bei unzweckmaBiger Diffusionsarbeit behandelt Vf. den oc-a ^ 
Zusammenhang zwischen Dicksaftfarbe u. der daraus zu erwartenden Zue 
Die Ursache des Absinkens einer Zuckertype durch Verschlechterung der ‘l j.er. 
ist der InYertzucker. Die Bakterienarbeit ist ausschlaggebend fiir den Inrer |jncAr 
geh. u. die zu erwartende Zuckertype. Die Inversionsgefahr, die mit der L 
ansteigt, crhóht sich bei einem Temp.-Anstieg von 10° um das Dreifache, nim 
beim Sinken des pH-Wertes pro pH-Einheit um das Zehnfache zu. Eine Au „ 0jjc 
bis auf 0,2% sclieint yorteilhaft zu sein. Die A uslaugungsw eite  spielt w e b g f l .  
wie der pn-Wert, die Zeit u. Temp. bei der D iffusionsarbeit. (Dtsch. "?e " _vEE 
861—64. 1935.) _ /  mnnsafte*

Petr Pavlas, Die Quotientenaufbesserung wahrend der Verdampfung aes T̂ iiiu]safles 
zu Dicksaft. Bekanntlieh erhalt man bei Best. der Rcinheitsąuotienteneines ^estjmrate 
vor seiner Vcrdampfung zu Dicksaft fiir letzteren einen hoheren \\  ert. ‘ . ,cn jes 
die Empfindlichkeit der Best.-Methode fur den scheinbaren R ein h e it« iu ^
Diinnsaites; die Genauigkeit betragt 0,1. Ais liauptsachlichste Queue
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Aufbesserung des Beinheitsquotienten des Diinnsaftes beim Verdampfen zu Dick- 
saft kommt dio Vol.-Veranderung durch Dilatation bzw. Ivontraktion beim Verdiinncn 
in Betracht; letztere andert sich mit dem weehselnden Verhaltnis der Nichtzueker- 
stoffe zur Saccharose; sie ist eine andere ais in reinen Zuckerlsgg. Bei einem Quo- 
tienten von 93—94 betragt die Aufbesserung des Beinheitsquotienten etwa 0,3 bis
0,6°. Beim Eindampfen von Diinnsaft zu Dicksaft wurde weder eine merkliche, tat- 
sachliche Verbesserung, noch eine Verminderung des Quoticnten beobachtct. Die 
durch das Ausscheiden yon Nichtzuckerstoffen beim Verdampfen sich ergebende walire 
Quoticntenerhóhung betragt nacli den Verss. hochstens 0,1°. Nur bei stark iiber- 
saturierten Diinnsaften konnte eine merkliche Aufbesserung festgestellt werden. Dio 
mit dem Briiden-W. entweichenden C02- u. NH3-Mengen u. ebenso die Drchungs- 
anderung der Glutaminsaure wahrend des Verdampfens rufen eine Aufbesserung der 
Reinheit um oben genannten Betrag heryor. Die iibliche Klarung mit bas. essigsaurem 
Blei hat weder auf die Bolarisation des Diinnsaftes noch auf die des Dicksaftes einen 
EinfluB. (Z. Zuckerind. óechoslov. Bcpubl. 60 (17). 129—3C. 3/1. 1936.) I a e g e n e r .

K. Sandera, Die konduktometrische Kontrolle der Fiillmasseverkochung. \ f . be- 
richtet an Hand der Literatur iiber den jetzigen Stand der Kontrolle des Kochprozesses 
mittcls der elektr. Leitfahigkeitsmessung. Beselireibung des Arbeitsverlaufes fiir die 
prakt. Anwendung im Betrieb an Hand eines Scbemas des App. fiir einen u. mehrerc 
Kochapp. ii. Erkliirung der Messungsweisc. (Z. Zuckerind. eechoslov. Bepubl. 60 (1 <)• 
145-50. 153—56. 24/1. 1936.) T a e g e n e r .

Chang-Keng Kao, Die II er stellung von Sorghumstdrke. Nach Entfernung von 
Kleie u. Keimen u. Abtrennung des nichtstarkeartigen Stoffes durch Extrakt von 
Srunen Bohnen (green-bcans) liiBt sich techn. reine Starkę aus Sorghumkornern er- 
halten. Luftwasche (air-washing) erleichtert den Abschcidungsvorgang wesentlich u. 
liefert bis iiber 80% der Theorie an trockner Starkę. Die Ausbeute dlirftc sich nach 
'cfbesserten Verff. noch steigern lassen. (J. ehem. Engng. China. 2. 133 36. Dez.
1935. Nankai, Uniy.) Gr o s z f e l d .

Emile Saillard, Der Stickatóff der Zuckerriibcn und der M elassm . Vf. hat fest
gestellt, daB der N-Geh. bei Zuckerriiben von 0,6—2,0% des Zuckergeh. sehwanken 
kann. Wahrend der Vegetationszeit nimmt das Yerhaltnis des prozent. Gesamt-N zum 
Zuckergeh. ab, ebenso wie das Verhaltnis des Amido- u. NH3-N u. dasjenige des schiid- 
lichen N. Der EiweiB-N nimmt dagegen zu. Der Geh. der Melassen schwankt zwischen 
1,8 u. 2,7% in der Trockensubstanz. Das Verhfiltnis Zucker : Gesamt-N ist nicht 
konstant; es schwankt zwischen 20 u. 33. In der Melasse bleibt immer Amido-, NH3-iS 
U; »s der durch Kupferhydroxyd fiillbar ist. Selbst wenn man die Menge sehadlichen 
a in den Biiben kennt, weiB man nicht, welchen Koeff. man anwenden muB, um die 
-lenge Zucker zu berechnen, die in der Melasse festgelegt (unkrystallisierbar) ist. VI. 
scnheBt, daB es gegenwartig noch nicht moglich scheint, den in der Melasse festgelegten 
. krystallisierbaren) Zucker zu berechnen, wenn man yon dem sehadlichen N, der 
io« enthalten ist, ausgeht. (J. Fabricants Sucre 76. 943—46. 979—82. Noy.
1935.) °  T a e g e n e r .

J. Pazler und A. Rużicka, Bericht iiber die vergleidienden Ytrsuche mit Riiben- 
jou11’ f eranstoltet tom Zentralterein der tschechoslowakischen Zuckerindustrie im  Jahte  
>■ in Teil: Bestimmung des schddlichen Aminoslickstoffes nach dem Yerfahren
0,1 n . Stanik und P . Parias. (II. vgl. C. 1936. I. 3228.) Die gute Ubereinstimmung 
,.!?fn.tuen eolorimetr. Schnellyerf. mit der Methode nach V ond rak  beweist die Moglich - 
i 1 p fcr Anwendung fur die Zwecke yergleichender Sortenyerss. Da die yerhiiltnisse 
Vff ^  u' Be*nen einzelnen Formen in der Rtibe sehr kompliziert sind, kónnen
UęL au8.fl^  erzielten Unters.-Ergebnissen nur folgendes schlieBen: der Geh. an schad- 
desspILt i-1 1 0 8 c hwankt bei den gepruften Sorten in yerschiedenen Wiederholungen 
Auch ]  ̂ i ,rSuchsortes yiel erlieblicher ais der Zuckergeh. u., auch der Wurzelertrag. 
nissp 1  ̂ , ’c^er Sorte in yerschiedenen Yersuehsortcn ist das Sehwanken der Ergeb- 
an>spli-eivSl  *°̂ en Amino-N yiel groBer ais beim Zuckergeh. Es ist also der Geh. 
"eh 7 , ni Amino-N fiir die Sorten eine weniger charakterist. Eig. ais der Zucker-
Żusam^18!. ?uckergeh. u. Geh. an schadlichem Amino-N besteht kein direkter 
fur dip11* ^er8leieh der einzelnen Sorten. Der Geh. an Gesamt-N ist dagegen
(2 7„ Zj C Sorte eine bestandigere Eig. ais der Geh. an schadlichem Amino-N.

I p n  ' 6echoslov. Bepubl. 60. (17.) 89—96. 22/11. 1935.) T a e g e n e r . 
(anten ver‘ ,un  ̂ Bu2ićka, Bericht uber die rergleichenden Versuche m it liiiben- 

’ anstaltet tom Zentraherein der tschechoslouakischen Zuckerindustrie im Jahre
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t *  j  1 ' SPez'f‘sche Leitfahigkeit des Digestionsrubensaftes. (III. vgl. vorst. Ref.) 
t ° - ^ ssunSen an Va'n- Digestionssaften. Sie ergaben, daB die spezif. 
m tiahigkeit des Digestionsrubensaftes eine wenigor oharakterist. Eig. ais der Zucker- 
geh u. der Remhcitsąuotient desselben Saftes ist. Sie ist aber kennzeichnender 
ais der Gel!. an schadhchem Amino-N. Auf dic spezif. Leitfahigkeit hat stets der
cnan,T ^  ^  nT,f.n EmfluB aIs dic Sorten selbst. (Z. Zuckerind. cechoslov. Republ. 
60. (17.) 169-75. 7/2. 1936.) Taegener .

i ^*ilipp, Magdeburg, Krystallisation von Fiillmassen, insbesondero Nach-
krystallisation von Fullmassen jeglicher Art nach Patent 608 588, dad. gek., dafi 
1 . die 1'ullmasse durch einen um dic Maischenaclise angeordneten zylindr. Teil mittels 
eines KuhUuftstromes zusatzlich gekiihlt wird. — 2. zur Steigerung der Innenkiihlung 
nut <dem KuhUuftstrom W. eingefuhrt u. durch den KflhUuftstrom yerdunstet wird. -  
i .  die J\iveauhohe der freien Fullmasseoberflaclie regelbar ist. —  4. dem KuhUuftstrom 
im mneren Zylinder durch Anordnung einer Leitvorr. eine spiralfórmige, gegen die 

gerichtete Bewegung erteilt wird. — Zeichnung. (D. R. P.
, i o n  , V° m  3 0 /L  1935, ausS‘ 25/ l -  1936. Zus. zu D. R. P. 608 588; C. 1935.
'• d z n -' . . M .F . Muller.
,, r r^av^?,™\a Packing Corp., iibert. von: Holger de Fine 01ivarius, San Francisco, 
Cani., \ . ot. A., Oewmnung von Zucker aus Bohrzuckersirup. Der Sirup wird in einer 
1 ianne zur Krystallisation gebraeht u. anschlieficnd wird der Zucker abgeschleudert.

le dabei ablaufende sogenannte erste Melasse wird entweder in die Krystallisier* 
pianne zuriickgegeben oder in eine zweite Pfanne gebraeht. Beim Abschleudern des 

abei abgeschiedenen Zuckers wird ais Schleuderlsg. die sogen. zweite Melasse erlialten. 
-Diese und mit W. verd. u. der darin enthaltene Inyertzucker wird zu A. vergorcn. Die 
yergorene Melasse enthalt durchschnittlich 2— 10% A. Sie wird mit einer kleinen Menge 
lł.rdalkahoxyd oder -hydroxyd u. mit A. versetzt. Durch den Kalk werden die organ.
\  erunremigungen ausgefallt. Die Ggw. des zusiitzlichen A. hat den Vorteil, daB dio 
Garung gestoppt wird, die Fallung u. dio Abtrennung des Nd. begiinstigt wird. Nach 
dem I' lltrieron der Zuckerlsg. wird die alkal. Lsg. durch Einleiten von CO, neutralisiert. 
Dabei scheiden sich CaC03 u. K 2C03 aus. Ebenso kann auch H„SO., u. H3P04 zum 
Aeutrahsieren ^benutzt werden. Aus der filtrierten Zuckerlsg. wird der A. abgetrieben 
u. nach dem Lindampfen wird der Sirup zur Krystallisation gebraeht. Die beim Ab- 
schleudem des Zuckers ablaufende Melasse wird nach dem S t e f f e n -  oder Bariuni- 
7®"* iiblicher Weise entzuckert. (A. P. 2 018 869 vom 15/8. 1931, ausg. 29/10. 
1935.) f .  Muller.

XV. Garungsindustrie.
P. Smij, Die Anwendung von sterilfillrierenden Asbestplatten in der Gdrungs- 

Industrie. (Gar.-Ind. [russ.: Brodilnaia Promyschlennostl 12. Nr. 5. 50—52.
1935.) J Schonfeld-

A. A. Roshdestwenski, MilcJisaure Garung. Uber den Stand der Frage der 
.mfcflaawregewinnung in RuBland. (Arb. VI. allruss. Mendelejew-Kongr. theoret. 
angew. Chem. 1932 [russ.: Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjcsda po 
teoretitscheskoi i prildadnoi Chimii] 2. Nr. 2. 166—68. 1935.) SCHONFELD-

V. Bolcato, Die Hirse ais Ausgangsmaierial bei der HersteRung von Gdrungsmikh- 
saure. Bei geeigneter Auswald des Garungserregers betragt die Milchsaureausbeu 
ca. 95% des yorhandenen Zuckers. (Ind. saccarif. ital. 29. 19—21. Jan. 1936. P°nte- 
lagoscuro.) Grimme.JSCUrO.J LrKlAIJ1"*

Ke-Chung Cliang und Tieh-Tsun Kang, Alkoholisclie Vergdrung von ^orghu”1' 
kom im fes ten Zustande. Bei dem in China von Generation zu Generation uberue er
alten \  erf. wird das mit Dampf gekochte Sorghumkorn mit einer Art Sauerteig 
Brick) gemischt, in Gartdpfen aus Steingut, dereń Offnung zum LuftabschluB mit 
verschmiert ist, etwa 10 Tage vergoren. Aus der Maische wird durch Dest. der ^ a0‘ . 
tt'ein gewonnen. Der Nachteil des leichten u. einfachen Verf. ist die geringe A.-Aus > 
die 55% nicht ubersteigt. Bei Verss. der Vff., diese durch Anwendung von betom®' 
u. Hefekulturen, Druckkochen des Koms bei 50—60 lbs. u. Vergarung bei oo z 
hohen, wurden Ausbeutcn von 90 (Laboratoriumsvers.) u. 80% (halbtechn. .
erhalten. Eine Umwandlung in ein Betriebsverf. hangt aber noch von der .Lsg-
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Schwierigkeiten ab. (J. chem. Engng. China 2. 102—05. Doz. 1935. Nanltai, 
Uniy.) Gr o s z f e l d .

Manthos Kotschopoulos, Ober die Johannisbrotmaische und dereń alkoholische 
Giinmg. Angaben iiber das Gewicht u. spezif. Gewicht der Johannisbrotfrucht (Cera- 
tonia siliąua L.), Aufbewahrung getrockneter Schnitzel, sowie doron W.-Geh., Asche- 
bestandteile u. Extraktstoffo. Die mit 4 Wasserausziigen erreiehbaro Extraktionsfl. 
wurde auf ihre chem. Zus. untersucht, ihr Polarisationswert festgestellt u. Inyersions- 
verss. mit H2S04 u. Weinsiiure vorgenommen. Garyerss. mit Johannisbrotmaische 
ohne jede Zugabe sind ohne Stórungen in 3 Tagen beendet. Zusatze von 0,05—0,3% 
H2S04 beeintrachtigen den Garyerlauf wenig. Mit H2S 04 inyertierte Maische, die 
ansehlieBend mit Na2C03 neutralisiert -wurde, yergart im Anfang schneller. 2% Wein- 
sauie verursachen Giirhemmung. Tabellen. (Landwirtsch. Jb. 82. 275—99.
1935.) S c h i n d l e r .

H. Guinot, Die azeoirope Entwdsserung von Alkohol. Um den Dampfyerbrauch
bei der azeotropen Entwassorung direkt aus den Maisohen gering zu halten, wird es 
fiir zweckmaBig gehalten, die anfangliche Konz. nicht bis zu 99% A. zu treiben, sondern 
nur 96,5—97%ig, A. zu erzeugen. Ferner wird die mógliche Verlustverminderung 
an Entziehungsmittel bcschrieben. (Buli. Ass. Chimistcs 53. 146— 51. Febr.
1936.) S c h in d l e r . 

Lucków, Ausdehnung von WeingeUt und Wasser. (Wein u. Rebe 17. 243—44.
Jan. 1936.) G r o s z f e ld .

Erich Walter, Berechnung der Alkoholmcnge bei Verarbeitung von rerschieden 
Imperiertem Sprit. Zur Umrechnung der D. wird eine Formel angegeben. Einzelhoiten 
m Original. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 57. 131—32. 14/3. 1936. Berlin SW 61, Hagel-
bergcr Str. 1.) GROSZFELD.

Hans Leberle, Neuheiten und neueste Erfahrungen in Brauerei und Malzerei.
(vgl. C. 1936. I. 1529.) (Bryggeritid. 39. 15—23. Febr. 1936.) S c h in d l e r .

L. E. Bishop, Uber Mdlzen und Brauen. Vff. yerwirft die Handbonitierung der 
uerste u. schlagt dafur die Klassifizierung der Gersten je nach dem daraus her- 
zustellenden Mai z bzw. Bier yor, wobei die chem. u. physikal. Unterss. ausschlaggebend 
j1 • werden ferner neue Methoden zur Best. der Keimfahigkeit u. Messungen 
,'r i®°sitat alkal. Stiirkesuspensionen angegeben. Tabellen, Abb. (J. Inst. Brewing 

(N. S. 33.) 103—18. Marz 1936.) S c h in d l e r ..
0 , | Ł Ł  Laer, Beitrag zum Studium der Hopfenextrakte. 2. Mitt. (1. vgl.

■ 1935.1. 2458.) Brauyerss. mit Hopfen, dessen A.-Extrakt u. dessen A.-Extrakt +  
annmhaltigem W.-Extrakt ergaben, daB Biere mit dem A. +  W.-Extrakt am bittersten, 
roi1!  nVr ^.-Extrakt am edelsten schmeckten. Tabellen. (Ann. Zymol. [Bruxelles]
W 3. 14-16. Marz 1936.) Sc h in d l e r .
T)- T? e,r  ̂Kampi, Biólogische Sduerung von Maische und Wiirze mit Enzymmalz. 
bii M  ^CS ^ er -̂ werden erórtcrt. (Svenska Bryggareforen. Manadsbl. 50. 374 

Dessow, Mark. SchloBbrauerei.) ' WiLLSTAEDT.
n 2̂ °m as McŁachian, Die Herstellung von Malzextrakt. II. (I. vgl. C. 1935. 
u 'y . Zeichnung einer Anlage, Abbildung von MaischfaB u. Extrakttrockner, Zus. 
dir u am,ln8e^- von Malzextrakt, Mikrogramme von Malzextraktpulvern je nach Art 

Herst. (Food Manuf. 10. 275—78. 1935.) Gr o s z f e l d .
nieU0ttarLR,y,?h >' B-Vilamingehalt in norwegisehem Bier. Vf. fand teilweise einen
<kn ehi”1' ] • an den Vitaminen des B-Komplexes im Bier. Der Geh. an
Bn-ma f- ^-Vitaminen boII in weiteren Verss. untersucht werden. (Syenska 

■X. oren‘ ^ na<̂ 8^ ‘ 50 . 426— 29. 1935. Oslo, Statens Vitamininst.) W il l s t . 
bei Alkohoherlmle im kuhlen Lagerkdler. Prakt. Verss. ergaben, daB
lU u nL n ^ ^ S  von Wein der A.-Geh. in feuchten Raumen langsam ab-, in trockenen 
VerdamnfUmnim*'’ Erklarung: A. diffundiert langsamer durch die FaBwand ais W.; 
7/3. i93g'?n° W- ie nach Wassergeh. der Luft. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 57. 117. 

’ p , Gr o s z f e l d .
TJntersuchung eines praktischen u?id rationdlen 

garkrafti™ n?'n'̂ rJa'lren  ̂fiir die gangbaren W eine. Durch Ziichtung wurden besonders 
CŁemikaSen erlu^ten> die z. B. sterilisierten Most ohne Anwendung von
(Annak-̂  zu , "cin rait dem typ. Aroma der Chateau-Chalon-Weine yergoren. 

Fermentat. 1 . 253-55. 1935.) G r o s z f e l d .
XV IIL !• 253
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H. Wildner, Zur Begułachtung des Hopfens. Vorschliige zur Nornialisierung dor 
chem. Untersuchungsmethoden fur Hopfen. (Bohrn. Bierbrauer 63. 118—20. 11/3.
1936.) Sc h in d l e r .

H. F. E. Hulton, Bestimmung des antiseplischen Wertes ton englischen Hopfen. 
Vf. schlagt eine fiir engl. Hopfen geeignetero Auswertung der bislier bestehenden Be- 
rechnungsformel vor, (J. Inst. Brewing 42 (N. S. 33). 130—31. Marz 1936.) SCHINDL.

Philip P. Gray und Irwin M. Stone, Methoden zur Kohlendioxydbeslimmung in 
Bier und kohlensauren Getrdnken. Besehreibung einer Arbeitsweise, bei der die ganze 
Flasche unter geringstem Sehutteln iiber Nacht auf 0° gekiihlt, dann mit Kieselgur u. 
(zur Verhinderung des Schaumens) mit Hexylalkohol versetzt wird. Die C02 wird im 
Luftstrom, schlieBlieh w. ausgetrieben u. in Alkalilsg. aufgefangen, dereń Alkaliiiber- 
sehuB dann gegen Pbenolphthalein zuriiektitriert wird. Ergebnisse innerhalb 0,01% 
genau. Die Druckmethode ist mit 2 Fehlerquellen (Luftgeh. u. Venvendung von auf 
Loslichkeit von C02 in W. beruhenden Tabellen) behaftet. Angaben zur reehner. Aus- 
schaltung dieser Fehler. (J. Ass. off. agrie. Chemists 19. 162—72. Febr. 1936. New 
York, Wallersteins Laboratories.) Groszfeld.

John B. Wilson, Bestimmung von Thujon in Absinthlikóren. Nach den bis- 
lierigen Priifungsmethoden erhalt man, wie Verss. zeigten, erst bei Ggw. yon 5 mg 
oder mehr Thujon positive Rk. Negatiye Rk. zeigt daher nicht mit Sichcrheit an, 
daB die Likóre pharmakolog. bedeutungslose Mengen Thujon enthalten. (J. Ass. off. 
agric. Chemists 19. 120—24. Febr. 1936. Washington, U. S. Food and Drug Admi-
nistration.) GROSZFELD.

John F. Wroten, Baltimore, Md., V. St. A., Hefegewinnung. Die starkehaltigen 
Stoffe werden zunachst nur in 1. Starkę ubergefuhrt unter Vermeidung der Bldg. von 
viel Zucker u. dann nach weiterem Hinzufiigen yon 1. Starkę bei 30° unter Beliiften 
mit Hefe vergoren. Wahrend des Garprozesses werden nach u. nach Starkę ver- 
zuckernde Enzyme zugesetzt u. zwar im MaBe der Vergarung des gebildeten Zuckers. 
(Can. P. 352140 vom 17/7. 1934, ausg. 6/ 8. 1935. A. Prior. 20/7. 1933.) S c h i n d l e r .

Reichsmonopolverwaltung fiir Branntwein (Erfinder: Wiegand Schlage), 
Berlin, Erhohung der Destillationsleistung und Verminderung des Warmeterbrauclis 
beim Herstellen von absolutem Alkohol mit Hilfe azeotroper Gemische, dad. gek., daB man 
das Entziehungsmittel u. den A., der fortlaufend entwassert wird, den E n tw a s s e r u n g s -  
kolonnen getrennt zuleitet u. die in den Fil. enthaltene Verdampfungs- u. F l . - ^  arine 
zur Erwarmung u. Verdampfung von Fil. ausnutzt, die fiir das Verf. gebraucji 
werden. Weitere Einzelheiten iiber die Wege der Dampfe u. Fil. in den Vorr.
nungen. (D. R. P. 625496 KI. 6 b vom 4/10. 1929, ausg. 10/2. 1936.) S c h i n d l e r -

Reichsmonopolverwaltung fiir Branntwein (Erfinder: Richard Fritzweuer 
und Karl-Rolf Dietrich), Berlin, Geuinnen ton wasserfreiem Methylalkolwl iie  ̂
wasserfreiem Athylalkohol durch azeolrope Destillation, bei der der M e th y la lk o l io i  u  
nach Entwassem des A. aus der dabei anfallenden wasserreichen Schicht des‘ t n̂iar, 
Gemischs durch eine in W. unl. FI. ais biniires Gemisch abgeschieden «'ird, dad. ge •> 
daB der I in gleicher Weise auch aus der bei der Entwasserung a n f a l l e n d e n  "ass 
armen Schicht in einer Kolonne abgeschieden wird, die zur Verstiirkung des 
Der wss. I wird wasserfrei dest., nachdem die in W. unl. FI. vom I durch W.-au 
abgeschieden worden ist. Vorr. (D. R. P. 626 477 KI. 6 b vom 12/5. 193ą ® ‘n‘ 
27/2. 1936.) SCHINDLŁK.

Gottfried Jakob, Miinchen, Heipfiltration gekochter Wilrze du rch  so fcine ' 
daB der Bruclitrub zuriiekgehalten wird, dad. gek., daB so groBe Filterflaene 
gewandt werden, daB eine Drueksteigerung iiber 2 m W.-Saule yermieden 'rir • -
Flachę muB zwischen 0,2—0,25 qm/hl Wurze liegen. (D. R. P. 626 535 KI. V 
23/1. 1934, ausg. 27/2. 1936.) SCHINDLER.

XVI. Nahrungs-, GenuB- und Futtermittel.
H. B. Cronshaw, Dic Au-sbildung des Lebensmitteltechnologen.

89—90. 133—34. 169—72. 20S—10. 287—90. 1935. — C. 1935- II. 292.) ^  tchung
A. Sreeniyasan und V. Subrahmanyan, Qualitdt bei Lebensrnitteln. le ^ >v̂  

der verschiedenen ąualitatsbedingenden Faktoren (Beispiele). (Current • '
bis 384. Dez. 1935. Bangalore, Indian Institute of Science.) '-tR s
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Robert E. Swain und Arthur B. Johnson, Einwirkung ton S 0 2 in niedrigen 
Konzenirationen auf die Entwicklung des Weizens. Unter n. Wachstumsbedingungen 
gezogener Weizen yertragt taglich cinige Stdn. Behandlung mit S 02 in Konzz., die 
noch nicht deutliche Blattrk. geben. Der Kórnerertrag steigt loicht. Unter un- 
giinstigen Bedingungen waclisender Weizen ist gegen S 0 2 merklioh empfindlicher. 
(Ind. Engng. Chem. 28 . 42— 47. Jan. 1936. Califomia, Standford Univ.) H a e v .

—, Begasung von Lagergetreide miltełs Athylenozyd und Trockeneis. Begasung von 
Getreide mit Athylenoxyd hinterlaBt keinerlei Geruch, jedoch leidet das Kom stark 
in seiner Keimfahigkeit. Dieser Schaden ist nur geringfugig bei Anwendung einer 
Misehung von Athylenoxyd u. C02. Ist die Gasmenge im Verhaltnis zur Getreide- 
raengo sehr groB, so schadet die Absorption des Athy]enoxyds betrachtlich. (Mtihle 73. 
137—40. 31/1. 1936.) ’ H a e v e c k e r .

Leif Larsen, Mehlbleichung und Mehlbehandlung. Vf. befiirwortet die Bleichung 
voń Mehl u. Erhohung der Backfahigkeit mittels Cheinikalien. (Tidsskr. Kjemi 
Bergyes. 16. 18—20. Febr. 1936.) " W il l s t a e d t .

J. Lemmerzahl und E. Schmidt, Untersuchung en iiber die Backfahigkeit von 
fcutschen Itoggen- und Weizenmehlen 1935. (Vgl. C. 1 9 3 5 .1. 3211.) (Mehl u. Brot 36. 
Nr. 4. 2 - 5 .  Nr. 5. 1— 5. 31/1. 1936.) H a e v e c k e r .

J W. Read und L. W. Haas, Weitere Untersuchungen iiber die Backfahigkeit ton 
Mehl in Abhdngigkeit gewisser enzymatischer Einfliisse. Bockige Teige, die gewóhnlich 
nur ininderwertige Gebacke liefern, konnen durch kleine Mengen von Pflanzenproteasen, 
die in Form eines Azoenzymnd. zum Teige gegeben werden, verbessert werden. Der 
Kleber darf nur gerade soviel aufgelockert werden, daC er nicht yerfliissigt wird. Die 
in diastat. Backhilfsmitteln yorhandene amylolyt. Wrkg. hat nur geringen Anteil an 
(jer Verbesserung. Extrem hobe Amylasedosierung wirkt yerschlechtemd. Taka- 
mastaso u. Me r c k s  Malzdiastase bringen weit mehr proteolyt. Aktiyitat mit ais die 
ublichen diastat. Backhilfsmittel. (Cereal Chem. 13. 14—37. Jan. 1936. Chicago, 
Illinois. The W. E. Long Co.) H a e v e c k e r .

G. Leoncini und F. Rogai, Beobachlungen iiber Veranderungen der Zuckersubstanz 
wahrend der Reifung terschiedener Fruchtarten. Bericht uber saisonmaBige Verschie- 
bungen in den yersehiedenen Zuckerarten bei yersehiedenen Sorten yon Pflaumen, 
yirsichen u. Aprikosen. Dabei ergab sich, dafi mit fortschreitender Reife die reduzieren- 
r'1!p n  Cr 6cgenuber der Saccharose zuriicktreten. Im AnschluB Betrachtungen iiber 

T . d e r  verschiedenen Zuckerarten in physiol. Beziehung. Zahlreiche instruktiye
abellen im Original. (Ann. Speriment. agrar. 17. 83— 104. 1935. Pisa.) Gr im m e .

i  nr eonc n̂i un(l  F. Rogai, Beobachlungen iiber Veranderungen einiger Beslandteile 
er Ulive wahrend der Reifungsperiode in beztig zur Bildung ton Fett. Die mit yerschie- 
enen Oliyensorten durchgefiihrtcn Unterss. ergaben, dafi mit fortschreitendem 

Gr l n|-SPr°ZCC d‘e yersehiedenen Inhaltsstoffe gewisse Veranderungen erfahren. Der 
ver j . Veranderungen schwankt bei den yersehiedenen Sorten. Am wenigsten 
Sort ? Ch .■^"Shbstanżęn, am meisten steigt natiirlich der Fettgeh. Bei keiner 
redu*' crga, e*n Zusammenhang zwischen Zucker- u. Fettgeh. Es herrschen die
raflr.Zlei?n i6-11 .̂uc^er vor. Die N-freien Extraktstoffe stehen in einem ziemlich ge- 
Pi ? erhaltnisse zur Fettmenge. (Ann. Speriment. agrar. 17. 121—32. 1935.

" ' i  w _ G r im m e .
fosnnj' ?.co™i> Ober einige Anschauungen iiber den Biochemismus der Olite mit 
trockrfT" Jung des Mannits. V e r s s .  m i t  B l a t t e r n :  Bei 100° ge-
Pb-Es« nb^ tter wurc4en fein gemałilen u. mit sd. W. ausgezogen. Lsg. mit
e i n e n e en’ entbleien, im Vakuum stark konz. Einen Teil im Vakuum zum Sirup 
"assem’ TV,Ĉ  ^schen Sand durch mehnnaliges Abdampfen im Vakuum ent- 
stalle iń sno1'- mit A. ausziehen, einengen u. auskrystallisieren lassen. Kry-
Rlan7(»nfi - n mit Tierkohle behandeln. Leiehte Nadeln in Rosetten, seiden- 
lieBen ’ su“scbmeckend. F. 160°. Identifiziert ais Mannit. Aus der ersten Lsg. 
nach Trrf i- V eiter- ^ ucose u- Fructose isoheren. Das ausgekochte Blattpulyer wurde 
stand in w ̂  i ^ e-> dann mit A. extrahiert. Ath. Lsg. abdampfen, Ruck-
Kiygtalle "Kn" ^erkohle entfarben, weiter konz. u. auskrystallisieren lassen.
W. u p . U ,ei; “ :,S04 troeknen. Aus A. ldeinste, seidenglanzende Nadeln, unl. in 
taure eine V **1. U' ca- 300°, [a]n =  +77,5° in Chlf. Identifiziert ais Oleanol-
?ochV,runP n t v ; J ^ _ Phytoste™.chilrak‘?r- — V c r s s .  m i t  F r u c h t e n :  5 kg 
Wss. Fi mu vVen â Pressen, nach dem Entsteinen Fruchtfleisch noehmals abpressen.

a . entfetten, mit Bimsstein im Vakuum abdampfen, Ruckstand mit A.
2 5 3 ’
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extraliieren. Aus der alkoli. Lsg. scheiden sich nach langerem Stehen durch einen 
braunen Sirup verunreinigte weiBe Prismen aus. Nach AbgieBen der FI. durch Aus- 
kochen mit 90%ig. A. rcinigen, alkoh. Lsg. stark konz. Krystallnadeln in Rosetten. 
Aus dcm alkoh. Filtrat lieBen sich mittels Essigather weitere Krystallmengen isolieren. 
Identifizicrt ais Mannit. — Im Original in Tabellen monatl. Schwankungen der 
Bliitter verschiedencr Oliyensorten in bezug auf Mannit, Glucose, Fructose u. Oleonal- 
siiure. (Ann. Speriment. agrar. 17. 21—40. 1935. Pisa.) Grimme.

— , Uber die Zahflussigkeit der Obstsirupe. Vf. bemangelt die Erhohung der Vis- 
cositat mittels Stiirkcsirup u. Pektin, zumal beide Stoffe bei Obstsirupen yerboten 
sind. Es bleibt nur die Einhaltung einer .Zuckerkonz. von 66%> wobei zu weitgehende 
Inyersion des Zuckers unzweckmaBig ist, da Icicht Auskrystallisation erfolgt. (Dtscli. 
Dcstillateur-Ztg. 56. 261—62. 1935.) S ch in d l er .

L. J. Hynes, Aromatisierungsinittel in Eiscreme. Besprochen werden unter anderem 
Vanille-, Erdbeer-, Himber-, Citronen-, Orangen-, Pistazien-, Mandel-, Pfefferminz- 
aroma. (Food. Manuf. 11. 96—97. Marz 1936.) G roszfeld .

P. H. Trący, Verusendung von Maiszucker ais Zulat bei der Herstellung vcm Eiscreme. 
Die SiiBkraft von Cerelose (Cer.) wurde zu 65— 70% des Rohrzuekers ermittelt. Der 
Zusatz betrug meist unter 25% des Gesamtzuckers. Die Viscositat des Gemisches 
wurde durch Cer. weniger ais andere Zucker erhoht, eine Verz6gerung des Auftretens 
von Talggeschmack trat nicht ein. Da Cer. ais Monosaccharid den Gefrierpunkt senkt, 
blieb bei gegebener Temp. mehr Sirup ungefroren u. die Konsistenz des Eiscrenies 
weicher. Auch schmolz dieser schneller bei Zimmertemp. Die weiche Konsistenz be- 
dingt auch Schwierigkeiten beim Schópfen (dipping), wenn nicht die Temp. dabei 
entsprechend gesenkt wird. Der Geschmack weicht etwas ab, wird aber nicht un- 
gunstig beeinfluBt. (Ice Cream Trade J. 32. Nr. 2. 30. Febr. 1936. Urbana, Univ. oi
Illinois.) Groszfeld.
♦  Ottar Rygh, Der quantitalive Vilamingehalt rerschiedener norwegischer Nahrungs- 

mittel. Der Geh. an Vitaminen in norweg. Fleisch, Hafer u. Haferprodd. wird angegebcn- 
(Tidsskr. Kjemi Bergyes. 16. 10— 12. Jan. 1936. Oslo, Statens Yitamine-
institut.) W i l l s t a e d t .

I. A. Smorodinzew, Uber dieAutolyse des Fleisches. Vorschlage zur systemat- 
Unters. der Autolyse beim Aufbowahren von Fleisch, welehe sich auf die Allgemein- 
merkmale, die Wrkg. von Proteasen, die Best. der Fermente der Autolyse usnT. be- 
ziehen. (Arb. VI. allruss. Mondelejew-Kongr. theoret. angew. Chem. 1932 [r“S3'j 
Trudy VI. wssessojusnogo Mendelejewskogo Ssjesda po teoretitsche3koi i prikladno 
Chimii] 2. Nr. 2. 122—27. 1935.) S C H O N F E L D .

Christopher James Jackson, Zu den Stdfhydryllerbińdungen der Milch.
Verss. wurde in Kuhmilch keine Sulfhydrylverb. in freier Lsg. gefunden. Angenomin _ 
wird, daB die in mit NaCN behandelter Milch erhaltene positive Nitroprussidrk. a 
das Cystin im Proteinkomplex zuriickzufuhrcn ist. (J. Dairy Sci. 7. 29 30.
1936. Edmonton, Canada, Univ. of Alberta.) G r o s z f e l d -

N. R. Knowles, Eine Untersuchung uber d ie  Bakterienflora von 
(foremilk) und von Labextrakt mit besonderer Beriicksichtigung von a c id o p ro teo lyn se  
Typen. Aus beiden wurden acidoproteolyt. Kokken (M. caseolyticus, M. freu"®”rel g|g 
Str. liąuefaciens) isoliert. Altere Labprobcn erzeugtcn mehr proteolyt. KoUcei ~ 
Frischlab oder Vorzugsmileh. Manche der isolierten Kulturen zeigten keine deu  ̂
Peptonisierung in Milch, yerflussigten aber Gelatine. Diese Stamme kónnen ^ 
schliefllichen Abbau der Proteinspaltlinge in einem Medium wie in re e? Qaseja- 
beitragen. Die isolierten acidoproteolyt. Typen waren zu einer bedeutenden 
yerminderung in Milch imstnnde. (J. Dairy Sci. 7. 63—74. Jan. 1936. ■*_ -
Uniy.) ‘ G r o s z f e l d . ^

G. A. Cox und H. R. Whitehead, Streptokokken, die eine das Tf ac ŝ̂ im 
Milchsaurestreptokokken rerhindemde Substanz erzeugen. S t r e p t o k o k k e n  nu  ̂
Hemmungssubstanz gegen Milchsaurestreptokokken wurden z i e m l i c h  hau i;, ^  u 

Milchanlieferungen gefunden. Eine Anreicherungstechnik zu ihrein emta jejjen 
schnellen Naohweis wird beschrieben. Nach Forschungen i i b e r  ihre HerKuni ^  
sie wahrscheinlich im Euter einiger Kuhe, weiter wurden sie in Kuhkot, Si ag jj êin 
der Kiihe gefunden, aber immer unregelmaBig u. nur in kleiner Zahl. "̂ v1Sj , . gu- 
Vork. in der Milch u. dcm Befall der Kulic mit Eutcrerkrankung bestan v orth, 
sammenhang. (New Zealand J. Agric. 52. 38—43. 20/1. 1936.
Dairy Research Institute.)
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H. E. Whitehead und G. A. Cox, Bakteriophagenerscheinungen in Kulturen von 
Milchstrepiokokkcn. Vork. u. Isolierung yon Bakteriophagen aus Kulturen yon Milch- 
streptokokken (Saureweckcrkulturen) werden beschrieben. Luften der Milch mit 
Phagenkulturen hatte anreizende Wrkg. auf die Entw. des Phagen. Die Kenn- 
raerkmale von Phagen fiir Milchstreptokokken werden beschrieben. (J. Dairy
Sci. 7. 55—62. Jan. 1936. Palmerston North, New Zealand, Dairy Research 
Institute.) GROSZFELD.

S. Paraschischuk, Zur Fabrikation des Joghurt. Folgende Kombination von 
Milchsaurebakterienarten erwies sich ais besonders geeignet: Bułgar. Lactobacilłus 
(nicht schleimbildend) 10, dgl. schleimige Rasse 5, LEiCHMANNsche Milchsaure- 
streptokokken 75, schleimbildender Milchsiiurestreptococcus 10%. Von der Mischung 
wurden 5% zu der auf Joghurt zu yerarbeitenden Milch gegeben. Die Herst. des 
Joghurts bei 55° erfolgt schneller ais bei der optimalen Temp. yon 40°, weil die Gc- 
rinnung schneller eintritt, also ein zwar fester, aber weniger saurer Joghurt entsteht. 
Aus einer dauererhitzten Milch -wurde stets ein weicher, nach Pasteurisierung bei 90° 
ein guter u. fester Joghurt erhalten, weil bei 90° das geronnene Albumin ais feine Sus- 
pension in der Milch im Schwebezustand bleibt. Dazu neigt bei 90° das Casein zu 
Hydrolyse, was sich in starkerer Quellung, Zuriickhaltung yon Molkę aufiert u. feste, 
zahe Konsistenz bewirkt. Zur Erzielung einer festen, trockenen, weniger sehimmel- 
gefahrdeten Oberflache empfiehlt sich, die Glaser offen zu lagern u. erst bei Ablieferung 
zu yerschlieCen. (Milchwirtsehaftl. Zbl. 65. 66—67. Marz 1936. Leningrad, Inst. d. 
Ingenieure f. Milchindustrie.) G r o sz fe ld .

Alice Watson Stewart und James Fowler Tocher, Die Wirkung von Variationen 
FWterung auf Milćhkiihe, die Milch von geringer Qualiłdt liefern. Nach Verss. an 

i^uhen, dereń Milch niedrigen Geh. an fettfreier Troekenmasse (Tr.) hatte, erzeugte 
ebergang yon der Winter- zur Weidefutterung deutliche Zunahme der Tr. u. des 
Julchertrages. Gut ausgeglichene Rationen wahrend 2 Lactationen zeigten geringe 
Minahme an Milchertrag u. Tr. in der 2. Lactation, aber letztere nicht iiber 8,50%. 
■( utterung einer proteinreichen Ration (Albuminoidyerhaltnis 1: 2,76) erzeugte keine 
Anderung im Milch- oder Caseinertrag, senkte den Geh. an Tr. u. Lactose u. erhohte 
uesamt-N, Albumin- u. Globulin-N. Kohlenhydratreiches Futter (Albuminoid- 

^ *s 1 : 9>90) beeinfluBt Milchertrag, Fett oder Asche nicht, erhohte aber etwas 
aie Ir. (j, Dairy Sci. 7. 1—13. Jan. 1936. Aberdeen, The Rowett Research Inst.) Gd.

J. Schmidt, E. Lauprecht, D. Dschaparidse und J. W. Haase, Untersuchungen 
Jh r Zusammensetzung des Weidegrases und den Ertrag einer neuzeitlich bewirt- 
1 nnT!? Milchviehweide. Durch Erhohung der kiinstliclien N-Diingung von 50 auf 
W -,i .a wurc'c die chem. Zus. des Weidegrases nicht beeinfluBt. Im Verlaufe der 

Bing die Verdaulichkeit der organ. Substanz (N-freie Extraktstoffe u.Roh- 
Fatv v Weidegrases etwas zuriick. Der Nahrstoffbedarf der Weidetiere nach 
Gra t roS ^  (1933) bzw. 76% (1934) des durch Probemahungen ermittelten
- ‘ ser. r.ages einschlieBlich des Beifutters. Der Geh. des Weidegrases an yerdaulichem

(Tan, . *aeJ8enen EiweiBerzeugung geliefert wird. Weitere Einzelheiten im Original.
Jb. 82. 319—64. 1936. Gottingen, Inst. f. Tierzueht u. Milohwirt-

Gr o s z f e l d .
Ertrfa , ^ e un<l  H- Jantzon, Ergebnisse mchrjahriger Untersucliungen uber die 
Kohlr~h0n ' un  ̂ wrdaulichen Nahrstoffen bei Markstammkohl, Runkelruben und 
Tierznchr’ ftP^T^rtsch. Jb. 82. 409—28. 1936. Kónigsberg, Univ. Pflanzenbau- u. 

ntmst.) " Gr o s z f e l d .
rattteh>' unc* G. Furzey, Eine neue Methode zur N-Bestimmung in Nahrungs-
89 HaW iqpc^1S auf daS ^ erf- von B e e t  (vS]- c - 1935. I. 340). (Food Manuf. 11.

E G R • Gr o s z f e l d .
«eiWe“ Ver9ltichende Untersuchung iiber den Gebrauch der „Schrotgar-
^hiedeneń T i w. 1̂  Wcidaceizen in verschiedenen Laboratorien. Unterss. in yer- 
Arbeitsbec!' orał-or’en an gleichen Mustern Hart- u. Weichweizen zeigten, daB die 
^Weinstimif1111®111 ^cr jSehiotgarmethode nur schwer zu standardisieren sind, so daB 
ist hnnu-r J T f  m den Resultaten nicht zu erzielen ist. Zur Best. des Backwertes 
Wcoster ni. ackvers- am geeignetsten. (Cereal Chem. 13. 91-—103. Jan. 1936.

> mo, Uhio Agric-ultural Esperiment Station.) H a e y e c k e r .
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Z. I. Kertesz, Die chemische Qualitdtsbestimmuiig von grilnen Erbsenkonsenen. 
Dio Best. der in A. unl. Trookenmaase erwies sieli ais in guter Korrelation zur Erbsen- 
ąualitiit (r =  —0,890 ±  0,0127), weniger die in W. unl. Trockenmasse u. die Gesamt- 
troekenniasse. (New York State agric. Exp. Stat. Techn. Buli. Nr. 233. 22 Seiten.
1935. New York.) Groszfeld .

George A. Reay, Prtlfung auf Formaldehyd in gesalzencm Lengfisch. Naeh Verss. 
gibt Lengfisch, frisch oder gesalzen, auch ohne Zusatz von Formaldehyd eine positive 
Bk. bei der Probe yon Schryver  mit Phenylhydrazin-HCl bei direkter Anwendung 
auf das Fleisch, wie auch mit allen don ublichen Rkk. auf Formaldehyd im Destillat. 
Phloroglucinrcagens ist zum Nachweis von freiem Formaldehyd in Fischen geeignet. 
Fiir Formaldehyd ais n. Bestandteil yon frischem oder gesalzencm Leng konnto kein 
Beweis erbracht werden. (Analyst 61. 78—85. Febr. 1936. Aberdeen, Torry Research 
Station.) Groszfeld.

Tudor Stanley George Jones, Die Lactose- und Glucosebeslimmung in Milch. Be- 
schreibung einer Anwendung des Verf. von SOMOOYI (vgl. PETERS u. VAN SLYKE, 
Quantitative Clinical Chemistry II. 466. 1932) zur Best. des reduzierenden Zuckers 
in Milch mit einer Gcnauigkeit von ±  0,36%- Die in Milch durch Hefe entfernbare 
Substanz kann mit einer Gcnauigkeit von ±  3% bestimmt werden, gefunden in 
13 Milcliproben 0,02—0,15% Glucose neben 3,55—4,67% Lactose. Gewaschene Hefe 
yergart Lactose nicht u. bringt keine reduzierenden Stoffe in die phosphorwolfram- 
sauren Filtrate. (J. Dairy Sei. 7. 41—46. Jan. 1936. Reading, National Institutc for 
Research in Dairying.) GROSZFELD.

J. W. Blood und A. Rowlands, Der Chlorgehalł von Milch ais Anzeichen von 
Mastitis. Naeh yergleiehenden Verss. uber yorgeschlagene Verff. zur Cl-Best. in Milch 
liefert die direkte Titration mit AgN03-Lsg. ohne Abscheidung der Proteine standig 
zu hohe Ergebnisse u. fiihrt zu keinem scharfen Endpunkt. Die Angabe von R o sell. 
daB Viertelprobcn mit uber 0,14%  Cl Vorhandensein yon Mastitis anzeigen, wurde 
nicht bestatigt. Viclmehr kann auch Milch mit nur 0,07—0,12%  Cl aus mit Mastitis- 
streptokokken infizierten Vierteln stammen; andererseits war auch bei lióheren Geuh- 
Mastitis nicht nachzuweisen. (J. Dairy Sci. 7. 47—54. Jan. 1936. Sutton Bonington, 
Loughborough, Midland Agricultural College.) GROSZFELD.

Aktieselskabet Dansk Gaerings Industri, Danemark, Yerminderung oder 1 er- 
hinderung der Wirkung proteolytischer Enzyme bei der Herst. u. Verarbeitung yon 
Nahrungsmitteln u. dgl., wie Mehlteig, Gelatine, Hefe. Man setzt Halogensauerstojj- 
sduren oder Persduren bzw. dereń Salze, z. B. KB r03, K J 0 3, (NH4)oSo08, oder NCI3 *<j. 
(F. P. 793 098 yom 18/7. 1935, ausg. 15/1. 1936. Dan. Priorr. 26/10. 1934 u. 17/4-
1935.) ‘ YielweRTH.

Musher Foundation Inc., iibert. von: Sidney Musher, N ew  York,
der oxydativen Yeranderung von Nahrungsmitteln u. anderem Gut, wie Niissen, e ’ 
Getreide, Olsaat, Kaffee- u. Kakaobohnen, Trockenmilch usw. Man u mliii lit- ( z • 
yermischt) mit einer diinnen Schieht (bzw. kleinen Menge) antioxydativen Maten. » 
yegetabil. Herkunft, z. B. Hafer- oder Gerstcnmehl oder Maispuder. (A. P- 2  OM 
yom 28/1. 1935, ausg. 7/1. 1936.) VlELWERTH-

Sidney Musher, New York, Konseruierung von Fleisch, Fischen u. andeI?m. ’ 
tier. Herkunft. Man bestaubt mit einem antioxydatiyem Cerealienmehl oder mit ci 
Gemisch aus gleichen Teilen solchen Mehls u. Salz. — Vgl. vorst. Ref. (A. P. 2 *
yom 16/7.1935, ausg. 28/1. 1936.) ZlELWÊ t s -

Standard Brands Inc., tibert. von: Freeman R. Swift, New York, Teigsau ^  
mittel. Man iiberlaBt ein Nahrmedium aus starkehaltigem Gut (Mehl) u. ' • , .  
anacroben Bedingungen bei 20—35° wahrend etwa 15— 18 Stdn. der Ein"^ .̂oul 
sdurebakterien u. trocknet dann unter AusschluB von Sauerstoff. (Can. P- 351 
20/6. 1932, ausg. 18/6. 1935.) V ie lw e b t^

Will H. Ewell, Los Angeles, Calif., Yerhinderung der Verfdrbung von isc
insbesondere Apfeln, u. anderen Vegetabilien durch Behandlung mit k., mit vu2 8
W., das gegebencnfalls zur Wiederlierstellung der beim Zerkleinern ^erlorenei - ■
farbę auch noch etwas SO., enthalt. (A. P. 2 028 970 vom 1/12. 1933, a “
1936.) ‘ , _ IE 'ffr En2-

Ely Fruit Preserving Co. Ltd. und Enoch Korsfall, Rochdale, Lanc ^  ver.
land, Kochen und Sterilisieren von Dosenkonserven (Friichte und ' Stdn.
schlossenen Dosen werden durch Dampf allmahlich auf 82—S5° wahrend 1 /» /1
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erhitzt, 10 Min. so gehalten u. dann allmahlich auf 15—16“ abgekuhlt. (E. P. 441 264 
vom 23/8.1935, ausg. 13/2. 1936.) V iel w er t h .

XVII. Fette. Seifen. Wasch- u. Reinigungsmittel. 
Wachse. Bohnermassen usw.

Karl Braun, Forschungsbericht uber Fette, Ole und Seifen fiir das Jahr 193S. (Vgl. 
C. 1935.1. 2911.) (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 22. 14—16. 30—31. 25/1. 1936. Frohnau.) P an g .

A. van der Werth, Fortschritte auf dem Oebiet der Herstellung und Verarbeitu?ig 
fetler Ole im JaJire 1935. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 33. 45— 49. Febr. 1936.) N e u .

Hetzer, Die deutsche Olindustrie, die heimische Scholle und die freien Meere im 
Dienste unserer Fettrersorgung. Vf. bekandelt die Probleme „Ersatzbeschaffung fiir 
ausland. Fettrohstoffe“ u. „Kalkseifenverhiitung“, gibt ein zahlenmaBiges Bild iiber 
Einfuhr, Eigcnerzeugung u. VerbTauch an Fetten u. Olen u. orortert die Moglichkeiten 
zur Problemlsg.: Verstarkung des einheim. Olsaatenanbaus durch die Landwirtschaft; 
vermehrte Viehhaltung u. gcsteigerte Futtermittelerzeugung; Ausnutzung sonstiger 
pflanziicher Quellen zur Olgewinnung (Traubenkernol usw.); Ausrustung einer deutschen 
Walfangfiotte. Schrifttum. (Chemiker-Ztg. 60. 226—28. 14/3. 1936. Ludwigs- 
nafen a. Rh.) PANGRITZ.

Ilona Taussky, Uber den Stand der Fetthartung. Bericht iiber die Verwendung ge- 
harteter Fette, die Fetthartung u. im besonderen iiber das Bamag -Verf. mit Formiat- 
katalysator. 7 Abbildungcn mit App. im Original. (Petroleum 32. Nr. 11. Suppl. 3—8. 
11/3.1936. Wicn.) N e u .

A. Panyschew, Kontmuierliche Hydrierung in der Gorki-Anlage. Prakt. Er- 
iitangci der Olhartung in Autoklavenbatterien mit pulverigem Ni-Gur-Katalysator. 
Ais \ orteile werden groBere Leistung, geringerer Katalysatorverbrauch u. geringerer 
J'annebedarf angegeben. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 
66'Z®8- 1935.)_ Sc h o n fe ld .

W i Fettliydrierung mit Kwpfer-Nickelkata łysa lor en. Ein aus 4 Teilen
I 1 J  1 Teil Cu aus den Sulfaten durch Fallen mit Soda usw. bereiteter Ni-Cu-Kata- 
vsator eignet sich zur Hartung minderwertiger Olsorten. Fiir techn. Zwecke geniigte |  
ie An\vendmig von 0,5 kg Metali auf 1 t  Ol, wahrend das gleiche 01 boi Anwendung 

v°n Ai-Formiat hóhere Katalysatorkonzz. erforderte. Die Red. des Carbonatgemisches 
geat in 01 leicht vor sich boi 230—240°. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje 
%lo] U . 444-48. 1935.) Sc h o nfeld .
ir l - U . 8311?! Wirkung der Anwendung von Nickelformiat im Kasanschen Hydrier- 

' nle Umstellung des Betriebes der Fetthartung von Ni-Kieselgur auf Ni-Formiat 
h5rt t̂0 w  ^Ń^phaftliche Vorteile gebracht. Oberdics konnten bei der Formiat- 
i -■ , ere Titer erzielt u. sonst schwer hydrierbare Rohstoffe, wie Hanfól, ge-
103= v " °n. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 474—76.

i .  . S c h o n fe ld .
on o,r Neu, iSfeuere Erkenntnisse iiber das Verderben der Fette und Ole. (Chemiker-

H V £ a~i0?- 7/3' 1936‘ Dcssau-> Gro szfeld .
Werner und A. Gelirke, Zum Aldehydigwerden gereinigter 

aij'. und Aldehydigwerden. (III. vgl. C. 1936. I. 2467.) Bcgriffsbest.:
hvr]rin ̂ 1ę rer.den“ ist der Oberbegriff fiir das Aldehydigsein yon Fetten. „Epi- 
aldehvd p /  '8keit“ ist ein Unterbegriff fiir das Vork. von gebundenem Epihydrin- 
keit“” • , r?8 ^ or^‘ von froien Aldehyden in Fetten wird der Begriff „Freialdehydig-
IV SM °yS®̂ cklagen. Reinster Laurinsauremethylester wird durch Warme (150°, 
iverH«n • reialdehydig, jedoch nur in Ggw. von Oo, damit ist das Freialdehydig- 
b u r T re r l geSatt‘ Verb‘ siokergestellt. (Margarine-Ind. 29. 31—32. 1/2. 1936. Ham- 

T m  • Sc h o nfeld .
sauren «,',•/ an-'una^  und S. Siddappa, Ober das angebliche Vorkomtmn von Fett-
I- Daturi - n'Paarer Anzahl von Kohlenstoffatomen in pflanzlichen Olen und Fetten.
01. u_ Lin^M^ ^TJ ^en- ®amen von Datura Stramonium, Linn. Im Daturaol wurden 
funden F' ’ Fa^nitin- u. Stearinsaure, sowie kleine Mengen Lignocerinsaure ge- 
istein 'sw n0 17, ure (Daturinsaure) enthalt das Fett nicht. Im Unverseifbaren 
lore, c S n ?  ■ 134° enthalten. (J. Indian chem. Soc. 12. 400—04. 1935. Banga- 

— Sc h o n fe ld .
fallem Ghs Vfr®,lderung des Olgeschmacks in Probeglasern aus verschieden ge-

1 Aufbewahrung (6 Wochen) yon Sojaól in einem griinen, blauen,
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braunen u. weiBen Glas bei 20° in diffusem Tageslicht zeigte die in weifier Flasehe auf- 
bewahrte Probe die geringste Veriinderung des Geschmacks im Vergleich mit den 
anderen. (Seifensieder-Ztg. 63. 118. 12/2. 1936.) Neu.

Jean Rallis, Noliz uber die Sduerung lagemder Olkuchen. Auf Grund der Best. 
der SZZ. von Olkuchen kann das Alter gelagerter Kuchen geschatzt werden. (Buli. 
Mati&res grasses Inst. colon. Marseille 20. 43—47. 1936. Marseille, Etablissements 
Reggio.) Neu.

A. Goldowski, M. Podopolskaja und Ję. Mirer, Uber die Fakioren, die die 
Farbę von Baumtvollkuchen bestimmen. Die Anderung der Farbę der zerkleinerten 
Baumwollsaat in der Warmpfanne hangt vom Gossypol ab. Je melir 01 hierbei aus 
der Saat austritt u. je mehr Gossypol vom ausgetretenen 01 aufgenommen wird, desto 
stiirker ist die Farbanderung der Saat infolge Ubergang des im 01 gel. Gossypols in 
eine tiefer gefarbte Form u. naclifolgender Adsorption des Gossypols auf den Saat- 
teilchen. Je hóher der Feuchtigkeitsgeh. u. die Temp. beim Warmen, desto intensiver 
rot farbt sich der Olkuchen. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo]
11. 442—44. 1935.) Sc h o n f e l d .

P. S. Varma, N. N. Godbole und P. D. Srivastava, Uber das Samenól ton 
Psidium Guyava Pyriferum aus Indien. I. Die Samen von ind. Psidium Guyava ent
halten 5% 01: D.20 0,9365; nD35 =  1,4687; E. +12°; SZ. 6,4; VZ. 198,7; BMZ. 0,3a; 
PZ. 0,1; JZ. ( H a n u s )  96,4; Unverseifbares 0,68%; Hehnerzahl 96,03. Die Sauren 
sind zu 16% gesatt. (Pb-Salztrennung). Die ungesatt. Sauren bestehen aus 55,8%
01-, 27,8% Linol- u. 0,4% Linolensaure. (Fettchem. Umschau 43. 8—9.
1936.) Sc h o n f e l d .

R. T. M. Haines und J. C. Drummond, Kennzahlen von Heilbultleberdkn. 
(Vgl. C. 1934. II. 2309.) Analysenergebnisse iiber Blauwert, JZ., Refraktion, Ln- 
verseifbares u .  Steringeh. in Tabellen. Mit steigender JZ. findet man ein Steigen der
Lichtbrechung u. des Geh. an Unverseifbarem. Weiterhin neigt im Unverseifbaren
mit zunehmendem Vitamin-A-Geh. der durch Digitonin fiillbare Anteil zur A b n a h m e  
(Bestehen eines physiolog. Gleichgewichtes). Zur Extraktion des Oles ist die d i r e k t e  
Behandlung der Heilbuttlebern mit Dampf ungegeignet; Extraktion mit L ó s u n g s n n n .  
fiihrt zu dunklen Olen, die Spuren des Lósungsm. liartnackig z u r i i c k h a l t e n  u- den 
Geschmack verschlechtern. Fiir hochwertige Medizinalole ist Anwendung von Losungs- 
mitteln heute veraltet u. direkte Behandlung der frischen Lebern a u f g e k o m m e n .  U*3 
verschiedeneVerh. von Heilbutt- u. Dorschlebern bei der Olabscheidung durch Dampt- 
behandlung erklart sich, wie an Mikrogrammen gezeigt wird, durch den d i c k t c r e n  
Bau des Lebergewebes. (Analyst 61. 2— 5. Jan. 1936.) G r o s z f e l d .

Norman Evers, A. G. Jones und Wilfred Smith, Kennzahlen von Heilbutileber- 
olen des Jahrganges 1935. (Vgl. C. 1935. I. 3736 u. friihere.) A n a l y s e n e r g e b n i s s e  von 
46 Proben, Mittelwerte, Schwankungen u. Korrelationstafeln fiir JZ., JZ  ̂ des U ■ 
verseifbaren u. Menge des Unverseifbaren, bezogen auf den Blauwert. Nach ein 
Zeitkurve fiir 1934 u. 1935 im Original erreicht der Blauwert sein Maximum mi jj • 
(Analyst 61. 7— 11. Jan. 1936. Bethnal Green, London, E. 2. Allen & Harburp 
Labs.) G r o s z f e l d .

M. Popow, Komplexmethode zur Fetlraffinierung. In der von Schenderov . ITSCH 
Baffination des fiir die Margarineerzeugung bestimmten 01gein1SL 

v . s .. 3994) werden keine Vorteile erblickt. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: JMass
boino-shirowoje Djelo] 11. 490. 1935.) SpHONFBŁ ■

(vgl. C. 1935. II. 3994) werden keine Vorteile erbhckt. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: JUa 
' lo-sliirowojo Djelo] 11. 490. 1935.) SCHONFE ■ ■

W. G. Jakowlew, Das Bleichen von Bienemcachs mittels Adsorptionston J* 
Woronesch’schen Gebietes. Uber eine russ., zum Bleichen von Bienenwachs gu 8 
eignete Bleicherde. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: Chimitscheski & ‘
Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8. 707— 11. 1935.) SCHONF - •

— , Die Herstellung von Bohnerwaclis. Herst.-Vorschriften fiir feste» fi- 
massen u. W.-Wachsemulsionen. (Dtsch. Parfiim.-Ztg. 22. 47—48. 10/2. lJoo.j

Welwart, Uber die Verseifung von Schellaek und K a rn a u b a w a c lisr iic k s ta n d en -
richt iiber die Zus. von Schellaek (I) an Hand der Literatur. Bei der ' crsel*“ ^er yz . 
mit Borax sind die Emulsionen umso haltbarer, je  mehr sich die B°raxI?en®f],&ndeu 
des I nahert. Bei der Herst. yerseifbarer Bohnermassen mit Karnaubawaehsru gg_ 
ist die K,CO,-Menge der VZ. u. der Hartę des W. anzupassen. (Seifensie e »• 
175—76. 26/2. 1936. Wien.)
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K. L. Weber, Kernseifenverschnilt. Besprechung der zur Seifenfullung ver- 
wendeten Salze u. dereń EinfluB auf die Seife. Die Ursache des Seifenbelages sielit Vf. 
in einer Stabilitatsanderung der Seife gegen Salzwrkg. bei sinkender lem p. łiir  das 
Beschlagen der Seife werden ferner Temp.-Anderungen, Luftfeuehtigkeit u. uber- 
schiissiger W.-Geh. verantwortlich gemacht. Die alleinige Veijendung von Wasserglas 
ais Fiillmittel ist ausreichend. (Seifensieder-Ztg. 63. 189—90. 209 10. 230 31. 2o~ 
bis 253. 25/3. 1936.) m

P. Kuptschinski und A. Jassny, Uber die Anwendung von Talhl m  der Seifen- 
siedem. Das Sieden von Kernseife mit 25% Tallol vom Fettansatz verlief n. Das 
Aussalzen bot keine Schwierigkeiten (4,5% ŃaCl). Ebenso verlref das Ausscmeifen 
vollig normal. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 1 1 . 4lJ2—J4. 
1935?) Sc h o n f e l d .

N. N. Dalton, Welclie Zukunft hat das Olycerin? Bericht iiber die Marktlage des 
Glycerins u. die ais Ersatz dafiir yorgeselilagenen Stoffe. (Soap 12. Ar. -. Ao i i .  
Febr. 1936.) „ , . . . , _ f EU\

C. H. Keutgen, Fellsauredestillation. Aus Neutralfetten lassen sich hohe Glycerm- 
ausbeuten u. helle Fettsauren nur durch hohe Spaltung u. nachfolgende Dest. der i’ ett- 
sauren erhalten. Vf. weist auf die Fortscbritte in der Fettsauredest., Hochdruckdampt, 
Olfeuerung, Sattdampf, Hochvakuum, kontinuierliche u. diskontinuierliche IJest., 
nin u. schildert die Arbeitsweise sowie dereń Vor- u. Nachteile. Ferner wird das Problem 
der Fettspaltung, Fettsauredest. u. Glyceringewinnung in einem Arbeitsgang behandelt. 
(Seifensieder-Ztg. 63. 155—56. 187—88. 208—09.11/3.1936. Marburga, d. Lahn.) A EU.

W. Warlamow, G. Ojatjew und N. Dawydowa, Zur Frage der Veredelungvon 
synthttischen Fettsauren. Die Veredlung der synthet., durch Oxydation von \  aselmo 
gebildeten Fettsauren, d. h. ihre Befreiung von Oxysauren u. dgl., gehngt teihyeise 
durch „Dehydratation“ : Erhitzen der Seifen in 15%ig. wss. Lsg. in Ggw. von 1U /o 
KOH-tjberschuB im H r gefullten Autoklaven bis auf 290°. Die wiedergewonnenen 
Fettsauren hatten hohere JZ. (28,24 gegen 6,75) u. niedrigeren Geh. an Oxysauren 
(16°/0 gegen 43%)- Man kann auch derselben Behandlung die Ca-Seifcn in Bzn. unter- 
werfen, oder in hohersd. Lósunesmm. (Oel- u. Fett-Ind. [russ.: Masslobomo-shirowojc 
Djelo] 11. 494—95. 1935.) 7I S c h o n f e l d .

. Lawrence E. Stout und Arthur B. Tillman, Regeneneren chlonerter lrocken- 
ninigungslosungsmitiel durch Adsorption. Vff. bericliten iiber Laboratoriums- u. techn. 

êrss. zur Regenerierung gebrauchter, zur Trockenreinigung dienender azeotrop. Oe- 
mische aus Tetrachlorkohlenstoff u. Athylenchlorid, die durch Ole verunremigt sind, 
mittels akt. Kohle (I), Magnesia (II) u. Kieselsauregel (III). I u. II entfernen freie 
>-auren u. andere verseifbare Stoffe, wahrend Mineralóle in Lsg. bleiben; 111 entlemt 
verseifbare u. unverseifbare Substanzen. Die Entfernung der freien Sauren u. anderer 
wrseifbarer Stoffe bewirkt Entfiirbung. Wahrend die Riickstande sonst em braunes 
bis schwarzes ranziges 01 darstellen, ist dieses nach der Behandlung mit Adsorptions- 
mitteln hellgelb u. halbfest. Die Best. der SZ. des Losungsm. ist ein Mafistab fur die 
wgnung zur weiteren Verwendung ais Reinigungsmittel. (Ind. Engng. Chem. 28. 2-, 
13 ^an' 1936. St. Louis, Mo., Washington Univ.) *XEU'

Burstenbinder, Uber Benzinexplosionen durch Reibungsdektnzjtdt. vi. behandelt 
ie Ursache von Bzn.-Explosionen. (Seifensieder-Ztg. 63. 108. 5/2. 1936.) Ą e u .

G. Klein, N. Kamiński und P. Junitschman, Schnellmethode zur Bestimmung 
■û  .^sValtungsgrade3 . Die nur 5 Min. dauemde Analyse wird wie folgt ausgelunrt. 
T  einer graduierten 5 ccm-Pipcttc wird die 70—90° h. Probe des gespaltenen le ttes  
aog_es0gen u. in einen Glasbeeher von 200 ccm abgegossen. Man fiigt hinzu 100 ccm 
gesatt. wss. NaCl-Lsg. von 60—70° u. 30 ccm raffinierten Sonnenblumenoles, welches 
ebenfalls 60-70° hat. Zum Gemisch gibt man 3 Tropfen Methylorange u. titriert

0,o-n. Lauge die freie H2S 04. Dann se tz t  man 10 Tropfen alkoh. Phenolphthalems 
“ “ “ “■ ttńn t mit 0,5-n. Lauge die freien Fettsauren bis zur Rosafarbung der unteren

• Schicht. Unirechnung des Spaltgrades nach (a—b) • 0,141 • 100///. wonn II — 
frri^a?!’ 0 =  ccm Na°H , verbraucht zur Fettsauretitration, b =  Korrektur fiir die 
t - f  f ettsaure des zugesetzten Oles, 0,141 =  Titer der 0,5-n. Olsaure. (Oel- u. Fett-

• [russ.: Massloboino-shirowoie Djelo] 11. 502— 03. 1935.) S c h o n f e l d .
der ir,fian ^ Rink, Beitrag zur Bestimmung der Saurezahl der Fette. ^achprufung 
'n i ^  ?rae5r - Methode der SZ.-Best. von K a u f j i a n n  u. GraNDEL (vgl. G. 1932. 1.

(s), beruhend auf der Rk.:
6R-C02H +  K J03 +  5 KJ =  6 R-CO.K +  3 J . +  3 H20 .
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Bei Befolgung der von den Vff. angegebenen Vorschrift ist die Rk. nicht quanti- 
tativ, die SZZ. zu niedrig. Die Eimv.-Dauer der K J-K J03-Lsg. muB bei 60° auf 5 Stdn., 
bei 80° auf 3V2 Stdn. yerlangert werden. Jedoch weichen die Einzelbestst. bis zu 
3 Einheiten ab. Bei dunklen Olen ist der Indicatorumschlag unseharf, wie bei direkter 
Titration mit KOH. Fiir die Betriebsanalyse ist die Methode ungeeignet. (Casopis 
ćeskosloy. Lćk&rnictya 15. 247—52. 1935. Prag, ICarls-Uniy.) Schonfeld.

Fedschenko und Kaschin, Neue Methode zur Bestimmung der SaurezaU ton 
Olen. Man gibt zur Oleinwaage 15— 20 ccm 10%ig. NaCl-Lsg. u. titriert mit KOH 
(Phenolphthalein) bis zur schwachen Rosafarbung der wss. Schicht. (Oel- u. Fett-Ind. 
[russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 498.1935.) Schonfeld .

N. N. Godbole und Amarendra, Die Bestimmung von Kochsalz in Toileiteseifen. 
Die BENNETTsche Methode der NaCl-Best. in Seifen (Ind. Engng. Chem. 13 [1921]. 
813; s. auch D ay id so h n , Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 33 [1926]. 89) 
unterlicgt dem theoret. Einwand, daB die Mg-Seifen von Sauren mit weniger ais C,» 
in W. 1. sind u. daher nicht, wie in der Methode angenommen wird, ausgefallt werden. 
Die Mg-Seifen bis Ci„ miissen daher mit AgNO0 boi der Titration des NaCl unl. Ag- 
Scifen bilden u. also zusatzliches AgN03 vcrbrauchen. Bei einem Durchschnittsgeh. 
yon 15% Cocos- u. Palmkernfett im Seifen-Fettansatz ergibt sich z. B. bei Cocosfett 
ein Geh. von 0,029—0,29% Capronat, 0,83—1,32% Caprylat, 0,61—1,45% Ca-prinat 
u. 6—6,8% Laurinat in der Seife. Die Mg-Seifen von Capron-, Capryl- u. Olsdure. 
sind in W. wonigstens in den Mengen 1., in weichen sie normalerweise in der zur Analyse 
yerwendeten Seifenmenge vorliegen. Bei der Titration mit AgN03 gegen K,Cr04 ver- 
brauchen sie aber kein zusiitzliches AgN03, was darauf zuriickgefiihrt wird, daB die 
Ag-Salze dieser Fettsauren leichter 1. sind ais Ag2Cr04; der Endpunkt der Titration 
wird deshalb richtig angezeigt. Beim caprinsauren Na wurde mit Mg(N03)2 ein schwacher 
Nd. erhalten. Die Hauptmengo des Mg-Salzes blieb in Lsg. Beim Laurinat wurde 
dio Hauptmenge dos Mg-Salzes ausgefallt, bei der Titration der beiden Filtrato mit 
AgN03 wurde ein sclieinbarer NaCl-Geh. erhalten. Die Seifen von C10 u. CI2 storen 
also tatsachlich bei der NaCl-Best. nach B e n n e t t . Die Menge der in Lsg. bleibenden 
Mengen der Mg-Seifen von C1D u. C12 liangt vom Yol. des Filtrates u. dessen Temp. a ; 
u. die Abkiihlung der Lsg. yor der Filtration der Mg-Seifen ist eine notwendige \ or- 
sichtsmaBregel. Nimmt man die Temp. mit 15—25° an u. yerwendet stets die gleic e 
Menge W., so wird dor von Ci0- u. C12-Seifen herriihrendc Fehler etwa +0,1° betragen- 
Tatsachlich wurde bei der NaCI-Analyse nach B e n n e t t  yon Palmolive u. Lux e 
im Vergleich zur Yeraseliungs- u. Zers.-Methode (Einheitsmethoden der Wizóff, ~  Au • 
1930) um 0,1% erhóhter NaCl-Geh. gefunden. (Seifensieder-Ztg. 62. 95 9'- 
Benares, Uniy.) S c h o n f e l d .

B. G. Acharya und T. S. Wheeler, Die Reinigungskraft von Seifenlosungen. 
besohreiben eino Methode zur Best. der Adsorption von Seife an Baumwollo. Ais i- 
materiał diente iigypt. Baumwolle. Das Garn wurde 3 Stdn. mit 3%ig- NaOH u. /o
Na2C03 zur Reinigung gekocht, mit W. ausgespiilt, mit 0,5%ig. h. Se:lfemSio- 8 _ 
waschen, wieder grundlich mit dest. W. gewaschen, ausgewrungen u. an der . . o n 
trocknet. 7—7,5 g des so gereinigten lufttrocknen Garnes wurden 3 Stdn. bei 
einem Trockensehrank bei konst. Feuchtigkeit gehalten. Dann wurde das ua  ̂
einem Essiccator 24 Stdn. iiber CaCl2 getrocknet u. gewogen. Das Garn wurde " _
in 11 40° h. Seifenlsg. eingetaucht. Óberschreitung der Eintauchzeit war o 11 
fluB auf die Resultate. Um ein Krauseln des Garnes zu yermeiden u. vous  ̂
Eintauchen zu ermoglichen, wurde der Strang doppelt genommen u. an eme 
mit einem Haken, an dem anderen mit einem 50 g-Gewicht belastet, gehal ei •  ̂^  
der Eintauchzeit wurde das Garn an einem Halter befestigt u. mit omem  ̂8 ^  
wicht belastet u. so von ubersehiissiger FI. befreit, bis es lufttrooken war, da p;e 
in einer feuchten Kammer bei 50° u. 24 Stdn. iiber CaCL getrocknet u. ge« ^  
durch Adsorption aufgenommeuo Seifenmenge wurde auf 10 g tr0j e .̂tt,,̂ uchten 
zogen. Ferner wurden der pH-Wert u. die Oberflachenspaimung der i allf.
Seifen bestimmt. Das Maximum wirksamer Adsorption, die yon ^01UyJrs3 gebt 
genommene Seifenmenge, ist bei handelsiiblichen Seifen hoch. Aus den _ygojp°j0n 
hervor, daB die bekannten Bedingungen, die das Reinigen befórdern, die  ̂
erleichtern. Die Vff. schlieBen daraus, daB es die yon der Faser a 0J ! f„nmenrre [st., 
die die Reinigungswrkg. lioryorruft, d. h., je groBer die adsorbierte bei 
um so groBer ist der Reinigungseffekt. Das Verf. wird zum \  ergleicti oe:fen° yer- 
kraft yon Seifen empfohlen. 5 Tabellen mit 30 Kuryen yerschiedene
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sehiedenem pH-Wert u. Messungen der Oberflachenspannung im Original. Die Ad- 
sorptionskuryen sind ein Mafistab zur Best. der Reinigungswrkg. von Seifenlsgg. 
(Proc. Indian Acad. Sci. 2. Sect. A. 637—45. Dez. 1935. Bombay, Departm. of Che- 
mistry. Royal Inst. of Science.) N eu.

Kosmos Werke Emil Pick & Co., Cńslav, Tscbechoslowak. Republik, Aromati- 
sieren von Ólen. Erdnufiól, geharteter Tran o. dgl. yersetzt man mit wasserhaltigem 
Eidotter u. erhitzt das Gemisch auf ca. 110—120° so lange, bis das W. verdampft ist. 
Nach dem Abkuhlen wird das Ol filtriert. (D. R. P. 621892 KI. 53 h vom 17/12.
1932, ausg. 14/11. 1935. Tschechoslow. Prior. 24/11. 1932.) B ie b e r s t e in .

Ges. zur Verwertung Fauth’sclier Patente m. b .H ., Wiesbaden (Erfinder: 
Philipp Lorenz Fauth und Joseph Reichert, Wiesbaden), Verfahren und Vorrichtung 
zum Entwassern stark wasserhaltiger, Ol enthaltender Stoffe, im besonderen Walfleisch 
unter Yerwendung von geeigneten Warmeubertragungsmitteln, z. B. Walól, dad. gek., 
daS zunachst das bewegte Gut ktirzere Zeit mittels des Warmeiibertragungsmittels 
nahe an den Kp. des W. erhitzt wird, wobei sich freiwillig ausscheidendem W. Gelegen- 
lieit zum Abflufi gegeben ist, dann ein weiterer Teil des W. durch Pressen entfernt u. 
sclilieBlich die Entfernung des restlichen W. in Ggw. des Warmeubertragerś durch 
^erdampfung bewirkt wird. Jede Bcruhrung des Gutes mit beheizten Flachen wird 
vermicden, u. die Entfernung des W. erfolgt in kontinuierlichem Arbeitsgang. Vorr. 
CD. R. P. 617 304 KI. 53g vom 9/5. 1933, ausg. 16/8. 1935.) K a r st .

GesellsehaJt zur Verwertung Fautli’sclher Patente m. b. H. (Erfinder: Philipp 
Lorenz Fauth und Joseph Reichert), Wiesbaden, Entiuasscm stark wasserhaltiger 
ojtnlhaltender Stoffe, im besonderen 'Walfleisch nach D. R. P. 617 304, dad. gek., dafi man 
die Entfernung des ersten Anteils des im Fleisch enthaltenen W. anstatt durch h. Ol 
nut Hilfe von nahezu sd. W. vornimmt u. boi der Verdampfung des restlichen W. ein 
. r- °der pflanzliches Speisefett oder -ol verwendet. Das getrocknete Fleisch ist mit 

einer konservierenden dunnen Ol- oder Fettschicht iiberzogen. Das benutzte W. ergibt 
oei der Eindampfung Fleischextrakt. (D. R. P. 625 981 KI. 53e vom 7/6. 1933, ausg. 

;“'w936- Zus. zu D. R. P. 617 304; vgl. vorst. Raf.) Y ie l w e r t h .
Nohlee & Thorl G. m. b. H., Harburg-Wilhelmsburg, Herstdlung von Margarine, 

ad. gek., dafi der Margarineemulsion eino glycerinhaltige Leeithin-Olmisehung zu
gesetzt wird, die erhalten worden ist, indem friseher Sojasehlamm mit einer grófieren 

enge Glycerin innig gemischt wird u. dio nach Stehenlassen der Mischung oder durch 
entrifugieren erhaltenen Schichten voneinander getrennt werden. Es kann auch 
Kenn verwendet werden, in dem so viel troekener Zucker aufgelóst ist, dafi das 

speaf. Gewicht der Lsg. 1,36—1,39 betragt. (D. R. P. 621 327 KI. 53 h vom 8/4. 
» , ausg. 5/11. 1935.) B ie b e r s t e in .

X V III . Paser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
Kunstseide. Linoleum usw.

d  Wichtige Vorkenntnisse iiber Wolle. Sammełbericht iiber physikal. u.
F w gwV°n Naturwollc- (Boli. Laniera 49. 515— 18. 14/12. 1935.) Gr im m e .

Holi, Bestimmung der Dielektrizitatskonstanten des Wollhaares. An einer 
aur nin erli?- entfetteten Kapwolle wurde dic infolge der komplexen Zus. der Wolle 
chim a” ! ‘.‘ttelwert darstellende DE. des Wollhaares zu e — 4,56 bestimmt. (Helv.

Bund 281~?-3- 16/3’ 1936‘ Baso1’ Univ-) Behp.le .
SWeie S ]Vird der I mVr<xinizrźffekt wasserabstofiend imprdgnierter Woll-
Unter v e v r  d ^ u vpfm  oder durch die ubliche Nachdekatur ungiinstig beeinflujitt 
CKltr garer hlf - cn Gesichtspunkten ausgefiihrte Verss. zeigen, dafi ein Nachlassen 
®eliandeln ers  ̂ 'vm^?n. des lmpriigniereffektes durch eine Nachappretur wio Dampfen, 
eintńtt ruri  £ Einishdekatiermaschine, n. u. besonders starkę Kesseldekatur nicht

Alfrpd t  t"Ind’ 1936- Fachh- L 18—19. Febr. Augsburg.) S uyern . 
Verdranminnh. i? 111 unfl  E- A. Hansen, Ober Schrumpfung und Quellung von Holz. 
1281,) Weifn ■se'’,s Holz durch nichtfluchtige Substanzen. (Vgl. ć . 1935. II.
Wiga oder r?Iunes 0t êr trockenes Holz mit einem wasserunl. 01 oder geschmolzenem 
den inkr sichtłf2 ImPr‘ion‘ert wird, so kann sich das Impragnierungsmittel nur in 
■nischbaren St r c 011 Capillaren verteilen. Arbeitet man jedoch mit einem mit W. 
solchen h n° ImPragnierung bis in die Zellen. Vff. empfehlen ab

!> oso “ (Athylenglykolmonoiithylather). Es hat Kp. 130—136°,
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mischt sich mit W. bei allen Tempp. u. lóst Wachse, Ole u. Harzc beim Erwarmen. 
Die Impragnierung gelingt Icicht im Vakuum von 60 cm Hg bei 40—45°. Ais Losungsm. 
kommen bei Verwendung von Harzen auch Aceton u. Methanol in Fragc. Naheres 
durch dio Tabellen des Originals. (Ind. Engng. Chem. 27. 1480—84. Doz. 1935. 
Madison [Wis.].) Grim m e .

Sidney D. Wells, Behandlung, Mischung und Mahlung ton Papierhalbstoff mit 
Sldben. Anwendung der mit Staben ausgerusteten Zerfaserungs- u. Mahlgerdte in der 
Strohstoffindustrie, boi der Wiedergewinnung u. Entfarbung von Altpapier u. bei der 
Bleiche. Techn. Vorziige des Verf. besonders auch bei Altpapier u. bei Kraftzellstoff. 
(Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 268—73. 1935.) F r ied em a n n .

R. D. Kehoe, Mahlung gegen Behandlung im  Jordan. (Techn. Ass. Pap. 18. 
Nr. 1. 411—17. 1935. — C. 1935. II. 1805.) F r ied em a n n .

Harry F. Lewis und La Vern A. Gilbertson, Der Einflu/3 der Temperatur auf 
die Mahlung ton  Lumpenhalbstoff. (Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 255— 61. 1935. —
C. 1935. II. 621.) F ried em a n n .

Judson A. De Cew, Besondere Typen ton  Harzleim und ihre physikalischen Eigen- 
schaften. (Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 166—68. 1935. — C. 1935. II. 1109. 1990. 
3726.) F r ied em a n n .

Maxamillian Krimmel, Yerluste beim Harzleimmachen und Beobachtungen beim 
Kochen von Harz. (Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 383—86. 1935. — C. 1935. U. 
3726.) F ried em an n .

Stefan Wallner, Die Entstehung und Entwicklung der Wasscrzeichen. (Suomen 
Paperi-ja Piuitavara!ehti 1936. 178—84. 29/2. Wien. [Orig.: dtsch.]) E. MAYER- 

C. E. Carran, E. R. Sehafer und J. C. Pew, Studie uber das farbende Prinzip 
in  Holzschliff von Western Hemlock. (Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 573—79. 1935. —
C. 1935. II. 3861.) F riedem ann .

Walter F. Holzer, Untersuchung iiber die farbende Substanz in KiefernkraflzelUtoff- 
(Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 517—29. 1935. — C. 1935. I. 332.) F r i e d e m a n n .

L. I. Sacharow, Molekulanneihode zur Berechmmg der Saure des Saurekreislaitfa 
Bereehnung des Saurekreislaufs (HN03 +  H2S 04) bei der Herst. yon „Kollosylm 
(fiir Kinofilme) durch Nitrieren von Cellulose. (Trans. Kirov’s Inst. chem. Tecmw • 
Kazan [russ.: Trudy Kasanskogo chimikotechnologitscheskogo Instituta im. S. - • 
Kirowa] 1934. Nr. 3. 133—46. 1935.) Schonfeld-

J. J. J. Dingemans, Die Erkennung ton Akundfasern in Kapok. Ein K ' ® ®  
Kapok wird gut auseinander gezogen, im Becherglas mit einer Lsg. von 0,6 g P] ? 
glucin in 100 ccm 16%ig. HC1 iibergossen u. untergetaucht gehalten. Naeh 
Stdn. ist deutlich eine starkę Rótfarbung der Akundfasern gegenuber schwacher-Kosa 
farbung der von Kapok wahrnehmbar. — Ein Flockclien Kapok wird im Becl“eIS 
mit einer Lsg. von Safranin in A. iibergossen gehalten. Naeh einigen Stdn. sind u. - ■ 
die 2—5 Liiiigsstreifen der Faser auf rosa Untergrund deutlieh zu erkenuen. '• 
Weekbl. 33. 8. 4/1. 1936. Arnheim, Keuringsdienst van Waren.) G roszfel •

G. V. Palmrose, Betriebsprobe zur genauen Bestimmung ton gebundenem Sch^jJ 
dioxyd. (Techn. Ass. Pap. 18. Nr. 1. 309— 10. 1935. —  C. 1935. I. 2466.) ł® ‘

B. L. Wehmhoff, Feststellung der Eignung eines Papieres fu r  den Druck. ( cc i 
Ass. Pap. 18. Nr. 1. 337—40. 1935. — C. 1935. I. 3075.) F r i e d e m a ^ -

Faber Engineering Co., iibert. von: Leon De. R. Faber und Charles ,9a*hen! 
Philadelphia, Pa., V. St. A., Behandlung ton Teztilien, insbesondere Rejnigen, v ■ - 
Entbasten, Bleichen, Farben u. dgl. yon Faden, Gamen, Stoffen aus U  o!Ile, ^  
wolle, Seide u. Kunstseide, ferner von Leder, Pelzen u. Filzen, dad. gek., da 
laufendcn Behandlungsfll. in Form von Sehaum, der durch ausgiebiges V p
der Fl. mit einem Gas, z. B. Luft, erhalten wird, zur Einw. gebr||ht wir \,■
2 023 013 yom 28/4. 1931, ausg. 3/12. 1935.) it fl War-

B. B. & R. Knight Corp., Proyidence, iibert. yon: Murray N. Bulłor_> t 
wiek, R. 1., V. St. A., Schlichte, insbesondere fiir baumwollene u. kunsitsei  ̂ nUImni 
faden, bestehend aus 22,70 1 W., 1S,45 kg british gum, 1,35 kg Tragant, U,S fc cjue 
arabicum u. 6,35 kg eines Gemisches yon Turkisckrotol u. pine oil; bstoffes
12°/0ig. wss. Lsg. liergestellt. Durch Zufugung eines Indigosol- bzw. I^up 1929, 
in Leukoform kami gleiclizeitig gefarbt werden. (A. P- 2 016 813 v0”' 7, (anN- 
ausg. 8/10. 1935.) “ bA
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Ernest Edward Pendlebury, Weaste, England, Appretur fur Texlilstoffe, ins
besondere ICragen, Wasche, Tischdccken u. dgl., bcstehend z. B. aus 2 (Teilen) Tri- 
athanolaminstearat, 1 Athylenglykol, 1 sulfoniertcs pflanzliches 01 (Bicinus-, Tiirkiscli- 
rotól) u. 96 wasserlósliche Starkę; die Mischung kami auBerdem noch hóhere Fett- 
alkohole, H3B 03 u./oder dereń Salze, sowie Talkum entlialten. (E. P. 431275 vom 
3/2. 1934, ausg. 1/8. 1935.) Salzm ann .

La Celliose Soc. An., Frankreich, Waschebestandige und knitlerfeste Appretur fiir 
Teztilfasem, bestehend z. B. aus 100 (Teilen) in A. gel. Tannin, 300 HCHO (40%ig), 
800 W. u. 5 Propionsaure; man triinkt darin 3 kg Viscosekrepp, preBt auf 3,200 kg 
ab, trocknet 1 Stde. bei 50—60° u. kalandert bei 130°. Die Umsetzung des Tannins 
kann auch mit Triathanolamin bzw. Hexamethylenłetramin oder Polyvinylalkohol 
erfolgen. Durch die Zugabe von Harnstoff zur alkal. Lsg. u. nachfolgendes Ansauern 
konnen auch die noch wasserlóslichen Anteile des sich bildenden Kondensationsprod. 
restlos umgesetzt werden. (F. P. 788 020 vom 29/3. 1935, ausg. 2/10. 1935.) Salzm .

Bruno E. Toetheli, Boston, Mass., V. St. A., Mattieren und Beschweren von 
Natur- und Kunstscide. Die Fasern werden 30 Min. in eine alkal. Pb-Acelatlsg. (ph =  8) 
getaucht u. nach dem Zentrifugieren u. Waschen mit einer Alkalicarbonat-, -silicat- 
oder -phosphatlsg. nachbehandelt. Der ProzeB kann wiederholt werden u. zum SchluB 
eine Behandlung mit Na2Si03-Lsg. erfolgen. (A. P. 2 010 324 vom 2/7. 1932, ausg. 
6/8.1935.) " Salzm an n .

Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika, iibert. von: Wallace T. Conn, 
bawrenee, Mass., V. St. A., Impragnierung fur Teztilfasem, insbesondere soweit sie zur 
Hcrst. von Fischnetzen, Persennings, Schwimmgiirtel, Segel, Piane u. dgl. Verwendung 
fmden sollen. Die Fasern werden mit 2°/0ig. h. wss. Tanninsaurehg., dann mit h. l%ig. 
Brechweinsteinlag. u. schlieBlich 20 Min. mit gegebenenfalls 3% CuSOA u. 2°/0 CH3COOH 
enthaltender l°/0ig., 94° w. K^Cr.fij-Jjsg. behandelt. Hieran kann sich das iibliche 
Łinfetten oder Aufbringen von Waehs sclilieBen. (A. P. 2 018 660 vom 29/10. 1932, 
ausg 29/10. 1935.) Salzm ann .
„ George Henry Rhodes, Fali Biver, Mass., V. St. A., Wetterfeslimpragnierung von 
otojfm, insbesondere grauen u. braunen Sommermantelstoffen. Die Gewebebalm lauft 
nach emer Entschlichtung in einem sd., Tiirkischrotól (Nekal BX) enthaltenden W.-Bad 
™ Zickzack durch eine mit 0,1% CH3COOH oder HCOOH angesiiuertc 12—14%ig.

o-Acetatlsg. von etwa 60° u. anschliefiend durch eine 60° w. 5%ig. Na2Cr20,-Lsg. 
nter Bldg. von PbCr04. Der gewaschene Stoff wird mit 2—6%ig., 50° w. Starkelsg. 
ppretięrt. In analoger Weise kann auch mit Fe(N03)., u. K,C03 unter Bldg. yon Fe20 3 

geartotet werden. (A. P. 2 026190 vom 24/4. 1934,“ausg.'31/12. 1935.) Salzm ann . 
Ede w Pont e Nemours & C°., Wilmington, Del., V. St. A., iibert. von:

O Del., Herstellung von wasserdichten, schmiegsamen Stoffen. Segel-
- , ’ P̂er, Satin, Kanevas oder Moleskin, in den ein Muster eingewebt oder aufgedruckt 

e*ner Lsg. yon 3% Cellulosederiy., 6—4% Weichmachungsmittel, 4—3% 
tmci-n ; 42—86°), 3—9% Mineralól u. 84—81% Lósungsm.-Gemisch getrankt, ge-
44— iro i UtuU- e‘ner (^er Buck-) Seite mit einer Mischung yon 32—39% Ccllulosenitrat, 
wird Tl ' 0lc*lm,ac îer u- 24— 15% Pigment yerselien, die bei 150—200° aufgewalzt 
hanwJrer , ?^ f*n( êfc ais tlberzug fiir Matratzcn, fiir Schiirzen (in Laden, Kranken-
n. ^ Winrlionlrnrł Alłinnrr 11 rlrrl 0 riT’0 nrl 11 ri (T { A licł ”P21 ' W r T n Liitzchen, Windjacken, Ólzeug u. dgl. Verwendung. (Aust. P. 

Fprn d 13'/3‘ 1935> ausg- 12/12. 1935.) Salzm ann .
^ert, Frankreich, Herstellung eines elastischen und undurchldssigen 

Hara ubT smas ên und Schułzkleidung. Gewebe wird zunachst mit einem piast. 
Yf.fi'-, 11' dann werden 2 oder 3 Gewobebahnen in der Warme miteinander

T ; .  (F- P- 789 204 yom 24/4. 1935, ausg. 25/10. 1935.) M. F. Mu l l e r . 
lawrenee \i*ne v  Yerein‘&ten Staaten von Amerika, iibert. von: W allace T. Conn, 
^etzen Haltbarmachen von Cellulosefasern, die zur Herst. von Seilen,
mierteń i ? , ,  u' verwendet werden sollen. Die mit Seife u. Na2C03 degum-
weiiistein]«,C'n i'VCrĈen e'ner 70° w., 2%ig. wss. Tanninlsg. u. mit einer l% ig. Brech-
Thioflavin ó ?• 10/ -U' e*nem tox- Farbstoff, z. B. Malachitgrun, Krystallvioleit oder
einersd t 'o1®‘ gefarbt. Hieran schlieBt sich eine Kachbehandlung mit
Schutzuber^iT.?- T®ai1% K A A *  2% CuS04 u. 2% CH3COOH wahrend 20 Min. Ais 
&I2, (& p j. ^nutzt man ein Gemisch yon 95% Teer u. 5% Cu20  bzw. organ. Hg- 

Britioi,' M018^ 59 vonl 22/7. 1932, ausg. 29/10. 1935.) Salzm ann .
Monbiot Lor f W rra® ^td., Manchester, iibert. yon: Maurice Ferdinand 

’ °n, England, Herstellung imsserfester Stricke o. dgl. aus regenerierler
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Cdlulose oder Cdlulosederimten durch Uberziehen der aus einzelnen Celluloscderivat- 
stroifen gefertigten Strickc mit Latex oder gel. Kautschuk u. anschliefiend mit Nitro- 
cellulose o. dgl. Lacken, die Wachs u./oder Harz enthalten. (E. P. 440 895 vom 11/7.
1934, ausg. 6/2. 1936.) Brauns.

Charles Xavier Buchter, Prankreich, Veredeln von Hanf, Flaclis u. dgl. Flacks-
stroh wird 2—3 Tage bei 3-maligem W.-Weehsel gerostet, 24 Stdn. in einem 0,5 kg 
Naphthalinsulfonsaure (bzw. Nękał BX) u. 0,5 kg Na2C03 im Liter enthaltendcn 35° w. 
Bade gespiilt, an der Luft getrocknet u. gebrochen. Nach kurzem Schwingen pumpt 
man durch die Fasern 5— 6 Stdn. eine 0,03°/o Nekal enthaltende, 0,15°/oig. NaOH von 
90° um, wascht mit sd. W. nach u. bleicht mit etwa 2 g Cl im Liter enthaltcnder Flotte. 
Nach dcm Entchloren mit NaHS03 u. HC1 u. Absśiuern mit verd. Na2C03-Lsg. (3 Stdn. 
bei 35°) wascht man mit 0,05%ig. Seifenlauge von 80° neutral. Die getrocknete Faser 
wird geschwungen, gegebcnenfalls gebleicht u. gefarbt, gekrempelt u. zu Vorgarn rer- 
sponnen, das sich sehr fein ausspinnen lafit. (F. P. 778 776 vom 6/8. 1934, ausg. 23/3.
1935.) SALZMANN. 

Ralph H. Mc Kee, Jersey City, und Earle H. Morse, Nutley, N. J-, V. St. A.,
Herstellung von wollahnlichen Pflanzenfasern aus Jute, Hanf, Malve u. dgl. 450 kg 
mechan. aufgelockerte, gewaschene Jutefasern werden a) etwa 20 Min. in einem 25° w. 
Bade (pn =  6—8) behandelt, das aus 3,60 kg KMn04, 6,30 kg Na3P 0 4, 1,35 kg H3P04 
(85%ig.) u. 15 890 1 W. besteht; b) zwecks Entfernung des Lignins 1 Stde. mit 60—80° w.
0,l% ig. NaOH gewaschen u. etwa 10 Min. in 10%ig. NaOH gekrauselt; c) nach dem 
Waschen wird zunachst 16 Stdn. mit 0,l°/oig. H20 2-Lsg. (eingestellt mit Na3P04 u. 
H3P 04 auf pn =  8) enthaltend l°/0 Turkischrotól, dann % Stde. mit 0,02%ig. KMn04- 
Lsg. (pH =  5,5) gebleicht. (A. P. 2 018 276 voin 10/7. 1930, ausg. 22/10. 1935.) SalzM.

Snyder Maclaren Processes Inc., V. St. A., Wiedergewinnung von PapierstoJJ aus 
bedrucktem Abfallpapier. Eine 10—60°/oig. Suspension des gemahlenen Abfallstones 
wird zur Entfernung der Druckerschwarze mit Wasserglaslsg. (I) u. Ólsaure (II) oder 
mit einem Gemisch von Na,C03 u. CaO behandelt. — Z. B. werden auf 1000 leile 
Papier in Form einer 10—15%ig. Suspension 90 kg I u. 7 kg n  oder 45 kg CaC03 u. 
22,5 kg CaO angewandt. Zur Entfernung der Schwarze konnen auch Fettalkonoie 
mit mebr ais 8 Kohlenstoffatomen, z. B. Laurinalkóhol, Cetylalkohol oder Undecyi- 
alkohol, oder dereń D eriw . benutzt werden. (F. P. 790 280 vom 20/5. 1935, ausg. 
16/11. 1935. A. Prior. 23/5. 1934.) M.F. Mu ller .

Ciba Products Corp., Dover, iibert. von: Duncalf Wright Hollingwortn, 
Newark, Del., V. St. A., Herstellung von Papier mit geringer Wasseraufhahmefamg* 
durch Eintauchen yon hydrolysierbarem Cellulosematerial in Schichtform ni e 
liydrolysierende Lsg., u. nach dem 'Obereinanderlegen mehrerer solcher eingetaucii 
Bahnen wird das Materiał in eine saure Lsg. eines primaren aromat. Amin-Fomaldeny 
harzes u. anschliefiend in eine harzfallendc Lsg. eingetaucht, bis das Harz au {; t" 
die Poren des Fasermaterials ausfiillt. Anschliefiend wird gewaschen u. getr°c„ 
(Can. P. 350 083 vom 8/5.1934, ausg. 7/5.1935. A. Prior. 30/10. 1933.) . ,

Wingfoot Corp., V. St. A., Wasserdiditmachen von Papier durch tj*->CI'zlc;̂ iê tzeD. 
einer Lsg. eines JTacAses u. eines Kauischukkoyidensationsprod. (I), das durch W 
von Kautschuk in Bzn.-Lsg. in Ggw. von SnCl4 erhalten wird. — Es werden ■
1,95 (Teile) I, 0,30 Paraffin u. 0,75 Cumaronharz in 97 Bzn. gel. Diese Lsg. dien 
tJberziehen des Papiers oder śihnlicher Faserstoffbahnen. (F. P. 788 057 vom ~J/ • 
ausg. 3/10. 1935. A. Prior. 3/5. 1934.) M. F. MoU*■ ■

Norddeutsche Tapetenfabrik Holscher & Breimer, Langenhagen, f \ g eines 
abwasdibarer Tapeten auf Tapetcndruckmaschinen, bei denen die łarbe nuw j,_ 
Farbtuchs iibertragen wird, dad. gek., dafi ais Bindemittel fur die Farbę eine iia   ̂
milch mit mindestens 4% Casein oder Scbutzkolloiden, wic Pflanzenleim, 
die in Form wss. Dispersionen zuaesetzt werden, verwendet wird. (D. R- _die in Form wss. Dispersionen zugesetzt werden, verwendet wird. (U. il. r ■
KI. 15k vom 21/2. 1934, ausg. 27/2. 1936.) NeW Bo-

Milton C. Johnson Co., New York, ubert. von: John Wallace Nett, suifon- 
chelle, N. Y., V. St. A., Herstdlung ton Sicherheitspapier. Dem Stofi win uzoiringe
0 /7 ■I/■»*/? O /sV ł o i n P C  rP l t  łV l b m i f J o - y i  o n  ł i r w t  o / n / m A  rJ  yy, m i f i  f l A f i  TV1111(1 C S  T C IiH  O    ,-.T /~ł \

* J  4- O y  1/ ATj 7,\.
saures Salz eines Thiokondensationsprod. des p-Toluidins, das m indestens o ■RifNOa)*
enthalt, zugesetzt — oder der Zusatz besteht aus HgCL, CuS04, C u-O xalat oa ^  ^
u. einem Tliiokondensationsprod. des p-Toluidins u. K o b a U fe rr o c y a n td . o  ■ p
338 710; C. 1935. H. 3461. (Can P. 350 112 vom 2/8.1932, ausg. 7/o. lĄ f - l , aUischai 

Arno Brasch und Fritz Lange, Berlin, Kennzeichnung von wen ; -crt u.
Oegenstdnden nach Patent 618 759, dad. gek., dafi__l. die D urchscnlag
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danach eino Farbfl. durch Gasdruck in die Durchschlage hineingedruckt wird. — 2. Pil. 
benutzt werden, die durch chem. Beeinflussung des zu kennzeiehnenden Korpers 
Fiirbungen hervorrufen. An Stelle der Fil. konnen auch Gase benutzt werden. Ji.s 
iet moglich, verscliiedenartige Fiirbungen hervorzurufen, z. B. dadurch, daB zunachst 
die Spitzen der Durchschlage mit der einen Farbę u. spiiter die Hauptastc mit einer 
anderen Farbę gefiillt werden. (D. R. P. 619 476 KI- 43 a vom 7/7. 1933, ausg. -/10.
1935. Zus. zu D. R. P. 618 759; C. 1936. I. 1347.) M.F.  Mu l l e r .

ArnoBrasch und Fritz Lange, Berlin. Kennzeićhnung von nicht mdalhschen 
Gegenstanden nach Patent 618 759, dad. gek., daB die Bestralilung yon Inhomogenitaten 
am Rande der Gcgenstande dadurch yermieden wird, daB die Randcr durch i31enaen 
gegen die Bcstrahlung geschiitzt werden oder daB die Randcr durch Schleifen oder 
Polieren derart bearbeitet werden, daB sie keine Inhomogenitiiten aufweisen. (D. R .P.
619 477 KI. 43 a vom 7/7. 1933, ausg. 2/10. 1935. Zus. zu D. R. P. 618 759 ; C. 1936.
I. 1347) ' M .F . M u l l e r .

Metallgesellschaft A.-G., Frankfurt a. M., Zelłsloffkochung. Zur Vermeidung der 
CaS04-Abseheidung in dem auBen liegenden, der indirekten Erwarmung der Lauge 
dienenden Calorisator des Zellstoffkochers wird die Lauge aus dem Kocher an der 
Stelle des niedrigsten Druckes abgepumpt u. erst in der Druckleitung der Pumpc,
d. h. bei erhohtem, den Kocherdruck iibersteigenden Druck, u. zusammen mit oU, 
oder einem anderen geeigneten Gas zusammengebracht. Die S 02 wird aus dem obersten 
Teil des Kocbers mittels Injektors abgesaugt u. der Lauge vor ihrem Eintritt m den 
Calorisator zugesetzt. Die S 0 2 kann ganz oder teilweise durch 0 2 ersetzt werden. 
(N. P. 56 201 vom 28/11. 19341 ausg. 17/2. 1936.) D r e w s .

Erik Ludyig Rinman, Djursholm, Sehweden, Alkalisieren von Abfall-Laugen dei 
patron- oder Sulfatzellstoffgewinnung. Die zweckmaBig erwarmte Ablauge wird m ein 
in lebhafter Bewegung gehaltenes, gegebenenfalls ebenfalls erwarmtes Gemisch gleieher 
Teile von BaO u. CaO, bzw. von Ba(OH)2 u. CaO so langsam eingefuhrt, daB der W.- 
Gch. der Lauge infolge der entwickelten Rk.-Warme im wesentlichen sofort ycrdarnpit, 
so daB eine fiir die Trockendest. geeignete pulverfórmige M. erhalten w ird . Bei der 
Dest. erhalt man auBer Aceton, Methanol, Methylathylketon, Isopropylalkohol u. 
anderen Alkoholen eine wertvolie Schlacke. Der BrennprozeB laBt sich so źuhren, 
daB man ein Gemisch von BaO u. CaO erhalt, welches cmeut yerwendet werden kann. —  
Hierzu ygl. E. P. 393962: C. 1934.1. 2852. (N. P. 56 224 vom 1/12. 1934, ausg. 24/2.
1936.) D r e w s .

. Henry Dreyfus, London, England, Veresterung von Cdlulose u. ihren Deriyy. 
mit Sauren u. dereń Anhydriden (z. B. von Essig-, Butlersdure), sowie Chlonden in 
yg*. von 5—15% Halogenwasserstoff u. eines Hydrohalogenids einer Stickstoffbase 

:” Hydwzin, organ. Basen, wie Methyl-, Athyl-, Propyl-, Benzyl-, Cycloliexyl-,
.4thanolarnin, Dialkylaminen; weniger geeignet sind tert. Basen, wie Trimethylamm, 

f/ridin) bei Tempp. bis 50°. Ais Losungsmm. werden CH-fiOOli (I), Alliylidendiacetat, 
Uuchsdwe (II), CHCL, CLHC-CHCU usw. yerwendet; die Acylicrung kann wiederholt 
Werden, z. B. bei 80—i00°. Eine Yorbehandlung mit II Cl, I, HCOOH, II usw. ist zweek- 

’8‘ — Z. B. werden 100 (Teile) mit I yorbehandelter Baumwolle mit 15 IICl, 50
I.i 4 Eg., 400 Essigsaureanhydrid bei Zimruertemp. behandelt, bis man eine

ksterlsg. erhalt, die allenfalls noeh einmal acyliert wird. (A. P. 2 005 223 voni 
1933, ausg. 18/6. 1935. E. Prior. 5/4. 1932.) D o n l e .

Cellovis, Inc., Chicago, 111., iibert. von: William H. Kenety, Minn„Trochnung 
r  * emlerung von Cdlulose [z. B. Suljilzdlstoff, regenerierle CeUulose, Kunstseide). 
^  wasserfeuehten Cellulosefasern wird durcli Behandeln mit einer wasserentziehenden 
j*' v"0 aUes W. entfernt, hierauf durch Filtration u. Trocknen an der Luft oder in
i i ar5Je (bei 60—70°) auch die wasserentziehende Fl., wobei man die Ccllulose m 
wserer Form erhalt; sie wird nun in iiblicher Weise der Nitrierung, Acetylierung usw. 
Jnter\vorfen. (A. P. 2 008 021 vom 29/3. 1932, ausg. 16/7. 1935.) D o n l e .
IW>Eastman K°dak Co., iibert. von: William O. Kenyon und RusselH. Van Dykę,

V. St.A.,  Gemischie Cdluloseesier erhalt man, indem man solche 
uooli ’ -1° e^s Fettsiiure- u. a-Oxysauregruppen enthalten (z. B. Celluloseacetatlaclat), 
oder ii  Cm,em organ' Saureanhydrid (Phthal-, Bernstein-, Essig-, Bemoesaureanhydnd) 
an Stfn011 *n ®8'v- eines Katalysators (Pyridin) umsetzt. Die Ausgangsstoffe konnen 
murl, Milehsaurerestes auch den der Wein-, Trauben-, Apfd-, Glykol-, Glycenn- 

Sw- erhalten. (A. P. 2 000 596 vom 14/12. 1932, ausg. 7/5. 1935.) D o n l e .
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nr D fey ^ s , London, England, Iieifung von Celluloseestem, besonders Acelaten.
Man fuhrt sie m folgenden Stadien durch: 1. in Ggw. einor Saure, woboi der in iiblichcr 
YYeisegewonnene Ester in dem Veresterungsgemiseh gel. bleibt; er wird dann mit W, 
Bzl. C p, A., DnsopropyJather u. dgl. gefiillt u. 2. in Ggw. yon bas., besonders organ, 
(aliphat.) Stoffen (Athylen-, Propylendiamin, Diaminopropanol, Methyl-, Athylamin, 
Mono-, Di-, 1 riathanolamin, Tetramethyl- oder -athylammcmiumhydroxyd, bas. reagie- 
rende Salze von Ammosauren, auch dereń Ester, Anilin, Cijdohexylamin, Pyridin, 
Pipendin, Ptperazin usw.) in Suspension weiterbehandelt; liierbei sollen W. oder
5 t w °  rw  BzL> Toluo1’ Xylol> KW-stoffe, A., Diosan, cyel.

ther, CH2C12, Cl■ GH2• CH2 • Cl, Aceton, Methylathylketon, Diacetonalkohol, Cyclo- 
he.xanoni.sw. anwesend sein. (E. P. 427 559 vom 26/10. 1933, ausg. 23/5. 1935.) DoNLE

a?  v^°?ra /jbE!rt; von: Carl J- Malm und Charles L. Fletcher,
.Kocnestei, n . i . ,  V. fet. A., Hydrolyse von Celluloseestem organischer Sauren (Essig 
rropton-, Buttersaure, audi dereń gemischte Ester); sio wird bei erhóhter Temp. mit 
einer HydrolysierungsfL ausgefuhrt, der man nach u. naoli so viel W. liinzufugt 

° n i n 1100,1 ^1C Ausfallung des Esters vormieden wird. An Stelle
v o n W . kann man auch Methanol, A., Milchsauro u. dgl. yerwenden. — Das Vcrf. 
zeichnet sich durch kurze Dauer u. schonende Behandlung der Cellulosemolekule aus. 
(A- 013 830 vom n / L  1933> ausS- 10/9. 1935.) D o n l e .

Gideon Howard Palmer, East Orange, N. J„ V. St. A., Viscose aus Baumwoll- 
pjtanzen. Aus Blattern, Stengeln usw. der Baumwollpflanzen gewonnene Cellulose (I) 
o e - / ' !  ca;, 18>4%ig- NaOH-Lsg. bei ca. 17,5° 1%  Stde. lang behandelt, bis zum 
ABo-lachen ihres urspriinglichen Gewiehtes ausgeprefit, in zerkleinertem Zustand mit 
dampffornngem CS, (12 Gewichts-%, bezogen auf I), dann mit verd. Alkalilsg. I1/, bis 

an ’ 19 fiir 85 Stdn. der Reifung uberlassen. (A. P. 2 003 696 vom
27/5. 1933, ausg. 4/6. 1935.) D o n le .

Ruth-Aldo Co. Inc. und Giovanni Battista Regalia, Mailand, Ruckgewinnuwj 
von Oo2 aus frisch gesponnener Viscoseseide. Die yollgesponnenen Spulen werden in 
anen mit etwa 50° w. W. gefullten u. abgedeckten Trog gebraclit, der mit kurz iiber dem 
■H.-bpiegel tnchterfórmig erweiterten Rohren yersehen ist. Die im Verhaltnis zu Luft 
spezii. schwerercn CS2-Dampfe sammeln sich auf der W.-Oberflache, werden abgesaugt 
u. kondensiert. (E. P. 423 275 vom 12/12. 1933, ausg. 28/2. 1935.) Salzmann.

yereimgte Glanzstoff-Fabriken Akt.-Ges., Wuppertal-Elberfeld, Nachbehanddn 
von yiscosekunslseide im fortlaufenden Arbeitsgang, dad. gek., daB 1. der yorzugsweise 
aus saurem Spinnbade frisch gesponnene Faden sogleich nach seiner Ausfiillung auf eine 
Dadenstrecke yon mehreren m mit verd., tunlichst salzfreier H,SO., im Einzelfaden ab- 
gespult, dann mit zweckmaBig h. W. ausgewaschen u. hierauf in bekanntcr Weise 
trocknet wird; 2. die H2S 04 zur Entfernung des S u. das W. zum Auswasehen der
-Kunstseidefaden auf einem gemeinsamen geschrankten Zylinderpaar, uber welehes der 
Faden schraubenartig gcfuhrt wird, zur Einw. auf den Faden gebracht werden, ffobei 
die H2S 04 auf den einen der Zylinder u. das W. auf den anderen der Zylinder inso De- 
schranktcr Menge aufgespritzt werden, daB die Fil. wesentlicli nur an der unteren Kanw 
der senkrecht stehenden oder zweckmaBig geneigten Zylinder ablaufen. (D. K- 
625355 KI, 29b vom 6/2. 1934, ausg. 10/2. 1936.) Salzmann-

Glanzstoff-Courtaulds G. m. b. H., Koln-Merheim, Maltę Kunstseide aus 
erhalt man durch einen Zusatz von bis zu 5% Polystyrol gel. in Bzl. zur Spinnlsg. w* 
feeide zeichnet sich zugleich durch einen weichen Griff, erhohte Festigkeit u. l'eUp' £ 
keitsbestandigkeit, sowie dadurch aus, daB sie die Fadenfuhrer nicht angreift. (&■/■ 
435 948 yom 21/7. 1934, ausg. 31/10. 1935.) SALẐ inlnse-

British Celanese Ltd., London, Herstellung von kiinstlicher Stapelfaser aus te 1 
den w .,  dereń Lsgg. einen Zusatz von wachsartigen Stoffen, welche durch i ■ 

Fcttsauren m‘t' zwei- oder mehrwertigen Alkoholen, Alkylolanunen 
I\H,OH entstehen, erhalten. Man yerleibt der Spinnlsg. z. B. 5% Diathy* 'w-j. 
stearat bzw-. -oleat, Glycerindistearat, die Stearate oder Oleate yon Mono-, Di- ° .. „ n 
atnanolamin, Ammoniumoleat u. dgl., gegebenenfalls in Verb. mit Wachsen, 1„-(jen 
Fettsauren bzw. hóheren Alkoholen oder dereń Estern u. Athem ein, schneidet _ je 
m Stapel u. behandelt sie zwecks Krauselung 30 Min. mit 95° w. 0,2%ig. gcl ..A-.
(E. P. 434 858 vom 14/11. 1934, ausg. 10/10. 1935. A. Prior. 14/11. 1933.) SALZM -  
Tr-,, Celanese Ltd., London, Robert W ighton Moncrieff und Frank T)erirv.
H ill, Spondon, Veredeln von kiinstlicher Stapelfaser. Aus Cellulose oder dc m
hergestellte Schnittfascrn werden zweckmaCig in Garnform, z. B. auf dem
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nach yorherigem Anąuellen, bis zu 100% gestreckt u. danach leicht schrumpfen ge- 
lassen. (E. P. 432 280 yom 24/1. 1934, ausg. 22/8. 1935.) S a lz m a n n .

Henry Dreyfus, London, England, Kiinstliche Faden, Bander, Filme, enthaltend 
anorgan. Pigmente, z. B. ZnS, die in angefeuchtctem Zustande mit organ. Substanzen, 
die einen Weichmacher fur den Kunststoff enthalten, zuvor auf 250—500° erhitzt 
worden sind. (Can. P. 350 665 vom 19/6. 1933, ausg. 4/6. 1935.) B r a u n s .

Henry Dreyfus, London, Kiinstliche Faden, Bander, Filme z. B. aus Cellulose- 
acetat, enthaltend ein Pigment, z. B . TiOa, das auf 200—500° bei 10—50 cms Unter- 
druck langere Zeit erhitzt wurde. (Can. P. 350 666 vom 19/6. 1933, ausg. 4/6.
1935.) B r a u n s .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Wiesbaden-Biebrieh, Herstdlung feuchtigkeitsundurch• 
liimger Bahnen aus regenerierter Cdlulose, 1. dad. gek., daB die Bahnen o. dgl. vor dem 
Aufbringen des an sich bekannten Lackuberzuges ohne Anwendung eines organ. 
Quellungsmittels fiir die regenerierte Cellulose mit einem Weichhaltungsmittel fiir den be- 
treffenden Lack impragniert, das in W. moglichst unl. ist, das aber in einem oder mehreren 
von den LćSsungsmm., welche bei der Lackauftragung verweńdet werden, 1. ist. — 
Beispiel fur ein Weichmachergemisch: 100 (Kaumteile) Trikresylphosphat, 30 Olsaure
11 • wenig W. werden yerriihrt, dann 8 wss. NH3-Lsg. (28%ig) zugeriihrt u. sehlieBlich 
auf 2200 Raumteile mit W. yerd. (D. R. P. 626 630 KI. 75 c yom 4/11. 1930, ausg. 
29/2.1936. A. Prior. 21/11. 1929.) B r a u n s .

XIX. Brennstoffe. Erdól. Mineralóle.
F. M. Shore, Torf. Amerikan. Wirtschaftsbericht (1934). (U. S. Dep. Interior. 

Bur. Mines. Minerals Yearbook 1935. 719—23.) P a n g r i t z .
.. H. Young, Die Schwefdbindungsformen in chinesischen Kohlen. Unters.- 
-lethoden u. Ergebnisse an 15 yerschiedenen chines. Kohlen. (Fuel Sci. Pract. 15. 
yi-93. Marz 1936.) S ch u ster .

J- C. Macrae und A. M. Wandless, Die Abtrennung von Pflanzenresten aus 
unt mit męchanischen Hilfsmittdn. Beschreibung von App., mit denen in gutor Aus- 
uto Fraktionen abgetrennt werden konnten, die zu mehr ais 90% aus Pflanzenresten 
tanden. (J. Soc. chem. Ind., Chem. & Ind. 55. Trans. 15— 19. Fuel Sci. Pract. 15. 

ń 'i936' Leeds’ ^oal Suryey Lab.) S ch u ster .
A’ A7 Jones und E. L. Buller, Analysen und Erweichungstemperaturen von
die A^t/ ' ^°n au8 dem nordlichen pennsylyan. Anthrazitfeld wurden
u .* s®“en analysiert u. ihre Erweichungstempp. bestinimt. Beziehungen zum prakt.

der Vorfeuerung. (Ind. Engng. Chem., Analyt. Edit. 8. 25—27. 
p *  Seranton, Pa., Hudson Coal Comp.) S c h u s t e r .

zeichn Roberts, Ermittlung der Eigenschaften fester industridler Brennstoffe. Kenn- 
mief ^erschiedene Verwendungszwecke maBgebenden Eigg. (Fuel Econo-

w w18l ~ 85- F eb r- 1936-> S c h u s t e r .
(U S Ti t  un(l  <T. B. Clark, Brennstoffbrikctls. (Vgl. hierzu C. 1935.1. 1802.)

D r r ó  Bur- Mines. Minerals Yearbook 1935. 711—18.) P a n g r i t z .
Grundli "/°°Uenden und H. J. Hodsman, Die teilweise Vergasung von Koks. 
Schiittoo T-fe Erzeugung reaktionsfahigcn Kokses bei der Hochtemp.-Entgasung. 
Xr m  n i !  Pk.-Fahigkeit gegen CO, u. O,. Feuerungsyerss. (Gas Wid. 104.

• ^  Coking Sect. 8 -1 2 . 7/3.1936.) ‘ S c h u s t e r .
Yomtr i,' ’ ^ • H. Young und H. L. Bennit, Koks und Nebenprodukte. (Vgl.
Mine-ila ;T i NIT’ 1935. I. 1641.) Bericht 1934. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines.

A  Th 1935’ 649u- 90-) . P a n g r i t z .
(Oel '0fisdiwelerci und Synthesegaserzeugung zur Treibstoffherstdlung.
-  C. 193fi T (?Q,i \Cer 1]L- 815~ 23- 1935. Osterr. Chemiker-Ztg. [N. F.] 38. 197—98.

Mezep j  rn Wa l t h e r .
Best. des TnL u11 P&yer, Meptećhnik bei der Flaschengasversorgung. Bei der
1,2°/0 S T o ł -  ZSP Lcichtgasflaschcn, die mit Klargas (73,5% CH4, 25,3% C02, 
daher der Inh waren, ergaben sich Abweichungen vom Gasgesetz. Es wurde
u' eine Reilm ,“r u- 0° durch Aufnahme von Isothermen fur Klargas ermittelt 
frruck u. Tenir,1' „T0̂  abgeleitet, die nun die Ermittlimg des Inhaltes aus W.-Inhalt, 
' îsscrfach 1 ?gm°gjichen. Analoge Yerss. fiir Stadtgas sind im Gange. (Gas- u. 
Werke der Stadfc\ —37. 29/2. 1936. Stuttgart, Abtlg. Gaskokerei der techn.

X y m  , ' '  Ju. S c h m id t .
254
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St. Leszczyński, Benzolgewinnung aus Leitchlgas nach der A-Kohleadsorplions- 
methode in der Oasanstali Becktmi bei London. (Przemysł Chem. 19. 258—60. 
1935.) _ S ch on feld .

Dietrich Witt, Die Entfernung des organisch gebundenen Schwefels aus technischen 
Oasen. Durch Adsorption mit Hilfe akt. Kohle, katalyt. Konvertierung, H2S-Ent- 
fernung u. Feinreinigung mit akt. Kohle wurden im Dauerbetrieb folgende Rcinheits- 
grade erzielt: Stadtgas 0,2 g S/100 cbm, Generatorgas 0,6 g S/100 cbm, Wassergas
0.1 g S/100 cbm. (Brennstoff-Chem. 17. 101—03. 15/3. 1936. Berlin, Lab. d. Stadt,
Gaswerke.) Schustee.

W. Demami und F. Grimmendahl, Phosphor im Teer. Dio im Teer auftretenden 
geringcn P-Mengen sind aussehlieBlich in anorgan. Bindung vorhanden u. riihreu von 
Kohle- u. Koksteilchen her. P-Geh. der Teer- u. der Kohlenasche sind gleieh. (Tcchn. 
Mitt. Krupp 4. 6—7. Febr. 1936. Bochum-Hordel u. Datteln.) Schustek.

E. H. Boomer und J. Edwards, Hydrieren in Oegenwart von Telralin. I. Spaltende 
Hydrierung von Asphalt und Pech. Tetralin wirkt beim Hydrieren von Asphalt u. Pech 
(aus Hydrierungsruckstanden) mit Molybdansaure ais Katalysator nur wenig, u. zwar 
mehr die Rk. beschleunigend u. die Ole verbessemd ais die Ausbeute yerbessernd. 
(Canad. J. Res. 13. Sect. B. 323—30. Dez. 1935.) W a l t h e r .

E. H. Boomer und J. Edwards, Hydrieren in Oegenwart von Tetralin. II. Spal- 
tende Hydrierung von Kohle. mit Tetralin und mit einem Gemisch verwandter Verbindungtn 
ais Medien. Gemische von mehrkernigen KW-stoffen, die durch therm. Behandlung 
von Naturgasen erhalten wurden, wurden hydriert. Die Ausgangsgemischc u. die 
hydrierten Prodd. wirkten fast ebensogut wie Tetralin ais Losungsm. u. H2-t)bertrager 
beim Hydrieren von Kohlen. (Canad. J. Res. 13. Sect. B. 331—36. Dez. 1935.) WALTH.

E. H. Boomer, G. H. Argue und J. Edwards, Hydrieren in Gegenmrt von 
Tetralin. II I . Spaltendes Hydrieren von Cellulose und Holz. Mit Tetralin zusanunen 
lassen sich Cellulose u. Holz (Baumwollcellulose u. Kiefemholzsagemehl) ohne Kata
lysator weitgehend in Fil. iiberfuhren, u. zwar am besten bei etwa 350° u. bei zwischen
1, 2 u. 3 Teilen Tetralin auf 1 Teil Holz. (Canad. J. Res. 13. Sect. B. 337—42. I*»-
1935.) W a l t h ę e .

E. H. Boomer und J. Edwards, Hydrieren in Oegenwart von Tetralin. IV- Spal
tendes Hydrieren von Oetreidespreu. Getreidespreu, wie sie in groBen Mengen *nr!r'®' 
treideeleyatoron anfallt, laBt sich in Ggw. von Tetralin durch Hydrieren bis zu ^•> ia 
in Ole uberfuhren, da sie viel pflanzliches Ol aus Unkrautsaiuen enthalt. (Canad. 
Res. 13. Sect. B. 343—50. Dez. 1935.) WALTBEB-

H. S. Kennedy und H. C. Fowler, Naturgas. (Vgl. hierzu Swanson u. StruJ ’
C. 1935. I. 1803.) Neuer Berieht (1934). (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Mineraw 
Yearbook 1935. 795—819.) Pangritz-

B. H. Sage und W. N. Lacey, Phasengleichgewichte in Kohlenwass&rstoffsysttw ■
XI. Thermodynamische Daten von Gemischen aus Rohol und Naturgas. (X. vgl. O. X ■
I. 3056.) Fiir Gemische aus einem Erdgas aus Califomien (87,78°/o CH,, 3,82 /<,
з,36% C3H8, 2,94% hohere KW-stoffe) u. einem Rohol (D. 33,9° A.P.I. bei bv
Flammpunkt 80° F, Stockpunkt 10° F, Yiscositat 42 Sek. Saybold bei 100 F) '' 
zwischen 21° u. 105° u. bei 28—200 at spezif. Voll., spezif. Warmen, Warmein ^
Entropie diagrammat. mitgeteilt. (Ind. Engng. Chem. 28. 249—
1936.) Ju. SOHMlWi;

A. S. Welikowskiund O. W. Wassiljewa, Vergleichende Untersuchung 
barkeit der verschiedenen Olfraktionen verschiedener Erdole. Unters. der Oxyua ^  
Solaról-, Spindelól- u. Maschinenóldestillaten von Emba-, Balachanerdól u. a. ^  
Herst. synthet. Fettsauren, auch in Ggw. von Ca-Naphthenaten ais Kataljsa 
von Mn-Naphthenaten. Die Verss. wurden unter Normaldruek u. 150 , unt®  ̂ ggn 
leiten von 200 1 Luft pro Stde. auf 100 g 01 vorgenommen. Ohne aluue
sich die Destillate, sowohl unraffinierte wie raffinierte, nicht osydieren; pine, * qjv- 
macht Grosnysolarol, raffiniert mit 25% Oleum. Ca-Naphthenat s*®8? ł̂Ł.nate in 
dationsfahigkeit der mit H2S 04 raffinierten Ole, noch mehr die Mn-N*P' steigert 
dereń Ggw. auch die Rohdestillate gut oxydiert werden. Mehr ais H; „^fjnation 
die S 0 2-Raffination die Oxydationsfahigkeit der Ole. Allzu weitgehenae ^ _ g_uren 
fiihrt zur Intensmerung des Oxydationsverlaufes, so daB die Ausbeute ^eute u.
и. niedrigermolekularen Fettsauren gesteigert wird. Nach der Frttsau Reihe:
ihrem Geh. an Oxysauren bildeten die mit 25% Oleum gereinigten Ole °fe' des
Grosnysolarol, Destillate des paraffin. Ssuraehan- u. Embaerdoles; die
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schweren Balachanerdóles zeigen geringste Oxydationsfiihigkeit. (Petrol.-Ind. [russ.: 
Neftjanoe Chosjaistwo] 29. Nr. 9. 62—67. 1935.) S c h o n f e l d .

M. M. Kussakow, Uber die thermische Ausdehnung von Erdol und Erdólprodukten. 
Fiir paraffinfreie Erdólprodd. yerminderfc sich die D. mit der Temp. naeh einem 
linearen Gesetz. Der mittlere therm. Ausdehnungskoeff. vergróBert sich mit der Temp. 
in ereter Annaherung ebenfalls naeh einem linearen Gesetz. Die Temp.-Korrektur 
hat deshalb fiir das gegebene Prod. einen konstanten Wert. Bei paraffinhaltigen 
Erdólprodd. hat dic Anderung der D. mit der Temp. einen komplizierten Charakter, 
der sich yorlaufig nicht genau bestimmen laBt. Angaben der entsprechenden Temp.- 
Korrekturcn (in Tabellen). (Potrol.-Ind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 29. Nr. 10. 
77—79. Nr. 11. 67—72. 1935.) Sc h o n f e l d .

Ja. A. Partnow, Versuch der technischen Verarbeiłung von isskinischem Erdol. 
(Petrol.-Ind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 1935. Nr. 11. 51—54. Nov.) S c h o n f e l d .

Masakichi Mizuta, Untersuchungen iiber unterbrochenes Fraktionieren zur Treti
ming von Benzol, Toluol und Xylol von der Benzinfraktion von Syukkoko-Rohól. IV. A n
zahl der Fraktionierplallen, die zur Trennung des Benzols aus der Benzolfraktion er- 
forderlich sind. (III. vgl. C. 1936. I. 3245.) Ebenso wie beim Toluol wird beim Bzl. 
eine Kolonne mit 25 Fraktionierplatten ausreiehen, um aus dem Rohol eine 70% Bzl. 
enthaltendc Fraktion zu gewinnen. (J. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 38. 98 B—99 B. 
1935. [Nacli engl. Ausz. ref.]) W a l t h e r .

I. N. Titz und N. I. Schuikin, Uber die Eegeneration von Nickdkatalysatoren, die 
wi der Enlschicefelung ton Tschimbajewpetroleum rergiftet wurden. Die S-vergifteten 
Mtalysatoren lassen sich durch Erhitzen in H 2 auf 350—400° weitgehend wieder- 
beleben. (Petrol.-Ind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 29. Nr. 9. 55—56. 1935.) Sc h ó n f .

S. N. Obrjadtschikow und S. Chaiman, Kinetik der Spaltung von Erdólfraktionen.
der Temp.-Koeff. der Spaltgesehwindigkeit von Erdólfraktionen, mit Grosny- 

paraffin. Erdólfraktionen vom Kp. 163—210° u. Ssurachanerdólfraktionen vom 
f iJ“—^ ° ’ —288° u. 380—415° ais Rohmaterialien. Die Ergebnisse wurden

auł Bzn. ais einziges Ci'ackprod. bezogen. Mit Erhóhung des Mol.-Gew. (Kp.) des 
Kohmaterials nimmt K  (Konstantę der Rk.-Geschwindigkeit bei gleichen Tempp.) 
ZU’f ,! cn wurden fiir Grosnyerdól (Kp. 163—210°) folgende Gleichungen (bezogen 
auf Bzn.; 80oio Zers.): \g K  =  16,0 — 64500/4,573 T; fiir Ssurachanól, Kp. 172— 215°

— 72500/4,573 T  usw. Die Werte der Aktmerungsenergie sind, falls ais 
nur Bzn. vorausgesetzt wird, hóher ais bei Beriicksichtigung samtlieher 

ackprodd. Die ermittelten Rk.-Geschwindigkeiten waren etwas gróBer ais die von 
u. R e u t e r  (C. 1932. I .  2264) u. anderen Autorcn angegebenen. (Petrol.-

T m IsTefti.anoe Chosjaistwo] 29. Nr. 10. 60— 65. 1935.) S c h o n f e l d . 
dunb i  u ,^ elicb°wskaja und G. M. Schichutskaja, Gewinnung von Weifolen 
v0 « . |onterung der Destillate mit gasfórmigem Schwefdsdureanhydrid. DieReinigung 
Tjj bP_mdclólen mit S 0 3 ergab verschiedene Vorteile im Vergleich zur Oleumraffination. 
1Q, K̂ recrePa™s betrug 30—40%- (Petrol.-Ind. [russ.: Neftjanoe Chosjaistwo]
1935. Nr. 12. 62-64. Dez.) S c h o n f e l d .
vnn „ '1 - , I n ân’ Natiirliche und aktimeńe Bleicherden. Ubersicht iiber das Vork.
Dip r> ur Bleicherden in England, Deutschland, Frankreich, RuBland u. U. S. A. 
Entf'r̂ Vemenz ^er ®̂ c‘cberden gibt noch keinen Anhalt fiir ihre Brauchbarkeit. Das 
die 8s7e™°8en der Bleicherden wird durch die FREUNDLlCHsche Formel fiir 
Trock 0rP*'10£s’s? ^ erme wiedergegeben. Dio Aufbereitung natiirhcher Erden dureh 

U- Erhitzen u. der aktiyierten Erden durch chem. Behandlung, sowie die 
btschrir-K̂  rv ®rc*en die Raffination von Olen, auch ihre Regeneration wird 
Eeoehon Cn', , e ^erff. zur laboratoriumsmiiBigen Bewertung der Erden werden an-
1935 ) (Ann. Office nat. Combustibles liquides 10. 1097—1127. Nov./Dez.

E E dh • t) W a l t h e r .
eintopi- r t - l  r das Entfdrbungsvermogen einiger Enlfarbungsmittd, insbesondere
in welchem^R6”̂  1936. I. 3043.) Da in der Literatur nicht erwahnt ist,
wurden 3 - 'auedas Entfarbungsvermógen beim Aufhellen dunkler Medien abnimmt, 
je 2y  i q J^J^cbiedcne Vulkanól-Benzinlsgg. mit 21 verschiedenen Bleicherden mit 
Cosnnaratfir ent ârbt u. die Entfarbungsgrade miteinander u. im HELLIGE-
Paraffin u-m-rT01 en’ aus Tabellen u. Giitediagrammen hervorgeht. Auch 
Beobachtef 6 ®nt/ arbt> wobei mit 5% Bentpolit Ib das beste Ergebnis erzielt wurde. 
lsgg jot. /p ? , femer, daB die Entfarbungskraft bei wss. Lsgg. gróBer ais bei Benzin- 

' (Petr°leum 32. Nr. 11. ^ _ 8. 11/3. 1936.) W a l t h e r .
2 5 4 ’
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H. L. Kauffman, Neue ferwendungeti fiir gebrauchte Bleicherde. Gebrauchte 
Bleicherde laSt sich an Stelle von anderen Fiillstoffen oder, diese nur tciłweise ersetzend, 
in StraBenzementen, Betonen u. auch in asphalthaltigen StraCendecken verwenden. 
Ebenso kann sie zum Reinigen von W . u. zum Herstellcn von Farben dienon oder ais 
Isolierstoff benutzt werden. (Nat. Petrol. News 27. Nr. 52. 25—26. 28. 28. Nr. 1. 
21—22. 24. 1/1. 1936.) WALTHER.

Marius Briand, EinflufS der Temperatur auf die Entflammbarkeitsgrenzen ton 
explosiblen Gasgemischen mit Luft. In einem 2l/ 2 1 PyrexglasgefaB (9 cm Durchmesser) 
mit einem Einfiillstutzen, Thermometer, Riihror u. elektr. Ziindvorr. wurden bei 100 
bis 300° die Entflammbarkeitsgrenze bestimmt fur Isopentan, Hexan, Hcptan, Oktan, 
Bzl., Toluol, Cyclohexan, Cyclohexcn, A., Propylalkohol, Aceton u. Gemischen dieser. 
Fiir diese Stoffe andem sich dic Entflammbarkeitsgrenzen lincar mit der Tomp., soweit 
sich langsame Oxydation nicht sehr bemerkbar macht. Fiir Zweiergemische, die nicht 
mehr ais 7% u. Dreiergemisehe, die nicht mehr ais 10% Treibstoff enthalten, konnen 
die Entflammbarkeitsgrenzen fiir dio Gemische aus denen der Bestandteile errechnct 
werden. Auch die yerschiedenen untersuchten B enzin- u. Benzin-Benzolgemisehe 
gebcn eine lineare Anderung der Entflammbarkeitsgrenzen mit der Temp. (Ann. 
Office nat. Combustibles liąuides 10. 1129—85. Nov./Dez. 1935.) W a l t h e r .

Ja. A. Pinkewitsch, Reinigung von Dossorschem Flugzeugól mittds Nitróbemol 
und die Wege zur Untersuchung der chemischen Zusammensetzung von Mineralolen. 
Die Nitrobenzolraffinationsmetliode wurde an einem Flugmotorenól der D. 0,8984. 
Viscositat 22,48° bei 50° u. 3,15° bei 100°, Viscositatsindex 8 8 ,8 , E. —3°, untersucht. 
Es hat sich gezeigt, daB die Selektivitat der C6H5N 0 2-Raffination um so hóher ist, je 
weniger davon angewandt wird u. je niedriger die Extraktionstemp. Der Lósungs- 
vermógen des Nitrobenzols steigt mit dessen Menge u. der Tomp. Die Ergebnisse be- 
folgen die Gleichung: R/E =  K - S / P  T, worin R  =  Raffinatausbeute, E — Extrakt- 
ausbeute (100 — R), S  — Seloktmtat, P  =  Losungsvermogen, T  =  Temp., K =  
Proportionalitatskoeff. Das Dossorsche Mineralol konnte durch Nachraffination 
Nitrobenzol weitgehend rerbessert werden. Die extrapolierte Viscositat beim St-ock- 
punkt kann zum Vergleich der KW-stofftypen dienen. Fur die Best. der Yiseositató- 
Temp.-Eigg. der Ole eignet sich am besten die „gravity index“-Methode. (Petrol.-Ind' 
[russ.: Neftjanoe Chosjaistwo] 1935. Nr. 11. 58—67. Nor.) S c h o n f e l d .

O. Wesp, Yergleichsuntersuchu.ng rumanischer Heiz- und Treibole. Heiz- u. schwere 
Trcibole sind gewohnlich Riickstands- oder Spaltole oder Mischungen beider. W® 
Qualitat wird durch den unteren Heizwert, der in der Calorimeterbombe bcstimm 
werden kann, angegeben, der mit dem H2-Geh. steigt bei geringem S- u. O-Geli. u. 
nach der DuLONG- oder MENDELEJEWschen Formel berechnet werden kann, sic
aber nicht ohne weiteres aus dem spezif. Gewicht ableiten laBt. Tabellen iiber e -
gleichsunterss. (Petroleum 32. Nr. 11. Suppl. 9. 11/3. 1936.) Walthek-

K. Ramaija, G. D. Bernstein und M. N. Prochorowa, Vergleichende Pnf/a1? 
der Ole im schneltaufendcn Dieselmotor MAN.  Wahrend der Arbeit des Motors ne“m 
die Viscositat, D., Aciditsit, Koks-, Aschengch., Harzgeh. usw. des Oles daueind ^ ■ 
Dieso Zunahme ist bei Winterolen geringer ais bei Sommerólen. (Petrol.-Ind. [russ-- 
Neftjanoe Chosjaistwo] 29. Nr. 9. 57—61. 1935.) SCHONFELD- ,

L. Guckman, D. Goldberg und S. Alijewa, Zylinderole fiir uberhitzten 
aus Paraffinrohstoffen. Aus paraffin. Konzentraten u. dgl. lassen sich duio*1 , ,
paraffinierung aus C2H,C12-Lsg., Nachraffination mit H2S 04 u. Gumbrin (Bleic 
etwa 65% Zylinderóf guter Eigg. herstellen; aus dem Riickstand (Petro la tum ) '
10% Ceresin (roli) ausgeschieden worden. (Petrol.-Ind. Aserbaidshan [russ, :_Aser * 
hanskoe neftjanoe Chosjaistwo] 15. Nr. 9. 92—95. 1935.) ®CHOiN ,̂vLnder

M. Angla, Die Olivendle ais Schmiermittel. Vf. kommt auf Grund ver§ , 0 jer 
Unterss. Uber 01iven- u. Mineralole nach Best. der SZ., des FlammpunJł > ^  
CONRADSON-Zahl, des Aschegeh., Triibungspunktes, Schwefelgeh. u. der er.
dem Ergebnis, daB 01ivenole die Mineralole ganz oder teilweise ais ““ ^ ^ .p s o S -  
setzen konnen. Konstanten fiir reines Olivenol: Flammpunkt: ca. 300 ,
Zahl: 0,3%, Asche: prakt. 0, S: 0, Viscositat 50°: 4° E., 100°: 1,7° E. (Ann. n “, ,« rae- 
Fraudes 29. 92—98. Febr. 1936. Lab. de Chimie Agricole et Industrielle du r̂Ep, 
ment General de 1’Algerie.) - n r  "I II- ^eT'

A. Bastet, Uber die Schmierung von Verbrennungsviotoren m i t 1555.) Das 
wendung von von festen Glyceriden befreitem Olirenol. (I. vgl. C. 193-• i i .  n’nungs- 
von festen Glyceriden befreite 01ivenol eignet sich zum Schmieren von \ e
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motoren. Der Olverbrauch ist etwas hóher ais bei gewóhnlichem 01ivenól. Olivenol 
schmiert auch dann noch, wenn es mit viel Bzn. yerdiinnt ist. Lagermetalle werden 
von Oliyenól nicht angegriffen. Es lafit sich auch mit Graphit yersetzen u. ais Oben- 
schmieról yerwenden. Mit Mineralól gemischt nimmt der Sauregeh. schneller zu ais 
bei reinem Oliyenól. (Buli. Soc. Encour. Ind. nat. 134. 169—76. 1935.) Wa l th er .

A. H. Redfield, Asphalt und verwand(e Bituminu. (Vgl. C. 1935. I. 1804.) 
Amerikan. Wirtschaftsbericht (1934). (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals 
Yearbook 1935. 871—82.) P angritz .

Ja. A. Botnikow, „Reducing“ von Goudron. Vcrss. zur Gewinnung von Destillaten 
aus Goudron auf dem Wege leichten Spaltens (Beducing) auf fl. Riickstand an Stelle 
der Verkokung. Das Verf. ist nur dann prakt. durchzufiihren, wenn die fl. Biickstande 
rationell yerwertet werden kónnen, u. zwar entweder ais Brennstoff oder ais Asphalt. 
(Petrol.-Ind. Ascrbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoe neftjanoe Chosjaistwo] 15. 
Xr. 9. 49—52. 1935.) Sch o nfeld .

H. Matschak, Anlage und Betrieb eines Thermostaten m it Feuchligkeitsregelung 
~ur Ermittlung des hygroskopischen Punktes der Braunkohle. (Braunkohlenarch. 1936. 
Heft 44. 46—49. Freiberg, Sa.) Sch u ster .

R. N. Golowaty, Bestimmung der Reaktionsfahigkeit von Koks. Es werden Verss. 
zur Best. der Abhangigkeit der Bk.-Fahigkeit des Kokses von Yerschiedenen Faktoren, 
wie ABchegeh., Dauer u. Temp. der Verkokung, Porositat, Oberflachenstruktur, Gas- 
durchlassigkeit, Kohleart u. Geh. der Kohle an fluchtigen Bestandteilen angegeben 
u. die nach dem Prinzip yon K r e il e n  ausgearbeitete Methodik der Untersuchung 
beschrieben. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 56—59. 1935.) Fun.

A. P. Schachno und D. A. Podsharskaja, Uhcr die Verwendung des adiabatisćhen 
talorimeters fur die genaue Bestimmung des Wdrmeinhaltes von Heizstoffen. Dio Normen 
der UdSSB. verlangen fiir Heizwertbestst. bei Parallelbestst. am gleichen Ort Uberein- 
stimmung auf 20 cal, an yerschiedenen Orten 50 cal. Tatsachlich aber ergeben sich 
Unterschiede von 150—200 cal. Vff. empfehlen fiir genaue Arbeiten die Verwendung 
deaadiabat, Calorimeters nach W. W. Sw en to sła w sk i (J. russ. chem. Ges. 46 [1914].
. Apparatur u. Arbeitsweise werden beschrieben u. die Vor- u. Nachteile
uer Methode gegeniiber der isotherm. angefiihrt. Bei Verwendung von Washingtoner 
otandard-Benzoesaure ergaben sich Unterschiede yon 2 cal. Parallelbestst. an Kohlen 

^bereinstimmung auf  p cal. (Betriebs-Lab. [russ.: Saw'odskaja Laboratorija] 
Tjrn~l6' ^35. Analyt. Inst. allruss. Techn. Inst.) B a y e r .
Władysław Setkowicz, Uber die neue Methode der Yiscositatsbestimmung. Be- 

ecłmung der Faktoren a, b u. c der Serien H  u. L  fiir 50 u. 100° bei der Best. des 
_ iscositatsindes von Mineralólen nach D e a n  u . D aVIS (C. 1930. I. 1414; s. auch 

,u- Davis, Viscosity Variations of Oils with Temp.) u. der in c p  u. Z?-Graden 
“Mgedruękten Yiscositaten. (Przemysł naftowy 10. 733—38. 1935. Trzebinia.) Schonf .

: „  Ssemenido, B. B. Kroi und A. I. Borissow, Bestimmung des fliissigen 
Trakt i ab(learbeiteten Autotraktorolen. Zur Best. des Treiboles in den
des p0IX'!1B̂ mierólen wurde ein App. konstruiert, in welchem die Fraktionierung 
stoff imiS°i vor8en°mmen wird. Nach der Siedekurye wird der Geh. an fl. Brenn- 
Wfti reo“*let; Genauigkeitsgrenze 0,5——2,5°/0 Treibmittelgeh. (Petrol.-Ind. [russ.: 

janoe Chosjaistwo] 29. Nr. 9. 68—72. 1935.) Sch o nfeld .

^ e^mann> Bochum, Vereivfachung der Aufarbeitung ton Kokerei- und 
Kamnfaie,iY^a(̂ ' 8 ’ daB die Gase unmittelbar nach dem Verlassen der Dest.-
kammeCni 0 , 6 ^ufuhr auCerer, nicht aus dem Warmeinhalt der die Verkokungs- 
tiber 7er*as8enden Dest.-Gase stammenden Warme unter solchen Bedingungen. 
(D R d geleitet werden, daB dabei das NH3 prakt. vóllig zers tort wird.

d • 9 Kl- 26d Yom 4/8. 1931, ausg. 14/2. 1936.) H a u sw a l d .
f-ntnifiohn ,1?.°?ous Gas Holding Co. Ltd., Vaduz, Liechtenstein, Herstellung von 
eiuen Rpąt } lsc l̂em Leuchtgas aus CO-lialtigen Brenngasen. Man entfemt bis auf 
Gase um + ’ "*0n kpchstens 1% das CO oder setzt es in diesem Mafie in ungiftige 
zundunpocmo . 8̂ cichung der wesentlichen Eigg. des Endprod., wie Heizwert, Ent-
Leuchtgases •* ^ t  u‘ gegehenenfalls D. an die entsprechenden Eigg. stadt.
ausgleichen p11-011 ^ichteunterschied kann man durch Yeranderung des Gasdruckes 
Łeizkraftmo„ n ^us8ailg von Kohlengas, Mischgas, carburiertem W.-Gas u. dgl.
um, nachdem n Eetzt man dereń CO-Geh. lediglich mit W.-Dampf zu C02 u. BU

uian zunachst die Eigg. des Ausgangsgases, z. B. durch Abanderung
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seiner Entstehungsbedingungen in dem Sinno yeriindert hatte, daB das Endprod. 
die geforderten Eigg. aufweisen muB. Bei Ausgang von W.-Gas u. dgl. heizsohwachen 
Gasen folgt auf eine Vorbehandlung mit Adsorptionsmitteln, wie akt. ICohle, eine 
Umwandlung des CO mit H„0 zu CH4; man kann statt H„0 z. B. durch Elektrolyse 
gewonnenes H„ verwenden. (Ung. P. 113156 vom * 7/7. 1934, ausg. 15/10.
1935.) Maas.

Philips Petroleum Comp., ubert. yon: Frederick E. Frey, Walter F. Huppke 
und Jesse A. Guyer, Barfcles Ville, Okla, V. St. A., Erzeugung von reine.ii Brenngasen. 
Im ununterbroehenen Betriebe werden KW-stoffe, wie Butan, Propan u. W.-Dampf 
in vorbestimmten Mengen uber eine Reihe von auBen auf Tempp. von 650—800° 
erhitzte Katalysatoren geleitet. Von Zeit zu Zeit werden kleine Mengen fl. KW-stoffe 
der aus Butan, Propan u. W.-Dampf bestehenden Mischung wahrend dereń Behandlung 
im Kontaktraum zugefiigt. Das Endgas besteht im wesentliehen aus W.-Gas u. KW- 
stoffen wie CH,, C2Hc, C3H8, C2H 4, C3H6. (A. P. 2 029 657 vom 19/3.1932, ausg.

/  n l  ) r H auswald.
Charles Jeanprost und Charles Maginot, Frankreich, Gasreinigung. Die Gase 

werden mit oder ohne Katalysator oder Adsorbentien iiber leicht feuchte Zeolithe 
geleitet, die geeignete Kationen enthalten, die in Austausch mit den Basen, wie NH3, 
Pyridin treten. Bei der Behandlung von Dest.-Gasen unter Verwendung eisenhaltiger 
Zeolithe bildet gleichzeitig die hierdurch freigewordene eisenhaltige Base mit der C02, 
HgS u. mit S-Verbb. feste Verbb. Falls die Kationen im Gas nicht vorhanden sind, 
miissen dieselben zugesetzt werden. Bei Abtrennung von Aceton aus mit fluchfcigen 
Ldsungsmm. beladenen Gasen (wie sie z. B. in der Celluloseindustrie vorkommen) 
werden diese Gase iiber einen Zeolith, dem CaO zugesetzt ist, in Gegenwart einer 
Lsg. von Na2S03 geleitet. Zwecks Reinigung von arsenhaltigen Rostgasen fiigt man 
ais geeignetes Kation Alkalichlorid oder alkaL Erden zu u. laBt das Gas uber einen 
Zeolith passieren, der ein Ca-Kation enthalt. (F. P. 793 958 vom 14/11. 1934, ausg. 
5/2. 1936.) ' hausw ald .

Koppers Comp. of Delaware, Del., V. St. A., iibert. von: Joseph A. Shaw, 
Pittsburgh,^ Pa., Gasreimgung durch Behandlung der Gase mit einer konz. wss. Ls#* 
eines Alkalisalzes einer Saure von der Klasse des Phenols u. seiner alkalierten Deriw. 
Die Fl. wird im Kreislauf durch eine Absorptionsstufe, in welcher sie mit dem Gas 
bei gewóhnlicher Temp. zwecks Entfernung der schwachen Sauren (H2S, CN, CO*) 
in Berulirung kommen u. durch eine Regenerationsstufe, in der die Waschfl. erhitzt 
wird gefuhrt, (A. P. 2 028124 vom 24/10. 1931, ausg. 14/1. 1936.) H a u s w a ld .

Tretolite Co., iibert. von: Bernhard Keiser, Webster Groves, und Melvin u e  
Groote, St. Louis, Mo., V. St. A., Mittel zum Aufspalten von Pe tr oleum - Wassereinnlsion^ > 
bestehend aus den Oxydationsprodd. von hydroxylierten sulfurierten F e t t s a u r e m a s s e n  

des Leinols. Beispiel: Leinolfettsauren werden mit 50°/0 ihres Gewichts H2S04 von 64° -Bi 
bei Tempp. unter 54° behandelt. Das Prod. wird mit der gleichen Menge W. gewaschen. 
Beim Stehen trennt es sich in 2 Lagen. Die obere Lage, enthaltend die s u l f u r i e r t e n  

Fettsauren, wird zu einer 10%ig. Lsg. in W. gel., dann verd. u. mit iiberhitztem PamE* 
geblasen, bis die Fettsauren wasserunl. sind. Sie werden dann noch bei 150° mit Lu 
mehrere Stdn. oxydiert. (A. P. 2 025 803 vom 12/11. 1934, ausg. 31/12. 1935.) BraUNS- 

Standard Oil Development Co., Wilmington, Del., V. St. A., SchmiermW, 
bestehend aus fl. oder festen KW-stoffen u. hochviscosen bis piast. P o l y m e r i s a t i o n s  

prodd. mit einem Mol.-Gew. von ^>800, die durch Polymerisieren von Spaltgascn 
(Kp. >120° F) mittels eines Katalysators (BF,) bei Tempp". >100° F erhalten wurden. 
(E. P. 437 934 vom 10/5. 1934, ausg. 5/12. 1935. A. Prior. 6/6. 1933.) KoNK-

E. I. du Pont de Nemours & Co., V. St. A., Schmiermiltel fu r hohe Drucie, 
bestehend aus den aliphat. oder aromat. Estern der Phosphorsauren a l l e i n  oder p ; 
miseht mit FU., dic nicht korrosiy wirken, wie Alkohole, W., pflanzliche Ole. W  
kann auch die Salze der Sauren yerwenden. Die sauren P h o s p h o r s i i u r e e s t e r  eig 
sich fur n. Drucke u. n. Tempp., die neutralen Ester fur hohe Drucke bei hohen 
(F. P. 790 666 vom 29/5. 1935, ausg. 25/11. 1935.) A..

Standard Oil Co., iibert. von: John M. Musselman, Cleyeland, O., '•  ® •* jj 
Baffinieren von Schmierolen durch Behandeln der Grundole mit 5—10Vo " r,5 ’m 
bis 10% Bleicherde bei 300—500° F wahrend 1L—4 Stdn. (A. P. 2 020 
8/6. 1932, ausg. 12/11. 1935.) " , KoWG-

Gulf Refining Co., Pittsburgh, Pa., iibert. von: Eugene Ayres uind . jn
G. Smith, Swarthmore, Pa., V. St. A., Yerbesserung von Schmierolen durch oe
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derselben mittels halogenierten KW-stoffen, die nicht mehr ais 1 Halogenatom an 
einem C-Atom besitzen, in Ggw. von A1C13 bei hóheren Tempp. (150—300° F). Das 
erhaltene 01 wird anschlieBend gereinigt, z. B. durch Behandeln mit Fullererde, Kalk, 
H;S0j u. filtriert. (A. P. 2 010 387 vom 11/8. 1932, ausg. 6/8. 1935.) KÓNIG.

Oberschlesischer Berg- und Hiittemnanaischer Verein e. V., Gleiwitz (Er
finder: Fritz Hofmann und Ewald Dietzel, Breslau), Herabsełzung des Stockpunktes 
fon Schmierolcn durch Zuaatz von Kondensationsprodd. aus hochmolekularen aliphat. 
KW-stoffen u. aromat. Verbb., dad. gek., daB man einem Schmieról Kondensations
prodd. aus hochmolekularen aliphat. KW-stoffen u. 0 2-haItigen aromat. Verbb., wie 
Diphe.nylen.oxyd, Diphenylather u. NaphtholalhyMther, zumischt. (D. R. P. 626 602 
KI. 23c yom 18/11. 1932, ausg. 28/2. 1936.) K o n ig .

Mas Klar, Ftibrikation von absolutem Alkohol zwecks Verwendung ais Zusatzmittel zu Motor- 
Treibstoffen. Hallo: Knapp 1936. (84 S.) gr. 8°. =  Monographien iiber chem.-techn. 
Fabrikationsmethoden. Bd. 57. M. 5.60; geb. M. 6.80.

Jahrbuch der brennkrafttechniBchen GesellschaJt e. V. Bd. 16. 1935. Hallo: Knapp 1936. 
(100 S.) 4°. M. 9.70.

XX. Sprengstoffe. Zundwaren. Gasschutz.
W .P.M.Matla, Starkenitrate (sog. Nitromehl). Sammelreferat, besonders Patent- 

literatur. (Chem. Weekbl. 33. 120—25. 22/2. 1936. Leiden.) Gro szfeld .
Tadeusz Urbański, Bolesław Kwiatkowski und Władysław Miładowski, 

Ontersuchungen iiber den Einflup von aromatischen Nitroverbindungen auf die Stabilitat 
eon Salpetersaureestern. (Vgl. C. 1936. I. 1598.) Vff. untersuchten den EinfluB yon 
J/ono-, Di- u. Trinitrobenzol u. -łoluol auf die Stabilitat von Peniaeryłhrittetranilrat 
(rentril), Nilrocellulose (13,24% N) u. Nitroglycerin. Die Stabilitatsbest. erfolgte durch 
■oest, des pH nach Ha n sen  (Dansk Artilleri Tidskrift 12 [1925]. 129) u. nach der Methode 

Taliani in der Modifikation von Go ujo n  (Mćm. Artill. Franęaise 8 [1929]. 837).
;. “ ode Hansen : Eine 2,5 g Salpetersaure entsprechende Menge Substanz wird in 
e in e m  Glas mit hydraul. Absperrung 1—6 Stdn. auf 120° (bei Nitroglycerin auf 110°) 

das yerwendete W. hatte ph =  7,00 ±  0,05. Auffiillen mit W. zu 50 ccm,
- b d e k a n t i e r e n  des W. u. potentiometr. B e s t .  des pa. Methode von T a lia n i:  Die Probe 
auf lino* C*ei- *̂ mPu^° mit Manometer yerbunden, auf 134,5° erhitzt (Nitroglycerin 
pii r!  ̂ u' ic 10 Min. die Gastension in der Ampulle gemessen bis zur Erreichung 
der V rû es von mm Hg. — Pentrit: Aus den p H - B e s t s t .  folgt, daB die Zusatze 
Wrk °der Nitrotoluole die Stabilitat erniedrigen. Die destabilisierende
bei d der Nitroyerbb. ist am schwacliston bei Trinitrobenzol u. Trinitrotoluol, starker 
schi i'n ^ rod er iw . u. am gróBten boi den Mononitroverbb. Ein systemat. Unter- 
Pent t m der Nitrobenzole u. Nitrotoluole wurde nicht beobachtet. Das pn von
\yert n a^ nd ?'!>er Nitroverbb., nimmt nach 4-std. Erhitzen auf 120° den 
erreieh? ty an’ reinem Pentrit wird ein pa yon 3,0 erst nach 20-std. Erhitzen 
die Bid ^kilitatsyerss. nach T i l i a n i  bestatigen voll obige Beobachtungen. Auf
fiihren 3p?r Mol.-Verbb. laCt sich die Wrkg. der aromat. Nitroyerbb. nicht zuriick- 
gesetzte~W i *r-° 0 ? ^  u  ̂0 s e: ®-'er i'a^en die aromat. Nitroyerbb. die entgegen- 
ie nipłn v rf g'’ s'e w‘rken stabihsierend. Die stabilisierende Wrkg. ist um so gróBer, 
q~v r ' J’°'’erb- das Gemisch enthalt; jedoch wird das Stabilitatsmaximum bei 
mtrode,0;11 • ônonitro-> 5—9% Dinitro- u. ca. 16% Trinitroyerb. erreicht. Die Tri- 
ab tj;(, n Vm .®1!?d etwas bessere Stabilisatoren ais die Di- u. Mononitroderiyy. Stabiler 
E r h i t z e n ^ r o b e n z o l e n  sind die Gemische mit Nitrotoluolen (bei kurzem 
g l y e e r i  • r ?°erem. Erhitzen yerwischen sich die Unterschiede. — N i t r o -  
nissen der*11 X n nle'9*-ei1 Fallen waren die aromat. Nitroyerbb. nach den Ergeb- 
Unterschied^1! •’ °^ne .EinfluB auf die Stabilitat des Nitroglycerins. Gewisse 
mit 5-_if|o/e s*ch nur in der Stabilitat yon reinem Nitroglycerin u. der Gemische 
der Stabilitaf ̂  x t^ uo  ̂ u‘ ^ —20% Nitrobenzol beobachten. Die Erniedrigung 

sich dpntvVi°^ ^ g ^ e r i n  durch Zusatz yon 5% C6HsN 0 2 oder p-NitrotoluoI 
8ehr stark die 5 ALIANI*^ers> bei 110° feststellen. 20% Nitrobenzol erniedrigen
gend wirkten ty vr^’i ”0% p-Nitrotoluol steigem sie, wahrend 5% stabilitatserniedri- 
"eit scharfpr n 16i ™®tn°de T a l i a n i  zeigte die Stabilitatsunterschiede der Gemische 
W&rschau Top? ® T le potentiometr. Methode. (Przemysł Chem. 19. 225—39. 1935. 

iechn- Hochschule.) " S c h o n f e l d
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•O V W-.â r, H irscłl’ Chemische Kampfstoffe. Vortrag. (Pharmaz. Mh. 17. 17—19. 
Febr. 1936.) P angritz.

t i  ■ ’ ^ te -Absorption von Gasen und Ddmpfen der chemischen Kampf
stoffe in der Gasmaske. An schemat. Zeichnungen wird der Verlauf der Absorption in 
den Gasmaskenoinsatzen dargestellt u. die Abhangigkeit der Schutzwrkg. yon der 
Took \ng rt' (Chem- u- Verteidig. [russ.: Chimija i Oborona] 11. Nr. 9. 10—11.

a , . „ m . . U . K .  Muller.
Alejandro TapiS Freses, Die Arsine. Arsino ais Kampfstoffe. Kurze Ubersicht. 

(Boi. Soc. Quim. Peru 1. Nr. 4. 5—12. 1935.) Pangeitz.
_ f Meyer, Wie rieeht Blausdure? Reine HCN yerursacht ein stechendes
Getuhl in der iSasc u. hinten im Gaumen deutliches Kratzen. Betaubenden Geruch 
besitzt HCN nicht, doch wirken hohere Konzz. schlagartig atemhemmend; schon geringe 
™®8en. Y en ^^mencl a"f Geruch- u. Geschmacksneryen. Bittermandelartig riecbt 
HCN nicht. (Gasmaske 7. 112. 1935. Breslau.) Mielenz.
j  o Unger, Lost, ein psychologisches Problem im Luftsckutz. Vf. fordert,
daB Gasspiirer u. Entgiftungspersonal bei ihrer Tiitigkeit trotz ihrer Gasanzuge jede 
unnotige Beriihrung mit Lost wegen der Verschleppungsgefahr vermeiden. (Gasschutz 
u. Luftschutz 5. 238—39. 1935.) Mielenz.

Br. Zawadzki, Untersuchungen uber die. Anwendung der Hydrotropie zur Beschleu- 
mgung der Hydrolyse ton Senfgas. (Vgl. W il s o n ,  F u l l e r  u. 0 ’s h u r ,  J. chem. Soc. 
London 44 [1922], 2762.) Da die Hydrolyse des gel. Yperits erheblich groBer ist ais 
seine LSsungsgeschwindigkeit, wurde yersucht, fuJ3end auf den Arbeiten von NeubeRG 
u. anderen uber Hydrotropie, die Loslichkeit u. damit die Hydrolyse (Unschadlich- 
machung) des Yperits durch Zusatz hydrotrop. akt. Korper zu steigern. Bei 15° wurde 
w r.iP j 6!. Peschleunigung der Hydrolyse u. Loslichkeit durch Na-Glykocholat, bei 
™ , durch Eiłecithin erreicht. Zusatz yon NaHC03 zu reinem W. hat beinahe keine 

die Yperithydrolyse, wohl aber wird die Wrkg. yon hydrotrop. Lsgg. durch 
( O3 gesteigert. Hydrotrop. inakt. Zusatze wirkten schwacher ais akt. Pferdc- 

serum hydrolysiert u. lost Senfgas weniger gut ais reines W. Zusatz von hydrotrop. 
akt. Stoffen, besonders yon Eiłecithin, steigert die Hydrolyse des Yperits im Seruiu. 
(Przemysł Chem. 19. 239— 45. 1935. Warschau, Pilsudski-Uniy.) S c h o n f e l d .

Max Horiger, Nachweismoglichkeiten von Kampfstoffen. Der Nachweis yon Kampf- 
stoilen "w lrd dadurch erschwert, daB oft nur sehr geringe Mengen yorliegen oder stórende 
Beimengungen u. Verunrcinigungen yorhanden sind. Fiir ortlichen Nachweis kominen 
Reagenspapiere oder mit kampfstofflosłichen Farbstoffen gestrichene Testtafeln, sowie das 

. S f l6* (vgL C- 1934‘ n - 2159) in Betracht. Weiter wird Chlorkalkpulver, das 
unter Bldg. sichtbarer Schwaden mit Lost reagiert, empfohlen. Fiir L u f t u n t e r s s .  eignet 
sich das tragbare Prefiluftinjektorgerat von K o l l ik e r  (ygl. C. 1933. II. 1897), mit dem 
Kampfstoffe auch in niedrigen Konzz. nachgewiesen werden konnen. Schwebstoffc, 

n * no werden durch vorgeschaltete Wattefilter aufgefangen. (Protar 1' 
197—201. 1935. Basel.) 6 M i e l e n z .

I; Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Del., iibert. von: Clarence 
W . Brooks jr., Woodbury, N. J., V. St. A., Schwarzputeermischung. Dem Sckwa  ̂
pulycr wird eine aromat, oder aliphat. bas. Verb. zugemischt, z. B. (C6H5)2NH, 
cyandiamid, Guanidin oder Harnstoff (I). Ais Sauerstofftrager kann ais tcilwerscr 
Ersatz des NaN 03 noeh NH4N 03 zugemischt werden. 2 Bcispiele: NaN03 ( 60,
S (10/10), Holzkohle (18/17,8), NH4N 0 3 (10/10), CaC03 (1,5/1,2) u. I (0/1). Die Menge* 
betragt yorzugsweise 0,2—10°/o. Diese Schwarzpulyermischung ist besonders in 
Hitze bestandig, so daB keine fruhzeitige Explosion erfolgt. (A- P- 2030  096 *(
18/5. 1933, ausg. 11/2. 1936.) HolzaMER-

Soc. d’Exploitation des Brevets O. Matter „S. E. B. O. M.“ , .Frankreic j, 
oprengstoff, bestehend aus einem Gemisch eines Salpetersaureesters u. emesi a * 
tertiaren Amins, z. B. (C8H5)3N. Beispiele: 1. FI. Nitroyerbb., wie C3H5(OJsOj)3

3 S  werden mit (C6H5)3N versetzt unter Losen des letzteren. 2. CfC-tu - 
oder C6Hg(0 N 0 2)6 werden mit dem tertiaren Amin in einem gem einsam en nu; 
nuschbaren Lósungsm., z. B. CH3COCH3, gel., worauf diese Lsg. in eine start uo 
schussige Menge W. unter Riihren eingetragen wird. 3. Nitrocellulose wird nut ^  
des Amins in A., A. oder in Nitroglyeerin (fiir Treibmittel) behandelt. 4 . Puvfjpriln2. 
oder -blattchen werden mit dem Amin iiberzogen ahnlich der bekannten Grap i
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Das Pulyer wird dadurch phlcgmatisiert. (F. P. 794284 vom 16/ i  1^^1934^ ausg. 
12/2. 1936.) ___-
L. Blas, Quimica de guerra. Barcelona: Salvat 1936. (272 S.) 8°. Riibt., 1 - , tela, 15.

XXI. Leder. Gerbstoffe.
S. M. Lipatow und I. N. Putilowa, Die Arbeiten des ersten Kongresses derSowjet- 

union iiber die KoUoidchemie und ihre Bedeutung fur die L c r fc r t^ ^ c . ^Lcder- . 
Schuhwarenind. d. S.S.S.R. [russ.: Koshewenno-obuwnaja Promyschlennost .J

14' E 2E15d und°Th. Schachowskoy,
lung: Vber die Einwirkung yerschiedener Metallverbindungen att/ Vff. haite
iliren in der C. 1935. II. 2481 ref. Arbeit eingenommenen Standpunkt cntgegen d 
Ansicht von Kuntzel (C. 1936. I. 702) fiir richtig u. begriinden dies.

236'L L ! Gutkina und A. I. Zigelman, Unterswhung der
der Bestimmung ihrer Ozydoreduktionspotenhale und tlirer EnOmarfahigletten j y e vn . 
untersuchen die cnthaarcnde Wrkg. der Kalkascher m Abhang.gkeit yonl Arem Oxy- 
dations-Reduktionspotential. Die enthaarende Wrkg. setzt ein bei

Hydrólysenprodd. t o
rrotemsubstanz meinemgesetzmamgen^usammeimnub V - , „ v
dations-Reduktionspotentials. Eine VergróBerung des Cystmgeh. in TiwSer
ist nicht iramer mit einer VergróBerung des Potentials der Bruhe Yerbimden i  erner 
*urde festgestellt, daB die Hydrolysenprodd. der Haut im Vergleich zu denen der 
Haarsubstanz der Lsg. eine weniger stark reduzierende Wrkg. yerleihen. Aus t o  
Verss. wird geschlossen, daB die Rcduktionsmittel, welche die Enthaarung bewirken, 
Łauptsachlich aus den Hydrolysenprodd. der Haarsubstanz entstehen. (Zentr. wiss. 
Forsch.-Inst. Leder-Ind. Gesammelte Arb. [russ.: Z e n t o l n y  nautschno-issledou^ 
telski. Institut koshewennoi Promyschlennosti. Sbormk Rabg^]IA^ Q ^ SK(/Y. ‘

W. Michejew, Der Einflup der Neutralisaiion der Schafpdzfelle nach dem Pickdn 
auf den ChromgerbungsprozeB. Die Neutralisation des Felles vor der Gerbung e n „ 
licht die Anwendung von geringeren Cr20 3-Konzz. im Bade, was die a . §£■
des Leders aufbessert. (Leder- u. Schuhwarenind. d. S. S. fe. R- [russ.: 
obuwnaja Promyschlennost S. S. S. R.] 13. 686—87.) ScnONFELD-
, P.F- Schipkow, Einflup der Vorbereilung der BlofSeauf das Ftxicren der tege- 
tabdischfin Gerbstoffe. Gepruft wurden folgende 3 Verff.: I. Chromgerbun? .
Jegetabil. Gerbung; II. yegetabil., hierauf Chromgerbung; i n .  Gerbung im Gemisch 
Chrom-Yegetabil. Gerbstoff. Hinsichtlich der Eixierung der Gerbstoffe wurden bei 
den 3 Kombinationen folgende Beobachtungen gemacht: Zu I.: Steigerung der B;asizi 
j  kathod. Chromgerbsafte fiihrt, wie bekannt, zur Steigerung der Cr-Fixa lon u 
das Hautpulver. Je hóher die Basizitat war, desto schwacher war die iixation aer 
Gerbstoffe beim yegetabil. Nachgerben. Die Menge der yegetabil. Gerbstoffe, welche 
Tpn 100 Teilen Kollagen nach Vorbehandeln mit Cr-Salzen kathod. ^Ubcrtragungs- 
n ch W  gebunden wird, iibertrifft erheblich die Gerbstoffmenge, welche bei direkter 
(gerbung gebunden wird. Vegetabil. Gerbstoffe yermogen das Cr zu yerdrangen. In 
abnehmender Folgę bilden sie in bezug auf das mit kathod. Salzen chronner ce 
dieReihe: Tannen->  Quebracho- >  EichenrmdenextTakt. Diese Eig. ^er yegetab . 
gerbstoffe tritt besonders klar in pH-Gebieten auf, welche links vom isoelektr. Punkt

. Kollagens liegen. Bei Vorserbung des Leders mit Cr-Komplexen anod. Richtung 
“nt«scheidet sich die Fixierung der Gerbstoffe nur wenig yon der unmittelbaren 

mit Yegetabil. Gcrbstoffen. Auch in diesem Falle zeigen die yegetabil. Gerb- 
wife die Eig., das Cr zu yerdrangen, namentlieh bei Vorgerben mit Oxalat-Cr-Komplex- 

bilden die Reihe Tannen- >  Eiehen- >  Quebrachoextrakt. Die Schauhme 
l j y ^ stoffbde™ g  in Beziehung zum Ph der Gerbung nach kathod. Chromierun^ 
oereehtigt die Annahme, daB der isoelektr. Punkt des Kollagens in das a l k a l .  Gebiet 
®ffl°ben wird; es erfolgt dadurch eine Verschiebung des Punktes maxnnaler Pixation 

an<vi 2 fiir nichtehromiertes Kollagen auf Ph =  4— 4,5 nach Chromierung. ei
* ^romvorgerbung findet eine solche Yerschiebung nicht statt. Die Wasser-
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festigkeit der Hautpulver ist naeh kathod. Chromierung hoeh u. direkt proportional 
der Basizitat des Cr-Salzes u. der Menge an Kollagen gebundenen Cr20 3. Yegetabil. 
Nachgerbung bei yerscliiedenem pn ist ohne EinfluB auf die W.-Festigkeit. Aueh die 
Verminderung der wirksamen Cr20 3-M. hat bei kathod. Cr-Vorbehandlung keinen Ein
fluB auf die W.-Resistenz. Bei anod. Cr-Vorbehandlung hat die wirksame M. EinfluB 
auf die W.-Resistenz, die sich bei Verminderung des wirksamen Cr20 3 emiedrigt; ebenso 
wirkt Erniedrigung des pn bei der Nachgerbung erniedrigend auf die W.-Resistenz.
— Zu II.: Bei den kathod. Chromnachgerbungen ist die Cr-Fixierung geringer ais bei 
anod., bei sonst gleichen wirksamen Cr20 3-Massen, Basizitaten u. ph der vegetabil. 
Vorgei'bung. Die GesetzmaBigkeiten, welche in der Kombination I fiir die Cr-Fixierung 
angefiihrt wurden, bleiben auch bei der Kombination II die gleichen, jedoch ist im 
letzten Falle die Cr-Fixierung erheblich geringer. Es findet bei der Chromnachgerbung 
des vegetabil. vorgegerbten Leders auch Yerdrangung der yegetabil. Gerbstoffe statt, 
weniger bei anod. ais bei kathod. Nachehromierung. — Zu III (Gemisch Cr-Gerbstoff): 
Bei Yermischen der Chrombriihen mit Eichen- oder Quebrachoextrakten bilden sich 
Ndd., Termu tlich von gerbsaurem Cr; jedoch findet auch Aussalzen dieser Gerbstoffe 
statt. Mit Tannenextrakten entsteht beim Vermischen kein Nd. Bei Gerben mit 
kathod. Cr-Salzen +  Tannengerbstoffen ist die vom Kollagen fixierte Cr-Menge ge
ringer ais bei den librigen Kombinationen. Die Fixierung der Tannengerbstoffe ist in 
diesem Falle etwa ebenso groB wie beim Gerben des nichtchromierten B l o B e n p u k e r s  
mit Tannengerbsiiften. Die Cr-Fixierung aus Gemischen, welche anod. Cr-Komplexe 
enthalten, ist groBer ais aus Gemischen mit kathod. Cr-Komplexen. — Die Cr-Menge, 
welche bei der Kombination kathod.-anod. u. anod.-kathod. Gerbung fixiert wird, 
stgllt nicht die Summę dar der getrennten kathod. u. anod. Gerbung, ist aber hoher ais 
bei kathod. oder anod. Gerbung. Die Menge der fixierten Gerbstoffe ist naeh der vege- 
tabil. Nachgerbung bei dieser Kombination erheblich groBer ais bei Gerbung der nicnt- 
chromierten Pulver, u. nahert sich dem Werte, wie er fiir den Fali der kathod. Clirom- 
yorgerbung erhalten wird. Der Fixationswert in Abhangigkeit vom pn der Gerbbriinen 
steht in diesem Falle in Beziehung zum Charakter der letzten Chrombehandlung; "ar 
diese kathod., so befindet sich das Fixationsmaximum bei ph =  4,5; war sie anod-! s° 
zeigt die Fixationskurye denselben Verlauf wie ohne Vorchromierung. Die Fisieru^ 
der yegetabil. Gerbstoffe diirfte in diesem Falle durch die Nebenvalenzen des Kompresu 
Kollagen-Cr erfolgen. (Zentr. wiss. Forsch.-Inst. Leder-Ind. Gesammelte Ajb. LrL1̂  
Zentralny nautschno-issledowatelski Institut koshewennoi Promyschlennosti. Sbor 
Rabot] 1934. Nr. 5. 67—81.) SOTONFELD-

B. N. Dranitzin, Zur Theorie der Samischledergerbung. Die von FAHKION u- 
Gr a sseR angegebenen Formeln der Samischgerbung stehen in keiner guten ê er 
stimmung mit den prakt. Beobachtungen, weil sie die Bindung der Aminogruppe  ̂
BlóBe mit nur einer Doppelbindung der Fettsiiure zum Ausdruck bringen, wahren i 
F ah rio n  nur Fettsauren mit mehreren Doppelbindungen Gerbeigg. zeigen. 
Samischgerbung zeigt Analogie mit der Rk. von Anilin mit Chinon:

C6H5NH2 +  2 C6H j0 2 C6H5N < q > C 0H1 +  C6Hj(OH)2;
diese Rk. yerlauft in alkal. Medium, ahnlich der Samischgerbung, ist, wie ê|^ 6[nl 
irreversibel. Die Steigerung der Gerbwrkg. mit der Zahl der Doppelbmdungi.  ̂
Fettsauremol. wird (Beispiel der Linol- u. Clupanodonsaure) auf die bcstmnn e ^   ̂
tiening der Fettmoll. zu den Aminogruppen des Kollagens zuriickgefiihrt. ( g
Schuhwarenind. d. S. S. S. R. [russ.: Koshewenno-obuwnaja Promyschlenno • 
S.R. ]  14. 332-33 . 1935.) _ mit

B. N. Dranitzyn, Zur Feitgerbung. An SchafsbloBen ausgefiihrte Lier ^  
yerschiedenen Fettstoffen. Fertige Gerbstoffe enthalten die Fette nic“^ .sl^. ^jons- 
erst wahrend der Gerbung durch Oxydation des Fettes durch Luft. Die -. ^
fahigkeit hangt auBer yon der JZ. usw. auch yon Beimengungen (Antiosy dfl er îrbt 
So gerbt z. B. frisch ausgeschmolzener Robbentran nicht; naeh E i n w - jo n  ein-
das Fett Gerbfahigkeit. Wahrscheinlich werden die in die Bloflensu QXVSjuren 
gedrungenen ungesatt. Fettsauren an der Luft u. auf K o s t e n  des W. reĆhenden 
oxydiert; gleichzeitig spielt sich ein Kondensationsprozefl mit den *:„jen Osy- 
Gruppen der BloBensubstanz zu cycl. Verbb. ab. Bei der Samischgerbun,, e|^jn(jungen. 
sauren eine groBe Rolle, hierauf die ungesatt. Sauren mit 2 u. mehr ^  ver.
Die COOH-Gruppe scheint bei der Gerbstoffbldg. unbetciligt zu sern. * zfischen 
wendeten Fette lag zwischen 180—190, die des zuriickgewonnenen ue -
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210—220. (Zentr. wisa. Forach.-Inst. Ledcr-Ind. Gesammelte Arb. [russ.: Zentralny 
nautschno-issledowatelski Institut koshewennoi Promyschlennosti. Sbornik Rabot] 1934. 
Nr. 5. 81—87.) Sc h o n fe ld .

N. W. Chernov, Ein Beitrag zur Kenntnis der (jualitat von Leder. Krit. Be- 
trachtung der von engl. Gerbereiehemikern aufgestellten Normen fiir pflanzliches 
Sohlleder. Vor allen Dingen glaubt Vf., daB der EinfluB der im Leder vorhandenen 
Fiillstoffe (tiberschiissiger Gerbstoff, Glucose, Salze, Fette, Sulfitablauge usw.) auf 
die Eigg. des Leders starker beriicksiclitigt werden muB. (J. int. Soc. Leather Trades 
Chemists 20. 121—30. Marz 1936. Moskau, Zentralwissenschaftl. Inst. fiir Leder- 
forsch.) Me c k e .

Wm. P. Doelger, Die Einwirkung von Mikroorganismen auf pflanzliche Gerb- 
materialien. III. Angaben iiber die Milchsdurebildung. (II. vgl. C. 1936. I. 2021.) 
Zwecks Unters. der Milclisaurebldg. (M.-B.) lieB Yf. Kulturen von Streptococcus lactis 
auf mehr oder weniger stark yon Gerbstoffen befreite Gerbbruhen einwirken u. kam 
zu folgenden Ergebnissen: Die M.-B. ist unter anaeroben Bedingungen gróBer ais unter 
aeroben. Zahlreiche Hefen u. Pseudohefen (Torula- u. Mycodermaarten) setzen die 
M.-B. stark herab. Durch Dextrosezugabe wird die M.-B. bedeutend starker erhólit 
ab durch Zusatz yon Raffinose, Maltose oder Lactose. Ferner ist eine gewisse Menge 
organ. N-Verbb. notig, die jedoch in den techn. Gerbbruhen durch die BlóBen schon 
von sclbst liineingebracht werden. Das M.-B.-Maximum liegt bei ph =  6,0, wahrend 
unter 4,0 die M.-B. sehr gering bzw. prakt. vollstandig unterbunden ist. Gerbbruhen 
von Eiche (sowohl Holz wie Rinde), Mangrove, Kastanie +  Eichenrinde u. Myro- 
halanen haben ein relativ gutes M.-B.-Vermogen, wahrend dies bei den Briihen aus 
cumach, Valonea, Mimosa, Kastanienholz, Quebracho, Divi-Divi oder Hemlock 
auBerordentlich gering ist. (Tabellen u. Kurren.) (J. Amer. Leather Chemists Ass. 31. 

64. Febr. 1936. Cincinnati, Univ.) Me c k e .
S. S. Wojutzki, Reinigung von Eicheneztrakt vom Unloslichen und Verwendung 

« letzteren zur Gerbung. Die unl. Stoffo werden nicht aus den Diffusionssaften, sondern 
aus dem auf 8—9° Be eingekochten Extrakt ausgeschieden. Sie werden dann bei
> >—100o mit 5% Na2S 03 u. 5% NaH S03 sulfitiert, wobei 50—60° der unl. Stoffe 
v  iei °^e rerwandelt werden. (Leder- u. Schuhwarenind. d. S. S. S. R. [russ.: 
n.oshewenno-obuwnaja Promyschlennost S. S. S. R.] 14. 287—89. 1935.) Sc h o n fe ld .

Klemm, Beitrag zur Kenntnis des Badans (Bergenia crassifolia) und seine Anbau- 
ó'.°, .j. . Durch den hohen Tannidengeh. yerdient der aus den Gebirgswaldern
An h riCnS stfl,mmende Badan ais gerbstoffliefernde Pflanze gróBere Beachtung.

getanter Badan bildet im Gegensatz zu wild wachsendem statt Rhizomen eine viel 
Tan -a , ttmasse mit hohem Tannidengeh. 10 000 kg frische Blatter liefern 600 kg 
ni* ł  t Pehstoffe fiir Gerbstoffe, Gallussaure, Hydrochinon u. Pyrogallol. (Land- 

P A t 8 '̂ 365~ 78- 1936. Berlin-Steglitz.) " * G k o s z fe ld .
P f h n  j ^?ow> B. Kojalowitsch und O. W. Krusser, Die technische 
nfirdr" 1 ’ n<< (‘̂ axtfra'9a crassifolia). Die Graspflanze ist weit verbreitet auf den
andere p L-0r^°st^cbien u- nordwestlichen Bergkammen des Altai, Transbaikalien u. 
wassi/r Nordasiens. Der ,,Badan“ (baikalsche Bezeichnung yon Saxifraga
welche f v S6^ r  Sr°6e, flcischige Blatter yon 15—20 cm Lange u. 10—15 cm Breite, 
14~lSo/a yau*arkig aus dem Wurzelsystem herauswachsen. Die Blatter enthalten 
Igo/ ^ -  eeltenbis 20% Gerbstoffe, die Wurzeltrockensubstanz 20—22% u. bis zu
der ’ enteprechend etwa 6% Hydrochinon. Die Unters. betraf 1. die Beziehung
Zus. deSC|ii'ar'ak*^^ *n ihrer Beziehung zum Gerbstoff- u. Arbutingeh.; 2. die chem. 
niassen-  ̂ u 61 ^  ®eziehung zum Wachstum; 3. Auswahl der wertyollsten Badan- 
der k « S i^ u 2 ^ r der chem’ i>Tatur der Gerbstoffe, u. 5. Ausarbeitung einer Methode 
Fur die Xerwertung der Blatter fiir die Gerbstoff- u. Hydrochinongewinnung.
blattern \ ,winnung hochwertiger Gerbstoffe u. des Hydrochinons aus den Badan-
Glucosid ' , T f.Cin° zwe°kmaBige Methode ausgearbeitet. Durch Hydrolyse wird das 
Ligern jn'o.| . zu Hydrochinon u. Glucose gespalten. Die Grasart laBt sich durch
vor sich w l  °Sj ,  *an8° Zeit aufbewahren, ohne yorangehendes Trocknen; der hierbei
u. ?■ e5,“e fermentatiye ProzeB spaltet das Arbutin zu Hydrochinon u. Glucose 
Chimitschesi-^C8 ? ™angegriffen. (Chem. J. Ser. B. J. angew. Chem. [russ.: 

S. Eamn jrrr ’ ®ser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8. 654—72. 1935.) S c h o n f .  
v°n svntliet f’11'! Peressadin, Kiinstliche Gerbstoffe aus Torfteer. Uber Herst. 
Sation"mit CH n i3toffen aus den Torfteerphenolen durch Sulfonierung u. Konden-

2 das durch Holzspane ersetzt werden konnte. (Leder- u. Schuhwaren-
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ind. d. S. S. S. R. [russ.: Koshe wenno - obuwnaj a Promysehlennost S. S. S. R.] 13. 725 
bis 729.) S chónfeld .

Hans Herfeld, Lederfdrberei, Lederdcckfarbenzurichtung und Lacklederherstdlung. II. 
(I. vgl. C. 1936. I. 2274.) (Farben-Chemiker 7. 54—56. Febr. 1936.) Scheifele.

Gerhard Otto, Neuere Beitrćige zu Theorie und Praxis der Lederfdrberei. Obcr- 
sicht iiber die auf diesem Gebiet in den letzten Jaliren yeróffentlichten Arbeiten bzw. 
Patente. (Angew. Chem. 49. 175—80. 187—91. 14/3. 1936. Ludwigshafen, I.G., Leder- 
techn. Abt.) ' Mecke.

B. I. Zuckerman und R. A. Metlitzkaj a. EinflufS des p it des Leders auf die Farbung. 
Zur Kontrolle des Neutralisationsprozesses des Leders kann das pn durch Beliandeln 
des Leders mit 0,1-n. KC1 bestimmt werden: Die BloBe oder das Leder wird zwischen 
Filtrierpapier abgetrocknet u. 5 g werden mit 50 ccm 0,1-n. KC1 (ph =  5,5—5,8) 
iibergossen; das Leder muB in der Fl. ganz eintauehen. Die Flasche wird zeitweise 
umgeschuttelt, u. nach 4 Stdn. wird die Fl. (ohne Filtration) abgegossen. Zur pu-Best. 
mittels der Wasserstoffelektrode wird eine gewisse Menge der klaren Fl. abpipettiert. 
GroBen EinfluB auf das pu des Leders nach der Neutralisation bat das ph nach der 
Gerbung, der Konz.-Koeff. bei der Neutralisation (Verdunnung) u. dio W.-Harte. 
Aquivalente Mengen yerschiedener Neutralisationsmittel liatten verschiedene Wrkg. 
auf das Leder. Borax gibt die niedrigsten ph-Werte, NH3 +  (NH4)sŚ 04 die hóeksten, 
wahrend Dicarbonat eine Mittelstellung einnimmt. Die Adsorption der Farbstoffe 
in Abhangigkeit vom ph des Leders yerlauft analog der Adsorption in Abhangigkeit 
vom ph der Farbstofflsgg. Je niedriger das pn des Leders, desto starker wurden saure 
Farbstoffe adsorbiert. Anthracenbraun zeigt ein Maximum bei pn ca. 6. Substantije 
Farbstoffe zeigen ein Adsorptionsmaximum bei pn =  6—7. Das pn des Leders ist 
von groBem EinfluB auf die Farbę u. GleiebmaBigkeit der Farbung. Bei Anwendung 
saurer Farbstoffe andert sich bei Steigerung des Ph uber 4 die Nuanco, u. die Intensitat 
der Farbung sinkt. Beim Farben mit substantiven Farbstoffen darf das pn nicht unter» 
betragen. Saure Farbstoffe farben das Kollagen diffus, substantive ais Nd. Die Durcn- 
farbung ist bei sauren Farbstoffen viel gróBer ais bei den substantiven. DieDurchfarbiing 
nimmt mit Erhohung des pu des Leders stark zu, die Intensitat der Farbung verringer 
sich. Saure Farbstoffe, wie Orange II B, „Metanilgelb“ yermógen viel tiefer in uas 
Leder zu diffundieren ais Farbstoffe des Naphtholblauschwarztypus. (Zentr. ffi • 
Forsch.-Inst. Leder-Ind. Gesammelte Arb. [russ.: Zentralny nautschno-issledowatels ’ 
Institut koshewennoi Promyschlennosti. Sbomik Rabot] 1934. Nr. 5. 44—63.)

Willy Reinhold Hacker, Das Kunstleder in der Patenłliteratur. Patentiibersic 
(Kunststoffe 26. 27—29. Febr. 1936.) W. WOLFF-

D. I. Grafów, Neue Methode zur Herstdlung von Lederersalz fur weickes U  • 
Es wird empfohlen, bei der Kunstlederfabrikation ais Fiillstoffe pflanzliche Fasei= 
zu yerwenden, um die ReiBfestigkeit der Prodd. zu erhóhen. Es werden geeign  ̂
Fabrikationsvorr. beschrieben. (Leder- u. Schuhwarenind. d. S. S. S. R- Lr“ " 
Kosliewenno-obuwnaja Promysehlennost S. S. S. R.] 14. 400—402. Juli 193o.) ’

I. Je. Neumark und M.A.Lwin, Uber eine neue Methode zur Herstdlung 
ersatz fur iceiches Leder. Im wesentlichen eine Erwiderung auf vorst. refenerte ar • 
(Leder- u. Schuhwarenind. d. S. S. S. R. [russ.: Koshewenno-obuwnaja r i . 
schlennost S. S. S. R,] 14. 402—04. 1935.) ScBtAonoWSKO v-

P. Pawlowitsch, W. Ssudakow und S. Schtschekin, Ersatz yon G-ummtkleto ^
bei der Herstdlung von Kunstleder durch wasserige Kautsdiukdispersionen.. ^
Herst. von Kunstleder werden ais Bindemittel Kautschukleime yerwendet. yer. 
Anwendung dieser Leime ist ein erheblicher Benzinyerbrauch yerbunden.  ̂ ^  
wendung wss. Emulsionen von Kautschuk (Latex oder Revertcx) fallen die 
Kunstleder schleehter aus. Vff. haben gefunden, daB man aus den Lsgg. vc® jeren 
in Bzn. durch Zusatz von Olsauren stabile Emulsionen in W. erhalten ? ’parnis 
Verwendung in der Kunstlederzubereitung gute Prodd. liefert. Die Jsenzin 
durch diese MaBnahme soli 75% betragen. (Leder- u. S c h u h w a r e n i n d .  a. ' cH- 
[russ.: Koshewenno-obuwnaja Promysehlennost S. S. S. R.] 14. 404—06.19oo.)

Gynla Wolfner es Tdrsa, Budapest, und Anton Hevesi, Ujpcst, _‘' |^ - ^ f ate, 
Anschwoden von tierischen Hauten. Man yerwendet eine Alkalisulfide u. - i-£t-crenter 
z. B. Na2S u. Na2S04, enthaltende Lsg. gegebenenfalls den durch Zusa z /-yjig. P- 
Verdickungsmittel, wie Kohlepulyer, Kaolin, Gips, entstehenden tsr •
113 839 vom 31/10. 1934, ausg. 15/2. 1936.)
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XXIV. PhotograpMe.
Andrś Charriou und Suzanne Valette, Der Einflu/3 von Chloriden auf die Emp

findlichkeit photographischer Jod-Bromsilberemulsionen. Vff. fuhren Unterss. uber den 
EinfluB yon Chloriden auf hochstempfindlichc AgBr-AgJ-Emulsionen aus Bis zu 
einem Geh. yon 0,003 Mol auf 1 Mol AgBr ubt NaCl kcmerlei EinfluB auf die Emp- 
findhehkeit aus. Bei hoheren Konzz. ist ein Nachlassen der Lmpfmdhchkeit zu be- 
obachten. Die Durchfuhrung des Waschprozesses mit schwach Cl -haltigom Y\ . an 
Stelle von dest. W. wirkt ungiinstig auf die Empfindlichkeit em. Bei der Nachreitung 
gibt die Bldg. schon geringer Mengen von AgCl zu Schleierbldg. AnlaB. Der'Chlorgeh. 
von Gelatinen, die fiir hochstempfindliche Emulsionen bestimmt sind, dart 0,0001 Mol 
auf 100 g Gelatine nicht ubersteigen. (Sci. Ind. photogr. [2] 7. 1A— Marz
1936.) Ku. Meyer .

Casimir Jausseran, Unłersuchungen iiber die Verande:ru,ng des latenten photo- 
graphischm Bildes. Vf. untersucht die Veranderungen, die das latente Bud m der z.ei 
zwischen Belichtung u. Entw. freiwillig erleidet. Er stcllt fest, daB die D. des entmokel 11 
Bildes in einem proportionalen Verhaltnis zum Logarithmus der zwischen belichtung
u. Entw. Yerstrichenen Zeit wachst. Das beobaehtete Anwachsen hangt von der Jie- 
lichtung ab u. erreicht fur n. Belichtung ein Maximum. Es kann den Wert yon U,b 
erreiehen. Die GroBe des Diclitezuwachses hangt stark von der Art des Lntwicklers 
ab. Wahrend ubheher Metolentwickler einen erheblichen Wert ergibt, ist dieser tast U 
bei einer langeren Entw. mit Hydrochinon. Auch andere Eigg. des entwickelten JJilaes, 
wie die Eignung zur Abschwacliung, sind von der Andcrung des latenten Bildes ao- 
bangig. Der EinfluB wss. Lsgg. auf diese Anderung des latenten Bildes wird besproehen 
(vgl. C. 1936. I. 942). Die Gesamtheit der Ergebnisse zeigt, daB das latente -BUd 
durch den Dichtewert des endgiiltigen entwickelten Bildes keineswegs charakterisier 
ist. (Arin. Physiąue [11] 5. 355—425. Marz 1936.) Ku. Me\ er .

G. Rathenau, Zur Photographie im femen Ultraviolett. Es wird auf die Wellen- 
langenabhangigkeit der Empfindlichkeit sensibilisierter Platten hingewicsen u. eni 
Yerf. angegeben, um bei spektroskop. Arbeiten im UY langwellige Wellenlangen- 
gebiete mit Hilfe sensibilisierter Platten auszufiltern. (Physica 2- 840—42. lado. 
Oroningcn, Reichsuniy., Naturwiss. Lab.) SKALIKS.

Tien Kiu, Untersuchung uber die Gradation mit Nalriumsalicylatlosiingen c- 
handdter Platten zwischen 4000 und 2400 A. Das Baden von Platten mit Na-balicylat- 
“?g- steigert fiir das Ultraviolett nieht allein die Empfindlichkeit, sondern auch die 
Gradation. Vf. untersucht dio Veranderungen des y  bzgl. Wellenlange bei ilattcn, 
on°-- WS3‘ Na-Salicylatlsgg. verschicdener Konzz. behandelt wurden. * on 4000 is 
-967 A ist y mit yerschiedenen Wellenlangen yerschieden, von da an bis 248'- A daY on 
unabhangig. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 1348—50. 23/12.1935.) Ku. M eyer.

Jean Terrien, Uber einige Eigenschaften mil Natriumsalicylatlosungen behandelter 
Platten zwischen 2500 und 1600 A. Die Unterss. yon T ien  K iu  (vgl. vorst. Ref.) werden 
Tul- . 1600 A ausgedehnt. Das y  ist auch bis dahin von der Wellenlange un
abhangig. Solche mit Na-Salicylatlsgg. (es kann mit Vorteil alkoh. Lsg. yerwendet 
werden) fur Ultraviolett sensibilisierten Platten entsprechen weitgeliend den SCHUMANN - 

atten u. bieten sogar den Vorteil cróBerer Empfindlichkeit. (C. R. hebd. Seances 
Acad. Sci. 202. 2117 20/1. 1936.) K u- Me y e r .

Maurice Lambrey und Jean Corbiere, Uber eine bei gewissen Platten beobaehtete 
im TU vom pdiwarzschild-Gesetz im Ultraviolett. Bei LUMIERE-Platten haben \  ft. 
™ Ultraviolett zwischen 3800 u. 3230 A betrachtliche Schwankungen des Schw arz- 
Mrt0LD,'^P°nenten festgestellt. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 201. 1351—o2. •*3/12. 1935.) & v Ku. M eyer.

Baek°vsky und V. Dolejśek, Uber die ultraweichen _ X-Absorptionskanten 
Bek w  lu^ cnl der pholographischen Platten und aus den Sensibilisatoren. Die um- 
Kantr Łn sorPfc*°nskaaten u. zwar die -^„[„-Kanton von K, Cl, Ca, die 
v,n",®n v°n Ag u. Br sind mit Hilfe des Ionenrohres fur niedrige Spannungen erhalten 
Rm, . s Auftreten der Kanten yon K u. Ca erkliirt sich aus dem Geh. der fiir die 
Ahnlir-i im Ultraviolett yerwendeten Sensibilisatoren an diesen Metallen.

i den hoheren Elementen werden fiir dio Miv_v-Kanten Abweichungen 
EsistmT a “erechnetcn u. beobachteten Werten festgestellt u. diskutiert. Die

cr n. ■ŁI!_lu-Absorptionskante des SiO„. welehe SlEGBAHN u . MAGNUSSON
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aus dem Glasgitter gefunden liaben, wird bestatigt. (Z. Physik 99. 42—51. 11/2. 1936. 
Prag, Spektroskop. Inst. der Karls-Uniy.) Ku. Me y e r .

Ny Tsi-Ze, Luq Shiueq-Shaun und Lee Li-Ai, Ober den Einflufi von Druck auf 
die. Empfindlichkeił pholographischer Schichłen gegen GamnuMtrahlen. Die Empfindlieh- 
keit photograph. Schichten gegen y-Strahlen wird durch Druck gesteigert. Bei den 
untersuchten Fabrikaten wuchs das Verhaltnis d j d a (dp =  erhaltene D. bei Belichtung 
unter Druck, d0 — unter n. Verhaltnissen erhaltene D.) linear dem Druck. (Sci. Ind. 
photogr. [2] 7- 33—35. Febr. 1936. Peiping, Nationale Akad., Inst. fiir Physik.) Ku. Mey .

H. J. Taylor und V. D. Dabholkar, Die Reichweite von a.-Teilchen in photo- 
graphischen Emulsionen. Aus Messungen der Spuren einer gleichartigen Gruppe von 
a-Teilchen der Reichweite R konnte eine Verteilungskurve abgeleitet werden, aus der 
eine Lange L  ais extrapolierte Lange der Spuren bestimmt wurde. Das Verhaltnis L/R 
ist innerlialb 1% konstant fiir a-Teilchen yerschiedener Reichweite, u. daraus kann R 
fiir eine Gruppe unbekannter Spuren bestimmt werden, wenn L  gemessen wird. Die 
Methode wurde angewendet zur Rcichweitebest. von Teilchen, die den Spuren ent- 
sprechen, die bei der Zertriimmerung yon B u. Li unter dem Bombardement lang- 
samer Neutronen entstehen. Sie wurde bestimmt zu 1,14 ±  0,02 cm u. 6,64 +  0,06 cm 
in Luft. Sm wurde ebenso untersucht u. die Feststellung gemacht, daB es neben Teil
chen groBer Reichweite solche yon der Reichweite 1,13 ±  0,02 cm in Luft a u s s e n d e t .  
(Proc. physic. Soc. 48. 285—98. 1/3. 1936. Bombay, Wilson College, Physikal. Ab- 
teilung.) Ku. Meyer.

Liippo-Cramer, Freiioillige Wiederreifung entkeimter Platien. Mit Chromsaure- 
gemisch entkeimte Platten zeigten naeh mehreren Wochen Lagerung eine E m p f i n d l i c h -  
keitssteigerung von 22 EDER-HECHT-Graden. (Photographische Ind. 34. 200. 19/-
1936. Jena, Inst. fiir angew. Optik.) Ku. Meyer.

A. Steigmann, Hemmungskorper, Phosphałe und Citrate in der Emuleionstechnw. 
Vf. untersucht u . charakterisiert die in der Gelatine enthaltenen H e m m u n g s k o r p e r -  
abbauprodd., die yielfach gradationsyerbessemde Eigg. zeigen u . w a h r s c h e i n l i c n  den 
Keratosen zugehoren. Durch Aufarbeitung von Ascherwasser (Entfemung der Mucine) 
wurde ein Konzentrat dargestellt, das stark gradationsverbessemd u. reituugs- 
beschleunigend wirkte. Zwischen den hochmolekularen H em m u n g sk o rp ern  u. den Inio- 
sulfatsensibilisatoren bestehen Ubergange, sowohl was die photograph. Eigg. »» alJ° 
den Abbauzustand anbetrifft. Weiterhin geht Vf. in Modellverss. auf die Wrk̂ - vo 
Phosphaten auf die Hemmungskorper ein u . zeigt, daB durch P h o sp h a t der 
Wert der Gelatinehemmungskórper herabgesetzt wird. (Photogr. Korresp. 72- Ad— 
Marz 1936._Luxemburg.) K u . M eyek-

A. Steigmann, Reduklionsverzógerung durch krystallisationshemmejide Sto/Je. 
Hinblick auf die Hemmungskorper der Gelatine untersucht Vf. den EinfluB dieser  ̂ ^  
stanzen auf die Red.-Geschwindigkeit yon ammoniakal. Ag-Lsgg. durch Kong • 
Wenn der Ag-Lsg. Konzentrate yon Hemmungskorpern der Gelatine, Cystin, vom • 
hergestellte Einw.-Prodd. yon Formaldehyd auf Cystin, oder einige andere 
zugesetzt werden, wird die Red.-Geschwindigkeit yerzogert u. teilweise auc 
Dispersitat des gefallten Ag yerandert. (Photographische Ind. 34. ^  . jj^yEK "

L. G. S. Brooker und G. H. Keyes, V erbesserungen in der
Pseudocyaninen. Bei der Darst. von l ' , 2 - D i a t h y l o x a p s e u d o c y a n i n j o d i d  g g g

aus l-Methylbenzoxazoljodathylat u. 2-Jodchinolinjodathylat naeh H a>!ER ( • u_
I. 1773) betragt die Ausbeute nur ca. 3%; naeh neueren Verff. erhalt man f1 -n ŷs- 
analogen Kondensationen bei Anwendung yon Dialkylanihnen oder Tnathyia en 
beuten, die bis 92% betragen konnen. — Zur Darst. der nachstehend ^ y l-
Cyanine wurden die jeweiligen quaternaren Salze I—XI mit (C2H5)3a w i.„nrntions- 
oder Propylalkohol behandelt. Alle Farbstoffe schm. unter Zers.; “je . “ jjeuteu 
spektren (s. Original) wurden in Methanol bestimmt. Ais Ausgangsmatena i*. ■
2-Jodchinolinjodathylat (I), 2-Jodpyridinjodmethylat (II) u. -jodathylat (UJ, „dathylat 
benzoxazoljodathylat (IY), 1-Methylbenzselenazoljodathylat (Y), Cmnai J u
(VI), Lepidinjodathylat (VII), a-Pieolinjodmethylat (VIII) u- -joda j ,nnjnjodid, 
y-Picolinmethyl- u. -athyl-p-toluolsulfonat (X u. XI). T ,2 -Diathyloxa-~ ■- y  Tjjgthvl- 
C21H21ON2J  (XII), aus IV u. I, auch bei 2 7 ,-std. Erwarmen der 
anilin, Dimethylanihn oder Chinolin auf 100°. Orangegelbe Nadeln ĵ adelu
F. 290—292°. l',2-Diałhylseleno-2'-cyaninjodid, C21H21N,JSe, aus ł u. • 1,1'
mit blauem Reflex aus Methanol, F. 280—282°. Wirkt ais G r i i n s e n s i b U i s a i u  .
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athyl-2-pyridin-2'-cyaninjodid, C1sH21jNt2J (XIII), aus IX u. I. Rótlichbraune Krystalle 
mit griinen Reflexen aus W., F. 237—239°. l,l'-Diathyl-2-pyridin-4'-cyaninjodid,

X

;C:CE\ A /  x n i
ń  \ / cH\  . 

v  CiH*'N H tCi j  c-H“ N X1TXII R XIV

CiH''sO :CH' U J  U :CHV  U : c h - < Z X h *
N CH i-N  N CHj -N

XV CYHs^ClO, XVI c h T "" i  x v u

C)aH2jN2J (XIV), aus VII u. III. Krystalle aus Methanol, F. 194— 196°. l,l'-D iathyl-
i-pyridin-2'-cyaninperchlorat (XV), aus XI u. I; man sctzt das zunachst entstehende 
JodidmitKC104in W. um. Krystalle aus W., F. 211—214°. l,l'-Dimethyl-2,2'-pyridin- 
cycminjodid, CI3H15N2J (XVI), aus VIII u. II. Krystalle aus W., F. 316—317°. 1,1'-Di- 
athyl-2,2’~pyridincyaninjodid, C15H1?N2J, aus IX u. III. Krystalle aus W., F. 237—239°. 
hl'-Dimethyl-2,4'-pyridincyaninjodid, C^H^NaJ (XVII), aus X u. II. Rótlichbraune 
Nadeln mit blauem Reflex aus W., F. 214—217°. 1,1’ -Didthyl-2,4'-pyridincyanin- 
jodid, C15H19N2J, aus XI u. III, dunkle rótliche Flocken aus W., F. 163—166°. — 
wegen der Absorptionsspektren mufl auf das Original venvicsen werden. (Photo- 
graphische Ind. 34. 79—82. 22/1. 1936. Berlin-Kópcnick, Kodak A.-G.) O s t e r t a g .

Albert Steigmann, Ober die Anwendung von Jodosobenzól in Entwicklem oder in 
Łmulsionen. Jodosobenzol zeigt wichtige pliotograph. Eigg., die denen der Imidazole,. 
inazole, Thiosemicarbazone u. Nitroguanidine ahneln. Ein Zusatz von 30—50 ccm 
k. gesatt. alkoh. Lsg. yon Jodosobenzol auf 11 Entwickler gibt bei handelsublichen 
rapieren tiefe Schatten yon ungewóhnlicher Kraft u. WeiBen yon groCer Klarheit. 
Ijie Bldg. des Gelbschleiers wird selbst bei 10 Min. langer Entw. yerhindert. Von 
gleicher Wrkg. ist Jodosobenzol, wenn es direkt der Emulsion, der Schutzschieht gegen
> erschrammung oder bei der Barytage zugefiigt wird. Mit Erfolg kann Jodosobenzol 
auch AgBr-Emulsionen zugefiigt werden, soweit sie nur wenig AgJ enthalten. Es 
'ennmdert weder die Empfindlichkeit noch die Gradation. Im Gegenteil gibt die den 
chwarzungen erteilte Tiefe die tJberrasehung eines Gradationsanstiegs. (Sci. Ind. 

Photogr. [2] 7. 74—75. Marz 1936. Luxemburg.) Ku. M e y e r .
f . Seyewetz, Die Feinkomentwickler. Inhaltlieh ident. mit der C. 1936. I. 2278 

rnenerten Arbeit. (Photo-Rev. 48. 68—69. 1/3. 1936. Labor. der Soc. Lu- 
lmćreA> K u . M e y e r .
die IV ?e êwe ẑ> Zur FeinkomenlioicMung. Nach allgemeinen Betrachtungen uber 
entu^n ktungęn yerschiedener Autoren uber Art u. Wirkungsweise der Feinkorn- 
u mit Vf. Entww., die mit dem LuMiEREschen „Micros“-Entwickler
eńtw' w" U £ vord- Metol-Hydrochinonentwickler erhalten wurden. Die Feinkorn-
feiner r  V°m dcs >>^cros<< ergeben auch bei Entw. zu gleichem y  ein wesentlich 
stirlf68 j 0rn a ŝ n- Entwickler, auch wenn diese nur kurz einwirkon konnen oder 
lim t l  sin,cL (BulL Soc. franę. Photogr. Cinćmatogr. [3] 22 (77). 269—72. 12/12.

der Soc- Lumićre.) Ku. M e y e r .
gleichendGhllling und H. Dehio, Untersuchungen an Feinkomentwicklem. Ver- 
korn.̂ ,,,,0] !teres- uber eine Anzahl von Feinkornentwicklem vom Typus der Fein- 
(Phnt̂ rrr ® l1-0 , entw*c^ er U' der echten Feinkomentwickler (p-Phenylendiamin).

R o W p  In d ' 3 4 ‘ 167~ 72- 12/ 2- 1936- L a b o r- d e r ASfa -) K u - M e y e r .  
B°hiedcnpn w i ^â ssens, Entwickhmg zu blauschwarzen Tonen. Bespreehung der yer- 
deren ntw--Verf., die Bilder in blauschwarzen Tonen liefem u. der Substanzen, 
[Buli 1 ie ZU|o '™kler diese Wrkg. hervorruft. (Ass. belge Photogr. Cinematogr.

30—32. 15/3. 1936.) Ku. M e y e r .
g  p roP€nenlmcklung. (Photo-Rev. 48. 70—72. 81—82. 15/3.1936.) Ku. M e y e r .  

unter denveri ^ C r a b t r e e ,  Rapidverfahren. Angabe yon Entwicklern, die
besonders ras ,C nst:̂ n Bedingungen eine rasche Entw. gestatten u. Hinweise auf‘
Trocknunat,^^ Ziele fuhrende Unterbrechungs-, Fixier- u. Hartungsbader u.
Res. Lab r w  ' J ’ Photogr. 83. 127—28. 143—44. 162—63. 179—80. Kodak

‘ Umm- 6” - 30/3. 1936 ) Ku. M e y e r .
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• . ' qj i5c&e en’ "elchem eme Lichtabstufung durch Interferenz zweier polari- 

s erter Strahlungen ereeugt wird. Es gelingt auf diese Weise, Kennlinien zu erhalten, 
d iee in e  emdeutige Intensitatsfunktion darstellen u. eine definierte Wellenlangen- 
abhangigkeit besitzen. Die Theorie dieser „photoehromat.“ Kennlinien wird abgeleitet

r a i ^ o S T t a 6 . ‘B ^ r dl“'k“‘ dcr M'i,,od° “ °hs ~ , . s f„ s in-
p p.:.^arbep^dustrie Akt.-Ges.,  Frankfurt a. M., Abanderung des Yerfahrens 

f  I! â tharkeAt photographischer Halogensilberschidilen nach Patent 
bUb 0^8 dad. gek., daB man sulfin- oder sdenins&ure Salze dem Schichttrager, der
I raparationsschicht, einer Riick-, Unter- oder Sehutzschieht oder auch dem Vcr- 
packungs- u. Aonfektionierungsmaterial einverleibt. (D. R. P. 624 865 KI. 57 b vom 
15/11. 1933, ausg. 30/1. 1936. Zus. zu D. R. P. 608 528; C. 1935. I. 1812.) F uchs. 

Jonn David Kendall, Ilford, England, Scnsibilisierung photographisdier Emulsionen. 
15 n  Man venvendet Carbocyanine nachst. Zus.: (D =  ó-

oder 6-gliedriger heterocycl. Ring; Rli2,3 =  H; 
Alkyl, Aryl oder Aralkyl; X  =  Saureradikal). Dis 
Farbstoffe sensibilisieren fiir Griin b i s  Rot. Dor 

ą  X. R a  durch Kondensation von 1 -Methyknercaptobenz-
* * n 3 thiazolmethyljodid erhaltene Farbstoff s e n s i b i l i s i e r t

bis zu 600 m/i mit emem Maximum bei 570 mu. (E. P 431142 vom 23/12.1933, 
ausg. 1/8. 1935.) _ _ F u c h s .
ti 1\ Farbenmdustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Pliotographischcr RoUftlffl* 
J J a s  Lichtechutzpapier ist zu beiden Seiten des Films befestigt. Da sich- auf der Riick- 
seite des Films kein Schutzpapier befindet, wird diese Seite mit einem inaktin. in den 
pnotograph. Badem entfarbbaren Farbstoff gefarbt. Der Nummernaufdrack befindet 
sich auf emem Cellophanstreifen o. dgl., der mit dem Film eingerollt wird u. an g e e ig n e t e r  
btelle befestigt ist. (E. P. 436 201 vom 5/1. 1934, ausg. 7/11. 1935.) FUCHS- 

.. n Christian Semenitz, Berlin, Aufbringung photographisdier Sdiichten von gleich- 
maptger btdrke, insbesondere fur Spiegelreflezbilder. Auf Metalifilmen erfolgt das Aul- 
bnngen der Emulsion derart, daB zwischen der Temp. der Emulsion u. derjenigen des 
Metallbandes eine Differenz von mindestens 20° besteht. Bei Emulsionen n ie d r ig e r  
Yiseositiit wird das Metallband auf 0° abgekiihlt. (Oe P 144 653 vom 20/11-1933, 
ausg. 25/2. 1936.) F uchs.

Hans Lewin, Hamburg, SlrnJdcnempfindlichtr undurchsichtiger Bildlrdger, u16
1 apier, zur Herstellung von in ullraviolettem Licht zu betrachtenden phologrwphischen 
oder róntgenographischen Bildern, dad. gek., daB 1. der der photograph. Emulsion ais 
liiiger dienende Stoff, also das Papier, Beimengungen oder Schichten aus Sto en 
aufweist, die unter der Einw. des ultravioletten Liehtes ein sichtbares Fluorescenzlic ‘ 
aus dem hellen Teil des Spektrums ausstrahlen, jedoch unter der Wrkg. von Rflntge 
strahlen keine Fluorescenz aufwcisen. — 3 weitere Anspriiclie. Ais fluorescieren 
Stoffe verwendet man z. B. Fluorescein u. naplithionsaures Na, dio beide zusamnie 
angewendet ein annahemd weiBes Licht aussenden. (D. R. P. 623 120 KI. 57 b rom 
7/4. 1933, ausg. 5/2. 1936.) FlTOTf

Hans Lewin, Hamburg, Kontraslsteigerung von Rónigenbildem auf undurchsic j? 
Unlerlagen, dad. gek., daB ein Róntgenbild, das auf dem Schichttrager Stofie enw» 
oder bei dem dort Stoffe zur Einw. gebraeht werden, die unter dem EinfluB von nnsi 
baren ultravioletten Strahlen ein sichtbares Fluorescenzlicht aus dem hellen e 
Spektrums aussenden, mit ultravioletten Strahlen beleuchtet wird. — Das e 
Róntgenbild wird z. B. in Lsgg. von Fluorescein, Rliodamin, naphthioiiMure ^
°- dgl. gebadet u. mit einer Quarzlampe beleuchtet. Die Fluorescenzstotte
uuch dem Schichttrager einrerleibt werden. (D. R. P. 625225 KI-57 b ™
1933, a u s g .  6/2. 1936.) F u c h s -

I^ A . Spencer, Photography to-day. London: Osford U. P. 1936. (160 S.) 3 3-
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