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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
A. T. Lincoln und H. P. Klug, Die Bestimmung chemischer Aquivalenle m it 

Hilfe des Eudiometers. Vorlesungsverss. (J . chem. E dueat. 12. 589— 91. Dez. 1935. 
Idaho, Univ.) EcKSTEIN.

M. J. Buerger und Robert D. Butler, Eine technische Anweisung zur K onslndiicm  
von Modellen, die die Anordnung und Packung von Ałomen in  Krystallen iłlustriert. 
Es wird ein klciner App. beschrieben, m it dem  m an Holzkugeln, die zum A ufbau von 
Kryatallmodellen dienen sollen, orientiert anbohren kann. E s werden ausfuhrliehe 
Anweisungen gegeben zur Berechnung der K oordinoten au f den Holzkugeln, iiber die 
Anfurbung der Kugeln u. das Zusamm ensetzcn zu dem gewiłnschten Modeli. (Amer. 
Mineralogist 21. 150— 72. Marz 1936. Cambridge, Mass., M assachusetts In s t. o f Tech- 
nol°gy-) G o t t f r ie d .

A. P. Kapustinsky, Das Oleichgewicht des leichten und schweren Isolopen von 
Wassersloff m it krystalłinem Cwprochlorid. E s wurden zunaehst die Gleicligewichts- 
konstanten fur die Red. von CuCl durch //2 in dem  Tem p.-Bereich von 300— 500° be
stimmt. Bei 390° is t K J  =  0,279 ±  0,050, bei 366° 0,013 ±  0,013 u. bei 320° 0,059 ±
0,009. Die Abhangigkeit der K onstan ten  von der Temp. kann wiedergegeben werden 
uurch log K v' — — (3820/T )  +  5,211. U n ter Benutzung der bekannten mol. Wiirme- 
topazitaten der Reaktionsteilnehm er erreclm et sich fiir die Reaktionsw arm e beim 
absol. N ullpunkt 23075 kal u. fiir die Bildungswarme des CuCl A H 20a — 32072 kal. 
Die freie Energie bei der Bldg. des CuCl nach der Gleiehung Cu +  1/2 CL =  CuCl ergib t 
sich zu A F it3 =  — 27244 kal. D er Dissoziationsdruck des CuCl w ird aus den Er- 
gebnissen geschŁtzt zu log P c i2 =  — 40,7 a t. Die Gleichgewichtskonstanten fiir die 
Red. von CuCl durch D 2 wurden bestim m t zu K "  — 0,502 bei 657°, 0,742 bei 676° 
u- 0,891 bei 691°. E s besteht fem er die Beziehung log K ” — — (3200/2') +  4,57. 
Das Verhaltnis K p' : K v"  bei 690° is t 0,6, bei 658° 0,5. (J .  Amer. chem. Soc. 58. 460 
1)13 463. Marz 1936. Berkeley, Californien, D epartm ent o f Chemistry, Univ.) GOTTFR.

W. E. Morrell und J. H. Hildebrand, Die Verteilung von Molekulen in  ein er 
Moddlflussigkeit. In  einer kugelformigen Schale vom  Radius r  u . der Dicke d r i9t  
( >e Anzahl Moll. gegeben durch N / y  4 n r 2 d r ,  wo N  die AvOGADROsche Zahl u. v 
',a9 rnolare Vol. bedeutet. I s t  r  klein, so t r i t t  hierzu noch die Verteilungsfunktion W, 

definiert ist durch die m ittlere Anzahl von Moll. pro  E inheitsvol. im A bstand r 
v°n einem Zentralmol. F iir H g is t diese F unktion  von Me n k e  (vgl. C. 1932. I I .  2790) 
auf Grund rćintgenograph. U nterss. bestim m t worden. Die Vff. bestim men sie  experi- 
mcntell mit Hilfe einer ModeUfl. A is solche dienen Gelatinekugeln, die erhalten wurden 
uurch EingieBen von fl. G elatine in  eisgekiihltes 01. D urch Zugabe von RuB wurdo 

Teil der Kugeln angefarbt. In  die fl. k lare Gelatinelsg. wurden einige angefarbte 
j^ugeln, die p rak t. dieselbe D. h a tten  wie die F l., getan u. die Verteilung der schwarzen 

geln in einem gegebenen Vol. bestim m t. Bezeichnet m an m it r., u . rl den auBeren u. 
inneren Radius der kugelformigen Schale u. m it x  die Zahl, die m an erhalt, wenn m an 

Abatande zwischen allen mógliohen P aaren von schwarzen Kugeln u . die H aufigkeit,

Wit der jeder Abstand au ftr itt, kom biniert, so is t T F = 3 V  ( N — 1 ) 2  z/4 n  N  ~̂>* z  ■

Die Verss. ergeben eine gute t)bereinstim m ung m it der von M e n k e  er- 
iiaitenen Verteilungskurve. (J . chem. Physics 4 . 224— 27. M arz 1936. U niv. von Cali- 
‘onuen, Department o f  Chemistry.) G o t t f r ie d .
Ytt %?r®e S. Arks, S. Benson Thomas und Donald W. Light, Studien iiber Olas.
- ■ aimge neue Warmekapazitatswerte f i ir  organische Glaser. Die Entropie und freie

derd,l-Milchsaure. (X I. ygl. C. 1935. I I .  2014.) N ach der Methode von N e r n s t  
iraen m it einem Aneroidcalorim eter die w ahren spezif. W arm en von sekundarem. 
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Butylalkohol, 3-M elhylhem n  u. d,l-Milchsćiure im glasigen u. fi. Z ustand bestimmt. 
Triigt mail die 6',,-W ertc graph. gegen dio absol. Temp. auf, so e rha lt m an  drei vor- 
schicdene Kuryenziige. Bei tiefen Tem pp., wo das M ateriał glasig yorliegt, sind die 
<7j,-Werte von dereelbcn GroCenordnung wie die von ahnlichen Substanzen im krystalli- 
sierten Z ustand; boi boheren Tem pp., wo die Substanzen fl.-viseos sind, t r i t t  eine fur 
den gewohnlichen fl. Zustand cliarakterist. K urve auf, w alirend in cinem dazwischen 
liegenden T em peraturintervall von 8— 20°, dem  Transform ationsintcrvall dio Op-Wertc 
m it steigender Temp. soharf ansteigen. Bei dem sckundaren B utylalkohol liegt dio 
M itte dieses In teryalls  bei etw a 115° abs. —  M ittels des d ritten  H auptsatzes wurde 
fu r die d,l-Milchs&ure die molare E ntropie u . die freie Energie bei Bldg. der fl. Siiuro 
bei 298,1" abs. berechnet. Dio molare E ntropie erreelinet sich zu 45,9 ±  1.0 elektro- 
s ta t. E inlieiten, die freie Energie zu —124 300 ±  2300 kal. (J. chem. Physics 4. 
64— 69. Ja n . 1936. Stanford U niv., D epartm ent o f Chemistry.) G o t t f r ie d .

John D. Ferry und  George S. Parks, Sludien iiber Olas. X II I .  Olasbildung eines 
KoMemcasserstoffpolymeren. (X II. vgl. vorst. Bef.) E s wurden zunachst fu r Poły- 
isohutylen im Tem peraturintervall von 118— 295° abs. die spezif. W arm en mittels 
oines A neroidcalorimeters nach der Metbode von N e rn Ś T  gemessen. D as Polyiso- 
butylen  bildet bei gewohnlicher Tomp. eine s ta rk  yiscose F l., die bei Temperatur- 
erniedrigung sich zu einem Glas um w andelt. D as m ittlere Mol.-Gewicht wurde zu 
4900 bestim m t. U ntor der A nnahm e kettenform iger Aneinanderroihung der Iaobutylen- 
einheiten ergib t sieli bei dem angegebenen M ol.-Gewicht eine K ettenlange von etwa 
220 A. Die D. bei 23,4 ist 0,9074, bei 100,2° 0,873 u. bei 178,2° 0,835. Breehungsindex 
bei 27,1° fiir N a-L ieht 1,50451. Innerbalb  des T ransform ationsin tem dls, das zwiseken 
192 u. 202° abs. liegt, ste ig t der C^-W ert uin 32%  von 0,283 (boi 193,4° abs.) bis 0,376 
(bei 205,2° abs.). Es wurde w citer der W arm eausdehnungskoeff. zwischen 160° abs. u. 
300° abs. d ilatom etr. m it A. ais D ilatom eterfl. gemessen. E s wurde gefunden, dafi 
der Ausdelmungskoeff. sieh innerbalb des Transform ationsintervalls um  200%  erhokt. 
Bei einem m ittleren Transform ationspunkt -von 197° abs. botragt die ViseositiVt etwa 101J. 
(J . clicm. Physics 4. 70— 75. Jan . 1936. Stanford U niv., D epartm ent o f Chem.) G o t t f r .

H. Lessheim und R. Samuel, Ober die Dissoziaiion von SnC l und SnC l2■ Wahrend 
die Vff. ihren  friiheren E rorterungen (C. 1934. I I .  191) iiber die Dissoziation von SnCl 
die Annahm e zugrunde gelegt h a tten , dafl es sich um  eine Atommolekel („kovalente 
Bindung) liandele, y e rtra t T r iy e d i  (C. 1936. I . 3451) die Anschauung, daB bei SnCl 
u. SnCl2 eine Ionenbindung (,,elektrovalente“ Bindung) yorliege. Vff. weisen nun Dach, 
daB T r i VEDis Beweis iiTig sei, u. fiihTen weiteres M ateriał zugunsten ihror Auffassung 
an. (Indian J . Physics Proc. Ind ian  Ass. C ultivat. Sei. 10. 7— i2. Jan . 1936.) H enneb .

W. I. Lamer und A. D. Majanz, Die Aussęhęidung to n  Metallen aus Salzldsungw 
durcli Einwirkung organischer Iłeduktionsmittel unter Druck. (Vgl. C. 1934. II . 2105.) 
E s wird gezeigt, daB durch verschiedene Pflanzenm aterialien, wie Sagespane, Hulsen 
von Baumwollsamen, Sonnenblumensamen usw. eine Abseheidung von Metallen ans 
ihren Salzlsgg. beim E rhitzen un ter Druck moglich ist. AuBer der Cellulose spielen 
im Iled.-ProzcB auch andere Bestandteile, insbesondere Pentosane enthaltcnde Sub
stanzen eine wesentliche Rolle. U n ter den Faktoren, welche das erstc Stadium des 
Prozesscs, der Hydrolyse der Matorialien bis au f einfachste Substanzen m it reau- 
zierenden Eigg. bestimmen, kom m t der Temp. u. der A ciditat des Mediums eine ent- 
scheidendo lioUe zu. W ahrseheinlieh konnen nich t nu r Monosaccharide, sondern aucJi 
einige andere P rodd., dio boi der analyt. Zuekerbest. n ich t in  B etrach t gezogen wurden, 
ais R ed.-M ittel dienen. Von der Gruppe der elektropositiyen Metalle konnten durcii 
die genannten organ. Red.-M ittel aus ihren Salzlsgg. die Edelmetatte, Quecksilber u. 
K upfer abgeschieden werden. Antim on, W ism ut u. Arsen lieBcn sich n ich t abschciden. 
Ebenso ist eine Bed. von elektronegativen M etallen un ter den gegebenen Anwendungs- 
bedingungen nich t tnoglich. (Chem. J .  Ser. B. J .  angew. Chem. [russ.: Chimitscheski 
Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 7. 1423— 53.) K l e v e b .

N. S. Scheinker, t)ber ein Verfahren zum Stud ium  der Sohatation und sur ilessung 
der Solrathullendicke. (Vgl. C. 1935. II . 337.) Vf. andert das Verf. von O s t w a l d  u. 
QUAST (C. 1930. I I .  1349) dahin ab, daB fu r die Diffusion ein L-formig gebogenes 
R óhrehen von  2 m m  Durchmesser yerw endet wird, an dessen kiirzeren Schenkel nu 
Gummischlauch ein oben zugeschmolzenes Rohrchen m it dem reinen L o su n g sm . au- 
geschlossen wird. — Yerss. m it M alachitgriin zeigen, daB die Farbstoffteilchen in alko 
Lsg. m it einer Solyathiille von einer Dicke von 1,2— 1,3 A umgeben sind. /u s a tz  ^on
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PAe. u. von Bzl. w irk t desolvatisicrcnd. (Kolloid-Z. 72 .192— 97.1935. Rostow, Padagog. 
Insfc., L ab . f. physika l. Chem ie.) R . K . Mu l l e r .

W. I. Atroschtschenko, U ber die Absorplionsgeschwmdigkeit der Oxyde des Stick- 
stoffs. Vf. beschreibt die App. zur Messung der Abaorptionsgeschwindigkeit von Gasen 
in Fil. u. gibt folgende relatiyo W erto der Absorptionsgeschwindigkeit von NO., (I) 
u. N 0 + N 0 3 =  N 20 3 (II) boi 20“ in  versehiedenen Fil. an, indem die Absorptions- 
geschwindigkeit fiir jedea Gas in  W. =  1 geaetzb w ird : H N 0 3 (60,2 g/l) I 0,84, II 0,85; 
H N03 (226,5 g/l) I 0,79, II 0,65; N aO H  (44,6 g/l) I 0,57, II 0,83; NaOH (248,2 g/l)
I 0,526, II 1,02; K O H  (210 g/l) I 0,515, II 1,05; N a2C 03 (116,6 g/l) I 0,375, II 0,134; 
Vaselinól I 0,072, II keine; H ,S 0 4 (1643 g/l) I 0,42, II 14,0. W ird aber die Abaorptiona- 
geschwindigkeit von N 20 3 in joder FI. m it 1 angesetzt, ao erhiilt m an fu r N 0 2 folgendo 
Werte: H ,0  4,2; H N O , (60,2 g/l) 4,2; H N 0 3 (226,5 g/l) 5,0; N aOH  (44,6 g/l) 2,9; 
NaOH (248,2 g/l) 2,2; K O H  (210 g/l) 2,1; H,ŚO., (1643 g/l) 0,130. (Ukrain, chem. J . 
[ukrain.: U krainaki chemitachni Shurnal] 10. 295— 304. 1935.) V. F u n e r .

L. I. Kaschtanow und W. P. Ryshow, Untersuchung iiber die K inetik der Oxy- 
iation des gasfórmigen Schwefeldiozyds in  wdsserigen Lósungen und den Verlauf der 
Yergijtung von Mangansulfat m it Phenol. Vff. untersuehen die Oxydationsgeschwindig- 
keit beim Einleiten einea S 0 2 enthaltenden Luftstrom ea in W . u. den EinfluB der Ggw. 
von MnSO„ Phenol u. MnSO., +  Phenol. Die boi der A bsorption erfolgende Oxy- 
dation vcrliiuft analog der bei unm ittelbarer Oxydation von waa. S 0 2-Lsgg. eintretenden 
Osydation. Die Oxydationageachwindigkeit nim m t m it steigender Strómungs- 
geschwindigkeit ab. Die S 0 2-Desorption beim Durelileiten von L uft durch was. SOa- 
Lsg. nim mt m it steigender S 0 2-Konz. der Lag. u. abnehm ender Luftgeachwindigkeit 
zu. Durch die Ggw. von M nS04 in der Abaorptionslsg. wird die Oxydationageaehwindig- 
keit etwa au f den doppelten W ert erhoht, durch Ggw. von Phenol herabgeaetzt, u. 
zwar urn so mehr, je hoher die Phenolkonz. iat. D urch 0,1%  Phenol wird der ka ta ly t. 
EinfluO des MnŚ0 4 vóllig aufgehoben, durch 0,01%  Phenol erheblich yerm indert, 
eine Erhóhung der Phenolkonz. iiber 0 ,1%  (auf 1% ) zeigt koinen weiteren EinfluC 
auf den Oxydationsverlauf. Die Oxydation findet n icht nu r in der Lsg. selbat, aondern 
auch an der Oberflache des Abaorptionamittels s ta tt . (Ber. allrusa. -warmetechn. Inat. 
[russ.: Iswestiia wssessojusnogo teplotechnitscheskogo In s titu ta ] 1935. N r. 7. 
37—40.) R . K . M u l l e r .

L. I. Kaschtanow und w . P. Ryshow, Der EinflufS der Temperatur a u f die 
Vorgiinge bei der Oxydation von S 0 2 m it Sauerstoff in  Gegenwart von Katalysatoren und  
Kalałysatorgiften. (Vgl. vorst. Ref.) Die Oxydation von S 0 2 m it L uft bei der A b
sorption m it W. m it u. ohno Ggw. von M nS04 u. Phenol wird bei 0, 20, 40 u. 60° unter- 
sucht. Die Oxydationsgeschwindigkeit n im m t proportional der Temp. zu, bei Ggw. 
von MnS04 etwas rascher ala bei reinem W . Alit ateigender Temp. n im m t auch die 
S02-Dcsorption zu. Bei 0° w irk t Phenol fu r sieli allein ala positiver K atalyaator, dio 
negative VVrkg. iat bei 20° am  starkaten; auch dio Vergiftung von M nS04 durch Plienol 
crreicht ihr SIaximum bei 20°. Vff. zeigen an  einer schem at. D arst. im AnscliluB an 
Mo u r e u  (C. 1926. I I .  1818) den verschiedenen V erlauf der R k. bei positiver u. 
negativer Wrkg. des Phenols. (Ber. alliuss. warmetechn. Inst. [russ.: Isw estija wssesso
jusnogo teplotechnitscheskogo In s titu ta ]  1935. N r. 8. 43—47.) R . K . Mu l l e r .

E. Briner und B. Bever, Unlersuchungen iiber die Rólle des Ozons ais Ozydations- 
katulysator. X . Die Ozonisierung von Mohrschem Salz und von Zinnchloriir. (IX . vgl.
C. 1936. I. 982.) Y a m a u c h i (C. 1913. I . 1391) h a t festgestellt, daB dio O xydation 
von SnCl2 durch 0 3 nach der Gleichung: 3 SnCl2 - f  6 HC1 +  0 3 =  3 SnCl4 +  3 H 20  
u. die yon M oHRachem Salz getnaB:

2F e(N H 4)2(S 0 4)3 +  0 3 +  H 2S 0 4 =  F e2(S 0 4)3 +  (NH4)2S 0 4 +  H 20  +  0 3 
'erlauft. Dabei wird indeasen die Jloglichkeit einer gleichzeitigen R k. von 0 2 n ieht 
ausgeschlossen. Die Vff. weisen au f Grund noucr Versa. nach, daB im Falle dea SnClj 
uas 0 3 ala O xydationskatalysator w irkt; es ist befiihigt, m ehr oder weniger groBe Mengen 
an 0 2, in dem es gel. ist, m it in R k. zu bringcn. Die Einw. des 0 3 au f MoHRsches Salz 
hat dagegen den oben angegebenen Verlauf. Dio Measungen wurden in  der friiher 
geschilderten Weise (vgl. C. 1932. II . 3827) ausgefiihrt; ala MaB fiir die oxydierende 
Wrkg. dea 0 3 gilt die Oxydationsausbeute 110 =  \Q 0-nJ3N  oder der W irkungsgrad 
a  =  n ^ N ,  wenn n 2 die Zalil der M illigrammatome des durch die R k. gebundenen 
hauerstoffes u< ^  dic Zahl der Milligrammole an verschwundenem 0 3 darsteUt. Bei 
Jer Ozonisation des SnCl2 wird 110 > 1 0 0  bzw. a  > 3 ,  d . h. der Sauerstoff iat an  der 

xyi*ation beteiligt; dagegen stinim en die W ertc fiir RO  u. a  bei der Oxydation des
265*
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M O H R schen  Salzes innerhalb d e r  Fehlergrenzc m it den nach obiger Gleiohung geforderten 
(33 bzw. 1) iiberein. (Helv. chim. A cta 19. 367— 69. 16/3. 1936. Genf, Univ. Lab. 
f. techn., theoret. u. Elektrochemie.) W E IB K E .

A. Eucken, Affinitatswirkungen bei molekularen ZusammenstoPen. Zusammen- 
fassender B ericht iiber dio aus Messungen der Scballgeschwindigkeit in Gasmischungen 
zu ziehenden Schlusse au f die zwisehen den einzelnen M olekiilarten wirkende chem. 
A ffinitiit. (Osterr. Chcmiker-Ztg. [N. F .] 38. 162— 66. 15/10. 1935. G óttingen.) B u ch n .

Ćmile Javet, Chimie. A 1’usage des chimistes, ingśnieurs, industriols, professeurs, pharmaciens.
directeura et eontremaitres d ’usines. 55' ed. Paris: Dunod 1936. (XL—400—XCVI S.)
16°. 20 fr.

Ferruccio Lolli, Elementi di chimica generale. Torino: F . Gili 1935. (269 S.) 8°.

A ,. A u fb au  d e r  M ate rie .
R . v. H irsch , Quantenschwankunge.n. D er bekannte A usdruek fiir ąuanten- 

liafte Schwankungen, der die Temp.-Abhiingigkeit der spezif. W arm e nur genahert be- 
riieksichtigte, w ird durch einen streng abgeleiteten ersetzt. D abei ergibt sich eine 
„iibernorm ale" Dispersion der Teilchenzahl des Photonengases, d . li. das m ittlere rela- 
tive Schw ankungsąuadrat der Photonenzahl is t groBer ais 1. Die theoret. Folgenmgen 
aus dieser Gleichung, insbesondere die im allgemeinen willkiirlich behandelte Frage nach 
der Dimension der Tem p., werden erortert. (Ann. Physik [5] 25. 697— 704. 9/3. 1936. 
Planegg bei Munchen.) HENNEBERG.

Jean-Louis Destouches, Die Elcktronennalur des Lichles. Vf. zeigt, daC ein 
System  aus einem E lektron  u. einem Positron, dereń Massen elektrom agnet. U rsprungs 
sind, gewisse Zustande besitzt, in  denen m sn es ais Photon auffassen kann. In  diesen 
Zustanden verselnvindet die Relativbewegung der Teilchen um  den Sehw erpunkt, so daB 
das Photon im Sinne der DE BROGLIEsehen Auffassung ais ein ungeladenes Teilchen 
ohne Ruhemasse erseheint. (C. 11. hebd. Seanees Acad. Sci. 202. 921—23. 16/3. 
1936.) H e n n e b e r g .

C. G. D arw in , Die Trdgheit der Elektronm in  Metallen. In  der Tlieorie der Metalle 
wird gesagt, daB die ,,effektive“ M. der freien E lektronen infolge der Stórungen ihrer 
Energieniyeaus durch das Feld des K rystallg itters vergroflert wird. Vf. weist nun 
theoret. nach, daC sich dieser E ffek t in  Expeinm enten iiber die T ragheit der Elektronen 
n icht auBert, daB do rt vielmehr stets die gewohnliche M. des freien E lektrons gemessen 
wird. Diescs Ergebnis s teh t im  Einklang m it Verss. von T o lm aN  uber den kreisel- 
magnet. Effekt. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 154. 61— 66. 2/3. 1936.) H en n eb g .

Mizuho Sató, Vber die mittlere freie Weglange der Melalleleklronen. A uf Grund 
der FERM Ischen S tatis tik  werden die m ittlere Gesehwindigkeit, die StoBzahl u. die 
m ittlere freie W eglange der M etallelektronen untersucht. E s ergib t sich, daB die 
m ittlere freie Weglange m it dem Q uadrat der absol. Temp. abnim m t, wenn sich das 
E lektronengas in einem stark  en tarte ten  Z ustand befindet. Ais Beispiel werden dio 
elektr. Leitfahigkeit der Metalle u . die Bereehnung der BROWNschen Bewegung kurz 
d iskutiert. (Sci. E ep. Tóhoku Im p. Univ. [1] 24. 14— 25. 1935. Mito, Physikal. Inst. 
der Kótógakkó. [Orig.: dtsch.]) WoiTINEK.

M. v. Laue, Z ur Theorie der K ikuchilinien. Die in der friiheren A rbeit (vgl. C. 1936.
I .  507) gestellte Frage nach der E n tstehung  der KlKUCHI-Linien wird m it Hilfo der 
BOENseheri Theorie der StoBvorgange beantw ortet. Die KlKUCHI-Linien entstehen 
dureli Streuung un ter Energieabgabe an  E lektronen, die an  bestim m te Atonie ge- 
bunden sind. Leitungselektronen liingegen ergaben bei dieser S treuung keine der- 
artigen Linien. (Ann. Physik [5] 25. 569— 76. M arż 1936.) BUSSF.M-

Alfred Lichten£eld und Karl Schwarz, Modelhersuche zur Theorie. der Kikuchi- 
linien. Vff. diskutieren zur E rklarung der KlKUCHI-Linien eine A rt S c h a tte n b ld g . 
durch dio N etzcbenen. Um die Schattenbldg. von Beugungserseheinungen frei zu 
bekommen, fuhren sie Modellyerss. an raum lichen G ittern  in  1000-facher V ergróB eruiig  
m it sichtbarem  Liclit durch u. erbalten Schattenbilder, die den KlKUCHI-Bildem 
ahnlich sind. (Naturwiss. 24. 172—73. 13/3. 1936. Wien, I . Chem. Lab.) B ru C H E .

W. I. Kassatotschkin, Streuung langsamer Elektronen an m blim krtem  Wolfram- 
(J . physik. Chem. [russ.: Shurnal fisitscheskoi Chimii] 6 . 1002— 1015. 1935.
C. 1936. I . 963.) S chacho w skoy-

D. Skobeltzyn und E. Stepanowa, Anomale Absorption der p-Strahlen. Bei den 
Verss. m it einem Bundcl sclmeller /S-Strahlen von 1500 keV u. 3000 keV, die durcu
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cino m it N 2 gefiillte N ebelkam m er liefcn, w ird beob<achtefc, daC Teilclien m it ciner u. 
Reichwcito in  L u ft in der Grófienordnung von 10 m  u. m ehr bci einem einfachen Zu- 
sammenstoB im Gas der K am m er abgebrem st werden u. fa s t ihro Gcsanitenergie ver- 
lieren dureh "Obertragung au f  ein n ich t ionisierendes Tcilchen. Bci dem angefiihrten 
Boispiol be trag t die gesam te Bahnliingo des E lektronenbiindels etw a 250 m in N... 
Der W irkungsąuerschnitt in  N  wird zu n ich t wenigcr ais 5 • 10—24 qcm angenommen. Bci 
der Diskussion des Absorptionsprozesses w ird die Frage bchandclt, ob hicr n ich t eino 
N ichterhaltung der Energie wie im  Falle der /3-Strahlenemission yorliegt. Die Strcuung 
der /J-Strahlen w ird ebenfalls ais merklich anom al betrach tet. Die U ntcrs. der Strcuung 
zeigt ebenfalls dio E xistenz ciner neuen A rt der Wechselwrkg. zwischcn Iciehten, ge- 
ladenen Teilclien u. dem  K ernfeld an, was n ich t durch eine der bestchcnden Theorien 
erkliirt wcrden kann. (N aturę, London 137. 234. 8/2. 193G. Leningrad, Physikal.- 
Techn. Inst.) G. S c h m id t .

B. O. Grónblom, Eine wdlcnmechanische Untcrsuchung iiber die Absiopung zwischcn 
neuiralen Eddgasalomen. Vf. bereehnet die zwischcn zwei kugclsymm. u. gleich groBcn 
edelgasahnlichen A tom en oder lonen  auftretenden AbstoBungskraftc un ter gewissen 
Vernachlassigungen. So ergib t sich fur dio Energie des Systems ein Ausdruck, der in 
der Form m it den empir. Form eln von W a s a s t j e r n a  (C. 1 9 3 3 .1. 2 5 0 9 .1 9 3 4 .1. 2543) 
in guter t)bereinstim m ung steh t. (Soc. Sci. fenn., Comment. physic.-m ath. 8 . N r. 13. 
OSciten. 1936. [Orig.: dtsch.]) '  H e n n e b e r g .

P. Jordan, Forlschritle der Theorie der Alom keme. W ahrend m an S truk tu r u. 
Dynamik der E lektronenhiillen der Atome im  Prinzip, d. h. bis au f m athem at. 
Schwierigkeiten, dic bci umfangreicheren Aufgaben allerdings unubcrw indbar sind, 
theoret. beherrscht, is t dies bei den Fragen tiber das K erninnere n ich t der Fali. Vf. 
gibt eine D bersicht iiber die GesetzmaBigkeiten des K crnaufbaucs, dio zur Zeit ais 
sichergestellt gelten kónnen. (Naturwiss. 24. 209— 16. 3/4. 1936. Rostock.) H e n n e b .

Oyerton Luhr, Eine Qudle von dojypelt ionisiertem Helium. M it einem M agnctron- 
typ des niedergespaim ten Bogens werden m ittcls MehrfaehelektronenstoB doppolt 
geladene H e-Ionen orzeugt. E in  Magnetfeld parallel zur Achse einer zylindr. K athode 
ermoglieht die Bldg. des Bogens in  reinein Ho m it einem Bogenstrom von 1 Amp. 
w. einem Spannungsgefallo von 50— 100 V olt. M it einer H ilfskatliodo werden dio 
lonen aus dem Bogen abgelenkt. Boi der Analyso des Ioneubundcls m ittcls eines Masscn- 
spektrographen ergibt sich, daB ctw a 5%  der lonen  ein V erhaltnis von M .: Ladung =  2 
besitzen. Mit einem Ionenbiindel von ctw a 1 • 10~3 Amp. kann nachgewicsen werden, 
daB etwa 2°/0 oder 20-10”° Amp. aus doppelt geladenom H e bestoht, was fiir K ern- 
unterss. venvendet werden kann . (Physic. Rev. [2] 49. 317— 19. 15/2. 1936. Sehenec- 
tady, N. Y.) G. S c h m id t .

Jean Laval, Die Slreuung von Bonigenstrahlcn variierl in  diskontinuicrłicher Weise 
mit dem Streuińnkel. M it streng m onochrom at. R ontgenlicht u . Ionisationskam m cr 
vnirde die Abbeugungsleistung von Al, Cr, Ni, In , Mo, Ag, Sb, P t, Au bei kleinen 
Beugungswinkeln, etw a von 8— 35°, gemessen. E s wurdo gefunden, daB das Streu- 
vcrmógen eine diskontinuierliche Funktion  des Streuwinkels is t; an  jeder Streu- 
i,Kante“ verm indert sich das Streuvermogen m it wachsendom Streuwinkel, w ahrend 
cs zwischcn den K anton  ansteigt. Z. B. h a t Al in  dem gemessenen Winkelbereieh fur 
Cu-A’a-Strahlung 6 K anten  bei sin tf/2 =  0,085; 0,110; 0,130; 0,178; 0,236 u. 0,282. 
An der K ante bei 0,110 findet eine Streuyennindcrung von 40%  s ta tt . D as Prod. 
aus Frequenz u. s'm&/2 is t fiir jede K an te  k onstan t; fiir entsprechende K anten  ver- 
schiedener E lem ente is t dieses Prod. eine lineare Funktion der Ordnungszahlen. Eino 
theoret. D eutung der Erseheinung w ird n ich t gegeben. (C. R . hebd. Sćances Acad. Sci.
201. 889—91. 12/11. 1935.) B u s s e m .

Walter Grothey, Das Inlensiiatsvcrliallnis E a ^ /E p y  und die Ausbeulekoeffizienlen 
u7.i'und Ugyfilr die eh a rakteri s t isch e K -Slrahlung von Co (27) bis Te (52). Die Absorptions- 
methode von K u s t n e r  (C. 1931. II . 1246) zur Best. des Intensitatsverhaltnisses

'IE$y wird ausgebaut. E s w ird gezeigt, daB weder die Oberflachenbeschaffenheit 
des Strahlers, noch leichtatomige Kom ponenten bei Verbb. das Ergebnis merklich 
bcemflussen. F iir Co, Ni, Cu, Zn, As, Sc, Br, Sr, Y , Zr, Nb, Mo, R h , Pd , Ag, Cd, In , 
*  11 ■ Te wurde das Y erhaltnis E aa'jEpy m it einer Genauigkeit von ± 6°/o gemessen;
aie Ubereinstimmung m it friiheren Messungen is t g u t; jedoch konnten die von Me y e r  
rl 'v  i 2270) gefundenen U nstetigkeiten n ich t bestatig t werden. Im  Fallc
r T  V, n? te  na°hgewiesen werden, daB eine Verunreinigung von 18%  das Ergebnis 
ialschte; die Abweichung lieB sich quan tita tiv  erklaren. E s wird eine au f charakterist.
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Sekundiirstrahlung beruliende Emissionsmethode zur Best. von besohriobcn
u. au f die E lem ente Zn u. Sb angew andt. Die Ubereinstim mung is t bei Zn Torziiglich; 
lici Sb betrag t die Abweichung 15% . D as beruh t offcnbar au f der grofien Empfindlieh- 
kc it dicscr M ethode gegcn kleine Beobaehtungsfehler. Aus den Ergebnissen fur E ^ /E ^ y  
u . ans den bekannten Ausbeutekoeff. u k  fur alle Linien der A -Serie werden die Aus- 
bcutekoefff. u a!i> u. Ugy bestim m t. Boi den genauen U nterss. der A bsorption in kurz- 
u . langwelliger N achbarsehaft der if -K an te  zeigt sieli iibereinstimm end bei allen 16 
untersuchten  E lem enten, daB der E sp o n en t ?! von /  in der Absorptionsformel au f der 
kurzwelligen Seite kleiner is t ais au f der langwelligen. (Ann. Physik [5] 25. 577—99. 
A pril 1936. Gottingen, Lab. f. Medizin. Phys. d. Univ.) B u s s e m .

W. W. Mutch, Feinstruktur in  der K  - Bon łgenabsorptionskan te von Gallium. Mit 
eineni D oppelkrystallspektrom eter u. Ionisationskam nier wird die Feinstruk tu r der 
G a-if-A bsorptionskante bei verschiedenen Tempp. gemessen. Bei — 150° werden 
5 M axima im  A bstand von 77, 127, 154, 201 u. 248 V von der H aup tkan te  gefunden, 
von denen die bei 77, 154 u. 201 k raftig  sind. Bei — 67° sind nur noch 2 M axima vor- 
banden bei 63 u. 123 V, die aber breiter u . sehwacher sind ais die entspreehenden boi 
— 150°. Bei Zim m ertem p. w ird iiberhaupt keine F einstruk tu r gefunden. Ais Wellen- 
liinge fiir die H aup tkan te  ergibt sieli aus clen Messungen der W ert 1192,5 X .-E . (Physic. 
Rev. [2] 48. 569—70. 1935. Yale Univ., Sloane phys. Lab.) B u s s e m .

Jean Weigle, Die Breite der K  av L in ie  von M olyldan. M it einem sekr licht- 
starken  Spektrom eter m it gekrum mtem Gliiinmerkrystall nacli CAUCHOIS wurde die 
B reite der Mo A'ai-Linie neu bestim m t. D ie H albw ertsbreite ergab sieli zu 0,190 ±
0,005 X .-E ., W’alirend frtlhere naeh der Doppelkrystallm ethode ausgefiihrte Messungen 
W erto zwisehen 0,29 u. 0,265 X .-E . ergeben batten . (C. R . hebd. Seances Acad. Soi.
202. 564— 66. 17/2. 1936.) B u ss e m .

G. B. B. M. Sutherland und W. G. Penney, Geslalt des NO„-Molekiils. Wahrend 
SUTHERLAND (C. 1934. I I .  908) eine ringahnliche G estalt m it einem W inkel von 90° 
bei N  angenommen lia t, spreeben der kleine W ert der Freąuenz v.z (641 cm-1 ) u. die 
F e in s truk tu r der u ltra  violetten B anden naeh B at>GER u . G. H e r z b e r g  (briefliche 
M itteilungen an die Vff.) fiir eine stumpfwinkligo Form  m it a  =  110— 120° bei N. 
Diese bedingt eine Neuzuorclnung der G nindsehw ingungsfreąuenzen: =  1615,
v2 — 641, =  1373 cm-1 , w ahrend naeh der friiheren Annalime r , u . v3 ihre Werte
vertauschen wurden. Auch eine B etrachtung der K raftfelder in  dreiatom igen Moll. 
fiih rt zur stumpfwinkligen Form . Jedoch halten  Vff. die a lte  Schwingungszuordnung 
fiir wahrseheinlicher u . fordem  zur endgultigen K liirung eine erneute U nters. der ultra- 
ro ten  Banden. (N aturę, London 136. 146— 47. 1935. Cambridge, Lab. o f phys. 
Chem.) _ _ _ Z e is e .

A. B. D. Cassie, Unlersuchungen im  ullrarolen Spektralgebiet. X I. Das Al- 
sorptionsspektrum, und die Alolekularstruktur von Bortrichłorid und der E influf! der 
Spannung a u f ebene Gnippen des T yp s  X Y 3. (X. vgl. C. 1934. I I .  1420.) Das Ab- 
sorptionsspektrum  von BCI3 (I) wurde zwisehen 1 /t u . 18 fi aufgenom m en; beobachtet 
wurden 9 B anden, aber keine breiten Maxima. Die bei 10,44 u . 10,04 /< liegenden 
B anden sind die starksten . D iskrepanzen zwisclien Infrarot- u. R am anfreąuenzen 
werden durcli den untcrschiedlichen Aggregatzustand erk lart. Die Elektronen- 
konfiguration von I  w ird d iskutiert. Der EinfluB der Spannung wird am  Beispiel des 
Carbonat- u . N itrations behandelt. (Proc. Boy. Soe., London. Ser. A. 148 . 87— 103. 
1/1. 1935. London, U niv., W illiam R am say Lab.) G. P . W o l f .

K. Prosad und B. N. Ghosh, Vber die Brechungsindices von mełallischen Filmen, 
die Newtonsche Binge zeigen. F iir einen P latinfilm , der sieli in  einer H ad d in g -R o n tg E X - 
R ohre m it P t-A node au f  der A l-K athode niedergeschlagen h a tte , w urde das Ycrlialtnis 
der Brechungsindices fiir die beiden W ellenlangen /  =  5461 (Hg) u. A =  5893 (Na) 
bestim m t. Der Film  zeigte r.eben einem goldfarbigen zentralen Teil naeh auBen ver- 
sehicdenfarbige Ringe, die die Reihenfolge der NEWTOjrechen Farben  einhielten. In  
Xa- u . H g-L icht wurden die Durchmcsser der Ringe bestim m t. Bezeiehnet m an init/-' 
den D urchm esser des Ringes, }. die Wellenlange, /< den entspreehenden Brccluuigsinacx, 
n  die O rdnung der Interferenz, so is t D 2/n  =  4 ż//i (B r • B J \B i  —  -R2] =  konst.; i?i lI- 
i f 2 sind die K rum m ungsradien der A l-K athcde u. der Yorderflache des Pt-Film s. Aus 
den Messungen ergab sieli (/HgA«Hg) =  2,157 K  +  (Asa/^Na) =  ^,101 (A — 
B ^  B J [ B 1 — i? J )  u. hieraus (/tKa//'Hg) =  1,1082, w ahrend sieli aus den Literatm -

Vgl. S. 4141.
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werten ciii V erhaltnis von 1,08G5 bcrcchnct. (Indian J . Physics Proc. Ind ian  Ass. 
Cultivat. Sci. 10. 49— 53. -Jan. 1936. P a tn a  Science College, Phyśics Lab.) G o t t f r ie d .

T. M. Lowry, Der Ursprung der optischen Drchuwj. (Vgl. C. 1935. I I .  1663.) 
Kurze Zusammenfassung, u . a. Ilinw eis au f die mohr Beaehtung verdienonde Bedeutung 
des Vergleiches der (relativen) opt. Drohungen venvandter Verbb. sowie au f dio 
Schwierigkeiten der Voraussago absol. D rehwerte. (Naturo, London 136. 191—92.
1935.) G. P . W o l f .

Wolfram Schtitz, Die krystallchemisclie Ycrwandtschafl zwischen Gennanium und  
Silicium. E s wird dio krystallchein. V envandtschaft von Si u. Gc an  P aaren ent- 
aprechender k rystalliner Verbb. u. Glśiser untersucht. Die Pulvcraufnalim en der
3 Paare Zn2S i0 4, Zn2GeO.,; Be-SiO.,, Be2G e04; Cs2SiF6, Cs2GeF0 lassen die Isomorpliie 
ais hóclist w ahrschcinlich erscheinen. Die gefimdenen D at en s in d : Z?i„SiOi Rhomboedcr- 
kante a — 8,62A ; Rhomboederwinkcl a  =  107° 45'; ZnjSeO^-. a — 8,78 A, a  =  107° 50'; 
Be2SiOt : a  =  7,68 A ; a  =  108°0 '; BeMeO ,,: a  =  7,89 A, a  =  108° 6'. Die Fehler- 
grenzen der L angen sind 0,01 A, die der W inkcl 6'. Innerhalb  dieser Grcnzen stim m en 
dio Daten von den naturlichen Zn- u. Be-Silicaten m it den synthet. P rapara tcn  iiberein. 
Die DD. sind 4,241; 4,823; 2,985 u. 3,868. Bei dem kub. Gs2S iF (i ergab sich dio K anten- 
lange zu 8,89 A, die R ontgendichto zu 3,841; der Param eter u  der S truk tu r zu 0,21. 
Die entsprechcnden D aten  beim Cs2GeFa sind: 8,99; 4,107 u. 0,20. — Ferncr wurdo 
besonders der Schw erstflintglastyp S  231 un tersuch t; cs ergab sich, daC m an das S i0 2 
nicht nur in  gleielien Mol.-Mengen ersetzen kann, sondom  in gleichen Gewichtsmengen. 
Es konnte ein Glas von der Zus. 2 PbO +  G e02 m it einem n D =  2,100, einem 
uf—no =  0,073 u. einer D. von 6,92 erschmolzen werden. An diesem Glas wurden 
Durclilassigkeitsbestst. ausgcfiihrt. (Z. pliysik. Chem. A bt. B. 31. 292—308. Jan . 1936. 
Gottingen, Minerał. Inst.) BuSSEM.

Gustav Wagner und Ludwig Lippert, Ober polymorphe Umwandlung bei ein- 
fachen lonengiUem. I . V er sucha zur Umwandlung von CsCl- in  NaCl-Oitlcr durch Er- 
hitzen. CsCl w andelt sich bei 445 ±  5° in  ein G itter m it N aC l-S truktur um. Die G itter- 
konstanten am U m w andlungspunkt sind: acsCl-Typ =  4,24 A, flXaCI-Typ =  7,02 A. 
Die Raumdiagonale der a-M odifikation wird W urfelkante der /?-Modifikation u. e rfahrt 
dabei eine Sohrum pfung von ca. 4,5% - Die D. springt von 3,64 au f 3,21. Dio Um- 
wandlungswarmo wird au f 1,8 kcal/M oi gescliatzt. CsBr u. C sJ zeigen bei 580 bzw. 
560° kcine Umwandlung. Ebenso findet keinc Umwandlung des T1C1 u. T IB r in den 
NaCl-Typ s ta tt . Bei T1J scheint ein Modifikationswechsel in  ein G itter, welehcs kub. 
nicht zu indizieren is t, bei 390° vorzuliegen. (Z. pliysik. Chem. A bt. B. 31. 263—74. 
Jan. 1936. W iirzburg, Chem. In s t. d. U niv., Phys.-chem. Abt.) B u s s e m .

Ronald L. Mc Farlan, Die Struktur von E is I I .  Ausgehcnd von der Tatsache, 
daB die bei hohen D rucken sich bildendc M odifikation I I  des Eises bei tiefon Tempp.

u. Druck stabil ist, wurden in einer Spezialkamcra Pulveraufnahm en bei — 155° 
mit Cu ATa-Strahlung gem aeht. Dio D iagram m e lieGen sich au f der Basis eines hexa- 
Ronalen G itters m it den Dimensionen 4,50 X 5,56 A ausw erten. M it einer geschatzten
D. Ton 1,51 findet m an 4 Mol. E is in  der Zelle. E s gelang nicht, die vier 0-At.omc 
in dieser hesagonalen Zelle so unterzubringen, daB eine Ubereinstirmnung zwischen 
ucobachteten u. berechneten In tensita ten  erzielt wurdo. E s gelang jedoch u n te r Zu- 
grundelegung einer rhom b. Zelle m it a =  7,80 A, b — 4,50 A, c — 5,56 A, a : b : c  — 
i ’ '3 : 1 ; 1,24 u. z — 8. Die 8 O-Atome besetzen die Punktlage x  y  z; V2 +  x, ł/2 +  2/.. z;
f  y, V2 — z ; [V2 — *, V* +  y> V» — z ; * vż> 7a +  7* — y, S; x , y ,  7* +  z; V2 —

!2 +  z m it x  =  0,167, y  — 0,205, z =  0,178. Raum gruppe is t I76 —  G 222y  
Jcdes O-Atom is t von je 4 O-Atomen in  einer E n tfem ung  von 2,71 A umgeben, die 
die Ecken eines yerzerrten Tetraeders besetzen. 4 H -Atom e besetzen dio Punktlage 
“ 0 0; lU +  u, Yj, 0; u 0 V2; »/, —  1/v  1U m it u  =  0,167, 4 die Punktlage 0 u * / t ;
" w /<! 7s» 7 2_ + « » V ł!  l/z. V s— u ’ 3/i  m it m =  0,250 u. 8 H -Atonia x  y  z; x y ż ;  
u y , 1̂ ~ 7 ,z; *> y»V *i+ z; l i  +  x > U +  y,  z; lA +  x , 7 » —  y> 2; V2 —  *» Va +  y< 
/s —-z; /2 — x, >/2 — y, V2 +  z m it x  =  0,250, y  — 0,455, z =  0,250. Gcgenuber 
’13 I  treten in  diesem G itter keino W assermoll. m ehr auf, sondern das G itter besteht 

aus O- u. H -Ionen; bei dem Cbergang E is I  ->- E is I I  sind die Wassermoll. aufgcspalten 
«orden. (J . chem. Physics 4. 60— 64. Jan . 1936. Harward U niv., Research Lab. of
1 hysies.) GOTTFBIED.
o , R ah lfs , U ber die kubisehen Hochiemperaturmodifikalioncn der Sulfide,
elenide und Telluride dea Silbers und  des einwertigen Kupfers. E s w urden die Hoch- 

emp.-Modifikationen von Ag2S, Ag2Se, Ag2Te, CuliaS, Cu2Se, bei denen Ionenleitung
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festgestellt ist, s truk turell untersucht. Dio bciden ersten Verbb. sind kub.-raum- 
zentriert m it 2, die anderen kub.-flaehenzentriert m it 4 Moll. in der Elementarzelle. 
F iir das A uftreten des kub. Kupfersulfiirs is t ein Cu-UnterschuB notwendig, Cuil8S 
g ib t n u r dio ungefiihre K onz., bei der das kub. D iagram m au ftritt. — Die S trukturcn 
von a-Ag2S u. a-Ag2Se sind sehr iihnlich. Das G itter w ird weitgehend von der etwas 
aufgeweiteten kub.-raum zentrierten Paekung der Anionen bestim m t. A uf die gróBten 
Liieken dieser A nordnung (42 pro Zelle) sind dann die Ag+ sta tis t. verteilt. Beim Ag2S 
is t die Verteilung gleichmaBig iiber alle Liieken, beim Ag2Se sind die gróBeren Liieken 
infolge einer etw as diehteren Anionenpaekung starker besetzt. Bei den flachen- 
zentrierten  S truk tu ren  is t ein Tcil der K ationen in einer festen G itterlage, niimlich
4 pro  Zelle in der Lago 1/4, 1/4, 1/4 m it F lachcnzcntrierung, w ahrend der R est statist. 
iiber zahlreiche Liieken vcrteilt ist. Die S tru k tu r von a-Culi8S sebeint auch von diesem 
T yp zu sein, is t aber noeh nielit restlos gcklart. D as A uftreten des einen oder anderen 
G ittertyps scheint m it dem R adienquotienten i?Kation: ^Anion zusammenzuhangen. 
Der Umsehlag erfolgt zwischen 0,637 u. 0,57. (Z. physik. Chem. A bt. B. 31. 157—94. 
Jan . 1936. Góttingen, Miner. Inst.) B u ssem .

Wilhelm Hofmann und Walter Janiche, Die Struktur eon Alum iniumborid A lB 2. 
A1B2 bildet hexagonale Bliittchen, dereń Aufbau einein neuen S tru k tu rty p  entspricht. 
Die hexagonale Elem entarzelle h a t die K antenlangen a =  3,00 A, c =  3,24 A u. ent- 
h a lt 1 Mol. A1B2. 1 Al in 0 0 0, 1 B in  1/3, 2/3, w; 1 B in 2/3, 1/3, w ' m it w =  w' =  Va- 
K iirzeste A tom abstande: Al—A l: 3,00 A, B —B : 1,73 A, Al—B : 2,37 A. Die Al-Atomc 
bilden ein einfaehes hexagonales G itter, die B-Atome ein dem G raphitnetz analoges 
N etz. D er idealisierte S tru k tu rty p  entsprich t einem R adicnquotienten von Metalloid- 
a to m : M etallatom  =  0,58: 1. (Z. physik. Chem. A bt. B. 31. 214—22. Jan . 1936. 
B erlin-Charlottenburg, In s t. f. Metalik, d. T. H.) B u s s e m .

Wilhelm Hofmann und Walter J&niche, Der Strukturtyp  von Aluminiumborid 
A IB 2. K urze Blitt. iiber dio vorstehend referierte U nters. (Naturwiss. 23. 851. 
13/12.1935.) B u s s e m .

Donald C. Stockbarger, Die H erskllung groficr E inkrystallc ton  LAthiumJluorid- 
Ais A usgangsm aterial d ien t reinstes Li2C 03. Durch Einleiten von C 0 2 un ter Druck 
in die gesatt. Lsg. wird das B icarbonat hergestellt, das m it H F  zum Fluorid umgesetzt 
wird. Das Salz wird vorsichtig gewaschen u. d a rf im  nassen Z ustand nicht m it Glas in 
Beriihrung kommen. Die R einheit w ird durch Sinterverss. in einem Platintiegel gc- 
priift. Bei geniigender R einheit en ts teh t ein durchscheinend bis durchsiehtiges, dichtes 
Sinterungsprod. Veruureinigungen verursaehen das A uftreten opakor Kórnchen. Das 
reine Salz wird in einem vom Vf. ausfiihrlieh beschriebenen Ofen geschmolzen. Ais 
Tiegelm aterial d ien t rostfreier Stahl, der innen m it P latin  u. auBen m it einem Kupfer- 
belag versehen ist. (Rev. sci. Instrum ents [N. S.] 7. 133—36. M assachusetts Inst. of 
Technology. G e o r g e  E a st m a n  Res. Lab. o f Phys.) B a r n ic k .

W. E. Laschkarew, Die Bestimmwig der Verteilung von Elektroncndichte und 
Potenlial in  einem Krystallgitter m it H ilfe to n  Rontgandatcn. E s w ird eine neue Methodo 
zur Berechnung der E lektroncndichte u. der Potentialverteilung in  einem K rystall
g itte r m it H ilfe der R óntgenintensitiitsw erte cntw ickelt. D as wesentliche der neuen 
Methode is t die Einfiihrung von HilfsgroBen, der sog. „A quivalcnten Atonie", die 
folgende Eigg. haben: 1. sie sind kugelsymm., 2. ih r A tom form faktor is t gleich dem 
i^ .j-W e r t des realen G itters, wobei in  der R echnung zunaehst E lem entgitter be- 
kan n te r S tra k tu r  vorausgesetzt werden. Die kugelsymm. E lektronenyertcilung des 
A quivalcntatom s gewimit m an in  bekam iter Weise durch eine In tegration  iiber die 
JP’-W erte, wobei Fehler in  den hóheren Ordnungen deshalb belanglos sind, wcil sie 
sich n u r in der innersten Sphare bem erkbar maehen, die m an nach H a RTREE wie 
liir  das isoliertc A tom  berechnen kaim . Die E lektronendichte an  einem G ittcrpunkt 
is t dann  gegeben durch die Summę der E lektronendichten der einzelnen Aquivalent- 
atom e, die diesen G itterpunk t umgeben. Dies is t in vielen Fallen eine sehr sehnell 
konvergierende Reihe. Bei G ittern  niedriger S j'm m etrie w ird vorgeschlagen, an  Stelle 
des kugelsymm. A quivalcntatom s ein ellipsoidisches zu wahlen. E s werden dann 
schlieBlieh noch Rechnungen iiber die Potentialvertcilung im G itter angestellt u. 
auch hier die H ilfsvorstcllungen des A quivalentatom s eingefiihrt. Die R echnung 
s tiitz t sich au f die form ale Analogie zwischen der E lek tro n en d ich te  ais F u n k tio n  der 
R ón tgen-J-W erte  u . der Potentialyerteilm ig ais Funktion  der <P-Werte der Elck tronen- 
beugung, wobei allerdings diese GP-Werte bald wieder m it H ilfe der M OTTSchen Formcl 
durch  dio Rontgen-i^-W erte ersetzt werden, da  sie experimentell n ich t so genau be-
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stimmbar sind. (Physik. Z. Sowjetunion 8 . 227—39. 1935. Leningrad, Phys. techn. 
Inst.) B u s s e m .

W. E. Laschkarew und A. S. Tschaban, Die Berechnung der Potentialverleilung 
in cinigen K rystallgiłtem . M it H ilfe der ,,A quivalentatom e“ (vgl. vorst. Ref.) w ird 
die Potentialyerteilung in einigen wiclitigen G itterebenen von L i, Al, NaCl u. C 
(Diamant) bcrechnet. (Pliysik. Z. Sowjetunion 8 . 240—54. 1935.) B u s s e m .

Erich Franke, Eine vielseilig rerwcndbare Vakuumkammer fu r  Rdnlgenfeinstruklur- 
aufnahmen. E s wird einc V akuum kam m er besckrieben, dio hoho Prazision der Auf- 
nahmen gew ahrlcistet bei groBer H andlichkeit u . viclseitiger V erwendbarkeit. Die 
Ifammer crm óglicht das Drehen der P rap ara tc  im Y akuum  durch m agnet. M itnahm e 
eines Weiolieisenankers an der im  Inneren befindlichen P raparatachsc. (Z. physik. 
Chem. Abt. B. 31. 454— 58. Marz 1936. Bcrlin-Dahlcm , K aiser-W ilhelm -Inst. f. phys. 
Chemie.) B u s s e m .

M. J. Buerger, Eine Róntgen-Pulverkammcr. E s  w ird  eine h an d lich e  D e b y e - 
ScHERRER-Kammor vom  D u rchm esser 57,3 m m  eingehend  beschrieben . (A m er. 
M ineralogist 21. 11— 17. J a n .  1936. C am bridge, M ass., In s t .  o f T echnol.) B u s s e m .

Ernst Cohen und H. L. Bredśe, Der ncgative Ausdehnungskoeffizient des Jod- 
silbcrs. Der von F iz e a u  (1867) gefundenc negative Ausdehnungskoeff. von A gJ 
(—4,1-10“ ° bei ca. 40°) wurdc kiirzlich von J o n e s  u. J e ł e n  (C. 1936. I . 2908) neu 
beetimmt u. erheblich kleiner gefunden (— 1,6- 10~G bei 20—60°). Vff. weisen nach, 
daB dieser W ert fehlerhaft ist, da er an  physikal. unreinem  M ateriał gemessen ist, 
namlich an A gJ, das durch Fallung aus A gŃ 03-Lsg. m it K J-L sg. horgestellt u .  vor 
der Messung n ich t geschmolzen wurde u. das daher aus einem Gemisch yon a- u. fi-A gJ  
bestand, w ahrend das P rap a ra t von FlZEAU durch Schmelzen u. Tompern v o r  der 
Messung in reines oc-AgJ ubergefiihrt war. (Kon. A kad. W etensch. A m sterdam , Proc. 
39. 358—60. Marz 1936. U trecht, v a n ’t  HoFF-Lab.) B a n s e .

A. Toporec, Uber alomar rerleilłcs Silber. Zweck der U nters. w ar festzustellen, 
ob in Silbcrhalogeniden, wie in  AlkalihaJogeniden neben kolloidal verteilten  Metallen 
auch atom ar re rte ilte s  Metali yorkom m t. W ie vorlaufige Berechnungen ergeben, 
fallen bei den Ag-Halogeniden die atom aren F arbbanden  in  das Gebiet der kolloidalen 
u. konnen op t daher n ich t getrenn t werden. Ais A usgangsm aterialien wurden daher 
silbcrhaltige Alkalihalogenidphosphore yerw endet, die durch Elektroneneinw andcrung 
vcrfarbt wurden. Von diesen Phosphoren wurden im  sichtbaren G ebiet u. im  U ltra- 
riolett dio Absorptionsbanden gemessen. Die Messungen ergaben auBer der auch bei 
den Alkalihalogenidcn auftrctenden ł ’-Bandę eine B andę im u ltray io le tten  Gebiet 
bei ctwa 300 m /ł eine zweite im  blauvioletten Gebiet bei 410 m/t. E s kam i gezeigt 
werden, daB die Bando bei 410 m/i kolloidalen Ag-Teilchen, die boi 300 m /ł jedoch 
atomarem Ag im  K rystallg itter des Alkalisalzcs zuzuschreiben ist. (0. B . [Doklady] 
Acad. Sci. U. R , S. S. [N. S .] 1935. IV. 27— 30. Leningrad, Opt. Inst.) G o t t f r ie d .

Branca-Edmee Martlues, Vcrteilung des R adium s in  K rystallen von radium- 
lialtigen Barium salzm . In  radiumlmlligen K rystallen  von BaCl2 u . BaBr.t  wurde dio
> erteilung des B a nach drei yerschiedenen M ethoden un tersuch t: 1. photograph. an  
verschiedenen Schnitten des K rystalls, 2. durch  successiye Auflósung eines K rystalls 
u. Feststellung der jeweiligen Ba- u . Ra-M engen u. 3. durch Best. der B a- u. Ba-Mengen 

Krystallen, die ein yersebieden langes K rystallw achstum  aus bekannten Lsgg. h in ter 
sich hatten. E s wurde ganz allgcmein fcstgestellt, daB die Konz. des B a im Zentrum  
oes Krystalls am gróBten is t u. nach der Peripherie zu allm ahlich abnim m t. (J . Chim. 
pnysmue 33. 219— 25. 25/3. 1936. Paris, B adium inst.) GoTTFRIED.

Branca-Edmee Margues, Beiłrag zur K ennłnis der Fraktionierung radiumhaltiger 
tianumsalze. Die Unterss. des Vf. dienen yerschiedenen Zwecken. E inm al soli durch 
e,|ie esperimentelle u. theoret. Priifung der K rystallisation u. der fraktionierten  Fallung 
st ł werden, ob die Verteilung des R a zwischen der festen u. der fl. Phase nach be- 

nnmten GesetzmaBigkeiten vor Bich geht, ob bestim m te Aussagen iiber den Verteilungs- 
^oełt. u. seinen W ert gem acht werden konnen, u. ob es sich bei den K rystallisaten  um  

omogene Gemischc handelt. Andererseits sollen die Ergebnisse der p rak t. Anwendung 
ganghch gemacht werden. — D ie an umfangreichem Vers.-M aterial durchgefiihrten 

zn u Zel§Cn’ °hi allgemeines Gesetz besteht, nach dem sich dio Verteilung des R a
(n ^ n p c  <ier fe®ten u. der fl. Phase vollzieht. D ie Beziehung yon DOERNER u. H o s k in s  
Men r  d y /d  x  =  b y / x , in  der y  u. x  die anfanglich in  der Lsg. vorhandenen
Gps^en ^.a.u " A ^ea  Yerteilungskoeff. angeben, is t der Ausdruck dieses allgemeinen 

etzes. Dabei is t es gleichgiiltig, durch welchen Yorgang die feste Phase en ts teh t, ob
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durch K rystallisation un tcr Verdampfung des Losungsm., durch K rystallisation aus 
iibersatt. Lsgg., durcli K rystallisation infolgo Abkuhlen einer gesiitt. Lsg. oder durch 
Fallung. D er Verteilungskoeff. kann  sehr genau durch dieselbe m atliem at. Gleichung 
dcfiniert werden, fiir jedeT em p. u. jeweils fiir das gleiche System h a t A einen konstanteri 
W crt, unabhangig von der Bldg.-Geschwindigkcit der festen Phasc, sofern diese nur 
w ahrend der Zeit der E ntstehung der K rystallo konstan t ist. J e  nachdem, ob eino A11- 
reicherung oder Verminderung des Systems an R a e in tritt, ist die obige Boziehung in 
der Form  d y /d  x  =  łm n x .'y /z  oder d y/d  x  =  Amin.-y /x  zu schreibon. E in  System ist 
also jeweils durch seinen Yertoilungskoeff. genau bestim m t. Sekundaro Einfliisse 
kónncn die Vcrteilung des R a yerandern, das experimcntelle Ergebnis is t dann die Folgo 
ciner R eihc von Dberlagerungsorschoinungcn w ahrend der Bldg. der Krystallo. In 
Sonderfiillen kann die Verteilung des R a  nach dem A nsatz yon B e r th e lo t-N e rN S T : 
G JC l =  K f (Cs u . Ct Konzz. des R a in  der festen bzw. fl. Phase, K f  Verteilungskoeff.) 
erfolgen. —  Dic K rystallgem ischc von Barium - u. Radium salzen, u. allgemeinor, die 
K rystallgeniisclic isomorpher Salze, sind keino homogenen Mischungen ihrer Kompo- 
nenten, abgesehen von ganz yereinzeltcn Ausnahmefallen. (J . Chim. physiquo 33.
1—40. 25/1. 1936.) W e ib k e .

W. S. Gorsky, Theorie der daslischcn Nachwirkung in  ungeordneten Mischkryslallen 
(elastisclie Nachwirkung zweiter Art). (Vgl. C. 1935. I . 1114.) E s w ird gezeigt, daB 
die exi8tierenden Theorien, welche dic ciast. Nachwrkg. aus ungleichmaBiger piast, 
D eform ation crklarten, n ich t yóllig hefriedigend sind. Es wird eine Theorie yor- 
geschlagen, die in festen Lsgg. die Nachwrkg. m it Diffusion bei ungleichmaGigen 
Spannungen yerb indet; die allgemeinen Form eln fiir E rsa tz  u . Zusatzlsgg. werden 
gegeben. E s w ird das Biegen von M ischkrystallen m it E rsa tz  u. Zusatzlsgg. naher 
untersuoht u. cs w ird gezeigt, daC die Nachwrkg. bis zu 50%  der elast. Deformation 
gesteigert werden kann. Dic Berechnung der Geschwindigkeit des Prozesses ergibt, 
daB bei gebogenen E inkrystallcn  dio Nachwrkg. fast unendlich langsam geht, weim 
die Dicke m ehr ais 10- 2— 10“ 4 mm is t. E s w ird ein Vers. gem aeht, die Nachwrkg. 
in  polykrystallinen JTctallen u. Legicrungen durch Diffusion zu orklarcn. (Physik. A 
Sow jetunion 8 . 457—71. 1935. Charków, U krain. Phys.-techn. Inst.) BussEM.

R. H. Evans und  R. H. Wood, Elastizitdtsmodul von Stoffcn f i ir  geringe Be- 
anspruchungen. Stakl, GuBeisen, Glas,’ Schiefer, Marmor, G ranit, Sandstein u. Bolon 
werden m it Hilfe eines Spiegelextensometers untersuoht. Dor E lastizitatsm odul diescr 
Stoffe ste ig t m it zunehmender Spannung zuerst auBerst rasch bis zu einem Maximal- 
w ert an u. fa llt dann au f don gewohnlichen W ert zuruck. Die Anwendung der Tkeorio 
der inneren Spannung selbst au f derartig  yorschiedenartigo Krystallaggregate, wio 
Sandstein  u. Beton, erg ib t ubereinstim m ende W erte m it den experimentellen Ergcu- 
nissen. F iir Stalli u. GuBeisen lassen sich dio inneren Spannungen durch Anlassen 
besoitigen. (Philos. Mag. J .  Sci. [7] 21. 65— 80. Ja n . 1936.) BARNICK.

Waltlier Gerlach, Einige Probleme der M elallphysik. V ortrag m it Experimentcu-
—  Die Eigg. geordneter einm olekularer Schichten u. ihre Verwendung bei der Schnuerung 
von Lagem . C harakteristikum  einer Oberflache, molekulare Yertinderungen beim Bc- 
arbeiten  einer Oberflache. D as Wesen des Korrosionsvorganges. Der Magnctismus bei 
Metallen. Dic Eig.-Anderungen der Metalle durch W arm ebehandlung. (Metallwirtscii., 
M etallwiss., Motalltechn. 14. 1010— 12. 13/12. 1935. Miinchen.) GOLDBAOH.

E. L. Feinberg, Einige Beziehungen zwischen Alomgittem . E ine angenauenc 
D arst. des M etallkrystalles durch ein Ionengitter, dessen Zwiselienraumc durcli freies 
E lektronengas ausgeffdlt smd u. E inteilung des ICrystalles in die WlGNER-SEHZ- 
sehen kugelsymm . Zellen g es ta tte t die A tom abstande zu berechnen, welche dem sta- 
bilen Z ustand des ICrystalles entspreclien u. zwar ais Funktion  der Valenzzahl. Au 
dieso Weise e rh a lt m an sowold die L o t h a r  SlEYERsehe Atom-yolumkui^ye, wio aucn 
die Ionisationsenergien der cinzelnen Valcnzelektronen in  guter tjbereinstim m ung nu ■ 
den experim entellen D aton. (Physik. Z. Sowjetunion 8 . 407— 24. 1935. Moskau, 
S taa ts-U n ir . Phys. A btl.) _ BOSSEM- ^

A. Komar und  B. Lasarew, Vber dic lincare UmimndlungsgeschuiMligkcitron 
weijiem Z in n  in  graues. Inhaltlich  ident. m it der C. 1935- II- 3051 referierten Ar x-'i • 
(Physik. J .  Ser. A. J .  exp. theoret. Physik [russ.: Fisitscheski Shurnal. Ser. A. 
cxperim entalnoi i teoretitseheskoi Fisiki] 5. 650— 53. 1935. Leningrad, Phys.-tec i • 
In s t. d. U rals.) G e ra s s im o f f .

Ernst Cohen und A. K. W. A. van Lieshout, Der E in flu p  jnecham scner  
formaticm a u f die Umtcandlungsgesęhwindigkeil polymorpher Meialle. II- Der M nj



19 3 6 . I . A ,. A u fb a u  d e r  Ma t e r ie . 4119

melallischer Beimengungen. (I. vgl. C. 1935. I I .  317.) Nachdem in der friiheron A rbeit 
(ler EinfluB m edian . D eform ation au f die Umwandlungsgeschwindigkeit von roinem 
Sn untersueht wurde, w ird nunmelir dio Einw. von Beimengungen frem der Metalle 
auf die Umwandlungsgeschwindigkeit von weiBem Sn bekannter mechan. u. therm . 
Vorgeschichte stud iert. Die zu untersuehcnden Legiennigen (Stabe von 11 mm D urch- 
mcsser) werden boi — 80° au f 4 mm gewalzt, dann wird der V erlauf der Umwandlung 
bei —50° im Vergleich m it reinem Sn am  A uftreten der Z innpest festgestellt. Dio 
Umwandlung von mechan. deformiertem Sn wird yerzógcrt durcli Zusatz von Pb , 
Sb, Cd, Ag, Bi, schon in  iiuBcrst geringer Menge; Zn odcr Al beschleunigen dagegen 
schon in geringen Mengen boi allen untersuchten Tempp. (— 50, — 22, — 11, 0°) dio 
Umwandlung sehr stark . F iir Zn erg ib t sich ein Maximum der Bcschleunigung boi 
Zusatz von 0,05% , das auch bei 0° in  gleiohcr Weise au ftr itt. (Kon. Akad. W etensch. 
Amsterdam, Proc. 39. 352— 58. Marz 1936. U trecht, v a n ’t  H oF F -L ab .) B a n s e .

E. R osenbohm  und  F. M. Ja e g e r , Ober die Bestimmung der Lage von Um- 
uandlungspunkten allotroper Metalle unter rerschiedcnen Bedingungen m il H ilfe der 
Methode ton  Saladin-Le Ghatdier. In  Verb. m it den Untcrss. der Vff. iiber die spezif. 
Warmen der Metalle soli die Lago der gelegentlieh beobachtoten u. calorim etr. fest- 
fielegten U m w andlungspunkte nacli einer ganz anderen Methodo bestiitigt werden. 
Mit Hilfe eines D ifferentialtherm oelem entes werden die Temp.-Differenzen zwischen 
dcm zu untersuchenden Metali u . einem gleichzeitig m it ihm  in einem V akuum rohr 
erwarmten oder abgekiihlten Vergleicliskórper von m óglichst gleicher W arm ekapazitat 
u. ahnlichem Temp.-Koeff. der spezif. 'W arm e gemessen u. m it einer A nordnung von
2 Spicgelgalvanometern u. einem U m kehrprism a photograpli. rogistriert. Das eine 
Gabanometer s teh t m it dem Differentialtherm oelem ent, das andere m it einem Thcrmo- 
elcment, das die Temp. des elektr. Ofens anzeigt, in Verb. — Der Umwandlungs- 
))unkt a p  von N i  w ird so im Vakuum beim Erw arm en bei 369— 370° gefunden, 
beim Abkiihlen etw a 6° tiefer. Bei Anwesenheit von Spuron von Gasen finde t eino 
Verschiebung zu niederen Tempp. (363—364°) s ta tt .  Die Differenzen von ca. 20° in 
den L iteraturdaten fiir diesen U m w andlungspunkt sind wahrscheinlich au f Absorption 
von Gasen zuruckzufiihren. —  F iir dio polym orphe Legierung A u S b 2 werden 2 Um- 
wandhmgspunkte bei 355° (/? ^  y) u. 404° (f! =ć= ot) in  gu ter U bereinstim m ung m it 
den friiheren calorim etr. Ergebnissen (C. 1933. I . 389) gefunden. Die Umwandlungs- 
imrme fiir die fi y-Umwandlung lafit sich aus der K urve zu 0,3 cal/g ableiten. Dio 
fi- u. y-Modifikation liaben wahrscheinlich p rak t. gleiclie Temp.-Koeff. der spezif. 
warme. Die /3 ^  a-U m w andlung verlauft erheblich langsamer u. zeigt auch bei 
langsamer Abkiihlung einen starken Hysteresiseffekt. (Kon. Akad. W etensch. A m ster
dam, Proc. 39. 366—74. Marz 1936. Groningen, U niv., Lab. f. anorg. u. physikal. 
Chem.) B an,s e .

Gerhard Seumel, Die Gestalt des Fliefikegels an pólylcrystallinen Probestaben bei 
wschiedenen Bdastungen. Sechs N orm alrundstabe aus Al (99,8% ig. Al sowie handels- 
iibliches Rein-Al unbekannter Zus.) u. Cu (W alzkupfcr sowio E lektrolytkupfer) werden 
mittels einer 5-t-Zug-Druckprufmascliine der Fa. L. S c h o p p e r  zerrissen; gleichzeitig 
werden die FlieBkegel von ihrer Ausbldg. an  bis zum B nich  m it Hilfe von nacli 3 Mc- 
thoden vorgenommenen Durchmesscrmessungen untersueht. D er Vergleicli der cxperi- 
mentell erm ittelten FlieBkegel-Konturkuryen m it den von v . M o e l l e n d o r f f  an- 
gegebcnen u. von S c h ie b o l d  u . R ic h t e r  (vgl. C. 1929. I .  2577) ergiinzten theoret. 
Jvonturkurven ergibt bei der ersten B elastung erhebliehe Abweichungen (20— 50%) 
>ni konkaven Teil der K urven. Bei groBerer Yerformung zeigt sich, daB m it fort- 
schreitendcr E inschnurung dio Abweicliung boi allen S taben kleiner (Abweichung 
noeli 2—8% ) wird. E s is t anzunehm en, daB die ganze K onturkurye jedes Stabes, 
''om zylindr. Teil abgesehen, in  3 Teile zerfallt: in einen logaritlim . K uryenteil, in 
einen hyperbol. K uryenteil sowie in  das dazwisehenlicgcnde Ubergangsgebiet, das sich 
mit fortschrcitender Ausbldg. der E inschnurung yerkleinert u . zu Beginn des Bruchs 
t,<'iiz verschwindet. D er konkave Teil dor K onturkurve kann wegen der im In n em  
'UUtretenden Lochbldg., die den n. E insehnurungsyerlauf slo rt, n ich t bis zum Bruch 
p#w !IJ  1  werden. — Ferner w ird der E lastizitatsm odul E  e rm ittc lt; gemesseno 
7, Jonn r 99,8% ig. A l: 6570 u. 6530 kg/qm m , fiir handelsiiblichcs Al unbekannter 
Ar.S« , , kg/qmm, fiir W alzkupfcr 11 010 u. 11 070 kg/qm m , fiir E lektro ly tkupfer

W  q n '' (Z' 1>h>'sik ,98 - 496— 516. 3/1. 1936. Leipzig, Uniy.) G la t j n e r .  
to n  r  i Theorie der Ordnungsprozesse und der D iffusion in  Mischkryslallen

J 1 uAu. IV. M itt. Die Ordnungsumwandlungen in  Legierungai. (I II . vgl. C. 1935.
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I .  1114.) E s wurden die zcitlichc Veriinderung des U nordnungsgrades u. der Diffusions-
koeff. fiir ein geordnetes CuAu-Gittcr fiir drei verscliiedene Mechanismen bercohnefc: 
fiir A tom w anderung in  Zwischengittcrplatzen, fiir die W anderung von lceren Gitter- 
p latzen  u. fiir den geraden Atomwechsel. Der Vergleieh m it den experimentellen 
D aten  vom  Vf. u. a. zeigt, daB keiner der drei Mechanismen eine geniigend guto Er- 
klarung der Erscheinung gibt. (Physik. Z. Sowjetunion 8 . 443— 56. 1935. Charków, 
Phys. teehn. Inst.) B u s s e m .

W. Bugakow und W. Nesskutschajew, Eine Methode zur Bestimmung des 
Diffusionskoeffizicnten ton  Metallen durch Yerdampjung. (J . techn. Physik [rasa.: 
Shum al technitscheskoi Fisiki] 4. 1342— 46. Leningrad. — C. 1935. I I .  1655.) K l e v .

B. Duhm, Berichtigung. D urch Berichtigung eines in  der friihcrcn (C. 1935.
II . 797) Rechnung enthaltenen Fehlers ergibt sich je tz t fiir den Diffusionskoeff. von IL
in Pd  der M ittclw crt D  »  5 -10~8 cm2/sec u. e0if. 1/25, so daB hiernach eine Ab- 
schirmung durch den Schwarineffekt der E lektronen um  die Protonen vorlianden ist. 
(Z. Physik  95. 801. 1935.) ___________________  Z e i s e .

Ernst Zimmer, Umsturz im Weltbild der Physik. Gemoinverst. dargest. 3. Aufl. Miinchen:
Knorr & H irth  1936. (270 S.) gr. 8°. M. 4.50; gcb. M. 5.70.

A ,. E le k t r iz i t a t .  M a g n e ti s m u s .  E le k t r o c h e m ie .
R. Whiddington und E . G. Woodroofe, Energiei-erlnste ton  Elektronen in  Helium, 

N eon und Argon. Vff. messen naeh einer friiher besehriebenen Methodo (vgl. C. 1932- 
I . 2426) die Energieverluste langsam er E lektronen (100—200 V) in den Edelgasen 
H e, Ne, Ar, sowio in Ho u. Ne dereń W ahrscheinlichkeit. E s ergeben sich fiir Ho 
Energieverluste von 21,11 ±  0,03, 23,06 ±  0,06, 23,70 ±  0,10 V ; fiir No: 16,76 ±  0,02, 
18,3, 18,62 ±  0,05, 18,9, 19,98 ±  0,06 V ; fiir A r: 11,77 ±  0,03, 12,91 ±  0,08, 
13,35 ±  0,07, 14,23 ±  0,03, 14,96 ±  0,09, 15,28 ±  0,08. Allo Energieverluste lassen 
sich spektroskop, douten. (Philos. Mag. J . Sci. [7] 20. 1109— 20. Dez. 1935.) K o l l a t h .

R. Goldschmidt, Technisehe Probłeme des Ferromagneti&mus bei schwachen Feldem. 
(Vgi. C. 1936. I . 287.) N aeh einem kurzeń Boricht iiber die f i ir  die Technik wichtigsten 
m agnet. W erkstoffe d isku tiert Vf. den V erlauf der Perm cabilitilt u. der magnet. Vcr- 
lu s te  bei schwachen auBeren M agnetfeldern (klein gegeniiber der K o e rz itiv k ra f t) . 
Neben den Verlusten durch W irbelstromo u. durch Umklapp-Prozesso (Hyst-erese) 
stehen die von A m plitudę u. Freąuenz unabhangigen Verlustc. Ob die letzteren durch 
Nachwrkg., H ysterese oder Mischkórpereinschliisse yerschicdener P e rm e a b i l i ta t  u. 
Curiepunkte hervorgerufen sind, i s t  noch nich t erwiesen. Vf. fand fiir hochsilic ierlc  
Transfonnatorenblccho boi sehr schwachen Feldstarken (wenige %  der K o e rz itiv k ra f t) , 
daB Perm eabilita t u. noch starker der Verlustwinkel n ich t linear m it der Feldstarke 
anstcigen, sondern naeh dcm ersten linearen Anstieg umbiegen u. weniger steil vcr- 
laufen. Anoh kier kann das bisher yorliegendo M ateriał noch n ich t entschcidcn, ob 
der G rund der Anomalie in Nachwirkungserschemungen, in Hysterese- oder in Misch- 
kórpereffekten zu suchen ist. (Helv. physica A cta 9. 33— 41. 11/2. 1936. Cossonay- 
Garc, Lab. der S. A. des Cableries & Trefilerics.) F a h le k b r a c h -

M. Kersten, Das Sotiderterhallen des Elastizitatsmoduls ferroinagnetischer Werk- 
stoffe. Die neueren Anschauungen iiber den inneren A ufbau eines Ferromagnetikuins 
werden dargestellt (Ergebnisse aus der Theorie der teehn. M agnetisierungskum')- 
Die spontane M agnetisierung der Elem entarbereiche is t die Ursaehe dafiir,^ dau 
schon bei Abwesenheit- m agnet. Felder Unterschiede zwisehen den Eigg. der Łerro- 
magnetica u . der anderen W erkstoffe auftreten . Ais Beispiel eines solchen Untcr- 
schieds w ird die zusatzliche elast. Dehnung ferrom agnet. W erkstoffe besprochen. Bei 
dieser Besprechung der m agnetostriktiven Dehnung durch mec.han. K rafte wird emc 
Zusammenfassung neuerer theoret. Ergebnisse iiber den EinfluB der Eigenspannungcn 
au f den Elastizitatsm odul, iiber dessen Abhśingigkeit von der Dchnungsweite u. seincn 
Temp.-Gang gegeben. (Z. M etallkunde 27. 97— 101. 1935. Berlin-Siemensstactt, 
Zentrallab. des W ernerwcrkes der SIEMENS u. HALSKE A.-G.) GoLDIiACH-

Al. D incś. Samurcas, Uber die Vólumenanomalic ferromagnetischer S-ubstanzcn. 
Die anom ale Vol.-Anderuńg ferrom agnet. Substanzen am  C U R IE -P u n k t wird in' .'. 
sam m enhang m it der BAUERschen Theorie, die eine E rldarung durch dic ,.ircic 
E nerg ie": U —  T S  gibt, d iskutiert. Vf. zeigt, daB die B A U E R schc Theorie UI1̂ U 
reichend ist, d a  sie den F ali negativer Vol.-Anderung n icht erklaren kann. Experimente 
Verss. an  Fe-Si-Legierungen yerschiedener Konz. zeigen, daB am  C U R I E - P u n k t  je n«vc
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der Konz. sowohl positiye, wie negative Vol.-Anderungen ais auch ein kontinuierliclier 
Vol.-Verlauf zu beobachten sind. E ine bessere Erklarung der Yol.-Anpmalien g ib t 
eine Theorie von FORRER (0. 1933. II . 23), die au f neuartigen Vorstellungen von 
K ontakten von E lektronengittern  au fbau t. (Buli. Soc. roum . Physique 36. N r. 63/64. 
125—30. StraBburg, Physik. In s titu t d . Uniyers. [O rig.: franz.].) F a h l e n b r a c h .

C. W. Heaps, Die Streuung von Róntgenstrahlen durch eine fliissige Na-K-Legierung 
in einem magnetischen Feld. Die fl. Na-K-Legierung zeigt einen erheblichen H a l l - 
Effekt (Anderung des W iderstandes im Magnetfeld). D a m an bisher den HALL-Effekt 
bei festen Stoffen m it dem G itteraufbau yerkniipft h a tte , lag es nahe, auch bei dieser 
Fl. eine „S tru k tu r"  anzunehm en; es miiBte dann im Magnetfeld eine U morientierung 
von Molękiilgruppen sta ttfinden , wodurch die W iderstandsanderung hervorgerufen 
wiirde. E s wurdc yersueht, an  einer Legierung von 35%  N a einen solehen E ffekt 
durch die R óntgenstreuung nachzuweisen. Die m it der Ionisationskam m er u. gefilterter 
Mo-JT-Strahlung aufgenommenen Beugungskuryen zeigen aber keinen E ffekt bei 
einem Feld von 2700 GauB. Das Beugungsmaximum liegt bei 9,5°, w ahrend B a n e r j e e  
(G. 1929. I. 2950) 11° 28' dafur angibt. Es wird schlieBlich noeh die M agnetostriktion 
gcpriift. Der E ffek t is t bei einem Feld von 7800 GauB kleiner ais 3 X 10~7. (Physie. 
Rev. [2] 48. 491— 93. 1935. R ice Inst.) B u s s e m .

Arnold Siegert, Z ur Deutung des magnetischen Verlialtens der A laune der Eisen- 
gruppe, Theoret. wird untersucht, ob m an das Verschwinden der Bahnm om ente bei 
den Alaunen von Ti3+, V3+, Cr3+, Mn3+ u. Fe3+ yerstehen kann, wenn m an ein 
Krystallfeld zugrunde legt, dessen Sym m etrie der róntgenograph. gemessenen K rystall- 
struktur entspricht. Bei Cr3+, Mn3+ u. Fe3+ is t das bei Annahme eines Feldes kub. 
Symmetrie ohne weiteres moglich. Beim Ti3+ u. V3+ muB m an jedoch annehmen, 
daB die K rystallfelder Abweichungen von der kub. Symm etrie aufweisen. (Physica
з. 85—90. Febr. 1936. Leiden.) K l e m m .

Wilhelm Klemm u nd  Ernst Hoschek, Magnetochemische Untersuchungen. 
XX. Ober das magnetische Verhallen einiger einfacher Vanadinverbindungen. (X IX . 
vgl- C. 1936. I. 2300.) Die Vff. stellen die bisher bekannten Chloride, Bromide, Oxyde
и. Sulfide der yerschiedenen W ertigkeitsstufen des V dar u. untersuchen diese magnet, 
bei Zinunertemp., :—78 u. — 183°. Die D arst., Reinigung u. chem . Analyse der Prii- 
parate wird im einzelnen beschrieben. Naoh den Ergebnissen praparativer Verss., 
nach dem B efund an DEBYE-SCHERRER-Aufnahmen u . naeh dem m agnet. Verh. der 
Vanadinsulfide is t es wenig wahrseheinlieh, daB eine Verb. V2S3 existiert. Dagegen 
durfte auBer dem V2S3 noeh ein Polysulfid auftreten, dessen Zus. zw ischen VS3>s u. 
VS, liegt. —  D er Magnetismus der Halogenide der vier- u. dreiwertigen Stufe e n t
spricht in groBen Ziigen den theoret. E rw artungen; bei den Halogeniden der zwei- 
wertigen Stufe finden sich h ingegen A bw eichungen von der Theorie, die besonders bei 
tiefen Tempp. reclit groB sind. Von den Chalkogeniden zeigt V20 5 den p rak t. tem - 
peraturabhangigen Param agnetism us, der auch fiir die gcsatt. Oxyde der Naehbar- 
elemente charakterist. ist. V 0 2 dagegen is t tro tz  ungerader Gesamtelektronenzahl 
nahezu unmagnet. Die Vff. halten hier das Vorhandensein von V-V-Bindungen, die 
ahnlich wie fiir MnO u. CrS iiber das ganze G itter s ta tis t. ungeordnet yorliegen wurden 
ygl- H a r a l d s e n  u . KLEMM, C. 1935- I . 674), n ich t fiir ausgeschlossen. Auch konnte 
der niedrige Magnetismus daher riihren, daB die freien Valenzelektronen ein metali, 
oysteni bilden. — V20 3 u . V2S3 zeigen Abweichungen von dem fiir Ionenyerbb. berech- 
neten Verh., die naeh GroBe u. R ichtung den bei analogen Verbb. beobachteten ahn- 
hch sind. — E in  Vergleich der Messungsergebnisse fiir V20 5, V 02, V20 3 u. V2S3 m it 
uenen von W e d e k in d  u . H o r s t  (C. 1912. I . 784) fiih rt die Vff. zu dem SehluB, daB

te recht starken Abweichungen beim V 0 2 u. besonders beim VS2i5 durch die Anwesen- 
ieit irgendwelcher hochmagnet. Verunreinigungen in den P rapara ten  von W E D E - 

Kind  u. H orst bedingt sein diirften. (Z. anorg. allg. Chem. 226. 359— 69. 17/3. 1936. 
anzig-Langfulir, Teehn. Hoehsch. Anorgan.-chem. Inst.) W E IB K E .

S. S. Bhatnagar, M. B. Nevgi und Mohan Lal Khanna, D ie Ionensusceptibili-
oi e?i vcm Rubidium aus seinen yerschiedenen Salzen im  festen und gelosten Zustande. 

'  ,  v°n B h a t n a g a r , N e v g i  u . T u l i  (C. 1935. I I .  2185) angegebenen Einrichtung 
r 'a  ’aniaSTl0't- Susceptibilitat einiger Rubidium salze gemessen. Die y Q - 109-W erte 
w  Cnle °̂^8eriden (erste Zahl fest bei 30°, zweite gel. bei 20°, d ritte  fest, yierte gel. 
„ i " Rbci :  0,386, 0,386, 0,390, 0,395. R bB r: 0,346, 0,347, 0,350, 0,351. R b J :

0,337, 0,340, 0,345. Rb2S 0 4: 0,331, 0,331, 0,335, 0,336. Die daraus berechnete 
nensuseeptibilitat fiir Rb+ ist 26,93. (Die A rt der Berechnung wird n icht angegebenj
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der Ref.) Der daraus bereclmetc ] / r 2-W ert is t 1,875 *10~8 cm. (J . Ind ian  chem. Soc. 
12. 799— 807. Doz. 1935. Lahore, Univ. o f th e  P unjab .) K lem m .

Marguerite Quintin, Die V erdiinnungswdrme des Cadmiumchlorids. Vf. berechnet 
fiir die kiirzlich untcrsuchte K ette  (vgl. C. 1936. I .  1190) die W arm e — A H  der Rk., 
die bei S trom durchgang sta ttfin d e t, fiir die yerschiedenen untersuchten Konzz. Es 
werden daraus die molekulare partielle Verdunnungswarme u. die integrale Ver- 
diinnungswarmo berechnet. Die Ergebnisse sind tabellar. wicdergegeben. Es zeigt 
sich, dat! die W crto fiir die Verdunnungswarmen durch ein M aximum gehen, um bei 
lioheren Konzz. ncgativ zu werden. Nach den A rbeiten yon GROSS, Hai.PERN u. 
B je r r u m  is t zu erw arten, daB die Verdiinnungswarmen fiir dio E lektro ly tc negativ 
sind, bei denen der Temp.-Koeff. d a /d  1' fiir den lonenradius a positiv ist. Vf. weist 
au f das E rgebnis der fruheren A rbeiten hin, wonach beim CdCl2 der lonenradius a mit 
der Temp. zunim m t. (C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 201. 549—50. 30/9.1935.) G aede.

Marguerite Quintin, Ober den Akliiilatskoeffizienlen der lonen. (Vgl. vorst. Ref.) 
Z ur F eststellung des A ktivitatskocff. der einzelnen lonen  eines E lektro ly ten  werden 
EK.-M essungen an  den K etten : Cd (Amalgam, 2-phas.) I CdCl2, m  I KC1 gesatt. | KC1
0,1-n. | IIg aCl2 1 H g u. Ag I AgCl | CdCl2, m  I KC1 gesatt. | KC1 0,1-n. j H g2Cl2 1 Hg nus- 
gefiihrt. E s ergibt sich daraus, daB die Ionenradien fiir Cd++ u. Cl-  verschiedene 
GrSBe haben. E s w ird festgestellt, daB die GroBe des lonenradius des Cd++ im CdS04 
dcm  am  CdCl2 gefundencn W ert entspricht. Yf. folgert daraus die Indiv idualitat der 
Ionenradien. (C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 202. 123— 25. 13/1. 1936.) GaEDE.

L. E. Krause und P. I. Ssokolow, Der E in flu p  von Bldschen der sich aus- 
scheidenden Gase a u f die elektrische Leilfahigkeit der Losung bei der Elektrolyse. Um 
die Verringerung der Leitfahigkeit eines E lektro ly ten  durch die bei der Elektrolyse 
entstelienden Gasblaschen zahlenmaBig zu erfassen, entwickeln die Yff. eine Metliodo 
fiir Leitfakigkeitsmessungen, bei der zwei W echselstromhilfselektroden in den Elektrolyt 
eintauchen u. a n  eine WHEATSTONEscke MeBanordnung fiihren. Die M essungen  er- 
folgen an NaOH- und KOH-Lsgg. verschiedener Konzz. E s wird festgeste llt, daB 
der durch die Gasblaschen bewirkte zusiitzliche W iderstand im E lektro ly ten  m it steigen- 
der Strom dichte u . steigeuder Gasblasehenkonz. zunim m t. In  den einzelnen iiber den 
E lo k tro d en  befindlichen E lektrolytschichten wird der W iderstand wegen Bluschen- 
vergrdBerung um so geringer, jo hóher die Schiekt liegt, bis ein bestim m ter Wert er- 
reicht ist. Am Beispiel der FAUSER-W anne wird der durch den W iderstand bedingte 
Spannungsverlust in  einem E lek tro ly ten  m it Blasckenbldg. berechnet, und es wird 
gezeigt, daB bei hoher Strom dichte und  geringem E lektrodenabstand , also bei hoher 
Blaschenkonz., der zusatzliche W iderstand sehr betrachtlich  w erden kann. (Chem. J. 
Ser. B. J .  angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B . Shurnal prikladnoi 
Chimii] 7. 887—901. Moskau.) G eraS S IM O F F .

A 3. T h e rm o d y n a m ik . T h e rm o c h e m ie .
P. W. Solotarew, Die Verdampfuvg ais mechanische Zerleihmg lis  zmn MoleMd- 

D urch Bereclinung der A rbeit fiir die Zerteilung fester Stoffe bis zu einzelnen Molekulen 
u . Gleiehsetzung dieses W ertes m it der Verdampfungswarme wird die AV0GADR0sc“° 
Zahl N  berechnet u. m it den bekannten W erten verglichen. (Trans. Inst. chem. 
Technol. Ivanovo [U. S. S. R .] [russ.: T rudy Iwanowskogo chimiko-teclinologitscheskogo 
In s titu ta ]  1. 50— 53. 1935.) BAYER.

F. Kruger, Ober die Forlselzung der Davipfdruckkurve oberhalb des kriłischeii 
Punktes. E s wird gezeigt, daB von T r a u t z  u. A d e r  (C. 1934. I I . 1100) u. E ucken  
(C. 1934. I I .  2811) angegebeno Regeln fiir dio Festlegung einer stetigen Fortsetzung 
der D am pfdruckkurve oberhalb des k rit. Punktes wenigstens fiir dio unmittelbaie 
Naho des k rit. Punktes dasselbe ergeben, wenn m an fiir diesen, unm ittelbar an den 
krit. Teil ansehlieBenden Teil der K urve die G iiltigkeit der VAN DER WAALSSchen 
Gleicliung annim m t. F iir dio Tangente der iiberkrit. Dampfdnxckkurve im krit. Puiut 
z. B. ergibt sich in beiden Fallen der W ert d p / d t  =  R /2 b .  (Physik. Z. 37. 06 £> • 
15/1.1936.) WOITINEK.

FrederickH. Getman, Kryoskopische Untersuchungen ron Losungen inFormamul. ■ 
An 2 sta rk  assoziierten Stoffen (Form am id u. W.) soli die gegenseitige BeeinflussunL, 
der Assoziation e rm itte lt werden. Die alteren Angaben iiber die Asaoziation von 1' °rn 
am id differieren. Die Oberfldchenspannung y  yon Form am id (no25 =  1,446 82) | P r̂ ,na 
der Methodo der Steighoho in  Capillaren bestim m t. y  fa llt linear m it steigender le i P-



1936. I. A 4. K o l l o id c h e m ie . Ca p il l a r c h e m ie . 4123

von 58,76 bei 4,2° au f 52/10 bei 78,4°. D er Assoziationsfaktor x  w ird m it Hilfe des 
Temp.-Koeff. der molaren Oberflachenenergie nach EÓTVOS bereelmet. x  sink t von 
6,C4 bei 5— 10° au f 5,76 bei 30— 45°. Form am id is t also bei Zim mertemp. m it x  =  6 
doppolt so s ta rk  assoziiert ais W . Die kryoskop. Konstanta von Form am id w ird un ter 
moglichst vollkommenem AusschluB von Feuchtigkeit neu bestim m t zu 3,50. D araus 
ergibt sich dio Schmelzwarme nach VAN’t  H o f f  zu 43,1 cal/g. Zur E rm ittlung  der 
gegenseitigen Beeinflussung der Assoziation werden aus Gefrierpunktserniedrigungen 
die Mol.-Geww. von Form am id, in  W ., u . von W ., in Form am id gelóst, bestim m t. Die 
erhaltenen Mol.-Geww. fu r boide Stoffe ontsprechen annahernd denen der einfachen, 
unassoziierten Molekule. Das Ergebnis bestatig t die Befunde anderer A utorcn, daB 
jedes Ldsungsm. die Assoziation eines anderen verm indert. (Recueil T rav. ohim. Pays- 
Bas 55. 231— 43. 15/3. 1936. Stam ford, Conn., U . S. A., Hillsido Lab.) B a n s e .

K. Clusius und A. Frank, Freie Drehbarkeit und Entropie des Schwefelwasserstoffs. 
Messungcn der Molwarmen sowie der Verdampfungs-, Sehmelz- u . Umwandlungs- 
warmen des Scliwefelwasserstoffes ergebcn fiir die E ntropio des ideal-gasformigen 
IIjS beim n. K p. (212,7° absol.) den W ert 46,310, w ahrend der sta tist. von CROSS 
(C. 1935. I I . 335) bereehnete W ert 46,44 E ntropieeinheiten betragt. Da der U nter- 
schied von 0,13 E .E . innerhalb der MeBgenauigkeit liegt, folgt, daB I I2S keine Null- 
punktsrotation seiner Orthoinolekiile zeigt, w ahrend im Gegensatz hierzu beim W. 
dieDifferenz des therm odynam . u. s ta tis t. berechneten Entropiewertes nach GlAUQUE 
u. As h l e y  (C. 1933. I I .  3247) au f N ullpunktsrotation der Orthowassermolekule 
schlioBen laBt. (Naturwiss. 24. 62. 24/1. 1936. W iirzburg, U niv. Physikal.-chem . 
Abt. d. Chem. Inst.) W oiTIN EK .

T. Batuecas und  F.-L. Casado, Ober die Dichte des Quecksilbers bei 0°. E ine 
Probe an Hg, die den Minen von Almaden (Spanien) entstam m te u. die chem. sorgfaltig 
aufbereitet u. dann zweimal dest. u. in  8 F raktionen zerlegt wurde, wird au f ihre D. 
bei 0° untersucht. Die Best. der D. erfolgte pyknom etr., das Vol. des Unters.-GefaBes 
wurdo durch Eichung m it W . festgelegt. Ais M ittel aus 22 Einzelbestst. erhielt der Vf. 
den W ert: D .°4 13,595 39 ±  0,000 01 g/eem. (J . Chim. physiąue 33. 41—50. 25/1. 1930. 
Univ. de Santiago de Compostela [Espagne], Chaire e t Lab. de Chimie phy- 
sique.) W e i b k e .

A 4. K o llo id c h e m ie . C ap illa rch em ie .
L. W. Raduschkewitsch, Die Anwendung des Ultramikroskops a u f die Unter- 

sucliung von Aerosolen. M it einer ctw as abgeanderten Methode von W h y t l a w -G r a y  
u. Mitarbeitern (vgl. C. 1923. I I I .  719; 1928. I . 310; 1929. I I .  2546—47) wird N H 4C1- 
Hauch untersucht u. das Gesetz von v . Sm o l u c h o w s k i gepriift. Vf. ste llt fest, daB 
die yon ihiu gefundenen Abwreichungen von diesem Gesetz zufalliger A rt sind. (Physik.

Ser. A. J . cxp. theoret. Physik  [russ.: Fisitscheski Shurnal. Ser. A. Shurnal experi- 
raentalnoi i teoretitsclieskoi Fisilci] 5. 640— 49. 1935.) A. G e r a s s im o f f .

M. Katalinić, Diskontinuierliche Vereinigung zweier Tropfen einer Flussigke.it. 
\ f- verweist au f eine seiner friiheren A rbeiten, in der er festgestellt ha tte , daB W.- 
iropfen, die un ter geeigneten Bedingungen au f eine W .-Oberflache auftreffen, einige 
Min. hindurch au f der W .-Oberflache bestehen bleiben, wenn diese vollkommen rein 
' f  (vgl. C. 1931. I I .  24). (N aturę, London 136. 915— 16. 7/12. 1935. Agram [Zagreb], 
•Jugoslayia, Physics In st., Univ.) J u z a .

I. M. Kolthoff und W. M. Mac Nevin, Die bei der Allerung ion  Niederschlagen 
“uftretenden strukturellen Anderungcn. IX . Der Mechanismus der Adsorption von Biel 
an gealtertes Bariumsidfat. (V III. vgl. C. 1936. I .  2680.) Schu tte lt m an eine Lsg. von 
Thorium B , die eine kleine Menge B a(N 0 3)2 en thalt, m it feinkrystallinem  u. grob- 
ktystallinem BaSO t , so wird ak t. Pb  adsorbiert, ohne daB sich jedoeh auch nach langem 
bchiitteln ein Gleichgewichtszustand einstellt. E s w ird gezeigt, daB m an bei der E nt- 
lernung des Pb  aus der Lsg. zwei R kk. unterscheiden muB, 1. eincn sehr schnell ver- 
jauienden Austauseh zwischen Pb- u . B a-Ionen an  der Oberflache des B aS 0 4 u. 2. einen 
hinbau des ausgetauschten Bleies in  das G itter des B aS 0 4 ais Folgę von dessen Re- 
_i\stallisation. Die Gcschwindigkeit dieser R ekrystallisation is t abhangig von dem 
^ustand des B aS 0 4, der Temp. u. der Zus. der Lsg. Geringe Zusatzc von inak t. Blei 
»o\yie von A. zu der Lsg. yerzógern sehr sta rk  die E ntfernung des ak t. P b  aus der Lsg. 
f!e‘ ^ g a b e  groBer Mengen Barium salz kam i durch Schiitteln das durcli R k. 1. an  das 

a b o 4 adsorbierte Pb  wieder en tfern t werden. (J . Amer. chem. Soc. 58. 499— 504. 
Awrz 193G. Minneapolis, School o f Chem istry, U niv. o f Minnesota.) GOTTFRIF.n.
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W. A. Kirejew, I. J. Klinów und  A. M. Rambajewa, Bestimmung der dy- 
namischen A ktivild t von Silicagel gegeniiber Benzoldampfen. Die dynam . A ktiy itiit (Z) 
von Silicagel fiir Benzoldam pf in Abhiingigkeit von der Schichtlange (//) , Kornung 
(2— 7 mm), Kon z. u. Geschwindigkeit des G asstromes wird bestim m t. Die Kornung 
is t ohne EinfluB. Die Ergebnisse lassen sich durch die Mecki,eNBURGsehe Gleichung 
(vgl. C. 1926. I I .  172): Z  =  m -H  - f  n  (to u . n  K onstanten) darstellen. Temp.-Erhohung 
von 15 au f 35° yerm indert Z  von 136 au f 119. (J . choin. Ind . [russ.: Shurnal ehimi- 
tscheskoi Prom yschlennosti] 12. 291— 93. 1935.) B a y e r .

B. B. Polynov und A. I. Troickij, Der Umsalz der absorbierten Anionen in  den 
Roterden Adshariens. W urden yon den Roterden Adshariens HCl-Ausziigc gemacht, 
so beobachtete m an  stets ein tlberwiegen des Anionen- iiber den K ationenteil. Es war 
yerm ute t worden, daC diese Anionen sich teilweise in einem absorbierten Zustand be- 
fanden. Zur Priifung dieser A nnahm e wurde yersucht, diese Anionen durch P 0 4"'- 
Ionen zu yerdrangen. Es wurde festgcstellt, dali sowohl yon dem Boden wie yon der 
V erw itterungsrinde eine gewisse Menge P O /"  absorbiert wurde, die ihrerseits einen 
Teil der yorhandcnen Anionen yerdriingte. (C. R.. [Doklady] Acad. Sci. U. R. S. S. 
[N. S .] 1935. IV. 49— 50.) G o t t f r ie d .

Matuo Tokuoka. Kationenumtausch an  Totten. I . Vf. w andelt 4 Tonsorten 
zuniiehst in  Ca-Ton urn u. tau sch t sodann Ca gegen Amino yerschiedener IonengroCe 
aus; die lonengroBe der einzutauschenden ICationen is t ohne EinfluB au f die aus- 
getauschte Ca-Menge, woraus Vf. schliefit, daB der K ationenaustausch nur an der Ober
flache der Tone sta ttfin d e t. Die nach der Eormel von E r e u n d l ic h  berechneten Werto 
stim nien m it den experim entellen gu t iiberein. (Buli. agrie. chem. Soe. Japan  10. 132. 
Taihoku, U niv., Agrikulturehem . Abt. [Orig.: dtseh.]) R . K . MULLER.

B. Anorganische Chemie.
E . Montignie, Unlersuchung einiger Tellurate. E s werden die Befunde von 

Gu t b i e r  (Z. anorg. allg. Chem. 31 [1902]. 340) bestatig t, nach denen zwei Silber- 
tellurate existieren. M it k . Lsgg. von A lkalitellurat u. A gN 03 erhalt m an schwarz- 
braunes Ag6T e0 6-3 H 20  (I) oder Ag2T e 0 4-2 Ag20 -3  H 20 , das sich  nich t yeriindert, 
wenn m an es 2 Stdn. in  W. kocht. Geht m an von sd. Lsgg. aus u. kocht m an das Gemisch 
m it dem N d. noeh 1 Stde., so liegt Ag0Te2O9-3 H 20  (II) oder 2 Ag2T e0.i’Ag20 -3  II20 
vor. Beim Versetzeri yon N a2T e 0 4-Lsg. m it BiCl3-Lsg. erhiilt m an  weiBes B i2(Te04)3 
(III) m it U 0 2(N 0 3)2 gelbes [U 0 2T e0 4- 2 N a2T e0 4-4 H 20 ]  (IV), m it Berylliumsalzlsg. 
[B eT e04-7 Be(OH)2], m it Ce(N03)3-Lsg. Ce2(T e04)3 (V). Diese Tellurate sind in verd. 
Sauren 11., I is t 1. in  N H 3, III u . IV sind in  K OH  unl. (Buli. Soe. chim. France [5] 2- 
864— 66. 1935. Tourcoing.) E l s t n ER.

N. R. Dhar und R. N. Mittra, Zustand von Jodmure und Jodaten in  u-cijseriger 
Liisung. Zur E ntscheidung der Frage, ob die Jodsiiure in Lsg. die Form el H JO a oder 
die doppelte Form el H„ ,J2Oc besitzt, untersuchen Vff. die koagulierende Wrkg. yon 
Jodstiure u. K alium jodat au f  dio positiy geladenen Sole von Be(OH)2, Ci(OH)3 u- 
Th(O H)4. Die W rkg. von H J 0 3 u. K J 0 3 war wesentlich gróBcr ais die von KC1 u- 
kam  der yon K 2S 0 4 ziemlich nahe. Der sich daraus ergebende SchluB, daB die dimere 
Eormel richtig  ist, wird gestiitzt durch Ijeitfahigkeitsmessungen. Die mol. Leitfalng- 
ke it n im m t nam lich bei einer Anderung der Verdiinnung yon 4 au f 1024 bei KC1 nut 
yon 105,6 au f 119,0 zu, bei K J 0 3 dagegen yon 72,8 au f 90,3. Dagegen scheint esden 
Vff., ais ob m an aus dem R am anspektrum  zuyerlassige Schliisse daTuber, ob Poły* 
m erisation yorliegt oder nicht, n ich t gewinnen kann. (J . Ind ian  chem. Soc. 12- ‘ ' 
bis 773. Dez. 1935. A llahabad, Univ.) K lem je

Amold Bookheim, Die Herstełlung von Flufisaure im  Laboratorium. Durch Er- 
h itzen  yon C aF2 m it konz. H 2S 0 4 in  einer Bleiretorte u. Auffangen der H F  in einer 
eisgekuhlten, m it W. gefullten W achsflasche liiBt sich H F  leieht selbst lierstellen. 
(J . chem. E ducat. 13. 93. Febr. 1936. New York, WlI.LlAMSON Central School.) E c k st .

Warren C. Johnson und Robert I. Martens, Die Dichte von Ldsungen der Alkah- 
lialogenide in  fliissigem  Am m oniak. Vff. beschreiben einen App. zur Messung der Dichtel 
in f l .  N H 3 u . bestim m en die D. yon LiCl, LiBr, L iJ , NaCl, N aBr, N aJ , KC1, KBr u. 
K J  in  f l .  N H 3 im Tem p.-G ebiet von — 32 bis — 60° in den den Losliehkeiten ent- 
spreehenden Konz.-Bereichen. Die Ergebnisse sind graph. u. tabellar. wiedergegebei). 
E s wird gezeigt, daB auch in fl. N H 3 die gleiehe Beziehung wie in was. Lsgg. (v£ •
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Ma ss o n , C. 1929. I I .  2008) gilt, daB das scheinbare Mol.-Vol. eine geradlinige Funktion 
der Q uadratwurzel aus der Vol.-Konz. ist. (J . Amer. chem. Soc. 58. 15— 18. Jan .
1936. Chicago, 111., George H erbert Jones Lab.) G a e d e .

Fusao Ishikawa und Kuro Masuda und Takeo Takai, Ober das Gleichgemcht 
der Reahtion NaCl (fest) +  N aH SO 4 (fest) Na„SOĄ (fest) +  TI Cl (Gas). Vff. unter-
suohen den Gleichgewichtsdruek der genannten R k. im  Tem p.-Gebiet von 30— 100° 
naeh einer s ta t. Methode. Sio berechnen fiir die B k . A F„aft =  2930 cal u. A H,,m =  
—10,45 kcal. F iir die R k .: S +  N a -f- ł /2 H , +  2 0 2 =  N aH S 0 4 (fest) is t A =
— 235 508 cal. F iir die R k .: 2 N aH S 0 4 (fest) =  N a2S20 7 (fest) H „0 (Gas, 1 at) ist 
A F„98 =  8950 cal. F u r die R k .: 2 S - f  2 N a - f  7/2 0 2 =  N a2S20 7 (fest) ist A F 20S =
— 407 560 cal. E s wird die W rkg. von N a2S 0 4 au f den Gleichgewichtsdruek bei 100°
untersucht. E s w ird gefunden, daB der D ruck durch das Salz yerm indert wird. E rst 
wenn die Menge des Salzes das V erhaltnis N aH S 0 4 : NaCl : N a2S 0 4 =  1 : 1 : 6  iiber- 
schreitet, wird der D ruck vom  Salzzusatz n ich t m ebr beeinfluBt. E s w ird die Ge- 
schwindigkeit der R k. zwisehen N aH S 0 4 u. NaCl sowie zwisehen N a2S 0 4 u . HCI ge- 
messen. Das Ergebnis w ird dureh die Gleichung p  =  a +  6 log t wiedergegeben 
(p —- Druck, t =  Zeit, a u . 6 =  K onstanten). (Sei. P ap . In s t. physic. chem. R es, 
27/28. Nr. 585/600. Buli. In s t. physic. chem. Res. [A bstr.], Tokyo 14. 54. 1935. [Naeh 
engl. Ausz. ref.]) G a e d e .

P. E. Gishler u nd  O. Maass, Untersudiungen an dem System  Calciwmoxyd- 
Schwefeldioxyd-Wasser. I I .  Die Berechnung der Ionenkonzentrationen. (I. vgl. C. 1936.
I. 2887.) Die in der I . M itt. tabellar. wiedergegebenen W erte fiir die Leitfahigkeit u. 
den Dampfdruck des System s C a0 -S 0 2-H20  werden in  der vorliegenden A rbeit benutzt, 
um die in diesem System  existierenden Konzz. der verschiedenen Ionen zu berechnen. 
Diese werden dann m it den gefundenen W erten yerglichen, die Yff. fiir 25, 50, 70 u. 
90° ermittelten. Zur Berechnung erweisen sich naeh Vff. zwei Methoden ais ungefahr 
gleich gut. Die eine beruh t a u f  der K enntnis der D am pfdrueke u. der Leitfahigkeits- 
werte, wahrend die zweite nu r das Bekanntsein der Leitfahigkeitsdaten yoraussetzt. 
Die naeh beiden, von Yff. entw iekelten, ziemlich kom plizierten Gleichungen, gefundenen 
Daten fiir die W asserstoffionenkonzz. zeigen bei 50, 70 u. 90° dann  gute Uberein- 
stimmung, wenn sam tlicher Bodenkórper fehlt. F iir so hohe CaO/SO„-Konzz., daB 
sich ein Bodenkórper abscheiden kann, sind die Gleichungen dagegen yollkommen 
unbrauchbar. Noch gróBer wird die D iskrepanz der erreehneten Ionenkonzz. bei den 
tieferen Tempp. u. bei einer CaO-IConz. von 1,5—2,0°/o. In  diesem Fali is t der Partial- 
druck des S 0 2-Dampfes so gering, daB die experimentellen Fehler bei der Best. der 
Dampfdrueke zu groB werden. —  Eine Diskussion der D am pfdrueke fiih rt Vf. zu der 
Annahme, daB sich ein 1. K om ples im  V erlauf der Gleiehgewichtsunterss. ausgebildet 
hat mit einem Molyerlialtnis CaO zu S 0 2 wie 2 : 3. Vff. geben der Verb. folgende Form el: 
^aS03-Ca(HS03)2. —  Vff. setzen am  SchluB der A rbeit auseinander, daB neben dem 
rem theoret. Interesse an  den auftretenden Gleichgewichten die K enntnis der Konz.- 
Uaten aueh von n ich t zu unterschatzender Bedeutung fu r die Erkennung der Vor- 
gange sind, die bei der Behandlung von Holz m it wss. Ca-Sulfitlsgg. ablaufen. (Canad. 
J- Reg. 13. Sect. B. 308—22. Nov. 1935.) E . H o f f m a n n .

Fouchet, Beitrag zum  Studium  der AlkaliCeritartrate. 10 g C erta rtra t werden 
m 60 ccm 2-n. K O H  suspendiert. Beim R iihren in  O-Atmosphare en ts teh t eine gelbe 

schlieBlich bichrom atrote Lsg., aus der beim Eindam pfen u n te r yerm indertem  D ruck 
u. unWrhalb 50“ ro te K rystalle zu erhalten sind. N aeh der analy t. U nters., die naeh

dem  Zerstóren der komplexen Verb. durch Red. m it 
H ydrosulfit in  HCł-saurer Lsg. vorgenommen wird, 
kann eine K onst. naeh der nebenstehenden Form el 
angenommen werden. Die K rystalle  sind op t.-ak t. u. 
zeigen bei 16° ein spezif. Drehungsvermógen von + 137 ,5  
bzw. — 137,3°. Die linksdrehende Verb. is t ióslicher ais 
die reehtsdrehende. Die K rystalle  bilden hexagonale 
Prism en, H exaeder u . D ihexaeder. Sie sind in verd. 

vy N aO H  u. K O H  u. in  etw a dem  gleichen Yolumen H ,0  L
y„,n n. n'an ' vss- Lsg. in der H it ze yerdiinnt, scheint ein unl. bas. Salz zu entstehen.
950 . f  ,man die wss- Lsg. (1 Teil Salz, 5— 6 Teile H»0) m it CH3C 0 0 H  u: dann bei 
C voqi t  80 'fann nian die freie Saure ais feines gelbes K rystallpulyer isolieren. (Vgl.

1257.) (Buli. Soc. chiin. F rance [5] 2. 701—07. 1935.) E ł s t n e e . 
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W . F . Postnikow, A. Ch. Bronnikow und I .  P. Kirillow, Z u r Frage der Um- 
stlzung von Natrium sulfat m it P yrit. Die R k .:

N a2S 0 4 +  2 FeS2 -j- 5 0 2 — Fe20 3*Na20  4- o S 0 2 
w ird im L uftstrom  bei 1100— 1400“ untersucht. Der Dissoziationsgrad des N a2S 0 4 in 
Ggw. von FeS2 b e trag t bei 1200° 5% , bei 1300° 6,8%  u - bei 1400° 28,66% . Die Ferrit- 
bldg. is t gering, da Fe20 3 in Fe30 4 iibergeht (bei 1100— 1300° 0,2—0,4% , bei 1400° 
4,3%)- Ohne F eS 2-Zusatz be trag t die Dissoziation boi 1400° 10,37% . (Trans. Inst. 
chem. Techno!. Ivanovo [U. S. S. R .] [russ.: T rudy Iwanowskogo chimiko-technolo- 
gitscheskogo In s titu ta ]  1. 68— 72. 1935.) B a y e r .

Marcel Chatelet und Franęois Kertćsz, Uber die A ktivitd t der Chlorionen in 
einigen Losungen von komplezen Chloriden des Kobalts w id  des dreiwertigen Chroms. 
Vf. miBt das Potential einer AgCl-Elektrode gegen Lsgg. von KC1, BaCl„, [Co(NH3)gC1]C12, 
[Co(NH3)5(H 20)]C l2, u . [Cr(NH3)5Cl]Cl2 bei verschiedenen Konzz. (1— 0,0002-moIar). 
Gegen den Logarithm us der Konz. aufgetragen, liegen die gefundenen W erte fiir die 
ersten beiden Salze u. fiir die Co-Verbb. au f  einer Geraden. Bei den beiden Ietztereu 
wird eine A ktiv itiit der Cl-Ionen festgestellt, die ziemlich der des KC1 gleich ist. Die 
fiir das Cr-Salz gefundenen W erte liegen au f einer K urve, die bei hohen Konzz. die 
fiir KC1 gefundeno Gcrade beriilirt u. sich bei niedrigen Konzz. der von BaCl2 niihert. 
Bei ca. 0,0002-molar is t die Dissoziation vollstandig. (C. R . hebd. Seances Acad. Soi. 
201. 817— 19. 4/11. 1935.) E l s t n e r .

Liou Oui Tao und Wang Shih Mo, Unlersuchung der Oleichgewichte zwischen den 
Kobalt (Ill)-peniam m inaguosulfaten in  ihrenschwefelsaurenLosungenbei450 C. Nacli der 
R estm ethode von ScHREINEMAKER u. au f G rund von Leitfahigkeitsmessungen u. 
S 0 4"-B estst. m it Benzidin kommen Vff. bei der U nters. der Systeme [Co(NH3)5S 0 4]2S 0 4- 
H 2S 0 4-H 20  u. [Co(N H 3)5H 20 ] 2(S 0 4)3-H 2S 0 4-H20  bei Anwendung von 1/ 2— 18 Mole 
H 2S 0 4/L ite r zu den folgenden Ergebnissen: Bei % — 1 Mol H 2S 0 4 is t [Co(NH3)sS 0 4]2‘ 
SÓ4-H 2S 0 4 ■ 2 H 20  im Gleichgewicht m it der Lsg., bei 1— 4,5 Molen [Co(NH3)6S 0 4]2S 0 4- 
H 2S 0 4-4 H 20 .  D ariiber hinaus bis 8,5 Mole H 2S 0 4 handelt es sieh in  der festen Phase 
um  Salzgemische, dereń Zus. zwischen [Co(NH3)5H 20 ] 2(S 0 4)3- 11/15 H 2S 0 4-31/2 E 20  
u. [Co(N H 3)5H 20 ] 2(S 0 4)3- 1 9 /U H 2S 0 4-1 1 /1 0 H 20  liegt. Bei den hóheren Konzz- 
ste llt sich das Gleichgewicht nu r sehr sebwer ein. E s w ird verm utet, daB bei 10,5 bis 
15 Molen H 2S 0 4 [Co(N H 3)5H 20 ] 2(S 0 4)3-4 H 2S 0 4 esistie rt. (Buli. Soc. chim. France [5]
2. 911— 16. 1935. In s titu t de Chim. de 1’Academie nationale de Peiping.) E l s t n e r .

Otto Werner, Eine neue Melhode zur Oewinnung hochkonzentrierter Emamlions- 
praparate. An Stelle der bisher ublichen A btrennung der E m anation  aus Radium- 
salzlsgg., bei denen infolge notw endiger Reinigungsprozesse von beigemengten Gasen 
u. organ. Zers.-Prodd. eine Ausbeute von nur ca. 30— 50%  erzielt wird, yerwendet 
Vf. ais A usgangsm aterial die radioakt. T roekenpraparate von H a H N  u .  H e i d e n h a i N  
(Abh. preuB. Akad. Wiss. [physik.-m ath. ELI.] 59 [1926]. 284), bei denen Radium- 
earbonat in feinstyerteilter Form  an sehr oberflachenreichem E isenbydrosyd nieaer- 
geschlagen is t. E s w ird m it einem hierfiir konstruierten App. eine Ausbeute von 
m indestens 80%  erreieht. (S trahlentherapie 55. 185— 90. 25/1. 1936. Berlin-Dahlem , 
K aiser-W ilhęlm -Inst. f. Chemie.) HAVEMANN.

Edouard Rencker und Marc Bassiere, Uber die allotropen Arten des Bhiprotoxyds;  
W ird B leihydroxyd, en tstanden durch Fallung eines Bleisalzes m it Alkali, in der Lui 
au f 130° erh itz t, so erhalt m an ein gelborangenes Oxyd, das die Vff. a-PbO  bezuichnc-n. 
E rh itz t m an andererseits B leicarbonat au f 260°, so erhalt m an dasselbe a-PbO, wie ie 
Pulverdiagram m e zeigen. U ntersuch t m an dieses a-PbO  dilatom etr., so erhalt raai 
bei 530° eine scharfe K ontraktion , die eine U m w andlung anzeigt. Das PulTerdiagranin 
dieses citronengelben Pulvers is t vollkommen verschieden von dem des a-1'bO ; '  • 
nennen es fi-PbO. E rh itz t m an dies Oxyd bis zum Sehmelzen u. laBt erstarren, = 
zeig t das D iagram m  wieder die Interferenzen des /3-PbO. E ine U m w a n d lu n g  K  
a-PbO  gelang nicht. D arst. au f trockenem Weg, ebenso die therm . Zers. vou r  _ * 
oder P b 30 4 fiihrten ste ts zum  a-PbO , sofem  die Tempp. un terhalb  530° lagen. j  . 
m an  eine NaOH-Lsg. au f  Pb-H ydroxyd im UberschuB einwirken, so bildet sic 
20° u. Konzz. ]> 30%  griingelbes ^ -P bO ; naeh langerem Stehen w a n d e l t  sic 
fl-Form langsam in eine carm inrote a-Form  um. (C. R . hebd. Seances Acad. hcl' "
765— 67. 2 /3 .1936.) G o t t f r i e d .

N. Howell Furman und W. M. Murray jr., Untersuchungen iiber die 
W irkung ton  Quecksilber. I . Die Bildung von Wasserstoffsuperoxyd bei der m n
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von Quecksilber a u f Salzsaure in  Gegcnwart von Sauersloff. W ird Hg m it verd. II  Cl 
in 0 2-Atmosphare geschiittelt, so bildet sich H 20 2 nach der Gleichung:

2 HC1 +  2 H g +  O =  H g2Cl2 +  H 20 2; 
die gebildete Menge H 20 2 w ar jedoch geringer ais 1 Mol H 20 2 pro 1 Mol 0 2. D er G rund 
hierzu liegt in der Nebenrk. 2 H g +  2 HC1 +  H 20 2 =  H g2Cl2 +  2 H 20 . Die Reaktions- 
geschwindigkeit is t abhangig von dem Verteilungszustand des Hg. W as den Reaktions- 
mechanismus anbelangt, so w ird angenommen, daB sich auf dem  H g eine ak t. Schicht 
von H 2 bildet nach der Gleichung H g -f H + =  Hg+ — H ; hierauf bildet sich ais wahr- 
Bcheinliches Zwischenprod. H 0 2 nach Hg+ —  H  +  0 2 =  Hg+ +  H 0 2 u . aus diesem 
H20  nach 2 H 0 2 =  H 20 2 +  0 2 oder H 0 2 +  Hg+ — H  =  Hg+ -j- H 20 . Schiittelt 
man in L uft, so tre ten  in  den A nfangsstadien der R k. H 20 2 u. Blercurisalz in  aqui- 
valenten Mengen auf. (J . Amer. chem. Soc. 58. 429— 33. Marz 1936. Princeton, New* 
Jersey, Frick Chem. Lab., Univ.) GOTTFKIED.

I. A . K o rsch u n o w , Gewinnung von Quecksilberoxyd. D urch elektrolyt. Oxy- 
dation von Hg, das ais Anodę geschaltet is t, m it wss. Lsg. von N aO H  ais E lektro ly t 
wird HgO erzeugt. Ais K athode d ien t eine um gekehrte Eisenschale m it Ableitung fiir 
den H 2, die m it A sbestpapier ais D iaphragm a uberzogen ist. Die Optimalbedingungen 
B i n d : fj—7% ig. N aO H , Temp. 40— 50°, Strom dichte (anod.) 0,05— 0,025 A mp./qcm . 
Die Leistung is t gering (7— 9 g fiir 1 qdm /Stde.). Bei starkem  R iihren kann die Leistung 
erhóht werden. D ie S trom ausbeute betrag t 75— 85% , die R einheit des erzeugten HgO 
betragt 95— 97% - (J- chem. In d . [russ.: Shurnal chimitseheskoi Prom ysehlennosti]
12. 284—86. 1935.) B a y e r .

Charles H. Greene und Lawrence D. Frizzell, Untersuchungen uber die Fallung 
von SilbercMorid. I I .  A u s Silbernitral und Salzsaure. (I. vgl. C. 1934. I I .  2555.) M it dem 
„Photronennephelometer“ w urde durch Messung der Opalescenz der Vorgang der 
Fallung -ron AgCl beim  Mischen sehr vc-id. Lsgg. von A gN 03 u . HC1 untersueht. Ganz 
allgemem kann m an zwei S tadien der Fallung unterscheiden, ein sehr schnell ver- 
laufendes erstes S tadium  m it starkem  Anwachsen der Opalescenz u. ein zweites, lang
samer Yerlaufendes, wobei die Opalescenz einen M aximalwert erreicht, um  dann all- 
mahlich abzunehmen. Q ualitativ  tre ten  keine Unterschiede auf, wenn A gN 03 bezw. 
HC1 im UberscliuB benu tz t wird. Beobachtungen der Farbę der Suspensionen u. der 
koagulierenden W rkg. von zugesetzter H N 0 3 ergaben, daB m it zunehmender Konz. 
des im ‘OberschuB vorhandenen Reagens die TeilchengroBe abnim m t; diese haben, 
Kugelformige Teilchen vorausgesetzt, D urchmesser in  der GroBenordnung von 10-5 cm. 
(J. Amer. chem. Soc. 58. 516— 22. Marz 1936. Cambridge, M assachusetts, Chem. Lab. 
of Radcliffe College and  H arvard  Univ.) " GoTTFRIED.

J. D. H. Donnay und J. Mćlon, Kryslallographie des Lithimnmolybdotellurats. 
Das Lithiummolybdotellurat, 3 L i20 -T e 0 3-6 M o03-13 H 20  hat die D. 2,2 ±  0,1, die 
Hartę 2% . E s krystallisiert aus W. in Form  klarer, durchsichtiger Krystallc u. gehórt 
der rhomboedr. Krystallklasse an. Die A chsenverhaltnisse sind c: a  =  1,9150. Die 
wchtbrechung betragt e =  1,612 u. w =  1,703 je ±0,001 . E s  w urde nur die Form  
(10 1 1 ) beobachtet. (Amer. M ineralogist 21. 125— 27. Febr. 1936.) E . \ s z l ix .

C. Mineralogische und geołogische Chemie.
Ti ®u e rSer, Die wahrscheinliche Nichtezistenz von Arsenoferrit. E s w ird durch
WEBYE-ScHERRER-Aufnahmen wahrscheinlich gem acht, daB A rsenoferrit kein selbst- 
 ̂ andiges Minerał ist, sondern stiukturgleich  m it Lóllingit ist. Die opt. Isotropie bei 
mem bestimmten M ateriał kann  durch die grofie Feinheit der E inzelkrystallite er- 
art werden, durch die grofiere Aggregate scheinbar isotrop werden. (Amer. Minera* 

°gist 2 1 . 70-_ 7 i .  Jan . 1936. Cambridge, Mass. In s t. o f Techno!.) B u s s e m .
i. "°nat Langauer, Mechanismus der Hydralation des Langbeinits. Polem ik gegen 
i L j ^ b e n  von P ie c h o w ic z  (C. 1936- I . 521). (Przemyśl Chem. 19. 247—49.

_ ' ScHONEELD.
Tadeusz Piechowicz, Mechanismus der Hydratation des Langbeinits. Erw iderung 

IjA X gauer (vorst. Ref.). (Przemysł Chem. 19. 249— 51. 1935.) S c h o n f e ld .  
j  H1 Kondo und Toshiyoshi Yamauchi, Die Umwandlung von Quarz in  Tri- 
( y  t V Naliirlicher Tridym it. Beim E rhitzen von Quarz bildet sich leicht
Trid • ^ d y m i t  dagegen nur sehr schwer. Die Vff. untersuchen die Bldg. von

aymit aus Quarz in  Ggw. yerschiedener M ineralisatoren. Zur Identifizierung dienen
- u. rontgenograph. Verff. N atiirliche Tridym ite verschiedener H erkun ft zeigten

266*
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Brechungskoeff. von 1,477— 1,479, dio R ontgenunterss. wurden nach D e b y e -S c h e r r e r  
m it Fe-Strahlung un ter Verwendung von 29 Linien durchgefiihrt. — I I .  Rontgeno- 
graphische Unłerscheidung von Tridym it und Cristóbalit. K unstlicher T ridym it wurde 
durch E rhitzen von gepulvertcrn Quarz m it N atrium w olfram at oder Wasserglas. 
kunstlicher Cristóbalit durch E rhitzen von Quarz in Ggw. von NHjCl erhalten. Die 
Ergebnisse der mkr. u. róntgenograph. Analyse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1. Homogener T ridym it (kunstlich un ter Zusatz yon N a-W olfram at) h a t einen 
Brechungskoeff. von" 1,469—1,474; dieser W ert is t niedriger, die G itterkonstanten 
dagegen sind hoher ais die des natiirlichen Prod. — 2. N aturlicher C ristóbalit enthalt 
geringe Mengen von Tridym it, wie sowohl die Rontgenaufnahm e wie auch die Messungen 
des Brechungskoeff. ergaben (1,478— 1,483 gegen 1,482 fu r Cristóbalit). —  3. K unst
licher Cristóbalit is t meist sehr rein (nD =  1,484), gelegontlich erhalt m an Prodd. mit 
hóheren Brechungskoeff. (nn =  1,494 u. mehr). N aturlicher C ristóbalit h a t ein wenig 
hohere G itterkonstanten  ais kunstlicher. —  4. Die Betrage fur no u. die Linear- 
abmessungen seheinen in  einer bestim m ten Beziehung zueinander zu stehen. —  5. Auf 
G rund von Rontgenmessungen is t es moglich, eine positive Entscheidung zwischen 
beiden Stoffen zu fallen. (J . Soc. chem. Ind ., Jap an  [Suppl.] 38. 651 B—652 B. Nov. 
1935. Tokyo, Univ. o f Etigin., Dep. of Ceramic Engin. [Nach engl. Ausz. ref.]) W e i b k e .

Seiji Kondo und Tosliiyoshi Yamauchi. Die Umwandlung von Quarz in  Tri
dym it. I I I .—V. (I. u. I I .  vgl. vorst. Ref.) I I I .  D ie Einwirkung von Mineralisatoren 
a u f die Umwandlung von Qua,rz. —  Amorphe, gefallte S i0 2 zeigt nach 5-std. Erhitzen 
au f  1000° die Bldg. von Cristóbalit, beurteilt nach den Linien im  D e b y e - S c h e r k e R -  
D iagram m. Quarzpulver (Bergkrystall) geht beim Gluhen bei 1100° u. hoher teilweise 
in  Cristóbalit iiber, jedoch ist die Umwandlung auch nach 5-std. E rh itzen  auf 1300° 
noch n icht abgeschlossen. W ahrscheinlich werden einzelne P artike l des (Juarzes, 
vor allem in der Oberflache, schon bei etw a 1000° in  eine m etastabile Form  des Cristo- 
balits iiberfuhrt. Von 29 untersuchten M ineralisatoren waren KC1, MgCU, B20 3-A120.i> 
M o03 u. SrO von geringem EinfluB, CaCL,, BaCl2, FeCl3, Cr20 3 u. P 20 5 sind in geringem 
Uinfange wirksam u. befordem  die Cristobalitbldg., wahrend NaCl, NH,C1, CaO, CaBr2, 
CaF2, MgF2, N a ,B ,0 7 (10 H 20 ), T i0 2, K M n04, N a2W 0 4 (2 H 20 ), F e20 3, M n02, K2Cr04. 
Cu2S, N a20 -  2 S i0 2, Ń a20  +  Fe20 3, N a20  +  CaO +  F e20 3 u . N a ,0  s ta rk  beschleumgend 
a u f  die Umwandlung des Quarzes wirken. In  den meisten Fallen bildet sich Cristóbalit, 
nur die 4 letzten  M ineralisatoren fordem  die Tridym itbldg. —- IV. Der Einflufl der 
Mineralisatorenmenge a u f die Umwandlung von Quarz. — Der Vergleich von Probeii 
pulverisierten Quarzes m it 3 bzw. 6 Teilen an  zugesetzten M ineralisatoren au f 100 Teue 
S i0 2 zeigte nach 5-std. E rhitzen  au f 1300° folgendes Ergebnis: 6 %  B 20 3-Al20 3-Mo03, 
MgClj, MgO u. P 20 3 sind unwirksam, KC1, NaCl, N H 4C1, CaO, MgF2, BaC^, TxO,. 
K M n04, N a2W 0 4, Fe20 3, N a ,0  ■ 2 S i0 2 u. N a20  wandeln dagegen don Quarz ziahez« 
vollstandig um, w ahrend CaF2, CaCU u. FeCl3 eine Zwischenstellung einnehmcn. Die 
U nterschiede bei Anwesenheit von 3%  der M ineralisatoren sind im  allgemeinen gering: 
KC1 u. BaCl2 jedoch sind in  Mengen von 3 %  unwirksam, in  Mengen von 60/o.dagegel'  
von stark  beschleunigendem EinfluB. P 20 3 zeigt eine gegenteilige W rkg.: bei 3°/o ist 
noch eine gowisse Beeinflussung zu bemerken, die bei 6%  verschwindet. — V. Rónigen- 
analyse von Silicasteinen, die Idngere Zeit in  offenen Herdofen, Regeneratoren und Wannen- 
ófen benutzt waren. —  E in  Stein aus einem offenen H erdofen w ar nach langerer ix -  
nutzung oberflachlich (2—3 cm) vollstandig in  Cristóbalit ubergegangen, wahrend cue 
tiefer liegende Schicht aus T ridym it bestand. E ine d ritte  Schicht (6 cni) war zutn 
Teil in  Tridym it umgewandelt, darun ter w ar der Stein unverandert. E in  Stein, rter 
in  einem Regenerator langere Zeit bei 1300° in  Betrieb gewesen w ar, bestand aus In  
dym it, die Oberflache w ar verglast. E in  nu r au f 800° erh itz t gewesener Stein bestan 
im  wesentlichen aus einem Gemisch von Cristóbalit u . Quarz m it geringen Mel Ŝerl 
T ridym it. D er Stein eines Glaswannenofens bestand in seiner oberen Schicht aus Cri= 0 
balit, der rein weiB gefarbt war, w ahrend der R est graugriin gefarbt war u. die 
des Tridym its zeigte. (J . Soc. chem. Ind ., Jap an  [Suppl.] 38. 730 B— 32 B. Dez. lJa  
[Nach engl. Ausz. ref.])

P . Macar, Bermrkung iiber das Yorkommen von Quarzgangen, Feldspat und 
in  der Gegend von Sugny-Corbion (Provinz Luzemburg). (Buli. Soc. geol. Belgiqu° 
40—43. N or./D ez. 1935.) EKSZi1̂ - ^

Carl W. Correns, Petrographie der Tone. E s handelt sich in  der vo ie?f.nu„l; 
A rbeit hauptsachlieh um eine Beschreibung der im Rostocker In s titu t -ubuc 
M ethoden bei der U nters. von Tonen. An H and einiger Beispiele — dreier mecklen
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Tone u. zweier Tone der Meteorexpedit.ion —  werden zunachst die Verff. zur Best. 
der Korngr6Benverteilung besehrieben. AnsehlieBend werden die m kr. Untersuchungs- 
methoden besprochen, wobei festgestollt w ird, daB Probcn <  0,002 mm m kr. n ich t m ehr 
identifiziert werden konnen. H ier setzt die rontgenograph. U nters. ein. W as den 
Geh. an am orpher Substanz in  den Tonen anbetrifft, so is t aus den Unterss. zu scklieBen, 
daB ilire Menge gering ist. In  dem letzten Teil, der sich m it den Auswrkg. der Petro- 
graphie der Tone in  W issenschaft, Technik u. Landw irtschaft befafit, interessiort die 
Feststellung, daB in einzelnen M eteortonen aus dem Gebiet der K ap  Verden in der 
Tonfraktion sich noch zwischen 30— 50%  Augit befanden. (Naturwiss. 24. 117— 24. 
21/2. 1936. Bostock, U niv., Mineralog.-Geol. Inst.) G o t t f r ie d .

Charles S. Pichamuthu, Die Eisenformationen und mitvorlcommenden Gesleine 
des osllichen Bababudans, K adur D istrikl, Mysorc. Beschreibung der Eisenerze, Fe- 
iialtiger Quarzite, der K ontaktgesteine u. ihrer Mineralien. Der Na-Amphibol, B ababu- 
danit, h a t die Form el 2 N aFe(S i03)2 ■ (FeMg3)(S i03)1. E r is t sehwarz u. h a t die D. 3,31. 
Die Doppelbrechung is t y — a =  0,013— 0,014, fl—a  =  etw a 0,018. (H alf-Yearly J . 
Mysore Univ. 8. 1— 48. 1935.) E n s z l in .

Clarence S. Ross, M ineralisation der TitardagersiOtUn in  Virginia. Die haup t- 
fachlich R util u . Ilm enit fiihrende T itan lagerstatte  im S taate  Virginia liegt in einem 
Gestein von anorthos. Typus. E ine genaue mineralog, u . chem. U nters. der Gesteine, 
Erze u. Gangmineralien fiihrte zu dem SchluB, daB die L agerstatto  n ich t m agm at. 
Ursprungs is t, sondern entstanden  is t durch eingedrungene Lsgg. Diese Lsgg. stam m en 
wahrscheinlich von einsm hoch eisen- u. magnesiahaltigem  Gestein, das wie der Anor- 
thosit ais D ifferentiat des gleichen prim aren Magmas anzusehen ist. Vom chem. 
Gesichtspunkt aus w ird ausfiihrlich die M ineralisationsfolgc besehrieben. (Amer. 
Mineralogist 21. 143—49. Marz 1936. W ashington, Geological Survey.) GOTTFRIED.

E. K. Gerling, U ber die Ildhim cxhalaiion  der Erde. E s w urde der Ile- u. Ne-Geh. 
in der Bodenluft iiber dem  Gasgebiet von MALNIKOWO bestim m t u. m it dem in Boden- 
luft aufierhalb der L agerstatto  verglichen. Im  ersteren Falle ergab sich ein durch- 
sc-hnittlicher Prozentsatz von 0,00225— 0,00235% , im  zweiten nur solcher von 0,00221 
bis 0,00226%’ E s w ird hieraus gesehlossen, daB der iiberschussige He- +  Ne-Geh. 
in der Bodenluft der L agerstatto  h e rn ih it von einer Diffusion des H e aus den do rt 
entdeckten Gashorizonten. D as Ergebnis stim m t w eiter liberein m it dem  Hinweis 
Ton W e r n a d s k i , daB der He-Geh. in der B odenluft an  yerschiedenen Stellen ver- 
schieden sein muB, u. daB es hohere W erte annelimen muB in den Gebieten, wo H e 
oder radioakt. E lem ente lagern. (C. R . [Doklady] Acad. Sci. U. R . S. S. [N. S.] 1935.
IV. 41—43. Leningrad, R adium -Inst.) GOTTFRIED.

D. Organisclie Chemie.
D ,. A llg em ein e  u n d  th e o re tlsc h e  o rg an isch e  C hem ie,

Oskar Zwecker, Die slerische Hinderung, ein M itiel zur Analyse innemiolekularer 
^  rafie. Die Reaktionsfahigkeit eines Molekuls w ird in auBerordentlicher Weise m it- 
bestimmt durch Substituenten, die an  der Um setzung n ich t selbst d irek t beteiligt 
ju d , u. zwar tre ten  diese Einfliisse zw eiter Substituenten bei den arom at. Verbb. 
bc-sonders deutlich in Erscheinung. Vf. ste llt nun  die Verschiebung der chem. Eigg. 
ernfach substituierter B cnzolderiw ., die diese beim E in tr it t  von einem oder zwei
o-Substituenten erleiden, den U nterschieden der chem. Eigg. der zugehorigen Substi- 
tuentenpaare gegenuber. Ais zugehórige Substituentenpaare werden die Verbb. be- 
rnchnet, die durch Zusammenfassung des reagierenden Substituenten  m it einem der 
benaehbarten Substituenten erhalten werden. An H and  der aus der L itera tu r be- 
sannten D aten werden folgende Rk.-Geschwindigkeiten m iteinander yerglichen: Ver- 
esterung der o-substituierten Benzoesauren u. der cntsprechend substitu ierten  Ameisen- 
jaure (z. B. Benzoesaure u. Ameisensaure, o-Toluylsaure u. Essigsaure, o-Halogen- 
ienzoesaure u. Halogenameisensaure usw.); Yerseifung der o-substituierten Benzoe- 
saureester u. der E ster der entsprechend substitu ierten  Ameisensaure; Verseifung der
o-substituierten Benzoesaureamide u. der Amidę der entsprechend substitu ierten  
'  ' ^ ‘sensaure; Verseifung der o-substituierten Benzoylchloride u. der entsprechend 
substituierten Ameisensaurechloride; Verseifung der o-substituierten Benzylchloride 
iii kcM entsPrecŁend substitu ierten  Methylchloride usw. Dieser Vergleich zeigt, daB 

oeiden Reihen eine parallele Verschiebung der chem. Eigg. e in tritt. D a es sich hierbei 
ttnachst nur um qualitative Feststellungen handelt, charakterisiert Vf. den Sach-
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verhalt folgenderm aBen: Boi dem E rsatz  eines o-standigen H-Atom s in  einem einfach 
substitu ierten  Benzolderiy. durch einen zweiten Substituenten  (B ) werden die Eigg. 
des reagierenden Substituenten  (A ) yerandert. Die Verschiebung der Rk.-Fahigkeit 
is t in GroBe u. R ichtung vergleiehbar dem U nterschied im  chem. Verh. derjenigen 
Verb., die nu r aus den beiden benachbarten Substituenten  bestehen (A — H  u. A —B). 
D er o-Substituent. beeinfluBt die R k. eines Substituenten  nach den gleiohen Regeln, 
die seine Eimv. bei d irekter Verkniipfung m it dem reagierenden Substituenten  be- 
schreiben. E rfolgt z. B. eine R k. der Verb. A — B  schneller ais die entsprechende Rk. 
der Verb. A — II, so ist derselbe U nterschied in abgewandelter Form  auch zu beob- 
aehten, wenn im Benzolmonoderiy. ein o-standiges H-Atom  durch den Substituenten 
B  e rsetzt wird. E rfolgt die Rk. der Yerb. A — B  dagegen langsam er ais diejenige der 
Verb. A —II, so wird durch den o-Substituenten im  Benzolderiy. ebenfalls eine Vcr- 
langsamung der Rk.-Gesehwindigkeit bew irkt. E ine vollkommene Unterdriickung 
einer Rk. durch den o-Substituenten t r i t t  nu r ein, wenn der U nterschied in der Rk.- 
Geschwindigkeit der entspreehenden Substituentenpaare ebenfalls auCerordentlicli 
grol3 ist. Diese Erscheitiung der Behinderung t r i t t  gerade bei den B enzolderiw . be- 
sonders deutlich hervor, da die in Frage kommenden R kk. bei den B enzolderiw . auch 
ohno o-Substituenten im allgemeinen langsam er yerlaufen ais bei den entspreehenden 
einfachen Molekulen. —  Bzgl. Einzelheiten der uinfangreichen A rbeit muB auf das 
Original yerwiesen werden. (Ber. dtsch. chem. Ges. 68. 1289— 1306. 1935.) CoRTE.

G. Wittig, Zur Polarmerbarkeit der Athylenbindwig. Die Additionsbereitschaft 
der C =C -B indung im Molekiil R 2C : CR2 is t n ich t allein yon der chem. N atur der 
Addenden abhiingig, sondem  wird auch in  hohem Mafie von den in  unmittelbarer 
N achbarsehaft stehenden Substituenten  R  beeinflufit. E ine D eutung b ietet die elek- 
tronentheoret. Form ulierung der Valenzen. Die E lektronen der C : :C-Bindung erfahreu 
un te r der Feldwrkg. der Substituenten  R  eine Verschiebung, die Doppelbindung wird 
polarisiert; ein Zustand, der auch bei der A nnaherung von Frem dmolekulen induziert 
werden kann u . entw eder ais Nebenvałenzwrkg. zur Bldg. von Molekulyerbb. fiihrt, 
oder ais 'Ubergangsstadium die Addition durch ,,H auptvalenzen“ yorbereitet. Diesc 
V erschiebbarkeit der Valenzelektronen oder Deform ation des B indungszustandes der 
C =C -G ruppe is t bei weitem gróBer ais die der C—C-Bindung. M it gewissen Łin- 
sehrankungen gehen wahrseheinlieh das Anlagerungsvermógen der Athylengruppe. 
ihre Polarisierbarkeit u. die Elektronenloekerung parallel. Die V eranderlichkeit de3 
Bindungszustandes der A thylengruppe un ter dem polarisierenden Einflufi der Sub
stituen ten  R w irkt au f diese zuriick, da die E lektronen der Doppelbindung u. der 
R -Substituenten  elektr. m iteinander gekoppelt sind. W ahrend in der Molekulart 
R ;lC • CR3 diese gegenseitige Beeinflussung so gering ist, daB m it einer gewissen Be- 
rechtigung von einer Isolierschicht zwischen den substituierenden G ruppen gesprochen 
werden kann, trifft dies fu r die analogen A thylenderiw . n ich t zu. Diese Wechsel- 
wrkg. t r i t t  besonders in Erscheinung, wenn die A thylengruppe eine reaktionsfahige 
Gruppe m it einem sta rk  polaren Substituenten  verbriickt, wie z. B. im Crotonaldelnd. 
dessen CH3-Rest die R k.-Fahigkeit der CH3-Gruppe im  Acetaldehyd zeigt. Die Polan- 
sation  der C =C -B indung u n te r der Feldw rkg. der benachbarten Carbonylgruppe wirkt 
sich au f die R k.-Fahigkeit des CH3-Restes so aus, ais ob die Carbonylgruppe unm ittelbar 
mit- der CH3-Gruppe yerbunden ware. Zweifellos e rfah rt dieser E ffekt durch die 
A thylengruppe eine Abschwachung, wie der acidifizierende EinfluB der Carbonylgruppe 
au f den H ydroxvlrest in  der Reihe der folgenden Sauretypen zum  Ausdruck bnng 

CHa-CHs -COR C H :C H -C O -R  CH:C(CO -R), R-CO

ÓH ^  d)H ^  ÓH (*>h
Diese Abschwachung kann durch Einfiihrung einer zweiten Carbonylgruppe 

w ieder ausgeglichen werden. Die A ufspaltbarkeit yon I  durch  Alkalimetall wu ' 
auch  bei II beobachtet (ygl. W i t t i g  u. L eo , C. 1930. I. 3038). E s wirken also d>e 
Phenylgruppen in II durch die A thylenbindungen hindurch so, ais ob sie m it den t 
trennenden C-Atomen nnm itte lbar yerbunden waren. D a die yalenzauflocke 
W rkg. der D iphenylyinylgruppe der des Biphenylylrestes noch uberlegen ist, so 
vei-standlich, daB bereits bei E infiihrung von 4 derartigen R esten  in  d a s  Atlianmo 
eine spontane Aufspaltung der A thanbindung nach A rt der °>076).
H exaary lathane erzwungen wird (ygl. W lTTIG u . OBERMANN, C. 19ot>. ■
Móglicherweise is t auch die von K l e in f e l l e r  u . E c k e r t  (C. 1929- II. 41-) 
Pinakolinum lagerung
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^ C - C i C . C ^  H. (C0H5)SC -C :C -C -R  

Óh  ÓH >  R  ()
auf einen Polarisationseffekt der C i C-Bindung zuriickzufiihren. D a sich Bzl. refrak to
metr. wie ein System m it 3 konjugierten Doppelbindungen yerhalt, ist auch bei seinen 
D eriw . eine gegenseitige Beeinflussung der Substituenten  zu erw arten (Beweglichkeit 
des Halogenatoms in den o- u. p-Nitrohalogenbenzolen, K ondensierbarkeit des o- u. 
p-Nitrotoluols m it Oxalester, ,,Chloralspaltung“  des 3-M ethyl-2,6-dinitrobenzaldehyds 
mit k. Alkali). E s yerhalten sich also die o- u. p-B enzolderiw . so, ais ob dereń Sub
stituenten um nitte lbar m iteinander yerbunden sind. Dabei handelt es sich bei den
o-Benzolen um eine Induktionsw rkg. durch e i n e  Doppelbindung, bei den p-D eriw . 
um eine solche durch ein konjugiertes System zweier Doppelbindungen. Die ąuali- 
tative Feststellung von ZWECKER (vorst. Ref.), daB sich die Eigg. der Reihen C*H4(R)(X) 
u. R -X  parallelgehend yerschieben, is t nacli den obigen B etrachtungen nich t ttber- 
raschend; doch is t zu bemerken, daB bei den o-substituierten B enzolderiw . (im Gegen- 
satz zu den p-Isom eren) zu der W rkg. durch die A thylenbindung hindurch der ster. 
Faktor der W rkg. durch den R aum  hinzukom m t, der dann entsprechend auch in  den 
zugehórigen Verb.-Reihen R -X  zur Geltung gelangt. —  In  den y-Pyronen laBt sich 
die Carbonylgruppe n ich t m it den iiblichen Ketonreagenzien nachweisen u. die Oxido- 
briicke zeigt n ich t die n . R k.-Fahigkeit des Ather-O-Atoms, da die O—C-Bindung 
leicht m it Alkalien aufgespalten werden kann. E s w irkt also die Carbonylgruppe 
auf die Oxidobriicke durch die dazwischenliegende C =C -B indung hindurch wieder so, 
ais ob die beiden funktionellen G ruppen unm ittelbar m iteinander verbunden waren, 
d. h. beide zeigen die Eigg., die ihnen in der Lactongruppe zukamen. Das a-Pyron, 
in dem beide G ruppen m iteinander yerbunden sind, h a t m it dem y-Pyron die Merk- 
male eines cycl. E sters gemeinsam. Diese Induktionsw rkg. u. Ruckwrkg. wird unter- 
bunden, wenn die A thylengruppcn im y-Pyron abgesatt. werden; Tetrahydro-y-pyron 
besitzt die n. Eigg. eines K etons u. cycl. Athers. F u h rt die Elektronenverschiebung, 
wie sie in der induzierten Polarisation der A thylenbindung zum A usdruck kommt, 
iiber diese hinaus zum E xtrem  der E lektronenverlagerung an benachbarte C-Atome, 
so ist m it dem A uftreten von Verbb. m it 2 freien Valenzen (Diradikalen) zu rechnen:

B ,C ::C H ;C H ::C R , — y  R j C ^ H -C H lC R *

Ob diese Diylformen tatsaehlich auftreten , bzw. m it den valenzisomeren Ausgangs- 
formen ein Gleichgewicht bilden, ist bisher nicht entschieden. F est steh t, daB die 
Valenzelektronen eine m it zunehm ender Verlangerung des konjugierten Systems von 
C=C-Bindungen zunehmende Auflockerung erfahren, wie die Verschiebung der Ab- 
sorptionsbanden naeh dcm langwelligen Licht bei der von K u h n  dargestellten Reihe 
der Diphenylpolyene beweist (vgl. H a u SSER, C. 1934. I I .  564). Fiir die Realisierung 
emer Yalenztautomerie is t Voraussetzung, daC eine weitgehende Auflockerung der 
Valenzelektronen den ttbergang der einen Form  in die valenzisomere un ter den Temp.- 
Bedingungen einer in Lsg. befindlichen Substanz ermóglicht, u. daB das D asein einer 
Diylform energet. erlaubt ist. Diese Existenzberechtigung diirfte am ehesten bei den 
fetraphenylpolyenen (III) m it einer langen K onjugationskette zutreffen, da  das Auf-

I  (CeH6)2CH -:-CH (C6H6)s I I  (CdH 5)ł C = C H -C H 1-:-C H J.C H = C (C ,H 6),
I I I  (C9H 5)1C = C H - C H = C H — C H = = C H -C H = C H — C H = C (C 6H6)2
IV  (Cj H J j C—C H = C H —C H = C II—C H = C H —C H = C H —C(C8H3)j

trcten freier Valenzen in der D iradikalform  IV  den Forderungen der Bldg. stabiler 
w iad ik a le  yom Typus der Triarj-lm ethyle weitestgehend entspricht. W lTTIG u. 
i^LElx (unveroffentlicht) haben die Reihe der Tetraphenylpolyene bis zum Tetra- 
puenyldekapentaen synthetisiert u. festgestellt, daB auch der letztgenannte, gelborange 

'Stoff keine Neigung zur Bldg. der yalenzisomeren Diradikalform  zeigt, da er m it
2 auch naeh tagelanger Einw. n icht reagiert. Andera liegen die Verhaltnisse bei ver- 

wandten Tetraphenylderiyy., in  dereń Polyenkette Chinonringe eingebaut sind. Bei 
icsen konnte nachgewiesen werden (ygl. W lTTIG u. W lEMER, C. 1931. I . 778), daB 
n  zunehmender Lange der K onjugationskette zwisehen den 4 Phenylresten die 

^igenłarbe der KW -stoffe zunehmend yertieft wird u. die R k.-Fahigkeit gegeniiber O., 
achst daB also der t)bergang in den D iylzustand zunehmend begiinstigt wird (vgl. 
zu Mu l l e r , C. 1935. I I .  1681). Einen Weg zur E rm ittlung  einer Valenztautom erie 
etet, neben der magnetochem. U nters., die U nters. der Frage, ob u. in welcher Weise
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die farbigen KW -stoffe bei Temp.-Andcrungen ihre A bsorptionsspektren versehieben. 
Im  Falle eines Gleichgewichts valenzisomerer Form en diirfen sich die Absorptionsbanden 
nur in  ihrer H ohe andern, n ich t aber in ihrer Lage zu den /.-Werten verschieben; eine 
Verlagerung nach anderen W ellenlangen wiirde au f  eine D eform ation e i n e r  be- 
stehcnden M olekiilart hindeuten. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 471—75. 5/2. 1936. 
Braunschweig, Techn. Hochschule.) Co r t e .

Nobuo Nakata, Uber die Struktur des NapJithalinkernes. Um Naheres iiber den 
A ufbau dea Naphthalim nolekuls zu erfahren, h a t Vf. folgende Dipolm omente bestim m t: 
a-Nitronaphthalin, 3,88; a-Fluornaphthalin, 1,42; a-ChloniaplM alin, 1,50; a-Brotn- 
naphthalin, 1,48; fi-Fluornaphlhalin, 1,49; fi-Chlornaphthalin, 1,57; fi-BromnaphthaUn,
1,69; 1,4-Dichlornaphthalin, 0; l,ó-Diflvornaphthalin, ~ 0 ;  l-Brom-5-nitronaphthalin, 
2,49; 2,8-Dichlornaphthalin, 2,58; 2,6-Dichlornaphthalin, 0,60; l-Brom-2-fluomaphłhalin, 
2,34; l-Brom-2-jodnaphthalin, 1,80. Vergleich der a-substitu ierten  N aphthaline mit 
den entsprechenden B enzolderiw . fiih rt zu der SchluBfolgerung, daB i)ur die a-Stellungen 
dea N aphthalinkem s arom at. C harakter besitzen. Die Momente der isomeren jS-Verbb. 
sind hoher, u . da  aueh die aliphat. H alogenatom e gróBere Momente besitzen ais die 
arom at., so is t daraus zu schlieCen, daB die /?-Stellungen im N aphthalin  aliphat. 
C harakter besitzen. Die C-Atome 2 u. 3 sind athanoid, wodurch erk lart wird, daB 
sich z. B. 2,3-D ioxynaphthalin n ich t in ein Chinon uberfiihren laBt. Vf. h a lt die Naph- 

thalinform el I  fu r richtig. Die Zentrosym m etrie des Naphthalins
i erg ib t sich aus den M omenten des 1,4-Dichlomaphthalins, 1 ,5-Difluor-

.1 J  naphthalins u . l-B rom -5-nitronaphthalins (in den beiden ersten Verbb.
kompensieren sich die Teilmomente, in  der letztcn Verb. ist das 

G esam tm om ent gleich der Differenz der beiden Teilmomente). Auch 2,8-Dichlor
naph thalin  besitz t das T om  Modeli geforderte M oment (Y ektoraddition in  einem Winliel 
von 60°). (Jberrasehend ist daher, daB 2,6-Dichlornaphthalin n icht das Moment 0 
besitzt. Besitzen auch andere Verbb. vom selben Typus ein endliches Moment, so muB 
daraus gefolgert werden, daB in diesen Verbb. das N aphthalinsystem  n ich t „uniplanar1, 
sondem  gefaltet ist. Vergleich der Momente von l-Brom -2-fluornaphthalin u. l-Brom-
2-jodnaphthalin m it den Momenten von o-Fluorbrombenzol u. o-Bromjodbenzol zeigt, 
daB in beiden System en die W inkel zwischen den o-Valenzen nahezu gleich sind (80
u . 97° bei den B enzolderiw ., 76 u. 105° bei den N aphthalinverbb.). Aus dem von
HOJENDAHL (C. 1929- II . 1898) fiir 1,8-Dinitronaphihalin  gefundenen W ert von 7,1 
is t zu folgem, daB die Valenzen n ich t parallel gerichtet sind, sondem  wegen der Raum- 
beanspruchung der N itrogruppen einen W inkel von ca. 50° m iteinander bilden. (Buli. 

-chem. Soc. Jap an  10- 318— 23. 1935. [Orig.: engl.]) CORTE.
M. Q u d ra t- i-K h u d a , Videbenige Cydohexanringe. D a G o l d s c h m i d t  u. 

G r a f i n g e r  (C. 19 3 5 . I .  2528) die B-M odifikation der 4-Methylcyclohexan-l-carbon- 
saure-l-essigsaure (I) n ich t isolieren konnten u. daraus folgerten, daB I  nu r in 2 Modi- 
fikationen besteht, h a t Vf. seine Verss. (vgl. C. 19 3 2 . I .  221) wiederholt, u. wiederpm 
alle 4 M odifikationen von I  isolieren konnen, Die Loslichkeiten der N H , , - S a l z e  der 
Sauren A, B  u. C in  sd. absol. A. werden m itgeteilt: 1 g der Saure A in 75 ccm, B o  
45 ccm, ć  in  34 ccm. Die Menge A. muB daher sorgfaltig bemessen werden, da sicn 
sonst die Sauren B u. C zusam men ausscheiden u. dann n u r schwer voneinander zu 
trennen sind. Die V erm utung von Goi.DSCII.MIDT (1. c.), daB die Saure B  ein eutekt. 
Gemisch der Sauren A u. C sein kónnte, is t nieht- richtig, da  die Mischung der Sauren 
A u. C keine scharfschmelzende Substanz vom F . ca. 129° g ib t. D as gleiche gilt fiir die 
Saure D. (N aturę, London 136- 301. 1935. C aleutta, Presidency College.) CoRTE.

R. D. Desai un d  R. F. Hunter, Videbenige Gydohezanringe. B e z u g n e h m e n d  auf 
die vorst. M itt. von QUDRAT-I-KHUDA teilen Vff. m it, daB sie bei der Synthese der
l-Carboxy-4-rnethylcydohexan-l-essigsaure (I) aus dem  D icyanester (dargesteU t au
4-M ethyleyclohexanon nach H ig s o n  u. T h o r r e )  nur e i n  Isom erenpaar vom I .  
bzw. 173° erhielten. Diese Sauren waren ident. m it den fruher durch O sy d atio n  de 
isomeren oc-Keto-4-methylcyclohexan-l,l-diessigsauren m it H 20 2 erhaltenen Sauren. 
W iederholung der Yerss. von Q u d r a t - I - K h u d a  (C. 19 3 2 . I .  221) fuhrte  zu < e 
Sauren A, B u. C, w ahrend das 4. Isom ere n ich t erhalten  wurde. Die Sauren A u’ . 
waren m it denen nach HlGSON u . T h o r p e  erhaltenen Sauren ident., w ahrend W » 
Saure B ais ein Gemisch der Sauren A u . C erwies. Vff. komm en daher zu den 
rungen von GOLDSCHMIDT u . G r a f i n g e r ,  daB es n u r 2 stereoisomere Form en v° 
g ib t. Vff. teilen ferner m it, daB es ihnen ausgehend vom 3,3-Dimethylcyclonex
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nicht gelang, die Carboxy-3,3-dimeihylcydohexan-l-essigsaure in m ehr ais einer Form  
zu erhalten. (N aturę, London 1 3 6 . 608— 09. 1935. Aligarh, Muslim U niv.) Co r t e .

R. D. Desai und R. F. Hunter, Vielebenige Cydóheżanringe. Die Angabon von 
Qu d r a t -I-K h u d a  (vgl. vorvorst. Ref.) bzgl. der Isolierung von 4 stereoisomeren 
Formen der l-Carboxy-4-m ethylcyclohoxan-l-egsigsaure (vgl. auch vorst. Ref.) ver- 
anlaBten Vff., naeh weiteren Beispielen fiir diese Erscheinung zu suchen, u. z war bei 
Rkk. m it M ethyleyclohesanonen. U ntersucht wurde die K ondensation der Cyan- 
hydrine von M etliylcyclohexanonen m it Arylam inen naeh WALTHER u . H u b n e r  
(J. prakt. Chem. 93  [1916]. 124). R eagiert beispielsweise 4-M dhylcydohexanon  m it 
KCN u. Anilin in der stabilisierten spannungslosen Form , so is t die Bldg. von 4 isomeren
l-Cyan-l-anilino-4-methylcyclohexanen zu erw arten, doch lieferte fraktionierte K ry- 
staUigation des K ondensationsprod. das l-Cyan-l-anilino-4-methylcyclohexan  von B e t t s  
u. P l a n t  (C. 1 9 2 8 . I I .  1777) u. ein leiehter schmelzbares Isomeres. K ondensation 
von 4-M dhylcydohexanon m it p-Brom anilin, o-, m-, p-Tóluidin, a- u . (l-Naphthylamin 
fiihrte m it Ausnahme vom  o-Toluidin zu Paaren  isomerer Cyanarylaminom ethylcyclo- 
hexane. 3-M ethylcydóhexanon verhielt- sich gegeniiber A n ilin  iihnlich u. lieferte
2 isomere Form en von l-C yan-l-anilino-3-m dhylcydohexan; m it o- u. p-Tóluidin  
sowie m it den N aphthylam inen  wurde dagegen n u r e i n  K ondensationsprod. erhalten. 
Das Cyanhydrin des 2-Methylcydoliexanons lieferte bei K ondensation m it A n ilin  u. 
P-Naphlhylamin ebenfalls Isom erenpaare, w ahrend bei den R kk. m it o-, p-Tóluidin  
u. a.-Naphthylamin n u r e i n  Prod. isoliert werden konnte. E s wurde also bei allen
3 Methylcyclohexanonen die Bldg. von 2 (aber niemals m ehr ais 2) isomeren Cyan-
arylaminomethylcyclohexanen in gewissen Fallen beobaehtet. (N aturę, London 1 36 . 
953—54. 14/12. 1935. Aligarh, Ind ia , The Muslim Univ.) CORTE.

Karl Lauer, Konstilułion und Beaktionsfahigkeit. X II . Die Nitrierung und Sul- 
furierung aromalischer Verbindungen. (X I. vgl. C. 1 9 3 6 . I .  743.) N aeh der V orstellung 
von R o b in s o n  reagiert bei der N itrierung arom at. Verbb. die kationoide N itrogruppe 
nut einem anionoiden C-Atom des arom at. Molekuls u. es erfolgt S ubstitu tion  naeh 
den bekannten Substitutionsrcgeln. Schem at, dargestellt, erfolgt die N itrierung 
folgendermafien (—  =  anionoides Atom, +  =  kationoides A tom ):

(R -) (H+) +  (N 0 2+) (OH- ) =  R -N 0 2 +  H 20 .
^•Un al>el' die NĆL-Gruppe sehr haufig n ich t an anionoiden Stellungen in das 

ilolekiil ein, sondern auch an  kationoiden. In  diesem Falle miiBte das Schema lauten: 
' ) (H-) +  (NOo“ ) (0H +) =  R -N O , +  H ,0 . H ier muB die N 0 2-G ruppe also ais
anionoider Substituent reagieren, w ahrend die Verhaltnisse bei den B estandteilen des 

. nicht einfach zu erklaren sind. Bei A nnahm e d e r RoBINSONschen Anschauungen 
bleibt aber kein anderer Ausweg zu r E rklarung der „Selbstdirektion“ der N 0 2-Gruppe.

^erungsergebnisse an  einfachen B enzolderiw . zeigen, daB die N 0 2-G ruppe in 
'olliger Ubereinstimmung m it den Substitutionsregeln in  die anionoidsubstituierten 
p ?11 ,e ein tritt, also in die o- u. p-Stellungen der Halogenbenzole, des Anilins u. des 

nenols. Die erste U nstim m igkeit t r i t t  bei der N itrierung des Toluols auf, bei der 
-V|V i '? n»-Xitroderiv. nachgewiesen wurden. Yon da  aus steigert sich diese Unregel- 

Jiiauigkeit in der Reihe der kationoidsubstituiertcn Benzole im m er mehr. T rifft die 
e a g e m c h te  Annahme zu, so muB die U rsache fu r die anionoide R e a k tm ta t der 

T i - n -PP0 {' er W eitersubstitu tion  dieser Verbb. in  diesen selbst gesueht werden.
atsachlich gibt es eine Reihe von Erscheinungen, die dafiir sprechen, daB diese, m eist 

tret°n 8Û )8*;̂ U*erten ®enz° le> besonders leicht m it anionoiden Reagcnzien in  Rk. 
bei fl” u ‘,zwar dann im mer in  Stellungen, die ais kationoid b e traeh te t werden u. auch 
lipn i a bn°rmalen N itrierung reagieren; z. B . die Bldg. von o-Nitrophenol aus N itro- 
HvH° U-i ^ali (WOHL, Ber. dtsch. chem. Ges. 3 2  [1899]. 3486), wobei das anionoide 
aus e'nem kationoiden C-Atom reagiert; die Bldg. von 2,4-D initroanilin
36 riPnli m 'D initrobenzol (MEISENHEIMER u . WlTTE, Ber. dtsch. chem. Ges. 
kali!i™ /U’ )> Bldg. von p-N itrophenylcarbazol aus N itrobenzol u . Carbazol-
datirm' ™ 0L LIN , H elv. chim A cta 6  [1923]. 94). Ferner gehort hierher die Oxy- 
erfolrt-ar° m^ ’ :r^^ ' durch S 0 3, wobei im m er O xydation an  kationoiden C-Atomen 
achtlt pUC: \  anderen O xydationsm itteln w ird diese anionoide O xydation beob- 
kationoiil S w - a -° e'ne rec^ t  allgemein zu beobachtende Tatsache, daB hauptsaehlieh 
auch atii su .®t:1tU‘ertc  arom at. Molektile n ich t n u r abnorm ale N itrierung zeigen, sondern 
durch o;!?110 Substitution. N aeh H o l le m a n n  zeichnen sich derartige Verbb. auch 

e vernngerte R eak tiv ita t (im Yergleieh zum Benzolmolekul) aus, w ahrend
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anionoidsubstituierte Benzole gesteigerte R eak tiy ita t zeigen. E s zeigt sich also, dafl 
sich die hemmende W rkg. der kationoiden Substituenten  neben einer deutlichen 
A ktiyierung kationoider Stcliung bem erkbar m acht. D araus wird verstandlich, wes- 
halb  die abnorm ale N itricrung hauptsaclilich bei den kationoidsubstituierten Benzolen 
zu beobachten is t; in  diesen ist die n. S ubstitu tion  gegemiber dom Bzl. merklich ab- 
geschwacht, dagegen die Neigung zu anionoider Substitu tion  deutlich relatiy  ge- 
steigert. Dem nach is t also anzunehm en, daB die sog. selbstdirigierende W rkg. der 
NO.,-Gruppe darau f beruht, daB die NO.,-Gruppe die E ignung besitzt, ais kationoider 
u . ais anionoider S ubstituen t auftre ten  zu kónnen. W elchen V erlauf die Nitrierung 
dann  im besonderen nim m t, wird durch die R eak tiy ita t des arom at. Molekuls bestimmt. 
Beweisend fu r die R iclitigkeit dieser Cberlegungen sind die friiher (C. 1933. II . 873) 
bei der N itrierung o-disubstituierter Benzole m it gleichen Substituenten  crhaltenen 
Ergebnisse; durch die Anwesenheit zweier Substituenten  in  o-Stellung werden die 
dadurch erzeugten anionoiden, benachbarten Stellungen geschwacht, die Neigung zu 
abnonnale r N itrierung jcdoch gesteigert. —  Auch bei der Sulfurierung wird haupt- 
sachlich bei den kationoid substitu ierten  Benzolen abnorm ale Sulfurierung, wenn auch 
in sehr geringem AusmaBe beobachtet. W ahrend Vf. zunachst annahm , daB Spuren 
von Verunreinigungen (besondcrs Hg) U rsache dieser abnorm alen Sulfurierung seien. 
u. daB die Sullogruppe im m er den Substitutionsregeln gehorclit, ergaben sorgfaltige 
Verss., daB bei der Sulfurierung des N itrobenzols u. der Benzolsulfonsaure, haupt- 
sachlich aber bei der Sulfurierung des Toluols, im mer eine gewisse Menge von ab
norm alen Sulfurierungsprodd. en ts teh t. Dem nach kann dio Sulfogruppe genau wie 
die N O ,-G ruppe ais kationoides u. ais anionoides Reagens reagieren. Die Sulfogruppe 
zeigt hierbei bedeutend geringere Neigung zu anionoider Substitution, was auch mit 
der Tatsache ubereinstim m t, daB die schweflige Siiure deutlich reduzierend wirkt, 
aber n u r schwach oxydierend. F u r beide S ubstituenten  muB ais entscheidend an- 
gesehen werden, daB m an sie einm al ais kationoiden B estandteil aus den Sauren erhalt, 
durch Zerlegung derselben in H ydroxyl u. Substituent. D ann tre ten  aber beide Sub
stituen ten  auch ais Anionen der salpetrigen bzw. scliwefligen Saure auf. Diese Cber- 
lcgungen sind anw endbar au f die beiden Substituenten  in  ihrer Form , in der sie sich 
in arom at. Bindung befinden, also fur die G ruppen N 0 2 u . S 0 3H. D ann ist aber an
zunehmen, daB die Sulfurierung m it S 0 3 anders yerlaufen muB ais die m it H»SOj. 
S 0 3 ist ein Dipolmolekul, das am  S kationoid wirksam sein muB. Anionoide Rk. 
miiBte am  O erfolgon u n te r Bldg. von O xydationsprodd., eine R k., die allgemein be- 
k an n t ist. Um nachzuweisen, daB die Sulfurierung m it S 0 3 im mer u. ausschlieBUch 
an anionoiden C-Atomen des arom at. R k .-Partners erfolgt, wurden Verss. m it rauchender 
H 2S 0 4 durchgefiihrt, die jedoch die gleichen R k.-Prodd. ergaben, wie die Sulfurierung 
m it H 2S 0 4. Verechieben sich auch die Verhaltnisse der R k.-Prodd., so t r i t t  dennocli 
abnorm ale Sulfurierung ein. Diese T atsache findet dadurch ihre Erklarung, daB bei 
diesen Sulfurierungen 2 R kk. nebeneinander yerlaufen, namlich die Sulfurierung durcli
H .,S04 u . die durch S 0 3 (vgl. die Ergebnisse am  A nthraehinon, X . M itt.). D a g e g e n  
lieferte Sulfurierung von Nitrobenzol, Benzolsulfonsaure u. Benzoesaure _mit gas-

■ fórmigem S 0 3 bei 140° auschlieBlich die m-Sulfonsauren, u-
Toluol die o- u. p-Sulfonsaure (ygl. n ach s teh . Ref.). Auch die 

Subst.—■ — Sulfurierung der o-disubstituierten Benzole m it gleichen bu >- 
\  p (  stituen ten  zeigte die R ichtigkeit dieser Vorsteilungen. i u r 

I p. X  diese Verbb. ist die Form el I anzunehm en, die ftir negatn u.
positiy substitu ierte  K órpcr gleichmaBig g ilt; ihre Entw. ei- 

Subst.— —  folgt aber das eine Mai aus der m-W rkg. der S ubstituenten .
das andere Mai aus der p-W rkg. MaBgebend fur die >> ei ei 

+ substitu tion  is t die A ktivierung der anionoiden S te llu n g en .
eine B estatigung zeigt das Phenol bzw. Brenzcatechin, das deutliche o -Wrkg. erke nne 
laBfc, die bei der N itrierung des Brenzcatechins deutlich wird. —  Folgende \ er • 
w urden sulfuriert (Angaben in Prozenten des Verhaltnisses der entstehenden Jtt • 
P rodd.): Nitrobenzol, m it H 2S 0 4 3 p- u. 97 m-, m it S 0 3 100 m -; Benzołsulfonsa » 
m it S 0 3 100 m -; Benzaldehyd, m it S 0 3 100 m -; Benzoesaure, m it S 0 3 100 m-; oen-. 

3 0 3 100 m-;_Benzalchlorid, m it H .SO , 10 o-,_ 60 p ; u. 30 jn - ;
m it
tnchlorid, m it S 0 3 i m  ju- . u encutunuiw, mii ij.;uw 4 i»  v>-, r  — .7 ~ ó n  m n n-' 

S 0 3 20 o- u. 80 p -; Brombenzol, m it SO, l0 0 p - ;  Jodbenzol, m it o<J3 1 V > 
Chlorbenzol, m it S 0 3 100 p -; Phthalaldehyd, 100 4-; PMhalsdure, 10° 4-;
100 4-; o-Dijodbenzol, 100 4-. (J . p rak t. Chem. [N. F .] 143. 127— 38. 193o.__ 
K aiserl. Jap an . U niv .)
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Karl Lauer und  Ryohei Oda, Konstitution und Reaktion.sfahigke.it. X III . U ber 
die Sulfurierung des Toluols und die dirigierende W irkung der Methylgruppe. (X II. vgl. 
vorst. Ref.) Die CH3-Gruppe gilt allgemein ais ein Substituent, der einen weiteren, in 
das arom at. Molekuł eintretenden Substituenten  nach der o- oder p-Stellung lenkt. 
DaB dabei im m er deutliehe W eitersubstitution in  der m-Stellung erfolgt, w ird dam it 
erklart, daB die W rkg. der CH3-Gruppe sehr schwach sei u. so nur eine geringe d iri
gierende W rkg. zu beobachten ist. H ierbei w ird allerdings iibersehen, daB dieser E r- 
klarungsvers. nu r bei sehr verschwommenen Vorstellungen yon den Ursachen der 
Direktionswrkg. iiberhaupt zulassig ist, entw eder ein Substituen t dirigiert oder er 
dirigiert nicht. Ausgehend von Uberlegungen, dio in dem vorst. Ref. wiedergegeben 
sind, liaben Vff. die Sulfurierung von Toluol m it gasformigem S 0 3 untersucht, da zu er- 
warten war, daB hierbei keine in-Sulfonsaure gebildet wird. Dagegen zeigte es sieh, daB 
beim Einleiten von S 0 3 in Toluol etw a 8%  m -Sulfonsaure en ts teh t. Dies is t darauf 
zuruckzufuhren, daB bei der Sulfurierung m it S 0 3 20— 25%  des um gesetzten Toluols 
in das p-Sulfon ubergehen, wobei W. en ts teh t, das m it dem S 0 3 H »S04 bildet, u. so das 
Ergebnis der Sulfurierung yerfalseht. W urde dagegen in Anwesenheit von P 20 5 oder 
Essigsaureanhydrid gearbeitet, so entstanden  nur die o- u. die p-Sulfonsaure. — Die 
bei den einzelnen Sulfurierungen erhaltenen R k.-Prodd. besaBen folgende Zus.: 1. ohne 
wasserbindendes M ittel, 22,6— 25,5%  Sulfon, 8,3— 10,5% o-Sulfonsaure, 58,7— 60,2%  
p-Sulfonsaure, 6,8— 8,5%  m -Sulfonsaure; in Ggw. yon P 20 5, 25,2%  Sulfon, 15,1%  o-, 
59,7% p-Sulfonsaure; in Ggw. von Essigsaureanhydrid, 49,0%  Sulfon, 10,1%  o-. 
40,9% p-Sulfonsaure. (J . p rak t. Chem. [N. F .] 143. 139— 42. 1935. K ioto, K aiserl. 
Japan. Univ.) CoRTE.

Karl Lauer un d  Ryohei Oda, Konstitution und Reaktionsfahigkeit. X IV . Die 
Reaklionskinetik der Sulfurierung mittels Oleum utul die Eigenschaften yerschieden konzen- 
trierter, rauchender Śchwefelsauren. (X III . ygl. yorst. Ref.) Wie in der X . M itt. gezeigt 
wurde, yerlaufen bei der Sulfurierung des A nthrachinons m it wasserhaltiger H2S04 
bei hóherer Temp. 2 R kk. nebeneinander, nam lich die Sulfurierung durch H 2SÓ, u. 
die durch S 0 3. E s bestand dem nach die Moglichkeit, durch Fortsetzung dieser Verss. 
mit rauchender H 2S 0 4 zu einem P u n k t zu gelangen, an  dem n u r noch das schneller 
reagierende S 0 3 sulfurierend w irkt, u. som it die reaktionskinet. D aten  dieser R k. ein- 
deutig festzulegen. Dagegen zeigte es sich, daB die Sulfurierung m it yerschieden konz. 
Oleum hochst eigenartig yerlauft. W erden nam lich die Rk.-G eschwindigkeitskonstanten 
(ais pseudomonomolekulare K onstanten  aus der Konz.-Anderung des A nthrachinons 
berechnet, da es sich zeigte, daB bei Anderung der Anthrachinonkonz. die Rk.-Ge- 
schwindigkeitskonstante in  weitem Bereich unverandert blieb) der einzelnen Schwefel- 
sauren gegen l / T  aufgetragen, so ergibt sich eine Gerade, dereń Neigungswinkel m it der 
Abszissenachse die Berechnung der Aktiyierungsw arm en u. A ktionskonstanten ge- 
stattet. Vff. erw arteten nun, daB bei Venvendung von rauchender H 2S 0 4 dieser 
neigungswinkel m it steigender Konz. der Saure im m er kleiner werden wttrde, um  schlieB- 
uch von einer bestim m ten Konz. an  konstan t zu werden. An diesem Punk te  miiBte 
dann die Sulfurierung ausschlieBlich durch S 0 3 erfolgen, die aus diesen W erten be- 
reehnete Aktiyierungswarme u. A ktionskonstante w aren die der S 0 3-Sulfurierung de3 
Anthrachinons. Die Sulfurierungsyerss. m it yerschieden konz. rauchender Schwefel- 
sauren zeigten nun einen Verlauf, der bei etw a 5— 10%ig. Oleum au f anorm ale Verhalt- 
nisse schlieBen laBt, denn die \^erss. m it 5- u. 8,5% ig. Oleum fiihrten zu Rk.-Geschwindig- 
keitskonstanten, die u n te r der des Schwefelsauremonohydrats bei den Vers.-Tempp. 
“egen. Es wurde dem nach n ich t ein stetiger Abfall des Neigungawinkels (ygl. oben) 
ry u5??n» sondern eine Abnalime, dann ein Anstieg u. schlieBlich wieder eine Abnahme. 
r jle -''eigungswinkel bei den Verss. m it 5- u. 8,5% ig. Oleum sind abnorm  hOeh. Aus den 
Aeigungswinkeln berechnen sich fiir die einzelnen Śchwefelsauren folgende Aktiyierungs- 
/rfoolen (-Aktionskonstanten-10_1°): M onohydrat, 27,5 kcal (1,0); 1,28%  S 0 3, 23,1 
22 n 23’9 5’° 0/o s ° a . 28,5 (8,0); 8 ,5%  S 0 3, 26,6 (14,0); 19,9%  S 0 3,

.-^araus> daB die Aktiyierungsw arm en im Teil der anorm alen Sulfurierung 
ungefahr wieder au f die Hóhe der Aktiyierungsw arm en von 99— 100%ig. H 2S 0 4 an- 

eigen, ist zu folgem, daB d o rt wieder H 2S 0 4 etw a dieser Konz. wirksam ist. Die Ursache 
i*Jr <?en langsamen V erlauf der Sulfurierung m it etw a 3— 10%ig. Oleum is t vor allem

1 starken Anstieg der A ktionskonstante zu suchen. Dies bedeutet aber, daB im Oleum 
wser KoIlz. <Jas gQ^ uight ^  freiej- Eorm  anwesend ist, sondern yielleicht ais Pyro- 
- 'ę fe ls a u re , die nu r schwer sulfurierend w irkt. W ahrscheinlicher is t jedoch, daB das 

a >n dimerer F onn  yorliegt, da das sehwache Oleum von etw a 1—2 %  S 0 3 iiberein-
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stim m ende D aten der Sulfurierung m it 19,9%ig. Oleum zeigt; infolge der geringen S 0 3- 
Konz. is t die D im erisation ers t gering, w ahrend bei den hohen S 0 3-Konzz. das Dimeri- 
fcationsgleiehgewieht uberschritten  ist. D as Ergebnis der bisher durchgefiihrten Yerss. 
liiBt sich folgendermaBen zusam menfassen: Die Sulfurierung m it w asserhaltiger H 2S04 
yerlauft ais N ebeneinander zweier R kk., der Sulfuiierung durch H.2S 0 4 u. der durch 
S 0 3. Die Sulfurierung des A nthraehinons m it H 2S 0 4 (m it S 0 3) h a t  die Kennzeichen: 
ca. 40 kcal (22 kcal) A ktiyierungswarm e, etw a 300— 1000-1010 (etwa 0,1 • 101(1) ais 
A ktionskonstante. Oleum m it etw a 3— 10%  S 0 3 en th a lt das SO, in  besonderer, 
reaktionstrager Form , wofur auch die anorm alen F F . u . die anorm alen W er te des elektr. 
W iderstandes, die fiir Oleum dieser Konzz. gefunden wurden, sprechen. D am it wird 
auch die friiher gefundene Erscheinung yerstandlich, daB die Sulfurierung des Anthra- 
cbinons bei etw a 140° bei einer Konz. des Oleums von 2—3 %  zum Stillstand kommt 
(vgl. C. 19 3 1 . I I .  1285.) (J . p rak t. Chem. [N. F .] 144 . 32— 40. 1935. K ioto, Kaiserl. 
Jap an . Univ.) CORTE.

Karl Lauer und Ryohei Oda, Konstitution w id  JReaktiomfahigkeit. XV. Reaktions- 
kinelische Unlersuchung der N itrierung aromatischer Verbhidunge,n in  Schwefelsiiure. 
(X IV . ygl. yorst. Ref.) E s w urde die N itrierung von Anthrachinon un ter Verwcndung 
von H 2S 0 4 ais Łosungsm. kinet. untersueht, wobei die schon yon M a r t i n s e n  (Z. 
physik. Chem. A bt. A. 50 [1905]. 385) beobachtete T atsache besta tig t wurde, daB 
die in alle Lehr- u. H andbucher aufgenommene B ehauptung n ich t zu trifft, wonach die 
N itrierung durch H ,S 0 4 erleichtert oder beschleunigt wird. Die N itrierung wurde 
einerseits m it K N 0 3 bei Tempp. zw'isehen 278 u. 298° K  in 87,0— 100,0%ig. Seliwefel- 
sauren u. andererseits m it H N 0 3 bei Tem pp. zwischen 288 u. 298° K  untersueht. Das 
Maximum der Rk.-Geschwindigkeit liegt in  allen Fallen bei etw a 89% ig. H 2S04 u. 
die N itrierung m it H N 0 3 yerlauft langsam er ais die m it K N 0 3. Aus der Abhiingigkeit 
des log der Ric.-Gesehwindigkeitskonstanten von 1 /T  ergibt sich gu te  D bereinstim m ung 
m it der Forderung, daB bei G iiltigkeit der fiir die K onstan ten  gegebenen Bedingungen, 
die K onstanten  au f einer Geraden liegen miissen. Aus den Neigungswinkeln dieser 
Geraden ergeben sich fiir die N itrierungen in  yerschieden konz. H„SO., folgende Akti- 
yierungswarm en (q) u . A ktionskonstanten (a): 87,0% ig. H 2S 0 4, m itK Ń 0 3 q =  21 750cal., 
a  =  1,7-1016; 90,0%ig. H 2S 0 4, m it H N 0 3 q =  21 500 a  =  1.3-1015, m it K N 0 3 ? =  
21 680 a =  1 ,8 -1015; 95,6%ig. H„SO.„ m it HNOs q =  21 500 a  =  1 ,6 -1014, m it NH4N 03 
q =  21 750 a  =  3 ,2 -1014, m it K N 0 3 q =  21 400 a  =  2,2-1014, m it N aN 0 3 q =  21 750 
a  =  3 ,8 -1014, m it A gN 03 q =  21 750 a  =  4,6-1014, m itL iN 0 3 ?  =  22 000 a  =  1,0-1015; 
100,0%ig. H 2S 0 4, m it K N 0 3 q =  13 300 a  =  7 ,8 -107. D araus erg ib t sich, daB sowobl 
die N itrierung m it H N 0 3 wie die m it K N 0 3 in 87—95,6%ig. H 2S 0 4 m it iiberein- 
stim m ender Aktiyierungswarm e von ca. 21 650 cal yerlauft, daB hingegen die Akti
yierungsw arm e in Schwefelsauremonohydrat bedeutend niedriger ist. Die Aktions
konstan ten  sind bei den Verss. in wasserhaltiger H 2S 0 4 untereinander deutlich yer
schieden, woraus sich der yerschieden rasche V erlauf der N itrierung erkliirt. Die Aktians- 
konstant-e in  wasserfreier H 2S 0 4 is t wesentlich kleiner ais dio fiir wasserhaltige Sauren, 
u. is t die U rsache fiir die beobachtete niedrige Rk.-Gcscliwindigkeit, tro tz  kleiner 
A ktiyierungsw arm e. Aus den Messungen yon M a r t i n s e n  (1. c.) haben Yff. ferner 
die A ktiyierangsw arm en u. A ktionskonstanten der N itrierung des N itrobenzols be- 
reehnet, wobei sich eine grundsatzliche D bereinstim m ung m it den Ergebnissen am 
A nthrachinon zeigte: 84,0%ig. H .,S04, q — 15 600 cal a  =  3,1 - 1010; 89,6%ig- H^SO*, 
q =  15 900 a  =  1 ,3 -1012; 95,0%ig."H2S 0 4, q =  18 500 a  =  5,1 • 1013 (W ertenach Angabe 
yon M a r t i n s e n  n ich t genau); 100,0%ig. H 2S 0 4, q =  10 600 a =  1 ,1-107. Vff. glauben, 
die bei diesen beiden arom at. Verbb. gefundenen Cbereinstimm ungen allgemein auł 
die N itrierung arom at. Verbb. in  H 2S 0 4 ubertragen zu diirfen. Aus der Cbereinstimniung 
der y-W erte fiir die N itrierung in yerschieden konz., wasserhaltiger H 2S 0 4 ergibt sieli, 
daB in allen diesen Fallen die B k .-P artner dieselben sind. Die Tatsache, daB q i*1 
wasserfreier H 2S 0 4 bedeutend kleiner is t ais in  w asserhaltiger, zeigt, daB in wasser
freier H 2S 0 4 eine andere Form  der Salpetersaure n itrierend w irk t u. zwar eine energie- 
reiehere bzw. reaktionsfahigere Salpetersaure. U m  die U rsache zu erfahren, warum 
die N itrierung m it H N 0 3 langsam er yerlauft ais die m it K N 0 3, wurden \  erss. mi 
yerschiedenen N itra ten  durchgefuhrt, aus denen sich ergab, daB das K ation des Te - 
w endeten N itra ts  einen deuthehen u . eindeutigen EinfluB au f den Ek.-V erlaut na . 
D a die A ktiyierungsw arm en weitgehende l'bereinstim m ung zeigen, sind aucu _ 
die U nterschiede in  der Rk.-Geschwindigkeit au f V erschiedenheit der Aktionskonitaii 
zuriickzufiihren (ygl. die oben angegebenen W erte). Vff. nehm en an, daB die s-



der Yerschiedenen Bisulfate (aus den N itra ten  in it der H 2S 0 4 gebildet) darin  besteht, 
daB sie in  der H 2S 0 4 anwesendes S 0 3 (vgl. 10. M itt.) binden, dam it die Konz. der 
H2S04 verm indern, was m it einer Steigerung der Rk.-Geschwindigkeit yerbunden 
sein muB. DaB die eigenartigen Erseheinungen bei der N itrierung in  H 2S 0 4 au f die 
Anwesenheit von S 0 3 zuruckzufuhren sind, zeigte sieh z. B. auch darin, daB bei Yer- 
wendung von H 2S 0 4, die 5 %  freies SO;i enthielt, u n te r den Vers.-Bedingungen iiber- 
haupt keine N itrierung festgestellt werden konnte. Ferner ergab sich bei Verss., in 
denen ais Losungsm. m it 10%  des Gewichtes A. verd. Schwefelsiiuremonohydrat ver- 
wendet wurde, daB die Rk.-Geschwindigkeit der N itrierung nich t der in  wss. 90%ig. 
H2S 04, sondern der in ca. 93,5%ig. H 2S 0 4 en tspricht, da  A. infolge seiner schwacher 
dissoziierenden K ra ft in  viel hoherer Konz. noch die Anwesenheit von S 0 3 zulassen 
wird ais W. F em er wurden Yerss. durchgefiihrt, bei denen auBer dem zur Anwendung 
gelangenden N itra t je  0,5 Mol. eines Bisulfates zugegeben wurden. N aH S 0 4 erhóht 
bei Verwendung von N aN 0 3 die G eschwindigkeitskonstante um  ea. 3,7, bei Verwendung 
von K N 0 3 um etw a 4,5, w ahrend K H S 0 4 bei Verwendung von KNÓ 3 die K onstantę 
um ca. 16 erhoht. Die Beschleunigung der R k . bei Verwendung von N aN 0 3 s ta t t  K N 0 3, 
also der U nterschied der Geschwindigkeitskonstanten betrag t etw a 2,7. NaHSO,, 
ist demnaeh wirksam er ais K H S 0 4, weshalb bei Verwendung von N aN 0 3 die gefundenen 
Erhóhungen kleiner sind ais bei Yerwendung von K N 0 3, bei dem noch m ehr S 0 3 n icht 
gebunden ist. Die „ k a ta ly t.“ W rkg. der N atrium bisulfate au f die N itrierung in  wasser
haltiger u. wasserfreier H 2SO., beruht dem naeh wahrscheinlich au f der Bldg. von Pyro- 
sulfat oder almlichen Komplexen, die n ich t an  sich bei der N itrierung wirksam sind, 
sondern nur die Konz. des Losungsm. verandern. Die W irkungsreihe der K ationen 
ist ident. m it der Neigung ih rer B isulfate zur Bldg. des Pyrosu lfa tes: H , N H 4, K , Na, 
Ag, Li. — W erden die Beobachtungen von H a n t z s c h  (Ber. dtsoh. chem. Ges. 58 
[1925]. 941) iiber die verschiedenen Form en der Salpetersam-e ais zu R echt bestehend 
angenommen, so erfolgt die N itrierung in  wasserfreier H 2S 0 4 durch die Salpetersaure 
in Form des N itronium sulfates; das eigentlieh nitrierende Agens ware dem naeh das 
Nitroniumion [N(OH)3]" . Sodann ergibt sich fur die N itrierung in  wasserhaltiger 
H2S04 unter Beriicksichtigung der Ahnlichkeit der Spcktren m it dem der absol. Salpeter
saure, sowie dereń Zus., daB hier die Pseudosalpetersaure H 0 - N 0 2 wirksam bzw. 
hauptsachlich wirksam ist. In  schwefelsauren Lsgg. der Salpetersaure sind dann folgende 
Zustande anzunehmen: a) u n te r 89%  H 2S 0 4 m it zunehmender W.-Menge abnehmende 
Mengen Pseudosalpetersaure neben echter Siiure, wovon nur die Pseudosaure nitrierend 
wirksam sein kann; b) yon 89 bis ca. 98%  H 2S 0 4 m it der K onz. langsam zunehmende 
Mengen Nitronium sulfat neben viel Pseudosalpetersaure; e) yon ca. 98— 100%  H^SO, 
starli ansteigende Mengen N itronium sulfat ; d) in rauchender H 2S 0 4 fast aussehlieBlich 
« itroniumsulfat. Dem naeh is t fiir die N itrierung in  wasserfreier H 2S 0 4 anzunehm en, 
daB hauptsachlich das N itronium ion reagiert u. dieser R k. die niedrigen Aktiyierungs- 
warmen zuzuschreiben sind. Die ebenfalls sehr niedrige A ktionskonstante erk lart sich 
dann daraus, daB dasN -A tom  deslo n s durch die 3H ydroxyle starker abgeschirm t is t ais
2.ur?“ die beiden O-Atome des NO, der Pseudosalpetersaure, so daB der „empfindliehe 
Jsezirk11 wesentlich kleiner geworden ist. Das N itronium kation trag t 2 positiye Ladungen, 
ohne ciaB der N  stark  kationoide N a tu r bes itz t; es is t demnaeh N itrierung hauptsachlich 
an anionoiden Stellungen, d. h. naeh den Substitutionsregeln zu erw arten. Die N i
trierung in wasserhaltiger H 2S 0 4 yerlauft hauptsachlich so, daB Pseudosalpetersaure 
wirksam i s t . . Bei Verwendung schwacher ais 89% ig. H ,S 0 4 d iirfte aussehlieBlich die 

ł,°SalpeterS&Ure !litrieren» wobei sich die Abnahm e der A ktionskonstanten m it der 
bnahme der Menge Pseudosalpetersaure erk lart. Die Abnahme der A ktionskonstanten 
ei weniger verd. H ,S 0 4 e rk lart sieh gleichfalls durch die A bnahm e der vorhandenen 

M  f^udosalpetersau re , die hier aber au f K osten  von N itronium sulfat erfolgt. 
m B ■ ^ urc^  Zerfall der Pseudosalpetersaure entstehende kationoide N itrogruppe 
b 1 111 \?.r3 êr ^ inie an  anionoiden C-Atomen wirksam werden. T rotzdem  ist gerade 
(vrf 19 \r^erun°  a^ n0I'rnale Substitu tion  an kationoiden C-Atomen zu beobaehten 
Sal - ')■ festzust-ellen, welche der beiden reaktionsfahigen Form en der
W  r S Ure ’n der H auptsache zu r Bldg. der abnorm alen N itrierungsprodd. fiihrt,

l W e r a (  bei 150 in 90%  100%  H ,S 0 4 m it K N 0 3 n itrie rt: 90%  H ,S 0 4
Sfi 90, ’3 /o °;> 88’3%  m - u - 3 ,4%  p-Dinitrobeńzol, 100%  H 2S 0 4 ergab 11,6%  o-, 
wassórfm" l,' r r ' o /0 P 'D ““ # > b enzol. D em naeh h a t also die Bldg. der o-Verb. in der 
lauft r ,reiei1 H 2S 0 , s ta rk  zugenommen. Die N itrierung in  wasserhaltiger H 2S 0 4 ver- 

c emnach wahrscheinlich so, daB sich 1 Mol. Salpetersaure in  Form  der Pseudo-
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ealpetersauro an eine D oppelbindung des arom at. Molekiils anlagert, wora u f unter 
A bspaltung von W. die N itroyerb. en ts teh t. Diese Anlagerung erfolgt in der H aupt- 
sache so, daB die N itrogruppe an ein anionoides C-Atom tr it t .  Auffallend ist, daB das 
N itronium kation m ehr abnorm ales N itrierungsprod. liefert, w ahrend R k. an anionoiden 
Stellungen zu crw arten w are ; doch scheint gerade diese Erscheinung ein Beweis fiir die 
E lektronentheorie organ. R kk. zu sein. D as N itronium kation besitzt 2 freie Elektronen, 
wobei jedoch die Neigung zur Abgabe dieser E lektronen sehr groB sein wird, d. h. der 
m etali. C harakter des N  sehr klein ist. D a andererseits die kationoiden Stellungen des 
arom at. Molekiils E lektronen anziehen, so w ird sich die Neigung des Nitroniumions 
E lektronen abzugeben, m it dieser elektronenaufnehm enden Neigung der kationoiden 
Stellungen vereinigen, so daB die Substitu tion  in  den o- u. p-Stellungen erfolgt. 
D aneben wird noch die n. N itrierung durch die Pseudosalpetersaure erfolgen u. teil- 
weise auch n. N itrierung durch das N itronium ion. D er eigentliche R k.-V erlauf wird 
dem nach weitgehend vom Z ustand aller Stellungen des arom at. Molekiils beeinfluBt. 
DaB diese Cbcrlegungen richtig  sind, u. daB die N itrierung iiber eine yorhergehende 
Anlagerung der Salpetersaure erfolgen mufi, ergab sich aus Verss., in denen Anthra- 
chinon m it N itraten  in  5°/0ig. Oleum behandelt wurde. E s zeigte sich, daB bereits bei 
20° eine merkliche Sulfurierung u n te r Bldg. der 2-Sulfonsaure erfolgt. D a nun die 
Sulfurierung des A nthrachinons m it etw a 5% ig. Oleum auch bei hoher Temp. nur 
sehr langsam vor sich geh t u. bei einer Oleumkonz. von etw a 3— 5%  S 0 3 bei 140° fast 
stehen bleibt, sind diese Beobachtungen nur so zu verstehen, daB sich das Nitronium- 
sulfat folgendermaBen an das A nthrachinon anlagert:

H H  N (O H h " H

\ /!V  H +  X(0H)* -> -  \ t \ -  SOjH +  HXO. +  HiO
I  j  (SOiH)j || p s 0 łH j| |

In  dem Komplex is t die Neigung zur Ausbildung einer echten B indung zwischen 
Sulfation u. anionoidem C-Atom groBer, ais die entsprechende Neigung des Nitronium
ions zur Vereinigung m it einer kationoiden Stellung des A nthrachinons; es findet 
also in  diesem Falle eine durch das N itronium ion katalysierte  Sulfurierung des Anthra
chinons bei 20° s ta tt . DaB es bisher n ich t gelungen ist, die N itrierung arom at. Verbb. 
in organ. Losungsmm. reaktionskinet. zu erfassen, is t darau f zuruckzufiihren, daB ue  
in  diesen Losungsmm. anzunehm ende Pseudosalpetersaure durch das en ts te h en ae  
Reaktionswasser in die echte Saureform iibergeht, die n ich t nitrierend wirksam ist, 
so daB die Rk.-Geschwindigkeit m it der Zeit abnim m t. (J . p rak t. Chem. [N. F .] 144. 
176— 92. 11/1. 1936. K ioto, K aiserl. Jap an . Univ.) Co r t e .

M. V. Ńabar und T. S. Wheeler, Die K inetik heterogener organisdier Reaktionen 
Die Reaktion zimschen Benzylchlorid und fesiem Silbernitrat. Die K inetik  der K-fc 
zwischen Benzylchlorid u . festem  A g N 0 3 verschiedener KomgroBe wurde bei ca. oo 
in Abwesenheit yoii Losungsmm. u. V erdiinnungsm itteln untersuclit. Die Rk. ist 
unabhangig von der Menge Benzylchlorid, aber proportional der Oberfiache des \er- 
wendeten A gN 03. Die R k. wurde m it 3 verschiedenen K om ungen von A gN 03 duren- 
gefiihrt, wobei gezeigt werden konnte, daB die erhaltenen Ergebnisse durch eine kine ' 
Gleichung wiedergegeben werden, die au f G rund der A nnahm e abgeleitet wurde, da 
die Rk.-Gcschwindigkeit n u r von der Oberfiache des verw endeten A gN 03 abhangig is • 
Die Tatsache, daB die R k. unabhangig von der Benzylchloridmenge ist, kami nac 
Vff. darau f zuriickgefiihrt werden, daB Benzylchlorid au f  der Oberfiache der Ag*' 
K rystalle  adsorbiert wird u. daB die GróBe der A dsorption n ich t stark  von der Benzj - 
ehloridkonz. in  der Mischung (m it dem  R k.-Prod. B enzylnitrat) abhangig ist, so a 
im m er eine konstan tę  Benzylchloridkonz. an  der A gN 03-0berflache herrscht. ł^olg ic 
is t die Rk.-Geschwindigkeit proportional der A gN 03-0berflache, so daB wahrend ein » 
Vers. die Beriihrungsflache zwischen A gN 03 u. AgCl m it konstan ter linearer ć<esĉ  
digkeit in den K rystall hineinwandert. F em er konnte gezeigt werden, daB me ■ 
Geschwindigkeit unabhangig is t von der Schiittelgeschwindigkeit. Ggw. von \\ ■ ' '  * 
hem m end au f  die R k. u. zwar zeigen bereits 0,18%  W. (bezogen auf das Gewic 
Benzylchlorid) einen deutlichen EinfluB, der m it steigendem W  .-Zusatz zunin • 
(Proc. Ind ian  Acad. Sci. Sect. A. 2, 265— 78. 1935. Bombay, Ro-var f , ^ £:.
Science.)

S. V. Anantakrishnan und  Christopher K. Ingold, Der E influfS• twii 
stituenten a u f die Reaktivitdt t on Athylenderhaten bei Additionen. I I .
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Katalysatoren a u f die rdativen Geschtcindigkeiien der Bromaddition. (I. vgl. C. 1931.
II. 2982.) E s w ird die Addition von B r, an A thylen u. dessen einfache D e riw , im 
Dunkeln un ter Verwendung von CH2C12 ais Łosungsm. m it Hilfe der K onkurrenz- 
methode, d. h. durch Umsctzen von Br2 m it einer Lsg. zweier A thylene u. Best. der 
Rk.-Geschwindigkeiten aus den relativen Mengen der gebildeten P rodd., un tersueh t. 
Die Formel fu r diese Berechnung ergib t sich aus der Gleichung 

d y /d  x  =  hy (y0 — y )/k x {xa — x), 
die jedoch nur gilt, wenn 1. keine wesentlichen Mengen Olefin durch N ebenrkk. ver- 
braucht werden, 2. die Addition bzgl. des Olefins 1. Ordnung ist, u. 3. die Addition 
durch nicht m ehr ais einen unabhangigen K ata lysa to r oder Gruppe von K atalysatorcn  
beherrscht wird. Die ersten beiden Bedingungen sind nach den Verss. anderer Autoren 
gegeben, wahrend die 3. Bedingung nur schwer zu garantieren ist. Nach WILLIAMS 
(C. 1933. I. 1602) ist die R k. zwischen A thylen u. Br2 in CC14 im Dunkeln au tokata ly t. 
u. besitzt eine deutliche Induktionsperiode. Wie W il l ia m s  zeigen konnte, w irkt 
HBr, der im Laufe der Addition in geringer Menge gebildet wird, ais starker K a ta 
lysator. Aus den D aten  von P l o t n ik o w  (Z. physik. Chem. 53 [1905]. 605) bzgl. der 
Rk. zwischen B r2 u. A thylen in A. bei ca. — 100° ergeben sich fiir die m eisten Einzel- 
verss. gute bimolekularc K onstanten , doch andem  sich die K onstanten  von Vers. zu 
Vers., u. nur in  einem Falle wurde eine niedrige, aber steigende K onstan tę  erhalten. 
Vff. nehmen an, daB der bestim m ende F ak to r der im gewohnlichen B r, vorhandene 
HBr war, u. daB im letzten Vers. das B r2 reiner w ar ais gewohnlich. J a m e s  u . R o b in s o n  
(C. 1934. I. 1312) erhielten fiir die A ddition von B r, an Zim tsaurcn gu te  bimolekulare 
Konstanten, sofem von Anfang an  geniigend H B r zugesetzt wurde. B r u n e r  u. FlSCH- 
LER (Z. Elektrochem. angew. physik. Chem. 20 [1914]. 64) erhielten eine gu te  bimole
kulare Kinetik fiir die R k. zwischen B r2 u. Z im tsaureathylester durch Verwendung 
von K atalysatoren wie JB r  u. SbBr3. Vff. konnten  zeigen, daB die von WILLIAMS 
fiir Athylen in CC14 auftretenden Erscheinungen auch in Athylenchlorid auftreten, 
obwohl die Induktionsperiode in diesem Łosungsm. etwas kiirzer ist. Ferner wurden 
die Geschwindigkeit der au tokata ly t. B k. zwischen Athylen  u. B r2 in CH2C12, sowie 
die katalyt. A ktiy itat von H B r bestim m t. Aus diesen D aten erg ib t sich die Menge 
HBr, die anfanglich zugesetzt werden muB, um  die au tokata ly t. B k. zu verdecken. 
Die entsprechende Geschwindigkeit laBt sich nur m it Hilfe der K onkurrenzm etkode 
messen. Unters. der R k. zwischen B r, u. asym m . Dimethylathylen  +  Athylen, sowie 
zwischen Br2 u. Styrol +  Athylen, ohne Zusatz von H B r sowie u n te r Zusatz von mehr 
HBr, ais zur Verdeekung der au tokata ly t. R k. notw endig ist, ergab innerlialb beider 
\ers.-Beihcn prakt. die gleichen Mengen Dibromide, die auch m it den friiher (1 . M itt.) 
cihaltenen ident. sind. D araus scheint hervorzugehen, daB aueh w ahrend des ganzen 
autokatalyt. Prozesses die Bedingung 3 erfiillt ist. Ferner wurde die B k. zwischen

2 U- Trimethylathylen +  Propylen  in  Ggw. von H B r u. in Ggw. von Chinolin unter- 
suckt, wobei in  beiden Fallen die gleichen Ergebnisse erhalten wurden, so daB dem- 
nack auch K atalyse durch Chinolin zur Erfiillung der Bedingung 3 verw endet werden 

nu. Da die in dieser M itt. angegebencn Verss. bei — 78° in CH2C12 durchgefiihrt 
wurden, wahrend die der 1. M itt. bei — 35° in  CH2C1, durchgefiihrt wurden, ergibt sich 
aus den ubereinstimmenden Ergebnissen, daB die Additionsgeschwindigkeiten keine 

Eunktion der Temp. sind. Ferner heben Vff. liervor, daB alle fiir die 
r,L- I?n von B r, an Olefine in Lsg. bekannten K atalysatoren  (JB r, SbBr3, H B r u. 
t • m l 2”  von Dibrom iden befahigt sind. (J .  chem. Soc. London 1935. 984

TO;i ■fi0nd0n> Univ. College.) CoRTE.
q , . William C. Stadie und Helen 0 ’Brien, Das Carbaminatgleichgeuńcht. I. Das 

wngewtcht zwischen Aminosduren, Kohlendiozyd und Carbaminaten in  udsseriger 
wtijiy; nebst einer Notiz iiber die Ferguson- Jłcughtonsche Carbaminatmethode. Neuere 

des'f'f»Se ĉ arau ’̂ ’m B lu t auBer den D ioarbonaten noch andere Transportform en 
"ece( vol'k°niinęn, veranlafiten die Vff. zu einer Anwendiing des Massenwirkungs- 
ey-np? 8 aUn C*as Glcichgewicht zwischen Aminosauren u. C 0 2 u n te r gleichzeitiger 
lierunmHn t r'er ^ on r̂o^ e- Aus alteren Angaben w ar bekannt, daB die D arst. u. Iso- 
u dal? I , '®a*ze von Am inosaurecarbam insauren nur in  s ta rk  alkal. Lsg. gelingt 
mit u- i 6 Umsetzung von C 0 2 m it Aminosauren gebildeten Carbaminatm engen 
daft 1a<i.] , em Ph steigen. E s konnte nun am  Beispiel von Glycinhgg. gezeigt werden,
unter T!MS P^an*on -O O C -R -N H , u. n ich t das Zwitterion _ O O C -R ,N H 3+ m it C 0 2 
mit A • -YOn Carbaminal (I) reagiert, 2. daB D iearbonat- oder Carbonationen n icht

- nnnosauren reagieren, 3. daB die I-Bldg. durch Formaldehyd unterbunden w ird .
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Eine U nters. der Ionisation von I  ergab, daB es sioh in Lsgg. von pn >  7 um  zweibas. 
Salze handelt. D am it ergibt sich fiir die U m setzung:

-O O C -R -N H , +  C 0 2 -O O C -R -N H -C O O - +  H+
Z~ A m -

die M assenwirkungskonstante zu A'Am =  (A m =)(H +)/(Z~) a c o 2 PcOi- Diese Um
setzung verlauft im  Gegensatz zur H ydratisierung von C 0 2 sehr rasch, u. es lieB sich 
der experimentelle Beweis fiir die Existenz eines derartigen „N icht-C arbonat“ -Gleich- 
gewichtes durch Best. der K onz. von I  u. des Partialdruckes von C 02 im  Gleichgewicht 
erbringen. Z ur U nters. d ienten Lsgg. von Glycin, A lan in  u. Cysteinsdure. A uf Grund 
m athem at. t)berlegungen werden schlieBlich auch fiir das ,,G esam t“ -Gleichgewicht 
Form eln abgeleitct, die die Konz. von I  ais eine Funktion von Ph, P c 02 bzw. der totalen 
gebundenen C 0 2-Menge fu r jede beliebige Aminosaure darstellen. Nach einer von 
AUSTIN u . M itarbeitem  (J . biol. Chem istry 64 [1922]. 121) angegebenen tonometr. 
M ethode un ter Benutzung des von F e r g u s o n  u .  R o u g h t o n  (J . Physiology 83. 68) 
ausgearbeiteten Verf. zur Best. von I  konnten auch die letzteren Gleichungen an  Glycin- 
lsgg. un ter Zusatz verschiedener Mengen von Base durch Verss. yerifiziert werden. 
D urch Zusatz von Kohlensaureanhydrase konnte die H ydratisierung von C 0 2 um das 
200—300-fache beschleunigt u. som it die letztgenannte Methode yerbessert werden. 
N ahere Einzelheiten im Original. —  E s wird au f die U nvollkom m enheit der Analysen 
von F a u r h o l t  (J . Chim. physiąue 21 [1924]. 400. 22 [1925]. 1) hingewiesen. (J. biol. 
Chem istry 112. 723— 58. Ja n . 1936. Philadelphia, Univ. o f Pennsylvania.) BerSIN- 

Alice Leigh-Smith und H. O. W. Richardson, Austausch von schweren Atomen 
in  Organometallmethylen. M it Hilfe der radioakt. Indicatorm ethode, bei der radioakt. 
Isotope benu tz t wurden, um  tlbergiinge yon Atomen anzuzeigen, erhielten Vff. An- 
zeichen dafiir, daB sowolil P b  ais auch Bi, wahrscheinlich ais Oxyde au f  einer metali. 
Oberflache niedergeschlagen, einen A ustausch eingehen kónnen m it dem Pb im Pb- 
(CH3)., u. dem Bi im Bi(CH3):! (bei gewóhnlicher Temp. in  A.). F iir Bi wurden die radio
ak t. Isotopen R adium  E u. T horium  C u. fiir P b  Thorium  B verw endet. Beispielsweise 
wurde ein Stiick Gold m it Th (B -+- C -+- C' - f  C") a k tm e r t  u. fu r 2 Stdn. in eine 
a th . Lsg. von Bi(CH3)3 getauclit. D ann wurde eine kleine Menge der Lsg. in einen 
Tiegel gebraclit, der sich in  einer m it N 2 gefiillten W lL SO N -E xpansionskainm er befand. 
D ie Lsg. vordam pfte u. zuweilen setzte sich Bi(CH3)3 an ’ den K am m erw anden  ab 
(moglicherweise durch Spuren 0 2 oxydiert). Die charakterist. a-Spuren von Th (C +  0) 
wurden beobachtet u. zwar gingen sie von Stellen der K am m er aus, die von dem Tiegel 
en tfern t lagen; daraus geht hervor, daB eine fliichtige Verb. von T h C gebildet worden 
ist, dio m it der Lsg. yerdam pfte. Die Annahme, daB die fliichtige Verb. Th C u. nicht 
T h B en thalt, w ird durch die Geschwindigkeit gestiitzt, m it der die a-Spuren ab- 
nalm ien. W urde R a E  au f  N i in Bi(CH3)3-Lsg. getaucht, so konnten nach einigen 
Tagen die a-Partike l von Polonium in der ganzen K am m er beobachtet werden. Wurden 
an  Stelle von Bi(CH3)3 N(CH3)3, Si(CH3)4 u. Sn(CH,)., yerw endet, so war die beob- 
aclitete fliichtige a-A ktiv ita t zu klein, um  eindeutig yon der n. V erunreinigung unter- 
schieden werden zu kónnen, u . sicher y o n  der m it Bi(CH3)3 u. Pb(CH 3)4 beobachtetea 
yerschieden. Dies dcu te t darau f hin, daB der AustauschprozeB hauptsachlich zwischen 
A tom en der gleichen A tom zahl s ta ttfin d e t u. daB keine Spaltung des Molekiil3 u ^ c r 
Freiwerden von CH3 e in tritt. Bei Verss. m it Pb(CH3)4 u. Th (B +  C +  C' +  ^  ) 
w urde sofort beim Beginn der Verdampfung die a-Em ission von Th (C +  C') beoo- 
ach te t u . zw ar gehen die a-Partike l vom Gas aus; dadurch wird die un erw arte te  y g ''-  
einer fluchtigen Bi-Verb. angezeigt. Andererseits stin u n t die Abnahme der A ktm ta 
m it der H albw ertszeit von Th B iiberein, das daher m it T h  C iiberdest. sein mu ■ 
Diese Erscheinung findet eine Erklarung, wenn die O xydation von Bi(CH3)3 in ae 
Pb(CH 3)4-Lsg. yerhindert oder yerzogert wird. Die Lsg. en th a lt dann Gleichgewicn s 
mengen von Th C (CH3)3 u. Th B (CH3)4, die zusam men verdam pfen werden. ature, 
London 135. 828— 29. 1935. London, K ins ’8 College u. Bedford College.) CORTE- 

R. O. Gibson, E. W. Fawcett und M. W. Perrin, Der E in fłu fi des D r u c k e s ^  
Reaktionen in  Losung. I .  N a triu mdth yla t und Athyljodid bis zu 3000 kg/qcm. II . ^r\ ~  
und Athyljodid bis zu 8500 kg/qcm. Die G eschwindigkeitskonstanten der Rk. zwisc 
N a-A thylat u . Athyljodid  in  A. wurden bei 1 u. 3000 kg/qcm u. Tempp. zwischen 
u. 30° in 0,1-mol. Lsg., sowie bei 25° u . Anfangskonzz. an  A thylat zwischen ’
0,5-mol. bestim m t. D as Y erhaltnis kv/k  =  1,6 in einer 0,1-mol. Lsg. ist yon der le ■ ^  
unabhangig. Bei 25° n in im t das V erhaltnis m it steigender Anfangskonz. des At - 
zu. Aus den erhaltenen W erten wurden die K onstanten  A  u . E  der Ae k h e .
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Gleichung berechnet, wobei sich zcigte, daB der EinfluB des Druckes au f einer Zu- 
naKmo von A  beruht, w ahrend E  konstan t zu bleiben sclieint. Dio Geschwindigkeits- 
konstanten fur die B k. zwischen P yrid in  u. Alhyljodid  in  Aceton wurden fur Drucke 
von 1, 2975, 5000 u. 8500 kg/qcm bei Tempp. zwischen 20 u. G0° bestinim t. Bei 40° 
ist die Geschwindigkeit bei 2975 kg/qem 7,2-mal, bei 5000 kg/qcm 15,3-mal u. bei 
8500 kg/qcm 47,5-mal groBer ais bei 1 kg/qcm. Berechnung von A  u. E  ergab, daB 
beide K onstanten m it steigendem D ruck zunehmen. F e iner wurde dic lik . in H exan 
u. A. bei 60° u. 1 bzw. 3000 kg/qcni D ruck untersuoht, wobei sich zeigtc, daB der E in 
fluB des Druckes annahernd unabhangig von der N a tu r des Losungsm. ist. Bzgl. 
apparatiyer Einzellieiten ygl. Original. (Proc. Roy. Soc., London. Ser. A. 150 . 223—40. 
1935.) Co r t e .

Max Born, Ober die Theorie der o-plischen Aktim tdt. I. Allgemeine Theorie eine.i 
Systems gekoppelter isotroper Oscillatoren. I I .  Molekule m it einer bindren Symmetrie- 
achse. Die A rbeit en th a lt eino ausfiihrliche D arst. der Theorie des Vf. iiber das opt. 
Drehungsvermogen. D as Molekiil wird ais ein System  isotroper Oscillatoren aufgefaBt. 
die dureh Coulombkrafte gekoppolt sind. Ih re  Wecliselwrkg. wird m it Hilfe der 
iStOrungsmethode berechnet. Die erhalteno Form el is t ziemlich kompliziert, kann 
aber fiir speziello Fallo bedeutend yereinfaeht werden. F iir Diaminospiroheptan bo- 
rechnet Vf. ein Drehungsvermógen yon 2,3°/cm, das liinroichend genau m it dem von 
Po pe  u. J a n s e n  gefundenen W ert von 2°/cm tibereinstim m t. (Proc. Boy. Soe., 
London. Ser. A. 150 . 84— 105. 1935. Cambridge.) Co r t e .

Max Pestemer und  Lotte Wiligut, Die Ultranioleltabsorption einiger aromatischer 
Kohlenwasserstoffe. 3. Z ur Konstitution des Tetrahydrodiphenyls. (2. ygl. C. 19 3 5 . I. 
“339.) Wie in der 2. M itt. gezeigt wurde, andert sieli bei der Einfiihrung einer einfaehen 
Alkylseitenkette in Bzl. wohl die F einstruk tu r der Absorptionsbando des Benzols, 
nicht aber die Hóbo der B andę (Benzol, log fimas =  2,34; n-Propylbenzol, log emax =  
-,39). T ritt jedoch in der A lkylseitenkette eine D oppelbindung in  konjugierter S tellung 
zum Benzolkem auf, so zeigt die Absorptionsbando eine auBerordentliehe Erhóhung 
der Extinktion. Die Messungen an  Propenylbenzol (S c h o r n in g ,  Diss. Berlin 1933) 
u u  ‘an 11 • O ktylstyrol (R a m a r t-L u c a s  u. A m a g a t, C. 19 3 2 . I I .  3872) zeigen,
daB hier Extinktionserhohungen um  m ehr ais eine Zehnerpotenz gegenuber dem  Benzol 
aiutreten. Eine besonders starkę Extinktionserhóhung fanden Vff. beim a-Phenyl- 
*>)'-pentadien, desson E x tink tion  sogar stiirker ist, ais die des D iphenyls. Męssung der 
Absorption des durch Red. von D iphenyl m it N a u. Amylalkohol hergestellten Tetra- 
['lltlmdiphenyls (vgl. F l e i s c i i e r  u. SlEFERT, Liebigs Ann. Chem. 4 2 2  [1921]. 310) 
!u ‘exan u. C ą O H , ergab eine Bandę, die der des Styrols u. Propenylbenzols besonders 
1 Z?i j^r c*er E stin k tio n  selir ahnlich war, woraus Vff. folgern, daB das Tetra-
lydrodiphenyl m it dem bekannten l-Phenylcyclohexen-(l) ident. ist. W are die Doppel- 
Jinuung des hydrierten Benzolkernes n ich t konjugiert m it den D oppelbindungen des 
nuereii Benzolkerns, so ware namlich eine A bsorptionsbando zu erw arten, die der des 
Hyl- bzw. Propylbenzols ahnlich is t (ygl. SCHORNING, 1. o.). Bzgl. der Absorptions- 

iiessungen u. K urven fiir Styrol, a-Phenyl-a.,y-pentadien, D iphenyl u. Tetrahydro- 
«We,vyl in H esan  u. CH3OH ygl. das Original. (Mli. Chem. 60. 119— 28. 1935. Graz,

'  Co r t e .

D j. P ra p a ra tiv e  o rg an lsch e  C hem ie . N a tu rs to ffe .
it A,lb®rt Hennę und Elbert C. Ladd , Fluorochlordthane. undFhiorochloratliylene. I I .  
ShT' 1934. I I . 2205.) D urch B ehandlung von Pentach lorathan , CHC1X'C13, m it 
p ,^ e n ts tc h e n  ais H auptprodd. CHCl2CCltF  u. CHCI^CCIF,, u. in sehr kleinen Mengen

■ iLCIF*  u. CHF.iCClF2. CHCIFCCI3 w urde dargestellt nach dem Sehem a:
CHCljCHCl, sbFt>- CHC1FCHCU ^ > -  CHF=CC12 

CHC1FCC13 m it ŚbF* behandelt, so bildet sich CHFCICCIJP. CHF„CCI3 
Eehen 1 ^ urc^ teilweise Chlorierung von CHF»CHC12 im  Sonnenlieht. Aus-
atomr, VC?! , n  llaJ°genierten A thanderiyy., wurden durch E ntfernung zweier Halogen- 
CIIPl , , s  *n alkoh. Lsg. die folgenden A thylenyerbb. dargestellt: C H F —CCI,Ł ,

Von aZ! ■ ’ p H c l= c F t , u. sehlieBlieh noch CH C IBr-CC IFBr u. CHClBrCF2Br. 
sowie At Cln7f n,cn Verbb- w urden F F ., K pp., D .D., n«, n D, n^, Mol.-Refr. bei 20", 
die Tint omrc’ral;-tion des F-A tom s bestinim t. Im  folgenden sind in dieser Reihenfolge
1 699 Qo')oẐ animengestellt bedeutet n ich t bestim m t): CHC12CC12F  — 82,6°, 116,6°, 
’ v , r / '  1’44034. 1.448 73, 1,458 73, 30,711, 0,907; CHC1FCC13 — 95,35°, 117.0°,xvm. i .  267
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1,025 25 (20°), 1,450 05, 1,452 53, 1,458 61, 30,878, 1,074; CHC!2CC1F„ — , 71,9, 1,5447 
(25°), — , 1,3889, — , 25,92, 1,06; CHC1FCC12F  — , 72,5, 1,558 68 (20°), 1,392 16, 1,394 19, 
1,398 73, 25,003, 1,083; CHF2CC13 — , 73,0, 1,566 13 (20°), 1,395 90, 1,397 87, 1,402 78, 
26,100, 1,136; CHC1FCF2C1 — , 28°, 1,496 (10°), —, — , — , 25,92, 1,06; CHF2CF2C1 —, 
— 12°, — , — , — , — , CHF=CC12 — 108,8°, 37,3°, 1,383 27 (20°), 1,401 12, 1,403 64, 
1,410 31, 20,300, 0,697; CHC1=CC1F— , 35,1°, 1,4032 (16,5°), —, 1,372, — ; CHCl=CF2 
— , 2,4°; CHCIBrCCIFBr — , 163,5°, 2,2833 (23°), — , 1,5160; CHClBrCF2B r —, 118,7°, 
2,2319 (25°), — , 1,4611. (J . Amor. chem. Soc. 58. 402— 03. M arz 1936. Columbus, 
Ohio, S taatsuniv ., D epartm ent o f Chemistry.) GoTTFRIED.

Albert L. Henne und  Donald M. Hubbard, Fluorochlorathane. und Fluorochlor- 
iithylene. I I I .  (II. vgl. vorst. Ref.) Ausgehend von asym m . Tetrachlorathan, CHJOICCI3, 
wurden durcli Behandlung m it SbF3 +  10° SbF5 oder durch H F  in Ggw. von SbF5 
dargcstellt G lhCICCLF  u. CH2CICCIF„. Es gelang nicht, weitere fluorsubstituierte 
D e riw . zu erhalten ; besonders wurde die CH2C1-Gruppe nich t angegriffen. CH2C1CC13 
wurde erhalten  durch Chlorierung von A thylchlorid im Sonnenlicht; an  Nebenprodd. 
wurden isoliert CH3C'HCl2 u . CH3GCl3. Von den Verbb. wurden bestim m t F ., Kp-> 
D .2°, ii ,, nu , n ;), M oi.-Refr.a , M ol.-Refr.u, M ol.-Refr.^, A tom refraktion fiir Fot, Fu  u. I'V 
In  dieser Reihenfolge sind in der folgenden Aufzahlung die D aten  angegeben: CH3CHC12 
— 97,4°, 57,1°, 1,1755, 1,413 85, 1,416 38, 1,422 13, 21,04, 21,18, 21,40; CH3CC13 —30,4, 
73,9°, 1,3492, 1,435 98, 1,438 38, 1,444 80, 25,85, 25,97, 26,30; CHC12CH2C1 —37,4°, 
113,3°, 1,4411, 1,467 98, 1,470 64, 1,477 31, 25,73, 25,86, 26,17; CH2C1CC13 —68,1°, 
129,2°, 1,5532, 1,479 07, 1,482 11, 1,489 06, 30,64, 30,81, 31,19; C H 2C1CC12F — 104,7°, 
88,0°, 1,4921, 1,422 69, 1,424 84, 1,430 55, 25,82, 25,94, 26,34, 1,01, 1,00, 1,11; CH2C1- 
CC1F2 — 101,2°, 46,8°, 1,4163, 1.360 19, 1,361 93, 1,366 05, 21,04, 21,13, 21,34, 1,08, 
1,08, 1,07. (J . Amer. chem. Soc. 58. 404—06. Miirz 1936. Cincinnati, K e ttE R IN G  Lab., 
Medical College, Univ.) G o t t f r i e d .

L. W. J. Newman und H. N. Rydon, Mechanismus der Umwandlung von 
Ay-Butenol in  AP-Butenylbromid. L i n s t e a d  u. R y d o n  (C. 1935. I . 2002) haben ge
funden, daB Ay-Butenol (1) durch ein h. Gemisch von H 2S 0 4 u. H B r in ein Gemisch 
von Afl-Butenylbromid (IV) u. zlV-Butenylbromid (III) umgew andelt wird. Vff. habcn 
diese R k. naher untersueht. D afiir muBte m an Gemische der Alkohole u. Bromido 
analysieren kónnen. Ais geeignete Rk. fiir die Alkohole erwies sich die Yeresterung 
m it H B r (D. 1,48) bei R aum tem p .; AP-Butenol (II) reagiert leicht, I  iiberhaupt nieht. 
F iir die Bromide eignet sich dio Hydrolyse m it wss. Aceton bei R aum tem p.; I '  " irj 
liydrolysiert, I I I  n ich t angegriffen. — I u. I I  werden n ich t verandert durch: 100-stu. 
R ochen fiir sich; 48-std. E rhitzen m it 30% ig. K O H  au f 100°; 6-sld. Koclien mit Lg- 
oder A cetanhydrid u. H ydrolyse der gebildeten A cetatc. I I I  u. IV  werden nicht yer- 
iindert durch : 24-std. E rhitzen  fiir sich im  R ohr au f  100°; 24-std. E rhitzen mit 50 /0'g- 
H 2S 0 4 oder H B r (D. 1,48) im R ohr au f 100°. W ird  aber I  aus einem Geinisch \on 
H B r u. I I 2S 0 4 dest., so resultiert ein Geinisch von 74%  IV  u. 26%  II I . Die Vermutung 
lag nahe, daB sich folgende R kk. abspielen:

CH2 : C H • CH2• CH2■ OH CH2 : C H -C II : CH2 + H B r > -  C H 3 - C H :  CH-CH2Br.
Dicselbe h a t sieli ais richtig  erwiesen, denn: 1. T ropft m an I bei 120° in 50°/qig’ 

I I 2S 0 4, so bildet sich Buiadien  (identifiziert ais Tetrabrom id). 2. L eitet man Butat ie 
durch  ein h. Gemisch von H B r u. H 2S 0 4 von derselben Konz. wie bei der c
Bromids. so erhalt m an eine F rak tion  98— 105°, welclie aus 89%  IV  u. 11% 1“  
steh t. Der hóhere Geh. des obigen Gcmisches an I I I  is t wohl au f direkte V erC3t^ } J^  
des I  zuruckzufiihren. — Im  Zusam m enhang m it einer A rbeit von YOUNG u.
STEIN (C. 1936. I. 1847) wollten Vff. m ittels der obigen analy t. Yerff. dic 
sierung des a.-MethylallyIalkohols zu I I  untersuchen. Dieser Alkohol u . ^ Iy l'L>. 
reagieren jedoch genau wie I I  u. IV , weil sich das Gleichgewiclit CH2: C H -CH(CH3r -  
CH3'C H : C H -CH 2-X sehr schnell einstellt. ..^o

V e r  s u  c h e. D arst. von I  wie 1. c .; w iederholt iiber N atronkalk  dest. Kp* '
D .204 0,8531, n D2° =  1,4109, MD =  20,90 (ber. 21,70). 3,5-Dinitrobenzoat, CnH iUu,-v- 
F . 59°. —  AV-Butenylbromid (III), C4H ,B r. D arst. 1. e. K p. 98— 102°, D.2°4 1 . ^ " -  
n D=° =  1,4627, Md =  27,83 (ber. 27,97). —  AP-Butenol (Crotijlalkohol) (II). 
pension von 400 g Crotonaldehyd u. Cu-Zn-Paar aus 400 g Z n-Folie  in , f  itriert. 
635 ccm Eg. yersetzt, nach Verschwinden des Aldehydgeruches (ca. 3 Tage) ii ’ 
m it N aO H  alkalisiert u. m it D am pf dest., D cstillat m it K 2C 03 gesatt., ausgeather " 
w iederholt iiber N atronkalk  dest. 40— 60 g. K p. 119°, D .;u, 0,8496, nn- — >



1936. I. I)j. PBAPABAfIVE OEflANlgCHE CHEMIE. NATUtSSTOFffc. 4143

Md =  21,54 (ber. 21,70). p-Nitróbenzoat, Gn H u 0 4N, F . 44°. 3,5-Dinitrobenzoul, 
Cu H10O8N 2, F . 51°. Phenylcarbainat, Cu H 130 2N, F . 65°. —  AP-Bulenylbromid (IV), 
C4H-Br. Gemisch yon 45 g I I  u. 14 g Pyrid in  bei 0° w ahrend 3 Stein, in 67 g P B r, 
eingeruhrt, dest. usw. K p. 101— 104°, D .2°4 1,3280, n D2° =  1,4616, MD =  27,96 
(ber. 27,97). — Umwandlung yon I  in IV : Gemisch von 14,3 g B r u. 18,5 g Eis m it 
S02 reduziert, 10 g I  zugegeben, in  die h . Lsg. un ter R uhren 9 ecm konz. H 2S 0 4 ein- 
getropft u. dabei dest., solange noch etw as uberging, Prod. m it verd. N aOH  u. W. gc- 
wasehen u. redest. F rak tion  97— 106° bestand aus 74%  IV u. 26%  I I I .  (J . chem. 
Soc. London 1 9 3 6 . 261— 64. Febr. London, Irnper. Coli.) L in d e n b a u m .

D. B. Killian, G. F. Hennion und  J. A. Nieuwland, D ie Darstellung einiger 
Ketale der Alkylacelylcne m it hoheren Alkoholen. 7. M itt. iiber die Chemie der A lkyl- 
ncetylene und ihrer Additionsrerbindungen. (6. vgl. C. 1 9 3 6 . I . 1600.) Die C. 1 9 3 4 . I I .  
2064 beschriebene D arst. von K etalen aus Alkylacetylenen u. Methanol m it HgO +  B F3 
ais Katalysatoren lieC sich (auch un ter abgeanderten Bedingungen) m it h o h e r e n  
prim. Alkoholen n ich t durchfiihren, es entstanden stets polymere P rodd. W urde jedoch 
etwas Trichloressigsaure (0,2— 1 g pro Mol angewandtes Acetylen) zum K atalysatoren- 
gcmiach gegeben, so verlief die R k. g la tt un ter Bldg. von 2,2-Dialkoxyalkanen in hoher 
Ausbeute. So reagierten aber n u r d i e n .  p r i  m.  A l k o h o l e ;  dio Isoalkohole usw. 
reagierten iiberhaupt n icht, oder nur iiuCerst schwierig; Vff. werdon die Griinde fur 
dieses Verh. noeh aufklaren. —  Es wurden die K etale R —C(O R')2—CH3 des n-Butyl- 
u. des n-Amylacetylens m it A., n-Propanol, n-Butanol, n-Pentanol u. n-Hexanol dar- 
gestellt.

2,2-Didthoxyhexan, C10H 22O2; K p .la 68—69°; D .25 0,835; n D25 =  1,4087; M R D' =  
51,59 (ber. 51,67) (vgl. E v la m p ie v , J .  Russ. Phys.-Chem. Soc. 5 4  [1922/23]. 462). —
2,2-Dipropoxyhexan, C12H„60 2; K p .18 95—97°; D .25 0,836; n D“  =  1,4160; M R n'  =  
60,71 (ber. 60,91). — 2,2-Dibutoxyhexan, C14H ,0O2; K p .u  115—117°; D .2S 0,837; 
nn25 =  1,4240; M R n'  =  70,16 (ber. 70,15). — 2,2-Dipentoxyhexan, C10H 34O2; K p .ls 141 
bis 143°; D .25 0,839; n n 25 =  1,4285; M R D' =  79,30 (ber. 79,39). —  2,2-Dihexoxy- 
wcan, C18H 380 2; K p .8 143— 144°; D .25 0,839; n D25 =  1,4322; M R D' =  88,45 (ber. 
88,63). — 2,2-Diathoxyheptan, Cu I I240 2; K p .18 81—83°; D .2S 0,834; n D25 == 1,4132; 
M RD' =  56,28 (ber. 56,29). — 2,2-Dipropoxyheptan, C13H 280 2; K p .18 107— 109°; 
D-'5 0,836; n D25 =  1,4191; M R D' =  65,34 (bor. 65,53). — 2,2-Dibutoxyheptan, 
% Hm02: K p .18 134— 136°; D .25 0,837; n n 25 =  1,4252; M R D' =  74,65 (ber. 74,77). — 
A2-Dipent0xyheptan , C17H 360 2; K p .I7 148— 150°; D .25 0,839; n D25 =  1,4310; M R u' =  
84,02 (ber. 84,01). (J . Amer. chem. Soc. 58 . 80— 81. Ja n . 1936. Indiana, U niv. o f N otre 
Uame0 _ P a n g e i t z .
_ Wiemann, Allgemeines Verfahren zur Synthese der cc,a'-diathylenischen Clykole 
rf ^  (OH)-CH(OH)- R '.  Ubergang gewisser dieser Glykole zu den Zuckem . K urze 
iq q ć nT°h a  R- hebd- Sćancc3 A cad- Soi- T8'- C- 1933 - L 175!)- 1934. I. 1301. I I .  2678; 
p . 5- I. 3918. I I .  1342. N aehzutragcn is t: Das Gemisch der beiden stereoisomeren 

'nyjyrapenylglykole lieferte m it Phenylisocyanat ein Bisphenylcarbamat, C21H 220 4N 2, 
aus u. A., F. 151,5— 152°, w ieder fest, dann F . 160°. Daneben ein anderes, tiefer 
sciim. Phenylcarbainat, welches n ich t rein erhalten wurde. — F u r Propenylcitrylglykol 
p ' jetzt D ,224 0,9304, ud22 =  1,4930 angegeben. —  Die bei der D arst. des Vinyl- u. 
/Topenyleitrylglykols ais Nebenprod. gebildete Verb. C20H 3„O wurde durch Red. des 
n 20 " ntcr denselben Bedingungen m it guter Ausbeute erhalten  u. zeigte D2°4 0,9051, 
■D, 1,4975, sehr beweglicho FI. im  Gegensatz zu den yiseosen Glykolen. E s handelt

S d  cheinlich um den A ldehyd (CHt )tC : CH ■ OH2 • C II, ■ C(CH3) : C R  ■ C{CHO) -.CH ■ 
rat i 3) ’CHi 'C H t 'C H : C(C II3).,, denn die Verb. fa rb t SOHlFFsehes Reagens yiolett-

"ó ,  e‘n Semicarbazon, aus W ., F . (bloc) 305°. —  Durch Red. eines Gemisches 
elvt l n<P‘ » > »xa l**yd  u- l 1/* Mol. Acrolein wurden erhalten: 0,05 Mol. Divinyl- 
in " i  i? Benzylalkohol, ca. 0,5 Mol. gemisclites Glykol u . ein fester R iickstand,
O w nr?ni Hydrobenzoin (F. 137°) festgestellt wurde. Phenylvinylglykol, C10H 12O2 =  
vnn P (0 H ) ' CH(°H ) ■ C H : CH,, yiscose FI., Kp.„ 9 132— 133°, in  fl. L uft zu P n lre r 
X n V  bis — 150 crstan-end, D .214 1,1046, n D*4 =  1,5508, MD =  47,35 (ber. 47,36);
i. > ar Gemisch der beiden Stereoisomeren. T i f f e n e a u  u. W e i l l  (C. 1 9 3 5 . I I .  357) 
Ben-; nur eines der beiden Glykole erhalten. — Durch Red. von je 1 Mol.
6 lv i 1 S -  u - Crotonaldehyd: 0,2 Mol. Benzalkohol, 0,23— 0,25 Mol. gemischtes 
CVT m d l r  Dipropenylglykol u . R iickstand. Plimylpropenylglykól, Cn H i40 2 =  
D6" 5\  n4°nH) • CH( ° H > • C H : C H • CH3, K p ., „ 139°, in fl. L u ft fest, F . — 25 bis — 10°.

4 n D21 =  1,5425, Md =  52,23 (ber. 51,92). — Red. von 32 g a,fi-Dimelhyl-
267*
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acrohin  orgab: 1. 8 g Di-[a,p-dimethylvinyl]-glykol, C10H 18O2 =  CH3-C H : C(CH3)- 
C H(OH )-CH(OH )-C(CH 3):C H -C H 3, K p .la 133— 135°, D .%  0,9653, n D20 =  1,4821, 
Md =  50,48 (ber. 50,49), Geraisch von symm. u. rac. V erb.; durch Abkiihlen teilweise 
Bliittchen, F . 36— 38°, sehr hygroskop., wahrscheinlieh das symm. Isomere. 2. Etwas 
fl,y-Dimeihylallylalkohol, C5H 10O =  CH3 • C H : C(CH3) • CH2 • OH, schwer isolierbar, weil 
m it A -  u . W .-D am pf fliichtig, K p. 137— 139°, D .21„ 0,8794, n D24 =  1,439, Md =  27,65 
(ber. 26,35), n ich t rein. — Red. von 14 g cc-Methyl-fi-athylacrolein ergab: 3 g 4,7-Di- 
methyldecadien - (3,7) - diol - (6,6) ,  Cr H 220., =  C2H 5 • G H : C(CH3) • CH(OH) • CH(OH) ■
C(CH3) : C H 'C 2H5, K p .12 148— 149“, D.20, 0,9455, n D20 =  1,4811, Md =  59,60 (ber. 
59,73), Isomerengemiseli; bei R aum tem p. teilweise krystallisierend, aus PAe., F. 72 
bis 73°, wohl das symm. Isomere. 2. (i— 7 g p-Melhyl-y-athylallylalJcohol, C0H 12O =  
C2H 5 • C H : C(CH3) • CH2 ■ OH, K p .j2 62—63°, U .21, 0,8501, nn24 =  1,4440, Md =  31,22 
(ber. 30,97). —  Red. von 42 g a,/3-DimethyJacrolein u, 28 g Aerolein ergab: 12 g Di- 
yinylglykol, 5 g Tetram cthyldivinylglykol u. 3 g Vinyl-[a,f}-dimettiylvinyl\-glykol, 
C8I Iu 0 2 =  CH3-C H :C (C H 3)-C H (O H )-C H (O H )-C H :C H 2, k p .12 116— 117°, D.244
0,997 74, n D24 =  1,4808, Md =  40,50 (ber. 41,26). — Red. von je 0,5 Mol. cc,^-Di- 
methylaerolein u. Crotonaldehyd ergab: 0,08 Mol. D ipropenylglykol, sehr wenig Tetra- 
m ethyldiyinylglykol u . 0,1 Mol. Propenyl-\a,p-dimethylvinyl]-glykol, C9H 160 2 =  CH3- 
C H :C (C H 3)-C H (O H )*C H (O H )-C H :C H -C H 3, K p .12 124— 125°, D .244 0,9697, n D24 =  
1,478, Md —• 45,31 (ber. 45,87). — Red. von 40 g a-M ethyl-/?-athylacrolein u. 28 g 
C rotonaldehyd ergab: 3 g  Dipropenylglykol, 9 g  Żwischenprodd. u . 17 g Propenyl- 
[«-meiliyl-P-aihylvinyV\-glykól, C10H lsO„ =  C2H 5-C H : C(CH3)-C H (0H )-C H (0H )-C H : 
CH-CH„, K p .j2 130— 131°, D .244 0,9637, n D24 =  1,4791, MD =  49,73 (ber. 50,49). -  
Red. von 40 g a-Mcthyl-/?-iithylacrolein u. 30 g a,/?-Dimethylacrolein ergab: 4 g Tetra- 
m ethyldiyinylglykol, 5 g Zwischen- u. E ndprodd. u. 15 g [x,f}-Dimethylvinyl]-[o.-'melltyl- 
P-atkylvinyl]-glykol, Cu H 20O2 =  C J I 5 • C H : C(CHS) • CH(OH) • CH(OII) • C(CH,): CH- 
CH3, K p .12 140— 141,5°, D .244 0,9452, n D24 =  1,478, MD =  54,78 (ber. 55,11). — 
Naeh den Ausbeuten an  gemischten Glykolen kann m an die Radikale der Aldehyde 
in folgende Reihe ordnen: Phenyl, Furyl, Vinyl, Propenyl, C itryl, Dimethylvinyl, 
M ethylathylyinyl. 2 einander folgende Aldehyde geben gute Ausbeuten an gemischtem 
Glykol; die Ausbeute n im m t m it der E ntfernung  der beiden Aldehyde ab. Benzaldehyd 
weioht etw as ab , indem  er auch m it Aerolein u. Crotonaldehyd gute Ausbeuten gibt- 

Die Trennung der diastereoisomeren Glykole gelingt haufig g u t durch Umwaiul- 
lung in  die B isphenylearbam ate. F iir die Regenerierung h a t Vf. ein neues Verf. aus- 
gearbeite t: Man kocht 1 Teil Phenylcarbam at m it 2 Teilen k ryst. B ary t in  absol. A. 
ca. 20 S tdn. u n te r Riihren, wobei g latte  U m esterung in  die freien Glykole u. Carbanil- 
saureathylester erfolgt. M an filtrie rt, fa llt etw as gel. B ary t m ittels C 0 2, filtriert wieder, 
g ib t etw as W . zu, en tfern t den A. im  Vakuum , dekan tiert die wss. Lsg. vom Carbanil- 
siiureester, a th e r t sie aus usw. —  Zerlegung des D iw nylglykols von GRINER mittels 
der Tetrabrom ide ygl. LESPIEAU u . Vf. (C. 1 9 3 3 . I .  1760), fem er VAN ROMBUP.GH 
u. v a n  H a s s e l t  (C. 1 9 3 2 .1. 3162). Durch Umsetzen des Glykols m it Phenylisocyana 
u. fraktioniertes U m krystallisieren aus A. wurden 2 Bisphenylearbamate, F F . 181 di 
181,5 u. 124°, erhalten. Aus ersterem  das sym m. Olykol, F . 17— 18°, V -19* } ’ 
n o 10 =  1,4810; aus letzterem  das rac. Olykol, F . 14°, D .194 1,017, ni)19 =  Y 
Zerlegung des D ipropenylglykols von C h a r o n  vgl. C. 1 9 3 4 . I . 1301. Das tiefer scnin. 
Bisphenylcarbamat zeigte naeh U m krystallisieren aus CC14, dann A. F . 168“ u. IieK* 
das rac. Olykol, F . 23— 24°. — t)berfulirung der Glykole in  H ex ite : 50— 60 g Agv * 
in  5 1 W . losen, Glykol (geringer OberschuG) u. Lsg. von 0,5 g 0 s 0 4 in 10 ccm v>. * 
geben u. bis zum  yolligen Verschwinden des AgC103 (Probe m it HC1) stehen Jass 
(3—5 M onate); F il tra t im V akuum  vollig yerdam pfen, 50— 100 ccm absol. A.. z»Se 
u. schwaeh erwarm en, wobei der IIex it auskrystallisiert. — Allodidcit oder A ll i t fa . .  
1.1760), C0H u Os, bildet aus W. +  A. mkr. Prism en, F . 149“. Hexaacetylderiv„

H  OH o n  H  H aus yerd. A. N adeln, F . 61°. -  Der Methyl
I V , I j h e s it von  F . 190° is t M dhylm anw t u ..be

CHS— C — O --------- C— C— C— CHa-0H  sitz t nebenst. K onfiguration. D e r  D i m e t f l m -

j-  i  o h  ó h  “  ™ i -o h  h  u  o h  o e  m o f i .
(Ann. Chim. [11] 5. 2G7—336. Marz 1936. Paris, Ecole norm ale Super.) L iot^ ba^  •

D. L. Vivian und E. Emmet Reid, Die Darstellung einiger 
sulfonsduren. E s w ird die D arst. u. Eigg. von geradkettigen primiiren b Ł Jen 
m it 3—6 C-Atomen beselnieben. Propyl-, Amyl- u. Hęxylsulfonsauro wurden <
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friiher (vgl. C. 1931 . I I . 2984) erhaltenen Ba-Salzen durch Fiillung des B a m it H 2S 0 4 
dargestellt. Butylsulfonsaure wurde durch O xydation von n-B utylm ercaptan m it 
konz. HNOj naeh Fallung ais Pb-Salz u. Zers. des letzteren m it I I2S erhalton; in 
schlechterer Ausbeute en ts teh t sie auch durch Oxydation von B utyldisulfid (K p .12 107 
bis 109°, aus C4H 9SH) m it HNO:1. Die reinen, W .-freien Sulfonsauren wurden aus 
den konz. wss. Lsgg. durch wiederholte D est. un ter 1 nun gewonnen; ihre h. Diimpfe 
greifen Gummi an, selbst im  V akuum  erfolgt bald Dunkelfarbung. Die R einheit der 
Sauren wurde durch T itra tion  (M ethylorango ais Indicator) erm itte lt, sie betrug fiir 
Propyl 99,2, B utyl u. Amyl 100, H exyl 99,8%- Melhylsulfojisaure ( B e r th o u d ,
C. 1929. II . 3220), K p .10 167°, F . + 20°, <Z“ 4 =  1,4844; Alhylsulfonm urc  ( B e r th o u d ,
1. c.), P. — 17°, (Z25.) =  1,3341; n-Propylsulfonsaure, K p .j 136°, F . + 7 ,5°, d25, =  1,2510; 
n-Bulylsulfonsaure, K p .0,5 147°, F . — 15,2°, rZ254 =  1,1906, daĄ =  1,2117; n-A m yl- 
sulfonsaure, E p .j 163°, F . +15,9°, d'a Ą =  1,1226; n-H exylsulfomdurc, K p .t 174°, 
F. +16,1°, (Z254 =  1,1047. Vergleich der F F . der Sulfonsauren m it den entspreehenden 
Carbonsauren ergab eine bemerkenswerte U bereinstim mung der A lternation in beiden 
Reihen. n-Butylsulfo>i.sdurcchlorid, aus dem K -Salz der Saure m it PC15, K p .n  90°, 
<̂“ 4 =  1,2140, <Ź°4 =  1,2404. M it Bzl. bei 80° reagierte Butylsulfonsaure n ich t u. ihr 
Anilinsalz (F. 162°) wurde beim E rhitzen au f 130° n ich t yerandert, w ahrend Anilin- 
sulfat zu Sulfanilsaure um gelagert wird. (J . Amer. chem. Soc. 57 . 2559— 60. Dez. 
1935. Baltimore, M aryland, Johns Hopkins Univ.) S c h i c k e .

Wilhelm Bockemiiller und Friedrich Wilhelm Hoffmann, Ober Carbonsiiurc- 
hypohalogcnile. Wie friiher gezeigt wurde (O. 19 3 3 . II . 3111), en ts teh t bei der Einw. 
von F 2 auf K órper m it olefin. Doppelbindung nich t n u r das Additionsprod. T, sondern 
auch ein dimeres Rk.-Prod. II. Um zu priifen, ob diese 2. R k. fiir F , spezif. ist, wurde 
Cl2 auf unverd. Allylchlorid oder dessen Lsg. in CCI, einwirken gelassen, wobei jedoeh 
unter wechselnden Bedingungen nur 1,2,3-Trichlorpropan erhalten  wurde. W urde dio 
Chlorierung in Eg. durchgefiihrt, so en tstand  neben Trichlorpropan 2,3-Dichlorpropanol-
1-acelat, das durch Addition von Acetylhypoehlorit, dem R k.-Prod. von Eg. u. Cl2, au 
Allylchlorid entstanden is t (III, IV). Die R k. III is t un ter diesen Bedingungen eine

1 I I  > C - Ó - Ó — C <  n i  CH3COOH +  Cl2 CH3COOCI +  HC1
1' F I I F

IV  CH3COOCl +  CHa= C H —CH2— Cl — CHa. COO- CH2-C H C l-C H aCl 
Gleichgewichtsrk., u. das Gleiehgewicht liegt weit au f der Seite des Cl2. Dies ergibt sich 
emerseits aus der relativen Bestiindigkeit einer Cl2-Eg.-Lsg. u. andererseits aus den Eigg. 
der Carbonsaurehypohalogenite. DaC die R k .: R-COO H  +  X , ^  R-COOX +  H X  
®ule Gleichgewichtsrk. ist, ergibt sich daraus, daB sio sich bei E rsatz der Carbonsaure 
A q c*er?n Salze zu Ende fuhren laBt; am  glattcsten gelingt dies bei Verwendung der 
Ag-&alzo in einem indifferenten Medium, wie CC14, in dem sowohl die Ag-Salze, ais auch 
nalogensilber unl. sind. Die so erhaltenen Carbonsaurehypohalogenite sind unbestandigo 
V a?^ers* reaktionsfahige Verbb., dereń Isolierung in  reiner Form  n ich t gelang. D a die 

wob. aggressiver sind ais dio freien Halogene, is t die Auswahl der in  Frage komm enden 
Losungsmm. sehr besehrankt; brauehbar sind CC14 u. Nitrobenzol (in letzterem  erfolgt 

h ,[nset:zun8 ^ cr Ag-Salze in it dem Halogen langsamer). Die Um setzung erfolgt 
scnnell in Chlf. u. CH2C12, doch werden diese Losungsmm. von dem entstandenen Acetyl- 
ypohalogenit angegriffen. Von den fiir die R k. benutzten  A cetaten (K-, Na-, Cu-, 

( I cym ^ 8‘Acetat) setzen sich H g"- u . A g-Acetat am leichtesten m it einer l/io 'n -
V *r.'ł"Ifig. um. D a HgCl2 in  organ. Losungsmm. teilweise 1. ist, w'urden haupteaeh- 

trUt ° ^S-Salze^ verwendet. Die fiir A cetylhypochlorit angegebene Darst.-M ethode
TT ai?a '°^cr Weise fiir samtliche C arbonsaurehypochlorite; ebenso verhiilt sich B r2. 

hal . ^ y P ° ^ ai°SenRe» die ais gemischte A nhydride aus Carbonsaure u. unter- 
s- °8emger Saure, bzw. naeh BlRCKENBACH ais Pseudohalogeno aufzufassen sind,

starkę Oxydationsmittel, doch is t der O xydationswert einer friseh bereiteten, etwa 
fi}*jn: . cy*hypohalogenitlsg. etw as geringer ais die Theorie verlangt, u . aufierdem 
\cvlh ,C11V t tlgCr ■ ^fall des Oxydationswertes s ta tt , was au f die U nbestandigkeit der 
aus a"",1?  1 gCnite seR>s*' *n Lsg. zuriiekzufuhren ist. DaB dio Oxydationswrkg. einer 
ist pr > ■ H al°genlsg. hergestellten Lsg. au f  Acylhypohalogenit zuriiekzufuhren
Keftihi? r>1C daraus, daB die beim B utyrylhypobrom it u. Benzoylhypobrom it aus- 
0n .j, ,^n Rr°mbestst. nur die H alfte an  B r2 ergaben wie eine B r2-Lsg. von gleieheni 
R ■ -^benso wie au f H J  wirken die Aeylhypobrom ite au f H B r oxydierend:

r 4- HBr->- R-COOH +  B r2, weshalb auch in einer Lsg. von B r2 in Eg. das
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Gleichgewicht schr weit au f seiten des Halogens liegt. Die Carbonsaurehypolialogeuite 
zerfallen hauptsiichlich nach der Gleichung: R-COOX->- R -X  -f  C 02, doch kann die 
A usbeute an  Alkylhalogenid durch N ebcnrkk. herabgesetzt werden. So wurde bcispiels- 
weiso beim Zerfall von B utyrylhypobrom it die Bldg. sehr geringer Mengen von Butter- 
saurepropylester beobachtet. E in  ahnlicher Bk.-V erlauf wurde bei der Einw. von Br, 
au f adipinsaures Ag beobachtet; beim A rbeiten in sd. CCI4 m it einem standigen Uber- 
schuB an  Br2 en tsteh t zwar ais H auptprod. in n. Weise 1,4-Dibrombutan; w ird aber 
B r2 langsam nach MaBgabc seines Umsatzes zur sd. Suspension gegeben, so entsteht 
ais H auptprod. <5-Valerolacton. Anzeichen fiir das A uftreten eines Bromkomplexes, 
welcher dem aus Jo d  u. adipinsaurem  Ag gebildeten (vgl. SlMONINI, Mh. Chem. 14 
[1893]. 81; W ie l a n d  u. F i s c h e r ,  Liebigs Ann. Chem. 449 [1925]. 49) entspricht, u. 
bei der therm . Zcrs. un ter Bldg. von C 02, AgBr u. <5-Valerolacton zerfallt, wurden nicht 
gcfunden. Auch bei der Zers. von Benzoylhypobrom it t r i t t  (besondcrs bei Zimmor- 
tem p.) Bldg. von Brom substitutionsprodd. des Benzoesaurephenylcsters ein. Die obcn 
gegebene Form ulierung fiir den Zerfall der Acylhypohalogenite g ib t n icht den R k- 
Verlauf, sondern nur den Anfangs- u . Endzustand wieder. Um einen Einblick in dio 
R k. zu erhalten, wurde der zeitliche Zerfall dieser Verbb. in  CCIj-Lsg. unter vcr- 
sehiedenen Bedingungen titrim etr. verfolgt (Abnahme der Oxydationswrkg.). Obwohl 
diese Messungen n ich t ais eindeutiges lcinet. Ergebnis zu betrachten sind, da der Zerfall 
n icht nu r in der oben fonnulierten R ichtung yerlauft, so zeigen sie doch deutlich, daB 
diese Zerfallsrk. n ich t monomolekular ist. F em cr wurde eine starko Bcschleunigung 
des Zerfalls m it steigender Temp. u. eine ausgesprochene L ichtcm pfindlichkeit der Acyl
hypohalogenite beobachtet. In  ihrer W arnie- u. Lichtem pfindlichkeit erinnern dio Acyl
hypohalogenite an  die Saureperoxyde. W enn auch bisher keine Rk. bekannt ist, die 
dazu zwingt, die Acylhypohalogenite gemaB ih icr S truk tu r R-C(O)— OHal ais Pcrsiiure- 
halogenide aufzufassen, so scheint doch nicht nu r eine formelle Verwandtschaft dieser 
Verbb. m it den Saureperoxyden yorzuliegen. — Die C arbonsaureliypohalogenite  be- 
sitzen ferner eine halogenierende W rkg.: R -H  -f  X O C O -R -y  II -X  +  R-COOH, die 
sich besonders in  Lósungsmm. m it substituierbaren H -A tom en bem erkbar machen. feo 
wurde z. B . bei der U m setzung von  A g-Aeetat m it B r2 in CH2C12 neben C 02 u. CH3Br 
auch M onobromdichlormethan erhalten. Die halogenierende W rkg. kann sich aber aucn 
in einer Selbsthalogenierung iiuBern, die z. B. bei der Stearinsaure u . der Benzoesaure 
beobachtet w urde; bei der Einw. yon Br2 au f  A g-Stearat wurde neben Heptadecyl- 
bromid auch ein hoher halogeniertes P ro d . erhalten. Bei der Einw. von W. au f Carbon- 
saurehypohalogenite t r i t t  H ydrolyse ein: R-COOX -f- H 20-£- R-COOH +  HOX. y>e 
entstehende unterhalogenige Siiure disproportioniert sich zu H X  u. H X 0 3, wwei 
schlieBlich eine Lsg. von Halogen u . H XO ;l en ts teh t. Infolgedessen fiirbt s i c h  die gelbc 
Acylhypobromitlsg. beim Schutteln  m it n ich t zu wenig W. sofort durch dio Brom- 
ausscheidung braun. W erden dagegen die Acylhypobromitlsgg. m it nu r einigen 1 ropieu 
W . yersetzt, so farb t sich die Lsg. sofort dunkelolivgriin u. n im m t ers t nach la n g e re in  
Stehen infolge weiterer Zers. Bromfarbe an. Dieselbe Griinfarbung t r i t t  auch bei ver- 
wendung yon feuchtem  B r2 oder Ag-Salz auf. Dio Acylhypohalogenite besitzen fcrnci 
die Fahigkeit, sich sehr leicht an  Doppelbindungen anzulagern:

> C = C <  +  R-COOX->- > C -O C O R -C X < .
DaB es sich bei dieser Anlagerung n icht um die Aufspaltung eines intermediar gc 

bildeten Komplexes liandclt, ergibt sich daraus, daB eine filtrierte A cylhypohalogen  
lsg., die p rak t. Ag-frei ist, ebenłalls das A dditionsprod. bildet. Messungen des AM 
des Oxydationswertes von Acetylhypochloritlsgg. in Eg. ergaben, daB Acetylhypoai 
in Eg.-Lsg. ein iiuBerst unbestandiger K orper ist, so daB in einer Cl2-Eg.-Lsg., tue 
D unkeln ziemlich bestiindig ist, Acetylhypoehlorit nu r in  Spuren yorhanden soin t  _ ■
Die Substitu tion  des H-Atoms der Carboxylgrupiie durch Cl scheint ebenso wic an 
Substitutionen von H  durch Halogen der Mithilfe des Lichtes zu bedurfen. So is c 
Lsg. yon Cl2 u. wasserfreiem K -A cetat in Eg. im  Dunkeln z iem lich  bestandig; wi 
Lsg. aber m it einer Hg-Dam pflam pe bestrahlt, so en tfa rb t sie sich  ra sc h , ,
KC1 ausschcidet u. C 02 entw eicht. DaB bei dieser Rk. das CL nicht m it dern  ̂
K -A cetat stam m enden A cetation, sondern m it der Essigsaurc rcagiert, geht 
hervor, daB eine Eg.-Allylchloridlsg. bei der Chlorierung im Dunkeln das n. Aa ^ 
prod. liefert, w ahrend erst am  L icht, infolge der Bldg. yon A c e t y l h y p o c h l o n t ,  , 
chlorpropanol-l-acetat en tsteh t. W ird die bei der R k .:

CHj-COOH +  Cl2->  CH3-C00C1 +  HC1
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gebildctc HC1 durch im  Eg. gcl. K -A cetat abgestum pft, so steigt dio Bldg. von Cif., ■ 
COOC1 u. dam it von 2,3-D ichlorpropanol-l-acetat bedeutend. Ans Abfallmessungen 
des Oxydationswertes von Acetylhypohalogenitlsgg. in CCI., ergab sich, daB der Zerfall 
stark yon der Konz. u. von der Belichtung abhangig ist. So betrug z. B. die H albw erts
zeit in CC14 bei 0° in Vw-n. Lsg. im D unkeln 255 Min. (im L icht 85 Min.), u. dio einer 
Vj-n. Lsg. 150 Sek. (110 Sek.). Butyrylhypochlorit is t in CC14 bei 0° in V2-n. Lsg. so un- 
bcstandig, daB es sich un ter COs-Entw . in  2 Min. fa-st ro llstandig  zers.; in Vio'n - Lsg. 
betrug die H albw ertszeit bei 0° im D unkeln 11 Min. (im L icht 3 Min.). Acclylhypo- 
bromit war sowohl in Eg., ais auch in CC14 bestandiger ais die Cl-Verb. Der Um satz des 
Br2 in CC14 m it Ag-Acetat geht bedeutend langsamer yonstatten  ais m it CL. Bei der 
Herst. der Carbonsaurehypobromite kann die langsame Bldgs.-Geschwindigkeit durch 
Anwendung eines groBeren tiberschusses an Ag-Salz u. A rbeitcn bei Zim mertemp. 
cinigermafien ausgeglichen werden. Von A g-B utyrat w ird sowohl Br2, ais auch Cl2 
schneller umgesetzt ais von A cetat. F iir die H albw ertszeit von V10-n. B utyrylhypo- 
bromitl8gg. in CC14 bei 0° wurden im D unkeln 1340 Min., im Licht 40 Min. gefunden. 
Ag-Benzoat setzt sich m it Br2 wic A g-Acctat etwas triige um. Beim Zerfall des Benzoyl- 
hypobromits verlaufen mehrere B kk . parallel; neben Brombenzol u. C 02 wurden freio 
Benzoesaure u. m-Brombenzoesaure erhalten, in  der K alto im diffusen Tageslicht bildet 
sich freio Benzoesaure u. m-Brombenzoesaure neben Spurcn Brombenzol u. etwas 
Benzoesaure- u . m-Brombenzoesaurcphenylester, w ahrend sich in der W anno haupt- 
sachlich Brombenzol u. C 02 neben goringen Mengen der anderen R k.-Prodd. bildcn. 
Umsatz des Ag-Salzes der 3,5-Dinitrobenzoesaure m it B r2 in CC14 gelang nicht. Bzgl. 
der Abbauvcrss. von Carbonsauren m it Br2, dio an Essigsaure, B uttersaurc, Stearinsaurc, 
Adipinsaure u. Benzoesaure durchgefiihrt wurden, muC au f das Original yerwiesen 
werden. — Das boi der Einw. von Acctylhypochlorit au f  Allylchlorid crhaltene 2,3-Di- 
Morpropanol-1 -acetat (C5H 80 2C12, K p .15 83—84°) liefertc beim Kochen m it CEŁ,OH- HCI
2,3-Dichlorpropanol-l (Ć3H 60C12, K p .,6 75— 77°), das bei der O xydation m it H N 0 3 

f-Dichlorpropionsatirc (F. 49,5°) ergab. Dichlorisopropylaoetat, C5I I80 2C12, wurde zur 
Sicherstellung dor K onst. des isomeren A cetats aus symm. Glycerindichlorhydrin u. 
Acetylchlorid hergestellt; K p .15 81°. Bei der U msetzung von B utyrylhypobrom it m it 
vyclohexen in CC14 wurde neben Dibromcyclohexan das B ulyral des 2-Bromcyclo- 
hm nol-(l), C10H 17O2Br, erhalten; K p .14 145°. Bei der Anlagerung von Benzoylhypo- 
bromit an Cyclohexen in  CC14 en lstand  neben Dibromcyclohexan das Benzoal des 
~'ti>'omcydohcxanol-{!), C13H ,r,02Br, aus PAe. derbc Tafeln, F . 66°. (Liebigs Ann. 
'-hem. 519. 165— 92. 1935. W iirzburg, Univ.) C o r t e .

Marguerite Steiger und  T. Reichstein, Zwei krystallisierte d-Taloschleimsaure- 
luclone. Aus nach BOSSHARD (C. 1935 . I I .  3G8) dargestellter d-Talonsaurc wurde 
,u^ r .  Oxydation m it H N O , d-Talosclilcimsiiure (I) gewonnen. Diese liefert 2 kry- 

stalhsiertc M onolactone: ein leicht erhaltliches, in wss. Lsg. s ta rk  linksdrehendcs Links- 
laclon (II) u. cin schwercr faflbares Bechtslacton (III). Nach langerein Aufbewahren 

er wss. Lsg. zeigen II u. I I I  dieselbe Enddrehung wie I. Wegen der sehr langsamen 
“ ^bungsandetung in  W. is t anzunehm en, daB es sich um  y-Lactone handelt. I I  er- 
gi Jt bci_ Red. m it Amalgam zuniichst d-Taluronsaurc (IV) u. dann d-Altronsaure, wo- 

urch die angegebene K onst. besta tig t wird. Analog liefert I I I  iiber die n icht iśolierte 
"ischenstufe der d-Altruronsdure (V) d-Talonsaure. — ln  einer Anmerkung wird 
arauf hingewiesen, daB nach den Ergcbnisscn von POSTERNAK (C. 19 3 6 . I .  2334) 

”dJ-Alluronsaurc“ von N ie m a n n , K a i u a l a  u . L in k  (C. 19 3 4 . I I . 222) eine llaccm - 
m von IV oder V sein muB.

COOfl -------- CO COOII CIIO CIIO
I I O - C - H  ^ 1 1 0 - Ć - H  I 1 0 . C . I I  H O - C - H  I I O - Ć - H

H O - C - H  ! H O . C . I I  ,---------- — 6 . 1 1 - H O - Ć - H  H - Ć - O H

H ° - C  H  I -----------6 - H  I I I O - C - H  I I O - C - H  I I - Ó - O H .

H - C - O I I  H - Ó - O I I  ?  H - C - O I I  H - Ć - O I I  H - Ć - O I I

COOH COOII I--------- CO 6 0 0 H  COOII
v 1 II III IV V

J - G 7 o e/ I , S £ c h e - *> F - 1 5 5 — 1 5 8 » . [ a ] D  =  + 2 9 °  ( 8  M i n . )  - >  + 1 8 , 8 °  ( 7  T a g e )  
s t a l l i  c i  f  8 e ; W . ,  c  =  1 , 8 ) .  —  d - T a l o s c h l e i m s a u r e l a c t o n - [ l ,4 ] ,  C „ H 80 7 ( I I ) .  K r y -  

-  e r t  a u s  d e n  A c e t o n m u t t e r l a u g e n  v o n  I  b e i m  E i n d a m p f e n  i m  V a k u u m  u .  E r -
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warmen au f 80°. K rystalle  (aus Aceton), F . 187— 189° (korr., Zcrs.). [a]u (auf Lacton 
berechnet) =  — 49,1° (3 Min.) ->- — 20,2° (8 Tage) + - + 8 ,0 °  (62 Tago, W ., c =  2,2).
— d-Taloschleimsaurdacton-[3,5], C6H bO; -|- H 20  (III). Aus den M uttorlaugen von II, 
dio eingcdam pft u. in Essigester aufgenommcn wurden. Flacho N adeln (aus Essig- 
ester), F . ca. 6G— 70°, dann wieder N adeln bildend u. bei ca. 133° (korr.) nockmals 
schmelzend. [cc]d =  + 32 ,5° (5 Min.) ->- + 28 ,0° (6 Tage) ->- -{-10,6° (60 Tage, W., 
c =  2,2). —  d-AUronsaure. Aus I I  durch Red. m it N atriuniam algam , isoliert ais Ca- 
Salz, dieses in n. HC1 gel.: [a]D21 =  + 14 ,6° (10 Min.) ->- + 24 ,3° (konst. nach 3Stdn., 
c =  2,9). E nddrehung au f L acton unigerechnet: +37,05°. — d-Talonsaure. Aus III 
durch Red. m it Na-Amalgam. K alium salz, F . 169° (korr.). [<x]d20 =  + 3 ,0 °  (W., 
<■ =  2,4). (Hclv. chim. A cta 19. 195— 203. 16/3. 1936. Ziirich, Tcchn. Hoclischule, 
Lab. f. organ. Chemie.) E l s n e r .

Herbert Collatz, Hydrazhwerbindungen der d ■ Gala ki u ronsiiurc und Isolicrung 
von krystallisierter d-Galakluroiisaurc aus Tabak. Fein gemahlene u. zuniichst m it W. 
ausgclaugte T abakblatter wurden in Anlelinung an eine Vorschrift von L in k  u . DlCKSON 
(C. 1 9 3 0 . I I .  1517) m it 2,5°/0ig. I I2SO., 20 Stdn. ruckflieBend gekocht u. m it BaC03 
neutralisiert. Wcgen des Ca-Geh. des Tabaks cn ts teh t ein gemischtcs Ca-Ba-Galak- 
tu rona t, das m it H 2S 0 4 u. Oxalsaure zerlegt wurde. Nachdcni an  reiner d-Galakturon- 
sdurc (I) die Bildungsweisen yerschiedener H ydrazone stud iert worden w ar (vgl. auch 
N ie m a n n , Sc h o e f f e l  u . L i n k , C. 1 9 3 3 . I I .  3559), wurde dic sirupformigo I aus Tabak 
in ih r 2,4-Dinitrophenylhydrazon iibergefulirt u. dieses m it Hilfe von Acctaldehyd 
(vgl. Co l l a t z  u . I . S t . N e u b e r g , C. 19 3 3 . I . 2674) in rcinc, krystallisicrto I ver- 
w andclt.

V e r s u c h c .  1-PhcnyIhydrazcm, C12H 16OcN 2. E n ts teh t in wss.-alkoh. Lsg. bei 
R aum tem p. K adeln (aus absol. A. +  PAc.), F . 134° (korr., Zers.). G ut 1. in li. W. — 
\-p-Broviphenylhydrazon, C12H 150 6N 2Br. E n ts teh t in  verd. Essigsauro bei Raumtemp. 
N adehi, F . 152— 153° (korr., Zers.). LI. in k. Pyridin, beim E rw arm en 1. in Methanol, 
verd. A. u. D ioxan. — ]-p-Nitrophenylhydrazon, C12H )50 RN:1. E n ts teh t beim riick- 
flieBcndcn Kochen in  A. (Va Stdo.). K adeln (aus A. - f  PAe.), F . 170— 175° (Zers.). )'!■ 
in k. W ., sd. M ethanol u. sd. A. LI. in w. Pyridin. Unl. in  D ioxan. — I -2,i-Dhntro- 
phcnylhydrazon, C ,2H 14O10N4. E n ts teh t beim Kochen in  absol. A. Gelbe Nadeln (aus 
h . D ioxan), F . 152° (korr., Zers.). W l. in h. W . u. h. absol. A. L. in h. verd. Methanol 
u. A., in viel h. D ioxan u. in  w. Pyridin. —  l-Thiosemicarbazidverb., C7H 160 ;N3S. 
s teh t beim E rw arm en der wss. Lsg. au f dem W .-Bad (10 Min.). N adeln +  1 H20  (aus 
50°/oig. Methanol), F . 147° (korr., Zers.). LI. in  w. Pyridin, li. W . u. li. 50%ig- Methanol. 
W l. in li. absol. oder 94% ig. A. — I beginnt nach Trocknen im Vakuum iiber H;SO., 
bei 110° zu sintern u. im K rystallw asser zu schm., fa rb t sich zwischen 130— 140° rotlich 
u. bei etw a 150° braunlich. [a ]D23 =  +84,38° (5 Min.) +50,74° (24 Stdn; , W , 
c — 1,75). (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 485— 92. 4/3. 1936. Berlin-Dahlcm, Kaiser- 
W ilhelm -Inst. f. Biochemie.) ELSNER.

Felix Ehrlich, N otiz zur Arbeil ton H e rb e r t Collatz: Isolicrung von krys ta llis ie r te r  
d-Galakturonsaurc aus Tabak. Vf. bem erkt zu der vorst. referierten Arbeit, daO das 
von L i n k  u . D ic k s o n  angew andte Verf. (Hydrolyse m it sehr verd. H 2S 0 4) aus fruheren 
A rbeiten von E h r l ic h  u. S o m m e r f e l d  (B*iochem. Z. 168 [1926]. 316. 321), sow ie von 
E h r l ic h  u . S c h u b e r t  (Błochem. Z. 169 [1926]. 54) ubernonm ien worden ist. (J>cr- 
dtsch. chem. Ges. 69. 920. 1/4. 1936.) ELSNER.

Jesse P. Greenstein, Studien iiber multivalente Aminosduren und^r
V. Gyslincyamiden. (IV. vgl. C. 1 9 3 6 . I . 2730.) D as durch Einw. von S-Mcthyli^o- 
th ioharnstoffsulfat au f Cystin in alkal. Lsg. nach K a p f h a m m e r  u . MULLER (C .19o’ -
I I .  1309) orhaltene Diguanidccystin, a.,a.’-Digmnidodi-(ji-tliiopropionidure) (l> 
CsH ł6O4N0Sj, wurde durch E rh itzen  m it konz. HC1 in das Cyamiden. Anhydro-ctA - ' 
guanidodi-(p-thiopropimisaure) (II), C8H 120 2N 6S2, Zers.-Punkt iiber 240°, Hydrochtom,

-S -C I! ,. CH< ^ H  C =̂ ^ H ^’^ H* 
COOH

I I
N H —C =N H  

-S  • CH2 • H C < C 0

CjHuOjKeCLS,, Pikrat, C8H 120 2N 6S2-C6H 30 rN3, F . 188°, verwandclt, Die Eiiw. 
von alkal. Plum bitlsg. in  Ggw. von Phenylhydrazin au f I I  lieferte neben 1 bb u -_j  ̂
das Brenztraubensaurephenylhydrazon. Dcmnach zerfallt I I  m it Alkali unter .d ej 
von Sulfid u. 5-M ethylencyamiden oder a-Am inoaerylsaurecyaniiden; letzteres T-vir 
Brenztraubensiiure u. Guanidin, welches m it Alkali N H 3 gibt, h y d ro ly s ie r t . 
Chemistry 112. 35—38. Dez. 1935. Boston, H a rra rd  Med. School.) BERSIE-
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Jesse P. Greenstein, Sludien iiber muUivalenie Aminosauren und Peplidc.
VI. Die E inw irkung proleolytischer Enzym e a u f einigc synthetische Subslrale. (V. vgl. 
vorst. Ref.) B ericlit iiber crfolglose Verss. zur Spaltung von Anhydro-l-lysyl-l-glutamin- 
sdurcamid m ittels Pepsin, Trypsin u. HCN-Papain sowie Anhydro-d,l-aminolricarb- 
allyUauretelramid m ittels HCN-Papain. l-Lysyl-l-glwtaminsdure u. l-Lysyl-l-liistidin  
werden von Hefepeptidase gespalten. Glycyl-d,l-a.-aininotricarballylsdurc w ird von 
Hefe- u. tier. Erepsin langsam , von Carboxypeptidasc gar n ich t gespalten. (J . biol. 
Chemistry 112. 517— 22. Jan . 1936.) B e r s i n .

Gerrit Toennies und Margaret Elliott, Die Fdllung von 1-, d,l- und mcso-C ystin  
durch Phosplio-12-wolframsdure. Eingehendc U nters. tiber die optim alen Fallungs- 
bedingungen. Der im  F il tra t yerbleibendc A nteil des Cyslins (I) wurdo colorimetr. 
mittels Cyanid-Nitroprussid neben der Phospho-12-wolframsaiue (II) H 3[P(W 3O10)4] +  
7 H20  bestim m t. In  n. HC1 kann meso-1 bis zu einer restlichcn Konz. von ca. 5 X 10~4- 
mol. in Ggw. von 2 X 10~2-mol. I I  gefallt w erden; fu r d,l-1 lauten die Zahlen 1,5 X 10-s  
u. 4 x  10-2, fiir l- l 1 x  10-5 u. 1 X 10-2 . Entgegcn den Angabcn von D r u m m o n d  
(Biochcmical J .  12 [1918]. 5) besitzt das Pliosphowolframul des Gystins (III) keine 
konstantę Zus., das V erhaltnis I : I I  variiert jo nach den Fiillungsbedingungen zwischen 
1>04 u. 1,32. — In  m ethylalkoh. Lsg. liiCt sich I I  gegen Thymolblau scharf dreibas. 
mit 0,1-n. NaOCH3 titrieren . (J . biol. Chemistry 1 11 . 61— 73. 1935. Philadelphia, 
Lankenau Hospital.) B e r s i n .

Gerrit Toennies un d  Mary A. Bennett, Einigc Ikobachtungen iiber die Isolierung 
von C ystin aus Wollehydrolysalcn. (Vgl. vorst. Ref.) Es w ird die Anwendung 50%ig. 
HjS04 an Stello der sonst ublichen HC1 zur Hydrolyse von Wolle empfohlen. Eine 
groCere^Huminfraktion kann  aus dem H ydrolysat durch N eutralisation m it NaOH  
gegen Kongo u. Sattigen m it N a2S 0 4 en tfcrn t werden. Aus dem F iltra t liefi sich das 
Cystin durch N eutralisation m it 2-n. NaOH  bis zur scliwach sauren R k. au f Lackmus 
tr von CuS04 ais C u-Salz ausfallcn. D urch Verreiben des Cu-Salzes m it konz. 
HC1 wurden 44°/o> berechnet au f den Gesamt-S-Geh. der Wolle, l-Gystin ais Chlor- 
hydrat erhalten. Die negative B iuretrk. bzw. die dcm Gesamt-S-Geh. entsprechendo 
J»sitivo Cyanid-Nitroprussidrk. sind kcin Beweis fiir die V ollstandigkeit der Hydro- 
ysc bcztiglich des Freiwerdens von l-Cystin. Die m axim al mógliche A usbeute an 
letzterem wird vor yollstandiger Hydrolyse erhalten, da  beim Koclien eine fortschreitende 
Kazcmisierung ein tritt. E ine Beziehung zwischen der opt. Drehung des H ydrolysatcs 
>i- dcm Zustand des C yslins wurde n ich t gefunden. (J . biol. C hem istry l i 2 .  39— 50. 
■Ucz. 1935. Philadelphia, L ankenau Hospital.) B ER SIN .

Gerrit Toennies, Theodore F. Lavine und Mary A. Bennett, D ie Abhdngigkeit 
cr spezifischcn Drehung von l-Cystin tom  Ncutralisationsgrad und p n . Die Angaben 

v°» L u t z  u . J i r g e n s o n s  (C. 1930. I. 1765) sowie P i r i e  (C. 1933. I. 1426) bcm hen 
aut .Messungen an l-Gystin  (I), das m it 15%  opt.-inakt. M ateriał verunreinigt war. 
' s " wden dio Dreliwerte von 0,005-mol. Lsgg. von I  (98— 100%ig.) in einem pH-Bereich 

\on 0 12 tabellar. u. graph. wiedergegeben. Die Bldg. ubersatt. Lsgg. des Li-Salzes 
ina „“ ^ h t e r te  die B estst. in  der isoelektr. Zone (pn =  3— 7). (J . biol. Chem istry 112. 

P / an‘ 1936. Philadelphia, Lankenau Hospital.) B e r s i n .
Gerrit Toennies und Mary A. Bennett, Bestimmung der slercochemischen Reinheit 

l'- |i , (e!!|. (Vgl. vorst. Ref.) E s w ird dic D arst. von reinem  l-Cystein (I) durch
a cn des Hydrochlorids m it Pyrid in  aus wss.-alkoh. Lsg. beschrieben; dieses zeigte 

t u S ,  E iSg-: [“ ] h b26 =  + 9 ,6 9 “ ±  0,05°, [a]n26 =  + 7 ,6 °  ±  0,1°, Temp.-Koeff.
Ul 33° d a/d t = — 1. D er R einheitsgrad wurde m it einer Genauigkeit 

3559) o 1°/° ^ 8 *  bestim m t: 1. Best. des HS-Geli. nach L a v i n e  (C. 1935. I I .
Ts,r ? es.t- ^ er nach 1 Stde. im  2 dm -R ohr erhaltencn m axim alen D rehung einer

n' on,0,25 g I  in 25 ecm n. HC1 in Ggw. von 0,003-mol. Cu++ u. soyiel H 20 2, ais 
Jan iqqfi\*on zu ^ystin  bcnótigt w ird +  2% . (J . biol. Chemistry 112. 497—502.

B v B e r s i n .
,,C!v , yr °n  R iegel und  V incen t D u  V igneaud , Dic Isolierung von llomocystein und  
c«(/*■ in  ein Thiolacton. Die Einw. yon N a in  fl. N H 3 au f S-Benzylhomo-
iu A 1936' L  313°) lieferte Homocyslein (I), C4H 9N 0 2S, F . 232— 233° (korr.)
Hoinru- r , ■ s, . u tc. Dagegen gab die Red. von H om ocystin m ittels Sn - f  HĆ1 das 
U td  T eT  ■ctonhydrcchlorid W ’ C4H 7N O S-H Cl, F . 200— 201° (korr.); durch 

konz. HC1 kann I  in I I  iiberfuhrt werden. E s wurde beobachtet, 
zum ^^ 'n - H 2S 0 4 un ter N 2 neben der Thiolactonbldg. eine Oxydation

uifiu (HI) erleidet; dadurch crk lart sich die Bldg. yon I I I  bei der Spaltung
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von M ethionin  durch 18-n. H 2SO.f (vgl. B u tz  u . d u  VlGNEAUD. C. 1933. I . 2804), 
wo durch CH3-A bspaltung zunachst I en tsteh t. (J . biol. Chemistry 112. 149—54. 
Dez. 1935. W ashington, Univ.) BERSIN.

H. Wahl, Chlorderiiate des p-Xylols. K urze Reff. nach C. R . hcbd. Sćances Acad. 
Sci. vgl. C. 1933. I I .  1512; 1934. I. 1034. 2115, II . 1448. 2673; 1935. I. 3921. Nach- 
zutragen is t: 2-Chlor-l,4-xylol-5-sidfonsaure, CSII30 3C1S +  2 ILO . In  100 g Chlor- 
p-xylol w ahrend 15— 20 Min. 300 g 100%ig. H 2S 0 4 einriihren, in Eiswasser gieCen, 
F il tra t m it HCl-Gas sattigen. Aus verd. HC1 weiBe P lattchen , F . gegcn 100°. Na-Sah, 
CsH 80 3ClSNa +  H 20 . C a-Sak, (C8H 80 3ClS)2Ca +  3 H 20 , Nadeln. — Sulfochlorid, 
CsH 80 2C12S. 1 Tcil cines der Salze (bei 120° getrocknet), 3 Teile PClj u. 1 Teil P0C13
1 Stde. au f  110° crhitzen, POCl3 im  Vakuum abdest., in Eiswasser gieCen. Aus PAc. 
K rystallo, F . 50°. D araus: Sulfam id, CsH 10O2NC1S, aus W. u. A. K rystalle, F . 185°. 
Sulfanilid , CUH U0 2NC1S, aus A. Krystallo, F . 155°. — Dic K onst. der Sulfonsaure 
wurde durch D arst. aus der lango bekannten u. lconstitutiv gesichcrten 2-Amino-
1.4-xylol-5-sulfonsauro au f dcm Diazowegc bewiesen. —  2-Chlor-3-nitro-l,4-xyloł- 
5-sulfonsdurc. In  das wie oben bereitete Śulfonierungsgcmisch bei 50— 60° langsam 
75 ccm H N 0 3 von 48° Be eintragen, in W. gieCen, hellgelben Nd. (A) abfiltrieren, mit 
KC1 sattigen. Gelbcs K -Salz, C8H 70 5NC1SK, wl. in  k. W. N a-Salz, C8H ?0 5NClSNa +
2 I I20 ,  11. in  k. W. Ca-Salz, (C8H ,0 5NClS)2Ca +  4 H 20 , 11. in k. W. — Nd. A ist
2-Chlor-3,5-diiiitro-l,4-zylol, C8H ,0 4N2Cl, aus A. gelbe Nadeln, F . 95°. — 2-Chlor-
3-amino-l,4-xylol-5-sulfonsaure, C8H 10O3NClS +  IL O . 100 g des vorigen K-Salzes u. 
100 g Fc-Fcilicht in 500 ccm W. +  einigen Tropfen HC1 bis zur E ntfarbung  erhitzen, 
h . filtriercn u. s ta rk  ansauern. Lange Nadeln. — K onst.-B est. vorst. Verbb. vgl. unten.

2-Chlor-5-nitro-l,4-xylol wurde auch aus 2-Amino-5-nitro-l,4-xylol au f dem Diazo
wegc dargestellt. Gelbe K rystalle, F . 78°. — S-Chlor-4-mclliylbenzaldchydsemicarbazon
zeigt F . (korr.) 270° (Zers.). p-Nitrophenylhydrazon, C14H I20 2N3C1, F . (korr.) 230°. — 
D initrochlor-p-xylole werden wio folgt e rhalten : 10 g Nitrochlor-p-xylol langsam 
bei ca. 10° in 50 ccm H N 0 3 von 48° Be eintragen, dann in W. gieCen. 2-Chlor- 
5-nitro- u. 2-Chlor-3-nitro-l,4-xylol liefern dasselbe Prod., welches folglich 2-Cnlor-
3.5-dinitro-l,4-xylol sein muC u. m it dem bei der N itricrung der 2-Chlor-M- 
xylol-5-sulfonsaurc gebildeten N d. A (vgl. oben) ident. ist. E s wurde auch wie folg 
dargestellt: 2-Amino-3,5-dinitro-l,4-xylol in konz. H 2S 0 4 Iósen, Lsg. von Nitrosyl- 
su lfat in  H żS 0 4 zugeben, m it Eis verd. u. in  CuCl-Lsg. gieCen. — 2-Chlor-6-mtro-
1.4-xylol liefert 2-Chlnr-5,6-dinilro-1.4-xylol, CSH 70 4N2C1, aus A., F . 101°. h-onst,- 
Bcwcis: 2-Chlor-S,6-diamino-l,4-xylol, CgHąNjCl. D initroverb. in A. +  otwas hg- 
m it Zn-Staub bis zur E n tfarbung  kochen, F il tra t ansauern, yerdam pfen, m it I y l 4U 
ncutralisieren. WeiBe Nadeln, F . 50°. L iefert m it Phenanthrenchinon in sd. Lg. cm 
Chlordimelhylphmantfirophenazin, C22H UN2C1, aus Bzl. gelbe K rystalle, F. 23o ■
Dio D initrierung des Chlor-p-xylols muB also zu einem Gemisch der beiden obigci 
D in itro d criw . (vonviegend 3,5) fuhren, w ahrend das 3,6-Isomere dabci nicht en- 
stehen kann. — 2-Chlor-5-acoiamino-6-nitro-l,4-xylol, C10H u O3N2C1. 50 g
5-acetam ino-l,4-xylol un ter K uhlung in 150 ccm H N 0 3 von 48° Bó e i n t r a g e n ,  aut ^  

erw arm en lassen, in Eiswasser gieCen. Aus A. weiBe K rystalle, F . 200—200,o •
2-Chlor-5-amino-6-nitro-l,4-xylol, C8H 90»N2C1. D urch 24-std. Kochen des vongcn i 
A.-konz. H 2SO.,-W ( 5 : 1 : 1  VoIL). O rangerote N adeln, F . 100— 101°.
C1sI I ]30 3N 2CI, aus A., F . 160°. K onst.-Bcweis: 1. Durch Eliminierung c; ies. ?t 7n 
dem Diazowege u. Bldg. von 2-Chlor-6-nitro-l,4-xylol (F. 36°); 2. durch R™- 'm .,r'_ 
in Eg. zu obigem 2-Chlor-5,6-diamino-l,4-xylol. — Das Cl in den Mono- u. fy .g g o  
chlor-p-xylolen is t sehr wenig bcweglich; es reagiert m it 10°/oig- NaOH selbst bei 
n ich t u. m it sd. Anilin in Ggw. einer Spur Cu n u r teilweise. irńnst.

Die 3 K-Diehlor-1,4-xylolsulfonale kryst-allisieren aus W. m it 1 H 20 . — Dic
der oben beschriebenen 2-Chlor-3-nitro- u .  2 - C h l o r - 3 - a m i n o - l , 4 - x y l o l - 5 - s u l i o D ‘ 
wurde dadurch bewiesen, daB m an das N H 2 der letzteren au f dem D i a z o w e g c  g  fc 
Cl austauschte , das Rk.-Gemisch m it KC1 versetzte u .  das a u s g e f a l l e n e  IŁ-o*
PC15 +  P0C13 um setzte. D as erhaltene P rod., F . 61°, war ident. m it , ,
1.4-xy 1 olsulfochlorid (C. 1935. I. 3921)^ desgleichen Amid u . Anilid. —
2-nitro-l,4-xylol, C8“
H N 0 3 von 48° Be ____ _________
bis 160°. —  3,6-Dichlor-2-amino-1.4-xylol, ~  v kochen, nut
2 Teile W. u. etw as HC1 in guBeisernem T opf u n te r Riihren 10— 15 Stan. , !n y  81°,
uberh itztem  W .-D am pf dest. oder m it Bzl. extrahieren. Aus A. weiBe iSaoe ,
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Kp.,5 155— 160°. Acetyldcrw., C10H n ONCI2, F . 198°. Benzoylderiv., C,5H 130NC12,
F. 205°. — Zu den beiden folgenden Diehlor-p-xylidinen vgl. F . P. 637 383 (C. 1928.
II. 394). — 3,5-DicMor-2-acelamino-l,4-xylo1, C10HjjONC12. 100 g 5-ChIor-2-acetamino-
1.4-xylol in 500 ceni Eg. suspendieren, bei 15° Cl bis zur berechneten Gewichtszunalime 
cinleiten; erst Lsg., dann  K rystallisation . Aus W. u. A., F . 172°. —  3,5-DicMor-2-amino-
1.4-xylol, C6H9NC12. Voriges m it I I 2S 0 4-W.-A. (1: 1,5: 1 Vol.) 12 Stdn. kochen, dann 
ncutralisieren. Aus PAe. Nadeln, F . 48°, K p .ls 160— 162°. Be,nzoylderiv., CI5H I30NC12, 
aus A. Nadeln, F . 179— 180°. Konst.-Beweis durch Elim inicrung des N IL  au f dem 
Diazowege u. O berfuhrung des Prod. in  2,6-Dichlor-l,4-xylolsulfochIorid (F. 81°), 
-sulfamid u. -sulfanilid (C. 1935- I. 3921). — 5,6-Dichlo>-2-amino-l,4-xylol, C8H 0NC12. 
155 g 5-Chlor-2-amino-l,4-xjdol in  600 cem 100% ’g- H 2S 0 4 lósen, bei 40" Cl b is  zur 
bcrcchncten Gewichtszunahme einleiten, vorsichtig in  500 ccm Eiswasser gieCen, 
Sulfat abfiltrieren u. neutralisieren. K p .15 165— 170°, aus A., F . 78— 80°. Acclyl- 
dcriv., C10H n ONCl2, F . (korr.) 165°. Benzoyldcrii'., Ci6H i3ONC12, F . (korr.) 173°. 
Konst.-Beweis wic vorst. — D arst. des Trićlilor-p-xylidins vgl. B u r e s  u. R u  b e k  
(C. 1929. I. 506).

SchlieBlich h a t Vf. noch einige dem N aphthol AS analoge 2-Oxy-3-naphthoesaurc- 
p-xylidide dargestellt. J e  0,lg-M ol. 2-Oxy-3-naphthoesaure u. Amin, 120 ccm trockenes 
Toluol u. 6 g PC13 bis zur beendeten HCl-Entw . kochen; beim E rkalten  m eist K ry 
stallisation ; sonst Toluol m it W .-D am pf entfernen, m it Soda u. HC1 waschen u. aus 
Eg. oder Toluol um krystallisieren. 2-Oxy-3-naphlhoesaurc-p-xylidid, C19H 170 2N, F . 200°. 
-3-, -5- u. -6-chlor-p-xylidid, C19H ,80 2NC1, F F . 230, 258 u. 180°. -3-, -5- u. -6-nitro- 
V-xylidid, CI9H 160 4N 2, F F . 150, 255 u. 145° (Zers.). -3,5-, -3,6- u. -5,6-dicMor-p-xylidid, 
Ci3H1j0 2NCl2, F F . 223, 250 u. 233° (Zers.). —  Vf. lia t die D iazoderiw . des p-X ylidins 
u. seiner Cl- u. N 0 2-Derivv. einerseits m it den bekannten N aphtholen des Handels 
(A, B, 3 B, RL, SW, T R , D, F  u. EL), andererseits m it den obigen neuen N aphtholen 
gekuppelt u. den EinfluB der Substituenten  au f  N uance u. E clitheit untersucht. Die 
Resultat-e lassen sich kurz wie folgt zusam m enfassen: 1. Cl oder N 0 2 in  p  zum N H 2 
vcrtiefen die N uance naeh B lauyiolett; sie bewirken dagegen iii o einen Umschlag 
naeh Orange u. in m  nur eine geringe B raunung. D urch Einfiihrung von N 0 2 in o 
zum NH2, sowohl im diazotierten  Amin wie im  A nilidrest, werden R einheit u. Leb- 
haftigkeit der Nuance gesteigert. Substitu tion  im diazotierten Amin verandert die 
«uancen starker ais im Anilidrest. 2. Die aus den substitu ierten  p-X ylidinen u. den 
Handelsnaphtholen gebildeten Farbstoffe sind den besten H andelsfarbstoffen ver- 
geichbar. Die m ittels der p-X ylidine dargestellten N aphthole sind geringwertiger 
ais die HandeJsnaphthoIe. E ine konstanto Beziehung zwisehen der K onst. dieser Farb- 
stoffe u. ihrer Licht-, Chlor- u. W aschechtheit konnte n ich t festgcstcllt werden. (Ann.

m- [11] 5. 5— 82. Jan . 1936. Conscrvatoire N at. des A rts e t Metiers.) L in d e n b a u m . 
ft P7 H insberg , Vber p-Phcnylsulfid. I I . (I. vgl. C. 1929. I. 994.) Die D arst. des 
P- nmylsulfids (fj-1) (friiher ,,Isophenylsulfid“ ) bzw. seincs Perchlorats gelingt viel 
n*jsser’ wenn man die HC104 au f das a-Phenylsulfid (a-l) in  Ggw. von reichlieh Eg. 
r..c^iJ r°P 'ons&urc ein " ’irken laBt. D as Rohprod. w ird durch fraktionierte  D est ge- 

inigt, da /J-I ca. 30° hoher sd. ais a -l. Die friihere Angabe, daB fi-1 bei der D est. teil- 
h'C1SQnno a  ? ^^erSch t, is t unriehtig. fi-I w ird durch 3-std. E rhitzen  im Rolir au f 290 

s nicht verandert, dagegen durch ' / 2-std. gelindes Kochen m it wenig P 20 5 in 
ca S k Se rt' — ®as Perehlorat des fi-I (1. c.) bildet sich aus fl-l u. HC104 erst bei 
(aiif • un ôr betrachtlicher Energieaufnahm e, dagegen aus dcm Diphenyl-
deuttf1Unif ^ r° X̂ ^  u ' beide in Eg. gel., schon bei R aum tem p. Dies
Stn l-ł o ° 'nc konstitutiye Anderung h in ; vielleicht h a t die Sulfoniumbase chinoide 

,. ur c-)- — Aus dem D est.-R iickstand des rohen /?-1 laB t sich ein D isulfid  (II), 
u 50 zu erkIarcn is t: 2 +  C6H ,  -  Diaryl-
nerk i 7  liefem dureh E rh itzen  m it HC104 u. CH3OH oder A. Sulfonium-
fonin ° ra, vom Typus III u. IV, welche im  Gegensatz zu den bekannten Arylsul- 

Salzen recht bestandig sind. a- u. /?-I liefern verschiedene M ethylperchlorate.
11 C8H6• S• C9Hj• S• C6H6 III  ( C e H , ) .^ ^  IV (CH,)jS<qjq‘

12 ccrr^Tno/1-0 \ e ' P-Phenylsulfid (ft-1), C12H i0S. 5 ccm a-l, 5 ccm Propionsaure u. 
dickfl P  . 4 ca. 1 Min. kochen, naeh E rkalten  m it W. fallen, W. abgieBen,
Bchiittplrf0^d-mit wenig W. durchkneten, in  CH3OH losen u. bei ca. 30° m it PAe. aus- 
ervvarmeii p (?nz‘Tmet*m nol. K O H  zugeben, m it PAe. uberschichten, un ter RuckfluB

> -Ł Ae.-Lsg. abtrennen, dasselbe 2-mal wiederholen, zuletzt u n te r Zusatz
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von etw as W ., PAe.-Lsgg. yerdarupfen, R uckstand fraktionieren. K p. 315—320“ oder 
(korr.) 324— 329°, D .2020 1,1386. —  Phcnylendiphenyldisulfid  (II), C18H J4S2. Durck 
Um krystallisieren des ers tarrten  D est.-Ruckstandes aus A. B lattchen, F . 80°. Mit 
konz. IljS O j blau. —  Entsprechencles Disulfon, Ci8H 1.,0,,S2. In  Eg. m it H 20 2. F . 229°, 
ident. m it ,,Isophcnoxtliinsulfon“ (1. o.). — <x.-DiphenylmethyIsuIfoniumperchlorat (III) 
C[31I130 4CIŚ. 2 ccm a-l, 3 ccm 70n/0ig. HC104 u. 6 ccm CH3OH sta rk  kochen, bis die 
blaue F l. homogen iat, in  10 ccm W . giefien. Aus W. farblose Prism en, F . 76°. Durch 
Erw arm en in  A. m it K -A cctat Zerfall in a -l, K C I04 u. CH3OH. —  fl-Diphenylmdhi/l- 
sulfoniumperchlorat (III), C13H J30 4C1S. Ebenso aus /J-I; dickes 01 wiedcrliolt aus W. 
umlósen u. iiber H 2S 0 4 trocknen. Dicke, bei — 10° nich t crstarrende F l., beim Er- 
hitzen verpuffend. M it K -A cetat Zerfall wio vorst. In  W. m it N a-P ik ra t gelbes, óliges 
P ik ra t. — Phenyldimethylsulfoniumperchlorat (IV), C8H 110 4C1S. Ebenso aus Phenyl- 
m ethylsulfid. Aus W . Prism en, F . 160°. (Ber. dtseli. chem. Ges. 69 . 492—95. 4/3. 
1936.) L in d en b a u m .

Kasliichi Ono und Minoru Imoto, Einige neue Dcrivate der Prolocateclmsdv.ro 
aus Safrol und zw ei B eispielefur die Umlagerung der Acylgruppe. Das boi d e r Behandhmg 
von Safrol (I) m it CH30 H  u. Alkali un ter D ruck crhaltene Gemisch von II u. III lieferte 
bei A cetyliening m it Essigsaureanhydrid allein das D iacetat IV, wahrend bei der 
A cetyliem ng m it wasserfreiem Na-Acetat u. einem groBen CberschuB Essigsaurc- 
anhydrid  die M onoacetate V u. VI gebildet wurden. W urde ais Łosungsm. Bzl. ver- 
w endet, so t r a t  keine R k. ein, w ahrend bei Verwend. von X ylol ais H auptprod. Mono- 
ace ta t erhalten  wurde. Zusatz eines Tropfens konz. H 2S 0 4 bew irkt, daB nur Diacetat 
en ts teh t. W urdo das Zers.-Prod. von I  in K O H  gel. u. die Lsg. m it Benzoylchloria 
geschiittelt, so wurden die Verbb. XIII, XIV u. XV erhalten. IV lieferte bei Oxydation 
m it K M n0 4 in neu traler oder alkal. Lsg. VII. V u. VI konnten nur in saurer Lsg. 
o sy d ie rt werden u n te r Bldg. von VIII u. IX. XIII u. XIV liefien sich in neutraler Lsg- 
zu XVI u. XVII oxydieren, woraus heryorgeht, daB dio B enzoy losygruppo  nicht so 
leicht oxydiert w ird, wie dic Acetoxygruppe. VII wurdo durch konz. HC1 zu 
catechusaure (X) yerseift, dic durch Benzoyliei-ung nach S c H O T T E N -B A U M A N N  in XII 
iiberging. VIII u. IX lieferten bei Beliandlung m it Sauren XI, wobei eine Wanderung 
der Acylgruppe eingetreten sein muB. E ine derartige W anderung der Acylgruppe ist 
schon w icderholt bcobachtet worden u. zeigte sich auch bei der Abspaltung der Metioxy- 
m ethoxygruppe aus XVI u. XVII, dio zu XVIII fiihrtc (ygl. F i s c h e r .  Ber. dtsch. 
chem. Ges. 51 [1918]. 45).

Oli 0 (1 I :0 C H .

i—OCH:OCHj

CH—CH*CH.
0 C H :0C H s
i

i/ nV o c o c h j

V  VI
CH =C H -CH a
OHi

a OCOCHs 
X!

COOH

C r ° “i i i

C H = C H -C H j
OCOCHj 
i

-OCOUH.
YII

COOH
OCOC.H,

OCOC.H,
X II

,OH
C.Hj^-OCOC.Hs

C-H=CH • CH» 
XV

rv
V

C O O -C O C .H s
OCOCeHi

OCOCHI
OCOCHj 

IV

C H = C H -C H .
OCOCH,I

a OCHaOCHj 
V III

COOH
OCOCiH.I

a OCHjOCHs 
X III

C H = C H -C H ,
OCH:OCHs

OCOCHj

OCH^OCH.

V v
C H =C H -CH i
OCHsOCHi

rOCOCHj 

/  IX  
COOH 

OCHjOCHj 
I

a
OCOG«Hi 

XIV

C:H=CH-CH j

/V - O C H :O C H j

y  XVI

I
i—OCOC.H j 

X V II

OHI
/ N —o COCiH iy xvin

______ ______  COOH mitj
V e r  s u c h c. Methoxi/isoeugenol (II) u. Methoxyisochavibetol (HI)> „ j

K O H  in  CH3OH im A utoklayen bei 200— 208° (3 S tdn.). EingieBen des 
in W . u. A usathem  des Isosafrols. Die wss. Lsg. wurde in  der K alte mi , , / n en(j
theoret. Menge verd. H 2S 0 4 yersetzt, die Phenole m it A. extrah iert u. a° 1 jg__2450
dest. —  Diacetat IV , aus yorigem beim E rhitzen m it E s s ig s a u re a n h y d r id  au

COOH
P
COOH
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(3 Stdn.) oder beim K ochen m it Xylol u. Essigsaureanhydnd m Ggw. von  1 lro p fen  
konz. HoSO. (2 S tdn .); aus A. K rystallc, F . 95°. — Monoacetate V u. VI, C13H 18U4, 
aus dem Gemisch von I I  u. I I I  beim K ochen m it E ssigsaureanhydnd u. N a-A cetat 
(3,5-Stdn.) oder beim K ochen m it Xylol u. E ssigsaureanhydnd; V b ildet ein Ol ii. VI 
Krystalle vom E. 64°. —  Benzoate X III  u. XIV, durch Losen von I I  +  I I I  m  K OH  u. 
Schutteln m it Benzoylchlorid; X III, E . 95°, XIV, F . 55®, die T rennung erfolgte durch 
Behandlung m it A., wobei auch noch K rystallc  vom F . 137° erhalten wurden. 
Protocate.chusaurcdiacclal (VII), aus IV  m it K M n04 in  scliwefelsaurer Lsg. au t dem 
W.-Bad; weiBe K rystalle, F . 149°. —  Methoxijmnillinsdureacetat {4-Acetoxy-3-[nieth- 
oxymethoxy]-benzoesaure), Cu H 1,Oe (V III), aus V analog vorigem; aus . K rystalle,
F. 112—113°. — Methoxyisovanillinsdureacetat (3-Acetoxy-4Ąmethoxymethoxy\-benzoe- 
siiure), Cu H r ,O0 (IX), aus VI analog yorigem; aus W. weiBe K rystalle, F . 150— 152 . —
Methoxyisovanillinsdurebenzoat (3-Benzoyloxy-4-\methoxymethoxy']-benzoesdure), Cj8fcl14Ue
(XVII), aus XIV bei der O xydation m it K M n04 au f dem W .-B ad; weiBe ISadeln,
F. 117—118°. — Melhoxyvanillinsdurebenzoat {4-Benzoyloxy-3-\meihoxymethoxy\benzoe- 
saure), C18H 140 6 (XVI), aus X III  analog yorigem; weiBe K rystalle, F . 1L27°. ■—  1 roto- 
catechuwure (X), aus V II beim Kochen m it CH3OH u. konz. HC1; aus W ., u . 195 .
3-Acetylprotocatechusdure (XI), aus V III beim E rw arm cn m it Eg. u. wcnig kora. H U  
oder aus IX  beim Erwiirmen m it 30% ig. A. u n te r Zusatz von wemg 10 /gig. xl2bU4,
F. 198°. — 3 -Benzoylprotocatechusdure (X VIII), aus X V I oder X V II beim Lrw arm en 
mit Eg. u. konz. HC1; F . 225°. —  Dibenżoyloxybenzoesdurebenzoylester, C28H iaO; (Ali), 
durch Behandeln einer Lsg. yon X in  wss. N aO H  un ter Eiskiihlung m it B enzoylchlond, 
weiBe Krystalle, F . 198°. (Buli. chem. Soc. Ja p a n  10 . 323— 30. 1935. K obe, Nippon 
Koryo Yakuhin K aisha, L td . [Orig.: engl.]) ,

G. M. Hills und Robert Robinson, 15-Phenylpentadecansdure und 22-P hm yl- 
behensaure. Im  Zusamm enhang m it U nterss. yon R a f e r  u . W a y n e  (O. 19 ii8 . 1. & <oU) 
liaben Vff. die im T itel genannten Sauren nach dem Verf. yon ROBINSON u. ROBINSON 
(C. 1925. I. 2302) synthetisiert. Physiol. Verss. wurden an  K aninchen ausgefuhrt. 
l)ie Na-Salze sind wegen ihrer physikal. Eigg. zur In jek tion  ungeeignet, u. nach \ er- 
fiittern mittels M agenrohr lieB sich der Stoffwechscl der Sauren n ich t fcststellen. — 
13-Keto-15 - plienylpentadecansaure, C21H 320 3 =  C6H 5• CH, • C H ,• CO• [pH aJiC ? 2
13-Keto-12-carbathoxymyristinsaureathylester m it N a in sd. A. um gesetzt, p -rn en jTl- 
propionylchlorid zugegeben, nach 24-std. Stehen 1 Stde. gekocht, m it W . gewaschen 
u. A. cntfernt. R uckstand 12 S tdn. m it 3% ig. K O H  gescbiittelt, angesauert, isoliertes 
Prod. 24 Stdn. m it 5% ig. H 2S 0 4, dann 12 Stdn. m it 3,5% ig. K O H  gekocht u . m it Saure 
gefallt. Nach wicderholtem Um krystallisieren die A thylester dargestellt u . fraktiom ert. 
Erhalten etwas /J-Phcnylpropionsiiureester, reichlich 13-K etom yristinsaureester 
(Kp-o.s 145— 160°) u . einen R uckstand von F . 33— 35°, welcher yerseift wurde. Aus 
Bzl. weiBe P latten, F . 76— 77°. Semicarbazon, C22H 350 3N 3, aus A. Prism en, F . 87— c 8 .

13-Kelomyristinsaureathylester, CleH 30O3, aus PAe. Prism en, F . 28— 29°. lo - l  henyt- 
■penladecansaure, C21H 340 2 =  C8H 6- [CH2]14-C 02H. Durch Red. der yoryorigen nach 
CLEMMENSEN. Aus A. oder PAe. weiBe Prism en, F . 60— 61°. —  10-P henyldecansaure. 
Nach K a p e r  u . W a y n e  (1. c.). C hlorid, K p .14 204°. A n ilid ,  C22H 29ON, aus wss. A. 
Nadeln, F. 71—72°. Athylester, K p .13 199°, K p .0>3 171°. —  13-Keto-22-phenylbehensaure, 
C2sH40O3 =  C6H 5-[CH2]9-CO-[CH2]11-CO,H. Wie oben mit yorigem Chlorid. Aus A. 
weiBe Krystalle, F. 81°. —  22-Phenylbehensdure, C28H 180 2. Aus yoriger w i e  oben. Aus 
Aceton Prismen, F. 81°. —  D urch gleiche Red. des rohen H ydrolysenprod. des p,[) -Ui- 
ketonsaureesters, sodann Veresterung u. Dest. wurden erhalten: M yristinsaureathyl- 
Mter; Phenyldecansaureathylester; 22-Phenylbehensduredthylester, C30H 52O2, aus A. 
Irismen, F. 53°. (J . chem. Soc. London 1 9 3 6 . 281— 83. Febr.) L i n d e n b a u m .

R. Ashton, Robert Robinson u nd  J. C. Smith, Trikosan■ und Tetralcosansaure 
wuJ gewisse Deńvate. Die durch O xydation der Cerebronsauro erhaltene Saure soli 
fnkosansaure oder ein Gemisch dieser m it Tetralcosansaure sein. Vff. haben dalier diese 
Sauren nach dem Verf. von ROBIN SO N u. R o b i n s o n  (C. 1 9 2 5 . I .  2302. 1 9 3 0 . I I .  33) 
synthetisiert u. ihre E E . u. F F . m it in  die F l. getauchtem  Therm om eter bestim m t. Die 
' ■-Kurve zeigt, daB die Sauren ein kontinuierliches System  yon festen Lsgg. m it einem 

-'uniumm bilden; die F.-Differenz zwischen 0— 40%  Tetrakosansaure enthaltenden Ce- 
inischen ist weniger ais 0,5°. E s w ar dalier n ich t móglich, au f  diesem Wege das Oxy- 

a I(®sprod. der Cerebronsauro zu identifizieren.
in i  nof1 8 u 0 *l e‘ ll-Brómundecansaureathylester. D urch Verestern der fruher

1935. I. 49) beschriebenen Saure. K p .]0 174°. —  13-Ketotetrakosansdure, C24H 48U3.



4 1 5 4  D i- P b a p a r a t i y e  o r g a n i s c h e  C h e m ie . N a t u r s t o f f e .  1 9 3 6 . I.

Vorigen E ster m it Na-Acetessigcstcr in wenig A. 10 Stdn. gekocht, isoliertes Prod. 
(K p-i,, 197°) in  A. m it N a um gesetzt, a th . Lsg. von Laurylchlorid (K p.,_10 134°) zu- 
gegeben, nach 24-std. Stehen 1 Stde. gekocht, m it W. gewaschen u. A. entfernt. Riick- 
s tand  24 Stdn. m it 2,5% ig. N aO H  geschuttelt, m it Saure u. A. isoliertes Prod. 24 Stdn. 
m it 5°/0ig. H 2S 0 4, dann 24 Stdn. m it 5% ig. N aOH  gekocht u. m it Siiurc gefallt. Aus 
A., dann PAe., F . 95°. — Tetrakosansaure, C24H 480 2. Yorige nach CLEMMENSEN rcdu- 
ziert, m it sd. Bzl. extrah iert. Aus Aceton (wiederholt) P la tten , F . 83,13— 84,5°. —
2-Brotnderiv. Yorige m it rotem  P  verschm., langsam Br-UberschuB zugegeben, 6 Stdn. 
au f D am pfbad erhitzt, Bromsaurebrom id hydrolysiert u. ausgeathert. Aus PAe.,
F . 72°. —  2-Oxyderiv., C24H 480 3. Voriges m it Eg. u. geschm. K -A cetat 30 Stdn. auf 
120° e th itz t, in W. gegossen, Nd. m it alkoh. K O H  gekocht, m it HC1 gefallt. Aus Aceton 
P la tten , F . 99,5— 100°. a-Brom - u. a-Oxylignocerinsaure vgl. T a y l o r  u . L ev en e  
(C. 1 9 2 9 . I. 1324). —  Trikosansaure, C23H 40O2. Wie oben m it Undecanoylchlorid statt 
Laurylchlorid; Red. der rohen 13-K etotrikosansaure ergab ein Gemisch von Trikosan-
u. M yristinsaure, welches ofters aus Bzl., Aceton, Bzl. um krystallisiert wurde. F. 78,86°. 
( J .  chem. Soc. London 19 3 6 . 283—85. Febr. Oxford, Univ.) LlNDENBAUM.

C. R. Noller und G. K. Kaneko, Die Ozonisierung gewisser hydrierter Diphenylę- 
W ahrend nach H a r r i e s  u . W e i s s  (Liebigs Ann. Chem. 3 3 4  [1905]. 337. 374) Bzl. ein 
Triozonid liefert, wurde aus D iphenyl nur ein Tetraozonid der vermutlichen Konst. 1 
erhalten, u . die N ichtanlagerung von 0 3 an dieD oppelbindungen in den 1,1'-Stellungen 
w urde au f ster. H inderung zuruckgefiihrt. Infolge der schwierigen D arst. von I wurden 
seine Zers.-Prodd. m it W. n ich t untersueht, doch sollte eine Priifung, ob obige Annahme 
richtig ist, durch U nters. von Verbb., wie l-Phenylcyclohexen-l u. D icydohexenyl-l,l' (11) 
moglich sein. B u u s  u. P e y r e s b l a n q u e s  (C. 1 9 3 0 .1. 3176) ozonisierten 1 -Phenylcyclo- 
]iexen-l u . stellten fest, daB 1 Mol 0 3 rasch u. qu an tita tiv  add iert wird, da jedoch die 
Zers. des Ozonids n icht durchgefuhrt wurde, w ar es zweifelhaft, ob die Addition von 03 
an der 1- oder l'-S te llung  erfolgt war. W iederholung des Vers. zeigte, daB 0 3 etwa nut 
der gleichen Geschwindigkeit wie von M ethyloleat add iert wird u. Zers. des Ozonids 
m it W . lieferte d-Benzoyl-n-mleriansiiure, woraus hervorgeht, daB 0 3 an  der Poppel- 
bindung des Cyelohexenringes addiert wird. II addierte 1 Mol 0 3 rasch, wahrend An
lagerung an die 2. Doppelbindung langsamer — aber schneller ais bei Bzl. — erfolgte. 
Zers. des Ozonids lieferte n ich t die erw artete D iketodicarbonsiiure, sondern Adiptnsaure,
u. der R k.-V erlauf is t nach untenstehendem  Schema zu formulieren; die Aldehydsaure 
wird d u r c h  L u ftzu tritt im  Verlaufo der R k. u . A ufarbeitung ebenfalls zur D i c a r b o n s a u r e  

oxydiert. Die Bldg. von Adipinsaure aus diesem Ozonid zeigt, daB die Nichtbldg. des 
Diphenylhexaozonids n ich t au f ster. H inderung in dem Sinne, daB in den l , l ' - S t e l l u n g e n  
kein R aum  fiir 2 Oa-Gruppen yorhanden ist, beruh t. D as von BAMBERGER u . LoDTE 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 20  [1887]. 3077) aus D iphenyl durch Red. m it Na in Am} 
alkohol dargestellte Tetrahydrodiphenyl, das nach TURNER (vgl. C. 1930 . I* 682) e 
die K onst. eines Phenj'lcyelohexens ais die eines D icyclohexadiens besitzen sollte, na n 
bei der Ozonisierung etw a G8% der berechneten Menge 0 3 auf, u. Zers. des Ozoni 
lieferte <5-Benzoylvulcriansiiure, woraus folgt, daB T etrahydrodiphenyl 1 -Phenylcye 
hexcn-l ist, yerunreinigt m it D iphenyl oder Phenylcyclohexan.

Os Oa

Oj Oj _

OHC(CH,),-CO-CO.(CH.),eHO +  2H .O . -->  11000(011:),-COOK +  HOOC(CH«)«CHl

V e r s u e h e. 1 -Phenylcyclohexen, durch D ehydratisierung von 1-Phein 
hexanol-l m it Brombenzol +  K H S 0 4, K p .25 136— 138°. — Dicyclohexcnyl-Ui 
durch D ehydratisierung von D icyclohexandiol-l,l' (die D arst. dieser \  erb. cr ? |  Ln 
besten nach der in „Organie Syntheses“ 1. 448 fiir P i n a k o l h y d r a t  bescnri' 
Methode), K p .23 133— 135°. — Ozonisierung u. Zers. der Ozonide. In  eine ^*8- e .^
in Eisessig wurde 4— 5%  0 3-haltiger 0 2 so lange eingeleitet, bis eine Probe B r j 2Sj ure 

:h t m ehr entfarb te , nach Zugeben von W. w urde 1 Stde. gekocht u. W. ».
Y akuum  abdest. Aus Phenyleyclohexen u. Tetrahydrodiphenyl wurde < - jjeferte

n ich t m ehr entfarb te , nach Zugeben von
im V akuuin abdest. Aus Phenyleyclohex™  . . . ______—  * ,, . .  ne,el-w
raleriansąure, aus A. F . 77— 78° (Semiearbazon F . 191— 192°)
Adipinsaure, aus Essigester F . 152— 153°. (J . Amer. chem. Soc. 57. --5 _ If,’KE
1935. Stanford U niv„ Calif.) bc
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Georg Wittig und  Utta Pockels, Ober die Einwirlcung von Sticksloffdioxyd a u f  
Tztraphenylbernsleinsauredinitril. Nach WiTTIG u. P e t r i  (C. 1935- I I . 823) betriigt 
die Halbwertszeit fiir die Radikaldissoziation des Tetraphenylbenisteinsauredinitrils 
(I->-II) bei 40° rund270M in.,bei54°rund80M in. D iereaktionskinet.M essungen griinden 
sich auf den zeitlich yerfolgbaren Konz.-Abfall des D initrils I, der dem geforderten 
Vorgang einer monomolekularen R k. entspricht, sofem  die nachfolgende Aneinander- 
lagerung der freien R adikale zum Isodinitril I I I  (in Ggw. von Aminen ais K ata lysa
toren) schnell genug erfolgt u. dam it ais Abfangrk. fiir die entstehenden R adikale 
wirkt. Da die Spaltungsarbeit des R adikalzerfalls m it rund 17 Cal iiberrasehend 
niedrig gegeniiber dem  von ZlEGLER (C. 1934. I . 379) fiir die Aktiyierungswarm e des 
dissoziierenden H exaphenylathans gefundenen W ert von 19 Cal ersclieint, yersuehen
V ff. zur Best. der G eschwindigkeitskonstanten der Radikaldissoziation I ->- I I  eine 
andere Abfangrk. zu finden. Yerss., I I  m it NO in D iphenylnitrosoacctonitril uber- 
zufiihren, sehlugen fehl. Dagegen gelang es, das D initril m it N 0 2 in R k. zu bringen. 
Es nimmt in Chlf. g la tt 2 Mol. N 0 2 au f un ter Bldg. einer Verb. IV7 bzw. V. D a aber 
diese Umsetzung sehon in  der K alte  in 30 Min. beendet ist, so folgt daraus, daB N 0 2 
nicht allein das R adikal abfiingt, sondem  auch das nichtdissoziierte D initril an der 
pelockerten C-C-Bindung aufspalte t. Die K onst. der crhaltenen Verb. erg ib t sich aus 
der leichten H ydrolysierbarkeit zu Benzilsaurenitril u. H N 0 2. Von den beiden 
nifiglichen Formeln IV  u. V ist der S tru k tu r einer N itroyerb. der Vorzug zu geben,

1 (CiHOsC--C(C*Hs)a II 2(C,ir1)..C----I I ----v  I
CN CN ON

IV (C .H ,),0-N 0, V (C.H.)iO O-NO VI (C.HO.CT- • • •
i l i

CN CN C • N+ -
da der elektronegative C des R adikals VI das elektropositive N-Atom der 0 = N = 0 -
Gruppe, u. nicht den negativen O der O—N = 0 -G ru p p e  binden wird. Die leichte 
Austauschbarkeit des N 0 2-Restes s teh t m it der K onst. IV  nich t im W idcrspruch (vgl. 
?• B. die H ydrolysierbarkeit von T etranitrom ethan oder T riphenylnitrom ethan). 
benzilsaurenitril is t in sauren Medien, wie Eg., bestandig u. erte ilt konz. H 2S 0 4, wie 
die_ Benzilsaure, eine tiefrote Farbę. Dagegen zerfallt es in  N aO H  u. in sd. W. sofort 
|n Benzophenon u. HCN. Verss„ dieses Cyanhydrin aus Benzophenon u. HCN in saurem
- ledium darzustellen, sehlugen fehl. Ferner wurde die A ddition von CcH 5Li an Benzoyl- 
fyanid untersueht, die auch bei — 00° m om entan erfolgt, doch zerfallt das entstandene 
Addukt sofort in Benzophenon u. LiCN, u. das Benzophenon liefert m it C6H 5Li Tri- 
Pnenylcarbinol. — Diplienylniiroacelonitril, C14H 10O2N2, durch Einleiten von iiber 

2'-'s getrocknetem N 0 2 bei 15—20° in  eine Lsg. yon I  in Chlf.; aus CH3OH K rystalle, 
. 44 4Go, die gjęjj oberhalb 70° un ter Gasentw. zers. — Benzilsaurenitril, C14H n ON, 
us vorigem beim Kochen in feuchtem  E g.; aus verd. Eg. K rystalle . F . 127— 130° (Zers., 

. wruch nach HCN). (Ber. dtseh. chem. Ges. 69. 790—92. 1/4.1930. Braunscliweig, 
lecl>n. Hochsehule.) C o r t e .

A l L em an, Vergleichende Acetylierung der Naphthole. Im  AnschluB an  eine
f f 1 ';01;  Pa l fr a y  u. Vf. (C. 1935. I I .  1539) h a t Vf. die A cetylierung des a- u. 
su 11 ^  U‘ 11' l<7-Dioxynaphthalins ( I I I  u. IV) yergleichsweise unter-

t  1 u ‘ H  losen sich teilweiso in Eg., I  un ter starker Abkiihlung. Bei all-
vn!loł" ira ^ usatz von A cetanhydrid (100%  UberschuB) lóst sich I  yollstiindig, I I  un- 
i?fH 1 ' l ' Zusatz yon 1 Tropfen H„SO., Erw arm ung, yollige Lsg. auch des II , 
A c ^ r ,V J^ U" liche .Farbung. D urch Fallen m it W. 93%  1-Acetat (F . 45°) u. 95%  II  

, 69,5°). Dieses Verf. e rlaub t also n icht, I  u. I I  zu unterseheiden. — 2. Acety-
I u i f  nUt. £<*tMihydrid in Pyrid in  nach D e l a BY u . SABETAY (C. 1936. I. 4085"). 
tatiw Sln, . ‘>e' 35° nach 15 Min. p rak t. quan tita tiv , bei 12° nach 15 Min. fast ąuanti- 
fcci dci-°T? r'i 100° (1 Stde.) I  zu 98,6, I I  zu 99,9%- I-A eetat wird bekanntlich
Verf f in ^  hydro lysiert; daher wohl der etw as geringere W ert. —  Dasselbe 
an >Wf i i ' angewendet, ergab: a) Man muB die ca. doppelte bereehnete Menge
l S tX  . y  id vcr"’enden; b) I I I  is t bei 50° in 15 Min. zu 99,7% , IV  bei 100“ in
satz t  t t \ 9 5 , 8 ° / »  acety lie rt; c) bei 12° in 15 Min. I zu 91,2, I I  zu 81,1%  (Gegen- 
kc-ine A r  allein erfolgt, aueh in  Ggw. yon etw as H 2S 0 4 u. bei 100°,
«Ii i i p  Yerss. m it E g.-A cetanhydrid in yerschiedenen Verhaltnissen

atalysator u. bei 100° haben ergeben: I I  is t am  reaktionsfahigsten; dann

III  (C.H;)-C • ) >• c n  • C.H,i
CN CN
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folgt IV ; iiber den gegenseitigen P la tz  von I  u. I I I  is t schwer zu entscheiden. —  Vorst. 
Yerss. erlauben, einen U nterscliied in der R k.-Fahigkeit der a- u. /3-Naphtholfunktion 
gegen A cetanhydrid festzustellen : 1. In  Pyridinlsg. sind die O H-G ruppen von I  u. II 
sehr reak tiv ; sie sind reaktiver ais die von I I I  u. IV, welche ihre R eak tiv itiit wechsel- 
seitig zu verm indern selieinen; die O H -G ruppen des I I I  sind reak tiver ais die des IV. 
2. In  Eg.-Lsg. is t das OH des I I  reaktiver ais das des I ;  IV  is t weniger reak tiv  ais 11, 
aber reak tiver ais I  u. I I I .  Im  ganzen wiire also in Eg. das p -OH reak tiver ais das 
a-O H , in  Pyrid in  um gekehrt. (C. R . hebd. Sćances Aead. Sci. 202. 579— 81. 17/2. 
1936.) L in d en b au m .

A. Z in k e u n d E . G esell, Untersuchungen iiber Perylen und seine Derifate. 45. Mitt. 
Ober ein Tribenzoylperylen. (44. vgl. C. 1 9 3 6 . I . 1422.) Bei einer Wiederholung der 
ublichen D arst.-R k. fiir das 3,9-Dibenzoylperylen erhielten Vff. einm al e in  Tribenzoyl
perylen-, alle Verss., diese Verb. nochmals vom  Perylen ausgehend zu erhalten , schlugen 
jedoch fehl. E s wurden deshalb die beiden bekannten Dibenzoylperylene {3,4- u. 3,9-) 
der FRIEDEL-CRAFTSachen R k. m it Benzoylehlorid unterworfen. Die 3,4-Verb. blieb 
unverandert; die 3,9-Verb. aber ergab bei 5-std. E rh itzen  der K om ponenten auf dem 
W .-Bad u n te r Zusatz von wasserfreiem A1CI3 die neue Verb. Das V erh. dieser bei der 
AlCl3-Baoksehmelze zeigte, daB zwei Benzoylgruppen in 3,9 sitzen, denn es entstand ein 
isoviolanthronahnlieher F arbsto ff; die 3. Benzoylgruppe kann  dam it aber auch m 
keiner der noeh freien peri-Stellen (4,10) sitzen. F iir letztere Annahme spricht auch das 
Verh. der neuen Verb. bei der CLEJIMENSEN-Red. (vgl. C. 1 9 3 1 . I . 276), denn es ent- 
s teh t ein Monobenzyldibenzoylperylen. F iir die 3. Benzoylgruppe kom m t v o r  allem 
eine der Stellen 1, 6, 7 oder 12 in  Frage. N itrierung der neuen Verb. ergab ein Trinitro- 
deriv., das aber n ich t zur K rystallisation gebraeht werden komite. — Tribenzoyl
perylen, Cn H 2, 0 „  aus Nitrobenzol, dann  Toluol ( - f  Tierkohle), orangegelbo Bliittcheii, 
F . 236—237°. Lsg. in konz. H 2S 0 4 giftgriin. D urch CLESIMENSEN-Red. entateht eine 
Verb. C41H 260 2, braune P la ttchen  vom F . 208°; Lsg. in konz. H 2S 0 4 griin. —- Tribenzoyi- 
trinitroperylen, C41H 2l0 9N3, leuchtend rotes Pulver, das sich in  konz. H 2S 04 mit oliv- 
grtiner Farbę lost u. bei 300° un ter Dunkelfarbung zers. (Mh. Chem. 67 . 187—92. Jan-
1936. Graz, Univ.) P aNGRITZ.

A. Zinke und K. J. v. SchieBl, Unte.rsucliungen uber Penjlen und seine Benmle. 
40. M itt. Uber ein Perylen-l,12-cycloperoxyd. (U nter M itarbeit von F . Hanus.) 
(45. vgl. vorst. Ref.) Bei einem Vers. zur D arst. des von W e it z e n b o c k  u. S e e r  (t>®r. 
dtsch. chem. Ges. 46  [1913]. 1994) beschriebenen 1,12-Furoperylens aus remem, 
kfystallisiertcm  l,12-Dioxypcrylen (vgl. Mh. Chem. 4 5  [1924]. 232), der 11 1 ® 1 ' 
gelang, erhielten Vff. neben Perylen in  kleiner Menge eine neue Verb., von der sio glaubei, 

daB in ih r die nebenst. peroxyd. Form  des P ery len -l,12-chinoiw vor- 
liegt. Zur W .-Abspaltung wurde 1,12-Dioxyperylen m it der 10-iacfi 
Menge entw assertem  ZnCl2 im  Olbad 4 S tdn. au f 250—260“ erju ■ •
Das m it li. verd. HC1 behandelte R k.-Prod. wurde zur Keinigu g
im C 02-Stroni im V akuum  der W asserstrahlpum pe sublimiert. 
Perylen-l,12-peroxyd, C20H loO2, krystallisiertc aus Toluol in brai 
oder orangegelben Ń adeln , die bis 340° n ich t schm ., sieli ’ 
konz. H 2S 0 4 m it rosastichiger gelber Farbę u. intensiver 8r 

Fluorescenz losten; gleiche Farbo u. Fluorescenz wiesen auch ihre Lsgg. m ' 
M itteln auf. —  Gegen die Annahme, daB in der neuen Verb. ein Perylenchinon vot' t , > 
sprich t 1. ihre N iehtverkiipbarkeit, 2. dio op t. U nters. (durch CHENG HUA-L-H ^
H . C o n r a d - B i l l r o th ) ,  die ergab, daB die A bsorptionskurve wesentlich von u ' 
Perylen-l,12-chinons verschieden is t u . ahnlieh der des 1,12-Dibenzoy ldioxy pery e 
liiuft. Auch die Annahme einer Verb. der Form el C40H 20O4 wird wegen dei ,.
loslichkeit in tie f sd. organ. Losungsmm. abgelehnt. Auffallend is t die grolie ises
ke it der Verb. gegen kochendes H J  u. H ydrazinhydrat in  sd. Toluol, ebenso g B 
20% ig. m ethylalkoh. N aO H ; sie wird dam it erk lart, daB die beiden Saucrsto tta tom ^r 
einem  an  den Perylenkomplex angeschlossenen 6-Ring eingebaut sind, die \vn ^  
Sauerstoffvalenzen fast dem regularen Tetraederwinkel entsprechen u. soi ^  ^  
spamiungsfreies System  ergeben. —  Im  Original nochmals genaue Beschrei i o 
H erst.-Verff. fiir U 2-D ioxyperylen  (aus /?-Dinaphthol) u . Perylen daraus. (- •
67. 196 -202 . Jan . 1936.) t w  haben

Konrad Funke und Eugen Muller, Z ur K enntnis des Chrysens. i. • ter. 
den  V erlauf der F  RIE D E L - C R A P T S -  R k .  beim Chrysen (Bezifferung w i e  neben ./ 
sucht. M it CaH 5-C0Cl en tstand  nur ein einziges Benzoylcliryseyi (I), wanren
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C0C1 2 isomere Acetylchrysene von F F . 144° (H auptprod.) u. 
254° (II u. III) erhalten wurden. In  I u. II haften  die Acyle 
an  derselben Stelle, denn II konnte in I umgewandelt werden. 
Dazu wurde II zur entspreehenden Chrysencarbonsdure oxy- 
d iert, welehe sich ais ident. erwies m it der von L ie b e r m a n n  
u. ZSUFFA (Ber. dtsch. chem. Ges. 44 [1911]. 207) aus Chrysen, 

Oxalylehlorid u . A1C13 dargestellten Saure. Diese is t wahrscheinlich die 2-Carbonsaure, 
dem sie ist verschieden von der von W e it z e n b ó c k  u. L ie b  (Mh. Chem. 3 3  [1912]. 549) 
synthetisierten 1-Carbonsaure, u. die Stellen 1 u. 2 sind die em pfindlichsten. Das Clilorid 
der Saure wurde sodann m it Bzl. u. A1C13 kondensiert; das R k.-Prod. w ar m it I ident. — 
Stelle 2 seheint also bei der FRIEDEL-CRAFTS-Rk. am  reaktionsfahigsten zu sein. D urch 
Verbacken m it A1C13 lieferte I ein braunes, am orphes K ondensationsprod., w ahrschein
lich das entsprechende B enzanthron, gebildet durch RingschluC m it Stelle 3. —  Durch 
Oxydation des I  m it C r03 wurde ein Chinon erhalten, zweifellos das 7,8-Chinon. — 
SchlieBlich wurden die 3 K etone naeh CLEMMENSEN zu den K W -stoffcn reduziert.

V c r s u c h e. 2-Benzoylchrysen (I), C25H 160 . Lsg. von 15 g Clirysen u. 25 ccm 
CcI^COCl in 500 ccm CS2 m it 15 g A1C13 versetzen, naeh 12 S tdn. bis zur beendeten 
HCl-Entw. kochen, Teil des CS2 abdest., m it Eis u. HC1 zers., R est des CS2 abdest., 
Prod. mit W. auskochen. 16 g. Aus Toluol B lattchen, F . 191°. H 2S 0 4-Lsg. tie f ro t.

1- u. 2-Acetylchrysen (III u. II), C20H 14O. Analog aus 10 g Chrysen, 60 ccm CH3-COCl, 
250 ccm CS2 u. 10 g A1C13. Roliprod. m it CC14 kochen, vom  ungel. Teil filtrieren, Lsg. 
stehen lassen, ausfallende K rystalle m it dem  R uckstand  aus Bzl., dann A. (Kohle) um- 
lósen. Dieser Teil (0,5— 1 g) is t III, Nadeln, F . 254°. Aus der eingeengten CCi4-Lsg. 
P—7 g II, aus A. gelblichbraune Nadeln, F . 144°. H 2S 0 4-Lsg. beider gelb. — Chrysen-2- 
carbonsiiure, Ci9H 120 2. 1. II m it 50°/oig. NaOCl-Lsg. so oft kochen, bis fast alles gel. ist, 
Tcreinigte F iltra te  m it HC1 fallen, N d. aus verd. N H 4OH umfallen, m it A. auskochen u. 
aus Nitrobenzol umlosen. 2. Aus Chrysen, Oxalylchlorid u . A1C13 in CS2 wie ublich; 
Prod. mit NaOH auskochen, m it Saure fallen, aus N itrobenzol u . Xylol reinigen. 
Aadeln, F. 308°. H 2S 0 4-Lsg. farblos. — Chlor id, C19H U0C1. Saure m it C6H 5-C0C1 
i i  kochen u - stehen lassen, gelbe N adeln m it Bzl. waschen. F . 167° (Zers.). — 
Ałhylester, C21H 180 2. D urch Kochen des yorigen m it absol. A. Aus A. (Kohle) P lattchen, 
; '  ynscharf 124°. H 2S 0 4-Lsg. griingelb. — 2-Benzoylchrysen-7,8-chinon, C25H 140 3, 
i.mit Xa2Cr20 ; in  Eg. 5 Stdn. kochen, in  W. gieCen. Aus Eg. oder Toluol zinnoberrote 
Urusen, 1'. 249—250°. H 2S 0 4-Lsg. rotviolett. —  2-Benzylchrysen, C2iH I8. I  in Eg. m it 
^ “gamierten Zn-Spanen u. konz. HC1 3 Stdn. kochen. Aus Aceton Nadeln, F . 200°. 
’ 2 ,^ł'Lsg. stahlblau. —  1-Athylchrysen, C20H ł6. Ebenso aus III; Zn-Spiine m it Eg. 
uskochen, m it W. fallen. B lattchen, F . 236°. — 2-Athylchrysen, C20H 18. Aus II. Aus

V  T  ""'snig W. Nadeln, F . 126°. H 2S 0 4-Lsg. blauviolett. Bromderiv., C20H 16Br. Mit 
Eg> Aus A- u - E S- Nadeln, F . 122°. (J . p rak t. Chem. [N. F .] 144. 242—50. 

' -r3 ) L in d e n b a u m .
,r “ Onrad F unke , E u g en M tille r und L asz lo  V adasz, Zur K enntnis des Ckry sens. I I . 
La* Vorst' Ref.) D urch Umsetzen des Chrysens m it C6H 5-C0C1 u. A1C13 ohne

"nrden  2 Dibenzoylchrysene (A u. B) erhalten. D as eine derselben (A) ent- 
Ein /*• l’ wenn man 2-Benzoylchrysen (yorst. Ref.) nochmals dieser R k. unterw irft. 
erh i ? 1” 1®8 ®*henzoylchrysen (C) wurde von dem lange bekannten Dibromchrysen aus 
ovvri- t w?'c^es das 1,2-Deriv. sein soli, da es durch C r0 3 angeblich zum Chrysenchinon 
ca‘, ler_ " ’hd. Die Br-Atome wurden gegen CN, dann C 0 2H  ausgetauscht, u . das Di-
1 9 i?tn^ ureol‘̂ orid wurde m it Bzl. u. A1C13 unigesetzt. E s is t aber n ich t gelungen, die 
das „ g der Benzoyle nachzuweisen. D urch Red. naeh CLEMMENSEN wurde n icht
KondnVar^ ^ e ®‘P^enyl-l;2-acechrysen, sondern ein Dibenzylchrysen erhalten. Durch 
es WuGj Satli )n d®3 Dicarbonsaurechlorids m it H ydrazin  t r a t  keine Ringbldg. ein, sondern 
zu anK miteinander verkniipft. Desgleichen waren Verss., die D icarbonsaure
bromnl? S*eren! e ^ lg ^ 08- E s is t daher zweifelhaft, ob sich bei der O sydation des Di- 
chrv=--r. r j Sen2, w*rklich Chrysenchinon bildet. Auffallend is t auch, daB das Dibrom- 
lich ist FRIEDEL-CRAFTS-Rk. m it C„H5-C0C1 oder CH3-C0C1 nicht m ehr zugang-

Y
10 Ł, a S U Ci i e‘ Dibenzoylchrysene A  u . B , C32H 20O2. Gemisch von 5 g  Chrysen, 
i>iit p i ,  i / ,  ® CaII5 • COC1 48 Stdn. stehen lassen, 1 Stde. au f W .-B ad erwarmen, 
A. ko,,) ’ 1 ^ers-> sehwarze M. m it verd. N H 4OH auskochen, trocknen, m it 350 ccm
Eiltratpn11’ ausfallendes Prod. wieder m it 3.00 ccm A. kochen. Aus den

’’ • das Isomere A, aus Eg. N adeln, F . 208°. In  A. unl. Teil ist das Iso- 
' l n - !• 268
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mere B , aus Eg., dann Bzl. Nadeln, F . 252°. H 2S 0 4-Lsg. beider orangegelb. — A ent
s teh t auch durch 6-std. K ochen von  2-Benzoylchrysen, C9H 5*C0C1, A1C13 u. etwas CS» 
m it sehr geringer Ausbeute. —  Brom.-2-benzoylchrysen, ć 25H 15OBr. 2-Benzoylchrysen 
m it uberschiissigem B r in  Eg. 3 Stdn. kochen. Aus Eg. P lattchen , F . 176°. H 2S 04-Lsg. 
ro t. —  Cyan-2-benzoylchrysen, C26H 15ON. Voriges m it CuCN in Chinolin 3 Stdn. 
kochen, 24 S tdn. in  E is kiihlen, N d. m it A. waschen, im  App. m it Aceton extrahioren. 
Aus CC14, A. oder Aceton Nadeln, F . 207°. H 2S 0 4-Lsg. ro t. —  2-Benzoylchrysencarbon- 
sdure, C26H 160 3. Voriges m it ca. 7% ig. m ethanol. K O H  im  A utoklaven 8 Stdn. auf 
200° erhitzen, Prod. in  K O H  losen, m it HC1 fallen. Aus Eg. Nadeln, F . 286°. H2S04- 
Lsg. grungelb. D as Chlorid konnte n ich t erhalten  werden. —  Dibromchrysen. 3g 
Chrysen u. 5,4 g B r in  120 ccm CC14 5 S tdn. kochen, dann  g u t kiihlen. Aus Xylol 
N adeln, F . 270°. —  Dicyanchrysen, C2,H 1()N2. Voriges m it CuCN in Chinolin 2 Stdn. 
kochen, N d. m it verd. HC1 auskochen. Aus N itrobcnzol Nadeln, F . > 3 6 0 ° . —  Chrysen- 
dicarbonsaure, C20H 12O4. Voriges m it ca. 25°/0ig. methanol. K O H  im  Autoklayen
5 Stdn. au f  200° erhitzen, m it W. verd., m it HC1 fallen. Aus Chinolin, F . >360°, swl. 
H 2S 0 4-Lsg. gelbgriin. —  DichJorid, C20H ]0O2Cl2. 1. Saure m it C6H 5-C0C1 30 Min. 
kochen; nach Abkiihlen dottergelbe N adeln, aus Bzl., F . > 3 6 0 ° . 2. Saure m it S0C12
1 Stde. kochen, letzteres Yerdampfen; Prod. weniger rein. H 2S 0 4-Lsg. blau. — Di- 
iithylester, C24H 20O4. D urch K ochen des vorigen m it absol. A. bis zur Lsg. Aus 90%’S- 
A. N adeln, F . 169°. —  Diam id, C20H u O2N2. D urch wiederholtes Eindampfcn des 
Chlorids m it N H 4OH. Aus viel N itrobenzol N adeln, kein F . —  D ianilid, C32H220»N2. 
D urch K ochen des Chlorids m it Anilin. Aus N itrobenzol, F . > 360°. — Verb. 
Ct0H u OtN e. D urch K ochen des Chlorids m it N 2H 4-H ydrat. Aus Eg. Nadeln, F. >360°.
— Dibcnzoylchrysen C, C32H 20O2. 0,5 g Chlorid in sd. Bzl. m it 1 g A1C13 yersetzen, 
bis zur beendeten HCl-Entw . kochen, m it E is u . HC1 zers., Bzl. abdest. Aus Bzl. oder 
Eg. Nadeln, F . 232°. H 2S 0 4-Lsg. orangegelb. —  Dibenzylchrysen C, C32H 24. Yoriges 
in Eg. m it am algam ierten Zn-Spanen u. konz. HC1 6 S tdn . kochen, Spane mit Eg. 
auskochen, m it W . fallen. Aus Bzl. N adeln, F . 254°. H ,S 0 4-Lsg. stahlblau. (J- prakt. 
Chem. [N. F .] 1 4 4 . 265— 72. 25/2. 1936. Graz, U niv .)‘ LlNDENBAlTM.

Heisaburo Kondo nn d  Tadasi Nishizawa, Synłhese von Aminoindolizinderkalau 
Es is t Yff. gelungen, in  das von T s c h it s c h ib a b in  u. St e p a n o w  (C. 1929. I- -ooo) 
beschriebene l-Acełyl-2-m ethylindolizin  (I) au f 2 yerschiedenen Wegen eine NHj-GrupPp 
einzufiihren. —  1 .1 kuppelt m it Diazoniumsalzen g la tt zu ro ten  Azofarbstoffen. 1-Acetyl- 
2-methylindólizin-3-azobenzol, C .-H j.O N ,, aus PAe. ro te  N adeln, F . 77°. Na-l-Acetw-

v . w _ „  _  2-methylindólizin-3-azóbenzolsut-
N. łt •C«Hi-SOiJia NH, / ontó (II), CI7H }40 4N3SNa, aus

W. rntr* Nadeln. bei 313° dunkeJ,II III | - ^ ' vY ^ 'v>CH s W. ro te  Nadeln, bei 313°

ka ta ły t. Red. von II in  -wss. Lsg. m it Pd-K ohle; gelbbrauner N d. Aus CH3OH-A. ge 
liche B la tter, F . 172°, an  der L uft unbestandig. HydrocMorid, C11H 130 N 2C1, Schuppe . 
Zers. 254°. N-Acetylderiv., CI3H 140 2N „ aus Aceton N adeln, F . 219°. Phenylhanmojj 
deriv„ C18H 150 2N3, sandige Krystalle,* Zers. > 3 3 0 ° . —  2. l-A c d y l-2-meihyl-fnHro.o- 
indolizin, Cn H 10O2N 2. Aus I  in Eg. m it wss. N aN 0 2-Lsg. u n te r Eiskiihlung;
W . verd. Aus A ceton hellgriine, rhom b. K rystalle, Zers. 146,5°, unl. in  Lauge. w*' ^  
in verd. salzsaurer Suspension m it Pd-K ohle k a ta ły t. reduziert, g la tt das “  /  an
chlorid. Dieses Verf. is t  p rapara tiv  dem ersten vorzuziehen. (J . pharm ac. coc. Jap 
5 6 . 2—3. Jan . 1936. [Nach dtsch. Ausz. ref.]) L o te n b a l^ m .

H eisab n ro  K ondo  und  K a n a m e  H a m a m o to , Diensynthesen in  der_zna * 
reihe. Veranlal3t durch die U nterss. von DiELS u. Al d e r  (C. 1931- II . 4o<• • j
70), haben Vff. das Verh. von Indo liz inderiw . bei der Diensynthese untersuc , ^
dieselben in  verschiedenen R ichtungen den Pyrrol- oder Indo lderiw . a n a l o g  reagie ■ 
LiiBt m an 1 Mol. 2-M ethyKndolizin  u. 2 Moll. M aleinsaureanhydrid in A. rea^ ton 
so fallt eine schw arzpurpum e M. aus. Diese h in terlaflt nach dem W aschen111' _ 
wenig farbloses Pulver, aus CH3OH-Aceton sandige K rystalle, Zers. 144 . E s ^
Saure von der Zus. C17H 17OsN  vor, d . h . entsprechend einem A ddukt 1:
Ag-Salz; EHRLlCHsche R k. negativ. —  D as in Aceton 1. H auptprod., eine “V ..  -ert 
harzige M., wurde in  CH30 H  m it D iazom ethan verestert u . u n te r 0,06 mm r. p r;smen, 
wobei derH au p tte il bei 220— 270°iiberging u. krystallin  erstarrte . Aus A .-r-_  • ,
F . 126,5—127°. Die ana ly t. D aten  stim m ten au f C21H 250 8N  == C i ś n i j " ' , -n u. 
d; h . au f  M ethylester einer aus einem A ddukt von 1 Mol. --Mętny
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co—O—co 2 Moll. M aleinsaureanhydrid heryorgegangenen Tetraear-
CH------CHa bonsaure. Der E ster n im m t bei at-D ruck  k a ta ly t. keinen

H  au f  u. g ib t keine EHRLICHSche R k. Das urspriingliche 
A ddukt diirfte also nebenst. K onst.-Form el besitzen. Das
2-Methylindolizin reagiert zuerst wie ein a-AlkylpyrroI (Ad-

Ćo—o_ćo dition in  Stellung 1), u . dieses A ddukt reagiert weiter
wio ein a-substituiertes Indol (Addition in  Stellung 3). —  

Beim l-Acctyl-2-methylindolizin yollzielit sieh die Addition viel sehwerer, in  A. iiberliaupt 
nicht u. in sd. Bzl. n u r teilweise. E s wurden wenig K rystalle von Zers. 191— 192° er- 
balten, aber noch n ich t untersucht. (J . pharm ae. Soc. Jap an  56. 4— 6. Jan . 1936. 
[Nach dtsch. Ausz. ref.]) L in d e n b a u m .

K. S. Top5ijev, Nitrierung des 6-Methoxy-8-niirochinolins. 30 g 6-Mełhoxy- 
8-nitrochinolin in sehr kleinen Anteilen in 25 ccm in Rcibschale befindlicker H 2S 0 4 
(D. 1,82) eingetragen, bis zur Lsg. griindlich yerrieben, un ter R uhren Gemisch von 
30 g H N 03 (D. 1,52) u . 25 ccm konz. H 2S 0 4 bei n ich t iiber 40° eingetropft, nach 3 Stdn. 
in 150 ccm W. gegossen, u n te r K iihlung m it 50% ig. N aO H  neutralisiert (Kongo), 
Xd. mit W. gewaschen u. an  der L u ft getrocknet. Q uantita tive A usbeute an  6-Meth- 
ozy-ó,8-dinitrochinolin, C10H ,O EN3, gelb, krystallin , P . 234°. (C. R . [Doklady] Acad. 
Sci. U. R. S. S. [N. S.] 1935. IV. 263— 64. Moskau, Akad. d. Wiss.) L in d e n b a u m .

G. R. Clemo und H. Mo Ilwain, D ie Phenazinreihe. I I I .  Die isomeren Octa- 
hydrophtnazine. (II. ygl. C. 1935. I I .  1883.) Bei der D arst. gróBerer Mengen yon 
h2,3,4-Tetrahydrophenazin (I ; ygl. I . M itt.) wurde wenig eines Octahydrophenazins (Ilb ), 
F. 147°, ais Nebenprod. isoliert, isomer m it dem in der I I .  M itt. beschriebenen 
l ’2>3,4,9,10,ll,12-0ctahydrophenazin ( I la ) ,  F . 156° (nicht 150°). I l a  u . b sind geo- 
metr. Isomere, denn beide werden g la tt zu Phenazin dehydriert. liefem Dinitroso- 
“erin>. u. geben m it FeCl3 F arb rk k .; folghch is t bei beiden der H eteroring reduziert. 
Durch Red. des I  m ittels eines nach GATTERMANN (Methoden der organ. Chemie) aus 
MNOj), hergestellten N i-K atalysators A wird ein 3. Isomeres, F . 109°, erhalten, 
welches auch zu Phenazin dehydriert w ird, aber kein N itrosoderiy. u . keine FeCI3- 
Kk. gibt. Dieses is t folglich das schon von WALLACH (C. 1924. I I .  1089) u. GODCHOT

1925. I. 1874) beschriebene 1,2,3,4,5,6,7,8-Ociahydrophenazin (I le ). R eduziert m an 
aber I mittels eines nach R u p e  (Hclv. chim. A cta 1 [1918]. 453) aus N i(O H )2 her- 
t m i  Ni-Kat-alysators B, so entstehen I l a  u . b , u . zwar in der D am pfphase bei 
loO hauptsachlich I la ,  in  E g. bei R aum tem p. nu r I lb .  W erden I l a  oder b iiber NiA 
W k 80 6eben sie in  I l e  iiber, welches jedoch beim Leiten iiber N iB unverandert

v we ĉber Weise I l b  ais Nebenprod. bei der D arst. yon I  en ts teh t, liiBt sich
noch nicht sagen. I l b  w ird auch durch Red. von I  in  A. m ittels Pd-K ohle g la tt er-

— Die D ehydrierung der O ctahydrophenazine erfolgt am  besten durcli V2-std. 
raitzcn m it Pd-Kohle au f  200°. —  Die Umwandlung der cis-trans-Form en I l a  u . b 
etnonder gelang weder durch  K ochen m it Eg. oder C2H 5ONa, noch durch konz. 

J r r *  U h  wird durch Leiten im H -Strom  iiber N iB  zu I l a  isomerisiert. W ahr- 
emlich ist I lb  das cis- u. I l a  das trans-Isom ere.

H, N H»

Ila u. b Ho

,T isja. H> H , N  H i
s]i , ?.r. s u c h e. Verbesserte D arst. von I l a :  1,8 g I  in  75 ccm absol. A. gekocht, 

amich 10 g Na eingetragen, in 150 ccm W . gegossen u. ausgeathert, w icderholt aus 
^ - iCe N adeln’ F - 156°- —  Isomeres 1,2,3,4,9,10,ll,12-0ctahydro-

init wm ? )’ c » H ieN s. 1. 1 g  I  in  10 ccm absol. A. m it 0,1 g Pd-K ohle 20 Stdn. 
v:-n Druck gesehtittelt, F il tra t eingeengt. 2. 1 g I  in  10 ccm Eg. m it l g
P 1A70 , nydriert. 3. D urch Um krystallisieren von rohem  I  aus PAe. P la tten ,
\ j  < ‘ j 3,6,7,8-Octahydrophenazin (II c), C12H i6N 2. I  bei 175— 185° iiber
tótet m  i  Ict ztercs extrah iert. Aus yerd. A., F . 109°. —  I  ebenso iiber N iB ge- 
bis 124«- j -’ ^ e êrte aus PAe. I la ,  unyerandertes I  u . eine F rak tion  von F . 122
Ha aiw, \ aus dieser -wurde durch fraktioniertes K rystallisieren aus Bzl. noch etw as 
von lTn re? > F . 123— 124°, bestand aus n ich t trennbaren Mischkrystallen
u. nach ' ~  Diniłrosodenw., C12H u 0 2N 4. I l a  u . b in  yerd. H 2S 0 4 gel., N a N 0 2
entfernt tk* H a r n s t o f f  zugefiigt, ausgeathert, A. im  V akuum  bei R aum tem p. 

’ xl- aus A. um krystallisiert. Deriy. yon I la ,  F . 126°. Deriy. von I lb ,
268*
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F . 109°. {J. chem. Soc. London 1 9 3 6 . 258—61. Febr. Newcastle-upon-Tyne, Univ. 
o f D urham .) LlNDENBAUM.

M. B u sch  und  K a rlh u g o  K iisp e rt, Z ur K ennlnis des Phenacylhydrazins. (Vgl.
C. 19 2 8 . I I .  1218.) E s h a t sich inzwischen ergeben, daB das PhenacylJiydrazin (I) in 
trockenem , reinem Z ustand langere Zeit ha ltbar u. n u r in Lsg. sehr unbestandig ist. 
Die H ydrazingruppe rcagiert m it CO-Yerbb. in schwach saurem Medium unter Warnie- 
entw . M it arom at. A ldehyden entstehen g u t krystallisierende, bestandige Hydrazone, 
dagegen m it den niedrigen aliphat. A ldehyden u. K etonen dicke Ole. E in  Vers. mit 
Glykose verlief negativ. Die CO-Gruppe des I  rcagiert n. m it H ydrazinen. Das
l-Phenylhydrazon  konnte ais Acetat rein isoliert w erden; es kondensiert sich m it Benz
aldehyd zu dem  D oppelhydrazon I I ,  welches auch aus Benzaldehydphewacylhydrazon 
u. Phcnylhydrazin erhalten  wurde. Bei der letzteren K ondensation betrug  die Aus- 
beute jedoch nur 50— 60%  u - ini F il tra t fand sich reichlich Benzaldehydphenylhydr- 
azon. I  w ird dem nach aus seiner Verb. m it Benzaldehyd durch Phenylhydrazin zum 
Teil verdrangt u. zerfiillt dann in der Lsg. Dieser Vorgang wird zur H auptrk ., wenn man 
das Phenylhydrazin durch Sem icarbazidhydrochlorid ersetzt; es en ts teh t Benzaldehyd- 
semicarbazon. — I-Semicarbazon is t ais Hydrocldorid ohne Schwierigkeit erhaltlieh. 
V ersucht m an aber, m it A lkali die Base in  F reiheit zu setzen, so wird sofort NH3 ab- 
gespalten u. die Carbazinsaure IY  gebildet. Beim E rw arm en der alkal. Lsg. erfolgt 
RingschluB zum Triazin Y. Dieses is t ziemlich s ta rk  bas. u. reagiert m it Aldehyden 
wie ein asym m . sekundares H y d raz in ; un ter der W rkg. von H N 0 2 w ird das NHj durch 
H  ersetzt, aber eine N itrosierung t r i t t  n icht ein. —  Die Neigung zur Bldg. des Triazm- 
ringes zeigt sich auch darin , daB I-Sem icarbazon gleich m it 2 Moll. B e n z a ld e h y d  

reagiert u n te r Bldg. von YI. Analog kondensiert sich I I  m it aliphat. u. aromat. Alde
hyden u. K etonen zu den Triazinen V II, dereń R ing eine sehr verschiedene Stabilitat 
aufweist, je nachdem  ein aliphat. oder arom at. A ldehyd zu seinem Aufbau y e r w e n d e t  
worden is t. Z. B. kann m an dem m it Form aldehyd gebildeten Triazin m i t t e l s  Plienyl- 
hydrazin den Benzalrest entziehen u. so zu Y III  gelangen, w ahrend das mit Benz
aldehyd gebildete Triazin durch Phenylhydrazin un ter Ruckbldg. von II  gespalten 
wird. —  Sehr bemerkenswert ist, daB Y III un ter der W rkg. von HC1 leicht NH3 a - 
spa lte t u. in  das intensiv ro tę H ydrochlorid des Triazins IX  iibergeht, welches sei s 
gelb ist. Die analoge R k. vollzieht sich bei den Verbb. Y II, hier un ter Abspaltung vo 
B enzaldehyd u. N H 3. IX  wird durch Zn-Eg. zu X reduziert. Dieses erhalt man auc , 
wenn m an in  Y III m ittels H N 0 2 das N H , dureh NO ersetzt u. dieses Nitrosam
reduziert. —  Fiir die Umwandlung des I  in  2 , 5 - D i p h e n y l - 3 - o x o - 3 , 4 - d i h y d r o p U . i z

1. c.) w ird je tz t eine andere E rklarung gegeben. „
CeH5.C-CH,-NH-N:CH-C6H5 CeH^C.CH^NtCO-CHaJ-NtCH-O.H*

N.NH.C„H5 n -n h -c6h 6
CaHj-C-CHj-NH-NH, C,Hf .C -C H I-N -N H ,

^.N H -C 08H N— NH-ÓO
C A -C -------CH,--------N.N:CH.C9H5 C6H5-C----- CH,-----N-N:CH-C8H5

N-N(CO -NH ,)-ĆH . C6Hs N—N(C„H5) -  c < ir

Ca H, ■ C---- CH,----- N-NH, C,HS • C------C H = N  C„H6-C------ CH,— NH
Y I I I  N — N(C6HS)—OH, IX  N —N(C6H5) —CH, X A ^ ^ H y d Ł

V e r s u e h e .  D arst. des I  wie fruher aus reinsten M aterialien; -]? ' j 'a-on, 
móglichst wasserfrei; im  E isschrank aufbew ahren. — Benzaldehydphenacylny ‘ 
C15H 14ON2. Aus I  in A. m it Benzaldehyd u. 1 Tropfen Eg. Aus Bzl. Pnsmen, 
B lattchen, F . 94°. Acełylderii?., C17H 160 2N 2, aus A. Nadeln, F . 163°. — Pheny J j
(I I), C21H 20N4. Voriges in w. A.-Chlf. (9 : 1) gel., nach Abkiihleu I^g . ™n .).
hydrazin  in A. -f- etwa3 Eg. zugegeben. Aus Bzl. Nadelchen, F . 190 (w ^
M it alkoh. HC1 bei ca. 50° intensiv ro te Lsg. un ter Abspaltung von Benza . 
N H 3. -  Acełylderii). ( I I I ) , C23H 22ON4. D urch gelindes Erw arm en mit, Ac^unny 
D erbe K rystalle, F . 191°. Aus der M utterlauge obiges Acetylbenzaldeiiy P , aZ-n. 
hydrazon, woraus sich die Stellung des Acetyls ergibt. — Acetat des Phenacy y £■
phenylhydrazons, CUH 16N 4, 2 C2H 40 2. 3 g  I  in 5 ccm Chlf. suspendiert, dci v 
Phenylhydrazin u. 2 ccm Eg. zugefugt, au f  — 5° gekuhlt, w iederholt 
schiittelt, Nd. dam it gewaschen. Aus Bzl. N adeln, F . 103° (Zers.). I l>e ”
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semicarbazonhydrocMorid, C9H 14ON5Cl. I  in A. suspendiert, Lsg. yon Semicarbazid- 
hydrochlorid in  A.-W. zugegebcn, Nd. in it A. u. A. gewaschen. N ich t um l^staU isie r- 
bar. — Carbazinsdure C'sH n 0 2N 4 (IV). Voriges in Lauge gel., m it HCI gefallt, Nd. m  
A, mit łsTŁOH gel. u. m it HCI schwach angesauert. W mzige W e lb u s c h e l, Zera. 
gegen 200°. — 6-Phenyl-3-oxo-4-aminotetrahydro-l,2,4-tnazin (V), C9H 10OJN4. Uurcn 
kurzes Erwarmen des vorvorigen m it n. K O H . Aus A. B lattchen, aus W. .Na e ,
F. 200°. Aus verd. HCI ein Salz von F . 180°. —  4-[Benzalmnmo]-vcrb.,
Aus V u. Benzaldehyd. Aus Pyridin-A . Prism en m it 1 Mol. C2H 60 , F . -03 . 6 - iw y  -
3-oxotetrahydro-l,2,4-triazin, C9H 0ON3. V in  50°/oig. Essigsaure gel. u . un ter K uhlung 
was. NaNOr Lsg. eingetropft. Aus A. N adeln, F . 228°, schwach sauer u. bas - 3 , 0 - l h -
/pheiiyl-4-\benzalami?io"\-tetrahydro-li2,4-triazin-2-carbon(imid (Al), C23H21UiN5. 1-
earbazonhydrochlorid u. Benzaldehyd in 80°/oig. A. iiber N acht stehen gelassen oder 
auf 40-50° erw arm t. Aus Pyridin-A . Prism en oder Saulen, F . 205— 2 0 6 . —  ć .ó f i - i n -
phenyl-d-[benzalami7io]-tetrahydro-l,2)4-tńazin  (V II, R  ”  „  E , — C6J±5j ,  0 28 24- 4*
II in Chlf. suspendiert, Benzaldehyd u . einige Tropfen alkoh. HCI zugefugt bis zur 
Lsg. erwarmt, A. zugesetzt u . Chlf. yerdunsten gelassen. Aus Lg. oder Chlf.-A. seicUgc 
Nadelehen, F . 159°. W ird durch  E rhitzen m it Phenylhydrazin in  essigsaurer alkoh. 
Lsg. in I I  u . Benzaldehydplienylhydrazon gespalten. — 2,3,t6-TnplheiyyUihydto-
1,2,4-triazin (nacli IX ), C21H 17N 3. Voriges einige Stdn. m it 12°/pig. ^ , oh ' 
warmt, Gemiseh von ro ten  N adeln (Hydrochlorid) u. N H 4C1 m it 0,5-n. HCI gewaschen, 
in verd. A. - f  etwas HCI gel., m it viel W. gefallt. Aus A. oder Bzl.-PAe. intensiv 
gelbe Blattchen, F . 164°. —  2,6 - D iphenyl-4-[benzol amino} - Mrahydro - tnazin
(VII, R u .  R ' =  H ), C22H 20N». I I  ^  Chlf. gel., iiberschussige Form ahnlsg. u. A. bis 
zur Lsg., ferner einige Tropfen alkoh. HCI zugesetzt, kurz au f 50—60° erw arm t, m it 
gleichem Vol. A. verd .; Brei verfilzter Kadelchen. Aus Chlf.-A., r .  loy  loU . 
2,6-Diplienyl-4-aminotelrahydro-l,2,4-lriazin (V III), C15H i6N 4. yoriges m  A. mi 
Phenylhydrazin u. wenig Eg. bis zur Lsg. u. noeh 10 Min. erh itzt, m it W. gelaLlt^ 
M II vom Benzaldehydphenylhydrazon m it ca. 40°/oig. Essigsaure getrennt, m it JN.fcl4U.tl 
gefallt. Aus Bzl. B lattchen, F . 130°. —  2fi-D iphm yl-4-nitrosoielrahydro-l,2A4nazin, 
CuHa 01sT4. Aus V III in 50°/oig- Essigsaure m it N aN 0 2. Aus A. oder Bzl.-PAe. gelb- 
liche Drusen oder N adeln, F . 109— 110° (Zers.). —  2,6-D iphenyldihydro-l,2,4-tnazin- 
hydrochlorid (IX-Hydrochlorid), C16H 14N 3C1. 1. V n i  in  moglichst wenig A. gel. u . h. 
-•n. HCI zugesetzt; aus der tiefro ten  Lsg. beim E rkaltcn  b lu tro te  K rystalle . 2.
(R u. II' =  H) m it A .-15% ig. HCI (1 :1) einige Min. bis zur Lsg. gekocht, Benzaldehyd 
mit W.-Dampf en tfem t. 3. V II  m it alkoh. HCI bis zur Lsg. erln tzt, m it A. gelallt, 
mit verd. HCI gewaschen. Aus A.-A. oder verd. HCI N adeln, bei 145° dunkel, h . . 
~  2,6-Diphenyldihydro-l,2,4-triazin (IX), CI5H ,3N 3. Aus der konz. alkoh. Lsg. es 
vorigen m it W. Kanariengelbe N adelehen, F . 94°. —  2,6-Diphenyltełrahydro-l,2,4-lri- 
«*n(X ), C15H 15N3. Obiges 4-N itrosoderiv. oder IX -H ydrochlorid m  Eg. m it Zn- 
Staub reduziert, F iltra t m it W. u. N H 4OH gefallt. Aus A. oder Bzl.-PAe. B lattchen, 
P-160°. Hydrochlorid, F . 190°, 1. in  W . ohne H ydrolyse. —  2,6-Diphmyl-3-mełhyl- 
Hbenzalamino]-łelrahydro-l,2,4-triazin (naeh V II), C23H 22N4. Aus I I  u. A cetaldehyd ra 
A- +  etwas HCI. Aus Bzl.-PAe. oder Lg. Nadelbuschel, aus A. Drusen, F . 126°. Durch 
wwarmen in A. m it HCI ro t, durch N eutralisieren gelbe Base. — 2,6-D%pheniyl-ó,ó-ai: 
^ y U ^ n z a la m in o \M r a h y d r o .l ,2 ,4 4 r ia z in ,  C ^ N ,  I I  m it Aceton +  ftop fen  
HCI bis zur Lsg. erw arm t, m it A. verd. Aus Pyridin-A . N adelehen, F . 176 . — ri-
Phmyl-3.meihyl-4-[benzalamino]-tetrahydro-l,2,4-tńazm, C29H 26N 4. M it Acetophenon in 
A-Spur HCI. Aus Bzl.-PAe. N adeln, F . 153— 154°. —  2,6-Diphenyl-3-oxo-4-[benzal- 
l™no].Utrahydro-l,2,4-triazin, C„2H 18ON4. Aus I I  in  Bzl. m it benzol. Phosgenlsg. 
Nadelehen, F. 1990. (j .  prak t. Chem. [N. F .] 144. 273—90. 25/2. 1936.) LlNDENBAUM.
, . M. B usch und  K a r l L an g , Ober den Einflu/3 der Kem substitution bet asymme- 
tnschen Benzylarylhydrazinen. Wie friiher (C. 1931. I I .  1557) gezeigt, konnen sekundare 
31’n“ 1̂ et°nhydraz°ne neben den beiden Stereoisomeren noeh eine d ritte , racem at- 
aamiche Form bilden. Inzwischen is t festgestellt worden, daB die R acem atbldg. nu r 
. n tt, wenn der H ydrazinrest 2 verschiedene B adikale trag t. Vff. haben daraufhin 

p ® ffoBere Anzahl von A ldehydhydrazonen m ittels asym m. Benzylarylhydrazine; dar- 
gestellt, aber in keinem Falle das A uftreten von Isom eren beobachtet. — Bei dieser 

haben Vff. die Einw. von Benzylchloriden au f A rylhydrazm e naher unter- 
Die Rk. verlauft dfters n ich t n ., d. h. u n te r Bldg. des asym m . Benzylarylhydr- 

s‘e wird Y ielm ehr durch A rt u. Stellung der Substituenten  in den arom at. K ernen 
r Komponenten weitgehend beeinfluCt. E s h a t sich folgendes ergeben: 1. Bei
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E inw . von Benzylchloriden au f n i t r i o r t e s  Phenylhydrazin en tateh t kein asymm. 
Benzylarylhydrazin, sondem  nur das Hydrazon N O z ■ CtH t  ■ N H  ■ N : CU ■ ■ X .  Da
sich um  so mehr H ydrazon błldet, je  erschwerter die A ufnahm e des Benzyls am  a-N er- 
scheint, d. h. wenn in beiden K ernen ein o-Substituent steh t, so wird m an aus ster. 
Griinden annehm en, daB die Benzylierung vom a- zum /J-N gedrangt wird. Es ist jedoch 
zu berucksichtigen, daB gewisse sekundare H ydrazine zu H ydrazonen osydiert werden

R , . C H R > N .NH2 —>• R -N H -N :C H .R '
u . zwar solche, bei welchen die B indung des Benzyls am  a-N  durch  A rt u. Ort 
des Substituenten  gelockert erscheint. —  Andere Substituen ten  im K ern des Phenyl- 
hydrazins w irken geringer ais N O ,; die asym m. H ydrazine konnten  ste ts isoliert werden, 
bei o-Substitu tion  jedoch m it geringeren Ausbeuten. — Substitu tion  im  Benzylchlorid 
yerh indert die Bldg. des asym m . H ydrazins nicht, aber o-Substitu tion  erschwert die 
R k . auch hier. I s t  dagegen gleichzeitig das Phenylhydrazin o-substitu iert (o-Tolyl). 
so erhalt m an m it den 3 N itrobenzylchloriden nur H ydrazone, wobei das N 0 2 oxydierend 
wirken durfte. o-Chlorbenzylehlorid liefert m it o-Tolylhydrazin noch asym m. Hydrazin, 
obwohl erst bei hohcr Temp. u. ziemlich wenig. Auffallenderweise bildet o-Chlorphenyl- 
hydrazin  m it den N itrobenzylchloriden noch asym m . H ydrazine, dagegen o-Brom- 
phenylhydrazin, gleich p-N itrophenylhydrazin, nu r H ydrazone. —  2. Die Oxydation der 

K T R asym m . Benzylarylhydrazine sollte bei n . Verlauf zu den
R '* C H ^  ^ C H  • R ' ^ 'etrazenen (nebenst.) fuhren. Das asym m. Benzylphenyl-

J" hydrazin liefert das T etrazen auch ganz g latt, aber seine 
Substitu tionsprodd. verhalten  sich anders. Zum Vergleich wurde die beąuem zu hand- 
habende O xydation m it HgO gew ahlt. Substitu tion  im  K ern des Phenylhydrazins be- 
w irk t die Bldg. yon H ydrazonen; nur beim Benzyl-[o-chlorphenyl]-hydrazin konnte auch 
etw as T etrazen isoliert werden.' Substitu tion  im  Benzyl spielt e r w a r t u n g s g e m a B  eine 
geringere Rolle, so daB einige dieser H ydrazine noch Tetrazene lieferten. Beim [o-AtVro- 
benzyl]-phenylhydrazin  wurde auch der EinfluB der Temp. yerfolgt: In  Chlf. bestand 
das O xydationsprod. bei 0° aus 66%  T etrazen u . 34%  H ydrazon, bei 55° nur aus Hydr
azon. Chlf. is t das beste Medium fiir die Tetrazenbldg. Der OxydationsprozeB yerlauft 
wohl so, daB zuerst das Benzyl zum /?-N w an d ert; dann  erfolgt D ehydrierung zum Hydr
azon. Bei S ubstitu tion  in  beiden K ernen wurde in  keinem  Falle ein Tetrazen, sondem 
nur H ydrazon isoliert.

V e r s u c h e .  2 Moll. H ydrazin  u. 1 Mol. Benzylchlorid m it gleichem Vol. A. 
oder Bzl. mischen, B k. durch yorsiehtiges E rw arm en einleiten. Bei schwer e i n t r e tender 
R k. w ird in  X ylol gekocht. E rsta rrtes  R k.-Prod. m it reichlich Chlf. digeriercn, vom Salz 
des prim aren H ydrazins filtrieren, noch yorhandenes prim ares H ydrazin m it der eben 
ausreichenden Menge HC1 fallen, filtrieren, Chlf. im  V akuum  abdest., aus dem Ruck- 
s tand  m it Lauge u. A. das sekundare H ydrazin  isolieren u. in  das haltbarerc Hydro- 
chlorid uberfiihren. — Aus o-Tolylhvdrazin u. Benzylchlorid: asymm. Benzyl-o-toly■ 
hydrazin, gelbes Ol. Hydrochlorid, aus B z l .  Nadęli!, F . 176°, 11. in Chlf. (auch 
folgenden). D ureh O xydation m it HgO in Chlf.: B e n z a l d e h y d -o-tolylhydrazon,!? . IW •

- Benzaldehyd-[benzyl-o-łolylhydrazon], C21H 20N 2. Aus vorigem Hydrochlorid in • 
mit- Benzaldehyd. Prism en, F . 93°. —  Analog: asym m . Benzyl-m-tolylhydrazin, gel 3
Ol. Hydrochlorid, C^Hj-N iCl, Nadeln, F . 166°. M it H gO : Benzaldehyd^i-łolylhydrazon 
N adeln, F . 96°. — Benzaldehyd^benzyl-m -tolylhydrazon], C21H i0N2, aus A. gelbhcne 
N adeln, F . 145°. —  A nalog: asym m . Benzyl-p-tolylhydrazin, 01. Hydrochlorid, aus • 
N adeln, F . 161". M it H gO: Benzaldehyd-p-tolylhydrazon, schmutzig gelbe Pns® 1 
F . 125° (Zers.). —  BenzaIdehyd-[benzyl-p-tolylhydmzon]. C21H 20N2, aus A. g e l b e  Nadeln,
F . 138°. — Im  Falle o-Chlorpbenylhydrazin u. Benzylchlorid krystallisierte nich • 
S a l z  d e r  p r i m a r e n ,  s o n d e r n  d e r  s e k u n d a r e n  B a s e  a u s ;  m i t  A. d i g e r i e r t ,  S a l z  a u s  ^  

rein ig t u. m it Na-Acetatlsg. zerlegt. asym m . Benzyl-o-chlorphenylhydrazin, nó
aus A. oder Lg. N adeln, F . 67°. Hydrochlorid, N adeln, F . 219° (Zers.). Mit HgO » 
naeh A bdest. des meisten Chlf. u . Zusatz yon A .: Dibenzyld.i-[o-chlorphenyl 
C26H 22N4C12, Nadeln, F . 137°. Aus dem F iltra t m it W. ais H auptprod .: Benzal e J
chlorphenylhydrazon, N adeln. F . 73°. —  BenzaMehyd-[benzyl-o-chlorphenytht;arti~ •
C20H l;N2Cl, aus A. N adeln, F . 95°. —  Aus p-N itrophenylhydrazin u. Benzylem0 
■sd. N y lo l: Benzaldehyd-p-nitrophenylhydrazon, braune B lattchen. F. 193°- ,„n,vdr- 

Aus Phenylhydrazin  u. o-N itrobenzylchlorid: asym m. [o-Nilrobenzyli-P'1 
nzin. Mit HgO bei 0°: Di-[o-nilrobenzyl]-diphenyltetrazen u. o-Nitrobenzaitdeny p , 
hydrazon , dunkelrote N adeln, F . 153°. — B e n z a l d e h y d -[(o-nitrobenzyl)-p'‘?'“y,l’J
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C20H 1,O2N 3, gelbe N adeln, F . 138°. —  m-Nitrobenzaldehyd-[{o-nitrobenzyl)-phenylhydr- 
azon], C20H leO4N 4, aus A. gelbe N adeln, E. 147°. —  asym m. [p-Nitrobenzyl]-phenyl- 
hydrazin. M it H gO : N ur Di-[p-nitrobenzyl]-diphenyltetrazen, C26H 220 4N 6, aus w. Chłf. +  
A. gelbe B la tter, welche sich in  der El. allm ahlich in b lutrote K rystalldrusen (stabile 
Form) umwandeln, beide F . 163— 164° (Zers.). Aus der M utterlauge wenig p-Nilro- 
benzaldehydphenylhydrazcm, rote N adeln, F . 155°. — Benzaldehyd-[(p-nitrobenzyl)- 
phenylhydrazori], C20H 17O2N 3, aus A. gelbe N adeln, F . 96°. — o-, m- u. p-Nitrobenz- 
aldehyd-\(p-nitrobenzyl)-phe,nylhydrazori), C20H ,eO4N4) aus A. orangene Nadeln, F . 111°; 
goldgelbe Nadeln, F . 150°; F . 141°. — asym m. [m-Nitrobenzyl]-phenylhydrazin, gelb- 
rotcs 01. Hydrochlorid, C13H 140 2N 3C1, N adeln, Zers. 185— 187°. D aneben etw as m-Nilro- 
bmzaldehydphenylhydrazon, braune N adeln, F . 121°. M it HgO nur dieses H ydrazon. — 
Benzaldehyd-[(m-nitrobe7izyl)-phenylhydrazon], C20H 17O2N 3, citronengelbe Nadeln,
F. 145°. — o-, m- u. p-Nitrobenzaldehyd-[(m-nitrobe?izyl)-pfienylhydrazon], C2oH160 4N 4, 
aus A. ziegelrote Nadeln, F . 125°; goldgelbe Nadeln, F . 132°; orangerote N adeln, F . 189°.
— asymm. [o-Chlorbenzyl]-phenylhydrazin, 01. Hydrochlorid, C13H 14N 2CI2, Nadeln, 
F. 208° (Zers.), durch W . zerlegt. D aneben etw as o-Chlorbenzaldehydphenylhydrazon, 
blaBgelbe Prismen, F . 86°. M it HgO n u r dieses H ydrazon. —  p-Nitrobenzaldehyd- 
[(o-chlorbenzyl)-phenylhydrazon], C2oH160 2N 3C1, aus A. citronengelbe Nadeln, F . 122°.

Aus o-Tolylhydrazin u. o-, m- u. p-N itrobenzylchlorid: o-, m- u. p-Nitrobenzaldehyd- 
o-tolylhydrazon, CMH 130 2N3, aus A. rote Nadeln, F . 174°; orangerote Nadeln, F . 169°; 
braunrote Nadeln, F . 163°. — Aus m -Tolylhydrazin u. o-N itrobenzylchlorid: asymm. 
[o-Nitrobenzyl]-m-tolylhydrazin, gelbrotes, unbestandiges 01. Hydrochlorid, Nadeln, 
F. 19Ó—197° (Zers.). M it H gO : o-Nitrobenzaldehyd-m-tolylhydrazcm, C14H j30;>N3, aus A. 
dunkelrote Prismen, F . 125°. — o- u. p-Nitrobenzaldehyd-[(o-nitrobenzyl)-m-tolylhydr- 
azon], C21H i80 4N4, aus A. orangerote N adeln, F . 136°; goldgelbe N adeln, F . 174°. — 
asymm. [m-Nitrobenzyl]-vi-tolylhydrazin, gelbbraunes 01. Hydrochlorid, C14H 160 2N3C1, 
gelbe Nadeln, Zers. 188—190°. M it H gO : m-Nitrobmzaldehyd-m-tolylhydrazon, 
C»H130 2N3, aus A. gelbe Drusen, F . 124°. —  asym m. [p-Nitrobenzyl]-m-tolylhydrazin, 
gelbrotes 01. Hydrochlorid, C14H 10O2N 3C1, schm utzig gelbe Nadeln, Zers. 213—215°. 
Mit HgO: p-Nitrobenzaldehyd-m-tolylhydrazon, C14H 130.>N3, aus A. kirsehrote Nadeln,
V i 13°' — asymm. [o-Nilrobenzyl]-p-tolylhydrazin, C14H 150 2N3, derbe, gelbbraune 
Nadeln, F. 96°. — asym m. [m-Nilrobenzyl]-p-tolylhydrazin, gelbes 01. Hydrochlorid, 
^uH]s0 2N3Cl, Nadeln, F . 180— 182° (Zers.). — asym m. [p-Ńitrobenzyl]-p-tolylhydrazin, 

mShOjNj, aus A. oder Lg. goldgelbe Nadeln, F . 77°. Daneben, fem cr m it HgO: 
P-A 'trobenzaldehyd-p-lolylhydrazon, C14H 130 2N3, aus A. orangene Nadeln, F . 160°. — 
wymiń. [o-Chlorbenzyl]-o-tolylhydrazin. D aret. in  sd. Xylol. Gelbliches 01. Hydro- 
T  ^^kpnHijNjClj, aus A. N adeln, F . 199— 201° (Zers.), durch W. zerlegt. M it HgO 
v  j6 °dd. — asymm. [o-ChlorbenzyV\-m-tolylhydrazin, gelbes 01. Hydrochlorid, 
Aadeln, F. 156— 158° (Zers.). M it HgO olige P rodd. —  p-Nitrobenzaldehyd-[(o-chlor- 
atem-m-tolylhydrazori], C21H I80 2N 3C1, aus A. braunrote N adeln, F . 129°. —  asym m. 

\^'^hlorbenzyl]-p-tolylhydrazin, gelbes Ol. Hydrochlorid, aus A. N adeln, F . 183° (Zers.).
0 t t  a  x * ‘̂8e Prodd. — p-Niłrobenzaldehyd - [(o - chlorbenzyl) - p  - łolylhydrazon], 

1 • orangene Nadeln, F . 168°. —  asym m. [o-Nitrobenzyl]-[o-chlorphenyl]-
yarazm C13H 120 2N3C1, aus Lg. orangene Prism en, F . 59°. Hydrochlorid, aus A. - f  
vas a‘koh. HC1 Nadeln, Zers. 160°. M it H gO : o-Nitrobenzaldehyd-o-chlorphenylhydr- 
onr aus A. orangene Nadeln, F . 157°. —  p-Nilrobenzaldehyd-[(o-nitrobenzyl)-(o-chlor- 

r l % 'v ' ^ drazonl  C20H 15O4N4Cl, aus A. dunkelrote D rusen, F . 176°. —  asym m . 
Fscto, S!lzy ^ 0-M w phenyl]-hydrazin, C^HjjOjNjCI, aus A. u. Lg. strohgelbe Nadeln, 
J  • Hydrochlorid, Nadeln, F . 198° (Zers.). M it H gO : p-Nitrobenzaldehyd-o-chlor- 
(o-rll i azon’ orangerote N adeln, F . 191°. — p-Nitrobenzaldehyd-\{p-nilrobenzyl)- 
F. 187 ^ > - M ™ ] ,  C20H 15O4N4Cl, aus A. derbe, ro te oder feine, orangene Nadeln, 
Biił'" ' ~ J ls ynim- [o-Chlorbenzyl]-[o-chlorphenyl]-hydrazin. D arst. m it etw as A. im 
W. ze°H i?  \  Gelbliehes 01. Hydrochlorid, C13H 13N 2C13, aus A. N adeln, F . 166°, durch 
F. 1170 ‘ „  HgO: o-Chlorbenzaldehyd-o-chlorphenylhydrazon, hellgelbe Nadeln,
Nadeln tT J ^ >lzâ eh ’jd-[(o-chlorbenzyl)-(o-chlorpkenyl)-hydrazon], C20H 16N 2C12, aus A. 
ben^nhiltTj  — ^ U3 0-Brom phenylhydrazin u. o-N itrobenzylchlorid: N ur o-Nitro- 
A usn.Y if ii omphenylhydrazon, C13H 10O2N3B r, aus A. gelbe Nadeln, F . 158°. — 
niiranh«  ‘j^P^nylhydrazin u. p-N itrobenzylchlorid in  sd. X ylol: p-Nitrobenzaldehyd-p- 

T razon’ rote’ v io lett glanzende N adeln, F . 249°. —  Ebenso m it o-Chlor- 
(J. rlral-t°nu: 0~(~'hlorbenzaldehyd-p--nitmphenylhydrazon, b raunrote N adeln, F . 241°.

them . [N. F .] 144. 291— 312. 25/2. 1936. Erlangen, Univ.) Lin d e n b a u m .
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M. L. W o lfro m , Ester der AldehydKydratform von Zuchem. aWe/tyrfo-cl-Galaktose- 
pen taacetat (I) add iert Acetylchlorid, -bromid u. -jodid un ter Bldg. von Acetohalogen- 
zuckern m it offener K ette . Ferner wurde durch Acetylierung von aldehydo-d-Glucose- 
pentaaeet-at (II) aldehydo-d-Glucoseheptaaceial u . aus aldehydo-l-Arabinasctctraacctnt (III) 
aldeJtydo-l-Arabinosehexaacetat dargestellt. Die entstehcnden Verbb. sind relativ be
standig.

V c r s u e h e .  ałdeJiydo-l-Chlor-d-galaktosehexaacetat, C1BH 26Oł2Cl. P latten  (aus
A.), F . 174—175°. [a ]c 27 =  — 44° (Chlf., c =  4). L. in Chlf. u . Aceton, wl. in li. A. 
P rak t. unl. in A. u. PAe. E n ts teh t sowohl aus der freien Carbonyl- ais auch aus der 
A ldehydhydrat- u. A thylhalbacetalform von I . —  aldehydo-l-Brom-d-galaktosehexa- 
acetat, C,8H 250 12Br. Nadeln (aus Bzn.-PAe. oder Aceton-Eiswasser oder alkoliolfreiem 
Chlf.-PAe.), F . 179— 181°. [a ]D27 =  — 79° (alkoholfreies Chlf.; c =  4). Beim Schiitteln 
m it Chlf.-A. (1 ; 1 ) u. Ag2C 03 en ts teh t aMc/iydo-Galaktosepentaacetatathjdhalbaeeta).
— aldehydo-l-Jod-d-galaictosehezaacetat, C1SH 250 ]2J .  Gelbe K rystalle  (aus alkohol- 
freiem Chlf. +  PAe.), F . 152— 153°. [a ]D25 =  — 111° (alkoholfreies Chlf.; c =  2).
Vorlaufige W erte. I s t  unbestandig. —  aldehydo-d-Glucoseheptaacetat, C20H 28Ou . Aus
II , A eetanhydrid u. trocknem  Pyridin. Prismen (aus A.), F . 118,5— 119,5°. [a]c25 =  
+  8° (Chlf.; c =  4). LI. in  Chlf., Aceton u. Eg., 1. in  h. W ., h. A. u. h. A., unl. in PAe. 
E n ts teh t auch — in geringerer Ausbeute —  aus I I ,  A eetanhydrid u. ZnĆl2. Entfarbt 
n ich t B r in CC14. Bei Verseifung m it N atrium athy la t u. Reacetylierung m it Acetan- 
hydrid u. N atrium aceta t en ts teh t /S-Glucosepentaacetat. — aldehydo-l-Ambinosehexa- 
acetat, Cn H 240 12. Aus I I I ,  A eetanhydrid u. ZnCl2. K rystalle (aus A.), F . 89,5°. [«]d27= 
— 27° (Chlf.; c =  4). Loslichkeit wie bei der vorst. Verb. (J . Amer. chem. Soc. 57- 
2498— 2500. Dez. 1935. Columbus (Ohio), Univ.) E l s n e r .

F. A. Henglein un d  G. Schneider, t)ber die Veresterung von Pektinsloffen. 
W ahrend E h r l i c h  ais Geriist der Pektinstoffe eine T etragalakturonsaure annimmt, 
fuhren róntgenogTaph. U nterss. (Ma e k  u. Me y e r , sowie Co r b e a u , C. 1934. I- 312) 
zur Annahm e langgestreekter, kettenfórm iger Molekule (I) analog der CeUulosc. — 

COOH H OH COOH H OH

- o -  / I  ° \ H H /!  k  - n -  A  ° x  H - o -y} /  X X  \  l i /  r \x i X X \ I— —  /  xx  \  i i /  n T T  TT \

H

. . — r
H OH COOH H OH COOH n

N aeh E h r l ic h  dargestellt* Pektinsaure lieferte bei 3-std. N itrierung mit- 
(D. 1,510— 1,525) eine Dinitropektinsdure m it einem N-Geh. von 9,5%  (berechuet tur 
D in itra t: 9,8% ). Diese is t 11. in Aceton, wl. in Amyl- oder B uty lacetat zu farblosen, 
viscosen Lsgg. Das Prod. gleicht in  seinen Eigg. weitgehend der Nitrocellulose. es unter- 
scheidet sich jedoch durch seine Loslichkeit in  starker Alkalilauge. Dinitropektinsauit 
en ts teh t auch d irek t bei der N itrierung von H ydratopektin  (welches noch die Ara ban- 
komponento enthiilt) u . aus ausgelaugten Trockenschnitzeln der Zuckerfabriken. * 
Sammelname fiir m ehr oder weniger n itrie rte  u . abgebaute Pektinstoffe sehlagen ■ 
die Bezeiehnung „Nitropektin“ vor. Bei der N itrierung (Tabellen u. Kurven 78"* 
Original) muB der H 2S 0 4-Geh. der N itriersaure < 2 5 %  sein, u. die Mischsiiure _se - 
konz. gehalten werden. N itrose Gase hemmen den A bbau der Pektinstoffe. *t 
D auer der N itrierung n im m t die V iseositat des N itropektins ab, da jjarallel der 
esterung ein fortschreitender Abbau sta ttfin d e t. In  weiteren Tabellen wird die 
festigkeit der N itro p ek tin film e  dargestellt. —  Zur Mol.-Gew.-Best. von JSitroi ,. 
wurde die STAUDINGERSche V iseositatsm ethode angew andt. Die hierfiir ertoraer 
Voraussetzung, daB es sich um  stabchenfórm ige Molekule liandelt, halten '  
erfiillt, da im schnellen FluB erstarrte  N itropektinfilm e in  der Langsriehtung eme 
ReiBfestigkeit aufweisen ais in  der Q uerrichtung, u . w eil N itropek tin faden  ^  
rontgenograph. Unters. schwache K rystallitorientierung zeigten. U nter Armatmi 
Arw-K onstantę von 10,7 X 10“ 4 wurde ein Molgewieht von ca. 20 000 fur a« 
Pektinsaure hergestelltes N itropektin  u. W erte von 25 000— 50 000 ^  in<, des
N itrierung  von Riibenschnitzeln gewonnene P raparato  erm ittelt. Z ur Aut kia  ̂
W iderspruehs m it dem  von E h r l ic h  an  Pektinsaure kryoskop. gefundenen . , ' cnau 
(1300) wurde eine W iederholung dieser B est. yersucht. E s gelang jedoch men , ^ tellS 
naeh V orschrift dargestellte Pektinsaure sich n ich t m ehr in W . lóste, son'aern ^ ure
hochkolloide Lsgg. lieferte. Vff. lehnen deshalb die Mol.-Gew.-Best. der 
von E h r l ic h  ab. Sie vergleiehen das Y erhaltnis Pektinsaure-Te traga lak turo
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demjenigen von Cellulose-Hydrocellulose; dam it erk lart sich auch, daB T etragalakturon- 
saure ein von N itropektin  verschiedenes N itrierungsprod. liefert. —  Aus der bei N itrie- 
rung u. Mol.-Gew.-Best. zum A usdruck konimenden Analogie von Pektinstoffen u. 
Cellulose schlieBen Vff., daB im Pektin  ebenfalls langgestreckte Molekule vorliegen. 
(Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 309— 24. 5/2. 1936. K arlsruhe, Techn. Hochseh., In s t. 
fur chem. Technik.) E l s n e r .

E. Lśger, Uber die Konstitution der Ałoine. (Vgl- C. 1933. II . 2012 u. friiher.) 
Vf. diskutiert ausfuhrlich die A rbeiten von ROSENTHALER (C. 1934. I . 3347 u. friiher), 
C ahn u . S im o n s e n  (C. 1933. I . 434), H a u s e r  (C. 1931. II . 1709), Mc D o n n e l l  
■u. G a r d n e r  (C. 1934. I I . 247). Die Frage nach der N a tu r des in  den Aloinen m it der 
d-Arabinose verbundenen Aglykons is t noch unentschieden. G enannte A utoren (auBer 
C ahn u . S im o n s e n )  behaupten, daB letzteres A loeemodinanthranol ist, u. daB sich 
das Aloeemodin, sein Oxvdationsprod., e rs t spater bildet. Vf. is t der gegenteiligen 
Ansieht: Man kann ebenso g u t annehmen, daB das praexistierende Aloeemodin im 
Innem des Mol. v o r  d e r S p a l t u n g  durch den sich bildenden Zucker reduziert 
wird, wogegen isoliertes Aloeemodin diese Red. n ich t erleidet. D as Aloeemodinanthranol 
wurde also durch eine sekundare B k. gebildet werden. SchlieBlich wurde eine A nthranol- 
formel der Aloine 6 OH enthalten , wahrend, wie Vf. friiher gezeigt ha t, n u r 5 OH vor- 
handen sind. Yf. ha.lt daher an seiner friiheren Form el C20H 18O<, (I oder der Zuckerrest 

OH 0-CH,-[CH(OH)],-CHO
0-CH-[CH(0H))i -CH-CH,-0H

CO
wie II) fest, welche m it den Analysen gu t iibereinstim m t, w ahrend dies fiir die A nthranol- 
iormel nicht zutrifft. (Buli. Soc. chim. F rance [5] 3. 435— 39. Marz 1936.) L b .

B. K. B lo u n t, Phenylpseudopellelierin. (Vgl. C. 1933. I I .  877.) Vf. bedient sich 
fur die Synthese des 6-Phenylgranatanons-(3) oder PhenylpseudopcUetierins (nebenst.)

des von Me e r w e in  (C. 1920. I I I .  882 u. friiher) fiir die
CH,— CH------CH3 D arst. von substitu ierten  G lutardialdehyden ausge-
CH \ t r iu  r n  arbeiteten  Verf. —  Gleiche Voll. Phenylacetaldehvd u.

r  1 2 ' V Acrolein in  CH3OH gel., bei — 18° m ethanol. CH3ONa-
— CH----- CH2 Lsg. eingetropft; plotzliche R k. un ter E rw arm ung au f 15°;

p 16 S tdn. bci 0° stehen gelassen. Diese Lsg., welche
? '™ nylglutardialdehyd en thalt, wie iiblich m it Acetondiearbonsaure, gel. m it C aC03 
in \\.-CH30H , u. 33%ig. wss. CH3-N H 2-Lsg. kondensiert, isoliertes Basengemisch dest. 
wangenes Ol, K p.15130— 210°. Dieses in  A. m it P iperonal u. 40%ig. K O H  1 Stde. er- 
"armt, klebriges Prod. m it Aceton verriih rt u. gewaschen. R iickstand w ar 2,4-Di- 
^ ^ 0r^^tn-ó-ph.eiuilqranatanwi-(&), C31H 2-0 5N, aus Amylalkohol gelbe Nadelchen,

• ~lu ; mit konz. H 2S 0 4 konigsblau. (J . chcm. Soc. London 1936. 287— 88. Febr.
O.xford, Uniy.) * ‘ * L in d e n b a u m .
P I  "■ Nor kina und A. O rech o ff, Uber die Alkaloide von Ungemia Sewertzomi (Rgl.) 
(A haben aus den Zwiebeln dieser im  U sbekistan vorkom m enden Pflanze
Ai 111!\ry , aceac) eine schon krystallisierte Base isoliert, welche sio U ngemin  (I) nennen. 
ein! n - ] alysen er8ibt sich die Form el C ^H ^O n N . m it 2 OCH3u. 2 OH, u. aus der Bldg. 
der 3 folgt, daB I  eine zweisaurige, d itertiare  Base ist. Die Funktionen
1 n "i h  O-Atome sind noch unbekannt. I  n im m t ka ta ly t. 2 H 2 auf. E in  Vers., 
j, , HOFMANN abzubauen, verlief unerw artet: E s wurde, ohne daB ein bas. Spalt- 
aber" ?  „  ri*en konnte, eine N-freie Verb. C2:H 210<. oder C2;/ / 220 G m it 2 alkoh. OH, 
heL--,, *ne w ? 3 erŁalteń; die Funktionen der iibrigen 4 O-Atome sind noch un- 
!lnt' c' , ~  Beim Vergleich des I  m it den von K ondo  u. M itarbeitern (C. 1932. I I .  877) 

uchten Lycorisalkaloiden fiillt die Ahnlichkeit m it der „Base V II I“ auf. 
nńt \ H rfm  j *1 e’ Ungemin (I), C?!lH.,4Ou >.T2. G etrocknete u. gemahlene Zwiebeln 
Tcrd" irrii dur°hfeuchtet u. m it A thylenchlorid perkoliert, eingeengte Ausziige m it 
geathert saure Lsg. n iit 50°/oig- N aO H  sta rk  alkalisiert u. aus-
0-11°' ■» i  e’nes hellgelben Pulvers; die schwarzen Schalen allein liefert en
W  iIao d aus -^ceton um krystallisiert, in  verd. HCl gel., m it gesatt. NaC104- 
[aln15 — ' ge^aBt> voluminos, krystallin , aus W ., F . 105— 106° (Scliaumen),
aus r  n  CH3OH. Aus der h. wss. Lsg. desselben m it N H 4OH das freie I ,

Tafelchen, F . 210 -211", [a ]D15 =  +148,9° in Chlf. In  Clilf. das 
U ’ *-'iiH.0Ou N 2J 2, aus W ., F . 220— 223°. In  A. das Pikrat, gelbe K ry-
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stallchen, F. 205— 208“ (Zors.). —  Verb. C27f f21te2)0 8. Jodm ethy la t in  GH3OH mit 
Ag20  geschuttelt, F il tra t yerdam pft, R iickstand in  W . gel. u. 15 Stdn. au f W.-Bad 
e rh itz t; beim E rkalten  K rystalle, aus PAe., F . 113— 115°, opt.-inak t. W urde in ge- 
ringer Menge aueh durch  langeres E rh itzen  des I  m it 50% ig. wss. K O H , Ansauern u. 
A usathem  erhalten. Dagegen w ird I  von sd. 25% ig. methanol. K O H  n ich t angegriffen.
—  Tetrahydroungernin, C30H 48On N2. I  in 10%ig. HC1 m it P t0 2 hydriert, F iltra t mit 
N H jO H  gefallt. Aus absol. A. Nadeln, F . 180— 183°, [a ]o 15 =  +106,6° in  Chlf., leichter
1. ais I. In  absol. A. m it konz. H J  das Dihydrojodid, C3SH 50Ou N 2J 2, aus A., F . 223—224° 
(Zers.). Pilcrat, aus A. gelbe K rystallchen, F . 190— 193° (Zers.). Jodmethylat, F. 170 
bis 172°. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 500— 03. 4/3. 1936. Moskau, Pharm azeut. Forsch.- 
In s t.)  L in d en b au m .

G. Menschikoff und A. Grigorovitch, t)ber die Ałkaloide von Anabasis aphyllo- 
X II . Versuche zur Synthese des Anabasins und  Beitrage zur Chemie des ot.,f}-Dipyridyls. 
(X I. vgl. C. 1935. I . 1245.) Vff. berichten iiber Verss., das <x,p-Dipyridyl (I) partiell 
zum Anabasin  zu hydrieren. D am it wiire letzteres synthetisiert, da I  totalsynthet. 
zuganglieh ist. Sm it h  (C. 1931. I. 1761) h a t durch Red. des I  m it Sn u. HC1 eine vom 
Anabasin verschiedene Base C10H 14N2 erhalten, welche bei der O xydation Picolinsaure 
lieferte. In  ih r is t also der /5-substituierte Ring des I  hydriert worden. Vff. haben 
diese Angaben bestiitigt. —  Um die S tab ilita t der beiden Ringe umzukehren, wollten 
Vff. die M onojodm ethylate darstellen in  der H offnung, daB der R ing m it 5-wertigeni N 
leichter reduzierbar sei. E s ergab sich jedoch, daB ausschlieBlich I I  (R  =  CH3) gebildet 
w ird, denn durch O xydation der zugehorigen Ammoniumbase wurde wieder Picolin
saure erhalten. — Sodann wurde das reaktionsfahigere N  durch H J  abgesatt. u. ver- 
sucht, an  dieses Monohydrojodid  (II, R  =  H) CH3J  anzulagem . Bei Raumtemp. trat
jedoch keine Rk. ein, u . durch langeres E rh itzen  au f 100“ wurden 2 Prodd. erhalten,
nam lich das Dijodmethylat I I I  (R  u. R ' =  CH3) u. das Dihydrojodid  I I I  (R  u. R ' =  H)*

, . D as zuerst gebildete I I I  (R =  H , R ' =  CH3) erleidęt 
dem nach eine D isproportionierung. — Weiter wurde 
versucht, I  in  alkal. Lsg., u . zw ar m it Na in absol. 
A., zu reduzieren. Aber neben unyerandertein 

n . * . ,  r konnte nu r a,f}-Dipiperidyl (K p .754 265—267 ,1 -
bis 69)“ isoliert werden. E s werden also beide 

gleichzeitig angegriffen. — SchlieBlich wurde noch yersucht, das a,/?-Dipiperidyl Part|® 
zu dehydrieren. E s wurde in  wss. Lsg. m it der fu r 6 H  berechneten Menge Ag-A°e_. 
u. etw as Eg. im  R ohr 6 Stdn. au f  180° erh itz t. Iso liert wurden unverandertcs - 
piperidyl u . I . Auch hier werden beide Ringe gleichzeitig angegriffen. —  P 1® ® '
zeigen deutlich, daB die beiden R inge des I  sehr yerschieden reaktionsfflhig sina. ŁJ® e 
is t die Additionsfahigkeit- des N im  /3-substituierten R ing betrachtlich groBer ais 
a-substitu ierten : miihelose Bldg. der Verbb. I I ,  schwere Bldg. der Verbb. III. f ^ e. 'rte 
w ird der /5-substituierte R ing in saurer Lsg. yiel leichter hydriert ais der a-substituie , 
w ahrend in  alkal. Lsg. kein U nterschied besteht. A I  in

V e r  s u  c h  e. u.,(}-Dipyridylmonojodmethylat (nach II), Cn H u NsJ . Aus 
absol. A. m it CH3J  (iiber N acht). Aus A. gelbe K rystalle , F . 167— 168 . Lm 
in wss. Lsg. m it Ag20  u. O xydation des F iltra ts  m it K M n04 ergab Picolinsaure ( • 
bis 136“), welche ais Cu-Salz isoliert wurde. — Base Cn H leN«. Voriges n u t . -Ss . 
gesetzt, F il tra t m it Sn u. konz. HC1 gekocht, s ta rk  eingeengt, m it NaOH a ' ~ __ 
u . ausgeathert. 01, K p .15 120— 122°. O xydation m it K J\In04 ergab / 1C°  , vcr. 
tx,f}-Dipyridylmonohydrojodid (nach II), C10H 9N 2J .  I  m it 56“/oig. H J  im Va -u ^ 
dam pft. Aus A. hellgelbe K rystalle, F . 162— 163“. —  Dieses Salz m it CH3J u* . 'jj;. 
in R óhren 12 S tdn. im sd. W .-B ad erh itz t, P rod. w iederholt fraktiom ert u j  
siert. E rhalten : 1. a,fi-D ipyridyldijodmethylat (nach III), 
aus I ,  CH3J  u . A. im  R ohr (100°, 10 S tdn.) dargestellt, Aus A. gelbe latem . * 
bis 197°. —  2. a ,fi-Dipyridyldihydrojodid  (nach II I) , C10H 10N2J 2- WuT'“e j- 204 
K ochen von I  m it 56“/oig. H J  u. A. dargestellt. D erbe, orangerote K rjs  p0r-
bis 206“. (Ber. dtsch. chem. Ges. 69. 496— 99. 4/3. 1936. Moskau, 
schungsinst.) . ^  bisher nur

Marvin R . Thompson, Einige Eigenschaften des Ergostetnns. v  nunmehr 
am orph aus M utterkorn erhaltene „X -A lkaloid“ (C. 1935. II- 8 <o) wjr(j be-
k rystallin . e rhalten  u. „ Ergostetrin“  benannt. Die Isolierung aus^acr _162,5°
schrieben. Aus Bzl. doppeltbrechende, bis ca. 3 cm łange -vacr '  °]„rfI'r„nze -^10°). 
(Zers.), [a ]D3° =  + 5 0 °  (0,2% ig. Lsg. in  A., wegcn schwacher Lsg. *ew erD
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Lsg. in W. alkal. u . wie die in  CH3OH rechts-, in  Chlf. u. Bzl. linksdrehend. Die Lsgg. 
der Base u. ihrer Salze fluorescieren s ta rk ; Geh. der Drogę an  der Base 0,005— 0,02°/o. 
Vf. lialt diese fiir ident. m it dem Ergom etrin  von D u d le y  u .  M o ir  (C. 1935. I I .  1208), 
dem Ergotocin von K h a r a s c h  u .  L e g a u l t  (C. 1935. I I .  3393), dem  Ergobasin von 
Stoll u. B u r c k h a r d t  (C. 1935. I I .  856) u. dem Alkaloid von J a c o b s  u . C ra ig  
(C. 1935. I I .  2821). Diese A nsicht wird durch die in  nichts unterscheidbare klin. W rkg. 
von Ergostetrin, E rgom etrin  u . E rgotocin bestatig t. E rgostetrinbase g ib t die R k. nach 
Sm ith (C. 1930. I I .  3822) 1,68 m ai so s ta rk  wie die gleiche Menge Ergotoxinbase. — 
Pharniakol. V erh.: Am H ahnenkam m  w irk t E rgostetrin  schneller u . um  ca. 60%  
starker ais E rgotoxinathansulfonat. D er Geh. von M utterkornzubereitungen an  
Ergostetrin neben den anderen Basen kann  so n icht e rm itte lt werden. Den isolierten 
Kaninchenuterus reizt E rgostetrin  spezif. im Gegensatz zu Ergotoxin, E rgotam in, 
Sensibamin u. Ergoclavin zu starken  K ontraktionen. Dies Organ u. besser noch der 
isolierte Meerschweinchenuterus konnen zum  W crtvergleich von Ergostetrinprodd. 
mit einem im  V akuum  aufbew ahrten S tandardprod. dienen. Die klin. E rfahrungen 
lasseu die Base ais den eigentlichen Trager der traditionellen oxytoc. W rkg. der Drogę 
erseheinen. (J . Amer. pharm ac. Ass. 24. 748—53. 1935. M aryland, Univ.) D e g n e r .

Harold H. Strain, Carotin. IX . Carotine verschiedener H erkunft und einige 
Eigenschaften von a- und fi-Carotm. (V III. vgl. C. 1935. I . 1066.) Die Carotine einer 
Anzahl N aturprodd. w urden isoliert u. m it Hilfe der A dsorptionsm ethode m it MgO 
getrennt. Alle P rodd. en thalten  ais H auptkom ponente fi-Carotin; haufig wurde auch 
a-Carotin neben mehreren Carotinoiden, die s tarker ais /?-Carotin adsorbiert werden, 
gefunden. Die starker adsorbierten C arotine tre ten  in so geringer Menge auf, daB sie 
nicht identifiziert werden konnten. Die B lu tenblatter von kaliforn. Mohn, die B la tter 
der weiBen M ohrrube u. B u tte r enthielten  ein Carotin, das weniger leicht adsorbiert 
wurde ais a-Carotin, u. daB m it dem friiher aus Palm ol isolierten Carotin ident. zu 
sein scheint. Aus B liittern isoliertes a-C arotin erwies sich ais ident. m it dem a-Carotin 
aus Mohrriiben u. Palm ol. Die H auptbestandteile der B lattcaro tine sind daher m it 
den H auptbestandteilen des C arotins aus Palm ol u. Mohrriiben ident. F em er wurde 
heobaehtet, daB die meisten Carotinąuellen farblose Substanzen enthalten , die die 
Adsorption von Carotin beeinflussen u. o ft m it diesem zusam men krystallisieren. Aus 
den Bliitenblattern von kaliforn. Mohn wurden beispielsweise farblose K rystalle  (aus 
Essigester, F . 56°) erhalten, die scheinbar Palm iton u. andere ahnliche Verbb. ent- 
halten. Verss. m it Carotin u. synthet. Palm iton zeigton, daB Palm iton die A dsorption 
TOn Carotin an MgO n ich t beeinfluBt, w ahrend bei Adsorptionsverss. m it Mischungen 
von Dipalmitylcarbinol, Palm iton u. Carotin letzteres durch das D ipalm itylcarbinol 
so sehnell durch das A dsorptionsrohr gefiihrt wurde, daB Palm iton u. Carotin nicht 

™  voneinander zu trennen waren. D urch einige V eranderungen der Adsorptions- 
niethodik (Verwendung chlorierter Losungsmm. neben PAe.) sowie der E xtrak tions- 
U' ^ystaU isationsm ethoden (vgl. Original) wird die A btrennung der farblosen Ver- 
unreinigungen erleichtert. Ferner wurde die opt. D rehung von a-C arotin  in verschiedenen 
^sungsim n. bestim m t: in  D ichloriithylen [a ]607818 =  + 338° ±  10°; in Bzl. [a ]66T819 =
Unttrl Pyridin ta W  =  + 362° ±  10°; in CS2 [a ]66;817 =  + 392° ±  10°.

V, i Ą bsorptionsm axim a von a- u. /S-Carotin in verschiedenen Losungsmm. 
v”, ’> (‘a^ die seharfsten u. charakteristischsten M axima in KW -stoffen u. symm. 
ai n  au^ ret:en' Weniger leicht is t die B est. in Alkoholen, K etonen u. E stera , u. 
L6' SC ' erS €̂n ' n ®^uren u - chlorierten KW -stoffen. Die A bsorptionsm axim a sind in

sungsmm. der arom at. Reilie, in ungesatt. Losungsmm. u. in  den hóheren G liedem  
b e t r  °8er Reihen nach langeren W ellen h in  versehoben. In  allen diesen Losungsmm. 
beicl^ p  r Vn*:els<'^ 'e(l  zwischen den beiden W ellenlangen m axim aler Absorption bei 
den \r ?rot'*nen ca. 300 A ; desgleiehen w ar der U nterschied zwischen den entsprechen- 
chlm'r.aXlma von a '  u - /^-Carotin konstan t (ca. 60 A). Ferner wurde die SbCl3- u . Tri- 
untr-r~':,1f t ayrCr :̂' ^ on 11' ^-Carotin in Chlf., D ichlorm ethan u. 1,2-D ichlorathan 
("efmi!! , Criginal) u. das spezif. G ewicht nach der Schwebemethode bestim m t 
Caiotin^ri i  0>004 bezogen au f  W . von 20°). F iir die Identifizierung von 
am hp-t Cj  1Sn nac^ den ausgefiihrten Verss. neben dem Verh. bei der Adsorption 
Califn ci?s Absorptionsspektrum geeignet. (J . biol. Chem istry 111. 85— 93. 1935.

Tavl’- c v f°.rd  Univ.) ' ' ‘ CORTE.
(II. P u n ^ T aro  K azu n o , Untersuchung der Krótengalle. I I I  u. IV.
Bei der Tt,’ r  2837.) I I I .  Triozyisosterocholensaure, C\RHirjO- aus Wintergalie.

erung der Triozybufosterocholensdure (I) fanden V.ff. ais Nebenprod. die
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isomere Trioxyisosterocholensdure, C28H 46Os (II), die ebenfalls 3 sekundare OH-Gruppen 
u . 1 f— enthalt. M it C r0 3 b ildet sich aus II eine Trikdoisoslcrocholensaure (III), dio bei 
der Red. naeh CLEMMENSEN zu einer Isosterochólenmure, C28H 40O2 (IV) u. weiter mit 
P t 0 2 zu einer gesatt. Isosterocholansaure, C28H 480 2 (V) hydrierbar ist. Dio Hydrierung 
von I I  in Eg. m it P t0 2 liefert Isotriozysterocliolansaure (YI), die m it C r03 in  eine gesiitt. 
T riketosaure iibergeht, welche auch durch H ydrierung von I I I  gewonnen werden karm.
II bildet m it Brom in Eg. ein in  N H 3 unl. Bromid; die (— befindet sich somit wahr
scheinlich in  der Seitenkette in  <S-Stellung zum Carboxyl. II , IV  u. V u. ihre D eriw . 
sind von den entspreehenden Verbb. der I-Reihe yollig verschieden (Tabelle s. Original). 
Die negative HAMMARSTEN-Rk. zeigt, daB die 3 sekundaren O H-Gruppen von II 
andere Stellen einnehmen ais in I oder der Cholsaure. — I u. II  konnen auch aus Sommer- 
galle isoliert werden, die Menge von I I  is t aber gering.

V e r s u c h e .  Trioxyisosterocholensdure, C28H 460 5 (II). 3 1 W intergalle naeh
Entfernung von I  u. Tetraoxybufostan m it C 02 siittigen u. m it A. erschópfend aus- 
schiitteln. N a2C 03-Auszug m it Essigsaure versetzen, getroeknete Fallung m it PAe. 
von F e t t  befreien, m it A. extrahieren. M it D iazom ethan verestern, von Krystallen 
(M ethylester von I) abtrennen. Die am orphe H auptm enge m it 5°/0ig. KOH bei_ 100° 
hydrolysieren, naeh Zusatz von viel W. m it Essigsaure fallen. Getrockneten Nd. in 
A. losen, 10 m ai m it insgesam t 335 ccm 0,1-n. NaOH  ausschiitteln. Die beim Ansauem 
m it Eg. erhaltenen F raktionen  getrenn t m it D iazom ethan verestern. Analog mehrmals 
hydrolysieren u. fallen, Saure aus M ethanol m ehrmals umkrystallisieren. l i ,  lanzett- 
fórm ige N adeln; F . 227°, [cc]d20 =  +46,95° in M ethanol (negative HAMMARSTEN- 
R k . ) .  Ais Nebenprod. w ird eine Saure vom F . 252° (positive H A M M A R S T E N -R k .)  
gewonnen. Methylester von I I , C29H 480 5, Prism en, F . 220°. — Triketoisosterocholen- 
sdure, C28H 40O5 (III). Aus II  (1,3 g) in 20 ccm Eg. +  9 ccm 10%ig. C r03-Eg. Kach 
Zusatz von schwcfliger Saure filtrieren, aus Eg. um krystallisieren. B lattchen, F. 214 . 
Methylester, C29H 420 5. N adeln, F . 184— 186°. T riozim , C29H 450 5N3. Nadeln, F. 231 
(Zers.). — Isosterocholensdure, C2SH J|;0 ,  (IV). Aus I I  durch Red. naeh C L E M M EN SEN . 
Nadeln, F . 186,5—187°. Methylester, C29H 480 2. Nadeln, F . 117°. — Isosterochdan- 
saure, C28H 480 2 (V). Aus IV in A. m it P t0 2 +  H 2. N adeln, F . 149— 149,5° (keine 
LlEBERMANNscho R k . ) .  Methylester, N adeln, F . 90—90,5°. —  Trioxyisosteroawlan- 
saure, C28H 480 5 (VI). Aus I I  in Eg. m it P t 0 2 +  H 2. N adeln, aus Methanol, F. -W 
(sin tert bei 133°), [a]n  =  +38,96° in  M ethanol; positive Ł iE B E R M A N N - R k .  Mętny- 
ester, N adeln, F . 162°. —  Trikeloisosterocholansaure, C28H 420 5. Aus VI m it C r03 analog 
oben. Oder aus II I  in A. m it P t0 2 +  H 2. N adeln, F . 234°; schwache LlEBERJIAK1' - 
R k. Methylester. Nadeln, F . 223— 224°. Oxim, C29H 450 5N 3. N adeln, F . 232°. — Trwicy- 
isosterocholcnsaurebromlacton, C28H 450 5Br. Aus I (0 ,i g) in 3 ccm Eg. +  1,5 ccin •*/oJS* 
Brom-Eg.-Lsg. M it schwefliger Saure fallen, aus M ethanol krystallisiercn.
F . 202°; unl. in N H 3. —  Bufosterocholansauremethylester, C29H 50O2. B lattchen, F. lUo •

IV . K onstitution der Trioxybufosterocholensdure. Beim Abbau des Methyles 
der naeh SHIMIZU u . O l> A  aus W intergalle von K ró ten  erhaltenen TrioxybvJo» er 
chólensaure (I) m it Ozon bzw. C r0 3 erhielten Vff. Bisnorcholansawre (F. 207°; J 
ester, F . 123°), die wahrscheinlicłi ident. is t m it der a-Bisnorcholansiiure aus Cnolsauy • 
Die p  in I liogt som it in (5-Stellung zum Carboxyl (C22-C23), analog dem Ergoste •

V e r  s u c h e. Bisnorcholansdure aus I -M ethylester. 1. Durch Ozonabbau. l a  &
aus 200 mg E ster in  Eg. durch Ozon naeh Entfernung der Eg. m it sd. W. zer eg •
A .-E x trak t m it n . N aO H  ausschiitteln, dies m it HC1 fallen; U mkrystallisation aii? o-> 
F . 207°, Misch-F. m it a-Bisnorcholansaure (F. 213°) =  213°. Methylester, to 3 mi r  
B lattchen, F . 123° (wie y-Bisnorcholansaureester), Jlisch-F. m it a-Bisnorcholan^. 
m ethylester (F. 127,5°) =  126°. —  2. Durch Abbau m it Cr03. Aus 300 mg 0
10 ccm Eg. u . tropfenweiser Zugabe von 0,3 g C r0 3 in 3 ccm Eg. t ó  ™ ' • "„ng
M ethylester, F . 123°. (Hoppe-Seyler's Z. physiol. Chem. 239. 67—7o. - o / -  
O kayam a, Physiol.-chem . In s t. d. Univ.) '  ' uS

K . H . S lo tta  und  K .-H . S orem ba, Synthesen thyroxindhnlicher Su l« h
Diphenylather. Ausgehend vom p-Phenoxybenzaldehyd (I), welcher je tz t leicht z _

*) Siehe auch S, 4173<
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bcschriebenen Vcrf. (Rk.-M echanismus vgl. C. 1934. II . 2980). Die Synthcse von 
YIII schlieClich verlief nach wohlbekanntem  Verf. iiber VI u. V II. In  analoger Weise 
wurden das 4 '-Jod- u . das 4'-Aminoderiv. von V III synthetisiert. Die letztere Amino- 
saure, dereń Loslichkeit in  h. W. bem erkensw ert ist, stim m t in  allen Eigg. m it einer von 
Harington  u. M itarbeitern (C. 1934. I I .  2089) besehriebenenopt.-akt. Verb. iiberein. — 
Yu. Y III wurden jodiert. Das jodierte Y III is t anseheinend m it dem obigen 4 '-Jodderiv . 
ident. — Samtliche Verbb. erwiesen sieh bei der pharm akolog. Priifung ais unwirksam.

« f ! T \ - o - V  V  1 1  R *C H :C H .N O , R -C H - N H
x = = /  \ = = /  III  R -C H 1 .C H ! .N H 2 C O - N H ^
Y R .C H (N H 2)-COaH R -C H - .C - C O -O  R .C H :C -C O aII

Y III R • C H j• CH(NH,)• CO,H V I Ń =====Ó -C 0IT5 Ń h .C O -C sH 6
V e r  s u c h e. p-Phenoxy-co-nilrostyrol (II), Ct4H n 0 3N. 20 g I  u. 8 cem Nitro- 

methan in 40 ccm A. gel., bei 0° in  gekiihlte Lsg. von 9 g K O H , 9 ccm W. u. 15 ccm 
CHjOH getropft, nach 15 Min. bei n icht uber — 10° in  konz. HCl-Eis getropft, teigiges 
Prod. mit W. durchgearbeitet. Aus A. gelbe B lattchen, F . 102°. — fl-[p-Phenoxy- 
phenyl]-athylaminhydrocMorid (nach III) , C14H leONCl. I I  in  A. gel., Essigester u. konz. 
HC1 eingeruhrt (feiner Nd.), bei 20°, schlieClich 40° elektrolyt. reduziert, Lsg. im  V akuum  
Terdampft. Aus A .-Essigester B lattchen, F . 209—210°. — 5-[p-Phenoxyphenyl]- 
hydąntoin (IV), C15H 120 3N 2. 10 g I  in  30 ccm A. m it Lsg. von 4 g KCN u. 5 g (NH 4)2C 0 3 
in 25 ccm W. im A utoklayen bei 10— 12 a t  C 0 2-Druck 21 S tdn. au f  80° erh itz t. Aus h.
A. (Kolile) +  W. B lattchen, F . 203— 204°, 11. in Alkalien, unl. in Siiuren. —- [p-Phenoxy- 
phenyl]-aminoessigsaurc (V), C14H 130 3N. IV  m it 21°/0ig. K O H  14 S tdn. gekocht, 
mit W. verd., m it konz. HC1 das H ydrochlorid gefallt, in  h. verd. HC1 gel. u. m it konz. 
Na-Acetatlsg. gefallt. B lattchen, F . 242°. Hydrochlorid., C44H 140 3NC1, B lattchen, 
F. 218—220° (Zers.). — I -Azlaclon (VI), C22H i50 3N. 20 g H ippursauro m it 10 g geschm. 
Na-Acetat vermischt, 20 g I  u . 35 g A cetanhydrid zugefiigt, 2 S tdn. au f W .-B ad erhitzt, 
mit W. yerruhrt, Nd. m it W ., A. u. A. gewaschen. Aus Eg. kanariengelbe K rystalle, 
\t r?^°' — p-Phenoxy-a-[benzafylamino]-zimtsąure (VII), C22H 170 4N. VI m it l° /0ig. 
AaOH (in 70°/oig. A.) 15 Min. gekocht, noch w. m it verd. HC1 bis zur Triibung ver- 
setzt. Aus h. A. +  W. Nadeln, F . 188— 189°. — p-[p-Phenoxyphenyl]-x-aminopropion- 
saure oder Desjoddesoxythyroxin (V III), C15H I50 3N. 10 g A li, 10 g roten P , 50 g H J  
' • 1>̂ ) u. 50 g A cetanhydrid 2 S tdn. gekocht, F il tra t im  V akuum  verdam pft, noch- 
wals rnit W. eingedampft, in  li. W. -f- etw as HC1 gel., nach E rkalten  N d. yon V III-

'  rojodid u. Benzoesaure m it A. gewaschen. F il tra t m it A. gewaschen u. m it N H 40 H  
neutralisiert. Reinigung aus h. verd. HC1 +  li. konz. N a-Acetatlsg. WeiCe Flocken.

Hydrochlorid, C15H 1(!0 3NC1, aus A. +  A. B lattchen, F . 218— 220° (Zers.). — 
Jacton des p-[4'-Jodphenoxy]-benzaldehyds, C22H ł40 3N J. Aus dem  Aldehyd (1. c.) 
Ie. °ben. Aus Eg. gelbe K rystalle, F . 158— 159°. — p-[4'-Jodphenoxy]-a.-[benzoyl- 

aminolzimtidure, C22H 160 4N J , aus A.-W. Nadeln, F . 222—223°. —
V en°xy)-phcnyl]-ci..ami7iopropionsaure, C]5H 140 3N J. Gemisch nur 1 Stde. gekocht, 

,, J  abgespalten wird. F . 249—250°. — Azlaclon des p-[4'-Nitrophenoxy]-benz- 
(uaenyds, C22H140 6N 2. Aldehyd ygl. 1. c. Aus Eg. gelbe N adeln, F . 177°. —  p-[4'-Nitro- 
1 ^ x y ] - « - n m zoylamino]-zimUaure, C22H 160 6N 2, Nadeln, F . 210°. — p-[p-(4'-Amino- 
l. . noxy)-phenyl].oi.arninopropio7isaure, C,5H 160 3N 2, aus W. schm utzig weiCe Kugelchen,
0 wv°rs*chtigen* Arbeiten doppelbrechende K rystalle, F . 239—240°. Hydrochlońd , 
llnr U i aua A- +  A. weiCes Pulyer, F . 270—275° (Zers.). —  Jodierung der V : 
im v  i 'oc^ orid >n verd. Eg. m it Lsg. von JC1 in  Eg. 2 S tdn. au f W .-B ad erh itz t, 
,;L  vłTrUI?. verdam pft, in h. yerd. HC1 gel., m it N a-A cetat gefallt. F . 238—240°. — 
nrpsV " 15H 14O3N J. Ebenso aus Y III-H ydrochlorid. F . 249— 250°; keine F.-Dc- 
(Z f^ T  ^  obigem 4'-Jodderiy. Hydrochlorid, C16H 160 3NC1J, B lattchen, F . 235—240°

j  dtsch' ohPm- Ges- 69. 566— 72. 4/3. 1936. Breslau, Univ.) L b .
I’ttam’’ ^on iss und  N. B lo ch in , Unłersucliungen a u f dem Gebiete der
y inuInT ii *1̂ 636' ®ur°Ł 2-tagiges E rw arm en von fl-Jonon m it der Mg-Verb. des 
das 1 i r o ”? ,unt<;r  ^ 2 u. anschlieBende iibliche Zers. wurde ein te rtia re r Alkohol, 
Kn 1 ok J. / A trimetllyl-2’,2 ',6 '-cyclohexenyl-r)-luzptadien-l,6-in-4-ol-3 (I), C1;H ,,0 ,
1 5 , D-2° 0.9818, n n2» =  1,5384 erhalten. Die kata ly t. H vdrierung von
der HV° nnPd auf Al licferte den gesatt. Alkohol I I , C17H M0 , K p .0jl 125— 129°, 
' ------- er O-^ydation m it Chromschwefelsaure Tetrahydrojonon (Sem icarbazon,

*) Siehe auch S. 4175.
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Ci4H 2jN30 , F . 165— 166,5°!), Buttersdure u. anscheinend Trimethylcyclohexylessigsaure 
gab. Die k a ta ły t. H ydrierung von I in  Ggw. von Pd  au f CaC03 yerlau ft nach Auf- 
nahm e von 2 H  sehr langsam, so daB die Móglichkeit zur D arst. eines Alkohols mit 
3 p  in  der Seitcnkette vorliegt. Im  therapeut. R attcnvers. zeigte I  keine Vitamin-A- 
W rkg. (C. R . Acad. Sci., U. R . S. S. [russ.: D oklady Akademii N auk  S. S. S. R-]

Donald Mercer und Alexander Robertson, Pikroloxin. 2. Pikrolon und Pikro- 
tonol. (1. vgl. C. 1935- II. 2827.) Das mehrfach untersuehte Pikrołozinkeion, CuHlę0 3, 
h a t in tJbereinstirnm ung m it TETTWEILER u . DRISHAUS (C. 1935. II. 3528) die Konst. I 
u. wird je tz t ais Pikroton bezeichnet. F u r das Pikrotinkełol, CJ4H 140 4, der Konst. II 
(s. TETTWEILER u . DRISHAUS) wird der Nam e Pikrołonol gewahlt. D urch Red.-Verss. 
konnte der hydroarom at. R ing von P ikrotozin in  u n te r milderen Bedingungen in den 
arom at. Typus iibergefuhrt werden, ais es bisher móglich war. Die K onst. von Pikro- 
toxinin  (u. Pikrotin) w ird au f G rund der bisherigen Ergebnisse eingehend diskutiert.

Pikrolozin in , C15H 10O6-0,5 H 20 , bei Trocknen im  V akuum  bei 100°; wird wasser- 
frei bei Trocknen im  H ochvakuum  yon 120°/0,1 mm iiber P 20 5. — ot,cc,4-Trimelhyl- 
phthalid-3-essigsaure, C13H i40 4 (III), aus II in  verd. H 2S 0 4 m it K M n04, Nadeln (aus W.), 
F . 165°; is t die Saure Ć13/ / 140 4 von H o r r m a n n  u. H a GENDORN (Arch. Pharnm z. Ber. 
d tsch. pharm az. Ges. 259 [1921]. 7). Kochen m it Chinolin +  N aturkupfer C fiihrte 
u n te r COa-Abspaltung zu a,a,3,4-Tetramethylj>hlhalid, C12H 140 2, F . 79—80°. — 
fi-o-Tolylpropionsaure, aus dem  aus o-Toluylchlorid u. Na-M alonester erhaltcnen
o-Toluylm alonsaurediathylester, K p .x 225°, durch aufeinanderfolgende Red., Hydrolyse 
u. C 0 2-Abspaltung durch K ochen m it Essigsaure, Z n-Staub, N H 4-A cetat u. konz. HC1> 
P la tten , F . 104— 105°. —  4-M eihyl-a-hydrindon, Ć10H i0O, aus /}-o-T oly lprop ionylch lona 
in Bzl. +  A1C13. D araus m it A m ylnitrit u. HC1 2-Oximino-4-mełhyl-l-hydrtndon,
CI0H 9O2N  (IV), N adeln, F . 215°. — 6-Hethylhomophthalsaure, C10H 10O4 (V), l-dorcb 
Verseifung der aus IV m ittels p-Toluolsulfonylchlorid u. N aOH  crhaltenen o-T-olyi- 
acetonitril-3-carbonsaure, C10H,,O2N, N adeln, F . 142— 143°, m it sd. 20%'S-
2. aus III m it 50% ig. K O H  bei 310— 315° neben Aceton, N adeln (aus W .), F. 195—1 Jo ■ 
A nhydrid , C10H 8O3, F . 150°. —  Gegenuber H o r r m a n n  u .  M itarbeitern ( B e r .  at«cn. 
chem. Ges. 49 [1916]. 1554; Arch. Pharm az. Ber. dtsch. pharm az. Ges. 258 J1920]. W ) 
w ird festgestellt, daB bei der Zers. der Ozonisationsprodd. von Pikrotoxinin u. “j*7 ' 
toxinsaure auch Form aldehyd (nicht nu r Ameisensaure) neben a-Pikrotoxinon J32' • 
P ikrotoxinonsaurc en ts teh t. —  Red. von P ikrotoxinin  m it H 2 ( +  P t) bei Atmospuarei • 
druck ergibt a-D ihydropikroloxinin, Ci5H J80 6 (D ihydropikrotoxinin von TETTWEIL 
u. DRISHAUS), P la tten  (aus A.), F . 252°, [a ]D20 =  — 4,02° (Aceton). 20-std. Kocnen 
m it 5% ig. H 2S 0 4 fu h r t quan tita tiv  zu D ihydropikrotoxinsaure, F . 252—253 .

CH» CHa C H i n ir .

1935. II. 57— 63.) B e r s in .
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F. 206—207°. M ethylester, C15H 170 4(0C H 3)3, N adeln, F . 146— 147°; [oc]D20 =  4-95,93° 
(Chlf.). — F iir 5-Methyl-a.-tetralon erhielten Vff. w eiterhin F . 50— 51°, w ahrend T e t t - 
WEILER u. D r is h a u s  (C. 1935. I I . 3528) 63° angeben. (J . chem. Soc. London 1936. 
288—94. Marz. Liverpool, Univ.) Be h r l e .

E. Biologische Chemie. Physiologie. Medizin.
E s. Enzymoiogie. Garung.

T. Thunberg, Das Vorkomme.n ton  Fumarase im  Sam en gewisser Cucurbitaceen. 
Setzt man in Abwesenheit von 0 2 zu einem M ethylenblau enthaltenden Phosphatex trak t 
der Samen von Cueumis sativus oder Echinocystis lobata  A lkalifum arat, so wrird die 
Entfarbungsgeschwindigkeit des Systems wesentlich gesteigert. E s zeigt sich, daB 
hierbei die Fum arsaure selbst n ich t ais W asserstoffdonator auftre ten  kann. Die Fum ar- 
saure muB ers t in 1-Apfelsiiure umgew andelt werden, die dann un ter dem  EinfluB der 
Malicodehydrogenase ais W asserstoffdonator w irkt. Die Verss. zeigen also, daB die 
genannten Sam enarten teils Malicodehydrogenase enthalten , teils Fum arase. Von den 
bisher untersuchten Sam enarten scheinen die genannten Samen die ak tivstcn  zu sein. 
(Skand, Arch. Physiol. 73. 67— 74. Febr. 1936. L und, Physiol. In st.) H e s s e .

Karl Meyer, John W. Palmer, Richard Thompson und Devorah Khorazo, 
uber den Mechanismus der Lysozymwirkung. D ie W rkg. von Lysozym  (C. 1934. I I . 
622) kann nicht physikal., z. B. durch Em iedrigung der O berflachenspannung erk lart 
werden. Lysozym h a t keinerlei Protease-, K inase-, Amylase-, Lipase- oder Phosphatase- 
'prksamkeit. E s m acht reduzierende Zucker frei aus Mucoiden oder Polysacchariden 
der angreifbaren Sarcina bzw. aus einer M ucoidfraktion von EiweiB. Die A rt der an- 
gegriffenen Bindung is t noch unbekannt. (J . biol. Chem istry 113. 479— 86. Marz 1936. 
Aew York, Columbia Univ. u. P rcsbyterian  H ospital.) H e s s e .

E 3. Bakteriologie. Im m unologie.
Ł. 0. Koblmiiller, Z ur Formveranderung von Keim en unter E in flu fi von Lithium - 

Bakteriolog.-method. wichtige A rbeit, in  der gezeigt w ird, daB bei yerschiedenen 
ęakterienstammen (Coli, Typhus, E nteritis  G artner, Cholera) in  Isahrbóden, die 1—2 %  

enthalten, teilweise reversible morpholog. V eranderungen auftreten . Diese ais 
nyolutions- oder Degenerationsformen bekannten V eranderungen werden ais krank- 
alte Wuchsformen (,,Siechformen“ ) erkannt. (Z. H yg. In fek t.-K rankh . 118. 17— 28. 

W/3. 1936. Wien, Univ.) SCHNITZER.
■ Werner Keil und Hans Bartmann, tiber das Vorkommen von Phenyldthylam in  

■f ifeen, Phenylaihylamin wurde n u r im B asendestillat von Boletus lu teus (B utter- 
P t ) nachgewiesen. AuBerdem wurden aus Boletus luteus u. B. elegans (Goldrohrling) 

oun, Putrescin u. Fum arsaure isoliert. (Biochem. Z. 280. 58— 60. 1935. Heidelberg, 
uwv., Phannakol. Inst.) Ma h n .
ind Fujimura, Siarkę ais Aniigen. L . S tarkę (Me r c k ) h a t  antigene Eigg., 
na rnan sowohl Kaninehen dam it im munisieren, wie auch die A ntikórper m it ihr 
£ e  kann. W ird die S tarkę durch ein von Amylase vóllig befreites Trypsin
weish* , zu einem N-Geh. von 0,0041% , so sind keinerlei antigene Eigg. m ehr nach- 
zum 'Yird dagegen Starko durch eine nichtproteolyt. Amylase gespalten, bis 
an 8- ^ 1 ?*' der Jodrk ., so bleiben die antigenen Eigg. erhalten. S tarkę is t dem nach 
(T IV ł  n AntiSen ; die antigenen Eigg. sind au f Verunreinigungen zuruckzufiihren.
' • flwehemistry 21. 371—80. 1935. Tokio, Univ. [O rig.: engl.]) SCHNITZER. 
ies T̂ aZ|?0 ^ im iz n k a , Antigene Eigenschaft von Lipoiden. W ird  das Phospholipin 
sak „1 ■ ■ nao^ L xtraktion  m it Aceton u. A. durch U berfuhrung in  das Cd-Doppel- 
Łat die *̂111̂ ’- 80 nlan e' n  Prod. erhalt m it einem V erhiiltnis P : N  =  1: 1,15, so 
aus j j0!?8 ?i^er!rei antigene Eig. mehr. Frisch bereitetes, n ich t gereinigtes Lipoid 
im m u „-er ' : *5 =  1 : 1,49) h a t schwache antigene Eigg. bei der K om binations- 
1: 1 31) Schweineserum. Noch s tarker antigen is t L ecithin Me r c k  ( P : N  =
runń u ? immunisierende Eig. ungereinigten Lipoids wird gesteigert durch H ydrie- 
3ydrienmUC lr ■ rc^  O^ydation m it K M n 0 4, w ahrend gereinigtes Lipoid auch durch 
hydrięrtMA  • *?? ailtigene Eigg. erhalt. D er im munisierende F ak to r ungereinigten, 
Aa teil. Ąn'7-1̂ 0 p .inde t sich bei der T rennung im  in W. 1. A nteil, n ich t im  in Chlf. 1. 
^Poid' nie SS- Ton Lipoiden sind in  Verunreinigungen zu suchen, n ich t im
engl,]) em- (J- Biochem istry 21. 141— 52. 1935. Tokio, U niv. [O rig.:

SCHNITZER.
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Giovanni Petragnani, Componenti chimici del bacillo tubercolare. Koma: Bodoni 1935.
(50 S.) 8°.

E 4. Pflanzenchemie und -physiologie.
Peter Klason, Ober die chemische Zusammemelzung ton  Tangarten. Wiedergabe 

der C. 1935. I . 1077 referierten A rbeit m it wciteren Erganzungen. (Svensk kem. 
T idskr. 47. 215—20. 1935.) E . Ma y e r .

Peter Klason, Kommenlare zu B . Holmbergs Abliandlung „Thioglykolsdure aU 
Ligninreagens". (Vgl. C. 1936. I .  93.) K rit. Yergleich m it eigenen A rbeitcn. (Svensk 
kem . Tidskr. 47. 220— 23. 1935.) E . Ma y e r .

Bror Holmberg, Literarische Kommenlare iiber L ignin. Vf. w endet sich gegen 
die Auffassung von KLASON (ygl. C. 1935. I. 1077 u. vorst. Ref.). (Svensk Pappers 
T idn. 38. 586—87. 1935. Stockholm, Teclin. Hochschule, Organ.-chem. Lab.) E. Mayer .

Bror Holmberg, Uber subfossiles Ulmenholz. (Ligninuntersuchungen. IX.) 
(V III. vgl. C. 1936. I. 93.) Vf. h a t die auCere korrodierte Schicht u. K em  eines 
ca. 4000 Ja lire  alten Ulmenholzes analy t. un tersuch t u. vergleicht die Ergebnisse mit 
alteren A nalysendatcn fiir 800 Jah re  altes Kiefernholz u . m it rezentem Ulmenholz. 
A us den analyt. Befunden geht heryor, daB die K ohlenhydrate aus den auBeren Schichten 
des Stam mes zum groBen Teil ausgel. worden sind u. der zuriickgebliebene Teil humi- 
fiziert worden ist, wahrend das s ta rk  angereicherte Lignin nur wenig yerandert wurde. 
Das innere, wohl nu r der hydrolysierenden W rkg. des W . ausgesetzte Holz hat seine 
Acidylgruppen fast ganzlich u. scine Pentosane in  m erkbarer Menge yerloren, wahrend 
Cellulosc u. Lignin in entsprechendem Grade zugenommen haben. Aus der ttberein- 
stim m ung der Zus. der Thioglykolsaureyerbb. dieses Lignins m it den entsprechenden 
Prodd. aus rezentem Ulmenholz geh t hervor, daB das Lignin gegen eine etwa 4000-jahnge 
Einw . von W. widerstandsfahig ist, ohne seine Zus. u . sein Rk.-Vermogen gegenuber 
Thioglykolsaure zu yerandem . (Kong. Norske Vidensk. Selsk. Forhandl. 7. 133 3d. 
1935. Stockholm, Techn. Hochsch.) S g h ic KE.

S. R. Benson und  H. N. Calderwood, Die chemische Untersucliung der Sa’™n 
von Abies Balsamea (L) MiUer. Die analy t. Zus. der Sam en d e r  Balsamtanne, Aww 
balsam ea (L) Miller, im N aturzustand u. au f feuchtigkeitsfreier Basis berechnet, whu 
m itgeteilt. A uf letzterer Basis enthalten  die Samen 19,8%  Oleoresin u. 11,7% /^ ^ f  r0’ 
dessen K ennzahlen sind: D .2525 0,9279; n 25 =  1,4783; E . —37,0°; T itertest U,o , 
SZ. 0,88; JZ . (H a n u s ) 141,0; VZ. 185,6; Acetylzahl 15,4; U nyerseifbares 4,8 /oj 
RMZ. 0,53. E s en th a lt Spuren von 1. Sauren; an  unl. Sauren 83,2%.’ an  gesatt. ban 
(Pb-Salz-A.-Methodo) 1,6%  (F. 56°; JZ . 14,0); an ungesatt. Sauren 80,8%  (
Die ungesatt. Sauren wurden nach der RhZ., der Bromierungs- u . der Osydatio 
m ethode (nach H a z u r a ) untersucht. Sie ergaben sich zu (1. Zalil nach der Bromierung ,
2. Zahl nach der RhZ.-Methode) Linólensaure 3 ,1% ; 5 ,0% ; LinoUaure 54,6 /•> '•
u. OUaure 40,0% ; 33,3% . (J . Amer. chem. Soc. 58. 523—25. Marz 1936. Madison, 
U niv. of Wisconsin.) BEH9R Afitt,

B. Sullivan und  C. H. Bailey, Die Lipoide des Weizenembryos. 1- u ' , ‘"r>ett-
1. Die Fettsauren. Z ur K larung der W iderspriiche der L ite ra tu r  iiber die Zus. de ^  
sauren von Weizenkeimól wird eine eingehendere U nters. durchgefiihrt. — ^
Keime wurden ers t m it 95%ig- -A., dann m it A. extrah iert. Aus den Extrakten 
sich ein ein Gemisch von K ohlenhydratm aterialien darstellenderN d. ab , dessen in  
m it HCl d-Glucose ergab. E r  enthielt ein neues Kohlenhydrat, das noch n i c ^ ^ ^  
standig identifizierbar war, u. von dem m it Essigsaureanhydrid u. Pyridin eul j eli 
K rystalle (aus A.), F . 228—229°; [ct]D2T =  — 16,7° (Chlf.), e r h a l t e n ^ ™ r d e .  ^
yereinigten A .-A .-Extraktcn gewonnenes Weizenkeimol h a tte  D .“ 2s 0, Jo- ’■ i o 28; 
1,4800; SZ. 6,95; VZ. 184,0; JZ . (RoSENMUND) 125,0; RhZ. 84,7; H exabroim dzam  
Acetylzahl 16,7; RMZ. 0,77; H ehnerzahl 89,0; 1. Sauren ais B u tte rsau re  / ° ’nach 
yerseifbares 4,0% . Die gesatt. Sauren wurden nach T w i t c h e l l  zu io» /o» 
BERTRAM zu 17,87%  bestim m t u. setzten  sich a u f  G rund der fraktiome 
der M ethylester zusammen aus 73,51%  Palm itinsaure, 19,06% Stearmsa 11‘nc^sgtt. 
Lignocerinsaure. Ais Zus. der, 84,00%  der G esam tfettsauren austnachen e •
Sauren wurden aus der JZ . 129,9 u. RhZ. 79,3 der Gesam tfettsauren u. < ,-,r2ej)njSSea 
gesatt. Sauren errechnet Olsaure 28,14% ; Lindsdure  52,31% (nacn e jjen) u. 
der Bromierung ais aus 22,32%  a- u . 29,99%  ^-L ino lsaure  bestehen ^go/ fl-Linolen- 
Linólensaure 3,55% (nach den Ergebnissen der B rom ierung  1,83 /„ a- u. ’ ,p^°(jargestellt. 
saure). Die den ungesatt. Sauren entsprechenden Oxystearinsauren wi
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— Woizenkcimfett en th a lt keine vollgesatt. Glyccride, sondern setzt sich walirscheinlich 
zusanimen aus gemischten ungcsatt.-gcsatt. u . einigen triungesatt. Glyceriden.

2. Die unverseifbare Fraktion. Das ca. 4%  des Weizenkoimóls ausm achendc 
Unverseifbare besteht zu ca. 70%  aus einem Gemisch von Sterinen, wovon ca. 56%  
in freiem Zustand vorkommen. Messungen des Sattigungsgrades der Stcrinfraktion 
durch Persauren zeigen die Ggw. eines ungesałt. Slerins m it mindestens 2 Doppel- 
bindungen, das neben den isomeren Sitosleńnen  (vgl. An d e r s o n , Sh r in e r  u . B u r r , 
J. Amer. chem. Soc. 48 [1926]. 2987) u. Dihydrosiloslerin vorhanden ist. —  Die ca. 30%  
des Unverseifbaren ausmachende gelbe Olfraktion, die bekanntlich eine reichc Quelle 
fiir Vitamin E  ist, en tha lt naeh vorlaufigen Verss. ungesatt. KW -stoffe vom Polyen- 
typus m it konjugierten Doppelbindungen u. keinen funktionellen Gruppen. Neben 
Xanthophyll finden sich walirscheinlich auch eine oder m ehr Verbb., die eine alkoh. 
OH-Gruppe enthalten. (J . Amer. chem. Soc. 58. 383—90. 390— 93. Marz 1936. Minne- 
apolis, Univ. of Minn.) B e h r l e .

J. Ansel Anderson, ZJntersuchungen uber die N atur der Rostmiderstandsfiihigkeit 
bei Weizen. V II. Chemische Analysen von in  ihrer Reaktion gegen Rosi verschiedenen 
Rastardstammen tton Weizen. (VI. vgl. C. 1935. I . 2387.) Von 4 im  Felde gewachscnen 
U eizenstammen ais V ertretem  der 4 Variationen von im Samling, bzw. in der reifen 
Pflanze resistenten oder empfanglichen Stam m en wurden B la tte r au f Samlingsstufe u. 
naeh Ahrenbldg. gesammelt, getrocknet u . dann gepriift au f Asclie, N , F e tt, E x trak t- 
wstandteile, Zuckerarten, Cellulose, Hemicellulose, Lignin, ferner auch in Lg., A., 
L'nlf., Athylacetat, Aceton u. A. 1. Stoffe. N aeh den Ergebnissen (Tabellc im Original) 
bestanden aber nur geringeUnterschiede in derZus. u. diese standen nicht imZusammen- 
nang mit der Rostrk. (Canad. J .  Res. 14. Sect. C. 1— 10. Jan . 1936. O ttaw a, Canada, 
National Res. Labb.) Gr o s z f e l d .

E 6. Tierchemie und -physiologie,
* Robert Duschinsky und Edgar Lederer, Isóliem ng von Follikulin und Eąuilenin  
wch diromatographische Adsorption. Die chrom atogiaph. Analyse wurde au f Benzol- 
sgg. von angereicherten S tu tenharnex trak ten  angewendet. Ais Adsorbentien dienten 
ie Oxydo yon Calcium, Magnesium u. A luminium . Bei der A dsorption an A120 3 fand 

p 3 Eąuilenin oberhalb der das Follikulin enthaltenden Zone (Nachweis m it dem 
fcqmleninrot naeh G ir a r d , B ereitung des P ikrates F . 204— 206°); das in der unteren  
^one befindliche Follikulin  w ar frei von Eąuilenin u. schmolz bei 254°. Bei der Ad- 
orpuon an A120 3 wurde durch E luierung aus den g u t ausgebildeten gefarbten Zonen 

fei* \TSta^ 's‘er*:er Farbstoff der Zus. C1GH i0O2N 2 gewronnen, aus Aceton braunrotc 
br>> fl 'e oberhalb von 315° sublim ieren; seine Lsg. in Pyridin besitz t eine
arb“ J Absorptionsbande um 545 in//. D er durch die Siiurebchandlung bei der Auf- 
daa FUn i,Cnteteh0ndo -^^bsto ff s te llt das Indirubin  dar. Interessanterw eise fand sich 
wah J, n bei der Adsorption an  K alk  oberhalb u. in der Zone des Indirubins, 
Dnrrkfn03 aU  ̂A.luminiumoxyd unterhalb  dieser Zone festgehalten wurde. Die genaue 
krvat il un8 ^er Adsorption siehe im Original; das Follikulin w ird d irek t ais Roh- 
Adson r  * erbalten, es zeigt naeh 2-maligem Um krystallisieren einen F . 258°. F iir die 
Aluni an diente Bzl. ais Losungs- u . Entw icklungsfl. D as yerwendete
(Heroin bestand aus einem Gemiscli von 10 Teilen A l,O n nacli B rockm ann
reichpr i Fasertonerde (M erck ). A uf A120 3 waren die Żonen besser u. zahl-
1534— l ncl i rubin wurde m it Aceton eluiert. (Buli. Soc. Chim. biol. 17. 
u. Pari t  V‘ 1®35.’ Fontenay-sous-Bois, Lab. de F . H o f fm a n n  L a  R o c h e  e t  Cie., 

Saul I  • ®*°'°oie Physico-Chimiąue.) WESTPHAL.
Formen li ^ ls Cohen und Guy Frederic Marrian, Die Hydrolyse der gebundenen 
Unter« njs wul  Ostriols aus Schwangerenkarn. In  Fortfiihrung der friiheren
(saures u °R-Ef  U‘ ^ ARRIAN< C. 1935. I I .  69) wird die W rkg. yerschiedener Faktoren  
^Paltmur, Ph, Temp., Zeit der Einw. hydrolysierender Agentien usw.) au f die 
‘k* Einfln Cr n^tiirbchen atherunl. „E ste r"  des Ostrons u. Ostriols untersucht. Bzgl. 
bundenen u .TemP- au f die H ydrolyse des in H arnproben yorhandenen ge-
Bnrnerklich 3 n ”S • PH =  wird festgestellt, daB diese bei 0° innerhalb von Wochen 

120° lst’ scbnell u. kriiftig dagegen bei 100°, am  besten im Autoklaven
angeoebenor, ^es Ostrons u. Ostriols geschah naeh der von den Vff. (1. c.)
^striol- bzu- A°!°rim etr- ^ e^hode. Z. B. nahm  bei 120° innerhalb von 4 Stdn. der 
auf 0,642 h ,, 8 rTnoo*1- Von bzw. 0,007 mg pro 100 ccm U rin vor der H ydrolyse 

' '  m8 naeh der Hydrolyse zu (Tabellen im Original). W as den
L ’ 269
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Sauregrad anlangt, so is t die beste H ydrolyse dann zu erreichen, wenn das ph am 
Ende des Vers. bei 1,0 liegfc; wegen der Bldg. von Am m oniak aus H arnstoff, dereń 
GroBo n ieh t genau vorauszusehen isfc, mu fi das anfangliche p« un ter 1 liegen, was 
durch Zugabe von konz. HC1 vor dem Vers. erreicht w ird. H icrbei muB jedoch ein 
starkerer SaureUberschufi vermieden werden, weil sonst O strin zu s ta rk  zerstort wird. 
Dieso Zerstorung betrug bei 100° z. B. 35%  des gesam ten Ostrins, wenn naeh der fiir 
vollstiindige H ydrolyse notwendigen Zeit (bei 100° etw a 16 S tdn ., bei 200° 2 Stdn.) 
noch weitere 20 Stdn. bei ph =  1,0 erh itz t w urde; bei 120° w ar sie noch starker. Aus 
Verss. m it m ehr oder weniger starkem  Z u tritt von 0 2 erg ib t sich, daB fiir die Zer- 
stórung der Sauerstoff verantwortlicli zu machen is t; der oxydative Angriff ist beim 
Ostriol starker ais beim Ostron. Ais giinstigste Zeit fiir optimale Spaltung der Ester 
bei rela tiv  geringster Zerstorung wurden 2 Stdn. bei 120° festgestellt. Auch m it Alkali 
gelingt un ter energ. Bedingungen die H ydrolyse der gebundenen Form en des Ostrins. 
Zu jeweils 300 ccm Schwangerenham wurden 35 ccm 40% ig. N aO H  zugefiigt u. die 
Lsg. 8 bzw. 2 S tdn. au f 100°, oder 2 Stdn. au f 120° erhitzt. E s wird n ieht dio gesamte 
(m it der sauren H ydrolyse erfaBbare) Ostrinmenge in Erciheit gesetzt, sondern vom 
Ostriol n u r (100°) 12,7 bzw. 3 ,2% , und bei 120° 18% ; vom Ostron nur 22,4 bzw. 5,2%, 
bei 120° 52,2% - D er ,,alkalistabile“ A nteil der Ó strin-„ester“ lieB sich auch durch 
Zugabe von m ehr Alkali n ich t hydrolysieren, wohl aber durch anschliefiende saure 
Ver8eifung. Die zuerst fiir wahrscheinlich gehaltene Annahme, daB eine durch Alkali 
leicht spaltbarc neben einer alkalistabilen „E sterform “ vorliege, laBt sich nur schwer 
m it der Tatsache in  E inklang bringen, daB das Verhiiltnis von diesen beiden Formen 
sich bei der einige Zeit spater m it derselben Charge vorgenommenen Hydrolyse vcr- 
schoben hatte . Ostron u. Ostriol werden durch langeres E rhitzen in  alkal. Lsg. bei 
Ggw. von Sauerstoff zerstort. (Biochemical J .  29. 1577—85. 1935. Univ. ol 
Toronto, Canada, Dep. of Biochem.) W estp h a l.

V lad im ir K o ren ch ev sk y  und  M arjo rie  D en n iso n , Der Test- des kryslalhnen
mdnnlichen Sexualhormons (Androsłeron). Reines, krystallisiertes Keimdrusenhormon, 
von RUZICKA hergestellt, w ird von den A utoren an  74 m annliche kastrierte Ratt«n 
in  01ivenol gegeben (ygl. C. 1935. I I .  1198). Zwisehen Dosis u. W rkg. des Hormoa 
au f  dio sekundiiren Sexualorgane liiBt sich eine Beziehung aufstellen, die graph•ri n.,el']Cr 
Geraden fiir Gaben von 200— 300 y  zum Ausdruck kom m t („Testierbarer" Ten e
K urve). Eino E inheit von ,, K  am m wachs tu ni s “ - u . „gśsam ter mannlicher“ A ktm  a
betriigt durclisclinittlich 170 y  K ry sta llisa t; von den A utoren w ird die Wahl von 
bis 200 y  ais intem ationale E inheit fiir den K apaunen- oder R atten test empto • 
D er m ittlere Versuehsfehler be trag t bei den R atteiw erss. der Vff. ± 5 %  bei_ 
wendung von l lT ie re n ;  die geschildertenV erss. sind n icht m it friiheren zu fergleie i > 
die m it natiirlichem  H orm on verschiedener H erkunft, Vorbehandlung u. Beiti le 
grade ausgefiihrt wurden. (Biochemical J .  29. 1720— 31. 1935. London,
in s titu te .) • DANNENBAbM-^

J e a n  L o ise leu r, Uber die Wirkung radioaktiver Kórper a u f EiiceiP^toffe- 
von  B lutserum  wurden in  Ggw. von 49 Millicurie R adon (pro 5 ccm) m o M 
bei 0° sauer (pn fiel yon 6,9 au f 3,8). Gleichzeitig stieg die Flockbarkeit durch 1 
lyte. (C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 201. 1511— 13. 30/12. 1935.) J\REB‘ ■

R . N. C liopra, S. N- M u k h e rjee  und  J .  C. G up ta , Sludien iiber die P r o ^  
fruktionen des Blutserums. IV . M itt. Epidemische Wassersucht. (I II . vgl. Indian. ■■ . |
Res. 22 [1935]. 571.) Im  Serum von an  W assersucht leidenden Patientęn w p er 
die relative Viscositat, ais auch die Oberflilchentension s ta rk  un ter dem n. i „uflichc 
PH-Wert bleibt unberiihrt. In  den Proteinfraktionen finde t m an eme ■ be ^
Red. zu Albumin, w ahrend Globulin anw achst. Pseudoglobulin wachst stai p].. 
Euglobulin. Die Verminderung des Albumina is t der G rund tu r  die , '^ ^ n
Austausehes zwisehen Blut. u. Geweben. Das Abfallen der Tension u. uas 
des Pseudoglobulins s teh t oftm als in  Verb. m it anaphylakt. R kk. (Indian . ' .
23. 353— 57. O kt. 1935.) r f i r L e n  bei

A . V. S to esse r, Untemicliung der Cholesterinfraktionen bei akuten q̂ Lj,,geh. 
K indem  m it und ohne Ekzem. Bei ak u te r Infektion w ar der gesamte „n:Eer aus- 
des Plasm as niedriger ais im Z ustand der W iederherst. (bei K leinkinaein yeręSt€rten 
gepragt); diese Senkung is t fast yollstandig durch eine Verminderung _ Univ. of 
Cholesterins bedingt. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 34. 10—11. c ' w v 1b o ld .
Minnesota, Dep. Ped.) btHWAU
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A. V. Stoesser, Die Jodzahl der Fettsduren des Serums bei akuten Infektionen von 
Kindern m it und ohne Ekzem. (Vgl. yorst. Ref.) Das Sinken dieser Fettsauron bei akuten  
Infektionen geht m it einer Senkung der JZ . einher. Die bei ekzem at. K indern fest- 
gestellte niedere JZ . w ird durch aku te  Erkrankung der Luftwege noch w eiter gesenkt. 
(Proc. Soc. exp. Biol. Med. 34. 12— 14. Febr. 1936.) " S c h w a ib o ld .

Knud O. Maller, Die Wirkung. der Blausaure a u f den respiratorischen Stoffweclisel 
des Gesamtorganismus. An urethanisierten K aninchen wurde dio V eranderung des
02-Verbrauches nach subcutan u. nach kontinuierlich intravenós injizierten N aC N - 
Injektionen untersucht. AnschlieBend wurde dio V eranderung des 0 2-Verbrauches 
u. die C02-Ausscheidung bei urethanisierten, b lausau iw erg ifte ten  K aninchen bestim m t. 
(Skand. Arch. Physiol. 72. 103— 14. Sept. 1935. Kopenhagon, Pliarniak. In s t. d. 
Uniy.) M ahn .

Knud O. Maller, Die W irkung von Methyleriblau und die kombinierte Blausaure- 
Melhylenblauwirkung a u f den respiratorischen Stoffweclisel des Kaninchens. Intrayeniise 
J/ertyfeK&fauinjektion (3— 30 mg/kg) steigert bei K aninchen sta rk  den Sauerstoff- 
yerbrauch. Bei grofieren Gaben stc ig t gleichzeitig die K orpertem p. an. M ethylenblau- 
injektionen yon 40— 50 m g/kg stcigern schwacher den 0-V erbrauch ais 30 m g/kg, 
erhólion aber starker dio K orpertem p. u. wirken oft letal. Intravenose M ethylenblau- 
mjektionen yon 20 m g/kg beseitigen 3/ t  S tdn. vor bis l/4 S tde. nach einer NaCN- 
Injektion (7 mg/kg) yollstandig dio oxydationshommendo NaCN-W rkg. u. heben dio 
~t»le Wrkg. dieser NaCN-Dosis auf. 20— 25 Min. nach der In jek tion  steigert zwar 
die Methylenblauinjektion den 0 2-Verbraueh, yerhindert aber n ich t das E in treten  des 
lodes. Die Methylenblauwrkg. se tz t innerhalb 1 Min. nach der In jek tion  des Farb - 
stoues ein. Auch bei Blausaureyergiftung durch E inatm ung w irk t dio M ethylenblau- 
injektion schutzend. (Skand. Arch. Physiol. 72. 115— 25. Sept. 1935. Kopenhagen, 
Ul'iv., Pharmak. Inst.) M ah n .

Ernst Miiller, Schleime, Mehle und ihre Abbauprodukte in  der Sauglingsnahrung. 
Unterss. an Reismehl, Reisschleim (yerschiedeno Muster) u. an  Mehl (Backvers.) durch 
irennung in Sol- u. Gelanteil der k. oder h. (m it W.) erhaltenen Fil. So w ar z. B. nach 

,^oc^cn ’n 100 ccm der Sol- u. Gelanteil bei Reismehl (1% ) 0,232 bzw. 0,639,
, Reisschleim (3%) 0,438 bzw. 0,299 g. Ausfiihrungen iiber die Bedeutung des Amylo- 

pektins u. der Amylose, sowio ihrer yerschiedenen A bbauprodd. E s w ird zur U nters. 
“•Kennzeichnung soleher Prodd. empfohlen, die kaltlóslichen Stoffe u. die darin  ent- 
lalte;nen Dextrine zu bestim inen (Nahrzucker), ais zweito Gruppo die beim KochprozeB 

^lenhydrate, bestehend aus D extrinen, Amylose u. Spuren yon Amylopektin, ais 
105 o PI* quellfahiges gelformigcs A m ylopektin. (Jb . K inderheilkunde [3] 96.

~>10. Marz 1936. Kiel, Univ., K inderklinik.) SciIWAIBOLD.
m 'l l ; r  F ran k e  und  E. P age  P a in te r , Selen in  Proteinen giftiger Nahrungs- 

' • j- Bemerkungen iiber das Yorkommen und die N atur von Selen in  einer Anzahl
Die TCkrułijmiMete oder daraus gewonnener Produkte. (Vgl. C. 1936. I. 3712.) Dio 
der -f? remsu^ atprobe au f Selen ist nu r bei negativem  Ausfall eindeutig. Das Selen 
nur ■ ®en Nahrungsm ittel liegt in  der P roteinfraktion  vor. E s ist, wenn uberhaupt, 
Hvrjmi ®anz 8er>ngem Mafie ais m etali. Selen oder anorgan. Salz yorhanden. Bei der 
Ein T t j  8*ttiger Proteine bleibt das meiste Selen in Form  organ. Verbb. in Lsg. 
lei^U ° i Selens scheint in  rech t labiler Form  yorzuliegen. E s wird durch Alkalien 

t abgespalten. (Cereal Chem. 13. 67—70. Jan . 1936.) B r e d e r e c k .
durrh \-vai1. E ekelen  und L. K. W olff, Die tdglićhe Aufnahm e an Vitam in A  und O 
bzw q q Bevólkerung. Dio Carotinaufnahm e betrug bei 3 K lassen 2,8 
donńpif tiiglich, im M ittel 3,8y oder 54 y  pro kg Korpergew icht (das is t die
wurde nc*estmenge yon K uli u. R a tte  pro kg). Die geringste Zufuhr die festgestellt 
feichliól" !1qi ^Sehsto 88 y. Die Zufuhr an  V itam in C war im allgemeinen
Die C fi mS. ta-glich im M ittel, 55 mg ais niedrigster, 124 mg ais hochster W ert.
Phvsinl du t>'ldeten yorwiegend K artoffeln u. Orangen. (Acta brevia neerland.

E ŚpV «maCol‘’ MicP bio1- 6 . 12— 14. 1936. U trecht, Univ. Lab. Hyg.) Sc h w a ib . 
nwcw/n?„gC ir  1}lnd H irsc liberger, Weitere Untersuchungen zur Frage des Mórbus 
Zahl der Th i '  Einflu/3 der Yitamine A , B lt B 2, C, D  und des Eigelbs a u f die
(A-Traserl , ° 9esunden Kindern. D urch Zufuhr von Eigelb oder Vogan
merkend L- ^  regelmaBig eine rasch einsetzende starko Thrombocytose ein.^ An- 
nicht um • Je ,0c^ bemerkt, daB neuerdings festgestellt wurde, daB es sich offenbar 
1'aktors: f,X L t ^ k§; ^ nde]t’ ' um  diejenige eines bisher unbekannten 

tioslicher T-Faktor. Von den V itam infaktoren w irk t in der gleiclien
269*
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Richtung, wenn auch weniger stark , nur Lnctoflavin. (Jb . K inderheilkunde [3] 96. 
181— 90. Marz 1936.) S c h w a ib o l d .

E. Schiif und C. Hirschberger, Wciłere Untersuchungen zur Frage des Morbus 
maculosus Werlhofi. I I I .  E in flup  der Vitamine C, A , B 2 und des Eigelbs a u f die Zahl 
der Thrombocyten und die Blutungszeit beim Morbus maculosus Werlhofi. (I I . vgl. vorst. 
Ref.) Die Throm bocytenzahl scheint durch V itam in A (Vogan) am intensivsten be- 
einfluBt zu werden, wahrend V itam in C offenbar eine gunatige W rkg. au f die Capillaren 
ausiibt. (Jb . K inderheilkunde [3] 96. 191—96. Marz 1936.) SCHWAIBOLD.

P . C. Jeans und Zelma Zentmire, Das Vorherrschen von Vitamin-A-Mangel bei 
den Kindern von Iowa. (Vgl. C. 1934. I I . 38.) N aeh der friiher angegebenen Unters.- 
Methode fanden B i e h  bei K indern vom Lande 26% , bei solehen aus e i n e r  Ortschaft 
53%  A-Mangelfalle; bei einer stad t. Gruppe waren es bei den w irtschaftlieh besser bzw. 
durehschnittlieh bzw. schlechter G estellten 56 bzw. 63 bzw. 79°/0. Naeh einer Periode 
der Vitamin-A- oder C arotinzufuhr entw ickelten sich bei allen K indern , die so behandelt 
wurden, n. Verhaltnisse. (J . Amer. med. Ass. 106. 996— 97. 21/3. 1936. Iowa, Univ., 
Coli. Med.) S c h w a ib o ld .

B. C. Guha und H. G. Biswas, Yitam in B 2. (Vgl. C. 1935. I. 3563.) In  Verss. 
an R a tten  (B-Komplexmangelnahrung m it Zusatzen von Bi u. B4) wurde festgestellt, 
daB bei L ens e sc u le n ta , P isu m  a ry e n se , C a jan u s  in d icu s  u. a. kein Parallelismus 
zwischen biol. W irksam keit u . F lavingeh. bestelit. Auch w ar die W rkg. von Kuhmilch 
betrachtlich hoher ais die ihr entsprechende Menge Lactoflavin. Die W rkg. des letztercn 
wurde durch alkal. im A utoklav u. sodann m it Fullererde behandelte Milch ebenfalis 
verstark t. (Sci. and Cult. 1 . 433— 34. Dez. 1935. C alcutta, In s t. Med. Res.) S C H W A I B .

Hirendra Nath Banerjee, Ascorbinsaure im  Wasser und K em  der Cocosnu/I. 
D as W. enthii.lt vor der K em bldg. Ascorbinsaure (0,1325 mg in 10 ccm), die zunimmt, 
bis der Geh. von W. u. K ern gleich is t (0,22 mg). In  der reifen F ru ch t enthalt das »• 
sehr wenig C, der K ern etw a 0,28 mg in 10 g. (Sci. and  Cult. 1 . 159. 1935. Calcutta, 
Bose Inst.) S c h w a ib o ld -

W. Klodt, Vber den E in flu ji der Galie a u f die Vitamin-C-Resorption. Durch Gal e 
(Mensch, R ind, Hammel) wird die Oxydation verd. Ascorbinsaurelsgg. yerzoge™ u- 
so ihre Resorption im D arm  gesichert. Galie en th a lt reduzierende Stoffe, die nicht im 
Ascorbinsaure ident. sind (T itration u. biol. U nterss. naeh Zerstórung der A s c o r b i n s a u r e  

in der Galie). D ehydroascorbinsaure w ird durch Galie n ich t reduziert. Auch die se • 
storung der in  Pflanzensaften enthaltenen Ascorbinsaure w ird durch G a l i e  erheb ic  

Ycrzógert. (Med. W elt 10. 477— 78. 4/4. 1936. Koln, U niv., Medizin. Klinik.) ScHWAi .
Francis William Fox und Leopold Ferdinand Levy, Retersible O xydahon  t 

Ascorbinsaure durch Noritkohle. D urch Schutteln m it N orit w ird Ascorbinsaure 
Dehydroascorbinsaure tibergefiihrt, wobei nu r ein geringer Teil irreversibel 0XJ’rV r. 
wird. Die umgewandelte Menge entsprich t etw a d e r zugesetzten Menge Norit. W a 
scheinlich handelt es sich um die W rkg. des an der Oberfiache der Kohle okkludier 
Sauerstoffs. (Biochemical J . 30. 208— 10. Febr. 1936. Joban n esb u rg , Inst. ■ 
Res.) S c h w a i b o l d .

Francis William Fox und Leopold Ferdinand Levy, Yersuche zum Jsae 
der antiskorbulischen Wirksamkeit von Dehydroascorbinsaure und eine Unterwa 
ihrer Speicherung und derjenigen ton  Ascorbinsaure durch das M e e r s c h w e i n c n 
verschiedener Hohe der Zufuhr. (Vgl. vorst. Ref.) Verss. an M e e r a c h w e i n c h e n  e  p  n  

den Nachweis der antiskorbut. W irksam keit von D e h y d r o a s c o r b i n s a u r e .  I n  ge ^  
Umfang tr a t  Red. u. Speicherung in der Leber ein, die aber auch bei Zinun J ^ end 
Mengen gering war. Bei Zufuhr von Ascorbinsaure t r a t  Speicherung ein oii
der Hohe der Zufuhr (bis zu einer gewissen oberen Grenze). ( B i o c h e m i c a l  J . ' 
bis 217. Febr. 1936.) SCHJ AIS ' « ?

B . C. G uha und A . R . G hosh , Die W irkung der Z u sa m m en se tzu n g  aer _  y eIS3, 
a u f d ie  Ausscheidung ton  Ascorbiiisaure (V itam in C) im  H an i durch die lw  e. t j u r c h  
m it verschiedenen Futtergem ischen wurde beobachtet, daB die C-Ausschei 11 ^ . ert 
Erhohung der Verhaltnisse P ro te in /K oh lenhydrat u . Fett/K ohlenhydra 4IB0lp ,
wird. (Sci. and Cult. 1. 433. Dez. 1935. C alcutta, In s t. Med. Res.) oc  gdna

Jesse G. M. Bullowa, Isidore A. Rothstein, Herman D. ,Ra "2̂ 0/offiscAeM 
Harde, Ceiitaminsdureausscheidung bei Pneumonien und einigen anderie.w ™ 7Vvischen 
Zustand en. (Ygl. C. 1935. I. 1263.) Es wurde keine besondere .f^ ieh u n g jL tiin n it 
klin. Zustand u. der H ohe der C-Ausscheidung beobachtet. Hypoyitam w' ^  r >jernp.
durch Feststellung von verzogertem E in tritt der Sattigung) t r i t t  em bei t
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u. besonders bei hohem Fieber bei Pneumonie. H am unterss. nach Zufuhr groBcr Mengen 
von Ascorbinsaure per os in  verschiedenen Dosen crm oglicht rasche Best. des Grades 
der Sattigung der Gewebe an diesem Vitam in. (Proc. Soc. exp. Biol. Med. 34. 1— 7. 
Febr. 1936. New Y ork City, H arlem  Hosp.) Sc h w a ib o l d .

A. Giroud, C. P. Leblond, R. RatsimamangaundM. Rabinowicz, Die Ascorbin
saure oder Vitamin C in  der Zelle und ihr Nachweis. Zusammenfassender Bericht, besonders 
iiber die eigenen A rbeiten der Vff. (Protoplasm a 25. 115— 23. Ja n . 1936.) Sc h w a ib .

W. Klodt, Uber den chemischen Nachweis der Ascorbinsaure im  Urin. Es w ird 
naebgewiesen, daB die Jodtitrationsm ethode wegen der ih r anhaftenden Fehlerąuellen 
fiir klin. Zwecke ungeeignet ist. Es werden einige M odifikationen der Methode von 
Tillmans angegeben (im wesentlichen A nsauerung des U rins m it C itratpuffer, 
Ph =  2,5). Ergothioncin beeinfluBt die Ergebnisse n ich t; seine im U rin  vorkom mendo 
Menge ist weit geringer ais anderw eitig angegeben. Verwendung yon 24-Stdn.-U rin 
"ird abgelehnt, da Verluste beim Aufbewahren n ich t yerh indert werden konnten. Auch 
die angewandte Methode ist n ich t spezif. fiir den Nachweis von Ascorbinsaure im U rin, 
doch bei method. richtiger Anwendung fiir khn. Zwecke geeignet. (Med. KUnik 32. 
121—25. 27/3. 1936. Kóln, U niv., Medizin. K linik Lindenburg.) Sc h w a ib o l d .

B. C. Guha, B. Chatterji, N. Das und A. R. Ghosh, Die biochemische Beziehung
zicwchen Adrenalin und Vitamin G. Ascorbinsaure zeigte keine sichere Beeinflussung 
der Wrkg. des Adrenalins au f den B lutdruck (In jektion  der beiden Verbb. getrennt 
u- gemeinsam bei K atzen). Bei skorbut. Meersehweinchen w ar der Adrcnalingeh. der 
ńebennierenrinde unverandert, w ahrend der Geh. an Ascorbinsaure au f etw a Ye des 
n- Wertcs gesunken war. Verss. in  y itro  ergaben, daB Ascorbinsaure eine stabilisierende 
Wrkg. auf Adrenalin ausiibt. (Sci. and  Cult. 1. 363. Nov. 1935. Calcutta, Bengal Chem. 
and Pharmaecut. W orks.) SCHWAIBOLD.

Irene M. Eastman und Edgar G. Miller jr., Gaslrointestinale pn-W erte bei 
Jmlen bcslimmt mit Olaseleklroden. Best. der pH-Werte bei R a tten  au f verschiedenen 
Kostfornien, namentheh der Mc CoLLUMSchen rachitogenen D iat. ( J . biol. Chemistry 
110. 255—62. 1935. New York, Columbia Univ. Dep. Biol. Chem.) B om skov .

W. Rowlands und  E. Singer, Gonadotrope Wirlesamkeit der Hypophyse ton  
Vuamin E-Mangelratlen. E-Mangel bew irkt deutliche A bnahm e der Fahigkeit der 
“ ypophyse nicht trachtiger Tiere Ovulation hervorzurufcn u. dem nach eine Abnahm e 
des Geh. an den entsprechend w irkenden Stoffen. E in  ahnlicher Z ustand scheint in 
ruhen Stadien der T rachtigkeit aufzutreten. Der Zusamm enhang m it dem Vork. von 
resorption der Fóten bei E-Mangel w ird besprochen. A uf n. N ahrung gesetzte Mangel- 
M einen n. Geh. an  gonadotroper Substanz in der Hypophyse. (J .  Physiology

p  °/3- 1936- London, Univ. Coli., In s t. Med. Res.) Sc h w a ib o l d .
iriri- a j ^ 0 ^ 0^ un ł Vahlteich, Mary Swartz Rose und  Grace MacLeod, Die 
R o s f p  i  ^erdaulichkeit a u f die Zuganglichkeit des Eisens in  ganzem Weizen. (Vgl. 
Vera A L 260.) In  teilweiser B estatigung friiherer Verss. m it etw as anderer

• ''Anordnung wurde festgestellt, daB durch tagliche Zulagen von 2,7 g ganzem 
(“®jtrimert) zur M ilchnahrung bei anam . R a tten  m it im M ittel 3,3 g Hamo- 

Vo m *“0 ccm B lut in 6 W ochen ein Anstieg au f  9,6 g-°/o bew irkt wurde, bei Zulage 
q Q9 ® unbehandeltem Weizen ein solcher au f 7,6 g -%  u - hei Zulage von 0,1 mg Fe u. 
Anst^f <■ (ent sPrcchend dem  Geh. der W eizenzulagen an  diesen Elem enten) nu r ein 
linii !0g,auf ^  8'°/o- Die Elem ente waren demnach in  Form  der N aturprodd. wesent- 
Labl'1 amer‘ N utrit. 11- 31— 36. 10/1. 1936. New Y ork, Columbia U niv., N u trit.

‘Ł Sc h w a ib o l d .
Phlorrh v  ° ^ os^ ikaw a, Untersuchungen uber Phlorrhizin. V II. Die W irkung ton  
Kanin J*tn ,auf .  die Resorption ton  Kohlenhydraten durch den Diinndarm. Verss. an 
KesomfCn m vl1vo.m*t  Darmblindsacken. Die Reihenfolge der Verbb. hinsichtlich ihrer 
Fructose0^ ^ 80™ ™ ^ ^ ^  w ar: Galaktosc, Glucose, Mannose, Xylose, Arabinose, 
^riictosem ( . UC0Sercsorption wurde durch Phlorrhizin (P.) s ta rk  gehem m t, die 
NaCl u HS°rP!I0«  ^aum’ ubrigen Verbb. lagen dazwischen. Die R esorption von W ., 
nicht dnrn^11̂  j  wurde durch P . n ich t beeinfluBt. Die Hemmungsvorgangc kommen 
darch Auru-611̂  Wrkg. von P . au f den Zucker zustande. Die W rkg. von P . is t
Anfhebuntr rf t?  nahezu aufhebbar. Die Resorptionshem m ung durch P . t r i t t  nach 
med. J  s l  \r'r j- unktion der Epithelzellen durch N aF  n ich t m ehr ein. (Sei-i-kwai 
Ausz. ref li" '  f’ ^'ebr< 1935. Tokyo Jikei Kwai, Lab. Biol. Chem. [Nach engl.

'■*' S c h w a ib o l d .
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A. G. v an  V een und W . K . M ertens, Der E in flu fi der Bongkreksaure a u f den 
Kohlenhydraistoffwechsel. (Vgl. C. 1936. I .  372; vgl. auch C. 1935. I I .  2072.) (Arch. 
nćerl. Sci. exact. na tu r. 21. 73— 103. 10/3. 1936.) S c iiw a ib o ld .

F . K ay se r, Die ncuen Tatsachen iiber den Stoffwechsel des Kreatins und des Kreali- 
nins. 'Obersicht-sbericht. (Rev. sci. 7 4 .176— 79. 28/3.1936. Paris, H otel Dien.) S c h w a ib .

A b rah am  W h ite , iOber die Erze.ugu.ng eines Mangelzustandes hinsichtlich Cystin 
und Methionin durch Z ufuhr von Cholsaure. (Vgl. C. 1936. I . 2765.) D urch Zufuhr von 
Cholsaure t r a t  boi R a ttcn  W achstum shem m ung ein, dio durch Zusatze von Cystin 
oder M ethipnin behoben wurde, n ich t aber durch Taurinzulagen. Demnach tr it t  im 
Organismus Bldg. eines Cholsaure-Cystinkomploxcs vor der Bldg. von Taurocholsaure 
ein, u . dalier Entzug von Cystin durch Cholsilurezufulir. (J . biol. Chemistry 112- 
503—09. Jan . 1936. New H aven, U niv., Dep. Physiol. Chem.) S c h w a ib o l d .

B en g t T h o rb jo m so n , Oeschmack und Oeruch. E ine s ta rk  verd. NaCl-Lsg. (bis 
zu 0,01-n.) schm eckt fade suClicli, erst oberhalb 0,04-n. t r i t t  der salzige Geschmack 
hcryor. KCl-Lsg. 0,009— 0,02-n. schm eckt gleichfalls suB, 0,03— 0,04-n. b itter u. crst 
oberhalb 0,05-n. salzig. E s scheint, daB die Salze, die m it NaCl die Krystallfonn ge- 
meinsam haben, auch salzig schmecken. Analogie der K rystallfonn  zeigen auch uuter- 
einander dio drci suB schmockenden Stoffe Rohrzucker, Blcizucker u . Saccharin. — 
Manche Stoffe konnen durch den Geruch noch in erstaunlich geringer Menge wahr- 
genommen werden, z. B. Moschus (synthet.) bei 4,0 X 10-8 mg im L iter, Mercaptuu 
bei 4,4 X 10~8 mg im  Liter, Jonon  bei 1,0 X 10-7 mg im Liter. —  Bzgl. des mehr 
theoret.-spekulativen Teils der A rbeit sei au f  das Original verwiesen. (Tekn. Tidskr. 
66 . N r. 6. K em i 9— 12. 8/2. 1936.) WlLLSTAEDT.

O tto  M angold , Kombination verschiedener Geschmacksąualitdten zur Untersuchung 
des chemischen Sinnes des Begenumrms. Methodik der Verss. u. die erziclten Ergeb- 
nisse. (N aturw iss. 23. 472— 74. 28/6. 1935. Erlangen, Zoolog. Inst.) BOM SK Oy.

K aich iro  W a ta n a b e , Die Glykogenie der Leber unter Einflu/3 von AdenyMure, 
Cholsaure und sekunddrem Pliosphat. Parenteralo Zufuhr von Adenylsdure steigert.die 
die Glykogenie der Leber aus Glucose fórdernde W rkg. des Na.,HPOr  Dieso Zunahmo 
w ird durch parorale Zufuhrung von Cholsaure w eiter verstark t. (J . Biochomistry 21- 
197— 201. Jan . 1935. Okayama, Physiol.-chem. In s t. [Orig.: dtsch.]) SCHUCHARDT.

K a ic h iro  W a ta n a b e , Einflu/3 der Gallensaure a u f die Phosphorylierung der Adenyl
sdure (Adenylpyrophosphorsaurebildung) in  der Leber und im  M uskel. Die Eórderung 
der Phosphorylierung der Adenylsdure durch Cholsaure t r i t t  weit starker in Erscnei- 
nung im Sluskel, wie in  der Leber. (J . Biochem istry 21. 203— 09. Jan . 1935. Okayama, 
Physiol.-chem. In s t. [Orig.: dtsch.]) SCHUCHAKDT.

F . G en tile , Untersuchungen iiber den osinolischen Druck von M uskdn bei <ęr 
Yeratrin- und Nicotinkonlraktur. Bei der Suspension von F r o s c h g a s t r o c n e m i e n  w 
dest. W . zeigen die m it Vcratrin oder N icotin  vorbehandelten Muskeln eine geringcre 
Gewichtszunahme ais nichtvorbehandelte Muskeln. Dies Verh. beruht wahrscnein- 
lich au f  einer Anderung der osmot. Eigg. der M uskelmembranen. (Arch. ital. Biol. V • 
(N. S. 33.) 190— 96. 1935. Palermo, Inst. do Pathol. generale de la R . U m v .  oe 
Palermo.) LoHMA>>- •

J . Demoor, Die „aklicen Substanzen" des automalischen Transportes des l n t i s s t i • 
Dor isolicrte Langs- u. Ringm uskel des D iinndarm s der K atze en thalt Acetylen > 
das die A rbeit des Muskels anregt, u. einen zweiten Fak to r, vom Vf. X-Stoii gen 
der den Gang der Bewegung orientiert. Beide Substanzen sind in W. 1. u. n : n a e ^  
gleichzeitig nebeneinander, ohne sich gegenseitig zu storen. (Buli. Acad. roJ - 
Bclgiąue [5] 15. 357—90. 1935.) " Jo s- Schm idi.

Ettore Roccatani, Glicemia, riserva alcalina e p h  n e l  sangue degli operati. Sora: Roccatai 
1935. (37 S .) 8°.

E 6. P h a rm a k o lo g ie . T o x ik o lo g io . H yg iene . ^
C yril G. E astw ood , D ie Injektion ton  H istam in bei Bheumatismus. L iniS'-' m_ 

des H istam ins (R ótung, W armegefiihl, L inderung von Schmerz u. Tas0Jll° zur'Bc- 
ptom en, Steigerung der Gelenkbeweglichkeit) ermoglichen seine yerwenau v-re-sjauf. 
liandlung von R heum atism us, besonders bei gleichzeitig vorhandcncr 
storung. (J . S ta te  Med. 43. 720—28. Dez. 1935. Univ. o f Leeds.) ^^T u b er

D o ro th y  P o tte r , Histamin-Ionisationstherapie. IIistaminion isatron z fe fc J ^ a n d ' 
den anderen verw endeten Verbb. eine starkere lokale W rkg., ohne bei k
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lungsdauer dio H au t zu schiidigcn. Dieser lokale E ffek t lóst eine spezif. analget. Wrkg. 
aus, die im giinstigen Falle eine betrachtliche Zeit anhalt. Beim Menschen m it n. Kreis- 
lauf tr itt die maximalo H istam inwrkg. sclion innerhalb 4 Min. ein. (J . S ta te  Med. 43. 
729—37. Dez. 1935. H arrogate, R oyal B a th  Hosp.) Ma h n .

D. von Klobusitzky, Bioclicmische Studien iiber die Gifle der Scldangengattung 
Bothrops. 1. M itt. Die blutgerinnungsfdrdcrndc Wirlcung und die Reinigung des Gift- 
druseiisekretes der Bothrops Jararaea. Die Verss. des Vf. bestatigen altere R esultate, 
daB das Gift der B othrops jararaea au f O xalatb lu t (Pferde) in geringen Konzz. go- 
rinnungsfórdernd wirkt. M ittlere Konzz. wirken im Gegonsatz dazu gerinnungs- 
hemmend u. hohere Konzz. sogar ham olyt. Zur D arst. ak tiverer P riiparate wurde 
trockenes Driisensekret in  NaCl-Lsg. gelóst. N aeh der I . Aufarbeitungsm ethode wurden 
die Proteine durch E rh itzen  u. durch kolloides Eisenhydroxydsol ausgefallt. Naeh 
Kltrieren das F iltra t durch U ltrafiltra tion  eingeongt, d io 'Pep tone m it M etaphosphor- 
saure ausgefallt. F il tra t m it A. yersetzt, Nd. durch Elektrodialysc gereinigt, erneut 
mit A. umgefallt. — N aeh der I I .  Methode wurde aus der 10°/„ig. Lsg. des Giftśekretes 
das Toxin durch A dsorption an  Ca3(P 0 4)2 abeschieden. Phosphat in 10%ig. Essig- 
sauro gel., Lsg. Ca-frei dialysiert. Proteino durch Eisenhydroxydsol cntfernt. F iltra t 
durch U ltrafiltration eingeengt. Peptone m it M etaphosphorsaure ausgefallt. F iltra t 
wie oben weiter aufgearbeitet. E s wird so ein griingelbes Pulver gewonnen, das in  W. 
u- 50°/oig. A. kolloidal 1. ist. Substanz besteht nu r aus C, H  u. O (?).  P rap a ra t nennt 
}J' B°lhropoloxin. E s w ar n ich t moglich, die tox . u. gerinnungshemmendo W rkg. des 
losins voneinander zu trennen. B othropotoxin w irk t im Gegensatz zum nativen 
JJriisensekret n icht ham olyt. Die gerinnungsfórdernde W rkg. des Toxins wird ais 
em aus mmdestens 2 Faktoren  bestehendes K om plexphanom en aufgefaBt. Die ge- 
rmnungshemmende W rkg. konz. Lsgg. wird au f eine Verunreinigung zuruckgcfiihrt. 
(aaunyn-Schmiedebergs Areh. exp. Pathol. Pharm akol. 179. 204— 16. 1935. SSo Paulo, 

as^cn, Physik.-chom. Abtlg. In s t. B utantan .) Ma h n .
Henry Francis Holden und Cedric George Setter, Die Ultraviolettabsorptions- 

spewren von Sddangengiften. Von einer groBeren Zahl von Schlangengiften wurden die 
.“ a^olettabsorptionsspektren bestim m t. Die Absorptionskuryen stim m en weder 

!i o ?  Unterschieden in der tox. W irksam keit, noch m it irgendeiner biol. Einteilung 
,? r. ScUangengifte iiberein. (Austral. J . cxp. Biol. med. Sci. 13. 223—28. 16/12. 1935. 
Melbourne, Walter  and E liza  H all  Inst.) Ma h n .
( Johannes Seiler, Verstiche zur Schmerzbekdmpfung m il Kobragift. K lin . Verss. 
;'ut k  obragift an  gesunden u. kranken Personen. Die angew andte Lsg. en th iclt 100 y  

rockengift pro ccm physiolog. NaCl-Lsg. Von den 4 K ranken litten  2 an  Carcinom. 
j .10 jhyektionen waren sehr schm erzhaft, die Schmerzen hielten tagelang an , so daB

* -Behandlung abgebrochen werden muBte. Dic im franzos. S ehrifttum  berichtcten 
n r °1 ? Tumorruckgang u. Schmerzbefreiung konnten n ich t beobachtet werden, 
extf t f  6r 'lf*80 das in F rankreich  yerwendete K obragift eine den O rgan-
Miit Billards ahnliche Begleitsubstanz, die in  dem von Vf. yerw endeten Materiał 
t r™i  med. W schr. 83. 527—28. 27/3. 1936. M unchen-Schwabing, S tad t.

ankenh.)  ̂ F r a n k .
„“ H ut Illing, Erfahrungen m it Brocanal bei Epilepsie. Brocanal (H erst. C u r t a  

ealri° ’ rv I n’®r'*z) enth a lt  pro T ablette 0,025 Phenylathylbarbitursiiure, 0,4 Brom- 
eine Um„  ?lano' am>ri u. 0,015 Coffein. Im  Brocanal is t also ein H irnstam m - m it 
cn:im " lrnrindenmittel yereinigt. Das M ittel is t besonders zur Behandlung kleiner 
b S  u lle S y g n e t .  (D tsch. med. W schr. 62. 313— 14. 21/2. 1936. Potsdam , 
Brandenburg. Landesanstalt.) FRANK.
W m  ro ^ und L. Dahlheim, Erfahrungen m it dem Kurznarkotikum  Eunarcon. 
1qo/ n \v !E.DBi>), Na-Salz des Isopropyl-/?-bromallyl-N-methylmalonylureids in 
das ll iP • erter ^ SS-. is t naeh den Erfahrungen der Vff. ein K urznarkotikum , 
62. in i?  ein s°h'hes zu stellenden Anforderungen entsprieht. (Dtsch. med. W schr.

C J  cf *936. Berlin-Tempelhof, S t. Josef-K rankcnh.) F r a n k .
Au ' S f1?! Pharmakologiscke Untersuchungen iiber Evipan-Natriumanasthesie

Pharmi /l’i ,i.eiche Arbeit wie C. 1935. II. 2236. (Acta breyia neerland. Physiol.
E. R «i MlcroJ>ioL 5. 132—34. 1935. Batavia-C, Physiol. Lab. Med. Fac.) Ma h n . 

Evipan Ober die Wirkung der Morphium-Skopolamintorbereilung a u f das
vorbereitun Umstimmung zum  D auemarkotikum. Die Morphium-Skopolamin-
s‘8 ertao^li ? ,eiS1?e*' si°h bei yorsichtiger Dosierung zur K om bination m it Evipan,

o ent nu t den sonst ublichen Mengen E vipan  eine ausreichende Yollnarkose
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fiir abdominale Eingriffc. (Munch. mcd. W schr. 83. 261—63. 14/2. 1936. Danzig- 
Langfuhr, S taa ti. Frauenklinik.) F r a n k .

Bernhard Leutner, Ober die Wirkung des Lubrokal. Lubrokal (Ch e m . W er k e
H . u. E . A l b e r t , W iesbaden), ein K om binationspraparat aus K B r u. Phcnylathyl- 
barbitursaure, erwies sich ais ein etw as langsam aber sicher wirkertdes, unschadliches 
Sedativura u. H ypnoticum , besonders bei Epilepsic. (M unch. med. W schr. 83. 526 
bis 527. 27/3. 1936. R asta tt, S tad t. K rankenhaus.) F r a n k .

Narziss Ach und Hans-Egon Furstenberg, Lubrokal, ein primdres Schlaj- und 
Beruhigiuigsmittel. Sowohl die B arbitursaure- ais auch die Br-K om ponente des Lubrokal 
wirken aussehlieBlich au f  die subkortikalen Teile des Gehirns, so daB das Praparat 
ais ein prim ares Schlaf- u. Bcruhigungsm ittel bezeichnet werden kann. Lubrokal 
lóst einen tiefen u. ruhigen Schlaf aus, ohno dio Auffassungsfahigkeit u. Willensleistungen 
herabzusetzen. (Dtsch. med. W schr. 62. 300— 03. 21/2. 1936. Gottingen.) F r a n k .

Hans Baatz, Optalidon zur Bekdmpfung schmerzhafter Nachwehen. Optalidon ent- 
h a lt pro T ablette 0,05 Sandoptal (Isobutylallylbarbitursaure), 0,125 Dimethylamino- 
phenazon u. 0,025 Coffein. Das P rap a ra t wurde m it gutem  Erfolge bei sclimerzhaften 
Nachwehen verwendet. (D tsch. med. W schr. 62. 305— 06. 21/2. 193G. Berlin, 
Charitó.) F ra n k -

O. Bruns, Die Rolle der Analeptika in  der Wiederbelebungsteclmik. Zusammcn- 
fassendo D arst. (Munch. med. W schr. 83. 236— 40. 7/2. 1936. Kónigsberg [Pr.], Univ., 
Mediz. Poliklinik.) FRANK.

Karlheinz Huber, Erfahrungen m il Prosligmin in  der Chirurgie. Prostigmin 
( H o f f m a n n - L a  R o c h e ) ,  ein DimethylcarbaminsiŁureester des m-Oxyphenyltrimetb>'I- 
am m onium m cthylsulfat, entfaltete, besonders bei postopcrativcr Darmparese, cinc 
gu te  pcristaltikanregende W rkg. (Miinch. med. W schr. 83. 563— 64. 3/4.1936. Munchen- 
Śchwabing, S tad t. K rankenhaus.) F ra n k -

St. Kostakow, Ober klinisclie Bcobachtungen bei M yaslhenia grai-is mit Prostigmin
(Roche). K lin. Berieht. M it Prosligmin war eine unverkennbare Funktionsbcsseruug 
der m yasthen. ergriffenen Muskelgruppen festzustellen. (D tsch. mcd. Wschr. 62• 2Jo 
bis 298. 21/2. 1936. Bonn, U niv., Mediz. K linik.) FBAv'K.i

Oskar Kunze, Erfahrungen m it Prosligmin. K lin . B erieht. (Wien. mcd. Wschr. 
86 . 392—93. 4/4. 1936. Linz, K rankenh. d . Barm herz. Briider.)

C. Sonnenschein, Schadigung durch Plasmochiniiberdosicrung. Durch 
dosierung von Plasmochin un ter gleichzeitiger Gabe von A tebrin cntwickelte sich dci 
einer an  sich geschwachten K rankcn das B ild einer Plasm oehinintoxikation, bei w”  _ 
Cyanose, Erbrechen u. allgemeine Schwache im V ordergrund standen. Nach 3i lag® 
geheilt. (Arch. Schiffs- u. Tropen-Hyg., Pathol. Therap. exot. K rankh. 40- 16o « • 
A pril 1936. H am burg, Tropeninst.) SchnitzeR -

H. Schwermann, Ober die Dosierung des Dikodids. Dikodidtabletten in Doscn vo
0,005 g geniigen, um den H ustenreiz bei Lungen- u. Kehlkopftuberkulósen yollstan o 
zu beheben, unangenehme Ncbenerscheinungen wurden nie beobachtet. (Mcd. Juro 
30. 1635— 36. 1934. Schómberg-W ildbad, K urhaus W aldeck.) .

A. A. L indberg , Ober die Wirkung von Coffein a u f die GrofShimrinde. Verss- 
H unden zeigten, daB durch kleine Koffeinmengen die Erregbarkeit der corti ^  
N ervenelem ente gesteigert wird, wie aus der VergroBerung der SpcichdsPkre ^  
w ahrend der ers ten  Sekunden der W rkg. der bedingten Rcize hervorgeht. -U ^  
Koffeinmengen (0,5 subcutan) bringen eine nu r geringe Steigening herror; a»e 
schwachung der Erregung wird m ehr oder weniger deutlich. Durch groue „
mengen (besonders bei intravenósen Injektionen) w ird iiberhaupt keme_ Koffcin 
der E rregbarkeit bew irkt, die Abschwachung dagegen is t sehr deutlich. Das 
kann som it die E rregbarkeit der Nervenelem ente des Zentralncrvensystems bis zui 
gewissen Grade steigern, doch werden diese Nervenelemente keineswegs 
lahiger. Die Leistungsfahigkeit wird im  Gegentcil lierabgesetzt u. die §  Acad. 
N ervenelem ente u n te r bestim m ten Bedingungen weitgehend gelahmt. (U " ”T •_
Sci., U. R . S. S. [russ.: D oklady Akademii N auk S. S. S. R ,] 1935. 1  249~ 5 b‘ 
grad, A kad. d. W issensch., Physiolog. Inst.) . » v ach

A. A. Lindberg, Ober die Wirkung ron Athylalkohol a u f die Cro/żAir/in'* • ^
der PAWLOWschen Methoden der bedingten Reflexe wurde der Lrntiuu cortićalen 
einen H und untersueht. Die Beeinflussung von geringen A.-Mengen aut ®  cjn0 
Prozesse is t nu r gering. GróBere A.-Mengen (75— 90 ccm) Ycl/ ^ ? \  ^ r rgUlj erm)gen 
bedeutende V eranderung des allgemeinen Verh. ais auch betrachtliche
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der positiven u. negativcn Reflexe. U nter dem EinfluB des A. findct ciuo deutlicho 
Abschwachung der inneren Hem m ung s ta tt ,  die der Erregung nicht m ehr entgegeu- 
zuarbeiten vermag. Eino wirkliche Steigerung der Erreguiig fehlt volIkommen, die 
Lcistungsfahigkeit der entsprechenden Nervenclemente is t herabgesetzt. In  weiteren 
Stadien der A.-Wrkg. t r i t t  parallel der Abschwachung des Hemniungsprozesses eine 
mehr u. mehr zunehmendo A bschwachung des Erregungsprozesses ein. (C. R . Acad. 
Sci., U. R. S. S. [russ.: D oklady Akademii N auk S. S. S. R .] 19 3 5 . I. 400— 07. Lenin
grad, Akad. d. Wissensch., Physiolog. In s t. K l e v e r .

Ludwig Teleky, Uber Bleirergiftung. Bemerkungen zu  dcm Aufsalz von J .  D uy. 
Vf(erganzt die von J . D u y  (vgl. C. 1 9 3 6 .1. 2588) m itgeteilten Falle von Pb-Vcrgiftungcn 
infolge GenuB von Pb-haltigem  Most u. g ib t VorbeugungsmaBnahmen an. (Wien. 
klin. Wschr. 49. 273—74. 28/2. 1936.) F r a n k .

Dietrich Roller, E in  F ali von Magnesiumsulfatvergiflutig. Bei einer 21-jahrigen 
Frau rief eine intravenóse In jck tion  einer 20%ig. M gSO t-Lsg. ein te tan . Zustandsbild 
nut Atemstijrung hervor, das au f intravenóse Ca-Injektion augenblicldich schwand. 
Wien. klin. Wschr. 49 . 241— 42. 21./2. 1936. W ion .U niv„  I.M ediz. K linik.) F r a n k .

Alfred Schittenhelm, Z ur Frage der Arzneimillelschadigung {Atophan u. a.). A uf 
Grund des von O. H o h n e  bearbeiteten umfangreichen K rankengeschichtenarchivs 
der II, Munchener Medizin. K linik ha.lt Vf. das Gefahrennioment der Atophanmedikation 
fur yerschwindend klein, sicher aber n ich t groBer, ais es von Pyramidon  u . anderen 
Medikamenten bekannt ist. (Miineh. med. W schr. 83. 552—53. 27/3.1936. Miinchen.) F k .

R. Fischer und H. Salzer, Versuc)ie zur Behandlung der V eronaliergiflung. Von 
der tberlegung ausgehend, daB alkalot. B lu t ein besseres Losungsm. is t ais acidot. 
u. die Ruckwanderung des Veronals aus den Gewebcn ins B lu t u. dam it seine Aus- 
schcidung begunstigt, fuhrtcn  Vff. K aninehen 6— 8 S tdn. naeh Verabreichung yon 
'cronal eine wss. Lsg. von N aH C 03 m ittels Schlundsondc zu. Gegeniiber den m it 
Physiolog. NaCl-Lsg. behandelten Tieren sehieden die m it Alkali behandelten bis zum 
infondcu ^ a8e etwa V*— Vs me^ r Veronal aus. (Wien. klin. W schr. 49 . 429—30. 3/4. 
łi)p6. Innsbruck, Univ., Pharm akolog. Inst.) F r a n k .

F. Pharmazie. Desinfektion.
., .^û wig Kroeber, Liposiloria. Die Lipositoriam asse, ein E inw .-Prod. von Sterinen 
> Kohlenhydrat.n in Ggw. von W. (H erstcller D r. R . u. Dr. O. WEIL, F ran k fu rt a. M.), 

lii 81 ■ "1e beąuem zu Zapfchen verarbeiten : bei < 6 0 °  schmelzen, 11. Arzneistoffe 
Cdi? * *m W.-Geh. der M., andere in  A. -f- Glycerin a a  anrciben, mischen, bis zur
Oli cr®?lek°nsistenz kaltriihren, eben trop fbar flussigschmelzen, in eisgekiihlte, m it 
»ii'htI1< ),-aUS®Ĉ nSC^ e ^ ormcn ausgieBen. So bercitete Zapfchen werden n ich t ranzig, 
Sł, i,i !ctummelig, restlos resorbiert u. vcrursaehen — auch z. B. m it Ichthyol —  keinen 
ip W M g . (Phannaz. Ztg. 81 . 155— 56. 5/2. 1936. Munchen-Schliersee.) D e g n e r .  
Le ’ ‘"ette Heilmitlel. Sajodinctten (H crst. I . G. FARBENINDUSTRIE A k t.-G e s ., 
25 m!? 'sen) enthalten je 0,1 g Sajodin (Ca-Salz der Monojodbehensaure), entsprechend 
u. br ii- i keS>nncnden arteriosklerot. Erscheinungen, leichterem A sthnia cardiale 
hślt F t  t ’ Z-Ur ? roPhylaxo von Erkaltim gskrankheiten usw. — W ybert-Sirup  ent- 
01 \r. x(,r" Liąuir. fluid., Gumtni arabicum , N atr. benzoic. u. E phedrin. hydrochlor., 
haut „ P*P- u. 01. Anisi. —  (S. 71) Torantil (H erst. ders.): Aus Darmschlcim- 
"'cifiesCp°?nene-’ c‘r" ,c‘Bartige, physiol. Stoffe von allerg. u . entgiftender W rkg. Lockeres, 
a>it 5 h t l’rockcnampuUen m it je  1 histam inentgiftenden Einheit. Dragees
Colitis 1Sp ln')nentgiften<len E inheiten (gegen Einw. von M agensaft geschiitzt). Bei 
Bcsch\yU H u‘cerosa> Gastritis, Ulcus ventriculi, Ulcus duodeni, cholangit. u. hepatit. 
Anothnt -^rcirrhose, Magen- u. D arm storungen au f allerg. Basis usw. (Siiddtsch.

neker.Ztg. / 6- 5»- 71. 25/1. 1936.) H a r m s .
Akt.-GpJ ev£  Ą rl nei^ l d  und Spezialiialen. Eldoral (Chem. F a b r i k  VON HEYDEN 

b., Iładebeul-Dresden): A thylpentam ethylenuram il (I) in  Tabletten . B ew irkt
CO _CH Schlafbereitschaft, besonders bestim m t fiir Nervose,

CO ^ C H j__leicht Psychot., bei m ittelschweren Geisteskrank-
Vd i \p tT  nr-r 2 heiten. — (S. 157) Karwendol-Yasenolimcnt (V ase-
” H CO CH3 i  n o l -We r k e  D r . A r t h u r  K ópp, A .-G., Leipzig 

sulfokarnend r  W  33): durch Em ulgierung von 10%  Ammonium-
teibung bęi °llc,u'n. enthaltendem  Vasenolol m it Terseiften Olsauren entstanden, Ein- 

Arthritiden, Gelenkergussen u. Po lyarth ritis rheum atiea. —  Sirwpan
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(F r it z  K r e u t z k a m m , Dresden-A. 1): Additionsprod. yon mehrwertigen Alkoholen 
m it Phenetolcarbam id. Sirupose F l., die doppelt so sta rk  siiBt wie Rohrzucker u. 
sich bis 100° ohne Zers. erhitzen laflt. An Stelle von Rohrzucker zum SuCen von 
G etranken, Speisen usw. — Vaopin-Salbe (Va s e n o l -W e r k e  D r . A r t h u r  K or? 
A .-G ., Leipzig W  33): W undsalbe aus Vaopin, Balsam. peruv. u. Amm.-sulfokanven- 
dolicum in U nguent. Vasonoli. Boi s ta rk  verschm utzten Unfallverletzungeu, indura- 
tiven Prozessen im Wundgewebe, kallosen Form en des Ulcus cruris usw. —  (S. 183/84) 
Adsorbentol (LABOPHARMA, D r. L a b o s CHIN, G. m . B. H ., Berlin-Charlottenburg 5): 
n ich t deklariertes M ittel, das schadliche Stoffe aus dem M agen-Darm kanal anziehen 
soli. Packungen m it 50 u. 100 g. —  Lidzym-Dragees (L u i t p o l d -W e r k , Munchen 25): 
werden von nun an neben Luizym -Tabletten (C. 1931 I I . 3498) in  den Handel gc- 
brach t. Sie sind ebenfalls standardisiert. —  Perlatan-Tabletten (C. F . BOEHRINGER u. 
SÓHNE, G. M. B. H ., M annheim-W aldhof) sind je tz t auch m it 0,1 mg Perla tan  (C. 1933. 
I . 2430) =  1000 in tem ationalen  E inheiten im H andel. —  Valocordin (Ch e m . F abR. 
H e l f e n b e r g  A.-G., Helfenberg b. D resden): zu C. 1935. I I .  3947 is t nachzutragen: 
V alocord inenth iilt2%  B rom isoraleriansaureathylester, 2 % N atr. phenylathylbarbituric.,
0,02%  Ol. Lupuli ex floribus u. 0,14%  Ol. M enth. pip. —  (S. 231). Conlrawnenmn 
(FlDES G. M. B. H ., F abrik  biotherapeut. P rapp ., B erlin-Pankow ): Ausziige aus Kaa. 
Paeoniae, U rtica, Sarsaparilla, Cichorium, Rhiz. Graminis, S, H arnstoff; Entgiftungs-, 
Blutreinigungs- u . U m stim m ungsm ittel durch koli. S, gleichzeitig zur Fórdenuig der 
Funktionen  der Leber. —  Cardaminol (G e o r g  A. R e in e c k e , Fabr. f. Pharmazic, 
H om oopathie u. Biochemie, H annover): „naturrein  hergestelltes, endem. Pflanzen- 
prod .“ gegen Stórungen des Zuckerstoffwechsels. Trockenprod. — (S. 245): Rh cumy1 
(C. 1932. I. 2738): Flaschcngrófie je tz t 35 ( s ta tt  40) g. —  Viscum-Reinecke (Herst. 
ders.): Pulver von Viscum album  L. Bei hohem  B lutdruck, Arteriosklerose usw.
(S. 265) Neo-Conlradol (D r . Sp e i e r  u. v o n  K a r g e r , B erlin -N euko lln ): neues DCIj“n‘ 
a n a s th e tik u m  n a ch  P ro f. H a r t m a n , N ew  Y ork . Zus. no ch  n ic h t bek an n t gegeben,
—  Vaduril (B a y e r , I .  G. F a r b e n in d u s t r ie  'A k t .-G e s ., D e n t a l -Ab t ., 
kusen  a . R h .) :  E x tr a k t  au s  K ie ferte ilen  ju n g er T iere  in  A m pullen  u. T abletten. W 
solchen M und- u. K iefere rk ran k u n g en , d ie a u f  eine O rgan-U nterw ertigkeit zujw  ' 
zu fiih ren  sin d  (H y p e rsen sib ilita ten , ga lopp ierende , feu ch te  K aries , d ie in  yielcn i  a c 
ia  eine w eniger p ro g red ien te  F o rm  iib e rg efu h rt w erden  k a n n , bei schlecht heilen 
K ieferb riiehen , E n tz iin d u n g serseh e in u n g en  im  m arg in a len  P a rad en tiu m , ycrz6gcr ^  
Z a h n d u rc h b ru ch ). —  (S. 274) Hamamelispuder-Reinecke (G e o r g  A. R EK® "* > 
H a n n o y er): H am am elis-L an o lin -F e ttp u d e r, bei D eeu b itu s  u . uberm aBiger bcff» 
ab so n d eru n g . —  Rheuma- u. Gichl-Allergine nach Prof. Dr. F . Gudzent (Sa c h s . ęE - 
w e r k  A .-G ., D resd en ): N euein fu h ru n g en  sin d  E inze l-R h eu m a- u . Gicht-Allerginc 
R oggen, G erste, W eizen, R in d , Schw ein, H am m el, K a rto ffe ln , M ohrriiben, ’
S ch innnel u. H efe. D iag n o st. P a c k u n g : 0,5 ccm  m it 1 A m pulle  Kontroll-Lsg-> 
p e u t. P a c k u n g : 5 ccm . —  (S. 287/88) Torantil (ygl. v o rs t .  R ef.): d ic E inheit J ^  
jen igc M enge, d ie  im s ta n d e  is t ,  1 m g H is ta m in  b in n en  24 S td n . bei 37“ zu en o 
T o ra n til  se lb st i s t  n ah ezu  n ieh tto x . 5— 10 E in h e ite n  w erden von den Versuc ^  
o hne  jede to x . E rsch e in u n g  v e rtrag en . (P h a rm az . Z tg . 81- 139. 157. lorf—• ■
245. 265. 274. 287— 88. 11/3. 1936.) „  ^ , ,„ 1 9 ) :

— , lYewe A rzneim ittd  und Spezialilaten. Blenomil (D e s i t in -W e rk , JlMn fej 
K om plexe Ag-EiweiB-Fettemulsion m it einem Ag-Geh. von 0,1% . Zur ■K(̂ ame fgj 
der m annlichen Gonorrhoe m it Massageinjektionen. —  Curtaform : ^ e“ er..^ T ichtcr- 
Alloform (C. 1 9 3 5 .1 . 748). — Kukidon-Tabłełłen  ( K u k i r o l  G. m. b. H., Berun-i- 
felde): Acid. acetylosalicyl., Acetyl-p-phenetidin, L ithium  citricum, j'g_gtnsil-
phenazon, Amylum u. Ol. Citri. Analgeticum u. Antmeuralgicum. — v DW ra, 
S tru p  ( S e n s i t  G. m. b . H ., Berlin SW.) en th a lt die wirksamen Stolłe '  itinungs- 
Saponaria, L iąu iritia  u. Thym us in  stabiler Form . Bei Affektionen - LABO- 
organe u. Luftwege. — (S. 151/2) Rejuven-Honnonextrakt (L abophaR .i > • jf0deti
SCHIN, G. M. B. H ., B erlin-Charlottenburg) nach D r. Gr a b l eY: Ł x tra  . 'poni- 
jugendlicher Tiere m it Zusatzen von Suppenwurze u. Rindfleischbestai ^cjd.
cum. —  Spasepilellen ( O s t e r r e i c h .  H e i l m i t t e l s t e l l e ,  m e n  dj: ’ usW. —
pheny la thy lbarb itu r. Gegen H ypertonie, Vasoneurosen, Epilepsie, - y „j^thylbar- 
Spasepil-Tabletten (H erst. ders.): T abletten  m it je  0,1 u. 0,3 g Aci . P . , j EJIpo- 
b itu r. H ypnoticum , Sedatiyum  u. A nti-Epilepticum . —  uempo- j 0rax,
F a b r ik a t e , Inh . A. H a u k s c h il d , Berlin SW .): N atr. perbora ,
Seifęnpulyer u. yerschiedene Ole. Gegen FuBschweiB, H om haut u»
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Novexurat-TableUen (OsiERRElCH. H e il m it t e l s t e l l e , W icn 3): 0,5 g Phcnyl- 
chinolincarbonsauremethylestcr. — (S. 182/83) Bracethyl-Tdblctten (H erst. dors.):
0,5 g Brom diathylacetylcarbam id. —  Ditmaplast (In g . Ń e u m a n n  U. Co., P rag  I I ) :  
Pflasterbinde, dio n ich t an  H aaren, H au t, Stoffen usw. ank leb t u . keine R uckstando 
auf der H au t hinterlaBt. — Vexurat-Tabletlen (OsTERREICH. HEILMITTELSTELLE, 
Wien 3): 0,5 g Acid. phenylchinolincarbon. —  Yatrobar (R o h m  U. H a a s  A.-G., D arm 
stadt): Wss. Aufschwemmung von BaSO;, m it Zusatz von baktericid  w irkenden try p t. 
Enzymen der Bauehspeicheldruse u. Pfefferminzol. G urgelm ittel bei Schleimhaut- 
affektionen des N asenrachenraum es u. bei Anginen. (Pharm az. Zentralhalle Doutsch- 
land 77. 91—92. 151— 52. 167— 68. 182— 83. 19/3. 1936.) H a b m s .

H. Kliewe und E. Maier, V ergleichende Untersuchungen iiber die gebrauchlichen 
ikńnfeklion-smittel. Vff. priiften die meisten der in  D eutschland im  Yerkebr befind- 
lichen Dcsinfektionsmitlel naeh dem  in Am erika vorgesehriebenen am tliehen Verf. 
an Staphylokokken u. Typhusbaeillen. Sie kam en zu dem Ergebnis, daB ein in allen 
1’unkten heryorragendes u. fiir alle Zwecke brauchbares Desinfiziens n ich t yorhanden 
ist. In der Desinfektionspraxis miissen deshalb fiir die yerschiedenen Zwecke ver- 
schiedene Mittel angew andt werden, die yon Vff. tabellar. aufgefiihrt werden. (Muncli. 
med. Wschr. 83. 299—302. 21/2. 1936. GieBen, U nters.-A m t f. Infektionskrankh.) F k .

Walter Meyer, Einige Bemcrkungen iiber Paraformsoda. K urze Sclirifttum s- 
ubersicht iiber die genannte, liauptsachlich ais Gasmaskendesinficiens gebrauchte Zu- 
bereitung. (Pharmaz. Ztg. 81. 50— 51. 11/1. 1936.) D e g n e r .

E. Schulek und R. Wolstadt, Die titńmetrische Bestimmung des Camphers (und  
des Hczelons) in  Arzneigemischen. Die etw a 0,2 g Camphcr enthaltendo Arzneiprobe 

mit 10 ccm Hydroxylam inlsg. (2 g H ydroxylam inchlorid, gel. in  10 ccm W. u.
oO ccm A.), ferner m it 0,15 g N aH C 03 u. 1 Tropfen 0 ,l% ig . Bromphenolblaulsg. ver- 
setzt u. sehr yorsichtig 4 S tdn. aufgekocht (R uckfluBkiihler!). I s t  die Fl. gelb gcworden, 
80 gibt man soviel alkoh. N aO H  (2 ccm 10%ig- N aO H  +  8 ccm A.) hinzu, bis dio Lsg. 
"icder griin gefarbt ist. U nter U m standen is t dies mehrfach zu wiederholen. Die Lsg. 
sauert man nach dem Abkiihlen m it etw as 10% ig. HC1 an  u. neutralisiert genau m it 
W ?-freier 0,1-n. N aOH  (B rom phenolblau!). A uf dio gleicho t)bergangsfarbc w ird 

e'.n ccm betragender Anteil der H ydrosylam inlsg. m it 1 Tropfen Brom- 
au c*nf>estellt. N un werden beide Lsgg. m it je  0,10 g Phenolphthalein u.

oTropfen 0 ,l°/0ig. Tropaolinlsg. yersetzt u. m it 0,1-n. N aO H  bis zur bleibenden 
wafarbimg titrie rt. Aus der Differenz beider Ablesungen wird der Camphergeh.

1 ccm 0,1-n. N aO H  =  0,0152 g Campher. —  Hexeton is t in der gleichen 
Ein1S° lP ? aU Zu ^est*mmen. In  Ggw. yon Salol is t Campher yorher zu isolieren. W eitere 

u ' ta bcllar. Zusammenstellung der Ergebnissc im  Original. (Z. analyt.
^  183—89. 1936. B udapest, S taa tl. Hygien. Inst.) E c k s t e in .

im 0 ~ ’ si? uc^ n nach einem Slandardvcrfahren zur Bestimmung des Morphingehaltes 
bnnriornó-i 8*°l:lt uber die A rbeitcn der Sachyerstandigenkommission des Volker- 

s ®̂ 1—1935. (Buli. trim estr. O rganisat. H yg. 4. 839— 48. Dez. 1935.) D e g n e r .

Asahina und Morizo Ishidate, Tokio, Japan , Herstellung von d-lrans- 
u. dic«!p,ih e‘ d-Isoketopinsaurc (I), indem m an letztere in ih r Chlorid um w andelt 
in x  .*  ,pr^“ ^2 Ggw. eines P d-K atalysators reduziert; z. B. w ird das Chlorid von I 
genui 5 ? . °der Bzl. gel., in  dieser Lsg. wird gepulvertes, metali. P d  oder fein 
LSsuno« €S , °der Pd-Holzkohle suspendiert. In  die au f Siedetemp. des
EUtrierei11 d T^tene eingoleitet, bis die HCl-Entw . aufgehórt ha t. Nach
sierter K U‘ ® nd&mpfen im Vakuum wrird das Rohprod. ais weiBer, krystalli-
"eiBes p 0i^>er er^ t e n .  Nach Reinigung erhalt m an den d-trans-.i-O xocam pher ais 
1/4. l<m Ter v° m i'’- 195°. Das Prod. h a t mrdioton. Wrkg. (E. P. 441 807 yom

Gedeon*!?-' i 1936'  ̂ Ga n t e .
setzt der Mi ) 1C ' Budapest, Herstellung von alherreichen Injektionslosungen. Man
organ. LfL Ee miS von A. m it z. B. Olen eine sowohl m it dem A., ais m it dem weiteren 
"eiteren \  ^ sm-m ischbare Fl. zu, z. B. Athylenglykol (I) .  Man kann  der Mischung 
crganzt man ^  ~fi[aPeut'- wichtige Stoffe, wie C hinin  oder Campher, zusetzen. Z. B. 
(ling p  i i o o c c  UDS von 225 (ccm) A. u . 225 Benzylalkohol m it I  au f 1000.

Cari Z e n W  B 11' 1933’ aus6- 15/2. 1936.) M a a s .
v°n Au-Puk-Pi nn n n  ? .  1 a ' Amalgamzahnfullung, b esteh en d  aus einem  Gem isch 
Zut WurzelWii,, if-ii A g-P u lyer u . H g  im  V erh altn is  v o n  e tw a  1 : 0,125 : 0,5.

ullung '"ird  das H g-V erhaltnis au f 0,5125 erhoht. Au u. Ag werden
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etw a 1 Min. gu t gctnischt, H g zugesetzt u. nochmals 40 Sek. maschincll gemischt. 
(D. R . P . 626 645 KI. 30 h vom 4/7. 1934, ausg. 29/2. 1936.) S ch ind ler.

B ak e r &  Co., In c ., Newark, N . J . ,  V. St. A., Zahnfullmasse, bestehend im wesent- 
lichen aus S i0 2, A120 3 u. ZnO, die zwecks E infarbung der M. n ich t nach dem Brennen, 
sondern vorher m it minerał. Farben, z. B. F e20 3, gemischt u. dann bei etwa 1300° 
gebrannt werden. AnschlieBend wird fein gemahlen. Dio Farbung der M. ist hier- 
durch unveranderbar. (E. P . 440 302 vom 15/3. 1935, ausg. 23/1. 1936. A. Prior. 
5/12. 1934.) ScniNDLER.

O ra  S. F o w le r, Denver, Colo., V. S t. A., MundpflegemiKcl. Zum Hintanhalten 
der durch Bac. acidophilus u. bulgaricus im wesentlichen hervorgerufenen sauren 
Bk. der Mundfl., wodurch viele Zahnerkrankungen entstehen, werden Zahnpasten usw. 
m it lebenden K ulturen  des n icht pathogenen Bac. alcaligenes hergestellt. Im  ubrigen 
enthalten  die M ittel K ohlenhydrate u ./oder EiweiBstoffe, die gleichzeitig ais Nahr- 
medium fiir die Bac. dienen. Dio im Mund verbleibenden Speisercste reichen zum 
Aufrechterhalten des W achstums der Bac. aus u. verdrangen SchlieBlich die Saure- 
bakterien. (A. P . 2  027 374 vom 3/5. 1932, ausg. 14/1. 1936.) SCHINDLER.

A r th u r  Jaco b  M essner, V. S t. A., Paraffinkapseln. Die Kapseln sollen einen 
Erw eichungspunkt von 43,5— 49° haben u. z. B. eine zum Zahnreinigen benotigtc 
Menge Zahnpaste oder K reide enthalten. Auch FU., Pulver u. dgl. kann man in den 
K apseln dosieren. — Das Paraffin  kann auch 0,5— 1°/0 Carnaubawachs, Ozokerit u. dgl. 
enthalten. (F . P P . 7 9 1 1 7 9 , 791 180 vom 24/4. 1935, ausg. 5/12. 1935. A. Prior. 
25/4. 1934.) Altpeter .

R u do lf A d ler, Deutschland, Zahnpaste. 570 g feingesiobtes Milchsaurecasein giM 
m an un ter Zufugung von H 3B 0 3 (ais Sterilisationsm ittel) zu 1 1 W., erwiirmt unter 
R uhren au f 70°. Zu der erkalteten  M. fiigt m an Aromastoffe. (F . P . 793422 vom 
28/11. 1933, ausg. 24/1. 1936. D. Priorr. 13/1., 5/5. u. 18/11. 1933.) Altpeter.

Perrot et Goris, Travaux des laboratoires do matidre incdicale et do pharmacie
do la Facultó do Medicinc do Paris. T. XXVI, 1935. Paris: Yigot Fróres 1936. (8w  ■) 
60 fr.

G. Analyse. Laboratorium.
S. G. G erassim ow  und S. A . T schudow , Differentialmanometer fu r  Iwhen(£ r̂ '  

D as beschriebene M anometer is t ais zur H alfte m it H g gefulltes U-Rohr konstrui • 
D er R ohrteil is t teils aus Glas, teils aus Stahl. Ais n. A rbeitsdruck werden 150 1 
angegeben. (Ber. allruss. w armetechn. In s t. [russ.: Isw estija wssessojusnogo el 
technitscheskogo In s titu ta ]  1935. N r. 8. 23— 25.) R- K. MuLLŁ V-

M a r ja  M akow iecka , E in  A pparat zur Messung des Visccsitdłskęefftztai 
niedrigen Temperaluren. E s wird ein Capillarviscosimeter beschrieben, bei aein 
Capillaro u. F l.-Behalter in einem m it fl. L u ft kuhlbaren K u p f e r b e h a l t e r  be i 
B estim m t wird die Zeit, in  der eine bekannte Fl.-Menge durch dic Gapillare 
Die V iscositat des friiher untersuchten Fluorocydcns (C. 1935. II- 1336) w:ad be 
(Acta physic. polon. 2- 371— 74. W arschau, U niv., In s t. f. ExperimentalphysiK-/

P . G. N u ttin g , Adsorption und Pylcnometrie. Es w ird iiber einige , fiwkneiis 
bcrichtet, die die A bhangigkeit der pyknom etr. bestim m ten D. von der A rt des 
der M aterialien u. der W ahl der Pyknom eterfl. betreffen. In  erster Linie « ,er. 
F lorida-Fullererde u. ein B entonit m it Chlorex, W . u. Gasolin ais Pyknome e • 
sucht. Die Abweiehungen der Messungen m it den verschiedenen 
zu etw a 10% . (J . W ashington A cad! Sci. 26. 1 - 6 .  15/1. 1936. U. S. GeoWgi 
Survey.) . . . f empe-

S. P y k , B . S ta lh an e  und  T . W estb e rg , E in  neues Dilałonułer fi ir  w* . o) u 
raluren. (Vgl. C. 1935. I . 1436.) E s werden einige D ilatom etertypen „terjalien 
D ifferenzmethode beschrieben. H auptsachlieh fiir Messungen an kerain. j.on.
haben Vff. in  Anlchnung an das Modeli von H e n n in g  ein neues iłu  ^  v;cr- 
stru iert, bei dem in einem freihangenden Q uarzglasrohr ein Probe;stao 1 u.
kan t, 60 mm lang) m it elektr. AuBenheizung au f bestim m te lem p . £ (T[asstabcs 
seine Ausdehnung m ittels eines dariiber beweglich angeordneten V p ;e
iiber eine wassergekiihlte Metallhulsei au f eine MeBuhr (Ze is s ) u ^ r  ? -eie trerden
Temp. w ird m it einem P t-P tR h-T herm oelem ent gemessen. Ais J ^ l t .  (Jem-
Messungen an  GuB-Zn, an  einem Schnellstahl u. an einem Silicatiegel fc MullER-
kontorete Ann. 119. 401— 11. 1935.)
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U. Schmieschek, Sichlbarmachung und Messung ton  Luftstrómungen. E in  Verf. 
zur Herst. von Schwebeflocken aus polymerisiertcm Acetaldehyd, die die feinsten 
Luftbewegungen m itm achen u. som it einen trefflichen Ind icator fiir Luftstróm ungen 
daratellen, wird beschrieben. Eine A nordnung g es ta tte t die Sichtbarm achung u. 
photograph. Aufnahme yon Luftstróm ungen, wobei einfache u. Stereobilder erhalten  
werden. Durch Auswertung letzteror lassen sich R ichtungen u. Geschwindigkeiten 
von Luftstrómungen bestim men. (Z. techn. Physik 17. 98— 1 0 0 .  1 9 3 6 .  Berlin-Adlersliof, 
Dcutsche V ersuchsanstalt f. L uftfahrt.) K u . MEYER.

L. Dunoyer, Ober die durch Aufdampfe.n von Metali im  Vakuum  erzeugten Spiegel. 
Aus seinen Erfalirungen bei der U nters. von M olekularstrahlen te ilt Vf. einige Be- 
obaehtungen m it. —  D am it die Spiegelscliicht festhaftet, muB die freie Weglange der 
Molekule mindestens yon derselben GróBe sein, wie der A bstand Spiegel: Dampfquelle. 
Bei einer punktfórmigen M olekularstrahlenquelle erhalt m an eine kreissym metr. Dichte- 
verteilung der Schicht. Um eine móglichst gleiehmaBige Verteilung zu erhalten, 
schlagt Vf. vor, mehrere S trahler geeignet anzuordnen oder den A bstand S tra h le r: Auf- 
fanger zu yergróBem oder schlieBlich S trahler u. Auffanger rela tiy  zueinander zu be- 
"egen. Fiir manche Zwecke kann es auch wichtig sein, daB m an durch Ausblenden 
scharf begrenzte, unbedeckte Stellen au f dem Spiegel erhalt. Bem erkenswert ist 
schlieBlich noch, daB der Metalliiberzug Miingel der Po litu r der T ragerplatte besonders 
deutlich macht. (C. R. hebd. Seances Acad. Sci. 202. 474— 76. 10/2. 1936.) W in k l e r .

J. S. Preston, Farbangleichung von Wolframfadenlampen m il einer Photozelle und 
tarbfiltem. Es werden eine Photozelle von geniigend ausgedehnter Earbem pfindlichkeit 
u. zwei geeignete Farbfilter yerwendet. Das V erhaltnis der Photozellenstróine g ib t dann 
em Mafl fur die Farbtem p. der untersuchten Lampe. F iir die S tandardlam pe wird der 
Jntensitatsquotient griin /ro t gemessen u. aus der A bhangigkeit des Q uotienten von der 
kpannung an der Probelampe diejenige Spannung erm itte lt, fiir die der Q uotient den 
otandardwert annim mt. (Proc. physic. Soc. 47. 1012— 18. 1/11. 1935. K ation. Physic. 
U b’) '  W in k l e r .

Renóe M ontagne und R ay m o n d  R ica rd , Photographische Photonietrie im  ent- 
bT™  Ultrawolett. W enn eine photograph. P la tte  m it fluorescierenden Lsgg. sensi-
S , " ‘rc*.’ Sibt sich das Vorhandensein einer Fluorescenzbande in einem gewissen
■ pektralbereitjh dadurch kund, daB dio K ontrastfaktoren  y  u. y  konstan t sind. Vff. 
W t f - '*ei?en Na-Salicylat. . F iir eine Bandę im Sichtbaren wurde zunachst der

en fur y 'jy  erm ittelt. Um die K onstanz von y  nachzuweisen, geniigt es dann, die 
h k /  o , man durch Verandern der Belichtungszeit erin itte ln  kann, zu zeigen. (C. R .

Rn ances A c a d .  Sci. 202. 4 7 7 — 7 9 .  1 0 / 2 .  1 9 3 6 . )  W in k l e r .
ńol / / t y  ®ervan tj Spektropolarimeter m it Metallspiegeln fu r  das entfemte Ultra- 
neh* i  A u s d e h n u n g  p o l a r i m e t r .  U nterss. t i b e r  2 5 0 0  A h i n a u s  w i r d  d u r c h  d i e  z u -  

sici-e16 > 6 P n d u r o h l a s s i g k e i t  d e r  o p t .  Teile u .  d i e  N otwendigkeit, sie z u  a c h r o m a t i -  

B le n d ’ . d e r t .  M i t  e i n e m  m i t  Al b e ł e g t e n  K onkayspiegel e n t w a r f  V f .  a u f  e i n e r  

B le n  \C w  ^  des a*s Lichtąuelle d i e n e n d e n  Funkens. Z w i s c h e n  Hohlspiegel u .

f r '8*C'1 noc*1 e' n P 'ansP 'e80'! au f den die Strahlen etw a u n te r dem B r e w - 
ejn g  jj10? 'ynke l auffielen. Ober je einen weiteren Plan- u. Konkayspiegel wurde 
zu mli . 'er*do au f dem S palt eines K onkaygitterspektrographen entw orfen. D er 
Streifpn181)^ohende Kórper wurde au f die Blende aufgelegt. Man erh ielt dann von 
Term-*, durchzogene Spektrallinicn. Die Streifen kennzeichnen das R otations- 

des PrQflings. (C. R . hebd. Seances Acad. Sci. 202. 4 7 6 -7 7 . 10/2.
O n . . .  W in k l e r .

MimnuiJ i a r° ° ^  ,und E . E in sp o m , Lichtdektrische Halbschatlenmethode zur Be- 
laiupe ffi7 a al*onsdispersion. Vff. zerlegten das L ich t einer W-W endel-Gluh- 
^ l m o n Ł „ 94V) ^  einer Hg-Lampe nach H ip p e l  m it einem LEiSSschen 
getnacht no? rom ator- L as den M onochromator yerlassende Biindel wurde parallel 
blende,,■ h” tTu rc , setz*e dann die Polarisationseinrichtung. Diese besteh t aus 2 Loeh- 
Prisraa ’u ersten steh t der Polarisator, h in te r der zweiten ein WoLL ASTON -
konne,, Analysator. Durch 2 Quarzlinsen, die gegeneinander bewegt werden
der emiifinrll'6!, ,5 " ® ^  Blende ste ts an derselben Stelle u . in gleicher GróBe au f 
seine Stellun 1 . ^icht der Photozelle abgebildet. D er Polarisator ist drehbar u.
rotieren Ti" r>i au^ 0,01° ablesen. D er A nalysator kann  um seine Langsaehse 
ist. lig'; Verz' ,°  ar*sa*or wird so eingestellt, daB der Photostrom  zeitlieh konstan t 
dem HalbscW ł auf das WOLLASTON-Prisma lassen sich Drehungsmessungen naeh 

tenpnnzip durchfiihren. D er EinfluB móglieher system at. Fehler wurde
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eingekend behandelt u . ais Boispiel die Messung der Dreliung einer Quarzplatto im 
UV wiedergegeben. (Physik. Z. 37. 1— 12. 1/1. 1936. Physikal.-Teehn. Reichs- 
anstalt.) W in k l e r .

H. Bausch, Vierkantreagensgldser f i ir  Komparatoren. V orteile: gróCeres Gesichts-
feld u. bessere Unterscheidung naheliegender Farbtóne bzw. -tiefen. (Wschr. Brauerei 
52. 397. D tsch. Essigind. 40. 51—52. 1936.) Sc h in d ler .

W. Koschara, Adsorptionsanalyse, wdsseriger Lósungen. Besckreibung der Ad- 
sorptions analyse w s s. Lsgg. bei yorwiegender Verwendung yon Bleicherden u. Alu- 
m inium oxyd u n te r eingcliender Beriicksichtigung der zu beachtenden Arbeitsbedin- 
gungen (Łosungsm., E lutionsm ittel, pn der Lsgg. u. a.). Anwendungsmoglichkeiten. 
(Hoppe- Seyler’s Z. physiol. Chem. 239. 89— 96. 28/2. 1936. Tiibingen, Univ. Physiol.- 
chem. Inst.) Vetter .

A. G. Pukirew und M. S. Masslowa, fi-Methylumbelliferon —  ein fluorescierender 
Ind ica łor. Der von BuLOW u. DlCK (C. 1928. I I .  2490) vorgeschlagene Indicator fiir 
gefarbte Lsgg. wird in  seiner Anwendung gepriift u. zur Anwendiing empfohlen. (Betriebs- 
Lab. [russ.: Saw odskaja L aboratorija] 4. 1038— 39. 1934.) v . FuNER.

W. Świętosławski, M. Wojciechowski u n d  E. Sapiro, Ebulliometrische Unter- 
suchung iiber den Oehalt an Vemnreinigungen bei Bemsteinsaure, die ols sekundare Eich- 
substanz fi ir  całorimetrisclie Messungen vorgeschlagen wurde. M it Hilfe des Universal- 
ebulliom eters (vgl. C. 1934. I . 3771) w ird  d e r  Geh. von  B em steinsaure an W. u. Aceton 
e rm itte lt ,  nachdem  sie zu r Reinigung fiir calo rim etr. Zwecke zuyor aus diesen Losungs- 
m itte ln  u m k ry sta llis ie rt w urde. E in H andelsp rod . von M e r c k  e n th ie lt 0,135% •>
n ach  8-std . E rhitzen au f 80° noch 0 ,003% . Aus Aceton u m k ry sta llis ie rte  Bernstein- 
sau re  e n th ie lt  n ach  5-std . Trocknen bei 80° n u r  noch 0 ,0 2 %  Aceton. Ein fiir calori- 
m e tr . Eichungen yerw endetes P rap ara t en th ie lt 0 ,002%  W. B ernsteinsiiure zers. sich 
beim  Erhitzen u n te r  Abgabo von  W. Bei 80° is t die Zera. langsam  u. k a u m  nierklich, 
bei 130° w ird  sie m erk lich ; 8 -std . Erhitzen a u f  130° is t  jedoch  n och  ohne EinfluB aut 
die Verbrennungswarme. Bei 180° t r i t t  raschere  Zers. u n te r  G elbfiirbung ein. (Buli. 
in t. Acad. polon. Sci. L ettres Ser. A 1935. 531—39. N ov./Dez. W arschau, Bęlytecnn- 
School. In s t. o f  Physical Chem.) BANSE.

W. Allner, Neue Hilfsapparate f i i r  die Oasanalyse. Ausfiihrliche B e s c h r e i b u n g  u. 
Abbildung einer au tom at. Gassammel- u. -meBvorr., die gesta tte t, das Gas, besonon- 
Sehwelgas bei der Schwelanalyse nach F i s c h e r ,  lin ter gleichem Druek a b z u f a n g e n  «• 
zu messeu. —  Ferner w ird eine yereinfachte Verbrennungsvorr. fiir das JAEGE • 
Verf. besehrieben, die es gesta tte t, das aus N i-Cr-Thermstahl, Quarz o. dgl. iMJSteneii  ̂
JAEGER-Rohrchen durch W .-Berieselung schnell abzukuhlen, die Enden des Ko ^  
auch w ahrend der V erbrennung k. zu halten , u . den Heizofen, Brenner u. 
nach Belieben ein- oder auszuschwenkcn, ohne sie jedesm al a b z u s c h r a u b e n .  D<wn 
wird die A iialysendauer erheblich yerkiirzt. E inzelheiten im  Original. (Chem. r®
9. 70—72. 5/2. 1936. Berlin, Braunkohlen- u. B rikettind. A.-G.) E c k s i e . .

a) E le m e n te  u n d  a n o rg a n isc h e  V e rb in d u n g e n .
I . P . A lim arin  und  W . S. Sw erew , Schnellmetłiode zur Bestimmung v°n Ao

saure in  carbonathaltigen M ineralien und Oesteinen m it H ilfe des Appa-ia , ^ et
I .  L . Kreider. Beschreibung des von Vff. modifizierten App. von KREIDER. ^  
es erm oglicht, die Best. von C 0 2 m it derselben Genauigkeit auszufuhren, yi‘ 
M ethode von F r e s e n i u S-Cl a s s e n  zulaBt. (Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja 
to rija] 4 . 1 0 2 -0 4 . 1935.) J ' bcsehreibt

S. Juschtschenko, Uber die Kontrólle der Am m oniakozydahon■ vi. ^ (ier 
die zur K ontrolle von N H 3-O xydation gebrauchliche Best. von NH 3 u. „r[T0bni3sen 
K olbenm ethode u. g ib t zur Beschleunigung der Bereclmung von A mil.'Een,,.” rtell fur 
eine Tabelle u. Monogramme an, welche es erlauben, aus den gefundenen c]jeli. 
N H 3 u . NO sofort den U m satz in  %  abzulesen. F ehlergrenzen  werden F ^  
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja L aboratorija] 3. 989— 94. 1934.) j \ ,  Ammonia^'

G. W. Sawarow, Bestimmung von K alium oxyd im  Kalalysator fu r  t ' -n e r  p 0r- 
synthese. 2 g  des fein gepulverten M aterials m it 0,4—2,5%  K 20  Tn\ lebbaft«n 
zellansehale m it 2 g !NaCl gem ischt u. in 12— 15 ccm HCl (D. L19) ^ „  ccm j.onz. 
Sieden gel. Die Lsg. wird bis zur Sirupkonsistenz eingcdampft, nu t • Zerlegung
H N 0 3 Yersetzt, bis zur Trockne eingedam pft u. die Salze zur yoUstan ® iuit
der N itra te  gegliiht. D er k. R uckstand  w ird m it b. W. in der “ ‘'lia gekocht.
100— 120 ccm h. W. yersetzt, m it einem U hrglas bedeckt u. -*



1936. I . G. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 4187

Die abgestandene Lsg. wird durch ein W eiflbandfilter m it F ilterbrei f iltrie rt u. das 
Filter gewasohen (F iltra t n ich t tiber 180— 190 ccm); zur Lsg. werden dann  einigo 
Tropfen FeCl3-Lsg. u. darau f ein geringer UberschuB (NH 4)2C 03 (1— 2 ccm) zugegeben. 
Dos ausfallende Fc(O H )3 reiBt die durch das F ilte r gcgangenen feinsten Fe-Oxyd- 
tcilchen mit, aufierdem werden auch die Ca- u . Mg-Salze ausgefallt. 100 ccm der durch 
trockenes F ilter filtrierten  Lsg. werden gcgen Methjdorango m it HC1 schwach an- 
gesauert, mit 10 ccm 20%ig. NaCOOCH3-Lsg. yersetzt u. au f 10— 15 ccm eingedam pft. 
In die h. Lsg. wird N a3[Co(NO,)0]-Lsg. (100 g Reagens u. 50 g N a-A cetat in  250 ccm W. 
gel.) u. 3 Tropfen 80%ig. CH3COOH-Lsg. zugegeben u. 20 Min. au f 50° erw arm t; 
darauf werden noch 5 ccm gesatt. NaCl-Lsg. zugegeben u. die Lsg. naeh dem E rkalten  
durch gewogenes bei 110° getrocknetes F ilte r filtrie rt, m it k. W. das F ilte r gewaschen, 
bei 110—lll°g e tro c k n e tu . a ls K 2Na[Co(NO2)0]-H ,O gew ogen. F ak to r 0,207. (Betriebs- 
Lab. [russ.: Sawodskaja L aboratorija] 3. 995—99. 1934.) V. F u n e r .

G. Tsatsa, Titrimetrische Bestimmung von Alkalidichromaten in  neutraler Losung. 
Die Best. von Alkalidichrom aten kann  in  neu traler Lsg. durch Fallung von B aC r04 
mit BaCl2 in  Ggw. von N a-A cetat m it anschlieGender T itra tion  der freiwerdenden 
Essigsaure m it Vio-n - K O H  durchgefiihrt werden. Dio Ergebnisse sind selir genau. 
Die Methode eignet sich daher auch zur Titereinstollung yon Alkalilsgg. fiir die Acidi- 
metrie. (Praktika 10 . 235—38. 1935. [O rig.: griecli.; Ausz.: d tsch .]) R . K . M u l l e r . 
„ D. M illin, Die Analyse des Chromeisensteins. Besprechung der 3 ublichen 
Cr.Best.-Verff., der K M n04-, der K 2Cr20 7- u . der N a2S20 3-T itration, wobei der letzteren 
Methode der Vorzug gegeben wird. (South African J .  Sci. 31 . 177—83. W itw atersrand, 
Univ.) E c k s t e in .

.W ’ A. Isbekow und K. J. Skartschenko, Tliermische Analyse der Eisenerze des
I rn'°j'Rog Oebietes. Vff. zeigen, daB u n te r Benutzung der von K u RNAKOW u. llODE 
lesehriebenen Methode, welcho es erm óglicht, durch Aufnahme der Tem p.-Zeitkurven 
wim Erhitzen von E isenhydratm ineralien die 4 Typen zu unterseheiden (Hydro- 
uamatite, Goetliite, Limonite, X anthosiderite), die n u r in geringer Menge in  den n ich t 
Hydratisierten Eisenerzen des K rivoj-Rog-Gebiotes anwesenden H ydraterze (2— 25% ) 
aut ihre qualitative Zus. untersueh t werden kónnen. Bei Anwendung gleicher Einwaagen, 
•inhaltumg bestimmter Bedingungen des Erw arm ens u. A ufnahm e von einigen S tandard - 

fiir bekannte H ydraterzzusatze kónnen auch Aussagen iiber annahernde mengen- 
nauige Zus. der H ydraterze gem acht werden. (Ukrain. Acad. Sci. Mem. In s t. Chem.

Ukraińska Akademija N auk. Sapisski In s titu tu  Chemii] 2. 31— 44.
v . F u n e r .

V i ? scheriiy . Magnetitbesłimmung in  eisenhaltigen Oesieinen und Kontrolle der
■ yetanreicherung der Erze. Z ur M agnetitbest. in  eisenhaltigen Erzen w ird vom Vf.

gesehlagen, die Probe gu t zu zerkleinem  (320—350 Masclien) u. Fe30 4 von Fe20 3 
Feli/861181'heatyerb. durch nasse m agnet. Separation im  600—700 Gauss starken magnet. 
konjp ł" trenncn- Aus dem Fe-Geh. des R iickstandes u. der A usbeute an  M agnetit- 
Ser B T ^  ^Cr ^ e'1- an Magne tit *n ĉ em angew andten E rz  berechnet. (Chem. J . 
Otomi-i o a„n8ew- Chem. [russ.: Chim itscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi

M A W-7~ 32' 1935-) V- ^ N K R .
yf ,  " •  Nisel, Vber die Methodik der Analyse von Tilanomagneliten. Es wird vom 
u'afrnet't°i • V° ^ ^ nd’8keit der S tandardisierung von A nalysenm ethoden der T itano- 
(Belrml, t  L g e w i e s e n  u - z u r a  Austausch der gegenseitigen Erfahrungen aufgerufen.

6 A t r J ™ 38-: Sawodskaja L aboratorija] 4. 346— 47. 1935.) v. F u n e r . 
im Giifc-' la ŝcbeilko und  M. W. E a je tz k i ,  Colorimetrische Bestimmung von T itan  
Ti mit r'i Sen W Słahl. Vff. beschreiben folgende colorimetr. Methode der Best. von 
Rei. m, r motr° P s to e : 0,5 g  GuBeisen oder S tah l werden in 15 ccm H 2S 0 4-Lsg. (1: 3) 
die s e h w e f 9 3 oxydiert u. bi8 zum  Verschwinden der H N 0 3-Dampfe gekocht; 
filtriert nC'M llrei1 Salzen werden m it h .W . aufgenommen, in einen 100 ccm MeBkolben 
gefullt.’ r j \ n ° nz' bis zur schwach sauren R k. yersetzt u. bis zur Siarkę auf- 
Kolbeu red °+m **er m’t; Zn-Amalgam (3% 'g-) durch  Schiitteln im yersclilossenen 
mit 2 ccm r!?zie" en Lsg; werden in  das ColorimetergefaB gebracht m it dest. W . verd., 
des Colorimetr° m0tr°i*3Ŝ Ure^ '  versetzt> 11 ■ au f 50 ccm aufgefiillt. I n  das andere GefaB 
eine StanrWi? 3 "  nao'1 Zugabe von 2 ccm Chrom otropsaure u. V erdiinnen m it W. 
Biitette Kio ,  Sf ' y°.n, T i(T i02 m it K N aC 03 geschmolzen u. in H 2S 0 4 gel.) aus der 
Cheni. rruao . o! • Farb in tensita t zugegeben. (Chem. J . Ser. B. J .  angew.
1935.)   "mtscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 8 . 718— 21.

v . F u n e r .
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G. A. Pantschenko, Colorimetrische Bestimmung von Molybdan in Spezialstdhlen. 
Vf. benutzt zur colorimotr. Mo-Best. dio R k. von Mo m it dem N atrium salz des Athyl- 
xanthogenats. D a Fe die R k. stó rt, wird dasselbe m it NaOH  u. Na20 2 u. nachfolgender 
B ehandlung m it konz. N H 3-Lsg. aus der Lsg. gefallt. Die Best. erfolgt nach der von 
TANANAJEW yorgeschlagenen Methode der eolorimetr. T itration . D er groBte Fehler 
der Mo-Best. b e tiag t 3,6°/0 absol. D auer 2— 21/ .  Stdn. (Chem. J .  Ser. B. J . angcw. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chinni] 8. 722—25.
1935. Kiew, Chem.-technolog. Inst.) v. F uner .

W. A. Unkowskaja, Z ur Methodik der elektrohytischen Bestimmung von Blei in 
Mineralien. Z ur rohen Best. von P b  in Erzen wird vom Vf. folgendes Verf. vor- 
geschlagen: das Erz wird m it konz. H N 0 3 (D. 1,4) durch K ochen aufgeschlossen, 
gegebenenfalls noch H N 0 3 zugegebcn (100 ccm Lsg. sollen 20 ccm konz. H N 03 ent
halten), au f 100 ccm m it W. verd. u. ohne zu filtrieren  P b  au f die Netzanode ais Pb02 
m it Spiralkathode abgeschieden (ohne Ruhren). Bei genauerer Best. muB Pb von 
anderen Metallen getrennt werden; es stóren: Mn, Ag, Bi, K , Na, Al, Cr, Fe, Co, 
Zn, Sb, Hg, As, Se u. P . Zu diesem Zwecke wird nach dem AufscliluB m it HN03 
Pb in P b S 0 4 ubergefiihrt, filtriert, gewaschen, m it dem F ilte r zur Zerstórung d e s s e l b c n  

in konz. H N 0 3 gebracht, der Nd. m it konz. N H 3 behandelt (5— 10 Min.), NH3 mit 
konz. H N 0 3 neutralisiert, noch 20 eem H N 0 3 zugegeben, au f 100 ccm verd. u. elek- 
tro lysiert. (Chem. J .  Ser. B. J .  angew. Cliem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. li- 
Shurnal prikladnoi Chimii] 8. 716— 17. 1935.) v. FuNER.

W. A. Unkowskaja, Z ur Frage der elektrólytischen Bestimmung ron Zinn in 
Mineralien. (Vorl. M itt.) Vf. beschreibt. die elektrolyt. Abscheidung von Sn aus Sn02 
oder SnO ,-haltigen Mineralien. Ais E lektro ly t d ient ein Gemisch aus 3,2 Teilen fester 
Oxalsaure u. 3,5 Teilen A mmoniumoxalat in 100 ccm W . (m it 15 ccm verd. CH3COOłl 
angesauert) au f 0,1 Teile Sn. Ais K athode wird eine yerkupferte oder y e r k u p f e r t e

11. yerzinnte P t-Schale benutzt. Der Boden der Sehale wird m it fein gepulyertem u. 
gleichmaBig au f die ganze Flachę yerteiltem  SnO., bedeckt u. m it der Lsg. iiberschi'ono/ 
Norm ale Strom dichte 0,3— 0,4 Amp., Spannung 1—2 V. In  7— 8 Stdn. sind ,0 
des Sn ais fest am  Boden haftender Beschlag abgeschieden, in weiteren 7 8 ot n- 
is t die E lektrolyse zu Ende. Zur A btrennung von SiO, u .  Metallen, welche nut „ p  
gemeinsain an  der K athode abgeschieden werden kónnen, wird das Minerał nut 
u . HNOa aufgeschlossen u. m it W . gewaschen. R esultate fallen, wcgen nicht 
standigerR ed. von S n 0 2 u .  eingeschlossener S i0 2, leicht z u  hoch aus. (Chem. ,.cr'
J .  angew. Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi 1u n  
g 712__1935.) V. FuNEK.

J. A. Tschernikhov und Tatiana A. Uspenskaya, Die Bestimmung des 
schwefełs in  Erzen und Mineralien. D as Verf. gesta tte t die direkte S-Best. m 
lóslichen Sulfiden. Die Probe w ird m it h. NaOH  ausgelaugt u. die Lsgg. von Ant-1 
u. Thioantim onit m it A l-Pulver reduziert. H ierbei entstehen Al u. S", der gleic 1 =■
auftretende H  verhindert Oxydation durch den Luft-O. Der Sulfid-S wird 
bestinnnt. Einzelheiten des Arbeitsganges im Original. (Ind. Engng. Chem., • 
E d it. 7. 309— 10. 1935. Moskau, In s t. fiir seltene Elem ente.) . Prńben-

K. Posharitzki, Theoretische und praktische Probleme der Einengung ron p r()j>en. 
N ach einer K ritik  der von yerschiedenen Forschem  fiir die A b h a n g i g k e i t  “9? ^
gewichts q  vom Durehmesser der Teilchen d entwickelten Formel q — 
q =  K -d a (K  eine einm al erm ittelte K onstan tę; a <  3) em pfiehlt Vf. d a s  von - -  j er 
u. H a l f e r d a h l  (C. 1923. II. 901) angegebene Verf. der e x p e r i m e n t e l t e n  'esser 
GrOBen K  u. a. Die nach dem genannten Verf. fiir yerschiedene T e i l c h e n  (jy^Ue 
errechneten Probegewichte sind vom Vf. fiir 5 yerschiedene Erzgruppen i n  ei ^  e;nem 
zusammengefaBt. F iir die schnellere Auswertung sind die Tabellenwer e jyfgb 
logarithm . D iagram m (Ordinate-KorngróBe; A b s c i s s e - P r o b e n g e w i c h t ) ,  , v - - c [ l t e i 3C n -

2 K urven fiir Au-haltige Erze vervollstandigt wird, z u s a m m e n g e t r a g e n .  U ER_ 
metalle [russ.: Zwetnye Metally] 10. N r. 6. 33— 57. 1935.) „nithetischen-

Alfred Schróder, Die Unterscheidung naturlicher Korunde von den ^ rscj1je(jeiie 
D ie natiirliehen K orunde kónnen von den kiinstlich hergestellten durc 1 ^   ̂ sołVie
Merkmale unterschicden werden. Sie haben liaufig Einschliisse von U J  . aeJ-t. den 
yon Ilm enit, Glimmer u. Eisenglanz, sowie R util, der orientier 
Asterism us erzeugt. W eiter en th a lt der syn thet. K orund Sehheren 1 gebogen® 
in der Schm elzbirne angeordneter, zylinderartiger Sehichten, welc 1 :„folge der
Streifen beobachtet werden. Beim Schleifen des synthet. Korunus
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inncrcu Spannungen zarte  Spriingc au f den Fazetten  auf. N atiirlieher K orund kann 
Zwillingslamcllen zeigon, dio bei syntliet. nie beobachtet wurden. (Dtsch. Goldschrniede- 
Ztg. 39. 90—91. 29/2. 1936.) E n s z l in .

K arl Chudoba, Zur Bestimmung durchsichliger Schmucksteine naeh ihrer Dichte 
mul Farbę.. F u r die w ichtigsten Schmueksteine werden Tabellen ihrer D. u. Farbę an- 
gegeben, welche fiir die Praxis zu ihrer E rkennung dienen sollen. (Dtsch. Goldsehmiede- 
Ztg. 39. 136—39. 28/3. 1936.) E n s z l in .

b ) O rg a n is c h e  V e rb in d u n g e n .
M. Goswami, H . N. D as-G u p ta  und K . L . R ay , Analytische Verwendunq von 

Nmler's Reagens. Nachweis von Aldehyden. Quantitative Bestimmung von Ghicose. 
Teil I. Die Angabe von Gros u .  B ou o a u lt  (J . Pharm ac. Chim. 26 [1922]. 5. 170), 
daB Ketone (Aceton, M ethylathylketon, Acetophenon, Cyclohoxanon) N e s s l e r ’h 
Reagens reduzieren, konnte n ich t besta tig t werden. W ohl aber lassen sieli Aldehyde 
u. Oxyketone (Benzoin, Fructose) dadurcli bestimmen, daB m an m it NESSLER’s 
Reagens (I) versetzt, neutralisiert, uberschussige Jodlsg. zusetzt u. die unverbrauchte 
Jodlsg. dann zurucktitriert. Oxyaldehyde (Salicylaldehyd, Vanillin) reduzieren nicht, 
Red. tr itt gewohnlich aber ein, wenn die OH-Gruppe gescliiitzt ist. — Die Lsg. I  h a tte  
die Zus.: 2,5 g HgCl2, 8 g K J , 100 ccm W ., 50 ccm 30°/0ig. NaOH. — Positive Rkk. 
mit I gaben: CH20 , Acet- u. Propylaldehjrd, Aldehyde C8—C]2, Glyoxal, Chloral- 
hydrat, Heliotropin, Furfurol, Z im taldehyd, Benzaldehyd, o-, m-, p-Nitrobenzaldehyd, 
paraldehyd, Anisaldehyd u. V eratrum aldehyd. —  Żur Best. von Olucose werden 
10 ccm -f 35 ccm 1 + 5 0  ccm 10%ig. N a2C 0 3 langsam zum Sieden erh itz t, bis Lsg. 
klar wird u. schwarzer Nd. sich absetzt. E s wird dann abgekiihlt, m it 15 ccm Eg. an- 
gtsauert, mit 25 ccm Vio'n . Jodlsg. yersetzt, geschiittelt u. m it 1/ 10-n. Thiosulfat zuruck- 
titriert. (J. Indian chem. Soc. 12. 714— 18. Nov. 1935. Calcutta, Uniy. College of 
science and Technology, D ept. of appl. Chem.) E l s n e r .

Raluca R ipan-T ilic i, Die potenliometrische Bestimmung vcm Selenocyaniden neben 
Winiden. Durch Hinzufugen von A gN 03-Lsg. (0,1-moI.) in kleinen Anteilen zu einer 

ir DQUn® von CN'* u - CNSe'-Lsg. erhiilt m an bei der potentiom etr. Best. (vgl. C. 1933.
i riv^ ver3ehiedene M axima. D as 1. M aximum entsprieh t der Umwandlung 
n?5 *•" !n tAg(CN)2]', das 2. der quan tita tiven  Fallung von AgCNSe u. das 3. der 
q antitatiycn Fallung von AgCN. Die 1. Umwandlung ist n icht ganz quan tita tiv , 
linu '?rmu%®h ^ 'e D issoziationskonstante der Komplexvcrb. kleiner is t ais das Los- 

von AgCNSe. — Ais Indicatorelektrode d ien t ein A g-Draht, ais Ver- 
K ichselektrode die n. HgCl-Elektrode. Die Yers.-Ergebnisse sind in  Tabellenform 

(Vgl. C. 1935. I I . 254.) (Z. analy t. Chem. 104. 189— 92. 1936. K lausen- 
DUrg [Cluj] Rumanien, Univ.) ECKSTEIN.

d) M e d iz in is c h e  u n d  to x ik o lo g is c h e  A n a ly s e .
i ; , Che W ang, Vervołlkommnung in der Melhode der Caleiumbestimmung in  
A i r * ? .  Materiał. F iir das Auswaschen des Ca-Oxąlatnd. benutzt Vf. 2%  N H 3 in 
desRetl i',en A-> A. u. W ., u. yerhindcrt so jeglichen Verlust an  Ca. Naeh der Fallung 
wcrdParnS/ t  W' ®*utes durch Trichloressigsaure kann sofort die Best. des Ca durchgefiihrt 

B a w  Chemistry 1 11 . 443—53. 1935. Univ. o f Cincinnati.) BAERTICH. 
i\r i 'V unc* M. L. P igeaud , Bestimmung kleiner Mengen Blei in  hiologischen 

hohter V ' .1933. II . 3461.) Beschreibung eines neuen Verf. m it bedeutend er-
'nn^ chkeit durch Anwendung der D ithizonmetliode. (Ann. Falsificat. 

£  92’ F e b r: 1936-) Gr o s z f e l d .
^jc loux , Mikrobestimmung, Submikróbestinimung und Idenlifizierung des 

^chioiłi j  Submikróbestinimung des Atliylalkohols. (I. vgl. C. 1930. I. 3375.)
dient p;n F Anwendung des Biehrom atverf. au f 0,1— 0,5 mg A. Zur Ausfiihrung
tretinun„ j , n e s  Róhrchen m it Schliffstopfeń (Abbildung im Original). Die Ab- 
iln Orioinnl? (‘rfolSt  in besonderem Destillierapp. m it VlGREUX-Aufsatz (Abbildung 
im Mittel +  i i o " B ^ h d u n g  auf  A.-Best. in B lu t betrug die Fehlergrenze 0 bis ±  3% . 
Skiehe • /0 l?es A- Das Verf. erwies sich ais genau reproduzierbar u. lieferte 

Kauripp ^ ik robest. (Annales Ferm entat. 1. 513— 29. Febr. 1936.) G d.
M ylalkohnh t t t  , X’ Mikrobestimmung, Submikróbestimmung und Idenlifizierung des 
^Ł.-Verlanf L  V *dentifizierung des Athylalkohols. (II. vgl. vorst. Ref.) Verss., den 
'tfotnatYerbrai' !> ®x3’̂ a*-ion von Alkoholen m it B ichrom at +  H 2S 0 4 an  dem Bi-

XV] r r u' er Menge der gebildeten Essigsaure zu verfolgen, ergaben, daB
h  270
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aus A. n u r Essigsaure in p rak t. theoret. Menge entsteh t, daB aber Propylalkohol die
1,21- bzw. 1,26- (je nach Temp. bei 20 oder 85°), B utylalkohol die 1,27-fache Menge 
der zur Bldg. von Propion- bzw. B uttersaure notigen Chromatmenge yerbrauchte. 
Bei Isobutylalkohol w ar der B ichrom atyerbrauch je nach Temp. der 1,24- bzw. 1,42- 
faehe der Theorie, die entst-andene Isobuttersaure nu r die 0,91- bzw. 0,77-fache Menge. 
Die N a tu r der entstehenden Nebenprodd. is t unbekannt. (Annales Ferm entat. 1. 
530— 40. Febr. 1936.) ___________________Groszfeld .

Willi Kordatzki, Solin b. Munchen, und Peter Wulff, Pullach b. Miinchen, Vor- 
richtung zur Messung der Wasserstoffioncnkonzenlration m it H ilfe von Elektroden aus 
Antim on, Wolfram oder anderen durch gelóslen Sauerstoff oxydierbaren Metallen oder 
dereń Legierungen nach dem P a te n t 606 798, dad. gek., daB das Potential in an sich 
bekannter W eise durch ein strom yerbraucliendes elektr. M eBinstrument unter Ent- 
gegenschalten einer konstanten bekannten Spannung gemessen wird. (D. R. P. 626151 
KI. 421 Tom 14/11. 1933, ausg. 21/2. 1936. Zus. zu D. R. P. G06798; C. 1935.1. 
2053.) M. F. Mu ller .

H. Angewandte Cliemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

R. Klesper, Einiges iiber Herstellung uvd  Yencendung sdurefester Steine. ZunSehst 
w ird die Beschaffenheit von S intertonen zur H erst. yon saurefesten Steinen besclirieben. 
Die Fabrikation  yon solehen u. die Eigg. eines guten Kochersteines, sowie sein 'e r - 
legen werden behandelt. Abbildungen zeigen die A rt der Steinauskleidung von ciseni«> 
Saurebehaltern. Beizbottiche ohne Umkleidung m it A bdichtung durch '
sowie eine Reilie sonstiger u. geeigneter A bdichtungsm ittel werden beschrieben. ; 
sehlieBend werden noch einige Verwendungszwecke fiir dichte Steine in Ofen mit ene • 
Einw. angegeben. (Sprechsaal, K eram ik, Glas, E m ail 69. 117— 19. 131—33. 147 *•
159—61. 27/2. 1936.) P latzmann- _

W. F. Shurawlew und S. J. Zeitlin, Uber eine Untersucliungsmethodik fiir m  
liche sdurefeste Stoffe. A uf G rand einer yergleichenden Prufung der Methoden 
S e g e r - K r a m e r ,  KALLAUNKR-BARTA u . der „Tonindustriem ethode“ schlagcn ^  
yor, die U nters.-M ethodik zu yereinheitlichen. Ais Standardm ethode wird “ je 
S e g e r - K r a m e r  in  einem Gemisch von konz. H 2S 0 4 u. H N 0 3 (1: 1) 
(Betriebs-Lab. [russ.: Sawodskaja Laboratorija] 4. 227— 28. 1935.) „ jL„

P. Solotarew und  Ju. Obudowskaja, U ber d ie  F l i i c h t ig k e i t  von Salzen beim 
von Lom ngen. (Yorl. M itt.) Vff. fiihren den Mineralgeh. im D estillate  tecti .. 
dam pfer darau f zuriick, daB die iiberhitzten festen Salze (Kesselstein) bei J!rTa]1° 
m it W. zerstauben, u . ais Aerosol m it den W .-D am pfen fortgetragen werden. I 
In s t. chem. Technol. Iyanoyo [U. S. S. R .] [russ.: T rudy Iwanowskogo e ^  
teclinologitscheskogo In s titu ta ]  1. 54—55. 1935.) ... e:nts

W. A. Kirejew, I. Ja. Klinów und  A. N. Grigorowitsch, B z l -Atby!- 
Vierkomponentensystems. Die Eigg. der in dem ąuaternaren  System y  .-A.- • j
ace ta t (Ac.) enthaltenen binaren u . tem aren  Systeme (gegenseitige Losuc M’otrop, 
werden nach den Angaben der L ite ra tu r m itgeteilt, u. durch Best. der l51" 111?1'  ergin*t. 
Geniische Bzl.-Ac. u. A.-Ac. u. des tem aren  azeotrop. Systems Bzl.-A.- ,L utf0geh. 
Ferner wird die Zus. der 2 Schichten bestim m t, die sich bilden, wenn der ^
des ąuaternaren Systems 7 0 %  W ., 3— 12 ,5%  Bzl., 10— 15,1%  Ac. u- (, ’teIł 
betrag t. In  allen Fallen en th a lt die untere (wrss.) Schicht ca. 90 /0 8 „etrennt
die obere (Bzl.-) Schicht 60— 7 0 %  des gesam ten Ac. Die Schichten ' ' eI azeo-
dest. Bei der D est. der wss. Schicht geh t zuerst eine geringe^ ;» ca, 9% W >
trop. Gemisch iiber, dann folgt ternares azeotrop. Gemisch (Kp. 70,i  ) ni j  ^ ach 
8,4% A. u. 82,6%  Ac., etw a 6%  der gesam ten wss. Schicht aiumacn ^ 
Trocknen m it K 2C03 ste llt diese F rak tion  ein techn. Ae. n u t ca- '» ‘ ;  >.„i.ftnnte Weis® 
stand, der nach Entfernung des Ac. bleibt, is t 8% ig. wss. A., der au ,,etrocknet£'n 
aufgearbeitet wird. Bei der D est. der yorher (m it K alk  oder r o t  tasc: / fire3 azeo- 
Bzl.-Schicht geht zuerst bei 67— 68° etw a 25%  des Vol. der Schicht durch
trop. Gemisch m it 43%  Bzl., 29%  Ac. u . 28%  A. uber. Eine weitere x ffodurcb
D est. is t n ich t moglich. ZweckmaBig zerlegt m an das ternare Gem . steiieI1) u. 11111
2 Schichten entstehen, die den urspriinglichen beiden Schichten



1936. I H m . E l e k t r o t e c h n ik . 4 1 9 1

neuen Porfcionen von diesen zusammen verarbeitet werden. Auf diese Weise werden 
fast 100% des A. u. ca. 35%  des Ac. zuriickgewonnen. (Chem. Apparatebau [russ.: 
Chimitscheskojo Maschinostrojenije] 5. Nr. 2. 34— 39. 1936.) B a y e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (E rfinder: Siegfried Kiesskalt), F ran k fu rt
a. M., Mechanische Bearbeitung thixotroper Massen, dad. gek., daB in die Massen rascli 
schwingende Nadeln oder Saiten eingebracht werden. Das Verf. d ien t z. B. zur Be
arbeitung, insbcsondere zur Zerteilung von FilfcerpreBkuclien, N utschriickstanden, ge- 
lóschtem Kalk, schlickartiger Massen u. Teerfarbstoffen. (D. R. P. 625 135 KI. 12 g 
vom 22/4. 1934, ausg. 4/2. 1936.) H o r n .

A/S Norsk Staal (Elektrisk-Gas-Reduktion), Oslo, Norwegen, Durchfuhrung 
von Reaklionen zwischen festen Stoffen und Gasen, insbesondere bei lieduktionsrorgtingen. 
■Man arbeitet in einem Schachtofen, der aus mehreren iibereinanderliegenden B ehaltern 
besteht, yon denon der joweils un terste abgekuhlto B ehalter en tfern t werden kann. 
Die Gaszufuhr erfolgt so, daB das k. Gas in den unteren B ehalter eingeloitet wird. 
Wahrend des Aufsteigens durch den Sehacht w ird das Gas yorgew arm t. W eiter oben 
mi Schacht wird sodann h. Gas zugeleitot, welches m it dom von un ten  kommenden 
yorgewarmten Gas zur Durehfiihrung der R ed. im oberen Sehachtteil dient. — Jeder 
Behalter hat einen perforierten Boden sowio eino Gaszuleitung. (N. P. 51657 vom 
28/2. 1930, ausg. 2/12. 1935.) D r e w s .

Jahtbuch des Halleschen Verbandes fiir die Erforscliung dar mltteldeutschen Bodenschiitze 
und ihrer Verwertung. Hrsg. von Ferdinand von Wol!f. Bel. 14. N. P. Halle a. d. S.: 
Halleseher Verband 1930. (191 S.) 4". M. 11.50.

III. Elektrotechnik.
W. Fabrikant, Einige Bemerkungen zur Arbeit von T . A sada : „Ober die Licht- 

in ei7ier Quar&iuecksilberlam'pa“. Vf. ste llt fest, daB dio Mossungen von Asa da
1935. II. 327) den Messungen von F a b r ik a n t  u. P u l v e r  (C. 1935. I I .  2782) 

"ber dio Intensitatsyerteilung widersprechon. Die theoret. Ableitungen fiir die Beziehung 
zwischen Intensitat u. Spannung u. S trom starke sind nioht richtig. (Physik. Z. Sowjet- 
union 8.109—12. 1935. Moskau, E lektrotechn. Inst. d. U. d. S. S. R „  O pt. Lab.) H u t h .

u EJektnache Gliihlampenfabriken Joh. Kremenezky A. G., Wion, Osterreieli,
' utentand oder Leiter verwendbare Masse. E in  Gemisch aus M etallpulyer, z. B. 
zunil l ^  u‘ ®n ’ m** e' noin  fl. hartbaren  Bindem ittel, wie K unstharzlack, wird 
wert K ,u - dann durch Druekanwendung au f don gewunschten W iderstands-
a 8ebracht. Dieser is t in  weiten Grenzen yersehieden, so daB dio M. je nach dem 
kan " er'(J?ten Druck sowohl ais W iderstand ais auch ais gutleitender K o n tak t dienen 

Ti - t - ?• P ' 143 949 v?m 18/9- 1934, ausg. 10/12. 1935.) H . W e s t p h a l .
Marti* D™er-Harris Co. Ltd., Manchester, England, iibert. von: James 
aiwe' ■ v- ’ Morristown, N. J . ,  V. St. A., Elektrischer Heizwiderstand, bestehend 
ca Rn n^Cr-Legierung m it 1—20 (% ) Mo, 0,1— 1 Zr, 0,01— 0,2 Ca. Im  R est sind 
ordentr v.U' °^ er 69 Ni, 10— 15 Cr u. 30—25 Fe. Dor W iderstand h a t eine auBer-
19^ V hohe Lebensdauer. (E. P. 438140 vom 12/5. 1934, ausg. 12/12.

i  H . W e s t p h a l .
Mark fi , UP> Kopenhagen, und Jens Peter Gjerulff, Frederiksberg, Dane-
pulYerd"1? ? f ^ r Braunsteineleklroden in  Trockenelementen. E s besteht aus einem 
einem ■ Diaphragma, das in geeigneter Weise m it einem G azediaphragm a zu 
phraoma121®011̂  . ^ ra?ma verc' n*8t- >sfc- Man yerw ondet z. B. ein kom biniertes Dia- 
z- B.°Rn, aUS „ aPier mit einem yerhaltnismaBig diinnen u. groBmaschigen Gewebe, 
*l>e Ga-/paQv,'V<i t aZe' ^ as D iaphragm a wird so au f den E lektroden angebraeht, daB 
17/9. 1934° 1C v„ n ^er E lektrodenoberflache abgewendet ist. (Dan. P. 51 307 vom

GpnoVaiUwi /2.' 193G-) , D r e w s .
kdungsrohre f T ct,r l°  C o > New York, iibert. yon: Erich Wiegand, Berlin, Ent- 
cine ilispi,,,' m leieht oxydierbare Stoffe in  Entladungsrohren einzubringen, wird 
alfcalimetalh ® Teilen einer Erdalkalim etall-Al-Legierung (15— 60%  Erd-
einer Kansel ■ 77^ T e ile n  ̂ e-Oxyd, die m onatelang chem. unyerandert bleibt, in Form  
Al mit £ ^ „ in <«;e Róhre eingebracht. Bei maBiger Gliihtem p. yerbindet sich das 

ues ie-O xyds in exotherm . R k ., wodurch das E rdalkalim etall in kiirzester
270*
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Zeit aus der K apsel ausgetrieben wird. S ta t t  Al konnen Be, Zr, Th, Sc oder Me talie der 
seltenen Erden, s ta t t  Fe-O xyd auch Cr- oder W -Oxyd genommen werden. (A. P.
2 029144 Tom 27/4. 1934, ausg. 28/1. 1936. D. Prior. 4/5. 1933.) R oeder ,

General Electric Co. Ltd., London, ubert. von: Patent-Treuhand-Ges. fiir 
elektrische Gluhlampen m. b. H., Berlin, Leucldróhre, insbesondere Na-Lampe. 
In  den luftleeren M antel der Lampe wird ais G etterstoff eine geringe Menge des Azida 
eines Alkali- oder Erdalkalim etalls eingebracht u. verdam pft. D er sich au f den Wanden 
absetzende N d. is t so diinn, daB er den L ieh tdureh tritt n u r unwescntlich schwacht. 
(E. P. 440 911 vom 6/11. 1934, ausg. 6/2. 1936.) R o ed er .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, Oxydkathode f i ir  Oasentladungs- 
rohren, insbesondere K athodenstrahlróhren. Das Oxyd wird leicht durch den Einfall 
positiver Ionen zerstort. Dies wird verhindert, wenn die K athode ais P la tte  m it einem 
zentr. Loch ausgefiihrt u . die Oxydmasso um  das Loch, au f der von der Anodę ab- 
gewendeten Seite, angebraeht wird, z. B. an der Innenw and eines liinter dem Loch 
angeordneten Zylinders. (E. P. 441250 vom 6/6.1935, ausg. 13/2.1936. D. Prior. 
7/6.1934.) R oeder .

Marconi’s Wireless Telegraph Co. Ltd., London, iibert. von: Richard Albert 
Jacobus, New Jersey, V. St. A., Elelctronenróhre m it Gliihkathode u. G itter. Das Gitter 
besteht aus einer Ni-Mn-Legiemng m it ca. 95°/0 Ni u. 5 %  Mn. Bei mehreren Gittem 
is t wenigstens das der K athode am naclisten liegende aus dieser Legierung hergestellt. — 
Solehe G itte r sind gu t hitzebestandig u. geben keinen AnlaB zu Storungen durch 
Sekundaremission. (Aust. P. 19 667/1934 vom 10/10. 1934, ausg. 2/1. 1936. A. Prior. 
25/10. 1933.) R oeder.

John Logie Baird und Baird Television Ltd., London, KathodenstraJdróhre fur 
Fernsehzwecke. D er Schirm is t m it fein verteiltcm  Pt-Schwarz belegt, welches beim 
Auftreffen eines Elektronenstrahls aufgliiht. Das Pt-Schwarz kann durch Verfliichtigung 
des Metalls in einem inerten Gas, z. B. Ar, au f dem Schirm niedergeschlagen werden. 
Diese Einriclitung wird nach E . P . 440 386 dadurch yerbessert, daB dem Pt-Sclnvarz 
fluorescierende u./oder phospliorescierende Stoffe beigemengt werden, z. B. Znh, 
B a-Pt-Cyanid, K -U ranylsulfat, oder auch gepulverte N aturstoffe, wie FluBspat oder 
T roostit. Solehe Stoffe, insbesondere die N aturkrystalle, widerstehen hohen TemPK 
u. neigen n ich t zur Polym erisation. (E. PP. 424 632 vom 21/7. 1933, ausg. 28/o. 
1935 u. 440 386 vom 13/10. 1934, ausg. 23/1. 1936.) Boeder.

Telefunken Ges. fiir drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin, KaOiodensiratd- 
rohre zum Fernsehen, Bildiibertragung, Oszillogrammaufnahmen. Das Innero uc
Rohre au f der der K athode zugewandten Seite der L e u c h t s u b s t a n z s e h i c h t  i s t  nu 
einer dunnen, fiir die K athodenstrahlen durchlassigen Schicht aus leitendeni Materia 
liberzogen. H ierfiir eignen sich besondera Metalle m it geringer D. u. E l e k t r o n e n a u s -  

tr ittsa rb e it, z. B. Ba, K , Cs, Jrg, d i e  infolgo ihrer hohen Emission von Sekuinuir- 
elektronen den schadlichen EinfluB etwa b e s t e h e n d e r  sta t. Aufladungen des Leucli - 
schirmes kompensieren. (Oe. P. 144 607 vom 12/12. 1934, ausg. 10/2. 1936. D. i i w-  
2/2. 1934.) R oeder-

Telefunken Ges. fiir drahtlose Telegraphie m. b. H., Berlin, Fluorexate&hvrm 
f i ir  Kathodenstrahlrohren. Das fluorescierende M ateriał besteht aus ZnS, Zn-Cd-oU > 
Zn-Mn-Sulfid, Zn-Cd-Mn-Sulfid oder einer Mischung dieser Stoffe u. wird gleichzei „ 
durch mehrere fremde Metalle dera rt aktiv iert, daB der Schirm beim Auftreileii 
K athodenstrahlen  weifles oder annahernd weiBes L ich t aussendet. Die aktivieK‘i>  ̂
Metalle kóimen z. B. Cu u. Ag sein. (Aust. P. 20 265/1934 vom 21/11- 1934, a „■ 
19/12. 1935. D . Prior. 12/12. 1933.) R oedf.R.

J. D. Riedel-E. De Haen A.-G., Berlin, Herstdlung von F luorescenzschm ^  
M an verw endet ais Leuchtm asse weitgehend gereinigtes ZnS-C dS, das m it PjrDie
yon Cu u . A g  in bekannter Weise ak tiv iert ist. Die hierm it hergestellten Leueiitsc 
eignen sich besonders gu t fiir BRAUNsche Róhren, da sie ein fast rein weiBes Licn 
senden u. die N achleuchtdauer gerade so lang ist, daB ein Flim m em  yenineoen 
(E. P. 440 350 vom 26/6.1934, ausg. 23/1.1936. D . Prior. 22/7. i933’> . ores.

Leonard Angelo Levy, London, Fluorescenzschinn. Ais Leuchtmasse fiir 
cenzschirme, insbesondere fiir Erregung durch R dhtgenstrahlen verwenaet ma 
Su lfid  m it 15— 40°/o C(fó'-Geh., das durch A g  oder A g  u . M n  in einer Konz. von ■ - p 
ak tiv iert is t u . Spuren von N i  zur Verhinderung des Naehleuchtens en^tha l •
440 818 vom 20/7. 1934, ausg. 6/2. 1936.) 1 '
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V. Anorganische Industrie.
A. G. Amelin, Berechnung von Konlaktapparaturen m il innerem Warmcaustamch 

zur Schwefelsaurefabrikalion. (Z. chem. Ind . [russ.: Shurnal chimitscheskoi P rom y- 
schlennosti] 13. 20— 24. Jan . 1936.) Sc h o n f e l d .

I. Kusminych und J .  Ssurkow, Die In tem itd t der Sdurebildung bei der Umsetzung 
ton schcefliger Siiure m it Nitrose. (Vgl. C. 1935. I . 3827.) Vff. lintersuchen den EinfluB 
der SOj-Konz. (P.SO2). der Saurekonz., der Temp. (50, 70, 90°), der linearen Gas- 
geschwindigkeit (F), der N itro sita t (CN2O3) u. der Berieselungsflaehe (L) au f die 
Intensitat §  der H 2S 0 4-Bldg. E s w ird folgende sum m ar. Gleichung abgeleitet (k =  pro 
Flaclieneinheit in  der Zeiteinheit gebildete Gcwichtsmcnge H 2S 0 4, wenn die iibrigen 
Faktoren =  I gesetzt werden): Q — k -P s o 2m(C$2o 3- V -L )aA. Zu beaehten is t, daB Q sieli 
nur auf fl. Phase bezieht. Die erhaltene Beziehung wird m it der von SCHULZ (C. 1934.
II. 2873) berechneten vergliclien, die von etwas anderen Grundlagen ausgeht. (Chimstroi 
[russ.: Chimstroi] 7. 473—79. 1935. Jekaterinburg  [Swerdlowsk.]) R . K . MiJLLER.

W. A. Plotnikow und W. K. Rasumow, Das F izieren des Luftstickstoffes im  
Fdde des Teslatransformalors. (Vorl. M itt.) Vff. besehreiben Verss. zum Fixieren 
von N2 im Felde der leuehtenden E ntladung eines Teslatransform ators un ter Bldg. 
von NO u. NO, u. finden, daB 1. die Ausbeute von der Temp. unabhangig ist, 2. ein 
groBer UberschuB an einer K om ponente des Gemisehes (N2) notwendig ist, 3. dio Aus
beute an NO bei groBem N,-Ubei'schuB 12,6%  bezogen au f 0 2 b e trag t u . 4. der Ver- 
brauch an Elektroenergie sich den theoret. W erten nahert. (Ukrain. Acad. Sci. Mem. 
Inst. Chem. [ukrain.: U kraińska Akadem ija N auk. Sapisski In s titu tu  Chemii] 2. 
23-30. 1935.) v . F u n e r .

Bertrand L. Johnson und B. H. Stoddard, PhospJiate. (Vgl. hierzu C. 1935.
1-1909.) Amerikan. W irtschaftsbericht 1934. (U. S. Dep. Interior. Bur. Mines. Minerals 
icaAook 1935. 1047— 62.) P a n g r it z .

Mikerow, Craphische Berechnung der Phosphorsdureherstellung nach dem 
'^ '‘U-tfdsuureverfahren. V f. g ib t Nomogramme zur Berechnung der bei einem bestim mten 
Uurchsatz an Phosphatm ehl u. bestim m ter Temp. benótigten Konz. u . Menge der 

(Chimstroi [russ.: Chimstroi] 7. 350— 53. 1935.) R , K . Mu l l e r .
W. I. Nikołaj ew, Einige Betrachtungen iiber den Ursprung der sulfalfreicn Kalisalz- 

ojerstatlen von Solikamsk. A uf Grund versehiedener Angaben iiber Salzablagerungen
6]0" 1®exPerimentellcr Unterss. d isku tiert Vf. verschicdene Theorien der Umwandlung 
es lermmeeres, bei der die m agnesium sulfathaltigen Sole in  solehe umgewandelt 

"erden, die dieses Salz n ich t enthalten . Vf. n im m t an, daB das Perm meer, wie alle 
^naerca Meere, n icht sulfatfrei gewesen is t u. daB seine Umwandlung w ahrend seines 
ejjnzen Bestehens u. bis zur volligen E introcknung erfolgte. (Ann. Inst. Analyse physic.-

Leningrad [russ.: Isw estija In s titu ta  fisiko-chimitscheskogo Analisa] 7 . 173
6 W T193^' Ak.ad - d. Wissensch., U raler A bt.) GERAS5IMOFF.

g ” • I- Nikołajew, Uber die Oleichgewichte der hydraliseken brom- und kaliumhaltigen 
W cme und die industrielle A m nulzung  der Sylvinite und Camallite von Solikamsk. 

k  ' 0L'ke der industriellen Bromgewinnung aus den sylvinit. u. cam allit. Ab- 
gerungen von Solikamsk werden die Loslichkeiten der ternaren Systeme:

I KCl-KBr-H20  m  KCl-MgCl2-H20
, 11 KBr-M gBr2-H20  IV  MgCl2-MgBr2-H ,0

den A i -'drat. Systems: V K 2C12 +  MgBr2 ^  K 2B r2 +  MgCl2 untersueht. AuBer 
'•ranh 'VSCn u ' ĉs*;cr Phasen werden an der letzteren D .-Bestst. sowie krystallo- 
von ' U Messungen angestellt. F iir das System I findet Vf. eine liickenlose Reihe 
stets R0m0r?^en ^ ' s°hungcn, u. da die sylvinitbildenden Sole marinen U rsprungs 
Du.% r,®n ™a^en, folgert er, daB dem natiirlichen KC1 ste ts K B r beigemengt sein muB. 
(P,r’ ,r'- lenge m fl. u. fester Phase wird durch den K oeff.: K  =  (B r' in fl. Phase)/ 
®ylvirrit Ŝ r  1’hase) bestim m t. Bei niederer Br-Konz., wie bei den natiirlichen

aus dieser Tatsache ergib t sich die Moglichkeit, 
Wereti* nrC lerunn des B r in gesatt. Lsg. dieses Minerals, B r aus diesem zu extra- 
-^bsehń'tt tem ^  dem System II I  analog; die Loslichkeitsisothermen weisen drei 
C  K ^sta llisa tio n  von K Hlg, von KHIg +  Cam allit, von C am allit.
Biederer R e' ne ununterbrochene Reihe fester Lsgg. auf. D er Koeff. K  is t bei 
hitiweKt r ',y-?nz- groB, was au f gute E xtrah ierbarkeit des B r aus natiirlichem Bischofit 
^■rhomb System V werden 3 Modifikationen des Carnallites festgestellt:

• arnaUit, 2. guadrat. CarnalJil, 3. rhomb. Br-Camallit, die nur in  bestim m ten
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Temp.-Bcreiehen existenzfahig sind. Bei Tem p.-Erhóhung wird das Gobiet 2 yer- 
kleinort u. boi + 80° yerschwindet es; bei — 10° yerschwindet dagegen Gebiet 3 u. bei 
—30° yersehwindet auch G ebiet 1. Aus seinen Unterss. folgert Vf., da(3 naturlich 
yorkommende Cam allite ste ts rhom b. C l-Cam allite sein miissen. F iir ihren Br-Geh. 
g ilt: K  ~  1,3. Beim Beginn der K rystallisation d iiifte der Br-Geh. hoher gewesen 
sein; solche Carnallite mussen sich ais prim are in groCerer Tiefe befinden. (Ann. Inst. 
Analyse physic.-chim., Leningrad [russ.: Isw estija  In s titu ta  fisiko-chimitscheskogo 
Analisa] 7. 135— 58. 1935. U. d. S. S. R ., Akad. d . W issensch., In s t, f. phys.-chem. 
Analyse.) GERASSIMOFF.

D. Adamowitsch, Die Konzentralion der Sole bei der Kochsalzdektrolyse. Vf. 
un tersucht d i o  W rkgg. einer E rhóhung der NaCl-Konz. bei der Elektrolyse yon dem 
iiblichen W ert 300 g/l au f 320 g/l. E s e r g i b t  sich eine Verbesserung der S t r o m a u s b o u t e  

bei gleichzeitiger H erabsctzung der Spannung, Ersparnis an  D am pf u . an  Anoden, 
wahrend ais N achteile etw as erhóhte Verluste an  NaCl u. NaOH  u. Verbrauch an HC1 
einzusetzen sind, diese Nachteile betragen jedoch kostenmaBig nur ca. 16% dea 
Gewinns. (Chimstroi [russ.: Chimstroi] 7. 481— 86. 1935.) R . K . Muller .

I. A. Korsehunow, Durchtrankung von Oraphilanoden m it Harz und Sleinkohkn- 
teer. Bei der NaCl-Elektrolyse werden dio angew andten G raphitanoden durch die neben 
Cl zur E ntladung komm enden O-haltigen lonen  zerstórt. An L ab o ra to riu m sy erss . 
w ird gezeigt, daB das zum Sehutz gegen diesen A ngriff je tz t ausschlieBlich angew andte 
Triinken m it Leinol m it naehfolgender Chlorierung in W. durch T ranken mit Stem- 
kohlenteer, Steinkohlenpech, Ozokerit oder dereń Gemischen m it nachfolgendor therni. 
Behandlung ersetzt werden kann. Auch die Benutzung von Bakelitlacken zum Tranken 
der Anoden ergibt gu te  R esultate. (J . chem. Ind . [russ.: Shurnal chimitschcskoi 
Prom yschlennosti] 12. 384— 88. 1935.) v . FuNER^

E. P. Partridge und A. E. Davis, Magnesium und sehie Ycrhindungen. (>
hierzu C. 1935. I . 1752.) W irtschaftsbericht 1934. (U. S. Dep. In terior. Bur. Mines. 
M inerals Yearbook 1935. 1165— 76.) P aNCRITZ.

Alden H. Emery und B. H. Stoddard, Talk  und Iiohspecketein (ground soaploiie). 
(Vgl. C. 1935. I . 1752.) (U. S. Dep. In terio r. Bur. Mines. Minerals Y e a r b o o k  19<J0- 
1069—81.) PANGR1TZ.

N. K. Kordę, Die Anreicherung der Sole m it Brom und die Gemnnung ton .Mo?" 
nesiumcldorid in  den Salzseen ton Perekop. D er Bromgeh. der Seen von Perwrop 
schw ankt je nach der Jahreszeit u. W itterung von 0,35— 2,35 kg Br/cbm. Vf. 
vor, die Sole bis au f 129° einzudampfen, wobei festes MgCl2-6 H 20  ausgesch ieden  wi > 
das ca. 11,5%  des B r eingeschlosscn en thalt. Die eingeengto Sole en thalt dann 3,<o ’r 
B r/cbm . D adurch sink t der Dampf- u. Cl2-Verbrauch bei yerdoppelter Leistung 
fahigkeit der KuBIERSCHKY-Kolonne. (Z. chem. Ind . [russ.: Shurnal chimitsches 
Prom yschlennosti] 13. 74— 76. Jan . 1936.) BaYE«•

A. M. Monosson, J. N. Gurjanowa u n d  A. I. Schattenstein, E nltoa#w rung * 
M agnesiumchlorid mittels fliissigem Am m oniak. MgCl2 • 6 H 20  w ird du rch  almiaWif 
E rh itz en  a u f  120° in  MgCl,• 2 H 20  u bergefiih rt, u . dieses d u rch  B ehandeln  m it ii. s 
in  MgCl2 • 6 N H 3 um gew andelt. B ei 15—30 g N H , p ro  1 g MgCI2 • 2 H aO is t das e r m | f  
P ro d . zu 2— 5 %  h y d ro ly siert. (J . chem . In d . [ru ss .: S h u rn a l chim itschcskoi iro ) ) 
sch lennosti] 12. 279— 81. 1935. KARPOW -Inst., L ab . f. ye rfi. Gase.) BAYER.

General Chemical Co., New' York, N. Y ., iibert. von: Harold O- C-
Grecnwicli, Conn., V. St. A., H erstdlung ton  Schwefddioxyd  durch Zers. ' ' o n .. aUf 
schlainm , indem der Siiureschlamm in einem von auGcn erhitzten Drehrohro 
geniigende Tempp. erh itz t wird, wobei sich S 0 2-enthaltende Gase u. ®in s
R iickstand (Koks) bilden. Die Zuftihrung des Saurcschlamms u. das Austrag 
C-Riickstandes erfolgen kontinuierlich. Vorr. hierzu. (Can. P - 349 293 VPP ,
1933, ausg. 2/4. 1935. A. Prior. 18/8. 1932.) , , n  w e e r ,

American Cyanamid &  Chemical Corp., Dcl., iib ert. von: Alphons O . J 
M ount Lebanon, Pa., V. St. A., Katalytische Ozydation ton  Schwe}ddioxya. a* lu 
lysator wird Diatomeenerde (I) yerw endet, dic m it einer V-Verb. inipragm e^^ 
wenigstens noch einen beschleunigenden S to ff en thalt. Beispiel: 300 ccm 1, er
90%  S i0 2, 4 %  A120 3 u . geringe Mengen an  Fe, CaO u. MgO enthalt, chungen
Lsg., die 76 g A12(S 0 4)3- 18 H 20  oder aąuiyalente Salze des Cu, Co, Ni oder 3 >retnpp. 
dieser en thalt, im pragniert. D aranf w ird die getrocknete M. geiormt u. \\7eise 
von 1860— 2100° F  calciniert, w orauf die Im pragnation  m it 27,2 g £savU3 i
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stattfindet, daB der gróBte Teil des Im pragnierungsm ittels au f der Oberflache bleibt. 
Mit diesem K ata lysa to r e rha lt m an 9f>—97,5% S 0 3. S ta t t  N aV 03 verw endet m an 
auch NH4V 03. Ais Beschleuniger lassen sich ferner noch Bi-, Cd-, Pb-, Ag-, Be- oder 
Alkali- oder Erdalkalisalzo yerwcnden. S ta t t  I  laBt sich m it dem  gleichen Erfolg 
Kieselgur benutzen. (A. PP. 2 029 530 u. 2029 531 beide vom 29/5. 1931, ausg. 4/2.
1936.) N it z e .

General Chemical Co., New York, iibert. von: Henry Joseph, Rosedale, N. Y.,
V. St. A., Katalysator fu r die bekanntc O xydation yon S 0 2 zu S 0 3, der aus einem 
Tragerstoff, wie Kieselgur, einer V-Verb., z. B. N H 4V 0 3, einer Alkaliyerb. u . einem 
Gummi, wio Tragantli-, K araya-K adayagum m i u. dgl. bestelit. Beispiel: 316 (Teilo) 
Kieselgur, vorzugsweiso vorher au f R otg lu t e rh itz t, werden m it 21 Traganthgum m i 
gemischt, in die 50 N H 4V 0 3 u. 56 K O H  zugesetzt werden, wrobei soviel W. zugegen 
ist, daB die M. yerform t werden kann. (A. P. 2 029 376 yom  13/3. 1931, ausg. 4/2.
1936.) N itz e .

E. I. du Pont de Nemours & Co-, W ilmington, Del., V. St. A., Reinigung von 
Schtcefdsaure, wio erschópfter N itriersaure yon organ. Śtoffen u. dgl., indem die H 2S 0 4, 
die wenigstens 60%  en thalt, auf 100°, yorzugsweise auf 140° wenigstens, e rh itz t wird, 
"orauf H N 03, besonders konz. H N 0 3, zugesetzt u . das Gemisch bei erhohter Temp. 
so lange erhitzt wird, bis die organ. Stoffe oxydiert sind. (E. P. 441452 vom  12/4.
1934, ausg. 20/2. 1936.) N itz e .

Atmospheric Nitrogen Corp., New Y ork, iibert. von: Frank J. de Rewal, 
Umillus, N. Y., V. S t. A., Herstellung von Wasscrstoff durch Zers. von KW -stoffen, 
wic CH4 in Ggw. von W .-Dampf, bei Tempp. von 450— 800°, yorzugsweise bei 450 bis 
°50 , u. in Ggw. yon K atalysatoren , die aus Pd  u. Mg-, Be-, Ti-, Th-, Ce- odor W -Oxyd 
"li r  3 ^Mtehen. Beispiel: C e02 95,5% , P d  2 ,5%  u. Cr20 3 2,0% . D as P d  wird im 
onn ^le(lium boi p H =  11 oder hoher au f die andoren Metellyerbb. gofallt. (A. P.
* 030 283 vom 13/4. 1931, ausg. 11/2. 1936.) N it z e .
. P -  W. Besuglow und I, A. Below, U. S. S. R ., Ocwinnung von Scliwefcl und  
tujWMdiforid. BaS wird m it S 0 2 behandolt, wobei eine Mischung aus B aS 0 4 u.

gebildet wird. Diese wird m it HC1 yersetzt u. der abgeschiedene S abfiltriert. 
as „ ltra t wird zwecks K rystallisation des BaCl2 eingedam pft. (Russ. P. 44538 

T°m 30/1. 1935, a u g g ,  31/ 10. 1935.) R i c h t e r .
^ “tschni institut po udobrenijam i insektofungisidow imeni prof. J. W. 

Mmoilowa, M. I. Dornisch u n d M . W. Sladkow, U . S. S. R ., Oewinnung von Calcium-
V osphaten. Phosphorite u . dgl. werden in  iiblicher Weise m it Mineralsauren zers., 

oraut die yom R uckstand abfiltrierte Lsg. zwecks Entfernung des H F  u. S i0 2 m it 
»"’• °^er ®a‘Salzen yersetzt wird. Dor N d. w ird abfiltriert u. das F il tra t in iiblicher
i .eise Kalkmilch yersetzt. H ierbei scheiden sich dio Ca-Phosphate in  g u t filtrier- 
hrer 0 ab. — 1001 der bei der Behandlung von A patit m it H 2S 0 4 erhaltenen, 
, ' a /o P j0 6 enthaltenden Lsg. w’erden boi 50— 60° m it 8 kg KCl yersetzt u . der 

‘ Łesehiedene Nd. abgetrennt. Das F il tra t w ird m it K alkm ilch yersetzt u. filtriert. 
wuss. P. 4 4 5 6 2  yom 1/3. 1935, ausg. 31/10. 1935.) R i c h t e r .
Horif*Ĉ S ^ ng‘neie r i11S & R esea rch  Corp. o f C anada, L td ., Canada, iibert. von: 
Schu f 7.reem an> Shawinigan Falls, Quebec, Canada, Oewinnung von Eisenozyd und
7 t j  ^  aus Schwefelerzen. P y rite  u. ahnliche Erze werden in feinzerkleinertem 
wwana nńt Hilfe eines Luftstrom es in  die O xydationskam m er eingefuhrt u. hier 
im Cf,Irner ^orerhitzung in zwei Stufen bis zur Schmelztemp. m it oxydierenden Gasen 
das e^ens*'rom behandelt. S soli hierbei restlos zu S 0 2 yerbrannt werden, wahrend
2 n ^ ,nene sich gu t zur V crarbeitung au f m etali. F e eignen soli. (A. P.

vom 5/3. 1930, ausg. 11/2. 1936.) H o rn .
Wrótnrf F a rben in d u s trie  A k t.-G es., F rank fu rt a. M., Hcrslelluiuj von Chromchlor- 
Ic-OM Un-%en j US Ferrochrom durch Behandlung m it Cl-Gas un ter Abdest. des gebildeten 
ninimt°v, Sek., daB 1. m an dio R k. bei Tempp. von 650° bis etw a 1000° vor-
unter T L , cn s‘c'1 c*n  Gemisch yon CrC)3 u. CrCl2 ergibt, u. das crhaltene Prod. 
maBirr j .  . B  au f m indestens 250° abkuhlen laBt, 2. m an das Ferrochrom zweck- 
bildoten un^ aufenden Tromm el einen Cl-Strom entgegenwandem  u. die ge-
falfen laBfc°q i' C^ romchloryerbb. in  einen yor L u ftzu tritt geschutzten K iililschacht 
miseht an ’ ,iS F erTochrom  in zerklcinerter Form  u. gegebenenfalls m it Sand ver- 
halb der i f tP i r  w“'^> u - 4. m an das noch h. R k.-Prod. zweckmaBig noch inner- 

Kk.-llammer selbst so hoch erh itz t, daB es yollig in  CrCl2 iibergeht. H ierzu
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w ird eine entspreehende Vorr. beansprucht. (D. R . P . 624 425 KI. 12 m vom 30/7.
1926, ausg. 22/1. 1936.) N itze .

J. R. Geigy A.-G.. Basel, Enlfernung fon  Eisen aus sauren Chromsalzlósungcn. 
W eitere Ausbldg. des Vcrf. nach H aup tpa t., dad. gck., daB das FeSO,, aus einem 
schwefelsaurcn Lósungsgcmisch m it Chrom sulfat, insbesondere aus einem sauren Auf- 
sehlieBungsgemisch von FeiTochrom, welches au f eino B asizita t von etw a 10% u. auf 
einen Cr.,03-Geh. von 14,5— 16 G ewichts-%  gebraclit ist, krystallisiert wird u. aus 
dcm F iltra t, gegebenenfalls nach weiterem BasischsteLien m it Chromliydrosyd, der 
R est des Fe m it /?-Naphthalinsulfonsaurc gefiillt wird. (Oe. P. 144 361 vom 25/3.
1935, au sg . 25/1. 1936. D. Prior. 9/4. 1934. Zus. zu Oe. P. 135 05 4 ; C. 1933. II.
4389.) H o r n .

General Chemical Co., New York, N. Y., ubert. von: George Stevens Simpson, 
Plainficld, N. J . ,  V. St. A., Iieinigcn von Zinkchlorid. ZnCL, welches m it Ammonium- 
kaI7.cn, insbesondere m it N H 4Ci verunreinigt ist, wird m it H N 0 3 versetzt u. bis zur 
Zers. der Ammoniumsalze erh itz t. Die Zers. findet bei ca. 210° s ta tt . Durch Erhitzen 
a u f  ca. 325° soli das ZnCl2 in rcinstem  Z ustand gewojmen werden. (A. P. 2 030 273 
vom 13/9. 1933, ausg. 11/2. 1936.) H o k n .

YI. Siłicatchemie. Baustoffe.
H. J. Karmaus, Die letzte lechnisclie Enluńcklung im  Emaillicrbetrieb. Zusammen- 

fassender P aten t- u. L iteratu rberich t. (Em ailw arcn-Ind. 13. 105—09. 114—18.
1936.) PLATZMANN.

Richard Aldinger, Die Emailłierung ron Badcófen. N ach zuniichst allgcmcincn
B etrachtungen iiber die A rt des Bleches, die an  dieses zu stcllenden A nforderungen  u. 
seine Vorbchandlung werden die Grundemailversatzc, bei dencn ein groBes Erweichungs- 
intervall entsteht, beschricben. F iir das Dcckcmail werden ebenfalls dic A nforderungen 
zusam mcngestellt. E s soli gu t ge triib t sein u. d a rf keine zu hohe Einbrenntcmp. DC' 
sitzen, um  der Cefalu- des Verziehens entgegenzuwirken. Antimonoxyd liefert ais 
W eiBtrubungsm ittel gutes, stoB- u . schlagfestes Deckemail. E s werden Mitteilungcn 
gem acht iiber dio Rohmischungen, dio chem. Zus. der Versatze u. die zugehóngen 
Muhlenversfiitze. AbschlieBend werden dann dic eigentlicho E m a ila u f tr a g u n g  u. 
E inbrennen bei einer Muffeltemp. von 850— 880° behandelt. (Keram . Rdsch. Kunt • 
keram ik, Feinkeram ik, Glas, Em ail 44. 111— 13. 141—42. 5/3. 1936.) PLATZMANN

Otto Wahle, Zur Prilfung von Beizbddem im  Emailliencerk. Da eine  an ao  ■ 
K ontrollc der Beizbiider im Betrieb kaum  d u rc h fu h rb a r  ist, b e g n u g t m a n  sieli nicis 
m it d e r  Best. der D. der Beizlsg. E s w u rd e  d ie  Anderung der D. in  Ą b h an g ig k e it \ oi 
d e r  Amcicherung d e r  Salzsaure an Eisensalzen verfolgt. (Angew. Chem. 49. 220— 
28/3. 1936. Sornewitz b . MeiBen, M aterialprufstelle S iem cn s-E le k tro w iirm e  u. •
b . H.) PLATZMANJ*.

W. Bali, Fiirboxyde und ihre BeeinflufSbarkeil durch Anderungen in  der 
zusammenselzung. (Shcet- Metal Ind . 10. 145— 46. 148. Febr. 1936. — C. l»oo-
2798.) P la tzm an?..

P. Gilard und L. Dubrul, Einfiihrung in die K enntnis der 
in  kieselsaurehaltigcn Glasem bei hoher Temperatur. Die V iscositat von Fil. \n) 
sich m it der Temp. angenahert nach der Form cl t/ — a cP!T oder log ,u die
wo T  die absol. Temp. u. a, b, A  u. B  K onstantę bedeuten. B  ist definiert <Wri: 
Gleichung B — Cv (M  ó)Vi/(7, wo Gv die spezif. W annę, M  das Mol.-Gew., o 1 
u. C eine K onstan tę  bedeuten. die den W ert 0,0213 ha t. Die Vff. berechnen aus . o 
raturangaben fiir drei verschiedene K alk-M agnesia-Natronglaser fiir ve£fe * j-iir 
Tempp. die entspreehenden D.D. u. spezif. W arm en, u. aus ilmen dic , °  'jń ojj 
ein groBeres Tem p.-Intervall. F iir ein Glas von der Zus. SiO.> 09,7370,-^^2'J “
CaO 9,05, R 20 3 0,18 ergab sich fur 1300° ein Mol.-Gew. von 4410, fiir 500° 74 bUU. v
Anderung des Mol.-Gew. von der Temp. kann allgemein w i e d e r g e g e b e n  werden ^ 
dic Gleichung M  =  q er/T, wo q u. r K onstan tę  bedeuten. Dieso Konstanten ^  ^ 
fu r die einzelnen Gliiscr bestim m t, fiir das obige Glas ergab sieli q =  "  ' . u" l^achten 
fiir den Temp.-Bereich von 1300— 509°. Dic Durchmesser der kugelfornug g „_Scm 
M olekulaggregate ergab sieli fiir dieses Glas zu 9 X 10-8 cm bei 1300°, u. 
bei 500°. (Buli. Acad. roy. Belgique, Cl. Sci. [5] 22. 219— 30. 1 9 3 6 . .t a(^ait.

W. A. Rybników, Cyanituberziige an Glaswannen mit hohem Schicbt,
Glaswawien, die nach dem Stam pfvcrf. hergestcllt werden, sollen m it ein
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bestehend aus C yanit (Al2S i05) u. Ton m it Zusatz von Feldspat oder Wasserglas ais 
FIuBinittel versehen werden (M engenverhaltnis: 20—30%  Ton, bis 5%  FluBm ittel). 
Probckórper aus Cyanitmiseliung haben hohe Festigkeit (500— 850 kg/qcm), 5,9— 9,0%  
W.-Loslichkeit u. H itzebestandigkeit bis 1710— 1735°. Probestiickc aus Scham ottc 
mit Cyanituberzug ertragen 10-maligcn Temp.-W echsel von 15 au f 850°. (Keram ik 
u. Glas [russ.: K eram ika i Steklo] 1 2 . Nr. 1. 12— 14.) B a y e r .

N. 6 .  K asn ak o w a , Petrographische Unicrsuchung des Zonendinas aus dcm Glas- 
schmdzofen. Bei Venvendung von D inasstcinen im Glasschmclzofen bilden sich im 
Verlaufo der Sehinelze Zonen aus, un ter denen aber im Gegensatz zum Martinofen 
die Cristobalitzone fehlt. Dio Tempp. sind im Glasschmclzofen niedriger u. der Angriff 
durch Alkali schwachcr ais im  Martinofen. Dementsprechend kónncn auch dic An- 
forderungen niedriger gcstellt werden. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 3. 
<i67—71. 1935. Leningrad.) R . K . M u l l e r .

Ju lius L am o rt, Magnesitsteine in  der Glasindustrie. Eigg. der Magnesitsteine 
mit hohem u. niedrigem Eiscngeh. Anwendungsbeispiele an  Glasofen: Schutzbelag fur 
Wanuenbóden, Brenner u. Oberbauwande, G ittersteinc. Ver\vendung anderer bas. 
Baustoffc. (Feuerungstechn. 24 . 40—-41. 15/3. 1936. K arlsruhe.) P la tz m a n n .

L. M. B lum en, Fcuerbestaiułige Ausmauerung ais Schutzschicht gegen die Zer- 
eidrung von Schamottewaren. Zum Schutz der Scham otto gegen den Angriff von Glas- 
Klunelzen wird eine Schutzschicht, bestehend aus Scham ottc, Ton, W asserglas u. 
Korund, aufgebracht. Die Eigg. von Probekórpern aus diesen Mischungen nach dem 
Brennen bei 1450° werden m itgeteilt. W asserglas d ien t ais FluBm ittel u. gleichzeitig 
W8 »Mineralisator“ bei der Mullitbldg. Zwischen der unterUegenden Scham ottc u. der 
auBeren Schutzschicht findet ein A ustausch von Beslandteilen dui'ch Diffusion s ta tt . 
(Ceramics and Glass [ru ss.: K eram ika i Steklo] 11 . N r. 9. 9— 16. Sept. 1935.) B a y e r .

B- N. (Jak, Das Brennen von Stalinogorsktonen in Hofmannofen. Dio untcrsuchten 
ioiie bereiten beim Brennen Schwierigkeiten infolge ilires verhaltnismaBig hohen 
t -̂Gch. Das Brennen gelingt aber bei Verwcndung von Hofmannofen un ter Zufuhr

Luit durch W indblasevorr. (Feuerfeste Mater. [russ.: Ogneupory] 3. 690— 95.
R . K . M u l l e r .

.. Tontschelf, Vom Verziehen glasiertcr WandplaUen im  Glatlbrand. Dic konvcxe 
'erkrummung von S teingutw andpiatten w ird durch die ungleichen Ausdehnungs-
I von M. u . Glasur hervorgerufen; die M. besitzt den hoheren Ausdehnungskoeff. 
e 8roBer die Differcnz ist, um so starkere Verkriimmung erfolgt. Dio Fehler lassen sich 

^cnneiden durch Verringerung des Quarzgeh. der M., H erabsetzung der Mahldauer 
es (Juarzes, Erhohung des A nteils der aus K aolin stam m enden Tonsubstanz, Er- 
ohung des Feldspatgeh. u. H erabsetzung der R ohbrandtem p. G lasuranderungcn 
wpłehlen sich nicht, doch is t diinnerer G lasurauftrag von Vorteil. LaBt sich eine Glasur- 

nicht vermcidcn, so is t eine leichtfl. anzustreben, die bei niedrigerer Temp. 
Ł i ? £ 5 m it (Keram. Rdsch. K unstkeram ik, Feinkeram ik, Glas, Em ail 44 . 150— 51.

A ti • P la tzm a n n .
U Paoloni, Elektrisch hcrgestcllte feuerfeste Stoffe. Uberblick iiber Eigg., Normen, 
Muli ł" ’ ,® nzeN)C8Prech u n g : Quarzgut, geschmolzenes A120 3 (Sinterkorund), Sillimanit, 
"n-a . u  ™*'romagn®sit, syn thet. Spineli, Siemensit, synthet. Forsterit, SiC, Elektro- 
brapmt, (Corriere d. Ceramisti 16 . 9. 39 Seiten bis 284. 1935.) R , K . M u l l e r . 
mdrn i b u k o w s k i ,  M. G. T sc h e m ja k  und S. S. S h ito m irsk a ja , Zahigkeit ton  
Diai enen G&steincn. Die Temp. der beginnenden u. vólligen K rystallisation  von
(alt ivw>r\ Basalt m it Zusatzen von 2— 10°/„ Fe2Oa, N a20  (ais NaCl), M n02, MgO
tastir (ais K alkstein) u. CaO - f  MgO (im Y erhaltnis 3 C aO : 2 MgO) wird
lassen ^  W ahrend dic Zusatze bei B asalt dic K rystallisationstem p. unyerandert 
Methiul .r er^°l*en> erniedrigen bei D iabas alle Zusatze. Die Zahigkeit wird nach der 
inahV]e i ° lVRlAEGUŁES bestim m t u. m itte ls der bekannten Zahigkeit einer Glassorte 
sind i j ^ n um8crc(-'hnet. Dic r j -T -K urven  fiir D iabas u. B asalt bei 1150— 1350°
CaO ■ .® as (die Sclimelzcn sind ,,kurz“ ). Zusatze von 6%  M n02 u. 6— 10%  
bei f'.’° Zahigkeit bei D iabas. Bei B asalt erhóht ein Zusatz von 6%  M n02
vfrrinpPr “ ^ ig k e it. Dagegen w irk t auch bei B asalt CaO-Zusatz bei allen Tempp.
Glasiusn ( cramik u - Glas [russ.: K eram ika i Steklo] 12 . N r. 1. 22— 27. 1936.

B w u  , B a y e r .
1753.) AńJr̂ i s’ ?• B agley  und  E. T. Shuey , Zement. (Vgl. C. 1935. I. 
Interior' -RCn ^ irtsch a ftab e rich t (1934). Technolog. F ortscbritte . (U. S. Dep.

• aur. Mines. Minerals Yearbook 1935. 883— 909.) P a n g r i t z .
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A. S. Boldyrew, Die Entwasserung von Zemenlschlamm in  der AR-Zenirifuge. 
Vf. untersucht dio A nw endung einer von Abr a m o w itsc h  u . R e im e r  konstruierten 
,,A R “ -Zentrifuge, bei der ein Siebkonua au f eine in K ugellagem  laufende Welle auf- 
gesetzt ist. Dio Entw asserung kann in kiirzester Zeit (V2— 1 Min.) von 42,5 auf 29,5% 
durchgefiihrt werden, bei weiterer Entw asserung werden in 25 Min. 24,5%  erreicht. 
Im  F iltra t finden sich feste Anteile in einer Menge von 0,4 g /l entsprechend einem 
Verlust von 0,01%  an Festom. (Zement [russ.: Zement] 3. N r. 9. 21— 24.1935.) B . K.Mu.

W. N. Jung, Mełhodólogie der Berechnung des Rohstoffgemisches. Theorie und 
P raxis des Brennens. Vf. e ro rte rt die Frage der CaO-Absattigung in  don Komponenten 
des Portlandzem entklinkers: 3 CaO- S i0 2, 2 CaO- S i0 2, 3 C a 0 -A l20 3 u. 4 CaO • Al; O,- 
Fe20 3; fiir dio theoret. Zus. erg ib t sich das V erhaltnis 100 CaO/(2,8 S i0 2 +  1,65 A120 3 +  
0,35 Fe20 3). Die Entw . der Zus. w ahrend des Brandes im Drehrohrofen in  Abhangigkcit 
von der Temp. wird eingehend besprochen un ter besonderer Berucksichtigung des 
Dberganges von 2 C a 0 -S i0 2 in 3 CaO - S i0 2. Die U nterss. ergeben, daS obige Forrael 
zu ersetzen ist durch 100 (CaO — CaOfrei —  0,7 S 0 3)/2,8 (S i02 —  S i0 2uni. +  1,65 A1203 
+  0,35 F e20 3). (Zement [russ.: Zement] 3. N r. 8. 4— 18. 1935.) R . K . M uller.

W. A. Kind, Die Berechnwtg des Rohstoffgemisches j u r  die Hersłellung von Portland- 
zementhlinker. In  weiterer A usarbeitung der Form el von K u h l  kom m t Vf. zu folgender 
Gleiohung fu r das V erhaltnis der au f 1 Gewichtsteil Ton zu yerwendenden Gowichts- 
te ile K alkstein: x  =  [(2,8 S i0 2- S K  +  1,65 A120 3 +  0,35 F c j0 3) —  CaO] . . .  (Ton)/ 
[CaO —  (2,8 S i0 2- S K  +  1,65 A120 3 +  0,35 Fe20 3) ] . .  . (Kalkstein), wobei S K  don 
Sattigungskoeff. dars te llt; dieser is t gegeben durch S K  =  [CaO — (1,65 A120 3 +  
0,35 F e20 3)]/2 ,8  S i0 2. (Zement [russ.: Zement] 3. N r. 8. 19— 24. 1935.) R. K. Mu.

R. W. Carlson, Chemie und  P hysik  der Belonschwindung. Die Schwindung von 
Beton ist gróBer, ais sich aus den relativen Mengen der Zuschlagstoffe u. des Zeracnt- 
breis im B eton erw arten laBt. Dieser Befund wird au f die Vergr6Berung des Schwind- 
maBes besonders durch Hohlraum o um die K ornchcn der Zuschlagstoffe erklart. Audi 
naeh einer Austrocknung durch 4 Monate zeigte sioli n u r in einer Schicht von 10 cm 
Dicke an der Oberflacho der Betonproben eine Schwindung. Die W.-Abgabe des 
C3A -iiH jO  beim A ustrocknen u. die besonders hohe, m it diesem Vorgang verbundene 
Schwindung kann wegen der geringen Menge dieser Verb. im  n. Portlandzem ent keuien 
entscheidenden EinfluB besitzen. Die Fahigkeit zu echten Vol.-Anderungen wird nur 
den Gelen zugeschrieben, aber fiir krystalline Prodd. vem eint. Deshalb niiisse L., 
naeh der E rhiirtung eine groBere Schwindung zeigen ais C3S, bei dessen Erhartcn auc 
krystall. Ca(OH)2 gebildet wird. Die jungfrauliche Schwindung beim erstmabgen Aus
trocknen von Zcm entm orteln w ird nur dann nich t durch eine spatere W.-LagerL"’|  
wieder ausgegHchen, wenn die ersto Austrocknung vor vollstandiger Hydratation 
Zements sta ttfand . D er Zugbeanspruchung beim Schwinden des Zementleims beu 
Austrocknen s teh t die Beanspruchung der n icht schwindenden groben Zusclilagsto 
au f D m ck gegentiber, so daB die ersten Schwindrisse im Beton zwischen groBcn Gestem 
teilen auftreten . Heilen dann diese Bisse durch Neubildung von Gel u. Oa('u k 
aus noeh unzers. Zem entkom chen aus, so kann bei W iederwasserung von Beton sc 
Lange sogar gróBer werden, ais sie im frischen Z ustand betrug. F iir diesen abno 
Fali werden fiir 1 : 2 -  bis 1:  2,85-Mortel m it 7—41%  Porenvol. B e i s p i e l e  beigebracm- 
Evakuieren allein ha tte  aber keinen bemerkenswerten EinfluB au f den Porenge . 
M órtel u . ihre Schwindung. Die hohe Betonschwindung wird au f  Hohlraume^un 
Zuschlagstoffe u . eine piast. D cform ation diinner B indem ittelschichten zwnscn 
Gesteinsteilchen zuriickgefiihrt. D as piast. FlieBen der Bctone un ter Bclastui g 
durch  eine W .-Abgabe des liydratisierten Zements verursacht. (Proc. Amer. boc- 
M ater. 35. P a r t  I I .  370— 79. 1935.) E lsn er  v . Grono» -

H. S. Mattimore und G. A. Rahn, Untersuchung iiber Zerseizung von B  o> ■■ ^
U rsachen fiir die Zerstórung zahlreicher B etonbauten in  Nord-Pennsylvaiuei ^ c[1 
untersucht. E influsse der Zus. der Betone, der W itterung u. des pH;” erts p ortiand- 
werden diskutiert. E ine Zementmarke, dereń chem. Zus. von der iiblichcn n. 
zemente n ich t abwich, zeigte eine erheblich hohere Em pfindlichkeit 8 ^ e? \r ^ ( ,cr- 35. 
rungseinfliissen ais ein anderer n. Portlandzem ent. (Proc. Amer. Soc. Test.
P a r t n .  410— 20. 1935.) E lS i;ER  V‘ 000 cbm

I. L. Tyler, Beton am N orrisstaudamm. D a fiir die H erst. von ca. , ,jrje5. 
Beton fiir den N orrisdam m  nich t geniigend naturlich  gekórntes S tanm a
sand) zur Verfiigung steh t, miissen 2 Mili. Tomien Dolomitgestein m aer i^a ^ uf. 
Stelle bei Knoxville (Tenn.) gebrochen werden. Die bis ins einzelne besc
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bercitungsanlagc liefert 4 Splitt- u. 2 Sandkom ungen. Der Beton wird in  3 Mischorn 
mit jc 2,3 cbm In h a lt gemisoht, die Mischzeit kann nich t weniger ais 2 ’ /2 Min. betragen. 
Die Feuchtigkeit im Fcinsand wird laufend elektr. kontro lliert u. danach die Menge des 
zugesetzten W. bemessen. Durch V ibration des eingebrachten Betons m it 4800 s ta t t  
3600 StoBen/Min. konnte Zem ent eingespart werden. Die Baustelleneinrichtung wird 
cingehend beschrieben. Ais B indem ittel wird ein Zement m it 8%  C3A, 35— 55°/o C3S 
u. einer Mahlfeinheit von 1750— 1950 qcm/g, gemessen m it dem  WAGNER-Turbidimcter, 
benutzt. Die W arm eabgabe im Bauwerk je  1 g Zem ent u. bei der Messung im L abo
ratorium lag zwischcn 75 u. 85 cal/g innerhalb von 28 Tagen. Dio KomgróBo der Zu- 
schlagstoffe im D am m innem  ging bis zu 15 cm, im  bew ehrten Beton bis ca. 4— 7 cm. 
Die W .-Zementfaktorcn betrugen 0,56—0,67. E tw a 150 W iderstandsthcrm om cter 
sind im N orris-Staudam m  eingebaut, das Temp.-M aximum lag bei dem einen m it- 
geteilten Beispiel (MeBstelle im D am m kem , 46 FuB von seiner Oberflache entfernt) 
nach 3 Monate langer E rhartung  urn 22° uber der Anfangstemp. yon ca. 15°. (J . 
amer. Concrete In s t. 7. 285—97. Jan ./F eb r. 1936.) E l s n e r  v . Gr o n o w .

Hugh C. Hoss, Einlieitlićhkeit von Beton, bezogen a u f einen Mittelwert der Festig- 
hii. — Auswerlung von 13 000 Bamlellcnprufungcn. A uf G rund einer sta tist. Aus- 
"ertung zahlreicher Probekorper, die au f B austellen hergestcllt wurden, werden Dia- 
gramme fiir den zu erw artenden Prozentsatz der Proben abgeleitet, die den Sollwert 
der Druckfestigkeit n ich t erreichen. Aus diesen Diagram m en is t fem er ersiehtlich, 
um wieyiel Prozent dio durch Vorverss. im  Laboratorium  erm itte lte  D ruckfestigkeit 
iiber der Sollfestigkeit des Bauwerksbetons liegen muB, d am it ein bestim m ter Prozent- 
*stz von auf der Baustelle hergestellten Probekórpem  diesen Sollwert sicher crreicht. 
Bei Betonen m it geringen Festigkeiten sind die Streuungen in  der D ruckfestigkeit 
gro Ber ais bei hochwertigem Beton u. deshalb muB bci ihnen zur Erzielung der gleichen 
Ireffsicherheit bzgl. der Festigkeiten eine grofiero t)berdim ensionierang vorgesehen 
werden. Wenn m an, wie cs in  der A .S.T.M .-Vorschrift C 94—35 vorgesehcn ist, beim 
Ijezug fertig gemischten Betons au f der Baustelle fu r 90%  aller Proben 90%  der 
garantierten Festigkeit erreichen will, muB die ,,Festigkeitsreserve“ 8,5— 13,5%  der 
garantierten Betonfestigkeit betragen. In  USA. sali m an bislang m eist eine um  15%  
nóhere Festigkeit fiir den B eton vor, ais verlangt wurde. Dieser Spielraum geniigt 
m Betonfestigkeiten von m indestens 200— 250 kg/qcm  u. sollte fiir Beton m it ge- 

ringercr Festigkeit au f 20%  festgcsetzt werden. (J .  am er. Concrete In s t. 7. 277— 84. 
•Jan./Febr. 1936.) E l sn e r  v . Gro n o w .

Ł. H. Koenitzer, Bestimmung des Elastizitatsmoduls und der Poisonschen Kon- 
rnte an 14 Tage bis zu 4 Jahren altem Beton. Ais Fortsetzung der A rbeiten von COBLK 

■ '  ^ er- Soc. Test. Mater. 31 [1931]. I .  399) w ird K iessandbeton, Beton m it K alk- 
Sandstein u. F lin t ais Zuschlagstoff un tersucht fiir W asserzementfaktoren von 

Der E lastizitatsm odul von 4 Jah re  altem  B eton war n ich t wesentlich von dem 
, c. ,1’ Tagen.Erhartungsdauer beobachteten unterschieden. POISONS K onstan tę  steigt 
i J h  i5 t iZU e*nem Altcr des Betons von 56 Tagen u . n im m t dann wieder bis un ter den 
Ue' ??en ę ^ ic h te n  W ert ab. K iessandbeton, der feucht gepriift wird, besitzt einen 
Sind^r'1' ;'^M,-i7.itatsinodul, ais wenn ausgctrocknete Probekorper untersuoht werden. 
Die l t "??°hlag8toffe grob gebrochenes Gestein, so k eh rt sich diese Bcziehung um. 
abhi • ■ ®=‘ ®r ®®f°ne sind som it in bohem MaBe von der A rt der Zuschlagstoffe
<tader3P ’̂i  Seringer der K om durehm esser der Zuschlagstoffe ist, um so weniger 
(Pr * ^cr E lastizitatsm odul des Betons bei Anderungen des W asserzementfaktors.

Th ? er' Soc- T est- Mater- 3 5 - P a r t 11 • 399— 409. 1935.) Elsn er  v . Gronow . 
Arhe t - Ĉ ’ P °T°ser Beton. E ine Zusamm enstellung der heutigen u. friiheren 
(Zem* Sł'n!fen zur H erst. porosen Betons au f Grund der deutschen Paten tlite ra tu r.

n r  151~ 54. 190—91. 207—09. 262— 63. 276—78.1936.) E l sn e r  v. Gro n o w .
C. iQQ*Tr ,? owles und A. T. Coons, K alk. (Vgl. hierzu H a t m a k e r  u. Coo ns,
1935 QR7 ^  B ericht 1934. (U. S. Dep. In terior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 

p P angri t z .
(U. R an i  t  Tyler und R . w . M etca lf, Gips. (Vgl. M e t c a l f ,  C. 1935- I . 1754.)

j  P1 Interior. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1935. 949— 66.) PANGRITZ. 
(0uatr,r n ma> Wirhung von Knochenleim a u f die hydraulischen Bindemittel. 
1289 ) Sr' Chim- ind - Paris 1934- Commun. 2. 6 Seiten. 1935. —  C. 1936. I .

jyj A w _ E l s n e r  y . Gro n o w .
Terschied Kalk-Mergelbindemittel. D ie U nters. der Bindeeigg. von

enen Kalk-Mergelgemischen zeigt, daB der untersuchte Mergel, tro tz  seines
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geringęn Geh. an  S i0 2 (6,l°/o), ais eine selw ach hydraul. Bcimischung zum K alk wirkt. 
-Dio optim ale Dosierung in bezug au f mochan. Feśtigkoit liegt bei einem ca. 10-inal 

Kalkgeh., ais in bezug au f die Umwandlung der im Mergel enthaltenen 
j 2 Galciummotiosilical, was au f  die yorwiegende Bcdeutung der Oberflacheneigg. 

der Ausgangsstoffe gegeniiber ihrer chem. Zus. in bezug au f dio mechan. Eigg. der 
-Bindemittel hinweist. Der untersuchte Mergel woist boim Anfeuchten m it W. auf der 
Gienze W .-Mergel ein elektrokinet. Potontial m it negativem Vorzeichen auf. Nach 
genaueren U nterss. diirften Kalk-M ergelbindemittcl wegen ihrer groBeren Wirtschaft- 
in n n  Verwendung finden. (Baum ater. [russ.: Stroitelnyo Materiały]
1936. Jsr. 1 . 45— 48. Jan .) G e r a s s im o f f .

H a lle r , Neuere Untersuchungsergebnisse iiber Riittelbeton bei Straflenbauten in
o  ̂land  von Bildorn u. D iagrammcn wird uber gute Ergebnisse boim Bau

von StraBon m ittels R iittelfertigern berichtet. (Asphalt u. Teer. StraBcnbautochn. 
35. 527— 29. 1935.) C o n s o l a t i .

R o w at, StmfSenverfest>gung m il gctcohnlichem Salz. Durch Zusatz von 
Kochsalz zur Mischung aus Kies oder gebroehenem Gestein m it Sand u. Ton lasscn 
sich wassergebundene, gewalzte StraBendecken von groBer Staubfreiheit u. iiberlegener 
mechan. 1 'estigkeit heretellen. Erfolgreiche Anwendung bisher in den Ver. Staaten u.
Canada. (Engng. Contract Rec. 50. 200—01. 11/3. 1936.) P l a t z m a n n .

— Die Einwirkuug von Salz ais Slraflenstabilisator. (Vgl. vorst. Ref.) Da Ton 
KiesstmBen m it wechselnden Feuchtigkeitsbedingungen groDen 

yol.-Anderungen ausgesetzt ist u. daher die H aftung am  Zuschlag yerloren geht, hat 
sich Kochsalz ais Zusatz bew ahrt. Die W rkg. beruh t offenbar darauf, daB m it Kochsalz- 
lsg. yersetzter Ton eine groBere, feuchtigkeitsspeichernde K ra ft besitzt. Ferner werden 
elcktrolyt. W rkgg. angenommen, die darin  bestehon, daB die gelartigen Filmc, dic die 
lon teilehen  umgeben, derart verandert werden, daB die M. in engeren K ontak t konunfc 
u. diinnoro wio zahere Filmo bildet. (Engng. C ontract Rec. 50. 201—02. 11/3. 
1936.) P l a t z m a n n .

W. S. Housel, E in  Penelrationsterfahren zur Messung der Bodenfestigkeit. 
(Proc. Amer. Soc. Test. M ater. 35. P a r t U . 472— 90. 1935. Ann Arbor, M ich.; Michigan 
S ta te  H ighw ay D ept. u. Univ. o f Michigan.) PLATZMANN-

Soc. an. Grandes Tuileries de Nemours, Frankreich, Herslellmig harter keramischcr 
Gegenstande aus einem Gemisch aus sedim entaren u . vulkan. Gesteinen. Beispielsweise 
wird Ton, welchcr 55 (Teile) Si O ,, 21 AI20 3, 10 Fe20 3 u . 14 sonstige Vcrunreinigungen 
enthalt, m it zerkleinerteni B asalt gemiseht. D er M. konnen 5 %  Quarz oder alkali- 
haltige FluBm ittel odor beide Stoffe zugesetzt werden. Die M. wird bei etwa 1200
gebrannt. (F. P. 788 194 vom 6/7. 1934, ausg. 5/10. 1935.) HOFFMANN.

Schiitte Akt.-Ges. fiir Tonindustrie, Minden (E rfinder: Theodor Schumann, 
Heisterholz), W estf,, Erzeugung eines Oberzuges vom AusseJien der terra sigdlataauj 
keranmehen Gegenstdnden. Eine m it Hilfe yon Verfliissigungsmitteln bereitete l®1*" 
aufschlaminung wird durch Zugabe von Eis au f  eine D. von 1,2 u. darunter gebracht. 
D er nach dem Absitzen abgezogene Schlamm wird zum Oberziehen der zu yerzierendcu 
getrockneten keram . Formlinge benutzt, die dann gebrannt werden. Die abgetrcm itc 
lonaufschlam m ung kann vor ihrer Yerwendung durch Eindam pfen e in g e d ic k t 
Ih r  kfinnen auch noch farbende Metalloxyde zugesetzt werden. (D. R- P• 62611* 
KI. 80 b  T om  3/6. 1934, ausg. 29/2. 1936 u. F. P. 790 776 vom 31/5. 1935, ausg. 27/1
1935. D. Prior. 2/6. 1934.) H o f f m a n n .

E . J . L ay ino  & Co., Philadelphia, iibert. von: G ilbert E. Seil, Conshohockcn. 
P a ., V. S t. A., Behandcln von Chromiterz. Chromiterz wird zwecks Herbeifuhrung cme 
R ekrystallisation au f otwa 3100° F  e rh itz t; bei dieser Temp. stellt sich zwischen dcm 
Ęrz u. der G angart ein physikal. u . chem. Gleiehgewicht ein. Die Vcrunreinigungen 
sind gleichmaGig iiber die Óberflache der Chrom i t k rys ta 1 Ie yerteilt. Die so oe''^""ńp 
M. laBt sich f i ir  feuerfeste Zwecke u. zur Herst. von Schleifstoffen yerwenden. (A- 1
2 026 255 Yom 27/5. 1935, ausg. 31/12. 1935. Can. Prior. 24/10. 1934 und 2 028 01/ 
vom 27/5. 1931, ausg. 14/1. 1936.) ' HOFFMANN-

M ag n es ita l G. m . b. H ., Deutschland, Herstdlung abschreckfester feuerfester St»M^ 
Stampfmassen und Mórtel. Zur Vermeidung der Bldg. von Spannungsrissen sine 
keram . MM. durch E inschnitto oder Trennflaclien w abenartig unterteilt. Die ® P 
achse deswabenartigenG ebildes soli in  R ichtung des durch d i e  A b s c h r e c k u n g e n t s  e
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Wanneflusses liegen. Zwccks H erst. derartiger keram . Gegenstando werden vorgeformte 
Zellen zusamniengefiigt, oder es werden w abenartige Gebilde aus Papier, Al-Folie o. dgl. 
bei der Formgebung in dio M. eingearbeitet. Feuerfeste Steino o. dgl. aus Chromit, 
gesintertem Magnesit o. dgl. werden in  der Weise erzeugt, daB das Grobkorn dureh 
eine hochschm., scliwer sinterndc Zwischenschicht, z. B. aus spinellbaltigem Materiał, 
von der iibrigen M. isoliert wird. (F. P. 791 916 vom 29/6. 1935, ausg. 19/12. 1935.
D. Priorr. 6 /7 .1934 u. 21/1. 1935.) H o f f m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutseliland, Verarbeilung von Zemenlmorleln. 
Den Morteln werden Salzo hohermolekularer alipbat. oder arom at. Aminę zugesetzt, 
um ihnen, ohne Steigerung des W.-Geli., eine fliissigere Konsistenz zu verleihen. Beispiels- 
'veise verwendet man au f 100 (Gewichtsteile) Portlandzem ent u. 480 FluBsand 47 eem W., 
die 0,6 g Dodecylbetain gel. enthalten . (F. P. 791 323 vom 15/6. 1935, ausg. 7/12.
1935. D. Prior. 15/6. 1934.) H o f f m a n n .

stjepan Skaberna, Agram [Zagreb], Jugoslawien, Ilerstellung leichter, diinner und  
Jeuersicherer Bauplatten aus einer Mischung von Zemont m it Sand u. Kies. Dem Betonbrei 
"ird aus Albumin gewonhener Schaum zugesetzt. (Jugoslaw. P. 11 946 vom 29/10. 
1932, ausg. 1/ 1 . 1936.) F u h s t .

W. M. Chodarkewitsch, U. S. S. R., Ilerstellung von Bausteinen aus B raun - 
Kohlenaschen und -schlacken. Braunkohleimsehe oder -sehlaeke wird m it 2—3%  Port- 
landzemcnt u. W asserglas yerm ischt, geform t u. getroeknet. (Russ. P. 44478 vom 
20/3. 1935, ausg. 30/9. 1935.) R i c h t e r .

I- G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Herstellung eines Kautschuk- 
norlels. Man miseht wss. Dispersionen von unvulkanisiertem  oder vulkam siertem  
Kautschuk m it A lkalisilieat u . einem in W. sl. Stoff, der m it dem A lkali reagiert u.

bas. Rk. der Dispersion allm ahlieh abschwilcht, w ahrend das W. der Dispersion 
von den entstehenden R k.-Prodd. oder besonders zugesetzten Stoffen absorbiert wird.
- wn kann z. B. zu der Dispersion eine Mischung aus A lkalisilicatpulver, Alkalisilico- 

uorid u. einem Fullstoff wie Quarzmehl, K aolin, Talkum  geben. Aus S ilicat u. Silieo- 
luorid entsteht allm ahlieh S i0 2, w orauf dio K autschukdispersion nach Bldg. des S i0 2- 
wls koaguliert. S ta t t  des Silicofluorides kann m an auch N a-Borfluorid, arom at, 
'juuochloride, organ. Saureester, insbesondere E ster mehrbas. Sauren, u. Saureanhydride 
zusetzen. Ais zusatzliche wasserbindende M ittel kommen Zement, C aS04, Kieselgur 
*n_ frage, ais weitere Zusatze noch Asphaltemulsionen u. miiBigo Mengen organ, 
^sungsram. wio Bzl. Verwendung ais Mórtel zum Bauen, ais Zem entersatz, fiir t)ber- 
łl"e’ Anstriche, D ichtungen, z. B. an Fahrzeugen. (E. P. 433 741 vom 17/7. 1934, 

19/9. 1935.) P a n k ó w .
Cal Cf | truotiou Materials Patents, Inc., und Leroy Elmer Warner, Oakland,
7 p ’f i A-, Fiillung fu r  Dehnungsftigen. E in  Gemiscli aus 40 (Teilen) K autschuk, 
Knutr0| ]Plla' t '  1 W ollfett, 46 Schlammkreide, 3 S u. 2 (N H 4)2CO ;! wird in  einer 
... i ^ “Ukmuhle zu einer porosen M. verarbeitet u. h ierauf zu Streifen ausgewalzt, 
ViCinoiltlll erse*ts m it asphaltiertem  Filz beklebt werden. (A. P. 2 016 404 vom 
■ • 1929, ausg. 8/10. 1935.) H o f f m a n n .

E l a s t U ,9arey Mfg. Co., iibert. von: Albert C. Fischer, Chicago, 111., V. St. A., 
mit nfi v”aus,0ff-  F in  wasserdiehtes dehnbares B indem ittel wird un ter Erw arm en
<lie M anzt c^ n  Stoffen, z. B. Kornhiilsen, etw a im V erhaltnis 7 : 3 Y erm isch t, w orauf 
Teru Z)U e’fen ausgewalzt wird. Diese kónnen ais D ichtungsstreifen fiir Bauzwecke 

»enuet werden. (A. P. 2 019 449 vom 16/10. 1925, ausg. 29/10. 1935.) H o f f m a Nn . 
50 ('lyi , Arlidge, Taunton, Somerset, Belagmasse fu r  Tennispldtze o. dgl. Aus
W i t i t n -  n .̂’ ^ Korkmehl, 1 K autschukm ehl u . 4 Holzmehl wird eine Mischung
Welche tri w' r.  ̂*m Verhaltnis 18: 1 in eine etw a 200° F  h. BindemittelLsg. eingetragen, 
Parb«itoffS l^ ino l u. 4 H arz bestelit. N ach dem Abkiihlen kann dio M., der noch 
anBs i 7/?nZU®esc ẑ t werden kónnen, yerlegt werden. (E. P. 435 324 vom 25/4. 1934, 

D - } H o f f m a n n .
Paseriu? 0 ? 01?f.0S! lj0n(lon , England, Belagmasse fu r  Slrapen, Fufiboden o. dgl. 
Mineralie ■ .m ’§e Metalle werden, gegebenenfalls nach Zusatz von in W. unl.
mittel 7% nU  ̂e‘nem trocknenden 01, z. B. Leinol, u . einem gebrauchlichen Trocken- 
\'erle4n ■, e^ler Zn- oder Co-Verb., verm ischt. Die M. wird nach dem
F. p , L band abgedeckt, (E. P. 437 808 vom 6/3.1934, ausg. 5/12.1935 u.

■  ̂ vom 4/3. 1935, ausg. 20/9. 1935. E . Prior. 6/3. 1934.) H o f f m a n n .
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[russ,] B. J. Piness, Dio physikalischen u. physikalisch-ehemisehen Prozesse bei der Ab- 
nutzung der feuerfcsten Materialien in Stahlschmelzaggregaten. Moskau-Leningrad: 
Onti 1935. (II, 100 S.) Rbl. 1.50.

VII. Agrikulturchemie. Schadlingsbekampfung.
B. Geuer, Z ur Volldiinger- und Mischdungerfrage. Das neuartige Dungenńttel 

„Stickstoffkalkphosphat“ ein neues Riistzeug zur Erzeugungsschlacht. K urze Besprechung 
der Zus., W rkg. usw. von S tickstoffkalkphosphat, das ais Mischdtinger a n z u s p r e c h e n  

i s t .  (K unstdiinger u .  Leim 32. 333—34. Nov. 1935.) L u t h e r .

L . DeCOUX, Die physiologische Bedeutung der Bodenreaktion f i ir  die Industrie- 
pflanzen und die W irkung der Diinger a u f ihre nutzlichen Bestandteile. Naeh der Bodenrk. 
werden dio Industriepflanzen in 2 Gruppen eingeteilt: in  alkalinophile, zu denen Zucker- 
riibe, Gerste u. T abak gehoren, u. in  aeidophile, zu denen K artoffeln, Mais, Erbsen u. 
Roggen zahlen. Im  allgemeinen w irkt A lkalita t eines Bodens giinstig au f die Qualitat 
der Industriepflanzen. E s wird dann der DiingereinfluB au f die Bestandteile von 
Zuckerriibe, -rohr, Tabak, K artoffel, Hopfen usw. besprochen. (Publ. Inst. belge 
A m śliorat. B etteraye 3. 349—64. Nov/Dez. 1935.) T a e g e n e r .

Alexius A.-J. de’Sigmond, Die physiologische Bedeuiung der Bodenreaktion fiir 
die Industriepflanzen und die Wirkung der Diinger a u f ihre nutzlichen Bestandteile■ 
Die bas. K ationen (Kalk, Magnesia, K ali, N atron), die H um ussauren u. die Zeolithe 
sind fiir das Adsorptionsyermógen des Bodens yon groBcr Bedeutung u. beeinflussen 
die W rkg. der angewendeten Diingem ittel. (Publ. In s t. belge Amćliorat. Betteraye 3- 
374— 82. Nov./Dez. 1935.) T a e g e n e r .

E lisa b e th  R oboz-R osenb liih , Die physiologische Bedeutung der Bodenreaktion
fi ir  die Industriepflanzen und die Wirkung der Diinger a u f ihre nutzlichen BestandteM■ 
Feldyerss. u. Beobaehtungen im Freien zur E rm ittlung  der giinstigsten pu-Werte tur 
die einzelnen Pflanzen. Bei der Prufung der W rkg. von K unstdiinger bei Weizen z e i g t e  

sich, daB die beste W rkg. au f P rotein  u. Klebergeh. N-Diingung hervorruft. Bei Zuacer- 
riiben w ird durch K ali die giinstigste W rkg. au f den Zuekergeh. h e r y o r g e n i f e n .  ( P u b l .  

In s t. belge Am śliorat. B etteraye 3. 384— 94. Nov./Dez. 1935.) TAEGENER-
W e rn e r Scholz , Die Reinigung von Hohenbockaer Quarzsand zwecks Durchfiihntng 

ron Nahrstoffmangelversuchen. 2. Beitrag. (1. ygl. C. 1934. I I .  499.) Bei N a h r s t o  

mangelverss. kónnen bei Verwendung von n ich t sorgfiiltig dest. W. zum Auswascnen 
der HC1 u. GieBen dem Boden Mikronahrstoffe zugefiihrt werden, die die Ergebni»e 
erheblieh beeinflussen kónnen. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. B o d e n k u n d e  43. 1 
1936. Breslau, Agrik.-chem. u. Bakteriol. In s t. d. Univ.) LuTHEii- ^

O. de V ries, Das Serienprinzip in  Feldrersuchen. (Z. Pflanzenernahrg. Diin*,- 
Bodenkunde 43. 83— 93. 1936. Groningen [Niederlande], S taatl. L a n d w .  ' eI>- 
Station.) .

K. Scharrer und  W. Schropp, Ober die Wirkung des Bleis a u f das 
wachstum. Bei Sandkulturyerss. m it G etreidearten un ter Verabreichung von 
bis 100 mg P b  ais B leiacetat wurdo Mais durch Pb-Ionen am  wenigsten gcaciuu-i1̂ * 
u . auch Roggen erwies sich ais sehr w iderstandsfahig. Dagegen zeigten Gerste, 
u. besonders Weizen gegonuber P b  auBerordentlich groBe Empfindlichkeit. 
W .-Kulturyeras. zu Mais m it gleichen Pb-G aben u. Zusatz von RiCHTERscher Aa 
schadigte nu r die hóchste Gabe von 100 mg P b  das W aehstum  u. den Ertrag sc 
w ahrend im ubrigen der Mais n ich t schadlich, sondern zum Teil sogar j“ jj. 
einflufit wurde. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde 43 . 34— 43. 1936. 
stephan, Agrik.-chem. In s t. der Teehn. Hoehsch. Miinehen.) ^UT

Iyengar N. G. Chokkanna, Ober die Rolle des K alium s bei der 
der Pflanze Sorghum Saccharalum (Zuckerhirse). Sandkulturyerss. nu t <6uc, _ 
ais Vorrats- u. DurchfluByerss. K  schiitzt die Pflanzen vor schadliohen Linww. nl^.r(;| £  
W arm egrade in gewissem Umfange. Im  Gegensatz zu anderen Nahrstotten u 
dauem d eingelagert. Mit zunehmender K -Gabe sank der N-Geh. im Verna ^  
aufgenommenen K  u. ebenso in  Obereinstimmung m it dem Kalk-KaligeseK 
Ca-Menge, wodurch auch entsprechend yerhaltnismaBig weniger P*0* . j er
wurde. M it zunehmendem K  nahm  der Gesamtzuckergeh. zu u. gleichzeitig u - rer. 
Sucroseanteil yerhaltnismaBig hoch. K  un terstiitz t also die Zuckersynt e • j en
bessert gleichzeitig die Saftgiite. Folgende Theorie is t móglich: K  neutra y urcjj
Pflanzensaft u . un terd ruck t dadurch die Inyersion der Sucrose durch oam
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Neutralisation der Saiiren is t pn alkalischer goworden, was fiir die T atigkeit der 
sucrosespaltenden Enzyme (Invertase) ungunstig ist. (Z. Pflanzenernahrg. Diing. Boden- 
kunde 43. 43—69. 1936. Bombay/Breslau, Univ.) L u t h e e .

V. Ramanatha Ayyar, S. Kasinath und M. R. Balakrishnan, Sćhądliche 
Nachwirkungen des Hirseanbaues. H irsekultur erhóht in  unliebsam er Weise den Geh. 
des Bodens an A ustausehnatron. (Current Sci. 4. 99. 1935. Coimbatore.) G eim m e.

Felix Kamiński, Uber die Bestimmung des Calciums im  Thomasmehl. D er durch 
Mn bedingte Fehler m acht eine direkte Best. des Thomasm ehlkalkes ais O xalat in essig- 
saurer Lsg. unmoglich, so daB Mn zuerst ausgefallt werden muB. Angabe je einer 
Arbeitsvorschrift fiir die Fallung in Mn-freier Lsg. u. Ausfallung aus ammoniakal. 
Ammoniumcitratlsg. (Landwirtsch. Versuchsstat. 124. 323—28. 1936. Posen, Kontroll- 
stat. der Landw.-Kammer.) LUTHEE.

A. Kawe, Eine naturliche Methode zur Bestimmung des Dungerbedilrfnisses des 
Bodens fiir  K alium  und Phosphorsaure m it H ilfe der Bodenlósung. (Vgl. C. 1936. I . 
1295.) Das niiher beschriebene Verf. w ird aus folgenden Griinden ais ,,naturliches“ 
bezeiehnet: Der Begriff der Bodenlsg. wird au f die W .-K apazita t des Bodens bezogen, 
die fiir jeden Boden eine von der N atu r gegebene Grenze bedeutet. Ais Lósungsm. 
'vird nur dest., C 02-freies W. benutzt, das dem Regenwasser entspricht. Die Boden
lsg. wird durch Verdriingung gewonnen; der Boden behiilt dabei die vorhandene S truk tur.

_ ĄusBchiittelil des Bodens wird die „ungesatt. Bodenlsg.“ verwendet, die das 
naturliche Lósungsm. is t, aus dem die Pflanzen ihre N ahrung entnehm en. Jeder 
Boden kann also ganz indiyiducll behandelt werden. Durch dieses A usschutteln wird 
eme ziemliche Annaherung an die  naturliclien Verhaltnisse eiTeicht, da die Pflanzen 
aua der Bodenlsg. Stoffe herausnehmen, wodureh das ehem. Gleichgewicht in der Lsg. 
gestórt wird; der Ausgleieh erfolgt dadurch, daB der Boden Stoffe nachliefert. (Z. 
pflanzenernahrg. Diing. Bodenkunde 43. 69— 83. 1936. Halle a. S., In s t. f. Pflanzen- 
bau u. -ziichtung der Univ.) L u th e e .
n P• A. van der Laan, Die Lokalisierung von Rotenon in  der Derriswurzel. Durch 
. iifung Iia°b J o n e s  u. S m ith  (vgl. C. 1933. I I .  582) u. Mk. wurde gefunden, daB 
in der Derriswurzel die w irksamen Bestandteile sich in den Parenchym - u. M arkstrahl- 
zellen von Holz u. R inde befinden, n ich t in den Holz- u. B astfasem . Die R k. eignet 
sich auch zur raschen Orientierung iiber den Rotenongeh. von feingemahlenem Derris- 
wurzelpulver. (Phannac. Weekbl. 73. 313— 18. 7/3. 1936. Amsterdam, Koloniaal 
instituut.) G e o s z f e l d .

P. A. Rowaan, Die Bestimmung von Rotenon in  Derriswurzel. U nter W arnung vor 
_ iwendung der polarim etr. Methode von D a n c k w o e t t  wird die E xtraktions- 
(| ^ “ Uisationsmethode ais vorliiufig zuverlassigste empfohlen. (Chem. Weekbl. 33.
■ 4/1. 1936. Amsterdam, K ol. In s tituu t.) G e o s z f e l d .

Dr w T *  gyógyszer 6 s  vegyeszeti termśkek gyara r.-t. (Dr. Kereszty &
hnii , *'> Ujpcst, U ngam , Herstellung von basischem KupfercMorid und solches ent- 
(,| Pflanzenschutzmitteln. Man sa ttig t CuO oder Cu(OH)2 in Ggw. yon W. m it

2» gleichzeitig oder nachtraglich kann  m an 0 2 oder L uft einleiten. D arauf w ird ent- 
Umo * 63 CuCl2 m it CaC03, Ca(OH)2, N a2C 03 u. dgl. in bas. CuCl2 ubergefuhrt. Alle 
kann ®011 ^°nnen *m gleiehen GefiiB, z. B. einer Kugelmiihle, erfolgen. D as Prod.
unti” ^ was°ben u. m it oder ohne Zusatz eines Pflanzenschutzm ittels getrocknet bzw.

eines Schutzkolloids ais Pastę yerw ertet werden. (Ung. P. 113 662 
' 0I» 8/10. 1934, ausg. 15/1. 1936.) M a a s .

VIII. Metallurgie. Metallographie. Metallverarbeitimg.
foheise ’ fn r46 ^ezeichnung fi ir  GieBereiroheisen, Ersatz Englisch I I I ,  und Giefie.re.i- 
fiir {'■ o •IjUxe/ nburger Qualitdt. E s werden folgende Anderungen der Bezeichnungen 
max 'ń „j.re^°beisen eingefuhrt: friilier Deutsch I ,  je tz t GieBereiroheisen I  (m it 
fruher p  i- r̂ “ her Deutsch II I , je tz t GieBereiroheisen II I  (m it m ax. 0,9%  P);
burger TT? • ! je tz t GieBereiroheisen IV  A (m it 1,2— 1,5%  P ); friiher Luxem-
Łuxemb jetzt GieBereiroheisen IV  B (m it 1,6— 1,8%  P). Fiir die Bezeichnungen 
v'»Ec-Sf‘Mr^er ■ u ‘ y*Eisen werden keine neuen Bezeichnungen eingefuhrt. E s wird 
zu j, . aSen> im Einzelfall diese Q ualitiit ais GieBereiroheisen IV  B niedrigsiliciert 
'936) nen> wobei die Si-Hóhe anzugeben ist. (GieBereipraxis 57. 150. 29/3.

E d e n s .
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C. W . B riggs und R . A. G ezelius, Untersuchungen iiber Erstarrcn und Abkuhlen 
von Stahlgufi. I I I .  Dic Oeschwindigkeit der Bildung der aufiersten Schicht. (II. ygl. 
C. 19 3 6 . I . 15G.) In  Fortsetzung friiherer U nterss. w ird fcstgestcllt, daB die Ge- 
schwindigkeit der Bldg. der auBersten Schicht bei der E rsta rm ng  von StahlguB mit 
abnehm endem  Vol., jedoch m it zunehmender Oberflache des Stahlgusses żunimmf. 
Die Erstam m gsgeschw indigkeit des gesam ten Stahlvol. bleibt konstan t; das bedeutet, 
daB zu jeder beliebigen Zeit nach Beginn des VergieBens das Vol. des erstarrten  Stahles 
im V erhaltnis zur Flacheneinheit der Oberflache der Form  gleich bleibt. Anderungen 
in der Zus. des iiblicherweise yerw endeten Form m aterials haben kaum  einen EinfluB 
a u f  die E rstam m gsgeschw indigkeit, dagegen h a t eine O berhitzung des Stahles eine 
V crringerung der Bildungsgesehwindigkeit der auBersten Schicht zur Folgę. An Hand 
von Beispielen w ird gezeigt, wie dio Bildungsgesehwindigkeit boi yersehiedencn GroBen 
eines kugelfórmigen GuBstiickcs berechnet werden kann. (Trans. Amer. Foundrymen’s 
Ass. 7. 274— 302. Febr. 1936. W ashington, D. C., Diyision Phys. Metallurg., U. S. 
N aval Res. Lab.) E d e n s .

K o ta ro  H o n d a , Ober Yorgdnge und Theorie der Stahlhariung. E s w ird ein Gesamt- 
iiberbliek iiber die bekannto H artetheorie des Vf. gebracht, ferner eine Z u s a m m e n s t e l l u n g  

der Tatsaohen, au f G rund dereń genanntc H artetheorie aufgestellt worden ist. (Sci. 
R ep. Tóhoku Im p. Univ. 2 4 . 551— 64. Nov. 1935. [Orig.: engl.]) E d e n s .

T. G. D igges und L ouis J o rd a n , Hdrtungskennzeichen und andere Eigenschaflen 
ton  handelsiiblichen l° /0igen Kohlenstoff-Werkżeugsłdhlen. Ausfiihrliehe Wiedergabe 
der C. 1936. I .  3205 referierten A rbeit. (J . Res. na t. Bur. S tandards 15. 385—407. 
Okt. 1935. W ashington.) E d e n s .

Z e n ji N ish iyam a, Ober lelragonalcn Marten sil in KoMensloffsłdhlen. An Hand 
rechner. B estst. der G itterkonstantcn  aus den Radien der K raftfelder der Eiscn- u. 
K ohlcnstoffatom e an C-Stiihlen m it C-Gehh. bis 1,8%  wird die au f Grund von Riintgen- 
unterss. aufgestellte Hypotliese bestatig t, daB der tetragonale M artensit eine fest® 
Lsg. von C in Eisen ist, denn die W erte der erreclineten G itterkonstantcn iindern sich 
proportional dem C-Geh. (Sei. Rep. Tohoku Im p. Univ. [1] 24 . 517— 22. Nov. 193a. 
[O rig.: engl.]) EDENS.

O tto  G raf, Ober Dauerzugversuche und Dauerbiegerersuche an Slahlsldben nul 
bre.nn geschnitten en Flachen. A uf G rund von Unterss. an  Flachstaben aus St 4- ll; 
S t 52 zeigt sich, daB dio W iderstandsfahigkeit von brenngeschnittenen Stiickcn boi 
oftm als w iederholter Zug- u. Biegebelastung durch Hobeln oder Schleifcn der brenn- 
geschnittenen Flachen bedeutend erhoht w ird, sofern es sich um  allseitig bearbeitctc 
prism at. K órper ohne Bohrungen handelt. F iir diese Erhohung ist dio Oberflfichen- 
bescliaffenheit des K órpers maBgebend. D urch sauberes Anschleifen der brenn- 
geschnittenen Flachen liiBt sich ebenso viel oder m ehr erreichen ais durch Abhobcn 
des beim Brennschneiden beeinfluBten W erkstoffes. Der EinfluB der Bearbeitung 
au f die D auerzugfestigkeit u. die D auerbiegefestigkeit t r i t t  zuriiek, wenn im Zuggli  ̂
oder in der Zugzone des Balkens Bohrungen vorhanden sind. In  diesem Fali gelMoe^ 
B rach von der Lochwand aus. I s t  ein Probestab  an der brenngeschnittenen 
bearbeitet, besitz t er aber noch die W alzliaut, so is t die Oberfl&chenbewhaffenn** 
der W alzhaut der Seitenflaohcn maBgebend; dio e rz ie l te n  D a u e rfe s tig k e ite n   ̂8 
etw as hóher ais bei den brenngeschnittenen Flachen. D as in der R eie h sb ah n v o rsc  i 
ais W ahlfall genannte Gliihen der Stiicke m it brenngeschnittenen Flachen eI" e'!js 
sich fiir dio W iderstandsfahigkeit gegen oftm als wiederkelirende ,
erheblich festigkeitsstcigernd. Allgemein wird heryorgehoben, daB die o 
m it brenngeschnittenen Flachen D auerzugfestigkeiten u. D a u e r b i e g e J e s t i g k e i t e n  i 
liefert haben, die fur viele Aufgaben ohne weiteres ausreichend sind. AuBerdem_ w 
festgestellt, daB die Beschaffenheit, der brenngeschnittenen Flachen irie 
der EinfluB von Bohrungen u. anderen Querschnittsanderungen bei ruhenden ~  
ohne wesentliche Bedeutung ist u. deslialb um  so m ehr zuriiektritt, je gróBer der * 
d e r ruhenden Beanspruehung an  der gesam ten Beansprucliung ist. (Autogene i e > 
bcarbeitg. 29 . 49— 57. 15/2. 1936. S tu ttg a rt, Teehn. Hochsch.) ^D “

J o h n  T . H o w at, Mikroskopische Untersuchung von Zahnradbrichm. 
yersehiedenartige Briichc, die in der Praxis an  Z ahm udem  festgestellt wjjro ^̂ '..[ejie 
schrieben u. die Ergebnisse m kr. Unterss. sowie die fiir die E ntstehung der ^  
daraus zu folgernden Ursachen m itgeteilt. (Canad. Maehinery manufaetur. ± ■
N r. 3. 29— 31. 46. 49. Marz 1936. Glassport, Pa., P ittsburgh  Steel Foundry Corp.,/
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J. H. Hruska, Ober die Probeenłnahme und P rufung von Stahl. Zusammen- 
fassender Uberblick iiber die Analyse von Stahlbloclcen sowio uber die D urchfiilirung 
von Makrounterss., dio H erst. von Schwefclabdriicken, ferner uber die Beurtoilung 
der Giite eines Stahles au f G rund yon B ruchunterss. u. sehlieBlich iiber dio Beurtoilung 
von Stahląualitiiten fiir Tiefziehzweckc au f G rund des Verh. beim Scheeryers. (H eat 
Treat. Forg. 22 . 71— 73. Febr. 1936.) E d e n s .

Fritz G entner, Die Ausioerlung von Dauerslandversuchen. E s werden t)ber- 
legungen angestellt iiber den móglichen V erlauf yon Zeit-D ehnungskurven in Ab- 
hangigkeit von der Priiftem p. u. Priifbelastung. E s zeigt sich, daB bei einer gegebenen 
Priiftemp. dio Zeit-Delmungslinien, dereń zugehorigo B elastung oine gowisso Grenz- 
beanspruchung iibersteigen, parabol. V erlauf haben, w ahrend dio logarith. K urye ais 
diejenige Funktion anzusehen ist, nach der die Zeit-Dehnungslinien bei u . un terhalb  
dieser Grenzbeanspruchung yerlaufen. Die logarithm . Zeit-Dehnungslinien fiihren 
nicht zum Bruch, w ahrend bei den parabol. K uryen B ruchgefahr besteh t. Die G renz
beanspruchung, die durch dio Anderung des gesetzmaBigen Verlaufes der Zeit-Dchnungs- 
kurrcn gekcnnzoichnet ist, en tspricht der D auerstandfestigkeit. D er besprochene gesetz- 
maBige Verlauf der Zeit-Dehnungskuryen laBt sieh durch Einzeichnen in ein einfach- 
logarithra. Koordinatensystem  bostimmen. Dio parabol. K uryen  yerlaufen bei dieser 
Darst. hohl zur Dchnachse gekriim m t u. behaltcn diese K rum m ung im m er bei, w ahrend 
dic logarithm. K uryen entw eder un ter einom spitzen W inkel zur Zeitachso yorlaufende 
Geraden oder im Anfangsvorlauf hohl zur Dchnachse gekriim mto K uryen  sind, die 
jedoch asymptot. ebenfalls in  solcho Goraden iiborgohon. E s w ird ferner gezeigt, wio 
die Keimtnis des gesetzmaBigen Verlaufes dor Zeit-Dohnungskurven auch eine ein- 
jandfreie Erm ittlung von Zeitdehngrenzen g esta tte t, wie z. B. dor 0 ,2% -Jahres- 
dehngrenze, d. h. dor Belastung, dio in  einem Ja h r  eine bleibende D ehnung von 0,2%  
ergibt. Dabei rieh te t sich der D ehnungsbetrag, dor der Zeitdehngrenzo zugrunde 
gelegt wird, nach der Form anderungsem pfindlichkeit des B auteiles. D abei konnen 
dio Zeitdehngrenzen vom K onstruktour in  ahnlicher Woise in  die Festigkeitsrechnung 
emgesetzt werden wio die Dehngrenzon bei gewóhnlichor Tem p. (Arch. E ishiittenw es.

™ —50- Marz 1936. Essen, Ber. N r. 337. W erkstoffaussch. Ver. deutscher Eisen- 
uuttcnleuto.) E d e n s .

H. W. Cremer, Verwendang von Metali f i ir  chemische Betriebsanlagen. Vf. be- 
andelt die Anforderungen, die die nouzeitlicho chem. Industrie  an  die yerschiedenen 
Htetoffc stcllt, u. dio W ichtigkeit der GroBzahlforschung zur endgiiltigen u. ein- 

eutigen Feststellung des Verh. dor oinzclnen W erkstoffe. W oiter w ird dor Zusammen- 
ing zwischen S truk tur u. Korrosionswiderstand u. dio Bedoutung des R einheitsgrad.es 

ort w- ^er EinfluB des.Obcrflachonpolierons au f die K orrosionsdauerfestigkeit er- 
J*  • iU' 'turz der ^organg  der intorkrystallinen K orrosion u. kaust. Sprddigkeit be- 

®bM. (Chem. Ago 34 . 214— 16. 7/3. 1936.) F r a n k e .
.r Krassnokutski, A b sch e id u n g  vo n  V a n a d in  a u s  basisch en  M a r tin sc h la c k e n  

die T ita n m a g n e iite . Es w ird iiber Verss. zum AufschluB m etallurg. Sehlacken,
t>- , m 4-wertiger Form  enthalten , durch oxydierendes R osten m it Soda, chlorierendes 
mit V i?o/ aC1 .(TgL SSOBOLEW u. K r a s s i l n i k o w ,  C. 1 9 3 4 . I I .  3309) u . E rh itzen  
solił , 4 berichtet. In  einer Vers.-Anlage w ird aus V20 5-haltigen bas. M artin -

8,90%  Cr20 3; 22,05%  S i0 2; 31,55%  CaO; 13,2%  MgO; 7 ,9%  
830-la"ńo • u* 8eringe Mengen P  u. S) durch 2— 3-std. oxydierendes R osten  bei 
mit w  *m Drehofon m it 25—30%  calc- Soda u. nachfolgendes 1-std. Auslaugen 
wird ' r  N a2C 03-Lsg. 80—85°/o des V  gewonnen. D urch Fallung  m it K alk
'"anadat To-1 ° c trenn t- D as au f  N utschen abgotrcnnte hochprozentige Calcium- 
Das in 1 ^ ^ —32% V2Os) kann au f Ferroyanadin  u. V anadate yerarbeite t w erden. 
Ind Tm W cl®' enthaltene Cr kann  m it P b (N 0 3)2-Lsg. gewonnen werden. (J . chem. 

A W P ^u raa l chimitschoskoi Prom yschlennosti] 12 . 281— 84. 1935.) B a y e r .
Kiparissow, Eleklroćhemische Ezlrahiening der B lei- 

Vff. ,0MS Erzen. Zwecks A usarbeitung eines techn. b rauehbaren Verf. fiihren
°der im Pi L-SCn durc^ ’ bei denen Bleisulfid, -Erz oder -K onzentrat ais Anodę dienen 
Kathotlpnr, i ^ 11 au%eschwemmt werden. Im  letzten  F ali w erden Anoden- u . 
Venrenr!r.faUm xilr£!1 e‘n D iaphragm a getrenn t; ais Anodę d ien t P t ,  ais K athode P b . 
Keischwa raan -^aCJ03 m it etwas H C I03 ais E lek tro ly t, so scheidefc sich an  der K athode 
mit 770/ *5? ^ ? di° anfangliehe Strom ausbeute b e trag t z. B. bei einem  K onzen tra t 
Erz darf rn p  Amp./qm, 3 V, 10— 15°: 86— 90% - D er Geh. des A nolyten an

w-' U n icht unterschreiten. Bei alkal. R k. wiirde sich Pb-H ydroxyd
2 (1
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u . B leiglatte bilden. Bei Vcnvendung yon NaCl ais E lek tro ly t w ird katkod. kein Pb 
abgeschiedcn, an  der Anodę scheidet sich PbCl2 ab. D am it Mer bei langerem Elektro- 
lysieren kathod. gebildetes Alkali n ich t in  den Anodenraum eindringt u . dort Bleiglatte 
bildet, benutzen Vff. einen App. m it kommunizierenden GefaBcn, in  denen der Elektrolyt 
von  der Anodę zur JCathode stróm t. Nach diesem Verf. w ird beim Erz m it 77% Pb 
eine Strom ausbeute von 95% , bei einem anderen m it 37%  P b  eine solche yon 48% 
erreieht. Dio gleichzeitige Erzeugimg von verschiedenen Pb-Prodd. is t nicht von 
N achtoil, wenn sie ais Rohstoff, z. B. in  der Lackindustrie, w eiter verarbcitet werden. 
Dio beschriebenen Verff. lionnen p rak t. Bedeutung erlangen, zumal in  Fallen, wo die 
gebrauchlichen pyróm etallurg. Verff. unzweckmaBig sind. (Chem. J .  Ser. B. J . angew. 
Chem. [russ.: Chimitscheski Shurnal. Sser. B. Shurnal prikladnoi Chimii] 7 . 916—20*
1934. Iwanowo, Chem. Techno!. In s t., Labor. f. Laek- u . Farbentechnologie.) G e r a s s .

Jakob Hestnes, Ober ein N apeerfahnń  f  ur K upfcr. Flotalionskonzentratefiir direkte 
Herstellung von Elektrolytkupfer. C beisicht iiber dio beim R ósten, Auslaugen u. Elek- 
trolysieren in der NaBmetallurgio des Cu auftretenden Problemo u. neuore VorschIage 
au f diesem Gebiet. — Vf. entw ickelt ein Yerf.-Schema, nach dem  m an Schwefelkies 
u. C u-E lotationskonzentrat ge trennt sulfatisierend rostet, auslaugt, filtriert, wascht, 
m it S 0 2 aus dem Rostgas reduziert (Fe"'->- F e"), elektrolysiert (auch m it rotiercnder 
K athode) u. schlieBlich fa llt m it H 2S, der (clargcstellt aus FeS2, K oks u. W.) auch zur 
Gewinnung yon S aus dem Rostgas Verwendung findet. D er gefallte Schlamm geht 
in den ProzeB zuriiek. (Tidsskr. K jem i Bergyes. 15 .101— 05.1935.) R . K . Muller.

T . B. Bechtel, Elcktrische Ofen zum Oliihen ton  Messing und Kupfer. Abbildungen 
u. Schilderungen der Arbeitsweise u . des Strom - u. W arm eyerbrauchs eines fiir die 
Ch a se  Br a ss  & Co p p e r  Comp., Cleyeland, gebauten elektr. D o p p e lk am m erd u rc h la u f-  
ofens. (Metal Ind ., New Y ork 34. 12— 14. Jan . 1936. Salem, Ohio, The Electric Furoace 
Comp.) G o ldbach .

A. von Zeerleder, Allgemeiner t)berbliek iiber V er suche zur Bestinmung der 
Festig keit seigensch aft en von Alutniniumgufistiicken. Vortrag. — EinfluB der Probcn-  

herst. (GieBtemp., Abkuhlungsbedingungen, Probenlage) au f die Festigkeitscigg- von 
Al-GuBstiicken. (Rev. M ćtallurgic 33. 1— 6. Jan . 1936.) G o l d b a c h .

L. Losana, D ie Konlraktion des A lum inium s und seiner Legierungen uahrend <jes 
Erstarrens. I I .  (I. vgl. C. 1935. I . 3844.) Die im Metali gel. Gase yermindern die 
Yol.-Anderung beim E rstarren . Absol. reines Al lost nu r ganz geringe Mengen a 
Gasen, auch bei Tempp. um  1000°. Die iibliehen Verunreinigungen wie Si u. Fe cr“? ^  
das Gasloseyermogen; besonders Fe is t sehr ak t. gegenuber W .-Dampf, wahrend 
die B indung von 0 2 begunstigt. Die gewohnlichen Al-Legicrungen m it Si, Fe u. 
zeigen erheblich groBeres Gasloseyermogen ais T eines Al. N 2 ist steta wenig 1., S1" 0,., 
Lóslichkeit w eist 0 2 auf, noch groBere W .-Dampf, der offenbar Zers. erleidet u. 
die groBte H erabsetzung der Vol.-Anderung bewirkt. (Alluminio 4. 325—30. U
T urin, Techn. Hochsch., Lab. f. allg. u . angew. Chemie.) R- K . MullE -

P. Schwerber, Die Verarbeitung eon Leichtmetall zu  Halbzeug. Aufzahlung ^  
Lieferform en yon Halbzeugen aus Al u. Al-Legierungen, Angabe der heter 
M aximal- u. M inimalabmessungen, der gróBten Langen u. Gewichte. Hinweis a 
„sekundaren“ Halbzeuge aus Leichtm etall: N ieten, Schrauben, Rohryerbinder u. 
ldemmen. (MetaU-Woche 1936. 161— 63. 29/2. 1936. S tu ttgart.) GoLDBA'

J. R. Whitelegg, N eue Anwendungsgebiete fi ir  A lum inium  in der 1
(Text. M anufacturer 62. 26. u . 10. Jan . 1936.) i  tMrie-

— , Gunslige Gelegenheiten zur Verwendung von A lum inium  in der Olv 
(Oil Gas J .  34. N r. 40. 42— 44. 20/2. 1936.) ° « t  ffirt-

F. M. Shore un d  H. M. Meyer, Antim on. (Vgl. hierzu C. 1935- I- l  <63-j' 
schaftsberieht 1934. (U. S. Dep. In terior. Bur. Mines. Minerals Yearbook • ' 
bis 545-)H. Harrington, Aushartbare Legierungen und ihre Verwendung. Aus.n  ̂ gj^er, 
móglich durch Ausscheidung, durch G itterspannungen, durch Gasrkk. 
durch Umwandlung einer Phase in eine oder zwei hartere Phasen u. durch -K ,gJjjnell. 
sation. Bei der Erforschung aushartbarer Legierung is t das empir. yert. l 
drehstahle) neben dem  Studium  der Zustandsschaubilder wcsentlich Se' '^  ^
techn. w ichtige aushartbare  Legierungen u. ihre VerwendungsmSguc _  Comp-> 
eingegangen. (Gen. electr. Rey. 39. 124— 27. Marz 1936. General q q L D B A c h - 

Research Labor.)
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Arthur Haslam, Wolframkarbid-Kobaltschneidmetall. K urzer Hinweis au f den 
gegeniiber Schnellarbeitsstalil erreichtcn F o rtsch ritt in  der spanabhebcnden Bearbeitung 
barter u. ztilier M aterialien. (M etallurgia 13. 103. Febr. 1936.) GOLDBACH.

G. M. Tichodeev, Physikalisch-chemische Vorgange wahrend des Melalluberganges 
beim, Schweiflen. Um dio V eranderung der chem. Zus. yon fl. M etalltropfen, dio sich 
beim SchwciBen an der Elektrodenspitze bilden, zu yerfolgen, sowio die Gesetze, die das 
AbreiBen der M etalltropfen un ter Einw. ihres Eigengewichts, bei Ausschaltung aller 
Faktoren elektr. N a tu r (Pincheffckt usw.), bestimmen, zu erforschen, wurden 3 yer
schiedene Gruppen von S tahldriihten m it wechselndem C-Geh. (0,07— 0,48% ). Mn-Geh. 
(0,36—1,03%) u- Si-Geh. (0,20— 0,54%) m ittels Gasbrenner bzw. Lichtbogen zum 
Schmelzen gebracht. Die oxydierende W rkg. der yerschiedenen gasformigen Atmo- 
spharen, heryorgerufen durch die yerschiedenen SchweiCflammen, nahm  in  folgender 
Reihenfolge zu: neutrale Acetylensauerstofflamm e, A rcatom flamme, oxydierendo
Acetylensauerstofflamme u. SchlieBlich dio Flam m e des Kohlelichtbogens in  einer 
H2-Atmosphare. D er geringsto A bbrand konnte bei Verwendung der beiden ersten 
Flammen festgestellt w erden: er w ar fiir K ohlenstoff n u r unbedeutend u. betrug fiir Si 
tuigefiihr 60— 70%  u. fiir Mn 50% . Im  K ohlelichtbogen erhohte sich der A bbrand fur 
Kohlenstoff au f 20— 25% , fiir Si au f 80— 90%  u. fiir Mn au f  80% . Aus den letzten 
Ergebnissen folgert Vf.,daB diese Ergebnisse auch bei Anwendung nackter M etallelektroden 
Giiltigkeit besitzen u. daB der gróBte Teil des Kohlenstoffs im K ra te r oxydiert wird, 
wahrend Si fast Yollstiindig u. Mn zur H alfte  bereits an  der E lektrodenspitze yerbrennen, 
u. daB der A bbrand der einzelnen Elem ente durch Sehutz des sich an  der E lektroden
spitze bildenden fl. Metalls yor Einw. der umgebenden Atmospharo stark  verm m dert 
werden kann. —  D as D urehschnittsgew icht eines Tropfens, bei dem ein AbreiBen des- 
selben eintrat, betrug 1 g bei Verwendung einer neutralen Flam me u. eines niedrig- 
gekohlten D rahtes von 4 mm Durchmesser. Auch bei Veriinderung des C-Geh. inner- 
halb der Grenzen von 0,07— 0,25% , des Si-Geh. von 0,22— 0,54%  u. des Mn-Geh. yon
0,36—1,03% tr a t  keinc wesentliche Anderung des Gewichtes ein. W enn jedoch der 
y-Geh. 0,25°/o iiberstieg, so nahm  das Gewiclit durch unzeitiges AbreiBen des Tropfens 
infolge der Einw. des sich bildenden CO ab. I n  einer stark  oSydierenden Atmospharo 
w?r das D urehschnittsgewicht eines Tropfens um  30— 40%  niedriger. Aus dieser Ge- 
wichtsanderung kann gefolgert -werden, dafi w ahrend des Schmelzens in einer oxy- 
dierenden Atmosphare die Oberflachenspannung infolge des Einflusses einer den Tropfen 
bedeckenden Schicht von fl. Schlacke betraehtlich abnim m t, wofiir Vf. zwei Erklarungen 
angibt,- namlieh. die Wechselwrkg. der Molekel der beiden fl. Pliasen Schlacke—Metali 
wler Sattigung der Adsorptionsschicht des fl. M etalltropfens m it FeO. (Amer. Weld.

p  ^ 'r ‘ 3- 26— 31. Marz 1936. Leningrad, Central In s t. of Metals.) F r a n k e .
Vf W. Hettrick, Wiederherstellung zerbrochener Werkstucke durch Schweiflen.

I- gibt eine Ubcrsicht uber die fiir die ReparaturschweiBung zcrbrochener Maschinen- 
iy. ® "'jchtigen Faktoren u. beschreibt an H and einiger charakterist. Beispielo die 

leaerherst. von W erkstiicken m ittels der yerschiedensten SchweiBmethoden. (Canad.
- chinery manufactur. News 47. N r. 3. 51— 52. 54— 55. Marz 1936. Chicago, Anchor 

Seryice Inc.) F r a n k e .
der St ? raz ian sk i, Das Alum inieren des Nickelins. (Vorl. M itt.) Zur E rhohung 
fole h * des Nickelins bei hohen Tenipp. w ird yom Vf. das Aluminieren m it nach-
Al(l v  «  O^ydieren yorgeschlagen. Das Aluminieren erfolgt in geschmolzenem 
d ie n t . k k tro ly t m it einer Strom starke yon 1 A m p./qdm  bei 250°, ais Anodę
W .t el“ A1-P!att°> a '3 K athode N ickelin; das anod. Passiyieren in oxalsaurer Lsg. 
u . Clne \  orteile im Vergleich zur therm . O sydation. E lek tr. W iderstand, E lastiz ita t 
aiuni'S°Ui erS ?'.e S tab ilita t gegen O xydation bei hohen Tempp. sind beim oxydierten 
A c a d ^  x gegeniiber dem n ich t behandelten Nickelin stark  erhoht. (Ukrain.
Ob '■ n i' Mem. Inst. Chem. [ukrain.: U kraińska A kadem ija N auk. Sapisski In s titu tu  

hen$ ] 2- 1 4 1 -48 . 1935.) v . F u n e b .
p*°.tnikow, I. L. Katznelsson und  N. N. Grazianski, Elektrolytische 

zw X d  in? m  einer. Schmehe des Gcmisches von PbCl,-AlC%-NaCl. (Vorl. M itt.) 
aus einn 60 8 v on eisernen Gegenstanden w ird das elektrolyt. Abscheiden yon P b
bei s T S  kencm  Gemisch yon PbCU, A1CL, u. NaCl im Molyerhaltnis 1: 9,5: 11 
gearbeitot tv  e’ner Strom dichte yon 2 Am p./qdm  innerhalb 50— 70 Min. aus- 
Die p i  o V  i  S trom ausbeute b e trag t 70% ; Dieke der Pb-Schicht 0,05— 0,06 mm . 
ficim 1 z« g t gute B estandigkeit gegen 10%ig. HC1- u. 10%ig. H 2S 0 4-Lsg. 

gen unter 30° gibt die Pb-Schicht Falten , zeigt aber kein Abschichten. (Ukrain.
271*
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Acad. Sci. Mem. In s t. Chem. [ukrain.: U kraińska Akadem ija N auk. Sapisski Institu tu  
Chemii] 2. 149— 56. 1935.) V. F u n e r .

Don Llewellyn, Anwendung der Oberflaehenhdrtung in  der Petroleumindustrie. 
Vf. schildert die Vorteile der Verwendung von yerschleiBfesten Cberziigen bei Werk- 
stiicken, die starker A bnutzung unterliegen, -wie z. B. dio B ohrer in  Petroleum bohryorr., 
wobei er ausfiihrlich das Prinzip der Selbstscharfung erórtert. (Oil Gas J .  34. Nr. 41. 
28. 27/2. 1936.) F r a n k e .

R. M. Bums, Korrosion der Metalle. I. Der Korrosionsvorgang. Vf. besehreibt 
ausfiihrlich die Korrosion ais elektrochem. Vorgang wie auch die Anwendung elektro- 
chem. Methoden zur U nters. der Korrosion u. d isku tiert die Mógliehkeit der Voraus- 
sagen iiber das Korrosionsyerh. yon W erkstoffen au f G rund elektroehem . Messungen. 
(Bell System  techn. J .  15. 20—38. Jan . 1936.) F r a n k e .

A. M’Canee, Das Korrosionsproblem bei Stalli. Vf. d isku tiert a n H a n d  zahlreieher 
K uryen den Vorgang beim R osten von Stald, EinfluB der chem. Zus., un ter besonderer 
Beriieksichtigung des K upferzusatzes, u. der Sauerstoffzufuhr au f  die Korrosions- 
gesehwindigkoit, fem er die Ablmngigkeit des elektrolyt. P otentials von der Konz., 
Bldg. der Schutzschicht au f Metalle sowio EinfluB des W alzsinters au f den Korrosions- 
yerlauf. (Iron Coal Trades Rcv. 132. 399—400. 448— 50. 28/2. 1936.) F ra n k e .

U. R. Evans, Korrosion an der Wasserlinie. An H and einschlagigor Veroffcnt- 
lichungen (26 L iteraturausziige!) w ird das Problem der Korrosion an der W.-Linie dis
ku tiert. (J . Soc. chem. Ind ., Chem. & Ind . 55. 210— 13. 13/3. 1936.) F ranke.

Christmann, Sauerstoffkorrosionen an D am pfkessdn in  Abliangigkeit von Tem
peratur, Druck, Natronzahl und Kesselkonstruktion (UmrifS und Querschnilt). Dio im 
Fachschrifttum  zahlreich, jedoch Yorstreut vorhandenen Angaben iiber Sauerstotf- 
korrosionen an Dampfkesseln werden naeh bestim m ten G esiehtspunkten zusammen- 
gostcllt, wobei naeh kurzer E infuhrung in  das Wesen der Korrosionen dio Abhangigkeit 
der Loslichkeit des Sauerstoffs von Druck, Temp., H artę  u . N atronzahl des W. dar- 
gologt wird, u. gecignete MaBnahmen chem. u. konstruk tiver A rt zur Verhutung der 
Korrosionen im Dampfkeśsel angegoben werden. (W arme 59. 225— 30. 28/3. I93b. 
Dusseldorf.) FRANKE.

I. I. Ssidorischin u nd  Je. W. Jampolski, Korrosion von Eisen und Blei durai 
gebrauchte Nitriersdure. Kesselbleeh (m it 0,12%  C, 0,283%  Mn) is t in  g e b ra u c h te r  Saure 
m it 72 u . m ehr %  H 2S 0 4 b e s ta n d ig e r  ais Blei (99,91%  Pb). Von P ro b e s tu c k e n  nut 
SchweiBnahten yerhielten sich solche, die m it um hullter E lektrode „XJM“ hergesteu  
w aren, am  b e s te n . (Chem. A pparatebau [russ.: Chimitscheskoje Maschinostrojemjej o- 
N r. 1. 41. 1936.) BaVER-

P. Mabb, Die Korrosionsbest&ndigkeit von A lum in ium  und den normalen Alumwuu”'- 
legierungen. N aeh Zusammenstellung der Analysen u. mechan. Eigg. der iibhcno1 
Al-Legierungen wird der EinfluB der einzelnen Legierungsbildnor au f die Korrosions- 
bestiindigkeit kurz dargestcllt. Einige Ergebnisso von Korrosionsyerss. werden mit- 
geteilt u . au f den Korrosionsschutz durch E lektroplattierung, A nstrich, chem. u- 
elektrolyt. O xydation eingegangen. (M etallurgia 13. 109— 13. Febr. 1936.) G o l d b a c h .

Friedrich Uhde, D eutschland, Reduzieren von MeJallsauersloffverbindungen• ®ie 
Red. soli bei erhohten Drucken, z. B. bei 25 a t  u . bei yerhaltnism aBig niedi'igen T.ernpl 
z. B. bei 700—900° durchgefiihrt werden. Ais R ed.-M ittel w ird z. B. ein Gas benu > 
das aus 20%  CO, 71%  H 2, 2%  CH, u. 7%  N 2 besteht. D as Verf. soli insbesonderezum 
Reduzieren von Fe- oder Zn-Sauerstoffverbb. dienen. (F. P. 794213 yom 27/8. 1 >
ausg. 11/2. 1936. D . Prior. 28/8. 1934.) "OBN.

Wintershall Akt.-Ges., Kassel, Reduzieren von Eisenerzen. Zur Herst. 
E isenm etallpulyers werden feinycrtcilte Fe-Erze im  rotierenden Ofen reduziert. 
Erzeugung der R k.-Tem p. zwischen 750 u. 900° wird ein Teil der reduzierenden ^  
m it reinem  O, yerbrannt. Die Verbrennungsprodd. -werden auBerkalb des 
den Gasen abgetrennt, dio sodann wieder in  den Ofen eingefuhrt werden. _ fu r_, 
d ien t z. B. ein Gasgemiseh, das durch die R k. CO +  IL O  =  C 0 2 +  H 2 entsteht- TTnpv 
441429 vom 10/12.1934, ausg. 13/2.1936. D. P rio rr. 12/12. 1933 u. 23/ 7.1934.)

Martin J. Conway, Coatesvillo, iibert. yon : Charles Hart, Media, Pa., » • •
Herstellung von Schweifieisen. Dem SchweiBeisen werden den Korrosions^ i ,en 
erhohende Metalloxyde zugesetzt, z. B. Cr-, Ti- oder V -Oxyd; der Geh. an diesen - „ . 
soli etw a 3— 15%  des Sehlackengeh. betragenj die Oxydeinschliisse 0i,ne
Puddel- oder Asćo?)-schweiGeisen ebenso eingolagert wie die Sehlackeneinscniu
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die S truktur des Eisens zu andcrn. — D as SchweiGeisen besitzt einen erhóhten 
Korrosionswiderstand. (A. P. 2 012 599 vom  6/11. 1933, ausg. 27/8. 1935. E. P. 
434 910 vom 6/11. 1934, ausg. 10/10. 1935. A. Prior. 6/11. 1933.) H a b b e l .

Heihachi Kamura, Tobata-Shi, Japan , M a g n e tisch e  E isen leg ieru n g en  u n d  dereń  
Herstellung. Dio Legierung en thalt gemaS E . P . 420 543 bis zu 0,03%  C, 0,1 (0,5) bis 
2% P, bis 0,04%  Mn, 0— 1%  T i; der Si-Geh. be trag t jedocli n ich t un ter 0,01% , sondern
0,01—2,5% . Zur H erst. der Legierung wird C-armes, reduziertes Fe oder E lektrolyt-Fe 
gemischt m it C-armem F e-P  oder m it P-reichem reduziertem  Fe, welches durch H 2-Red. 
erhalten is t aus P-reichem  Fe-E rz oder einer Fe- u. P-Erzm ischung; dann wrird  das Si 
u. gegebenenfaUs das T i zugesetzt u. darau f das Gemisch geschm. —  D urch den erhohtem  
Si-Geh. werden die m agnet. Eigg. n ich t yerschlechtert, jedoch die mechan. W eiter- 
verarbeitung erleichtert u. der elektr. W iderstand crhóht. (E. P. 431 975 vom  14/8.
1934, ausg. 15/8. 1935. Zus. zu E. P. 420 543; C. 1935. II. 1252. A. P. 2 020 390 vom  
18/8. 1934, ausg. 31/12. 1935. Beide: Jap an . P rior. 24/9. 1933.) H a b b e l .

Electro Metallurgical Co., Amerika, E isen -C lirom leg ierungen  m it n ich t m ehr ais
0,5% C, 2—30%  Cr u . bestim m ten Mengen Ti gemafl F . P . 763 087 sollen fiir nahtlose 
StahlgefaBe, insbesondero nahtlose S tahlrohre, verwendet werden; yorzugsweise soli 
bei 3—16% Cr n ich t iiber 0 ,2%  C, bei 16— 30%  Cr n ich t iiber etw a 0 ,3%  C vorhanden 
sein; die Legierung kann noch bis 2%  Mo u ./oder bis 3%  W  cnthalten. Die H erst. der 
Rohre erfolgt bei iiber 1000°; die Roliro kónnen bei uber 750° (850— 950°) weich gegliiht 
werden. — Die Legierungen besitzen hohe D u k tilita t u. dio R ohre geringo H artę  naeh 
der Verarbeitung. (F. P. 46 066 vom  26/2. 1935, ausg. 15/2. 1936. A. Prior. 24/5.
1934. Zus. zu F. P. 763 087; C. 1934. II. 2745.) H a b b e l .

Ludlum Steel Co., W ateryliet, iibert. von: Walter R. Breeler, Troy, N. Y., 
f . St. A., S tah lleg ieru n g  f i i r  V e n tile  u n d  ahn liche  T e ile  a n  V erbrennungsm otoren  m it
0 ,2-2%  C, 10—25%  Cr, uber 1% , bis 6%  Si, 0,65 bis u n te r 4%  Ni u. 52— 87%  F e; 
das Gefiige der weichgegluhten S tahle soli subm artensit. sein. Beyorzugte Zus.:
0 .5-1%  C, 15—25%  Cr, 2—3 %  Si, 1—3 %  N i u. 60—80%  Fe. D er Ni-Geh. kann 
durch Co ersetzt werden. —  D er S tah l is t bei hohen Tempp. w iderstandsfahig gegen 
Oxydation durch Pb-O xybrom id, welches den Treibstoffen zur V erhindcrung des 
Klopfens zugesetzt wird, u. dalier geeignet fiir AuslaByentile. (A. P. 2 015 991 vom 
4/1.1935, ausg. l / io .  1935.) H a b b e l .

Argus Motoren Ges. m. b. H., Berlin, W iederherste llung  der m echan ischen  Giite- 
wer(e voji L a g e m  aus vergiiteten legierten Stahlen, z. B. Cr-Ni-Stahl, welche durch die 
uohe, bei etwa 600° liegende GieBtemp. des Lagerm etalls zum Teil yerloren gegangen 
smd, dad. gek., daB der K órper naeh dem  AusgieBen noch einm al au f Tempp. unterhalb  
uer GieBtemp. des Lagerm etalls angelassen wird. — Die Verb. zwisehen Lagerkorper u. 
AusguBmetall wird einw andfrei erhalten ; die Festigkeitseigg. werden n ich t unzulassig 
verandert. (D. R. P. 623 601 KI. 18c vom 9/2. 1933, ausg. 7/1. 1936.) H a b b e l .

Frederick Felix Gordon, Sheffield, H ersle llu n g  v o n  h leh r fa c h m e ia lle n , insbe&ondere 
wi m ch cn  a u s  E is e n  u n d  S ta h l, un ter Verwendung einer Zwischenschicht eines m etali, 

emittels, entweder in  Form  eines Bleches oder gekórnt oder in  Pulverform , 
gegebenenfalls m it einem FluB m ittel gemengt, Verwendung findet u n te r Anwendung 
e-on '^arme oder von W iirme u. D ruck, dad. gek., daB ais B indem ittelschicht Mn oder 
me Mn ais H aupt- u . bestim m enden B estandteil en thaltende M etallegierung oder 

(ffiiscłuuig yerwendet wird, z. B. m it einem oder m ehreren der Metalle Ni, Fe, Co oder 
j> \  Verbundkórper sind einw andfrei zu verarbeiten, z. B. zu P la tten , Blechen, 
7n *n’ u‘ °^no Schaden einer W arm ebehandlung, z. B. Gluhen, H arten , Anlassen, 

« h e n . (D. R. p. 622484 KI. 491 vom 21/8. 1934, ausg. 29/11. 1935. E . P rior. 
’ j ,E- P- 436 401 vom 4/6. 1934, ausg. 7/11. 1935.) H a b b e l .

SfaM -̂ esearch Laboratories Ltd., V. S t. A., U berziehen to n  E is e n  u n d
di» n v harten  E isen leg ie ru n g . Man yerw endet ais t)berzug eine Legierung,
Stó™ n ? enth.alt: 2—4 %  C, 0,2— 2,5 B, n icht m ehr ais 2,5 Si, 0,1 S, 0,3 P . Z ur 
lvan| , ™ g der H arto setzt m an noch 1,5— 9 N i zu. Das Aufbringen au f  die Innen- 
Weise l7°n ®0.b'korpem wie Rohren, Motor- oder Pum penzylindem  erfolgt in  der 
verschV Rf ^'berzugslegierung fein zerteilt in das R ohr einfullt, dessen Offnungen
unter »k  i i S ®anze ™ einen Ofen bringt, bis zum F . der Legierung erh itz t u. dann 
ist , " ™ el«* Dręhung des Rohres dieses erkalten  laBt. D er so erzeugte t'berzug  
igas verschleiBfest u . h afte t fest au f der Grundlage. (F. P. 791 646 vom  22/6.

d0’ §• 14/12.1935.) Ma r k h o f f .
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Aluminium Co. of America, P ittsburgh, Pa,, iibert. yon: Walter A. Kempf
und Walter A. Dean, Clevcland, Ohio, V. St. A., Aluminiumlegierung, bestehend aus
3—15%  Si, 0,05— 10%  Pb, R est Al. Neben oder an Stello yon P b  konnen die
Legierungen auch noch 1,5— 6%  Cd enthalten. Im  A. P . 2 026 566 sind Legierungen 
besehrieben, die neben den angegebenen Gehh. an  Si je  1,5— 4,5%  Cd u. Bi u. Al ais 
R est enthalten. AuBerdem konnen noch Cu, Mg u. l i n  zugegon sein. Das Pb  kann 
auch durch Tl ersetzt sein. Vor den iibliohen Al-Lcgierungen m it 3—15%  Si besitzen 
die W erkstoffc den Yorteil, daB sie infolge der besseren V erteilung der harten  Si- 
Teilchen leichtcr zerspanbar sind. Sie eignen sich besonders zur H erst. von Kolben 
fu r Brennkraftm aschinen. (A. PP. 2 026 542, 2 026 543, 2 026 556 u. 2 026 566 
Tom 18/9. 1933, ausg. 7/1. 1936.) Geiszler.

Aluminium Co. of America, P ittsburgh, Pa., iibert. von: Louis W. Kempf 
und Walter A. Dean, Cleyeland, Ohio, V. St. A., Out zerspanbare Aluminiumlegierung, 
bestehend aus 0,5—2,5%  Cu, 0,2— 2,5%  Mg, 7— 15%  Zn, 0,1— 1,5%  Mn, 0,1—6% Pb 
oder B i oder P b  u. Bi u . Al ais R est. Die W erkstoffe lassen sich in  Automaten bei 
hoher Schnittgeschwindigkeit sauber bearbeiten. (A. PP. 2 026 545, 2 026 573 u. 
2026 574 yom 18/9. 1933, ausg. 7/1. 1936.) Geiszler.

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, Pa., iibert. von: Louis W. Kempf 
und  Walter A. Dean, Cleyeland, Ohio, V. St. A., Aluminiumlegierung, bestehend a.us 
je  0,05—9,95%  Bi u. T l m it der MaBgabe, daB die Summę beider 10%  n ich t iibersteigt 
u . Al ais R est. Die W erkstoffe sind besonders g u t zerspanbar, wobei die b earbeite te  
Motalloberflacho g la tt u . glanzend ist. Wegen ihrer guten elektr. Leitfahigkeit eignen 
sich die Legierungen besonders zur H erst. von elektr. Einrichtungen. (A. P. 2 026 546 
vom 18/9. 1933, ausg. 7/1. 1936.) G eiszler.

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, Pa., iibert. von: Louis W- Kempf 
und Walter A. Dean, Cleyeland, O., V. St. A., Aluminiumlegierung, bestehend aus
4— 12%  Cu, 0,01— 1%  Sn, 0,1— 10%  P b u. gegebenenfalls 0,01— 1,5%  Bi, sowie Al 
ais R est. E s kommen auch an  P b  freie Legierungen in  B etrach t. An die Stelle von 
B i u. P b  kann auch Tl treten. Die letzten 3 E lem ente sollen die Legierungen gut zer
spanbar machen, w ahrend durch das Sn eine Erhohung der Festigkeit u. H artę erreicht 
werden soU. (A. PP. 2 026 547, 2026 575 u. 2026576 vom 18/9. 1933, ausg. 7/1.
1936. Can. P. 351150 yom 20/8.1934, ausg. 25/6.1935. A. Prior. 18/9. 1933.) Ge is z l .

Vereinigte Leichtmetallwerke Akt.-Ges. m. b. H., D eutschland, Erhohung der 
Korrosiombestandigkeit to n  Aluminiumlegierungen. Die aus den Legierungen ne - 
gestellten Gegenstande werden m it Rein-Al oder einer an  Cu freien Al-Legierung in 
solcher Starkę p la ttie rt, daB die P lattierung etw a 1%  der S tarkę des zu plattierendc 
Gegenstandes ausm acht. Dio P lattierung  wird dann durch Diffusion vóllig iw t de'' 
G rundm etall legiert, so daB sie ais selbstandige Schicht n icht m ehr nachweisbar is • 
Ohne daB die guten mechan. Eigg. der Oberfłaohenschicht herabgesetzt w e r d e n ,  erreiC ' 
m an eine Verbesserung ihrer chem. Bcstandigkeit. (F. P. 794 094 vom 22/ 8. U  ■ > 
ausg. 7/2. 1936. D. Prior. 16/10. 1934.) G e i s z l e r .

Vereinigte Aluminium-Werke Akt.-Ges., Lautaw erk, Lausitz, Trennung 
Leichtmetallegienmgen in  ihre Bestandteile durch Zerkleinem der L eg ie ru n g , ’ 
gek., daB m an die zerkleinerte Legierung siebt, sich tet oder s c h la m m t. Ein wei 
Ansprueh. —  Das Verf. g es ta tte t besonders die T rennung yon A l-S i-L eg ierunge _ 
an  Si reichere u. arm ere Bestandteile. Die Zerkleinerung so li bei einer Temp. ^  
genommen werden, bei der der U nterschied in  der G e sc h m e id ig k e it  der_ornz 
Bestandteile am  groBten ist. (D. R. P. 624 722 KI. 40 b yom 28/2. 1934, ausg. 
27/1.1936.) G e i s z l e r .

Anton Kratky, Wien, Hersłellung inetallkeramischer Bleche beliebiger Lange, 
durch aufeinanderfolgondes Y erdichten yon fortlaufend oder m it k l e i n e n  ra u s  •

m  einer langucnen, oDen u. un ten  onenen A am m er vom ungem m on , „tgndie
herzustellenden Bleches, so daB ein un ten  aus dieser K am m er austretender ®c . u“ 
yerlangem der tafelfórmiger PreBling en tsteh t, der einer Sinterung d u r c h  -^r 
einer ansclilieBenden B earbeitung durch H am m ern oder W alzen unterwor' en 
N ach diesem Verf. konnen nich t bloB Legierungsbleche, sondem  a u e h  Biec 16 
aus reinen Metallen un ter Verwendung yon reinen M etallpulyem , q £ i roni
N i oder aus reinem Cr, ais A usgangsm aterial hergestellt werden. (Oe. r .  1 Fp,.,.EL. 
25/7. 1933, ausg. 10/1. 1936.)
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Victor Chemical Works, uberfc. von.- Guy A. McDonald, Chicago H eights, III., 
V. St. A., Rostschutzmittel.' U m  Fc-Gegenstande gegen R ost zu schiitzen, werden diese 
nach erfolgter Reinigung m it wss. Lsgg. von 6-wcrtigen Cr-Verbb., wie C r03, N a2C r04, 
Na2Cr20 „  u. H 3P 0 4 beliandclt u. anschlieCend bei Tempp. yon 120—200° bis zu 
l 1̂  Stdn. getrocknet. Auoh konnen kolloidalo Stoffe wie B entonit, Ton, S i0 2 in  Mengen 
v o q  5 —20% zugegen sein. Die Behandlung kann bei n. oder erliohter Temp. yor- 
genommen werden. Zweckmafiig werden dio Fe-G egenstande in diese Lsgg. eingetaucht, 
in denen sie bis etw a 24 Stdn. verbleiben konnen. Z. B. verw endet m an zweckmaBig 
folgende Lsgg.: 1 . 13.3% Na.,Cr20 7 ■ 2 H ,0 , 15%  H 3P 0 4 u. 71,7%  H 20 ;  2. 16,6%  
Na2Cr20 ,-2 H .20 , 12%  H 3P 0 4,"20%  B entonit u . 57,4%  H „0. (A. P. 2 030 601 vom 
2/2.1935, ausg. 11/2. 1936. F. P. 788 036 vom 29/3. 1935, ausg. 2/10. 1935. A. Priorr. 
20/4. 1934 u. 2/2. 1 9 3 5 . ) ___________________ ' N it z e .

Werkstotfhandbuch Nichteisenmetalle. Hrsg. von d. Dt. Ges. f. MetaUkunde im Veroin d t. 
Ingenieurc. Schriftl.: Georg Masing, Wilhelm Wunfler, H. Groeck. (Nouboarb. T. 1.) 
Berlin: VDI-Verl. 1936. 8°.

1. Abschnitte G-K. Łeichtmetalle. (153 BI.) M. 13.50.
Ecole supćrieure de soudure autogśne, Cours de soudure ślectriąue a l’arc. Paris: Institu t 

de soudure autog'no 1936. 5 vol. (XVI, 553 S.) 4°. 250 fr.

IX. Organische Industrie.
T. I. Kunin, Z ur Frage des Ersatzes von Potlasche durch Soda bei der Herstallung 

von gelbern Blułlaugensalz (Blaukali). Die gemeinsame Lóslichkeit von N a4Fe(CN)8- 
10 H20  (I) u. N a2C 03, NaCl u. N aO H  bei 90—95° u. 20° w ird bestim m t. Die Trennung 
von (I) u. Soda durch K ryatallisation is t schwierig, dagegen is t die T rennung von NaCl 
U- NaOH leichter auszufiihren. Tier. Abfallo werden m it yerschiedenen Gemischen 
'■on Na2C03, NaCl, N aO H  u. eingedam pfter M utterlauge yon fruheren O perationen 
bei 1000—1100° Ofentemp. geschmolzen u. die Ausbeuten an  (I) bestim m t. Zweck- 
aaBig ist ein Gemisch von 15 Teilen Soda, 10 Teilcn NaCl au f  60 Teilen tier. Abfalle. 
Die Best. des Geli. der Schmelze nach  der M ethode von DE H a e n - T s c h e r n i a k  g ib t 
nohere Werte ais die (fur Gasreinigungsmasse gebriiuchliche) Methode von KXUBLAUCH. 
(lrans. Inst. chem. Technol. Ivanovo [U. S. S. R .] [russ.: T rudy  Iwanowskogo chim iko- 
technologitscheskogo In s titu ta ]  1. 73—76. 1935.) B a y e r .

W. F. Posstn ikow , T. I .  K u n in  und  A. Cli. B ro n n ik o w , Untersuchung der Be- 
fongungen zur Gewinnung von Ferrocyannatriuni aus Calciumcyanamid. Beim E rh itzen  
yon Gemischen von N a2C 03, C (Holzkolile) u. CaCN2 (14,2 bzw. 18,5%  N) en ts teh t 
oei Anwendung reduzierender F lam m e NaCN. Bei der optim alen E rhitzungsdauer 
'on 10 Minuten u. 820— 860° werden 20%  des angew andten N  in NaCN verw andelt. 

ie optiinale Zus. betrag t 100%  N a2C 03-UberschuC bei 10%  C im  Gemisch. Zusatz 
on Fe emiedrigt die N-Ausbeute. Ahnlichc Ergebnisse werden m it NaCl erhalten . 

1 J51 ^C O j-N aCl-G em ischen werden bei 900° u. 100% UberschuB (N a2C 0 3: NaCl =  
i ' ' “ls 30°/o des N  in NaCN verw andelt. Bei Abschrecken der Schmelze an  Stelle 

ngsamcr Abkiihlung im  bedeckten GefaB steigt die um gesetzte N-Menge au f  39% .
■ yerwendung yon techn. Soda u. Kochsalz werden ea. 25%  des N  in NaCN um - 
"andelt. (Trans. In s t. chem. Technol. Ivanovo [U. S. S. R .] [russ.: T rudy  Iwanows- 

-technologitscheskogo In s titu ta ]  1. 77— 86. 1935.) B a y e r .
ton / P osstn ikow  und T. I . K u n in , t)bcr eine neue Methode zur Verarbeitung 
tro i Ĉie?!: Abfallen a u f Cyanrerbindungen. Vff. schlagen vor, tier. Abfallo der 

ckenen Dest. u. die dabei entstehenden Gase der pyrogenen Zers. bei hoheren Tem pp. 
r ên’ wobei durch Zers. der Aminę u. andere Prozesse HCN en tsteh t. Die 

sollen T?chun® der HCN mifc Laugen yerbleibenden Gase (C02, CO, H 2, CH4 etc.) 
einer i w .  ~ f c'tunS des W arm ebedarfes yerw endet werden. Aus K lauen werden bei 
od^r mP- von 800° u. einer Zers.-Temp. fiir die Gase von 1000° (im leeren
geworm t}"? 8efullten Porzellanrohr) 5%  des N  ais HCN u. 22%  des N  ais N H 3 
5—in o /^  X?' Verwendung von Chromlederabfallen u. denselben Tem pp. werden 
von pA* , a' 3 HCN u. 50%  ais N H , gewonnen. D as Yerf. erspart die Verwendung 
Iwan™™??18 .(Trans. In s t. chem. Technol. Iyanoyo [U. S. S. R .] [russ.: T rudy 

Kogo chimiko-technologitscheskogo In s titu ta ]  1. 87—89. 1935.) Ba y e r .

AlexandptiCvCll?micals’ Inc > ubert. yon: Herbert Wilkens Daudt und Mortimer 
louker, Wilmington, Del., und Harry Howard Reynolds, Pennsgroye,
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N i J . ,  V. S t. A., Fluoricren acydischcr, halogenierter Kohlenuasscrstoffe m ittels HF  in 
Ggw. eines iS6-K atalysators m it konstantem  J-G eh . —  CHCl3 g ib t bei einem F-Geh. 
der K atalysatonnischung (SbClt, SbCl3 u. H F) von 8— 12% : CHClFt , CHCL.F. -  
CClt  g ib t bei 6— 10%  F-G eh.: C C l.J \ u. CCLF, (A. P. 2 024 095 vom 20/61 1933, 
ausg. 10/12. 1935.) K on ig .

Texas Co., New York, iibert. yon: Meyer Berliner, Edgemere, N. Y ., V. St. A., 
Chlorieren von Olefinen in Ggw. von hochsd., chlorierten KW -stoffen, wie <73/ / 5C/s, 
C^H^Cli, Ć7427,CZ3, G JlęC li, m ittels Cl2 bei Tempp. unterhalb oder oberhalb 5°, ge- 
gebenenfalls un ter Anwendung von Druck. (A. P. 2 022 616 vom  18/5. 1934, ausg. 
26/11. 1935.) K on ig .

Carbide & Carton Chemicals Corp., New York, iibert. v c n : Granville A. Perkins.
South Charleston, W. Va., V. S t. A., Olefine durch H ydrierung yon konjugierte Diolefin- 
bindungen entlialtenden Stoffen, ohne gleichzeitige Bldg. gióCerer Mengcn von gesatt. 
Verbb., gemaB:

i i i i i i i i i i i i
— C = C —C = C -------->- — CH—C = C — CH—  bzw. — )----- CH—CH—C =C —•

Ais K ata lysa to r w ird feinyerteiltes m etali. Cu, m it etwas Cr yerm engt, yerwendet; 
die H erst. desselben erfolgt z. B. durch Im pragnieren eines inerten Tragers m it Cu- u. 
C r-N itrat, t)bcrfiihren der N itra te  in  Oxyde durch E rhitzen  u. Red. m it H , bei 250°. 
D ie H ydrierung erfolgt in Dam pfphase bei 250°. —  Z. B. werden aus 1,3-Butadien (I) 
65%  Butylen, 1%  Butan  sowie 34%  unverandertes I  erhalten. —  Pentadien (II) wird in 
ein Gemisch von A m ylen, Pentan u. H iibergefuhrt. (A. P. 1982 536 vom 20/1. 1932, 
ausg. 27/11. 1934.) DONLE.

Procter & Gamble Co., Cincinnati, iibert. v o n : Walter H. M cA llis te r, Wyc- 
ming, O., V. S t. A., Herstellung hochmolekularer Alkohole und Olefine aus den^ Seifc-n 
oder M etallsalzen hochmolekularer, gesatt. oder ungesatt. Fettsćiuren durch Elektro- 
lyse in  Ggw. eines wasserlóslichen anorgan. Salzes (Alkalichlorate, -perchlorate) u. 
eines niedrigm olekularen wasserlóslichen, aliphat. Alkohols (A.). Dio Anodę soli ’™r‘ 
te ilhaft aus Graphit oder einer G raphit u . am orphe K ohle enthaltenden Mischung be- 
stehen. D as M ateriał der Kathode (Cu) is t yon geringem EinfluB au f die Ausbeute-
— Eine Mischung, en thaltend  2,6%  Kaliumstearat, 5 %  NaC103, 31%  A., 61,4% " •  
geben bei der E lek tro lyse: 32%  hóhermolekularo Alkohole u. 48%  Olefine, die 1 C-AtaJ1 
weniger enthalten, ais die angewandte F ettsaure. (A. P. 2 022 894 yom 2/ 12. 19 
ausg. 3/12. 1935.) KÓNIG.

E. I. du Pont de Nemours & Co., iibert, von: Harry B. Dykstra, Wihnington, 
Del., Y. S t. A., Einfache oder gemischte Ester ungesatligter Alkohole m it Polycarbonsaurt , 
z. B. durch R k. der Sauren bzw. ihrer A nhydride m it den ungesatt. Alkoholen 
Mischungen, die letztere oder ihre einfaehen E ster enthalten, der Sauresalze nut 11 
riden oder einfaehen E stern  der Alkohole usw. An Sauren sind g e n a n n t :  Fv.mo.> 
M alein-, Bernstein-, Malon-, A dip in- (I), Itacon-, Glutar-, Tricarballyl-, Aconitin-,Azuav 
Pim elin-, Trim esin-, Sebacin-, Suberin-, Phthal-, NaphthaUntetracarbon-, Cmnoiu -, 
Benzophenondicarbon-, Pyromellit-, Stilbendicarbon-, Diphen-, Naphthal-, CmdiomtrWt 
Citronen-, Hexahydrophtkahdure; an Alkoholen: Crotyl-, Crotylbutyl- (H)* . !
Butadienyl-, L inalyl-, Geranyl-, Erucyl-, Undecylenyl-, Stearyl- (III), Oleyl- (I*/> . 
alkohol (V). E s kónnen auch gemischte E ster hergestellt werden, die u. a. M S r 
Athyl-, Propyl-, B u ty l-, H exyl-, Cydohexyl-, 31ethylcyclohexyl-, Fenchyl-, B o n y  ’ 
Benzyl-, Phenoxydlhyl-, Tolyloxyathyl-, B enzyloxydthyl-, Athozyathyl-, A i .  
propyl-, Butoxyathyl-, Athoxypropyl-, M ethoxypropyl-, Athoxyathoxydlhyl-■ V  
propyl-, D ibenzyloxypropyl-, Diacetonalkohoheste, ferner R este yon I  e n ta e r j  
tridthylather, Alkyllactaten, -ricinoleaten en thalten . Man kann K atalysatoren ww . ’ 
I l 2SOt , D ibutylamin  (Y l) zusetzen. —  Z. B. w ird eine Mischung von 90g Crorytcn _ > 
110 g Dinatriumphthalat, 3 g  T I  10 Stdn. erh itz t: 26 g (= 1 9 % )  D tcrotylf'
K p .40 230—235°. — Aus I I ,  Phihahdureanhydrid (T ła ), H^SO, Mischung aus 
butyl- (T li)  u. Dibutylphthalał, nebst etwas Dicrotylphthalat (TU I), Ł-P-ss ' T  ’ 
Jodzahl 50,7. —  Aus einer Mischung yon I I I  u. 1T  m it T ła  Mischung aus PM 
stearyl-, -oleyl- u. -stearyloleylester (IX). —  Aus T  u. A d ip in sdu red ia th ylester Oin . 
athylester der A dipinsdure  yom K p .100 180°; entsprechend aus Methoxyat ty 
saureester u. T  Cinnamylmethoxydthyladipinsdureester (X). — Die Prodd. sin ‘ , 
W ., 11. in  A., Aceton, Athyl-, B utylaeetat, Bzl., Xylol usw.: sie konnen nu j^ h e n ,  
estern u. -athem  gemischt werden u. finden Yerwendung fiir die Bereitung i o
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Filmen, Plastifizierungsmitteln, besonders fi ir  Anstriche, z. B. folgender Zus.: 12 (Teile) 
Celhlosenilrat (XI), 16,3 Pigment, 3,5 Dammar (XII), 2,6 Ricinusol, 4 V II, 161,6 Lósungs- 
mittel (Ester, Alkohole, KW -stoffe) oder: 12 X I, 3 X II, 6,6 IX , 166,5 Lósungsm. oder: 
12 Celluloseaeetat (XHI), 6 X, 182 Lósungsm. oder: 4 Athylcellulose (XIV), 1X , 24 Losungs- 
mittel. — Piast. Massen: 100 Nitrocellulose (XY), 35 V II oder: 100X111, 40 Cinnamyl- 
adipinsaurester, oder: 100XIV, 20X , oder: 100XV, 50 Y III, 200 Fullm ittel. Die Prodd. 
konnen in obigen V orschriften teihveise durch Triacetin, Triphenylphosphat, Dibutyl- 
phthalat, Campher, Trikresylphosphat, die Cellulosedcriw . durch z. B. Benzyl-, Crolyl- 
cellulose, Propion-, Acelołmtter-, Stearin-, Phthalsdureester der Cellulose, ersetzt werden. 
(A. P. 2005 414 vom 11/3. 1932, ausg. 18/6. 1935.) D o n l e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a . M., Herstellung von Konden- 
sationsprodukten. Man kondensiert Citronen- oder W einsaure m it einem m indestens
3 OH-Gruppen enthaltenden mehrwertigen Alkohol durch E rhitzen u n te r verm indertem  
Druck von 10— 60 mm Hg-Saule u. fiih rt dio erhaltenen, wasserl., Saureeigg. be- 
sitzenden Prodd. gegebenenfalls in Salzo iiber. Das M engenyerhaltnis der Kompo- 
nenten ist unwesentlicli, sofem  nur sauro Prodd. entstehen. Bei Anwendung m olarer 
Mengen derK om ponenten entstehen Estersauren. Z. B. erh itz t m an M annit m it Citronen- 
sauie bei 18 mm Hg-Saule w ahrend 1 Stde. au f 120°. Das Ca-Salz en thalt 8,5°/0 CaO. 
Man kann auch D ulcit, E ry th rit, Sorbit oder Glycerin anwenden. (Ung. P. 113 667 
vom 21/12. 1934, ausg. 15/1. 1936. D. Prior. 23/12. 1933.) M a a s .

Imperial Chemical Industries Ltd., Edward de Barry Barnett und Cyril Alec 
Lawrence, London, England, Verbindungen der Phenanthrenreihe. Octahydrodiphenyl (I) 
^ rd  mit einem p-Chinon, das mindestens au f einer Seito unsubstitu iert ist, oder m it 
Maleinstiureaiihydrid (II) um gesetzt, das erhaltene Prod. gegebenenfalls m it 0 2 oder 
'Ą-haltigen Gasen osydiert. -— Beispiele: Gleiche Gewiclitsteile I  (W a l l a c h , Liebigs 
Ann. Chem. 381 [1911], 112 ) u . a.-Naphthoehinon werden zum Sieden erhitzt, nach 
wni Abkiihlen wird m it k. Aceton estrah ie rt. Farbloses Pulyer, das aus Toluol farb- 
lose Krystalle vom F . 208° (Zers.) gibt, in  konz. H 2SO.( m it purpum er Farbo 1.: Dodeka- 
nydrodibenzanthrachinoii (III). — Aus III m it NaOH  u. L u ft Dekahydrodibenzanthra-

^ C H , CH, CH,

CH, CH, Ch T^CII, CH, CH,

III

ĆH CO . CH,  CH CO CH,  CH CO

C C I I
IV A A vC C I I 

CH,  CH CO CH,  ĆH CO

CH,  CH,  CH,  CH,

.i- ®H,  CH,  CH,
AmT gelbe N adeln aus Toluol, F . 254°, in  H 2S 0 4 m it ro tbrauner F arbę  1. — 
Km-1 'ii' Benzochinon yerm utlich ein Hydroderiv. von Tetrabenzanthrachinon, farblose 
u h i  vom 315° (Zers.) aus X ylol, in  H 2S 0 4 gelblichbraune Farbę. —  Aus I  
in Tr 8e^ ea °der farbloses Pulver, aus Bzl. u . PAe. farblose K rystalle, F . 122°,
oo/k 2,„ i  braune Farbę, die m it der Zeit rotlich wird. Zus. V. (E. P. 438 894 vom 

/0- 1934> ausg. 27/12. 1935.) D o n l e .

Sou t? \ri^u de Nemours & Co., W ilmington, Del., ubert. von: Clyde O. Henke, 
j .  waukee, und Milton A. Prahl, Milwaukee, W is., V. St. A., Darstellung von 

der Zus. ClsH 31COCl bzw. C,8H 33C0C1 in iiblicher Weiso aus der 
Fl ] ;U- i 5’ PC13, SOCl2, COCl2. —  Schwach gelbe bis dunkelbraune, yiscoso
Hvdrnin n lne'stcn organ. Fil., wie Bzl., Toluol, CCI.,, unl. in  k . W ., wl. in  h. W . un ter 

" ys°. (A. P. 2023 473 vom 21/ 12. 1932, ausg. 10/ 12 . 1935.) D o n l e .

X. Farberei. Organische Farbstoffe.
158.!ChAUH o d i a m o i l t > *n  der Farberei verwandten Farbstoffe. (Vgl. C. 1935- I.
631-_^ r die verschiedenen Farbstoffklassen. (Ind. textile 51. 510— 21.

~ 38—40. 201— 04. 313— 14. 632— 33. Dez. 1935.) F r i e d e m a n n .

Die Yerwend*6’ wei/ie und farbige Eesercen a u f Anilinschwarz a u f Seidengeiceben.
aung von Rapidogen- u. Indigosolfarbstoffen, die die Faser n ich t angreifen,
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is t besehrieben. Druekvorsehriften. F iir weiBe Reseryen w ird s ta t t  N aOH  Na-Silieat 
yerw endet. (Rey. univ. Soie Text. artifie. 11. 105— 07. Febr. 1936.) SuVERN.

— , Trockenfdrbcrei. Farben  m it in  Losungsmm., wie A., Bzn., Bzl., CC14 oder 
Triehlorathylen gel. Farbstoffen. V crwandt werden m eist saure Farbstoffe, dio man 
in  A. lost u. u n te r Zugabe yon Benzinseife in  das Farbebad  aus 90 Teilen Bzn. u. 
10 Teilen Benzinseife ein tragt. F iirb t m an in  CC14 oder T riehlorathylen, so werden 
die Farbstoffe u n te r Zusatz von Ameisensaure gel. Sohilderung der besten Arbeits- 
weiso u . Anfiihrung geeigneter Farbstoffe. (D tsch. F arber-Z tg . 72. 67. 16/2.
1936.) F ried em a n n .

— , Neue Farbstoffe, Musterkarten, Teztilhilfsm itld . E ine K artę  der I . G. FARBEN- 
INDUSTRIE A k t.-G e s . zeigt Saisonfarben W inter 1936/37 Wolle. D as von der Firma 
ii. der DURAND U. H u g u e n in  A.-G. herausgebraehte Indigosolbraun I B R  liefert 
gedeckte, rotstiehige B rauntone von yorziiglicher L icht-, Wasch-, Sodakoeh- u. Cl- 
E ch theit, die Farbungen eignen sich besonders fiir Vorhang- u . Dekorationsstoffe 
sowio ausgesprochene W aschartikel, sie sind g u t biigeleeht, u. die Abendfarbe ist gut. 
Auch fiir den direkten D ruck u. das Klotzreseryeyerf. is t der Farbstoff geeignet. 
(A ppretur-Ztg. 28. Fachheft I . 44— 45. 15/3. 1936.) Suvern.

Josef Hetzer, Beitrag zur Bestimmung des Gebrauchswertes von Schaum -, Netz-> 
Wasch-, Reinigungs- und  ahnlichen M itteln . Vf. besprieht zunachst k rit. die bekannten 
Methoden zur Best. des Netzvermogens, die sich beim Netzen abspielonden capillar- 
chem. Vorgange u. ihre Beeinflussung dureb Temp., T extilm aterial usw. Auf Grund 
yon Verss. e rm itte lt Vf., daB die „Auflegem ethode" zur B est. des N e t z y e r r a ó g e u s  
unbrauehbar ist, u . entw iekelt ein neues Verf. zur Verbesserung der Auflegemethod®. 
Die „N etzzahl" definiert Vf. ais die Konz. eines N etzm ittels in einer bestimmten Fl., 
d ie bei Yerwendung eines bestim m ten Textilm aterials u. bei einer bestimmten Temp. 
gerade noch geniigt, um  einheitlich „augenblicklicho“ Benetzung (d. h. Untersink- 
zeiten yon 2 Sekk.) zu erzielen. A uf diese Definition griindet sich auch das yorgeschlagene 
Verf. Tabellen m it Yergleichszahlen naeh der altcn  u. neuen Auflegemethode im Original. 
(Fettchem . Umschau 43. 4—8. Jan . 1936. Ludwigshafen a. Rh.) Neu.

I. G. F a rb e n in d u s tr ie  A k t.-G es., F rank fu rt a. M., Herstellung von Dodekahydro- 
triphenylen (I), indem m an Cyclohezanon (II) allein oder zusammen m it Gychhex:/naen- 
cyclohezanon un ter D ruck m it w asserabspaltenden K atalysatoren , denen gegebenen 
falls wasserbindende M ittel zugesetzt werden, erh itzt. Ais K atalysatoren komnw 
z. B . in B etrach t: Misehungen von Al-Oxyd m it kleinen Mengen T h - O x y d  oder • 
D ioxyd. Ais wasserbindende M ittel werden genannt die Oxyde der Erdalkalimeta • 
Man a rbe ite t zweckmaflig bei Tompp. zwischen 270 u. 320“. Z. B. werden M ciii 
Drehbombe 150 (Teile) II m it 20 einer Mischung, die aus 95,5%  Al-Oxyd u. 4,o /o 
Oxyd besteh t u. 20 CaO 36 S tdn. lang au f  290° erh itz t. H ochstdruek 42 at. i 
e rha lt eine halbfeste M., die das gebildete I zum groBten Teil in krystallisierter ro  
en thalt. Beim A ufarbeiten des Rk.-Gemisches erhalt m an in  32%ig- Ausbeute 
vom F . 227—228°. In  einem weiteren Beispiel w ird II im Gemisch m it Nj b®* 
u. einem D ruck von 100 a t  iiber einen K atalysator, wie er in yorstehend besclme 
Beispiel angew endet wird, geloitet. Aus 40 I I  erhalt m an bei einmaligem Durc
8 I . Aus I laBt sich durch H -A bspaltung Triphenylen  darstellen, das cmn^'’‘c .noc. 
Zicischenprod. bei der Farbstoffherst. ist. (E. P. 440 285 yom  8/9. 1934, ausg. •
F. P. 790 565 yom  27/5. 1935, ausg. 23/11. 1935. D. Prior. 6/ 6. 1934.) UAI,^ ' n

E. I .  du Pont de Nemours & Co., ubert. von: John H. Sachs,
Del., und  Ferdinand W. Peck, Pennsgroye, N. J .,  V. S t. A., Bromierun^ ,
anthron (I); sie erfolgt, indem m an I  in inerten  Fil., wie Hr,SOv  A itro-, D ici ^  
lost oder yerteilt, u. lufthaltiges CU einleitet. H ierdurch wird entstehenae 
B r2 oxydiert, das sich wieder an  der R k. beteihgen kann. Das Verf. zeicnne /Xeile) 
sparsam en Verbraueh an  Br„ u. Gewinnung reiner Prodd. aus. —  Z. B. werden ł gg 
I  in 3000 96—99,5%ig. H sS 0 4 gel., 3 J 2, 136 B r2, 60 C12 zugegeben, 24 ?f1t i ; . brauiie 
bis 55° erw arm t. Man erhalt in der H auptsache Dibrompyranthron, „ ~nn voni
K rystaUe, das 26— 27%  Br„, 1— 2 %  CL, en thalt. —  Farbstoff. (A. P  ‘ T)oVLE-
3/10. 1931, ausg. 10/9. 1935.) Alexander

E. I .  du Pont de Nemours &  Co., W ilm m gton, Del., ubert, yo • Benz_ 
J. Wuertz, CarrollviUe, und  Myron S. Whelen, Milwaukee, \\ is .,, • • ^  fflaI1
anlhronthiazolfarbstoffe und Ztcischenprodukte. A uf A nthrachinon-1,-- 1
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Glycerin in H,SO., einwirken. Anthrachinon-l,2-C-phenylthiazol [darstcllbar durch 
Einw. von Benzaldehyd au f 2,2 '-Diaminoanthraćhinondisulfid (I)] lóst m an in  H 2S 0 4 
u. verd. m it W. bis 82% , erw arm t au f 112— 115° u. g ib t gleichzeitig Glycorin u. Fe- 
Pulver im V crlauf von 3 Stdn. zu ; erforderlichenfalls setzt m an nach 1 Stde. noch 
etwas Glycerin u. Fe-Pulver zu, wenn die Benzanthronbldg. becndet ist, gieBt m an 
in W. u. erwarmt 1 Stde. au f 80°, nach dem  F iltrieren  w ascht m an saurefrei, suspendiert 
in alkal. gemachtem W ., erh itz t 2 Stdn. au f  90—100°, das entstandene Benzanthron-
1.2-O-phenylihiazol, braungelbes Pulyer, fa rb t Baumwolle seliwach gelb. Anthrachinon-
1.2-C-melhylihiazol (darstellbar aus Acetaldehyd oder Paraldehyd u. I) g ib t in analoger 
Weise Benzanlhron-l,2-C-mcthylthiazol braunlichgclbes P ulver; Anthrachinon-l,2-thiazol 
(darstellbar aus OH f i  odor Triozym ethylen  u. I) Benzanthron-1,2-lhiazol, Anthrachinon-
1.2-C-fS-anthrarJmionylthiazol das Benzanthron-1,2-G-ft-anthrachinonylthiazol, griinlich-
gelbes Pulver, Anthrachinon-1,2-C -phenylthiazol das Benzanthron-1,2-C-phenylthiazol. 
Zu einer Suspension von fein yerteiltem  Benzanthron-1,2-O-‘phenylthiazol in  W. im 
geschlossenen GefaB gib t m an Br, r iih rt 16 S tdn.bci gewohnlicher Temp. u. erw arm t 
1 Stde. auf 70°, es en ts teh t Bz.-l-Brombenzanthron-l,2-G-phenylthiazol, gclber K orper. 
Zu einer Suspension von fein verteiltem  Benzanthron-1,2-C-phenylthiazol in  W. gibt 
nian H2S04 u. hierauf in  3 S tdn. eino Lsg. von NaCl u. NaClO.,, es en ts teh t Bz.-l-Chlor- 
omzanthron-1,2-C-phenylthiazol. Anthrachinon-l,2-C-fl-anthrachinomylthiazol erhalt m an 
aus l-Mercapto-2-aminoanthrachinon oder I  u. Anthrachinon-P-aldehyd in  I I 2S 0 4 bei 
2o—50°. (A. P . 2 028114 vom  29/4. 1933, ausg. 14/1. 1936.) F r a n z .

E. I. du P o n t de N em ours &  Co., W ilm ington, Del., iibert. von: A lex an d er 
J. Wuertz, Carrollyille, und  M yron  S. W h e len , Milwaukee, W is., V. S t. A., Dibenz- 
a™ronazolfarbstoffe. M an yerschm ilzt Benzanthronthiazole oder -selenazole m it 
AlkaHen. Man erhalt graue, dunkelblaue bis schwarze K iipenfarbstoffe. In  eine Mischung 
Iwo KOH u. A. triig t m an bei 130° Benzanthron-1,2-phenylthiazol u. e rh itz t dann au f 

^ 'e erhaltene Sehmelze verd. m an m it W ., erw arm t au f 80°, setzt N a-Hydro- 
zu, erhitzt au f  80—85°, f iltrie rt u . b last das F il tra t m it L uft aus. Das ent- 

sandene Dibenzanthrondiphenylthiazol, blauschwarzes Pulver, fa rb t Baumwolle aus der 
upe grau bis rótlichschwarz. In  analoger Weise erhalt m an aus Benzanthron-1,2-phenyl- 

^enzanthrondiphenylselenazol, das Baumwolle grau  bis Schwarz fa rb t. E inen 
rmUchen Farbstoff e rha lt m an aus Benzanthron-1,2-thiazol bzw. -selenazol, Benz- 

I '} ron-l>2-methylthiazol; der F a rb sto ff aus Benzanthron-1,2-methylselenazol fa rb t 
umwollo blaugrau, der aus Benzanthron-1,2-fi-anthrachinonylthiazol u. der aus -selen- 

grau. (A. p . 2 028115 vom  29/4. 1933, ausg. 14/1. 1936.) F r a n z .
t  yj?- I - d u  P o n t de N em ours &  Co., W ilm ington, Del., iibert. yon: A lex an d e r 
' l e r? ’ Carrollville, im d M yren  S. W h elen , Milwaukee, W is., V. St. A ., Benz- 

e in /^ u j  ’}az°le. Man kondensiert 2,2 '-Diamino-1,1/-dianthrachinonyldiselenid (I) m it 
Ani>~ 7 -'d u ‘ au f das entstandene Selenazol in  H 2S 0 4 Glycerin u . F e einwirken.
H Sn Wwl l'^ ’̂ -^-'phenylselenazól (darstellbar aus I  u . Benzaldehyd) lóst m an in 
zu- au  ̂82% , erw arm t au f  112— 115° u. g ib t in  3 S tdn. Glycerin u. Fe-Pulyer
80® f l t  • °^endung der Benzanthronbldg. gieBt m an in  viel W ., e rh itz t 1 Stde. au f 
auf' 90—5  nno w.5sc?l t  saurefrei, suspendiert in  alkal. gem achtem  W ., erh itz t 2 Stdn.

h 9. filtrier t  u. w ascht alkalifrei; es en ts teh t Benzanthron-1,2-C-phenylselen- 
whaltra gelbes Pulver, das Baumwolle schwaeh gelb farb t. In  analoger Weise 
°der pInat},,a,U3 Anthradiinon-l,2-C-methyUelenazol (darstellbar aus I  u. Acetaldehyd 
azol Idi0 ^as Benzanthron-1,2-G-methylselenazol, aus Anthrachinon-l,2-sden-
aiJ3 ! .  r aus I  u. CI120  oder Triozym ethylen) das Benzanthron-1,2-sdenazol,
ii-aldzhvd)a A nm  ^ ’̂ ~*'~P'ani^rac^ n(my^se ênazo  ̂ (darstellbar aus I  u. Anthrachinon-
a.uhfon-19. p 8?, benzanthron-1,2-C-fi-anthrachinonylselenazol, gelbes Pulyer. Benz- 
mit fi i, 'Phenylselenazol suspendiert m an in W. u . yersetzt in  geschlossenem GefaB
benzańth™ o V ^ 'Stc*' R ubren erw arm t m an 1 Stde. au f  70°, m an erhalt Bz.-l-B rom - 

t  o 2 " ^ ‘en^ sefouizo/, gelber K orper. M it Cl erhalt m an Bz.-l-Chlor- 
ausg i iii^ZŚ^P henylseleiiazo l, gelbes Pulyer. (A. P . 2 028116 vom  29/4. 1933, 

E t F ra n z .
ville; Wiś N em ours &  Co., ubert. von: A lex an d e r J .  W u e rtz , Carroll-
reinem d j ’ ,., "•> Dibenzanthronfarbstoffe und Zwischenprodukte. Zur H erst. von 
an*hton3 M r t i i f anthron m att au^ d 'e alkal. Lsg. des unreinen Diosydibenz- 
geht der FarhtY f- un ter den Rk.-Bedingungen H  entwickeln, einwirken, hierbei

ostoit in Lsg., w ahrend die organ. u. anorgan. Verunreinigungen ungel.
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bleiben, hierauf tren n t m an durch Filtrieren, der erhalteno Farbsto ff liefcrt reincre 
u. lebhaftere Fiirbungcn ais der Ausgangsstoff. Rohes DimetJioxydibenzanłhron ver- 
riih rt m an m it W. u. NaOH, erh itz t zum Sieden, yersetzt m it Zn-Staub, erhitzt naeh 
3/i Stdn., filtrie rt u. bliist den Farbstoff aus dem F iltra t m it L uft aus. (A. P. 2 028117 
vom  23/10. 1933, ausg. 14/1. 1936.) F ranz.

E. I .  du Pont de Nemours & Co., W ilmington, Del., iibert. von: Earl E. Beard,
South Milwaukee, und W illiam  L. R in te lm a n n , Carrollyille, W is., V. S t. A., Anlhra- 
chinon- w id  Naphthalinthiazoherbindungen. Man laB t au f Benzalaminoverbb. der 
N aphthalin- oder A nthrachinonreihe S in Ggw. m indestens der stócliiometr. Menge 
B r einwirken. D as Br kann ais freies Br, oder ais Schwefelmono- oder -dibromid yer
w endet werden. —  Eine Mischung yon etw a gleichen Teilen 2,6- u. 2,7-Dibenzalamino- 
antlirachinon erh itz t m an m it S, Triclilorbenzol u. S2B r2 8— 10 Stdn. au f 210—230°, 
k iih lt au f  155°, f iltrie rt u. w aseht m it Triclilorbenzol u. dann m it A .; das entstandene 
D iphenyldithiazolantlirachinon fa rb t Baumwolle aus der K upę gelb. Zu einer Lsg. 
yon 2,6-Dibenzalaminoanthrachinon, F . 262— 263,5° (darstellbar durch Losen des 
D iam ins in  liberschussigem Benzaldehyd, Kiihlen u. F iltrieren) in Triclilorbenzol laflt 
m an S2B r2 tropfen u. erw arm t 12— 14 Stdn. au f 212— 213°; m an erhalt C-Diph&W' 
2,1 {S)-6,5 (S)-anthrachinondithiazol, gelbo K rystalle. Beim E rh itzen  yon 2,6-Diamino- 
anthrachirwn in  Trichlorbenzol m it Benzaldehyd bis zum A ufhoren der H20-Entff. 
erhalt m an das 2,6-Dibenzalaminoanłhrachinon in  groBen N adeln. 2,G-Di-(o-chlorbenzal- 
aminó)-anthrachinon, F . 270,5— 272,0° (darstellbar aus 2,6-Diaminoanthrachinon u.
o-Chlorbenzaldehyd in sd. Dichlorbenzol) gibt, in  Trichlorbenzol suspendiert, m it S2Br: 
u. S bei 12— 24-std. E rhitzen zum Sieden das gelbe krystallin . Dichlordithiazol, das 
Baumwolle sehr echt griinstichiggelb farb t. Aus 2-Benzalaminoanthrachinon erhalt nian 
in  analoger Weiso Phenyl-2,l-anthrachinonlhiazol, aus 2-Benzalaminonaphthalin (dar
stellbar durch E rhitzen yon 2-N aphthylam in m it Benzaldehyd) das C-Phenyl-2,1 F* ' 
tkalinthiazol, weiBe K rystalle aus A., F . 102— 104°. In  gleicher Weiso liefem 1-Cnlor-
2-aminoanthrachinon, 2-Amino-3-chloranthrachinon, Bz. -1 -Aminobenzanlhron, 6-Amtno- 
benzanthron die entspreehenden Thiazole. (A. P. 2 028118 yom' 25/7. 1934, aus#1 
14/1. 1936.)

I .  G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F ran k fu rt a. M., Indigoide Farbstoffe- Bu 
der H erst. von indigoiden Farbstoffen yerw endet man 4 ,3 -P y ren o x y th io n ap n tn e  
oder ihre reaktionsfahigen 2/-D eriw . oder 4,3-Pyrenthiophenchinone; die erhaltenen sc 
echten Farbstoffe kónnen halogeniert werden. Man lost 3-Cyanpyreii-4-sulfocMort ,
F . 267— 268°, in  Chlorbenzol, reduziert w. m it Sn u. HC1 u. W ., dest. das Chl°r“enz 
m it D am pf ab, f iltrie rt das Mercaplan, en tfern t das Sn, lost in verd. NaOH, ' r°rf e ,.g 
m it Monochloressigsaure u. fa llt die Thioglyholsaure (II) m it Sauren; man los 
Saure in  N aOH , yersetzt m it N a,S  u. e rh itz t mehrere S tunden. Man filtriert , 
bildeten griinen N d., w ascht m it NaCl-Lsg. neu tral u . e x t r a h ie r t  m it A.; mpn ,e^ J10.
4,3-Pyren-3'-oxythionaphthen  (I). 3-Cyanpyren-4-sulfonsaure erhalt m an aus^ 3-An 
pyren-4-sulfonsiiure durch Diazotieren u. E rsa tz  der D iazogruppc d u r c h C N . < i. i 
m an II m it 4% ig. N aO H  langere Zeit au f  dcm W -Bade, so e rha lt m an die Thwg 9 ^
o-carbonsdure, die durch E rh itzen  m it Essigsaureanhydrid u. Na-Acetat u. Ve 
der Acetyli'erb. I  liefert. I  g ib t bei der O xydation m it Ferricyankalium  4,3,4 >• • fe 
pyrenthiophenindigo, den m an auch durch E rh itzen  yon 3-Cyanpyren-4-thiogly ’ .nejn 
oder ihren Verseifungsprodd. m it Alkali oder durch K ondensation yon I rnit b 
2 '-A n il erhalten  kann ; der F arbsto ff fa rb t Baumwolle aus der K iipe kraftig  Wau- ^  
Kochen yon 4,3-Pyren-3'-acetoxythiophen m it 5,7-Dichlorisalin in  A. u. ' 0j 
m an einen bordeaux farbenden Farbstoff. 5,7-Dichlorisatin fiih rt m an m  , ° ‘zol, 
m it PCI5 in  das a-Chlorid iiber u . fiigt hierzu bei 80° eine Lsg. yon I  in 'L j^^ffe 
m an erhalt einen k raftig  m arineblau farbenden Kiipenfarbstoff. A hnliche  V 
e rh a lt m an m it anderen Isatin-a-deriyy. —  Zu einer w. Lsg. von 5,7-Dichlor- - ^  ^  
naphthen-p-dimethylaminoanil in  E g. g ib t m an  eine Lsg. yon I  in Eg., es e ir  jn 
Baumwolle w assertropfenecht, chlor- u . lichtecht y io lett f a rb e n d e r  * a r th.io'vhen3 
ahnlicher Weise erhalt m an m it dem  p-Dimethylaminoanil des 2,1-N ap  
einen korin th , m it dem p-Dimethylaminoanil des 5-Ghlor-7-methyloxytni ^ us
oder des 4,7-Dimethyl-5-chloroxythionaphthen.s y io le tt farbende Kupenl ar r_ nrarj)Stoff 
I  in  Eg. u . A  cena phlhenchinon in  Eg. en ts teh t ein bordeaux f a rb e n d e r  Kupę „  prior. 
K rystalle  aus Trichlorbenzol. (F. P. 792 667 vom 18/7. 1935, ausg. 7/1. 1 Jd% C , xz. 
18/7. 1934.)
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XI. Farben. Anstriche. Lacke. Harze. Plastische Massen.
H. C. F. Randall, Die, wissenschaftliclie Behandlung der Anstriclifarbenerzeugung. 

Komfeine Farbenanrcibungen erzielfc m an nur durch grundliche Dispergierung. AuBer 
BleiweiB kann m an auch gewisse organ. Farben  aus dem wss. Teig d irekt in  01- oder 
Nitrocelluloselackdispersion uberfuhren. D adurch wird der yerlustreiche Trocken- 
prozeB u. das nachfolgende erneute Dispergieren ausgeschaltet. (Oil Colour Trades J . 
89. 872—76. 13/3. 1936.) S c h e i f e l e .

H. Wulf, Wasserglasfarben. Ais Farbenbindem ittcl soli nur Kaliwasserglas vcr- 
wendet werden. Der beste U ntergrund fiir W asserglasfarben is t frischer, aber luft- 
trockner Zement- u. K alkpu tz ; auch au f ungehobeltem Holz, Glas u . Zinkblech ist 
Wasserglas verwendbar. Dagegen scheiden Gipsputz, O lfarbenanstrich u. Eisen ais 
Untergrund aus. Bei Y erarbeitung von W asserglasfarben w ird zunachst das trockene 
Farbpulver m it W. zu einer dicken Pastę  angeriihrt, dann wird W asserglas zugesetzt, 
bis die Farbę wischfest gebundon ist, u. zuletzt m it W. verd. E s soli nu r dest. oder 
Kcgenwasser benutzt werden, da  kalkkaltiges W. unl. Caleiumsilicat bildet. (Farben- 
Chemiker 7. 47— 48. Febr. 1936.) S c h e i f e l e .
... Berthold Winter, Aluminiumanstriche. (Vgl. C. 1936. I . 2223.) (Ole, F ette , 
»achse 1935. Nr. 1. 8. Okt.) S c h e i f e l e .

Helmut Levecke, Sdbstentzundung von Leinol. In  einem offenen MetallgefaB 
t«n sich 23 kg Chromgriin, die m it etw a 0,3 kg Malerleinól in  Beriihrung gekommen 

"aren, in einem R aum  von 15° naeh 2%  Stdn. entziindet. Bei U nters. der Brand- 
^acho wurde festgestellt, daB Mischungen von Leinól m it Berlinerblau oder m it 
*~rjjnerblau enthaltendem  Chromgriin s ta rk  zur Selbstentzundung neigen u. daB 
wrlinerblau sowie Chromgriin in trockenem  Zustande sehr leicht entzundlich sind. 
(Darbe u. Lacke 1936. 41—43. 22/1.) S c h e i f e l e .

Fritz Ohl, Ullramarinfarben in  der Kunststoffindustrie. F iir die Anwendung in
e.r Kunststoffindustrie is t die L ichtechtheit, die Urdoslichkeit in  den n. organ. Losungs- 

I* . _ u. die H itzebestandigkeit bei Tempp. bis zu 200° der verschiedenen U ltra- 
J £ “?t8ne von W ichtigkeit. E s is t jedoch in  diesem Falle darau f zu achten, don sonst 

uchen FuUkorpergeh. wegzulassen bzw. dem jeweUigen FiiUkorper der K unststoffe 
Ccl|U?a5Sen'- ®eson(l ers geeignet sind die U ltram arinfarben fiir Erzeugnisse aus Casein, 
q u*°sederivv. u. H arnstoff-Form aldehydharzen sowie fiir Spritz- u. PrcBmassen au f 
 ̂ ndlage von Vinylverbb. u. Polystyrol, w ahrend sio bei den  Phenol-Formaldehyd- 
Mensationsprodd. weniger verw endet werden. Bzgl. ihrer V erarbeitung is t au f

7.,r ,®jbeit u. gute Vermahlung zu achten. (Piast. Massen Wiss. Techn. 6 . 11— 13.
Jan- 1936.) °  W . W o l f f .
iihr.r ,)'- ®enac , Die Titanpiginenle in  plastischen Massen. A usfiihrliche Angaben 
an TT le a^ y t .  Priifung von T i-Farben im  H inblick au f physikal. Eigg. u . chem. Zus.

einschlagigen L iteratur. (Rev. gen. MatiSres piast. 12. 11— 14. Jan . 
i  W . W o l f f .

,  L u rra n s  und D. G. D avidson , Weichmacher in  Kunstmassen aus Cdlu-
Vortrag- (J . Soc. chem. In d ., Chem. & Ind . 55. 162— 69. 28/2.

i  W.  W o l f f .
Feamley, Mikroskopie in  der Farbenindustrie. Mkr. Nachweis von 

Best /  S n be’ Pigm enten, m kr. E rm ittelung der Ursache abnorm er Anstrichschaden, 
3̂ '^ g erp®“cbengroBe u. Messung des Brechungsindex. (Canad. Chem. M etallurgy 20.

In Tin ̂  ^ a rben industrie  A kt.-G es., D eutschland, Herstdlung von Titanpigmenten. 
°<fer i?pbenenfaUs in  Ggw. von B aS 0 4, ZnO u. dgl. werden Erdm etall-, Erdalkali- 
aber 50?/ °r*^e .°^er dereń Kom plessalze in  Mengen von 20— 30% , jedoch nich t
die reine? Vf  Beispiel: 10 (GewichtsteUe) T i0 2 werden m it 5 einer wss. Lsg.,
Lsg,, *nes A ia 3 en thalt, zu einer Pastę  yerm ischt, die dann  in  100 einer
'/s Stde K j  U’  ̂ en tha lt, u n te r Bewegen eingetragen wird. Die R k. is t nacli 
*9354r  ^ Ce ®er N d. w ird filtrie rt, gewaschen u. bei 200° getrocknet. (F. P.

Amenvm &  1935.’ aus8- 27/1. 1936. D. Prior. 7/8. 1934.) N i t z e .
WestfieJd n t  ,lrcon ium  Corp., Baltim ore, Md., iibert. von: WiUiam T. Little. 
wird dureh p  v+ St. A_, Herstdlung von T itanoxyd. Die H ydrolyse von Ti-Salzlsgg. 
Eine mit*. * rT. en ^  A tm ospharendruck in  Ggw. von A lkalititanaten  vorgenommen.

- usbeute an TiO. wird bei 5— 6 S tdn. Dauer w ahrend der H ydrolyse erzielt.
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Die A ufarbeitung von Ti O., au f Ti-Pigmente erfolgt dann in iiblieher Weise. (A. P.
2 029 881 vom 23/4. 1934,* ausg. 4/2. 1936.) - Nitze.

Titan Co., Inc., V. St-. A., Hydrolyse von Titansalzlosungen clurch Erhitzen in 
Ggw. von etw a 2—5 %  eines trockenen T itanhydratgeles. D as Ti-Gel w ird z. B. her- 
gestellt, indem  eine lOO-l-Ti-Sulfatlsg., die 201 g TiO», 437 g H„SO,, u. 46 g Fe im 
L iter enthiilt, nach N eutralisation der Gesamtsiiurc m it einer NaOH-Lsg., die etwa 
800 g N aO H  im  L iter en thalt, versetzt u. fortschreitend bis 108° erh itz t wird. Das ge- 
trocknete Ti-Gel en th a lt 6,56%  TiO*. Anwendung findet diese Hydrolyse bei der 
H erst. der Ti-Pigmente. (F. P. 794 037 vom  5/8. 1935, ausg. 6/2. 1936.) Nitze.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., D eutschland, V erbesserung von Titanpigmenten. 
Die Pigm ente werden in  10— 30%  alkal. Laugen erhitzt. E s werden NaOH-, KOH- 
oder E rdalka 'ilaugen verw endet. Beispiel: 10 kg TiO» werden in  1001 einer 25°/0ig- 
NaOH-Lauge 3— 4 Stdn. aufgekocht-. Nach A bsitzen u. F iltra tion  wird bis zur 
N eu tra lita t gewaschen u. bei etw a 110° getrocknet. Die Ti-Pigm ente sind lielitbestan- 
diger u. gegen W itterungseinflusse w iderstandsfahiger. (F. P. 793 526 vom 6/8. 1935, 
ausg. 27/1. 1936. D. Prior. 7/8. 1934.) Nitze.

St. Joseph Lead Co., New York, N. Y ., ubert. von Robert S. Havenhill imd 
James J. Rankin, Beaver, Pa ., Y. St. A., Herstellung eines P igm m lcs aus calcmiertem 
Zn-Erz, wobei das caleinierte E rz in  re la tiy  feine u. grobe Bruchstiicke getrennt wird- 
Die feinen B ruchstucke werden zu solchen Teilchen zerkleinert, daB diese zu 99 /» 
durch  ein stand? rdisiertes 325-Maschensieb hindurehgehen. Das Pigm ent besitzt eme 
geringero O labsorption ais die bas. Pb-Pigm ente. (Ćan. P. 349 312 vom 9/11. 1933, 
ausg. 2/4. 1935. A. Prior. 16/1. 1933.) NlTZE.

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von gelbgrunen bis grunen Bleichromat- 
farben, dad . gek., daB m an in bekannter Weise hergestellte Chromgelbe in Ggw. von 
sauer w irkenden Salzen oder Sauren au f lióhere Tem pp., z. B. 600°, erhitzt u- das 
Gliihprod. m it W . auslaugt. Ais Zusatze werden genannt: H 2S 0 4, HC1, H3B03 oder 
die Sulfate oder Cliloride des Al, Cu, Sn, Ni, Zr usw. J e  nach Zusatz u. Ausgangs- 
m ateria l kann m an auch Tempp. un ter 600°, z. B. 400° u. darun ter, anwenden. (D- K- “* 
625 202 Ivl. 22 f  vom  2/2. 1933, ausg. 5/2. 1936.)

Imperial Chemical Industries, Ltd., Reginald Patrick Linstead und cnane 
Enriąue Dent, London, Herstellung von grunen Farbstoffen. Phthalocyamde, 
Phthalonitrile , w erden m it m etali. P b  oder Pb-Verbb. wie Pb-Oxyden, PbC03 wW • 
Beispiel: E ine innige Mischung von 128 Teilen Phthalon itril u. 56 Teilen PbCOjl lii^ -J  
wird 1 Stde. bei 230° erh itz t u. dann bei 230— 240° dio Temp. 4 Stdn. gehalten. 
erbaltene Pigm ent w ird ohne eine Reinigung gemahlen u. kann m it W. u. r „j 
persionsm ittel zu einer Pastę  angerieben werden. (E. P. 441 332 vom 11/y- 
ausg. 13/2. 1936.) ,  &

A. J .  Drinberg, U .S.S .R ., Herstellung von kUnstlichem F im is . Naphthen-  ̂
O syfettsauren oder ihre Gemische werden m it m ehrwertigen Alkoholen yer<?   ̂
chloriert, w orauf durch E rhitzen, gegebenenfalls in Ggw. von Titanoxyd, im t ®
HC1 abgespalten wird. — Die bei der O sydation  von Solarólen erhaltenen ^  
gemische werden m it Glycerin verestert, dann  bei 40— 60° bis zur Aufnahme i - 
bis 30%  Cl2 chloriert u . bei 10— 25 mm H g au f  200— 250° erhitzt. Das 
w ird m it einem Lósungsm. verd. u . nach Zusatz von etwa 8%  Mn-Siccatiy ve^ 
(Russ. P. 44 253 vom 25/1. 1935, ausg. 30/9. 1935.) . Jacob

Carbide and Carbon Chemicals Corp., New York, N. Y., ubert. von- . 
Nelson Wickert, Charleston, W . Va., V. S t. A ., Decylenrerbindungen au ^  
hezaldehyd durch K ondensation m it Acetaldehyd bei Tempp. von — 5 bis + 0 
von alkal. K ondensationsm itteln. Die neutralisierte Misehung wird im V a " , 
Tem pp. yon 80° dest. u . ergibt 1,3-Decylenaldol, das bei erhohtem Drock i '  _ a u r c fl>  

Temp. hydriert das 1,3-Decylenglykol, K p.9 132— 137°, ergibt. Mittels U rno  ^  
w e  Essig-, Ameisen-, Propion-, Stearin- oder Salicylsdure u . dgl. behandelt, e  ̂ ĵs 
die entspreehenden E ster, z. B . 2,2-A thylbutyl-l,3-butylenglykoldiacetat, ^P/.r’ :„rungs- 
135° oder 265° bei 760 mm D ruck, das sich ais hoehsd. Lósungsm. u. P las; 
m itte l fu r Lacke u. andere t)berzugsm assen eignet. (E. P. 438 848 vom i 
ausg. 19/12. 1935. F. P. 788 944 T om  17/4. 1935, ausg. 19/10. 1935. Belde:/ rt'--lG.
3/5. 1934.) Harrison,

Imperial Chemical Industries Ltd., Londcn, und Archibald Alwyn u 
Mancester, Lichtbestdndige blaue Forrnmasse, en thaltend BenzylceUulose i 
Cu-Phthalonitrilpigm ent (II) nach E . P . 410 814; C. 1935.1. 1305. Beispie .
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pulverformiges I werden m it 5 D ibutylphthalat, 1 T i0 2 u. 0,05 II (naeh A ufbereitung 
gemaB Beispiel 2 des E . P . 410 814) gemischt. (E. P . 435 539 vom  14/12. 1933, ausg. 
24/10.1935.) B r a u n s .

Eastman Kodak Co., iibert. von: Carl J. Malm, Rochester, N . Y ., und Hans 
T. Ciarkę, N. Y., V. S t. A., Plastische Masse aus Celluloseestern m it Acylgruppen von 
mehr ais 3 C-Atomen wic Cellulosestearat, -oleat, -palm itat u. a., gek. durch den Zusatz 
TonJ Arylphosphaten wie Phenyl-, Kresyl- u. N aphthylphosphat ais Weichmacher. 
Vgl. E .P . 404 597; C. 1934. II. 2455. (Can. P . 349 588 vom  29/3. 1932, ausg. 16/4.
1935.) Br a u n s .

Du Pont de Nemours & Co., W ilmington, Del., V. St. A., Plastische Masse, 
wlesondere fu r  Kunstleder, bestehend aus einem Cellulosederiy., einem nicht- oder 
halbtrocknenden 01, dessen Neigung zum Ranzigwerden durch Zusatz bestim m ter 

CIti Phenole verliindert wird, u. z w a r ł ,  solcher Phenole
jjq_ / — \  ' / ------------ \  m it 2 getrennten arom at. Ringen, z. B. Dioxy-

^ \ __ /" O H  diphenyldim ethylm ethan von der nebenst. Formel,
CH» D ioxy-o-tolyldim ethylm ethan, p-O xydiphenylather

n. a. oder 2. einwertiger Phenole m it einem arom at. R ing von der A rt der Hydrochinon- 
inonoalkylather oder der o- u. p-Cyeloalkylphenole u. D ialkylphenole des 1— 2— 3-, 
1—2—4-, l _ 2 —5-, 1— 2— 6- oder 1—3— 4-Typs. (E. P . 440 364 vom 28/6. 1934, 
a«sg. 23/1.1936. A. Prior. 15/7. 1933.) B r a u n s .

XII. Kautschuk. Guttapercha. Balata.
A. L. Klebanski und  K. K. Tschewytschalow, Die Beaktion der Anlagerung 

wn organischm Sauren an Monovinylacetylen unter Bildung von Butadienestem. In  
Sw- T°n HgO +  B F3 ais K ata ly sa to r wird vom M onovinylacetylen (MVA) 1 Mol. 

ogan- Saure an die Acetylengruppe angelagert, u n te r Bldg. von E stem  der Form el: 
CHj=CH—C(OCOR)=CH„, d. h. H  wird in  a-, COOR in ^-S tellung addiert. Die so 
gewonnenen Butadienester unterliegen der spontanen Polym erisation schon in der 
p t® zu kautschukartigen Polym eren. D er A meisensaurcester wird m it fas t gleicher 
ueschwindigkeit polymerisiert, wie Chloropren; etw as langsam er wird das A cetat 
polymerisiert. In  Ggw. yon HgO -j- B F 3 oder nu r von HgO gelang es, durch E rhitzen 
mAutoklayen auf dem sd. W .-Bade w ahrend 10 Stdn. das A dditionsprod. von 1 Mol. 
“ 3OH an MVA darzustellen.

n, ^  c r 8 u c h e. Bei Anwendung von HgSO,( ais K ata lysa to r sind die optim alen 
'•■Wiiguiigen der Esterbldg. m it MVA: 25° u. 4 %  K ata lysa to r; A usbeute 20%  
■. er (Formiat). Man gibt in  das m it Eis-Kochsalz gekiihlte GefaC H g S 0 4 u. H C 02H  

vńn 1 MVA ein usw. Die Rk.-Geschwindigkeit steigt bei Anwendung
Dic K  U’ man erre ĉ^  nach 38 Stdn. u. 25° eine Esterausbeute von etw a 37% .
V . , f )auer kann em iedrigt werden durch Anwendung von etw a 8—9 %  HgO ais 

Ę rhóhung der Rk.-Tem p. au f 80— 100°. Besonders wirkungsyoll w ar 
Verb IK YOn HgO u. B F3 ais KompIexyerb. m it CH3OH oder A .; letztere

' ‘JrP* ^ —126°) ergibt in 4 Stdn. eine Ausbeute von 64%  an Ameisensaure- 
freit, ? k '_:Prod- w ń d  von MVA u. H C 02H  m it gesatt. NaCl-Lsg. u. Sodalsg. be- 
|,in > ' Dac“ Trocknen bei 40 mm H g-D ruck nach Zusatz von Pyrogallol (zur Ver- 
(I;iqi. n8,„ er Polymerisation) dest. Ameisensaureester, C5H 60 2: K p .10 42°; D .2°20 
98) D P 7  1,4534; M ol-R efr. 24,62 (ber. 25,023); Mol.-Gew. (in Bzl.) 102,4 (ber. 

er lister, Formopren, wurde bei 60° im  Einschm elzrohr m it M aleinsaureanhydrid 
kondensiert, wobei Cyclohexanon-5-dicarbonsaure (I) en tstanden 

1 oci ,ch-cooh is t; K rystalle, F . 161°. Semicarbazon, F . 199° (Zers.). Bei
H,cl ‘CH-COOTT H ydrata tion  des Form oprens m ittels verd. H 2S 0 4 en ts tand

ćC  Melhylvinylketon. L etztere Verb. wurde fem er durch Ein-
ic  n„„ leiten yon MVA in ein Gemisch von 15 HgO +  50 H 2S 0 4 +

Bldu1 anai °~7 dargestellt, F . des Semicarbazons 136— 138°.— Acetopren, CeH 80 2; 
Mol-Kefr Ameisensaurcester; K p .25 50—52°; D .2%  0,9761, n D20 =  1,4480;
bei 60_700 f-u i  Mol.-Gew. 111,5. K ondensation m it M aleinsaureanhydrid
tófunginanp 1 ,ZU jlcełoxy-p-tetrahydrophthalsaure; F . 169— 171°, nach dessen Ver- 
pten. win sanoil‘5-dicarbonsaure erhalt. Beim Stehen werden sopten, wie Acetn n "d r  e erhalt. Beim Stehen werden sowohł ormo-
elast, kaut^c}, allmahlich polym erisiert, wobei zunachst ein Gel, dann ein festes, 
<Wet f,;r n;nUp a P r°d- en ts teh t. Bei R aum tem p. b e trag t die Polym erisations- 

ormylverb. 10 Tage, fiir die A cetoxyverb. 12— 15 Tage; bei 50° w ird
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das Form yldoriy. in 24 Stdn. polym erisiert. (Synthet. K autschuk [russ.: Ssintetit
scheski K autschuk] 4. Nr. 4. 5— 13. 1935.) ScHONFELD.

Andrejew un d  Wergiless, Oewinnung von Nalriumdivinylkautschukregeneraten. 
Das einzig brauchbare Verf. is t dic Losungsmethode, un ter Anwendung der bei 140 
bis 180° sd. K W -stoff-Fraktionen der D ivinylsyntbese nach L e b e d e w . (Synthet. 
K autschuk  [russ.: Ssintetitscheski K autschuk] 4. N r. 4. 28—31. 1935.) Schonfeld .

N. Koslow und  E. Gimpelewitsch, Derioate des Vinylacetylens. I I .  (I. ygl- 
Z e l i n s k y ,  K o s lo w , S c h te k ,  Synthet. K autschuk  [russ.: Ssintetitscheski Kautschuk] 
1932. N r. 3.) Bei D urchfiihrung der R k. der tlberfuhrung von Vinylaeetylen in Chloro
pren  in  Xylollsg. konnte  die Ausbeute erheblich, yon 32%  au f  53%  der Theorie ge- 
steigert w erden: M an g ib t zu 35 g HC1 (1,19) +  5 g Cu2Cl2 +  2 g N H 4C1 10 g teehn. 
Vinylaeetylon in  100 g Xylol u. schiittc lt das Gemisch 4 Stdn. Bei gem einsam er 
Polym erisation von Chloropren m it Isopren  wurde ein kom binierter, vollig transparenter 
Kautschuk erhalten, der sich aber leicht yerandert u. an  der L u ft klebrig wird. Wss. 
Chloroprenemulsionen konnten durch einfaches starkes Schutteln  des Chloroprenu 
m it W ., ohne Zusatz yon Na-Oleat, hergestellt werden. Man yerw endet hierzu zweck- 
mafiig leielit anpolym erisiertes, schwach viscoses Chloropren. Zusatz yon wss. NHj 
ergibt stabile Emulsionen. Die W rkg. des N H 3 au f die Polym erisation von Chloropren 
u . Chloropren +  Isopren beruht in  einer Beschleunigung der R k ., aber auch in der 
Beeinflussung der Eigg. der Polym erisate. (Synthet. K autschuk  [russ,: S sintetitscheski 
K autschuk] 4. N r. 4. 31—35. 1935.) S ch o sfe lD -

Je. Cherasskowa und Je. Korssunskaja, Die Methode von B . W. Bysow zur 
Beslimmung von aisorbierlem Schwefel. Zur Best. von „adsorbiertem “ S in Kautschuk 
h a t B y so w  die Oxydation m it B r, vorgeschlagen. 0,5 g extrahierten  Gummis wurden 
m it 4 ccm B r2 yersetzt u. nach 30 Min. 50 ccm W. zugefiigt. Aufkochen am nachsten 
Tage, Verkochen des zerriebenen Nd. (K autsehukbrom id) m it W ., Fallen der H2S04 
in der Lsg. m it BaCl2. Man erhalt zwar bei strenger E inhaltung obiger Bedingungen 
reproduzierbare R esultate, ganz andere aber, wenn die B r2-Menge usw. geandert 
werden. D urch W iederholung der O xydation m it B r2 kann der gesamte S oxydiert 
werden. Die Methode is t also unyerwondbar. (J . R ubber Ind . [russ.: Shurnal resinowoi 
Promyschlennosti] 12. 855—56. 1935.) ScHÓKFELD.

L. Chodshajewa, Beslimmung von freiem  und gebundenem A lkali in  Rumrax- 
R uberax wird hergestellt durch Einleitcn von L u ft in  A sphalt oder Goudron t a  zu 
einem Erw eichungspunkt von 100— 110° u. weitere Behandlung m it konz. NaOH 15 
au f  einen Erw eichungspunkt yon 145°. Boi Veraschen geh t der an  S-haltige 
Verbb. d esR u b eras gebundeno Teil der N aOH  in N a 2S 0 4 iiber, w ahrend sich dic ubrig 
NaOH  in freiem Zustande befindet. Zur Analyse w ird das Prod. au f Koks yerbran 
u. aus dem K oks dio N aO H  m it h. W . ausgezogen. H ierauf wird das Prod. 
u. aus der Ascho N aO H  u. N a2S 0 4 herausgel. Man titr ie rt dann in den ver®Pł° i
E x trak ten  dio N aOH  u. bestim m t dann das N a2S 0 4. (J . R ubber Ind . [russ.: ohur 
resinowoi Prom yschlennosti] 12. 961. 1935.) S ch o n fe ld -

N. S. Andrejew, Uber die Anwendung der Brochet-Cambier-Methode zur 
von Aldehyden w id  Ketonem in  den Abgdngen der Fabrihation von synthetischem Kautsc ^ • 
Die Best. des Butyraldehyds durch T itra tion  m it N H 2OH (ygl. L u NGE-Be r L, L ■
Techn. Unters.-M ethoden, Bd. IV. S. 233 [1921— 23]) in den Kondensaten der 
Fabrikation  (aus A.) is t unzuyerlassig. (Synth. K autschuk [russ.: Ssintetitsc 
K autschuk] 4. N r. 4. 24— 28. 1935.) . .

L. Ssulima, Uber die Anwendung der Bunłebiirelle bei der quantita.tiven Besiy  ,j,„a5e 
von Acetaldehyd in  Oasgemischen. M an yerwendot zur Analyse 50 ccm Gas ( e 
der SK -Fabrikation aus A.), ais Sperrfl. in der BuNTE-Biirettc Hg- oa/ „hsol-
des Aldehyds dient 2-n. N H 2OH • HC1 in  gesa tt. NaCl-Lsg. Genauigkeit 0, 1—-0>* /o_gg_
(Synthet. K autschuk [russ.: Ssintetitscheski K autschuk] 4. "^g^y^ELD.
1935.)

XIII. Atherische Ole. Parfumerie. Kosmetik.
R. M. Gattefossś, Aromatherapie. (Ygl. C. 1936. I .  207.) Es ^crden crortert: 

Die W rkg. a th . Ole au f die Atmungsorgane, ihre A bsorption durch die H au 
hcher Behandlung yon Lungonerkrankungen, die W rkg. au f das Zentralner ^  29- 
u. au f die Yerdauungsorgane u. die an tito s . W rkg. von a th . Olen. (1 ar u - 
511— 29. Dez. 1935.)
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Hans Otto Hettche und Peter Rosenthal, Yerglekhende Untersuchungen uber die 
hakiericide und entwicklungshemmende Wirkung ron atherischen ólen. F iir die A btotung 
des Staphylococcus aureus erwiesen sich naeh 4-std. Einw. am  kraftigsten (Reihenfolge 
der Wirksamkeit): Sandelholz-, Hopfen-, Nelken-, Thymian- u. Cassiaol. Sandelholz- 
u. Hopfenól to teten  in Konz. 1: 2500 ab u. yerhinderten bei 1: 5000 jedea W achstum . 
Nelken-, Thymian- u. Cassiaol to te ten  erst bei 1: 1000. Gegen B. coli waren Nelken- u. 
Thymianól am wirksamsten (Tótungskonz. 1: 250). Beido Ole besitzen kraftige W rkg. 
ais Desinfiziens an gram positiven K okken u. granm egativen Stabchen. Doppelbindung 
bewirkt, wie Vergleieh von Benzaldehyd u. Z im taldehyd zeigt, erhebliche Erhohung 
der Baktericidie. H ierdurch is t auch die W rkg. der hydroarom at. KW -stoffe (Piuen usw.) 
zu erklaren. (Arch. H yg. Bakteriol. 115. 303— 17. Marz 1936. Munchen, Hygien. In s t. 
“■ Univ.) Gr o s z f e l d .

F. J . Bolton, Galmei in  der Pharinazie und in  kosmełischen M itteln . E s w ird die 
verwendung in wss. Zubereitungen, Umschlagen u. Salben gegen H autreizungen u. 
-ausschlage, in Gesichtspaekungen u. fl. Gesichtspudern beschrieben. Vorschriften. 
(Pharinaeeuticals and  Cosmetics 1935. 153— 54. Dez. Beil. zu M anufactur. Chemist 
phannao. Cosmetic Perfum. Trade J .)  E l l m e e .

M. G. de Navarre, Jung  ster Fortschritt in  Grundsłoffen und Herstellung ron Hand- 
Pjlegmitteln. Vf. g ib t eine Anzahl Vorschriften fiir fl. u. feste H autpflegem ittel m it 
WycerylTncmostearat, Stearinsdure, siifieni Mandelól, Ozycholesterin, Lanolin, Walrat, 
Łdylalkohol u. a. Grundstoffen u. te ilt sie naeh ihrer W rkg. in  Heil-, Schutz- u. Schón- 
neitsmittel ein. (Amer. Perfum er essent. Oil Rev. 31. N r. 4. 71— 72. Dez. 1935.) E llm .
. Alfred Wagner, Iris-Extraits. Vorschriften fiir den kiinstlichen Aufbau. (Seifen-

Meder.Ztg._63. 103—05. 5/2.1936.) E llm ek .
. Die Struktur einiger Sanddholzarten und ihrer Ersatzstoffe und andere wenig 
McamUe wohlriechende Holzer. B erieht iiber mikroskop. Unterss. zur Unterscheidung 
“  Holzer, Abbildung. —  Angabe charakterist. Farbungen der wss. u. alkoh. Lsgg. 

(rafam. essent. Oil Ree. 26 . 244— 47. 1935.) E l l m e r .

XIV. Zucker. Kohlenhydrate. Starkę.
X l L. Webre, Anordnung und Anwendung ron KochkontroUinstrumenten.
wmerigkeiten u. dereń Behcbung zur erfolgreichen Anwendung von Kontroll- 

I j^rnenten bei Vakuumkochapp. Aus den Unterss. geht heryor, daB der H aupt- 
^introllfaktor fiir den P unk t, an welchem das K om  eigentlich gebildet wird, die Ober- 

ligung ist. Naeh der K om bldg. w ird die F lu id ita t der M. ais Ganzes m ehr ais die 
j 0nf ' j 03 Sirupes bzw. der Melasse das entscheidende K riterium ; sie kann am  besten 
d e s V  ^ndiiktometr. Messung verfolgt werden. Diese F lu id ita t ist eine direkte Funktion 
„ 'W Bltnisses zwischen dem Vol. der F l. u. dem Yol. der zwischen den einzelnen 

werkiystallen yorhandenen Lucken u. bezieht sich n icht notgedrungen au f die 
bei*P ° u V des Sirupes. — Die W arm eabsorption durch die Fiillmasse ist
die G f h V°n ^°^er R cinheit gróBer bei kleinerer F lu id ita t innerhalb gewisser Grenzen; 
/T j e*a‘lr der Bldg. von Feinkom  is t auch hierbei viel geringer ais bei hoher F lu id ita t. 

u  ngng. Chem. 27. 1157— 61. 1935. Burlington, N. J .)  Ta e g e n e r .
®aertn e r , Nachproduktarbeit. (Vgl. hierzu C. 1936. I .  3416.) An H and 

sind 1 . rvenbilder, dereń Amp.-Zahlen au f G rund p rak t. Koehyerss. festgestellt 
Iję ’ " e^  Vf. naeh, daB m an m it diesen Zahlen der elektr. K ochkontrolle sofort u. 
S S w b  a ^ us*and  einer Nachprod.-Fiillmasse feststellen kann, was besonders bei 
K o c h ®.r  Luftleere aus den Tem p.-G raden sonst n ich t moglieh ist. F iir das p rak t. 
SchnittT a^ein die E inhaltung der Amp.-Zahlen u. einer bestim m ten durch-
kornbld C Luftleere. — E s wurden die Grenzen zwischen K om auflósung u. Fein-
Terfolet festgelegt u. dabei gleichzeitig das gunstigste W achsen der K rystalle
Zahlen’• die beste u. rascheste Entzuckerung. Die yom Vf. angegebenen
ZueWo, / j  Zahlen, wie sie fiir den Fabrikbetrieb in B etrach t kommen. (Dtsch.

eŁ 6?- 881- 86' 12/ 10- 1935-> T a e g e n e r .
1936 T i o11̂ ’ ^ te r  die Viscositat konzenłrierter Zuckerlosungen. 2. M itt. (1. vgl. 

82°/ _ ■ *"•) Vervollstandigung der fruheren U nterss. bis zu Zuckerkonzz. von
^igenen \r U:n= der H erst. der Lsgg. u . der Arbeitsweise. Gegenuberstellung der
u. Kurv es3u_ngen m it den MeBergebnissen anderer Forseher. Zahlreiche Tabelien 
YiscositAt;11 Zei^en die Viscositatswerte in A bhangigkeit von Temp. u . Konz. Die 

gesatt. reiner Zuckerlsgg. scheint fiir hóhere Tempp. ais 80° einen Minimal- 
I l t - L  272
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w ert anzunehmen u. dann wieder langsam zuzunehm en. (Z. W irtsehaftsgruppe Zueker- 
ind. 86 . 8—21. Jan . 1936.) T a e g e n e r .

M. Garino, Entspricht das Optimum der Ausflockung latsdchlich einem Mazimum  
der wahren Reinheit?  Vf. behandelt die neueren Reinigungsyerff. (insbesondere die 
von TEATINI, D e d e k -V a s a tk o )  u .  geht au f die Rolle des K alkes bzw. die Adsorptions- 
wrkg. der entstehenden CaC03-K rystallc ein. Die wirklieh erreichte Reinheit kann 
abgeschatzt werden aus dem Melasseanfall; R entabilitatsangaben fehlen bisher. (Ind. 
saccarif. ital. 28. 550— 52. Nov. 1935.) T a e g e n e r .

J. A. Ambler und S. Byall, V erunreinigungen im  Weipzucker. V III. Einflu/1 
von Nichtzuckerstoffen a u f die Zersetzung der Saccharose wahrend der „Barley Candis"- 
Probe. (V II. vgl. C. 1935. I I .  1100.) Die Stabilitatsanderungen des WeiBzuckers bei 
Einw. hóherer Tempp. sind hauptsachlich den N ichtzuckerstoffen zuzuschreiben, die 
er einschlieBt. Ais beste Methode h a t sich die BARLEY-Candisprobe erwiesen; ihre 
Ausfuhrung wird genau beschrieben. Die verschiedenen bei den Verss. yerwendeten 
Salze u. organ. Substanzen haben eine yerschiedenartige W rkg. Die einen steigem 
die Inversion, hemmon aber die Karam elisierung oder sind ohne merkliche Einw.; 
andere suchen die Bldg. reduzierender Substanzen zu verhindern, yergroBem aber 
gleichzeitig die Verfarbung. Das sind die Stoffe, die in waBriger Lsg. alkal. reagieren, 
oder auch solehe, die sich ais Salze starker Basen m it leicht fliichtigen oder unbestandigen 
Sauren aus sehr fliichtigen A nhydriden ableiten. W ieder andere, die sauer reagieren 
(Ammoniumsalze, Aminosauren, Amidę u. Fe-Salze) begiinstigen sowohl die Bldg. 
reduzierender Stoffe wie auch die Farbbldg. Die Selbstinyersion der Saccharose u. 
die yerschiedenen Einflusse der N ichtzuckerstoffe au f die Zers. der Saccharose wahrend 
der Probe zeigen, daB Saccharose bei hoheren Tem pp. einen starkeren S a u r e c h a r a k t e r  

annim m t u. gemeinsam m it den Zers.-Prodd. m it den im  Sirup yorhandenen Nicht
zuckerstoffen w irkt, wobei eine starkere Inyersion u. geringere Karamelbldg. e i n t n t t ,  

wenn die h .  Sirupe sauer sind. Bei alkal. Sirupen is t die Inyersion geringer u. <j>e 
K aram elisation gróBer. Die Zunahme der Inyersion u. der K aram elisation durch die 
Stoffe m it saurer R k. is t die Folgę sekundarer R kk., zwischen den einzelnen Nicht- 
zuckerstoffen m it dem Invertzucker u. anderen A bbauprodd. der Saccharose. Salze 
u. fliichtige oder unbestandige Sauren wirken wie alkal. reagierende Salze. (Ind. Engng- 
Chem., A nalyt. E dit. 7. 168— 73. 1935.) TAEGENER-

E. Landt, Ober die Molekularrefraktion von Rohrzucker. Die spezif. Rcfraktion 
von Zuckerlsgg. laBt sich bis zu maBig konz. Lsgg. add itiv  aus den spezif. Refraktionen 
des W. u. des gel. Zuekers berechnen. M an muB annehm en, daB dic pbysikal.i, s- 
des Zuekers beim Auflósen gewisse Anderungen erleiden, die sich sowohl im Brechung - 
index ais auch in  der D. ausdrucken konnen. (ZbL Zuckerind. 43. 910- -i
1935.) Taegener.

Wm. L. Owen und Roy L. Mobley, Bakteriologische Standardvorschnften]‘> 
raffinierte Rohrzucker. Vorschlage der Vff. (Facts about Sugar 30. 451 J --
1935.) Taegener. ,

H. Riehm, Schnelłe Bestitnmung von Stickstoff nach Kjeldahl in  Z u c k e m ib e n  u 
Zuckerfabriksprodukten. Nach der modifizierten K J E L D A H L - M e t h o d e  L u n d in - ^  
BERG verwendet m an ein Gemisch von 3 Vol.-Teilen konz. H 2S 0 4u. 2 Vol.-Teilen K ■ 
H3PO4, w odurch schnellerer AufschluB erm óglieht wird. Die Anwendung von 
yerhindert das lastige Schaum en u. beschleunigt gleichzeitig das Aufechueuen-  ̂ _ 
s a r a t e  V erbrennungszeit (selbst bei schwer aufschlieBbaren Zuckerriiben): .1 ° ~ 7 “  . ,rHen 
die D est. is t in  etw a 10 Min. beendet. Einzelheiten im Original. Ausgefuhrt w 
N-Beatst. in  Betainchlorid, Zuckerriiben, PreBsaften u. Melassen. Die 0 -crden- 
M assenunterss. geeignet u. kann  fiir N -B estst. in  Zuekerfabrikcn empfohlen ' '
(Z. Zuckerind. ćechosloy. Republ. 60. (17.) 1 5 6 -5 9 . 24/1. 1936.) TABOEWS*-

Milos Kminek, Beziehung des nach der S ta 7 ie k -P a v la s s c h e r i colorwe 
Methode bestimmten schadlichen Aminostickstoffs zurn Oehalte der einzelnen ■ nj,k . 
stickstoffhaltigen Substanzen in 'd e r  Riibe. Die colorimetr. Methode nach S - 
PAYLAS, die sich au f  der B laufarbung der Cu-Verbb. der Amidę u. Anun°s>n* 
griindet, g ib t den Geh. des sogenannten schadlichen Amino-N der Riiben an- VQll 
ganzen AnzabI von R ubenm ustern bestim m te Vf. aus den nach der Me . 
YoNDRAK gefundenen W erten den N-Geh. in  100 g Riibe u. zwar an  N H 3-- , * -j^ten 
X der freien Aminosauren u. den schadlichen X ; desgleichen nach der pnmaterial 
colorimetr. Methode den letzteren. Selbst bei ziemlich anorm alem -yj^^ein-
ergaben die R esultate  nach beiden M ethoden eine yerhaltnismaBig gute
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stimmung. Die colorimetr. Arbeitsweiso eignet sich infolge ihrer E infachheit besonders 
zur aUgemeinen Beurtoilung der Q ualita t des zur V crarbeitung gelangenden lliiben- 
materialcs. (Z. Zuckerind. ćechoslov. Republ. 60. (17.) 97— 102. 29/11. 1935.) T a e g e n .

Milos Kminek, Beziehung des nach der Stanik-Parlasschen colorimdrisćken 
Methode bestimmlen sogen. schadliclien Aminoslickstoffs zum  Gehalte der einzelnen 
Formen der słicksloffhalligen Substanzen in  der Riibe. II . Vergleich der bisher verfolgten 
Micksioffhalłigen Substanzen und der Resultale der colorimelrischcn Methode. An zahl- 
reichen Riibenproben konnte naehgewiesen werden, daB die Angaben des schadlichen 
Amino-N nach der colorimetr. Methode von S t a n Ź K - P a y la s  (vgl. C. 1935 . I .  2743) 
mit den nach den bisher ublichen M ethoden erm itte lten  iibereinstim m ten. E v tl. Diffe- 
renzen sind durch das yersehiedene gegenseitige V erhaltnis der N -haltigen K om ponenten 
u. dadurch begriindete ungleiclie T n ten sita t der F arbung des Cu-Komplexes zu er- 
kliiren. Ais zahlenmaflige Beziehung zwischen dem Befund der colorimetr. Methode 
u- der Menge der bisher bestim m ten N -haltigen Substanzen konnte festgestellt werden, 
daB z. B. der W ert von 154 mg Amino-N, au f 100 Zucker, der gewóhnlieh ais die An- 
langsgrenze des Sinkens der S afta lka lita t be traeh te t wird, etw a 40 mg schadlichem 
Amino-N nach der M ethode von S t a n Ź k - P a v l a s  entspricht. Bei der Best. der Amidę 
nach VONDRAK d arf n ich t der m it bas. B leiacetat geklarte Digestionssaft verwendet 
"erden, sondem es muB ers t ein Auszug m it li. W. bereitet u. daraus dio EiweiBstoffe 
'“jtTannin u. Ba(OH)2 en tfe rn t werden. Die E rw arm ung bei der Digestion m it bas. 
Bleiacetat bceintrachtigt die Ergebnisse der Methode von STANŹK-PAVLAS nicht. 

Zuckerind. 5eohoslov. Republ. 6 0 . (17.) 105— 08. 6/12. 1935.) T a e g e n e r .

,  Dorr Co., In c ., New York, iibert. von: E lm e r R . R am sey , Larehm ont, und 
Arthur W. B uli, D etro it, Mich., V. S t. A., Saturieren von Zuckersaft in ununter- 
. ochenem Betriebe. Der R ohsaft wird m it K alk  gem ischt u . dabei w ird gleiehzeitig 
Uj eingeleitet. ZweckmaBig wird dem R ohsaft fertig  sa tu rierter S aft zugesetzt. Ge- 

gebenenfalls wird dabei nu r unyollstandig sa tu rie rt u . die Saturation  in einem zweiten 
5jSSjSp*r*g zu Ende gefuhrt. —  Zeichnung. (Can. P . 3 5 0  0 9 0  vom 24/10. 1932, ausg. 
'/o. 1935.) M. F . Mu l l e r .

Aktiebolaget Separator, Schweden, Reinigen von Mda&se oder anderen Zucker- 
^ n?en> die gegebenenfalls m it W . verd. werden, durch Schleudem oder F iltrieren, 
'Muren die festen Verunreinigungen en tfern t werden. Gegebenenfalls wird die 
rennung u. Verdunnung mehrere Małe w iederholt. Die abgetrennten festen Verunrcini- 

"erden einer alkoh. Garung untenvorfen; die Zuckerlsgg. werden au f Hefe ver- 
MDeitet. (F. p . 79 14 3 0  Vom 19/6. 1935, ausg. 11/12. 1935.) M. F . Mu l l e r . 
g- International Patents Development Co., V. S t. A., Herstellung von krystałU-
■ . m Tpiiibenzucker (D extrosehydrat) aus Stiirkezuckerlsg. Die konz. Lsg. wird 

einem KrystallisiergefaB m it krystallisiertem  Schleuderzucker verriihrt. Die K rystalli- 
beend t m^* wii-hrend 5— 7 Tagen von 40,6° bis au f etw a 26,7° gesenkt. Nach 
was u6 K rystallisation wird die M. abgeschleudert. Der dabei abgetrennte u. ge- 
Sim J uc^ r weiB, kórnig u. nahezu 100%'K- D er von der Schleuder ablaufende 

we^ er eingedickt u. dann zur K rystallisation  gebracht. Sie dauert etwa 
"eschl i u ‘ ebenfalls m it etw a 40,6°. D er dabei auskrystallisierte u. ab-
Verf ‘Wj f lC ^ ,lc^er ''ró d  dem  Sirup in dem  ersten KrystallisiergefaB zugesetzt. Das 
2uck Wl? lerho!t  s*ck  derart, daB der in einer nachfolgenden K rystallisation erhaltene 
ypi„,er em Sirup in einer vorhergehenden K ryatallisationsstufe zugesetzt wird. —
1935 l'Ung‘ (F - P - 790 928 yom 5/6. 1935, ausg. 29/11. 1935. A. Prior. 17/4. 

1'' M. F . M u l l e r .

XV. Garungsindustrie.
Uber Stoffbilanz, A tm ung und Gasaustausch der Hefezdlen bei dem 

1- 386H ^ ahren. (Ann. Zymol. [Bruxelles] [2] 3. 23—36. Marz 1936. —  C. 1935 .
Niels W - Sc h in d l e r .

Herbann, oJ®, n ’ Untersuchungcn iiber den Gehalt der Bierwiirze an durch Hefe assimi-
1936 ) !cfcs(0//- (Vgl. C. 19 3 6 . I .  1528.) (W schr. Brauerei 53 . 5—7. 4/1.

L . Sc h in d l e r .
Mostek und R ih ćreau -G ay o n , Uber die Slickstoffi-erbindungen in  den
hangę. ( i n n i  t f '  Besprechung alterer u. neuerer L iteraturangaben im Zusammen- 

° ' '  ,es Fernientat, 1. 541— 46. Febr. 1936.) Gr o s z f e l d .
272*
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O. Kramer, Die Beslimmung des Mostgemchtes mittels des Zeissschen Handzucker- 
refraktometers. Die Genauigkeit n im m t m it der Zahl der Einzelunterss. zu. Zur Er- 
zielung p rak t. genauer W erte sind mindestens 10 Beeren zu priifen. Das Instrument 
eignet sich fiir Verss. im  W einberg, w ahrend im Laboratorium  an der Best. des Most- 
gewichtes festzuhalten ist. (Woin u. Bebe 17. 275— 81. Eebr. 1936. Weinsberg.) Gd.

F. Seiler, Uber die Beziehungen zimschen Mostgemcht und Alkóhólgehalt bei Mosel- 
weinen. Bemerkungen zu B a s z l e r  u . T r a u t  (vgl. C. 1934. II . 3192). Nach Unterss. 
h a t  sich gezeigt, daB bei Zugrundelegung des F ak to rs 2,2 (100 kg Zucker liefem 46 kg 
A.) keine A.-Gehh. entstehen, die ais Uberzuckerung auszulegen waren. (Wein u. 
Bebe 17. 267— 74. Febr. 1036. T rier, Lebenm ittelunters.-A m t. d. S tad t.) G r o s z f e l d .

Standard Brands Inc., ubert. von: Alfred S. Schultz, George W. Kirby.
New York, und Charles N. Frey, Scaredale, N. Y., V. S t. A., Hilchsauregewinnung 
a u f gartechnischem Wege. Melassemaische (I) von 12° Bllg. wird bei etw a 55° mit Bac. 
Delbriicki bei ph =  4,5 vergoren. Die gebildete Saure w ird  durch N H 3 neutraliaiert, 
das durch Einw irken yonU rease aus Sojabohnen au f H arnstoff (II) in  den jeweils nótigen 
Mengen freigem acht wird. A uf 3 1 1  werden z. B. 4,1 g II u . 10 g Sojabohnenm em  
zugesetzt. Die so erhaltene m it A m m onium lactat angereieherte I kann zur Hefe-
gewinnung verw endet werden. (A. P . 2  032 443 vom 26/9. 1934, ausg. 3/3.
1936.) ' S c h in d l e r .

Gustave T . Reich, D rexel Hill, Pa, V. S t. A., Hefereinigung. Die Hefe wird 
zunachst m it der 4— 10-fachen Menge W. aufgeschlam m t u. dann bei etwa 35° mit 
Essigsiiure, Phosphorsaure oder H „0 ; so lange behandelt, bis die Verunreinigungen 
abgeschieden sind, gegebenenfalls in Ggw. yon N a2C 03, N aH S 0 3 usw. Abscheiden 
der gereinigten Hefe u. Trocknen erfolgt wie ublieh. (A. P. 2 031668 vom 4/4. 19sJ. 
ausg. 25/2. 1936.) S c h in d l e r -

Ivan Augustę Effront, Frankreich, und Adalbert Popper, Ungarn, Enzymreide 
Hefe. E s wird zunachst eine Vorgarung au f A. durchgefiihrt in Ggw. von Peptoncn- 
dann w ird der organ. N  allmahlich durch anorgan. N  ersetzt u. stark  gcluftet- L;1 
Zuckerkonz. w ird ste ts aufrechterhalten, ebenso der Geh. an  N-Verbb. (F. P ■ <'94 oua 
yom 23/11. 1934, ausg. 14/2. 1936.) S c h i n d l e r .

N. V. Herman Jansen, Schiedam, H olland, Eierlikór. Die alkal. B k . der zum 
H erstellen yerw-endeten E ier oder eihaltigen P rodd. w ird durch Zusatz von Citronc  ̂
saure, W einsaure, Milchsaure oder B ita rtra ten  in eine saure B k. u m g e k e h r t, um em 
Seifengeschmack, insbesondere beim Versand in die T ro p e n , yo rzubeugen . 
Alkoholisieren d ien t R um , der jedoch selbst n ich t ais Lósungsm. fiir die Zusatze g 
nonimen werden so li. (Holi. P. 37 558 vom 24/11.1931, ausg. 15/2.1936.) ScHlND

Erwin F. Spellmeyer, E ast Orange, N . J . ,  V. S t. A., Kunstliches 
liolischer Oetranke. D er zu altem den  Fl. werden 25— 50 mg Essig-, \ \  em-, - 
B em steinsaure oder Tannin je 100 ccm 100°/0ig. D estillat zugesetzt u. wahrena 
20 Tagen ein Stroni von weniger ais 1 Amp. hindurchgeleitet. Die Temp.
65° n icht ubersehreiten. (A. P . 2  0 3 1 2 3 2  vom 10/7. 1934, ausg. 18/2. 1936.) bC H i*"

William Oscar Sweek, Julius S. Benroth, Phoenix, Ariz., und James A- Saun_ 
ders, W ashington, D. C., V. St. A., Kunstliches A ltem  alkoholischer Oetrank .
Yerf. beruht au f dem E inleiten von in bekaruiter Weise au f elektr. Wege aus jjjnfe 
erzeugten Stickoxyden in die zu altem de Fl. Bei richtiger Dosierung ist das 
nach etw a 10— 100 Tagen trinkfertig . (A. P. 2 032 818 vom 27/12. 1933, a »-
1936.) SCHINDLER

Guillaume Schirrmann, Frankreich, Einfiihren steriler L u ft in  Wein- te-
nach dem H au p tp a ten t wird dahin erganzt, daB die e i n z u f i i h r e n d e  L-uit '  .

sondere Vorr., die m it A., Glycerin oder wss. S 0 2 beschickt s i n d ,  aurc ^ 
(F . P . 45 966 vom 8/3. 1935, ausg. 17/1. 1936. Zus. zu F. P. 7^ N g ^ r ) L E B -  
1613.)

XVI. Nahrungs-, GenuB- und Futtermittel. ^
Hugh C. Moir, Oeschmack bei Lebensmitteln. (Vgl. C. 1936. I . 3420.) 

Bemerkungen. Besprechung des Einflusses einer Schulung des Gescnma • 
chem. Ind ., Chem. & Ind. 55. 240—41. 20/3. 1936. Glasgow E . 1.)
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A. Carteni und G. Aloj, A n a ly a m  einiger vegetabilisclier Nahrungsmitlel. II . 
krduter und Gemiise. (I. vgl. C. 1934. II- 3193.) N ahrstoff- u. Aschenanalysen. (Q uad. 
Nutriz. 2. 236— 51. O kt. 1935. Neapel.)

H. Jesser und H. Romersperger, Hagebuitenmark. H ftgcbuttenniark (Halb- 
fabrikat) zur Marmeladcherst. Handelsiiblicho H erst. ergibt Prodd. m it W .-bJph . 
kaum je > 8 2 % . Die haufigste Verfalschung is t t)berstreckung m it W ., keim tlich an  
W.-Geh. > 8 2 %  u. den anderen Analysenwerten, wenn diese in %  fur die Asche des 
wasserunl. Anteiles < 0 ,3 , fiir das E x tra k t < 1 3 , fiir das zuckerfreie E x tra k t < 1 0 , lu r 
P,05 des wasserlóslichen Anteiles < 0 ,077 . H agebuttenerzeugnisse sollten nur a u sc n t-  
kernten Friichten hergestellt zugelassen werden. (Pharm az. Zentralhalle Deutschland 
77. 19—24. 9/1. 1936. S tu ttg a rt, Chem. U nters.-A m t d. S tadt.) D e g n e r .

Abraham Leviton und  Alan Leighton, Viscositdtszusammenhange bet MtlcKJeu 
enthaltenden Emulsionen. Die Viscositiit von Emulsionen m it M ilchfett yaruert mner- 
halb der Vers.-Felilergrenze n ich t m it dem Yerteilungsgrad der Fettphase, voraus- 
gesetzt, daB in den Emulsionen das wirkliohe Vol. der Fettphase n ich t meCbar durcn 
Assoziation eines Anteiles des kontinuierliohen Mediums yergroBert ist. Ais Ausdruc 
fur die Beziehung zwisehen V iscositat u. Fettgeh. soleher Emulsionen wurde die empir. 
Gleichung erhalten : ln  ?//;;„ =  2,5 [(?/ +  2/5 rj0)/(i/  +  »;0)] (V  - |-1  /* +  *)> "
die Viscositat der Emulsion, W die des Fettes, die der kontinuierlichen 1 hase, V aas 
Fettyol. in 1 ccm bedeuten. F iir niedrige Fettgehh. geh t die Gleichung au t die yon 
Taylor, unabhśingig von der Zus. des kontinuierlichen Mediums, zuriick .

b V , 0 =  1 +  2,5 I t f  +  2/5 ,h )/(v' +  %)] V  •
Die Differenz zwisehen dem hydrodynam . Fettyo l., berechnet aus den Viscositatsdatcn 
u. dem wirklichen Yol., liefert eine Berechnungsgrundlage fur den Klumpungsindex 
in Anwendung au f R ahm  u . Eiskremmischungen. (J . physic. Chem. 40. < 1 80. Jan .
1936. Washington D . C., U. S. Dep. of Agriculture.) G r o s z f e l d .

M. M. Muers, Die biologische Reinigung von Mólkenlósungen. Bei \  erss. mi 
Laboratoriumsperkolationsfiltern, betrieben m it 10°/oig- Lsg- von Molkę in  Loitungs- 
"asser, wurde eine Abnahme von 90— 95%  an 0 2-Zehrung erhalten. H erabsetzung 
des C/N-Verhaltnisses des Zuflusses durch Zugabe yon NH.,-Carbonat oder JNaJNU2 
'■erminderte die W rkg., n ich t E rsatz  eines Teiles der Molkę durch Magcrmilch oder 
Entfernung des Albumin-N. H erabsetzung der Konz. u . Verminderung der /.uttuLS- 
geschwindigkeit yerbesserten die Beinigungswrkg., doch wurde eme gogobene Menge 
organ, Substanz am schnellsten in hoher Konz. oxydiert; daher is t Verduiuiung von 
starken Betriebsabwassem hier unerwiinscht. Vergarung der Lactose in der Molkc 
Tor der Filtration ha tte  keine schlechte W rkg., wohl dagegen CaO-Zusatz zur JJe- 
schleunigung der Garung. t)bermaBiges W achsen des biol. Film s wurde in gewissem 
MaBe dureh vorherige Vergarung des Zuflusses, auch durch H erabm inderung seines 
, *®«h., aufgehalten; die wirksamBte K ontrolle wurde aber durch ak t. Metazoalbesied- 
lung (metazoal population) erreicht. E ine wiederholte biol. F iltra tion  zur Oxydation 
des Resta toffes naeh der ersten w ar relativ  unw irksam ; dagegen h a tte  Liiftung; in 
«gw. von spontan gebildetem ak t. Sclilamm schnelle u. vollige Reinigung des Jnlter- 
abflusses zur Folgę, die 0 ,-Z ehrung betrug n ich t iiber 2 au f 100000; eine K larung der 
gelufteten FI. war im allgemeinen unnótig. D as Luftungsverf. lieB sich n u t Erfo g 
auf konz. Molkenlsgg. nicht, wohl au f verd. Lsgg. yon Molkę +  Milch (je 1 /o) _nac 
Torheriger Garung zur Abscheidung von F e tt  u. Casein anwenden. Die Reinigung 
y' an£ in einer Stufe, sei es durch biol. F iltra tion  oder D urchliiftung, wobei erstere 

den starka ten Mischungen am g latts ten  w irkte. Im  GroBbetriebe wurde durcli 
FiltTationsstufe nur 80—85%  W rkg. erreicht, der N achteil aber durch die lolgende 

^Jchluftung y0ll eingeholt. Zur Best. des Geh. von Lsgg. wie yon Molkę an  organ, 
' i  wircl ein Sehnellyerf., beruhend au f O xydation m it K 2Cr20 ,  +  H 2S 0 4 u. 
j.°“0Inctr. Titration des Chromatiiberschusses, beschrieben. (J . Soc. chem. Ind ., Chem. 
4 Ind. 55. Trans. 71—77. 20/3. 1936.) . GROSZFELD.
j- Agnes A. N ichols, Die Bakteriologie von Dosenmilcherzeugnissen. Vf. behandelt 
Pot,, ^ t-Y erff., Unters.-Technik u. yerschiedene, durch Kleinwesen yerursachte 
o n d e r e ń  Ursaehen. (J . Soc. chem. Ind ., Chem. & Ind . 55. Trans. 78 80.

KpkhiU, Ayr, H annah D airy Res. Inst.) . G r o s z f e l d .
. Leighton und Abraham Leviton, Die Beziehungen zwisehen Loslichkeit

7..z eJnerVun^t von Was&erlosungen gesdłtigt in  bezug a u f Saccharose und Glucose im  
wwm m hang mit der Aufbeicahrung von Sorbett und Wassereis. Ergebnisse in  lab e lle  

iagramm im Original. Die ternare eu tek t. Tem p. des Systems Saccharose-Dextrose-
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W . is t — 17,9° u. das V erhaltnis von Glucose: Saccharose =  X: 4,11. Dieser Glucose- 
an teil is t bedeutend kleiner ais in  der Praxis zugelassen wird, woraus au f Zulassigkeit 
eines gewissen Ubersattigungsgrades in  der P raxis geseblossen werden kann. (J . Dairy 
Sei. 18. 801— 04. Dez. 1936. W ashington, U. S. Dep. o f Agriculture.) Groszfeld.

Walter Helmreich, Einuiirkung der Erhitzung a u f das mikroskopische Bild der 
M ilch. N ach Beobachtungen kann der mkr. Befund bei Rohmilcliausstrichen u. der 
nach E rhitzung der gleichen Proben wesentlich yerschieden sein u. eine Verschlechterung 
des mkr. Bildes m it der Steigerung der H itzebehandlung zunchmen. U nter gewissen 
Bedingungen mussen Leukocyten u. S treptokokken in  Milch so gebunden sein, daB 
sio sich in  der iiblichen Weise n icht ausschleudem  lassen, wobei erst durch Erhitzung 
diese Bindungen gel. werden. (Z. Fleiscli- n . Milohhyg. 46. 154— 56. 15/1. 1936. Berlin, 
H auptgesundheitsam t der S tadt.) Groszfeld.

G. Liihrs, Futtcrmitldunlersuchung im  Heer. Besprochen w ird die Begutachtung
von Hafer, H eu u. S troh u. von gewissen Bei- u. E rsatzfutterstoffen. (Dtsch. tierarztl. 
W schr. 44. 151—54. 20/2. 1936. Berlin.) Grimme.

F. L. Ashton, E ine colorimetrische Schnellmethode zur Bestimmung von Nilral- 
■sticksloff in  Gras. Beschreibung eines Verf., nach dem der N itrat-N  nach der Plienol- 
disulfosauremethode bestim m t wird. Die wss. Grasausziige werden m it Bleiessig, 
Al(OH)3 u. H 20 2, gek lart u. cn tfarb t, wobei durch besondere MaBnahme die Gefahr 
einer N itratb ldg . durch N -Oxydation durcli H 20 2 behoben wird. Angabe einer Arbeits- 
yorsclirift. Genaue Ergebnisse. (J . Soc. chem. Ind ., Chem. & Ind . 54. Trans. 389—90- 
15/11. 1935. J e a lo tfs  H ill, Berks., I. C. I i  A gricultural Research A tation.) GROSZFELD-

Jaroslav Herzig und Josef Zśk, Die Bestimmung und der Gelialt an Chlor in 
Futterm ittdii. E s wurden 3 Methoden der Cl-Best., Veraschung m it N a2C 03, mit MgU 
u. W asserauszug nach Ma ch-Le p p e r  (C. 1927. I I .  1770) verglichen. Der hocliste 
Cl-Geh. wurde nach Ma c h -L e p p e r , der niedrigste bei Ycraschung des Futtennittel? 
m it N a2C 03-Zusatz erm itte lt. Die Methode von Ma c h -Le p p e r  w ird ais die geeignetste 
betrach tet. (Sbom ik ćeskoslov. Akad. ZemMelske 10. 560— 63. 1935.) Schónfeld .

H. W. Gerritz, Verhiitung des Schaumens bei Rohfaserbestimniungen. Beschrei-
bung einer Vorr. zum Einblasen von L uft in die Kochkolben zur Unterdruckung dea 
Schaumes. (Ind. Engng. Chem., A nalyt. E d it. 8 . 75. 15/1. 1936. Pullman. \\asn., 
A gricult. E xperim ent S tation.) GROSZFELD.

G. Hager, Die Bestimmung der Verdaulichkeit des Proteins in  Blutmdil £!l~ 
reidien Fisdimehlen. Richtigstdlung einer M itteilung von H . Wewers. (Vgl.
I I .  1801.) Ausfulirungen iiber Substanzeinwaage beim Verdauungsyers. nach »VEI> ' 
MEYER, die n ich t willkurlich bei B lutm ehl von 2 au f 1 g  herabgesetzt werden oa , 
weil diese an  durch Tieryers. festgestellter V erdauhohkeit geeicht sei. — Entgegnu^i- 
von H . W ew ers: Bei Blutm ehl verhindert zu reichliche Peptonbldg. d e n  Verdauung=_ 
vorgang. N ach Yerss. trifft n ich t zu, daB weiterc Verringerung der E in w a^ e
0,5 g 100%ig. Y erdaulichkeit erreichen liiBt. SchluBbemerkung von G. B3S
(Angew. Chem. 48. 152. Bonn, Yersuchsstation.) G r o s z f e l

Steel Brothers & Co. Ltd. und Sam Harrison Gibbon, England, I f b e ą  
des Ndhrwerts ton  Beis. H ierzu vgl. E. P . 775 801; C. 1935. I I .  298. Der Reis wirtt 
einen W .-Geh. yon iiber 15% , yorzugsweise 18— 28% , gebracht u. in einer Durę 
yorr. der direkten  trockenen Hitzeeinw. yon 200— 475°, yorzugsweise yon 3511 ; j
so lange (etwa bis zu 2 Min.) unterworfen, bis seine Eigentem p. uber 90 v( 51s1j1zlp ^ or 
betrag t, u. hierauf getroeknet. (F. P. 793 873 vom 17/8.1935, ausg. 3/2.1930.
0/ 11 . 1934.) YielWEETB- ^

William Warren Triggs, Fleischeiwei/3produkt. Fleiseh wird zunachsć ^  
kleinert, dann m it W. extrah iert u. in  Ggw. yon W. in einer K u g e h n u n le  o 
Temp. von nich t iiber 50° F  fein yerm ahlen. Dieser aus F le isc h fa se rn  u ' . t^ [ en 
wesentlichen bestehende Brei w ird durch F iltra tion  von u n z e rk le in e r te n  Ł"e" 
befreit u . durch Zerstauben getroeknet. Aus dem  erhaltenen Prod. k a n n  noc 
CHC1-CC1, oder CC14 das F e tt es trah ie rt werden. (E. P. 437 492 ™ m J/2 . 19.W> ®
28/11.1935.) BlEVr S t e t

Du Pont de Nemours & Co. Inc., V. S t. A., Sterilisieren ronMUch^ i> aa  _  330. 
die Milch m it einer Lsg. yon H„0„ oder K J  oder K .,0 ,-K J  u. e rh itz t sie „ '  ER. 
(F. P. 789 208 yom 24/4. 1935, ausg. 25/10. 1935. A. Priorr. 24/4. u. 4/5.



1 9 3 6 .1. F e t t e . S e if e n . W a sc h - u . R e in ig u n g s m it t e l . W a c h se  trsw . 4 2 2 7

Louis Cuny, Frankroich, Bestrahlen von M ilch und anderen Flus&igkeiten. Man 
leitet in die Fl. un ter D ruck ein inertes Gas wie C 0 2 u. behandelfc sie in  diinner Sehioht 
mit ultravioletten Strahlen. (F . P. 789 238 vom  25/4. 1935, ausg. 25/10. 1935.) B ie b e r .

Harry A. Lipson, Cleyeland, O., V. S t. A., Nahrungsmittel. Honig w ird bei 125° F
5—10 Min. erh itzt, dann au f 100° F  abgekiihlt u . einer Milch w ahrend des V erbuttem s 
zugesetzt. SchlieBlich tren n t m an das Gemiseh von Honig u. B u tte r von den fl. Milch- 
bestandteilen ab u. verm engt es m it Eigelb. (A. P. 2 0i4 902 vom 19/9. 1932, ausg. 
17/9. 1935.) B ie b e r s t e in .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. von: Hein Israel Waterman 
und Comelius van Vlodrop, H olland, Buttererzeugnis fu r  Backzwecke. B u tte r wird 
geschmolzen, vom W. befreit, wobei dio letzten  A nteile W. im V akuum  en tfern t werden, 
u. das reine F e tt einer Molekulardest. unterworfen. D as anfallende D estillat (30% ) 
ist ein 01, reich an  Vitam in A ,  u. w ird in Mischung m it Schweinefett oder einem anderen 
Fett zur Herst. feincr Backwaren u. dgl. verw endet. D er R uckstand (70% ) wird beim 
Stehen fest u. kann zur Margarineherat. Verwendung finden. (Aust. P. 20 902/1935 
vom 11/1- 1935, ausg. 14/11. 1935.) Vie l w e r t h .

Aktieselskabet Dansk Garings-Industri, Kopenhagen, D anem ark, Herabsetzung 
mer Ausschlufi der W irkung proteohjtischer Enzym e bei Futterstoffen und anderen 
organuchen Stoffen pflanzlichen oder tierischen Ursprungs. Zu don genannton Stoffen 
gibt man O xydationsmittel, wie Sauerstoffsauren der Halogeno bzw. dereń Salze oder 
Fersauren bzw. dereń Salze, in  geeigneter Menge. G enannt sind IvB r03, (NH4)2S20 8, 

T ^ aB° 3- (D an - P ’ 51 286 vom 26/ 10' 1934- ausS - 17/ 2- 1936-) D k e w s . Aktieselskabet Dansk Garings-Industri, Kopenhagen, D anem ark, Herabsetzung 
wer Ausschlu/3 der W irkung proteolylischer Enzym e bei Futterstoffen oder dergleićhen. 
Art i ^ ’ ^6S ^ n ’ P- 51286 wird dahin  abgeandert, daB der Zusatz der 0 2 abspaltenden
1 i, au°b zu solchen Stoffen erfolgt, die, ohne selbst proteolyt. Enzym e zu enthalten, 

enzymwirkungsfremde Stoffe enthalten, z. B. Co-Enzymo, A ktivatoren o. dgl., 
ie uastande sind, au f proteolyt. Enzym e andorer Stoffe einzuwirken, sobald die erst- 

genannten Stoffo dam it zusam m engebracht werden. (Dan. P. 51 287 vom 17/4. 1935, 
U5g. 17/2.1936. Zus. zu Dan. P. 51 286; vgl. vorst. Ref.) D r e w s .

Otto Sievers, Die gewerbliche Herstellung der Obst-, Gemiise- und FIeisch-Konserven. Vor- 
schnften u. Ratschlage f. d. Konservenfachmann. 3. Aufl. Braunschweig: Braun- 
scnweigische Konservenzeitung 1936. (248 S.) 8°. Lw. M. 8.—.

XVII. Fette. Seifen. Wasch- u. Reinigungsmittel. 
Wachse. Bohnermassen usw.

ejno^ ' P iatti, Die Losungsmittelbilanz im  Eztraktionsbetrieb. Vf. beschreibt an  H and  
' ^ isp ie ls  (B enzinextraktion von Sojabohnen) die L6sungsm.-Verluste u. 

p “nanmen zu dereń H erabsetzung. (Ole, F ette , W achse 1935. N r. 2. 12— 13. N or.
t  j  •N e u ’

snalt 0W’ M ufi das Hartfett vor der Spaltung raffiniert werden? Bei der K on tak t-
von H artfe tt (E. 41,6°) wurde ohne H 2S 0 4-Vorbehandlung ein Spaltgrad
HS0°V na°b Vorreinigung ein solcher von 90,8%  erzielt. Zusatz des bei der
es* be “ “ n 8ebildeten N d. zum F e tt em iedrigte die Spal t  wrkg. W ichtig ist
f0L J »  aschen des vorgereinigten Oles n ich t nur das W ., sondern auch die nach-

^ mu'sion sorgfaltig abzulassen. (Oel- u. F e tt-Ind . [russ.: Massloboino-
Djelo] 11. 494. 1935.) Sc h o n f e l d .

jWe ' “^owjew und A. Wilisster, Zentrifugieren ais Methode zur Entfernung von
MgebetU, y itCn der NeutralisaAion. Wie Yerss. in der SHARPLES-Superzentrifuge
Schleuci a s’c^ das miihselige W asehen des entsauerten  Oles rorziiglich durch
nach y ern.ei*tja9n. Das entsauerte 01 wurde nur 1 Stde. absitzen gelassen u. dann
*oie W. geschleudort. (Oel- u. F e tt-In d . [russ.: Massloboino-shiro-

D w ° l 1,1 - 4767 -77- 1935.) Sc h o n f e l d .
Fett-InH r Hibiscus ais Olrolistoff. D ie Samen enth ielten  23,8%  01. (Oel- u.

M G ss'.: Massl°boino-shirowoje Djelo] 11. 496. 1935.) Sc h o n f e l d .
(Oel- u jSĈ ’ Anatomisch-mikrochemische Untersuchung von Baumwollsamen.

Georgp P p fru3s-: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 301—02. 1935.) Sc h o n f .
(Oil anri ci Gamatz, Anwendung von Fetten und ólen in der Biickereiindustrie.

M  SoaP 12- 2 9 0 -9 3 . Dez. 1935.) Sc h o n fe l d .
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W. Botscłiko. Die Gewinnung von kunsllichen Milehprodukien in  Margarine- 
fdbriken. "Ober Bereitung von K unstkase, ausgehend yon Magermilch, welche mit 
H artfe tt u. Sonnenblumenól emulgiert u. hierauf pasteurisiert wurde. Die Emulsion 
wird dann nach Zusatz von CaCl2 m it Lab zu K ase yerarbeitet. (Oel- u. Fett-Ind. 
[russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 451. 1935.) SCHONFELD.

— , IO-Wachse und ihre Verwenduruj. t)bersicht iiber K onstanten , Eigg. u. Ver- 
wendung der IG-W achse. (Ole, F ette , Wachse 1935. N r. 2. 9— 10. N o t.) Neu.

L. Marbaillan und J. Giscard ćTEstaing, Loslichkeit von Fettsauregemischen 
einiger regetabilischer Ole in  Alkohol-Wassergemischen von rerschiedenem Prozenłgehalt. 
Vff. im tersuchen die Lcislichkeiten von Fettsau ren  aus Cocos-, ErdnuB- u. Ricinusól 
in wss. A. bei yerschiedener Temp. u. teilen eine Methode zur Best. m it. Die erhaltenen 
K uryen (s. Original) weisen je nach der A rt der untersuchten Ole yerschiedenen Verlauf 
auf. (Q uatorz. Congr. Chim. ind. Paris 1934. Commun. 2. 2 Seiten. 1935.) NeU.

A. Kuhlmann. N e w  Methode der quantiłativen Eztraktion. (Vgl. C. 1935- n .  
1800.) (Oel- u . F e tt-Ind . [russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 498—502.
1935.) SCHONFELD.

W. Botschko. Gewichtsanalytischc Methode zur Bestimmung der Stabilitał ton 
Emulsionen. Man gibt die Em ulsion in  ein zylindr. GefaB, welches an  einer bestimmten 
Hóhe einen AblaBhahn en thalt u . nach unten  erw eitert is t (Durchmesser 25 mm). 
N ach Stehenlassen gieBt m an erst 20 cem, dann genau 10 ccm durch den Hahn ab; 
die 10 ccm Fl. werden in der Al-Schale getrocknet u. gewogen. (Oel- u. Fett-Ind. 
[russ.: Massloboino-shirowoje Djelo] 11. 489—90. 1935.) SCHONFELD-

E. J. French, Analyse von Emulsionen. Z ur Erkennung sulfonierter Ole gibt 
m an zu der Emulsion oder ihrer wss. Lsg. au f 10 ccm 1 ccm HC1; nach kurzem Kochen 
is t Sulfat m it BaCl2 nachweisbar. Zers. m it HC1 yerursacht fem er die Abscheidung 
der F e tte  u . Ole, m eist in  mehreren Schichten, die Ol, freie F ettsau ren  u. Gummi cnt- 
halten. D urch Messung in  einem graduierten Zylinder kann die Trennung quantitativ 
durchgefiihrt werden. Beim Abkiihlen tren n t sich Ricinmolsulfosdure geniigend von 
Mineralólen. Im  wss. Anteil w ird au f N H 3 gcsucht; die Seife w ird im ursprunguche 
M ateriał titrim etr. m it Methylorange ais Ind ica to r bestim m t. (Text. Colorist 58- 
Febr. 1936.) Friedem anN -

L. Margaillan und M. Carriere, Ober die Hexabromidzdhlen von Leinokn• •
bcsprechen die D efinition der H exabrom idzahl in  Frankreich u. nach der \YIZ0 
Methode,1 sowie den EinfluB yon Eg. au f  die R esultate. Beim Fallen m it Br2 in Gg"-- ^  
Eg. wird n u r das Brom id der a-Linolensaure, bei Abwesenheit yon Eg. £ er. ^034 
Bromide der a- u . /?-Linolensaure gefallt. (Q uatorz. Congr. Chim. ind. ” aT1®T 
Commun. 2. 2 Seiten. 1935.) 1 Best

— , Die Bestimmung fliichtiger KoMentcasserstoffe in  Seifen. Das Prinzip der . 
besteht im Abtreiben der fliichtigen KW -stoffe aus der angesauerten Seifcnlsg- 
Dampf, E ntfernung mitgerissener fliichtiger F ettsau ren  aus dem Dampfstrom , 
N aO H  u. Auffangen der K W -stoffe in  einer MeBbiirette. Einzelheiten im Ung>“  
(Oil and Soap 13- Nr. 1. 9— 10. Jan . 1936. Lab. P rocter & Gamble Co.)

Thomas Andrews, Driffield, England, Abscheidung rohen Palmóls 
den Friichten geiconnenen Róhemulsion. Die Em ulsion w ird, gegebenenfalls nac  ̂ ^
von etw as W ., durch Einblasen yon W .-D am pf ca. bis zum  K p. des W  erw tz > ^
der D am pf die Fl.-Oberflache durchbricht, werden kleine Mengen (ca. 0,2 /o) T0[gw j auf 
nngefeuchteten K oagulationsm itteln (A laun, Alkalisulfate, H^SOv  -,V „ eŁnjng
die Fl.-Oberflache gestreut. H ierauf w ird noch kurzo Zeit in  k r" “ §e5. , . . dic
gehalten u. dann absitzen gelassen. H ierbei erfolgt Seheidung in  4 oc ic ^   ̂
oberste besteht aus Palm ol yon handelsiiblieher Reinheit, die zweite a u s •> e^,e 
Schleimstoffen, die d ritte  aus m ehr oder m inder sauberem V t., d e r  Boden& „

Suspension fester organ. Stoffe in  W. (Holi. P. 37 487 Tom 2/10. ^
1936) od

Girdler Corp., ubert. yon: Robert Roger Bottoms und Williams In
Louisville, K y., V. S t. A., Uberfiihrung von fliissigen Stoffen m  den f e s ^  - - jjfiliren
der W arm e verfliissigte Paraffine, Seife, W achse werden un ter fortwa hierbei
bis u n te r den P unk t, bei dem sie normalerweise fest sind, unterku i ,h ezustónd  zu 
entzogene W arm e w ird dazu benutzt, das Festwerden der Stoffe im c . T thiaKU- 
bewirken. (A. P. 2013 025 yom 26/4. 1934, ausg. 3/9. 1935.)
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Hubert Deguide, Belgien, Kunsltcachs. S ta t t  der Barytseifen gemaB H aup tpa ten t 
rerwendet m an in  iiblicher Weise oder durch U m setzung von Alkaliseifen gewonnene 
Ca- oder Mg-Seifen zur H erst. von W achsmalereien, B ohnerpasten oder Schuhwichse. 
(F. P. 45505 vom 26/3. 1934, ausg. 12/9. 1935. Zus. zu F. P. 782 889; C. 1935. II. 
3857.) Sa l zm a n n .

Colgate-Palmolive-Peet Co., Chicago, BI., V. S t. A., Herstellung ton  Seife. Die 
Osydationsprodd. von Mineralol werden u n te r AusschluB von L uft u. un ter inten- 
sivem Riihren, welches durch E inleiten von Toluol-, Xylol- oder C 0 2-D am pf unter- 
stutzt wird, bei 350° m it Alkali, jedoch in  Abwesenheit von W. verseift; diese Behand- 
hmg kann auch im  V akuum  un ter D urchleiten von D am pf sowie A bdest. der unver- 
seiften Bestandteile erfolgen. Letztere werden oxydiert u. ebenfalls zu Seifen ver- 
arbeitct. <E. P. 423 279 vom  10/2. 1934, ausg. 28/2. 1935.) Sa lzm a n n .

Chemisches Laboratorium Dr. C. Stiepel, B erlin-Charlottenburg, Trennung der 
festen von den fliissigen Fettsauren aus einem in Lsg. befindlichen Gemisch, durch Yer- 
wifen u. Ausfallen der festen F ettsau ren  ais wl. Metallseifen, dad. gek., daB nur eine 
zur Yerseifung der festen Fettsau ren  ausreiehende Menge eines solchen Verseifungs- 
mittels angewendet wird. —  100 kg ErdnuBolfettsaure werden in  100 kg A. gel. u.
2 kg Ca(OH)2 eingetragen. N ach kurzem  K ochen u. E rkalten  scheidet sich die K alk- 
seife in leicht filtrierbarer Form  ab. Die abgetrennte alkoh. Fettsaurelsg. w ird zur 
Gewinnung der fl. F ettsauren eingedam pft. Die festen F ettsauren  werden durch Zer- 
iegung der Kalkseifen gewonnen. (D. R. P. 625 577 KI. 23d vom  19/10. 1932, ausg. 
12/2.1936.) Sa lzm a n n .

Henkel & Cie. G. m. b. H., Dusseldorf, Herstellung von Polyphosphaten, ins- 
besondere Alkalipolyphosphaten. Gemenge von gegebenenfalls vorcalcinierten Mono* 
'i- Diorthophosphaten, insbesondere von N a-Phosphaten, werden au f Tempp., die 
zwischen 300° u. dem F . des zu erzeugenden Polyphosphats, z. B. d ich t unterhalb  
^ rss*n Sinterungstemp. liegen, erw arm t, u. zwar solange, bis das B k.-Prod. vollig in 
»• 1. ist. Man kann auch Gemenge von H 3P 0 4 oder P 20 5 u. D iorthophosphaten oder 
-Mallsalzen, wie H ydroxyden oder Carbonaten, z. B. in wasserfreiem Zustand ver- 
"enden. (E. P. 441 474 vom 19/6. 1934, ausg. 20/2. 1936.) Maas.

Klipstein Chemical Processes, Inc., New York, N . Y ., iibert. von: Bernard 
? : Jacobson. Charleston, W . Va., V. S t. A., Jieinigungs- und Poliermittel, en thaltend 
Jeinyerteiltes krystallin. Anthrachinon  (I). Z. B. Zahnpaste: 25 Glycerin, je  5 Seife

• Stfirke, 2 Na-Benzoat, 1 Pfefferminzol, 45 1, 17 W. — Handreinigungsmittel: 
fenflocken, 45 I-Pastę, 30%ig. (A. P. 2027 535 vom 28/2. 1933, ausg. 14/1.

Al t p e t e r .

X V III. Paser- u. Spinnstoffe. Holz. Papier. Cellulose. 
Kunstseide. Linoleum usw.

Chemie der Teztihcasseruersorgtmg. I I . (I. vgl. C. 1935. I I . 2153.) Es 
Ton Pk bekannten W rkgg. u. Vorteile der Yerwendung von N atrium alum inat u.
v0n v  ,sP^aten, von Kesselateinm itteln etc. erlautert. Hinweis au f die Adsorption 
(Te * t̂?a'sa'zcn durch Phenolharze u. die Verwertung dieser Eig. fiir W asserreinigung.

B P  57-' 598~ 600- 630- 674— 77. Okt. 1935.) Ma n z .
Rein 5 Abwasserbeseitigung in  der Textilindustrie. U berbliek; um  die

*u erleichtern is t Trennung der Spiilwasser von den besonders stark  ver- 
en ersten Ablaufen anzustreben. (Melliands Textilber. 17. 165— 68. Febr. 

•‘<•36. Essen.) _ Ma n z .
A- Pingree, Die Yerwendung loslicher Ole bei der Verarbeitung der

k y i  i 1936: L  1341-) (Amcr- D yestuff B cporter 24. 471— 75.1935.) M a u r . 
(MroK-i- n °  > Eine vielfaćh unbeachtełe Fehlerąuelle beim Appretieren von Wollwaren.

D n  B ''In d - 5 L  81~ 82- Marz 1936. — O. 1936. I . 3017.) Su v e r n .
die “ Owers, Synthetische Harze. H istor. iiber die Phenol-Formaldehydharze,
G&cebe Olycerinphłhalsaureanhydridkondensationsprodd. u. a. Verss.,
It U rypię unstharzen zu behandeln, vergebliche Verss. m it den neuen K unstharzen 
Śpr«liL>kp't' S?"1**?' p ^ ig n e te  H arze mussen geruehfrei, w aschbar u . frei von
"'tndbarl; t k lebrigkeit sein. F iir die P raxis ergeben sich vier Forderungen: An- 
'v-Pestiot -t I 1 ? arze_ in . W8S- Lsg., leichte Fixierung, S tab ilita t der Lsgg. u. gute 
Harze nif r, er, impragnierten Gewebe. F u r textile Zwecke muB das Ausbacken der 

e JJruck bei 230° F  moglich sein. E s is t móglich, Harze herzustellen, dereń
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Lsgg. sich drei Monatc bei nu r 3 %  Umwandlung halten  u. doch in 60 Sek. unl. zu 
machen sind. Die W .-A ufhahm efahigkeit der Gewebe sinkt n u r dann merklich, wenn 
das H arz den Faden an  der Oberflache bedeekt. Das Knitlerfestmachen naeh T ootal 
B r o a d h u r st  L e e  Co ., England. Neue A  ppreturen m it Kunstharzen au f  Baumwolle 
u. Kunstseide. (Amer. D yestuff R eporter 25- Proc. 71—73. 10/2. 1936.) F r ie d e .

Eunice Chamberlin Walde, Jeanette E. Boss, Mildred Barr und Rachel 
Edgar, Die W irkung von Salz a u f Seide. K repp aus abgekochter Seide wurde 10 Stdn. 
m it 0,5-n. NaCl-Lsg. bei 40° oder 1 Stde. m it 0,06 oder 0,70% ig. NaCl-Lsg. bei 100° 
behandelt u. trocken 1 J a h r  aufbew ahrt. Es zeigte sich keine VerfiŁrbung, Asche. 
Gewicht u. N-Geh. anderten sich n ich t wescntlich. Auch m it Fe, Pb, Sn, Sn +  i’1’ 
u . m it Zn erschwertc Seide zeigte keine Schiidigung in NaBfestigkeit u. Dehnung u. 
kcine Verfarbung. (J . Hom e Econ. 28. 179— 82. Marz 1936.) SUYERN.

T. K. Sherwood und E. W. Comings, Der Mechanismus der Trocknung von 
Holz. (Vgł. C. 1935. I . 281. I I .  2918.) Vff. beschreiben die Methoden des Nachweises 
verschiedener Verdampfungszonen des W . bei der Trocknung von Holz. Die Unters.- 
Ergebnisse zeigen, daB ein groBer Teil des W . innerhalb der Holzfaser, n icht an der 
Oberflache verdam pft; es is t aber auch erkennbar, daB das W . zur Verdampfung nae.i 
der Oberflache hin w andert. Die theoret. Diffusionsgleichungen sind au f die Trocknung 
von Holz n u r ais rein  empir. Beziehungen anwendbar. Aus den U nterss. an Kicfern-, 
Birken- u. Lindenholz werden empir. Diffusionskoeff. abgeleitet. Diese, sowie die 
Trocknungsgeschwindigkeit nehm en m it steigender Temp. zu. D er EinfluB der Ge- 
schwindigkeit der Trocknungsluft kann —  auBer bei sehr diinnen Holzstuokcliea — 
yem achlassigt werden. (Ber. allruss. w armetechn. Inst. [russ.: Isw estija wssessojusnogo 
teplotechnitscheskogo In s titu ta ] 1935. N r. 8. 18— 22. Cambridge, Mass. Inst. of 
Technology.) R . K . MULLER-_

Castner, Asbestzement in  der Papierfabrikation. Asbestzement „ Eternit“ fiir ^  •' 
u. Stoffleitungen in Zellstoff- u. Papierfabriken. (Papierfabrikant 34. Ver. Zellstoff- u. 
Papier-Chemiker u. -Ing. 69—72. 1/3. 1936.) Friedem aN J'-

A. Karsten, Die modernę Chlor-Alkali-Elektrolyse und ihre Bedeutung fiir " ,e 
Papierfabrikation. Beschreibung der Siemens-Pestalozza-Zelle, einer diaphragmenloscn 
Zelle naeh dem System  Billiter Leykam . In  24 S tdn. werden je kW  7,5 kg Cl2 u. 8,o kg 
N aO H  erzielt; die abflieBende Lauge en th a lt rund 125— 140 g N aO H  u. 120—140| 
NaCl im  Liter. Die Strom ausbeute is t 85— 90% . (Wbl. Papierfabrikat. 67- 170 
29/2. 1936.) Friedem aJW .

G. L . L a ro cg u e  und  O. M aass, Kalkadsorption an Cellulose und Holz. Baum
wolle u. Tannenholzspane (senkrecht zur Faserachse geschnitten, ~  2 mm dick) 
der Einw . ungesatt. Ca(OH)2-Lsgg. bei 28— 30° 72— 72 S tdn. ausgesetzt. Die Ca-Aui; 
nahm e wurde durch V erbrennen der Proben u. Best. des Aschegeh. erinittelt. isej 
g raph. D arst. wurden A dsorptionskurren von iiblicher G estalt erhalten. Sattigun. 
w ar e rs t naeh 24— 48 S tdn. eingetreten. Die aufgcnommenen CaO-Mengen ''ra .̂e. 
fiir H olz 2 ,1%  unabhangig von A lter u . A rt des Baumes (Rot- oder WeiBtanne), tu 
gereinigte Baumwolle 0 ,6% , fiir rohe Baumwolle ~  1,2%  (stark  streuende »Ve 
infolge Inhom ogenitat des Materials), also betrachtlieh gróBer ais bei NaOH-Adsorptio ’ 
was m it der allgemeinen Beobachtung iibereinstim m t, daB die a d s o r b i e r t e n  Meng 
m it steigender W ertigkeit der adsorbierten Ionen zunehmen. (Canad. J- R ^- , ' 
Sect. B. 380— 83. Doz. 1935. Montreal, Quebee, Canada, Phvsikal.-chem. Lab.
M c GiLL-Univ.) N euma^ -

Harvey G. Elledge, Chlor-, seine Eigenschaften m it Bezug a u f die Zdlst°fj° c. ' , 
Gesehichte u, Eigg. des Chlors. Die Hypochlorite u. ihre Verwendung bei der o  ' 
D er Chemismus der Bldg. von Hypochloritlsgg. m it verschiedenem p h - (1 a I>er .
17. 8 0 6 -0 9 . Febr. 19367) '  F ried em a^ ,

W. M. Osborne. Das Bleichen ron Harlholz-SulfitzelUtoff. Sulfitstoffe aus -n
holzem  (Birke, Buche u. Ahom) bediirfen einer Vollbleiche. Bei der Kochung » 
hoher Geh. an  gebundener S 0 2 nótig. M itunter w ird der Stoff vor der Bleiche mi 
behandelt u . gewaschen, m anchm al wird das Alkali e rs t in  der 2. Bleichstuie zl,o ^  . ^ 
D urch das Alkali wird der Stoff gesehont u . Cl2 erspart. Auch die ForM icrni? .,u fen . 

fiir H artholz sehr bewiihrt. Die Bleiche von H artholz wird vorteilhaft ais ’f r \ ^ 0[z 
bleiche m it Zwischenwasche durchgefiihrt. Die Bleichgeschwindigkeit ist bei 
sehr groB u. fo rdert einen hóheren ais n . A lkalizusatz; besonders in  der ^  ht.
langsame, alkal. Bleiche m it Riicksicht au f  Chlorverbrauch u. S toffąualitat a g 
(Paper Ind . 17. 832—33. Febr. 1936.) F riedem a*
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C. T. H enderson , Gepufferle Bleiche. Die W rkg. des 01„ bei der Bleiche is t kurz 
so, daB durch Substitu tion  aus den gefarbten A nteilen des ungebleichten Stoffes ge- 
clilorte Prodd. entstehen, dio ausgewaschen werden, wodureh sich der B edarf an Bleieh- 
chlor verringert. Bei diesen U msetzungen wird die Hiilftc des reagierenden Cł2 zur 
Bldg. von HCl verbraucht. Die gechlorten P rodd. sind in  saurer Lsg. nur teilweise 1., 
besser in Alkali. W ird dio R k. Zellstoff-Cl, richtig gepuffort, so entstehen in Siiure u. 
Alkali 1. u. dam it leicht auswaschbare Prodd. In  der Praxis g ib t m an nach der Chlorung 
fiir jeden Teil Cl2 9/io Teile CaO zu, um  die HCl abzustum pfen u. den Stoff alkal. zu 
machen. Beim ,,Puffersystem “ laBt m an W. u. CL von un ten  in einen m it CaC03 be- 
sehickten Turm eintreten, wo CaCl2 u. H0C1 entstehen. Die Bleichlsg. lauft standig 
an der Spitze des Turmes ab, m ischt sich m it' S toff von 4l/ 2%  Konsistenz, verd. ihn 
auf 3V2%  u. bew irkt in %  Stdn. die 1. Bleiehstufe. Der Stoff wird dann gewaschen, 
auf 10°/o eingedickt, u. in die 2. Bleiehstufe gesehickt, wo er m it Ca-Hypochlorit weiB- 
gcbleicht wird. Bei dem Verf. kommen weder der S toff noch bewegte Teile in Beruhrung 
nut Clj, was die A pparatur sehr yereinfacht. Die physikal. Eigg. des Stoffes werden, 
mit Ausnahme der EinreiBfestigkeit, sogar etwas verbessert; die A usbeuten sind gut, 
der Stoff aschearm. (Paper Ind . 17. 820—21. Febr. 1936.) F r ie d e m a n n .

E. S u term eister. Das Bleichen von Natronfaser. In  B e trach t komm en vor allem 
Stoffe aus Laubholzern. D er KochprozeB beeinfluBt dic spiitere Bleiche weniger, ais die3 
oei Sulfit der Fali ist, m ehr w irk t sich ungeniigendes Auswasehen aus. Gebleieht wird 
nente mcist bei 12— 18%  Stoffdichte u. un ter 115° F , am  besten bei 90° F . Gutes 
Kuhren.ist wichtig, Saurezusatz n ich t ratsam . N ach etw a der halben Blcichzeit wird 
z; bei 12% D. die R k. leicht sauer. G ibt m an Alkali zu, w ird die Farbę u. Festigkeit 
TMbessert, die Bleichzeit erheblich verlangert. Bei Zweistufenbleiche beginnt man 
meist mit Hypochlorit, w ascht u. bleicht m it H ypochlorit fertig. F iir die 1. Stufe is t 
'n. Anwendung von Cl2 ratsam , da dio gechlorten Prodd. leicht m it W . oder besser 

■Alkali auswaschbar sind u. der S toff weiBer u. fester wird. t)ber dio B rauchbarkeit 
Ton Ni-, Co- u. Cu-Katalysatoren bei der Bleiche von Natronstoffen  is t wenig bekannt. 
I b ’3.* Waschen zwischen den beiden Bleiehstufen no tig ; m an e rspart 10— 15%  
,os Bleiohmittels dabei. N ach der Bleiche is t g u t zu waschen. Der A usbeuteverlust 
tiurch chem. Angriff is t z. B . fiir n. Pappelnatronstoff 2—3,7% . Die inechan. Wir
usie sollen bis 8%  steigen konnen. D er Verlust an ReiB-, EinreiB- u. Falzfestigkeit 
men die Bleiche is t ste ts  bedeutend. (Paper Ind . 17. 834—36. Febr. 1936.) F r ie d e . 

,T B-W . Scribner, Fortschritte in  der Papierpriifung im  Laufe des Jahres 1934. 
Uechn. Ass. Pap. 18. N r. 1. 279—80. 1935. —  C. 1935. I I .  1283.) F r ie d e m a n n . 
p M. A nnis, Priifung und Einteilung von Streiekpapieren. (Techn. Ass.
rap. 18. Nr. i. 195—96. 1935. — C. 1935. I . 3618.) F r ie d e m a n n .

, Coghill, Zellstoffprufung nach einem Schndl-Blattbildungsverfahren. E in-
p en ; Schilderung der A pparatur, ihrer Anwendung u. ihres N utzens fiir den p rak t. 
rapiermacher. (Paper Trade J .  102. N r. 9. 27— 44. 27/2. 1936.) F r ie d e m a n n . 

u mes d’A. Clark, Kollergangmahlmethode zur Bewertung ton  Zdlsto ff. (Techn.
C i w18' N r ' 1 '  158—1 1935‘ — c - 1935 - L  4005-) F r ie d e m a n n .

tinzd f .^ k t r o m ,  Qualitatskonlrolle von Su lfa ts to ff: Probenahme und Priifung der 
c^erPar^ en- Die Priifung der einzelnen Kochungen erfolgt bei der L o n g - 

Must ER Com pany , Longyiew, W ash., wie folgt: es werden regelmaBig autom at, 
y.i ,er entnommen u. in einem Valley Niagara-Laboratoriumshollander gem ahlen; der 
w. itn^T F n^  w’rc* nacb 30 u. 50 Min. bestin im t; die K M n04-Zahl wird bestim m t 
maCi,r ‘ ^ebleichten Stoff die Sp litter ausgezahlt. Die R esultate werden kurven- 

ausgewertet u. m it friiheren verglichen. Einzelheiten im Original. (Paper 
rade J - 101. Nr. 21. 3 7 -3 8 . 21/11. 1935.) F r ie d e m a n n

Mannheh ^ S ^ B iB d u s tr ie  A k t.-G es., F rankfu rt a . M. (E rfinder: M a rtin  L u th e r ,
von Sui? ■ euo9*'heim, und A dolf v. F ried o lsh e im , Leuna, K r. Merseburg), Gewinnung 
^W nisc fe^^ jysproduk len  aus Gemischen hohermólekularer Alkohole m it anderen 
K\y stoffM t y f en’ insbesondere aus O xydationsprodd. von hoherm olekularen aliphat.

m an 1. diese Gemische sulfoniert u. die neutralisierten 
unter Zim n.®sPr°dd. in wss. Lsg. m it niedrig sd. KW -stoffen oder Chlor-KW -stoffen 
neutralisieri V°2 ^d rig m o lek u la ren  Alkoholen oder Aceton e strah ie rt, 2. von solchen 
1'urden d ***1 u^'onierunS5gen'iischen ausgeht, die aus einem Materia! erhalten 
"itrde, 3 rc^ Behandlung m it alkal. M itteln von sauren B estandteilen befreit 

on solchen neutralisierten Sulfonierungsgemischen ausgeht, die m it geringeren
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Mengen an Sulfonicnm gsm itteln erhalten wurden, ais der Hydroxylzalil des Ausgangs- 
stoffes entspricht. Die seifenartigen Prodd. sind ais Textilhilfsm ittd  venvendbar. 
(D. R. P. 626 521 K I. 12 o vom  8/7. 1932, ausg. 27/2. 1936.) D o n a t.

Michel Marini, Frankreioh, Unentflatnmbare Teztilien, P ap ieru , dgl. Dic Stoffe 
werden m it einem t)berzug eines kolloiden, in  Gelform ausgefallten Oxyds, z. B. a- oder 
f}-Sn(OH)t , Wo(OH)t , Mo{OH)3 oder Si(OH)it  versehen, das beim Eintrocknen unl. 
wird. — Aus Sn(OH)4 wird m it NaCl SnCl., ausgefiillt u. dieses m ittels H 3P 0 4 zu Sn02 
um gesetzt; die uberschiissige H 3P 0 4 w ird m it 1nH3 ncutralisiert. E ine geeignetc 
Mischung erhalt m an z. B. aus 1000 ccm S n 0 2 (Hydrosol), 100 ccm H 3P 0 4 u. 100 ccm 
N H 4OH. Das S n 0 2-Hydrosol en ts teh t durch Zugabo yon yerd. Alkalilauge zu SnCl4 
oder durch doppelte U msetzung dieses Salzcs m it Alginsaure u. H 3P 0 4. In  gleicher 
Weise kam i m an au f  den Stoffen Pliosphoammoniummolybdat oder Mg-Ammonium- 
phosphat niederschlagen. (F. P. 785 915 vom  12/5. 1934, ausg. 22/8. 1935.) SaizM.

Henry Dreyfus, London, Oberflachenrauhe Stoffe fiir K ragen u. Manschettcn erhalt 
m an durch Verpressen ein oder mehrerer, gegebenenfalls zuvor m it 80°/oig. A., Mono- 
inethylather des A thylenglykols oder Aceton getrankter, falls erforderlich hereits zu- 
sam m engenahtcr u . in die gewiinschte Form  geschnittener Stofflagen mittels einer 
W eichmachungsm ittel en thaltenden, 0,012— 0,07 mm dicken Cellulosederivatfolic unter 
D ruck u. Wiirme. Die K ragen lassen sich waschen u. ohne Anwendung von Starkę 
biigeln. (F. P. 786164 vom 26/2. 1935, ausg. 28/8. 1935. A. Prior. 2/8. 1934.) Salzji- 

Joseph Arthur Howard, London, Herstdlung von Polstem. Bofihaar wird durch 
einen K anał m it tricliterfórm iger Einfullóffnung gedriickt, dessen eine Seite bewegucn 
ist, um  das M ateriał zusammenzudriicken, u. nach der Form gebung au f einem laufenaen 
Band m it einem K autschukfallm ittel, z. B. Ca(K 03)2, in  Aceton oder Ca(OH'2 u- ®n" 
schlieBend m it Latex  bespriiht, sofern m an nich t durch eine Kautschuklsg. geht. Als- 
dann wird gleichzeitig yulkanisiert u . getroeknet. (E. P. 431 383 yom  6/12. 1933, ausg- 
1/8. 1935.) Sałzm ann.

Charles Douchez, Frankreich, Bemustern von einseitig kaatschukierten Geweben, 
dad. gek., dafi m an die Gewebebahn oberflachlich m it farbigen Mustern unter ve • 
wendung yon Chromfarbstoffen yersieht, die durch Da m pf behandlung au f den Gewe o- 
fasem  fix iert werden. ,(F. P . 791 863 vom  14/5. 1935, ausg. 18/12. 1935.) ° ELZ\ .

P. Baumhuter, Deutschland, Herstelłung to n  Papier u n te r Verwendung v°n i(0^ ' 
faserm aterial aller A rt, z. B. Barnie oder M anilahanf, ais Zusatzm aterial zu t a i  “to 
brei. Das Papier erhalt das Aussehen yon Gewebe. E s is t yon groBer mechan. Mi e 
standsfahigkeit, — Zeicbnung. (F. P. 792058 yom 5/7. 1935, ausg. 21/12- 1
D. Prior. 11/7. 1934.) M. F . MollER-

E . I. du Pont de Nemours & Co., iibert. yon: Louis Leonard Larson, ^
mington, Del., V. S t. A., Leimen von Papier zwecks Gewinnung eines wassenu 
Papiers un ter Yerwendung einer wss. Emulsion eines Alkydharzes, das eine W- 
etw a 25— 64 besitzt u . etw a 65— 90 E ster einer aliphat. Monocarbonsaure m it noc 
.15 C-Atomen m it einem m ehrwertigen Alkohol en thalt. — Z. B. wird Papier aus 
zellstoff durch eine 0,5%ig- wss. Emulsion eines Harzes aus 14,19 (Gcwicł1 s .
Glycerin, 15,17 Phlhalsaureanhydrid u. 70,64 Stearinsdure gezogen, die fiber^cn qq,j
Lsg. en tfem t u. die im pragnierte Papierbahn bei 100— 110° getroeknet. (A .P - 
yom 1/7. 1933, ausg. 26/11. 1935.) . M. F.

Richardson Co., Loekland, O., ubert. yon: Harry C. Fisher, Cincm ’ m0. 
V. S t. A., Herstdlung ton  wasserdichtem Papier. Faserm aterial wird m it einem t_ 
piast. B indem ittel, wie A sphalt, Teer, Pech, Gilsonit, W achs, natiirlicheni^ooe , n 
lichem H arz, zu einer p iast. M. gemischt, u. anschlieBend werden weitcro 
Faserm aterial u . W . zugegeben, w orauf die M. im Holliinder zu einem o papjer-
gewiinschter Konz. yerarbeite t wird. Dieser w ird in iiblicher W eise aut ofi/ll.
maschine weiter yerarbeitet. (A. P. 2 022 311 vom 27/6. 193L,
1935.) . oecrrlicht^^

John E. Schopp, Oak Park , Ul., V. St, A., Herstdlung ton fe tt- und ^
Papier, insbesondere zum Einwickeln u. Verpacken yon L ebensm ittem . - 
beide Seiten des Papiers w ird ein Gemisch aus 1 (Teil) Starkę, 1 1Ws® * <
4 Ton, 1,5 Glucose oder Glycerin, konz. Latexlsg., entsprechend 2,5■■ te o Q9.i 947
u. Schellaeklsg., entsprechend 0,5 festem Schellack aufgebracht- ii |jr  jj:B-
yom 12/9. 1933, ausg. 26/11. 1935.) , J j  ’ Melbourne,

Imperial Chemical Industries of Australia and New Zealand lliti •> panada), 
A ustralien (Erfinder: William Henry Shaw und John James Juoria y >
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Heritellung von tcasserdicJUem Papier- und PappenmaUrial zwccks Y erarbeitung zu 
Behaltem, K artons, Sohaohteln u. dgl. Die fertige Papierbahn wird au f einem K alander 
mit einem Uberzug, der R ohkautsehuk en thalt, versehen u. anschlieBend wird Starkę 
aufgetragen, um  den Oberzug nich t klebend zu machen. Von dem Papier werden 
mehrere Lagen ubereinandergelegt u. s ta rk  zusammengepreBt, so daB die n icht bindende 
Starkeschicht reiCt u. ein Zusammenkleben der Papierbahnen durch die freigelegte 
Kautschukschicht be w irkt wird. Ais U berzugsm ittel d ien t z. B. ein Gemisch aus 
38 (Teilen) gebleichtem K reppkautschuk, 20 CaC03, 42 BarytweiB, 5 ZnO, 2 M ontan- 
wachs, 0,6 Stearinsaure u. 2 K autschukól. (Aust. P. 20 634/1934 vom 19/12. 1934,
ausg. 9/1. 1936. Can. Prior. 19/12. 1933.) M. F . Mu l l e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung von 
undurdmchtigem, oberfldchlich verziertem Papier- oder Pappmaterial. Eine pigment- 
haltige undurchsichtige Papierbahn, die Verzierungen, Beschriftungen oder sonstige 
Zeichnungen enthalt, wird m it einem Bindem itteluberzug, z. B. aus naturlichem  oder 
kunstlichem H arz oder einem Cellulosederiv., iiberzogen. Geeignete Uberzugamittel 
sind z. B. Phenol-, H am stoff-, Styrol- oder Vinylharze, Gummilacke, Cellulosenitrat 
oder -acetat. Der Uberzug wird z. B. durch E intauchen des Papiers in die Lsg. oder 
cinseitig durch Aufspritzen aufgebraclit. Die Papierbahn wird dann au f andere Papier- 
oder Pappebahn oder au f Flachen aus anderem  M ateriał aufgepreCt. (F. P. 790 958 
vom 6/6. 1935, ausg. 30/11. 1935. Schwz. Prior. 7/6. 1934.) M. F . Mu l l e r .

Cartonneries Krantz Frćres, Frankreich, KersleUung ton  m it Asphalt impra- 
<}>iwrtem Karton. Das B itum enm atcrial wird in feiner oder gel. Form  dem Stoffbrei in 
melireren kleinen Mengen u. in verschiedenen Stadien der H erst. zugesetzt. —  Z. B. wird 
eine Bitumenlsg., etw a 15— 20%  der Gesamtmenge an B itum en, beim Stoffmahlen, 
dann 10—20% Bitum en bei der H erst. des K artons au f der Maschine zugesetzt u . schlieB- 
uch wird ein Uberzug von B itum en au f das fertige K arto n b la tt aufgebracht. (F. P. 
'91537 vom 13/9. 1934, ausg. 12/12. 1935.) M. F . Mu l l e r .

Maurice Victor Brot und Cornelius Lavitsky, Frankreich, HersteUung von leicJit 
wembarer Cellulose aus Stroh oder Alfa-Alfa. Das A usgangsm aterial w ird z. B. m it 
einer Ca-, Mg- oder Ca-Mg-Bisulfitlsg., die etw a 60—80%  des S 0 2 ais freies S 0 2 en thalt, 

<5tdn. gekocht. AnschlieBend wird das M ateriał m it einer verd. N aOH  behandelt 
“• gebleieht. (F. P. 792238 vom 18/6. 1935, ausg. 26/12. 1935.) M. F . Mu l l e r .

Northwest Paper Co., iibert. von: Clinton K. Textor, Cloąuet, Minn., V. St. A.. 
oerstdlung ton ligninfreiem Zellstoff aus Holzschnitzel durch Kochen m it einer alkal. 
^J^Os-Lsg. von pH =  7,5—9,5, welche 40—45 (Pfund) N a,SO s u. 1,5—3,0 NaHCO., 
. er "O—40 Na8S 0 3 u. 1,3—2,6 N a2C 03 au f 100 trocknes Holz en thalt u. welche in 

Mjnge von 0,25— 0,75 cbm au f 1 cbm Holzschnitzel bei 175— 185° angew andt 
wiKl Es wird 6—12 Stdn. gekocht. — Zeichnung. (A. PP. 2022 872 u. 2 022 873 
Tom 16/9.1926, ausg. 3/12. 1935.) M. F . M u l l e r .
P", ritish Celanese Ltd., London, Verbesserung der Wirkfahigkeit von kunstlichen 
ńert™ «  UUS Cellulosederimten. Man verleibt der Spinnlsg. z. B. 10%  pólymeri- 
mit • - ^ 3'K atalysator enthaltendes Ricinusol ein, oder behandelt die fertige Seide
jjj, entspreehenden 50% 'g- Lsg. des Oles im  M onom ethylatlier des Athylenglykols 
zeWcr’*11̂  mis°k D iglykolstearat. Die so behandelte Seide laBt sich bei gleieh- 
iod . er Erspanmg an F arbstoff gu t fiirben u. entglanzen. (E. P. 431016 vom 14/9. 
•«4, ausg 25/7. 1935. A. Prior. 14/9. 1933.) SALZMANN.

i i e f e i to  Celanese Ltd., London, Verminderung der statischen Elektrizitat a u f kiinst- 
mit s  i wid Filmen aus Cellulosederivaten. Die Gebilde (auch Stapelfasern) werden 
mit o n Zucker-, Mucin-, Gallus-, Gerb-, Salicyl-, Wein-, Mileh- u. C itronensaure
f^gu r8a!?' Ammoniumverbb., insbesondere Alkylolaminen, gegebenenfalls u n te r Zu- 

®®*tnlitte ls (Olen, m ehrwertigen Alkoholen oder dereń E stern) im- 
90°/ J a j  Seide lau ft z. B. im  AnschluB an den TroekenspinnprozeB uber einen mit
43Ó 991 430116111 Olirenol u. 10%  Triathanolaminlacłat getrankt-en D ocht. (E. P.

Soc T  I / 1.1- 1934’. aus8- 11/7- 1935. A. Prior. 2/11. 1933.) SaL zm ann . 
°der OnM Usines C him iąues R h ó n e-P o u len c , Paris, HersUdlung ton  Hohlraum«
^olien auf we'’s?nd en Oebilden. Man uberzieht starre  K orper, z. B. F aden oder
den Lssp *̂,8cosen, einen fluchtigen Stoff oder gegebenenfalls ein Gas gel. enthalten- 
mineral i  <?f?r P^udolsgg. von Oelatine, Cellulosederiw., Cdlulose, Kautschuk oder 
Falls eru-f k 2'011 u ' un ter'virft die Gebilde der W annę oder einem U nterdruck. 
koainit z j?80. ’ wefden die S tiitzkórper nachtraglich en tfem t. Ais Uberzugsmasse 

eme 18%ig. Lsg. von Acetylcellulose in  Aceton in B etracht, die bei 110
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bis 115° cingetroeknct wird. (I t. P . 2 8 4 8 1 4  vom 9/9. 1929. F . Prior. 13/9. 
1928.) " Salzmann .

Celanese Corp. of America, Del., iibert. von: Carleton S. Francis jr., Phila- 
dclphia, Pa., H erstdlung von Gluhslrumpfen. Rohrenartige Fasergebilde aus Cellulose- 
acelat, -formiat, -propionat, -butyrat usw. werden in alkal. F lo tte  mełirstufig mit 
steigenden Alkalikonzz. verseift u . dann au f vollig farblose Gluhstrum pfe yerarbeitet. — 
1 (Toil) acetonloslicher Celluloseaeetatware m it 54— 55%  Acetylgeh. werden mit
50 0 ,l% ig . N aOH  von 85° 20 Min. behandelt, dann 5-mal in lO-Min.-Abstanden je 
10%  N aO H  vom Fasergewiclit zugegeben u. noeh 30 Min. im B ad belassen, naeh 
dem W aschen u . Trocknen m it Th-Ce-N itrat im pragniert (Zeiehnung). (A. P. 1 993 778 
vom 3/12. 1932, ausg. 12/3. 1935.) H a n n s  S c h m id t .

Rodolphe Balló und Ernest Molnar, U ngarn, Herstellung von Bremskorpem. 
Man yerm ischt eine faserige G rundsubstanz, z. B. .Asbest m it 5— 20 (Gew.-%) sehr 
fein yerteiltem , graphitfreiem , gu t wiirmeleitendem M etali, wie Al oder Cu, gibt 5 bis 
30 B indem ittel, insbesondere hartbares K unstharz  zu u. yerpreBt das innige Gemisch 
h. in  Form en. Man kann  auch das „Shoopsehe M etallspritzverf.“  yerwenden, um das 
Metali m it den Fasern  m oglichst fein zu verbinden. (F. P. 7 8 0 121 vom 23/10. 1934, 
ausg. 19/4. 1935. Ung. P rior. 24/10. 1933.) SARRE.

Raybestos Co., B ridgcport, Conn., V. St. A., Biegsames Bremsband. D ie gegen- 
uberliegenden Bremsflachen werden aus Stoffen m it yerschiedenen Friktionseigg. her- 
gestellt, so daB das gleiche Bremsband fu r verschiedene Bremsen, z . B. hydraul. oder 
mechan. Automobilbremsen, gebraucht werden kann. D er U ntersehied zw ischen den 
Friktionskoeff. au f den gegeniiberliegenden Oberfliichen soli wenigstens 0,05 u. yorzugs- 
weise wenigstens 0,1 betragen. —  Man stellt z. B. die Bremsbandmasse a u s  Asbest 
m it Gummi her. Diese M. h a t naeh dem Vulkanisieren einen bestim mten Fnktions- 
koeff. Die M. m it dem hieryon yerschiedenen Koeff. w ird dureh Zusatz von Graplut 
oder P b-S taub  gewonnen. Die yerschiedenen Massen werden dann in  geeigneter Weise 
zusam mengefugt. — H ierzu vgl. A. P . 1980227; C. 1935- I I .  2607. (N. P. 55829 vom 
14/2. 1934, ausg. 28/10. 1935.) D r e w s .

Olaus T. Hodnefield, Glendale, Cal, V. S t. A., Fenierfestmachen von Bretnsbamern 
durch Tranken m it einem Gemisch aus 10— 20 g Anilinfarbstoff, 60 (Pfd.)
10 N H 4H 2P 0 4, 12 H 3B 0 3, 4 Acaziaharz, 2 N a3B 0 3, 4 Ba(OH)2, 1 Q uart wss.
Lsg., 2 Pfd. N H 4A1(S04)2,1>/* Pfd. Cu-Na-Alginat, 1 Unze Benzaldehyd, 2 Pfd. N aH tu, 
u. 100 Gallonen W. u. Trocknen der B ander im  h. Luftstrom . (A. P. 2 001194 v0 
29/10. 1930, ausg. 14/5. 1935.) SaRRE.

XIX. Brennstoffe. Erdól. Jffineralóle.
R. Stuchtey, Schiittgewicht,Feuchtigkeit undFeinheitsgrad vonFeinkohle. ^usammen 

hangę zwischen den drei W erten. (Techn. M itt. K rupp  4. 19— 21. Febr. ^  
Essen.) _ _ ScHUST| Ł , .

— . Der Feuchtigkeilsgehall ron Kolile und seine BezieJiung zu einigen anderen 
schaften. (Gas J .  213 (88) 822— 24. 25/3. 1936.)

Rene Chandesris, Studium  der Kohlen aus dem Saarbecken. Ausfiihr.licll_ 
sam menstcllung u. Besprechung der Eigg., Zus., Verwendungsm6glichkeiten. > ^  
koksę u. ihre p rak t. Verwendung. (Rcv. Ind . minerale 1936. 1—’| ę j u”STER

1/3 >B. Juettner, R. C. Smith und H. C. Howard, Die Einwirkung w n ja lp d er^  
a u f bituminóse KoMe. Normale Salpetersaure oxydiert bituminose Konie i ejn 
zu 1. Substanzen. Die Ausbeute an  H um insauren erreicht naeh einigen ag ^ f t  
Maximum. Die Menge der 1. Sauren nim m t m it der Zeit langsam zu. n , P '  j  von der 
wird nur 1/ i  der sonst notw endigen Salpetersaure yerbraueht. Der Ruckstan „  
Benzoldruckextraktion laBt sich yiel rascher osydieren ais die urspriinguc ^
W ird die Kohlc im V akuum  yerkokt, dann zeigen die bis 440° erhaltencn ^  °^okiings- 
U nterschiede in der O xydierbarkeit gegeniiber der Kohle. Koksę hoherer e a]teneu 
tem pp. sind hingegen sehr w iderstandsfahig. Die durch die Oxyda 2? j^ u re n . 
H um insauren enthalten  weniger H ydroxylgruppen ais gewohnkche %,_n-/0[penta- 
Die 1. Sauren sind fas t hydroxylgruppenfrei. In  den 1. Sauren ' vu !'n ,liri,i1 Decarb- 
earbon- u . Mellitsaure nachgewiesen. E tw a Vio der 1. Sauren laBt sicn ^—9(j-
oxylierung in  arom at. KW -stoffe iiberfuhren. (J . Amer. chem. ooc> O • stEK. 
Nov. 1935. P ittsburgh , P a ., Camegie In s t. o f Teehn., Coal Res. Lao.j
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Harald Kemmer, Die Kohlenoccydreinigung (Entgiftung) des Siadlgases. Bc- 
schreibung eines vom  Vf. vorgeschlagcncn, in der Praxis bisher n ich t eingefiihrten 
Verf., das sich aus folgenden Stufen zusam m ensetzt: Ivonvertierung bis au f 4 bis 
5% CO, Feinreinigung von S-Verbb., M ethanisierung des Restkohlenoxyds. (Angew. 
Chem. 49. 133— 37. 15/2. 1936. Berlin.) S c h u s t e r .

Mezger, Zur Frage der Kohlenoxydreinigung des Stadtgases. K rit. Besprechung 
der yorst. ref. A rbeit. (Gas- u . W asserfach 79. 203— 04. 28/3. 1936. S tu t t
gart.) S c h u s t e r .

F. Foerster und E. von Sahr, Beilrage zur K enntnis der Steinkohlengas- 
entschmfelung. D urch Schwelung ausgebrauchter Gasreinigungsmasse konnten  je 
nach dem Druck 74— 83%  des urspriinglich Yorhandenen S  abdest. werden. S ake  
umrden m it W. en tfem t; die aus ungesatt. organ. V erbb. bestehenden sonstigen Ver- 
'inreinigungen lassen sich nach Auflosen in Bzl. m it konz. Schwefelsaure beseitigen. 
Vorgange bei der O xydation von Ferrisulfid zu S , Móglichkcit der Bldg. von Eisen- 
bisulfjd bei der Gasentsehwefelung m it H ilfe von Eisenoxydhydrataufschwem m ungen. 
(J. prakt. Chem. [N. F .] 144. 115—44. 6/12. 1935. Dresden, Tecbn. Hochschule, In s t.
f. anorgan. u. anorgan.-techn. Chem.) S c h u s t e r .

H. Winter und G. Free, Vergleichende Hydrierungen. H ydrierungsverss. an 
Holzkohle im 200 ccm AutoklaYen zeigten, daB je  nach der R k.-Fahigkeit der Holz- 
kohlc eine Bldg. Yon gasfórmigen KW -stoffen, aber keinc Verfliissigung der H olzkohle 
erfolgt. Hydrierungen von U rteer iiber M o03 einm al im 200 ccm A utoklayen, einmal 
w der kontinuierlichen A pparatur der „Hiag-Verein H olzverkohlungsindustrie“ 
( D i t t r i c h  u .  V o l l b r e c h t ,  C. 1935. I. 1477) weisen d arau f hin, daB in der dis- 
Kontinuierlich arbeitenden A pparatur eine Spaltung des U rteeres erfolgt, die sich un ter 
^ ‘gneten Bedingungen in  der kontinuierlich arbeitenden fa s t vollig Yermeiden laBt. 
jiuckauf 72. 256— 59. 14/3. 1936. Bochum, Chem. Lab. der w estfal. Berggewerk- 

whaftskasse.) ' J i j .  S C H M ID T .
j -  Varga und I .  M ak ray , Die Wirkung des Schwefel- und Selenwasserstoffes a u f  

h Hydrierung von Naphthalin, Mclakresol und Teeról. Vergleichshydrierungen im 
jwierenden Autoklaven von N aphthalin , M etakresol, ungar. Braunkolilenteeról, Stein- 

enteerSl u. einem russ. E rdólriickstand (Grosny) m it jeweils gleichen K atalysator- 
engen (Mo03) u. Zusatzen von S oder Se ergaben bei N aphthalin  (bei 400°) ohne S 
M eine Hydrierung von 2% , m it S (2 u. 4% ) stieg sie au f 78,6 bzw. 89,6%  u. m it Se 

p 1 auf 97,6%. Bei Metakresol (bei 48°) jedoch ub te  Se im G egensatz zu S eine 
,, ®™ende Wrkg. au f  dic H ydrierung der OH-G ruppen aus. Bei der H ydrierung 
u,_ , re wurde das Gleiche beobachtet. H ier w irk t sieh auch der S-Geh. der Teere 

aUS’ kcreits ' )e* Zugabe von 4%  S das O ptim um  des S-Zusatzes iiber- 
als S " ar‘ H ydrierung des Erdólriickstandes w ar Se weniger geeignet
Si oo n!lt dcm mehr nicdrigsdd. Anteile erhalten  • wurden. (Brennstoff-Chem. 17.

W r 1936‘ B u d * p e s t .)  J t i .  S c h m i d t .
dk Fr i r  ®cllwem^erger, P . I .  Dolin, S. S. Solotarew und N. F. Ochapkina, Uber 
Ł I j?-?!0.n*.er“n9' der Pyrogase des Erdóls durch aktive Kohle. (U nter M itarbeit von 
Frakti W-). Verss. zur T rennung der KW -stoffe der Pyrogase durch  m ehrfache
|)aren1?,rueri“ 8 mittels gekóm ter A-Kohle, ausgehend von einem n ich t kondensier- 
Frakt; as’™ lalten bei der Pyrolyse yon Leuchtol, nach Befreiung yon der Amylen-Bzl.- 
C B ń rr Gas ha tte  die Vol.-Zus.: 0 ,6%  A cetylen-KW -stoffe, 37,4%  C2H 4, 11,9%

irtd„;.,;rk8\ 0’7O/?Diene’ 15,40/0Hs’ 2G,°0/oCH4’3,40/0C*H#’ 3,00/0Luft- DieMethodeDwornt 0 Verlust an Olefinen (C2, C3, C4). Bei der m ehrfachen Sorption,
KW-stnf?1 U/, l ’Toeknung u. Fernhaltung  yon an der K ohle leicht polym erisierbaren 
Anderune"11 lere Diene) behalt die K ohle ih r Sorptionsyermogen fur C2, C3 u. C4;

sęlektiven Sorptionsyermogens w urden hierbei n ich t beobachtet. 
des I)ivinvi ^e^€n durch das System  der Adsorber fiih rt zur Abscheidung u. Konz. 
daB eine v  V** x>r Buty^en-B utadienfraktion. Die Konz. erreieht eine solche Hóhe, 
fur die p '?  e .“ handlung des D iyinyls m it Cu-Schichten, zwecks Gewinnung von 
^utsehul- r̂ 'merisation m it N a geeignetcn K onzentraten  móglich w ird. (S yn thet. 

s j j  Ssintetitscheski K autschuk] 4. N r. 4. 13— 23. 1935.) S c h o n f e l d .
Ver auch der Verarbeilung von Ischimbajew-Erdol. t)b er Auf- 

Harzgeh^r,^ 1, 'o ® enthaltenden Erdoles. Die D est. wird durch den hohen S- u. 
Dez.) hwert. (Petrol.-Ind. [russ.: N eftjanoe Chosjaistwo] 1935. N r. 12. 56— 61.

S c h o n f e l d .
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S. W. Kapatzinski und W. W. Meschtscherjaków, Verarbeitung von neftedag- 
schem Erdol. Das Erdol (D.204 0,896—0,898, Viscositiit E .20 7,0—7,5, E .5(l 2,3—2,5,
E .: fl. bei —20°, Paraffin  0,9— 1,2% ) is t ein guter Schmierólrohstoff (bis 35% 
Schmierólausbcuto). (Petrol.-Ind. [russ.: N eftjanoe Chosjaistwo] 1935. N r. 12. 50—55.

Je. A. Robinson, Ober die. chemische Zusammensetzung von Ssachalinerdol. Unters. 
der Bzn.-, Leuchtól- u. Schmierólfraktionen au f  KW -stoffgruppen. (Petrol.-Ind. [russ.: 
N eftjanoe Chosjaistwo] 1935. Nr. 12. 65— 67. Dez.) SchÓnfeld .

K. K. Dubrowai und A. B. Seheinman, Dampfphasen-Oxydationsspaltung im 
Generator nach dem System  K . K . Dubrowai. H auptm erkm al des Systems is t Durch- 
fiihrung des Spaltena in  Ggw. von L uft u . a u f  K osten der R k.-W arm e (der Erdol- 
dam pfc +  0 2). Man e rha lt ein fiir Flugzeuge u. K raftw agen bestgeeignetes Bzn. mit 
hohem Geh. an  A rom aten u. der O ctanzahl 85— 87 oder bis 100. (Petrol.-Ind. [russ.:

^ i c u u i . - j L U W .  .cjloua u o -n - io n c m  [ i  u m .  ; u i t iu o u t Ł iia i^ u c  n c n - j a n u c  v u u s j u <io u >v u j  jl«/•
69—72. 1935.) SchÓnfeld .

R. S. Prosumentik und B. M. Rybak, Sdektive Reinigung von Mineralólen. Dje 
selektive Reinigung m it Furfurol ergibt Schmieróle erheblich verbesserter Eigg- D‘e 
R affinatausbeuten sind hoch, so daB Furfurol zu den wirtschaftlich gceignetsten 
Solventien gehort. Furfurol lost bis zu 90%  N aphthensauren heraus, so daB die Herst. 
von A utotraktorenólen ohne Laugeneinw. móglich ist. Die E x trak te  sind gut 1. 
beliebigen Erdólprodd. u . konnen ais Brennstoffe yerw endet werden. (Petrol.-I™- 
Aserbaidshan [russ.: Aserbaidshanskoe neftjanoe Chosjaistwo] 15. Nr. 9. 77 9-
1935.) SCHONFELD.

Ś. J. M. Auld, Eigenschaften von m it Ldsungsmittdn raffinierten Motordlen- Inhalt- 
lich ident. m it der C. 1936. I . 3778 ref. Arbeit. (Petrol. W id. [London] 33. 1°
Jan . 1936.) WaltheR.

G. B. Shea, Naturgasbenzin. (Vgl. hierzu C. 1935. I. 1803.) Wirtsohaftsbencn 
(1934). (U. S. Dep. In terio r. Bur. Mines. Minerals Yearbook 1935. 821—31.) PANORH . •

S. Watanabe, K. Morikawa und S. Igawa, Studien iiber die Syntliese von 
aus Kohlenozyd durch katalytische Redukłion bei Atmosphdrendruck. IV. Der Łin] p 
des Mischungsverhdltnisses von CO und Th. (I I I . ygl. C. 1936. I . 1761.) Uber eine 
Co-Cu-Th02-K ontak t wurde bei 197° bei CO-tlberschuB (iiber CO: H  — .
Bldg. von Olefinen u. C 02 begiinstigt, H 2-UberschuB fordert die Bldg. gasfwroje 
K W -stoffe so wie die von fl. gesatt. KW -stoffen. N2-Geh. im Gas w irkt wie GO- 
schuB. (J . Soc. chem. Ind ., Jap an  [Suppl.] 38. 328B—331B. 1935. Zentrallaborawr , 
South  M anehuria Railw ay Co. [Nach engl. Ausz. ref.]) JU; SciiMl ^

David Brownlie, Verkokung und. Verbrennung. Auszugsweise Wiedergaw 
C. 1936. I . 2661 ref. A rbeit. (Steam  Engineer 5. 137—39. Jan . 1936.) WALTHEIb̂

S. I. Komitsky, Uber die Verbrennung von wasserhaltigem Masut. Masu 
1—30%  W .-Geh. werden un ter einem Kessel yerbrannt. Dabei ergeben 
Schwierigkeiten bei der Zerstaubung (mechan. oder m it Dampf). Die Luft u W y , 
zahl u. der W arm eubergang in der Kesselzone m it Konyektionsbeheizung bleiben P ,o 
unyerandert. (Ber. allruss. w armetechn. In s t. [russ.: Iswestija wssessojusnogo 
technitscheskogo In s titu ta ]  1935. Nr. 10. 14— 19. Allruss. Techn. jjaYEE,

H. H. Miiller-Neugluck, Der Einflu/3 der Temper atu rkarrek t u r au f 
berechnung fester und fliissiger Brennstoffe. In  exakten Vergleichsverss. an /reG- 
K ohlen u. K oks wird der EinfluB der Berechnungsweise der Temp.-Korrek 
nault-Pfaundler, R oth, Schultes-Nubel u. Langbein) auf aen 
nachgepriift. N i c h t  geeignet ist in Ubereinstim mung m it den theoret. a  * c;sc, 
yon Schultes u. Nubel (C. 1935.1 .1959) nur die LANGBEiNsehe Berwnnuufc
bei der auch der Geh. an  fluchtigen B estandteilen der Kohlen, mcht;ao® ]>b.
geh. den Heizw ert beeinfluBt. (Angew. Chem. 49. 180— 85. 7/ 3. 193b. - ’pT.
des Yereins zur Oberwachung der K raftw irtschaft der Ruhrzechen.) JU. f  £ r.

H. F. Yancey und M. R. Geer, Weitere Untersuchung yo n  M eW W j^. Verff. 
mitUung der Zerreiblichkeit von Kohle. Experim cnteller Yergleich yersen orHusTES- 
(Amer. In s t. Min. m etallurg. Engr. Contr. N r. 94. 16 Seiten. Marz 193b.) ^ ^ k e i l

C. G. Black, Untersuchung iiber die Arbeitsweise zur Bestimmung standard-
von KohJe nach der Kugełmiihlenmethode. K rit. Nachpriifung der am en

Dez.) SCHONFELD.
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methode u. Verbesserungsvorschlage. (Amer. In s t. Min. m etallurg. Engr. Contr. 
Nr. 95. 23 Seiten. Marz 1936.) Sc h u s t e r .

G. S tadników  und N. K a ra k a sc k , Ober die Analyse von Urteeren. Auszug aus der 
c. 1935. I I . 3332 ref. A rbeit von Sta d n ik ó w , K a r a k a sc h  u . Ma x im o w a . (Brenn- 
stoff-Chem. 17. 86— 87. 1/3. 1936.) Sc h o n f e l d .

Ragnar Winbladh, E in  chemisches Verfahren zur Bestimmung gasfónniger Olefine 
und setne Anwendung in  der Praxis. Von den untersuchten Reagcnzien zur Id en ti
fizierung u. Best. der Olefine (Halogen, Halogenwasserstoffe, H,SO., u. Hg-Salzo) 
erwies sich B r ais das geeignetste. Z ur Identifizierung wird A thylenbrom id m ittels 
Thioglykolsaure, Thioglykolanilid, Phenylm ercaptan, X anthogenam id oder Isatrium - 
thiosulfat in krystałlin. Verbb. iibergefuhrt. Von den anderen Bromiden wird Athylen- 
hrrnid durch Schiitteln m it wss. sek. Na-Thioglykolat, in  dem es 1. ist, getrennt. Pro- 
pylenbroniid u. 1-Butcnbromid werden m ittels Thioglykolanilid oder m it Phenylm ercaptan 
u. Chromsaure in krystałlin. Anilid bzw. Sulfon iibergefuhrt. 2-Butenbromid w ird m it 
alkoh. NaOH in D im ethylacetylen iiberfiihrt, das ais Tetrabrom id identifiziert wird. 
Isobuten wird durch Behandlung m it H 2S 0 4 u. HgO identifiziert. Zur quantita tiven  
Brat. wird Isobuten wie oben gesondert bestim m t. Die durch Bromierung der Gas- 
probe crhaltenen Bromide werden im  V akuum  dest. (aus dem  R iickstand is t evtl. 
ttuladientetrabroniid zu isolieren), aus dem  D est. wird A thylenbromid m it sek. Na- 
TnioglykoMure (24 Stdn. Schiitteln) abgetrennt u. im E x tra k t durch T itration  der 
Awylendithioglykolsaure erfaflt. D as restliche D cstillat w ird im  V akuum  in zwei 
mktionen bis 43— 44° (Propylcnbrom id m it 2-Butenbrom id u. Isobutenbrom id) u. 
M—55° (1-Butenbromid m it 2-Butenbromid u. Isobutenbrom id) zerlegt u . jede durch 
“ St. des Bromgeh. u. des Isobutens analysiert. Die Genauigkeit be trag t beim Atliylen 
‘ /o> bei den anderen Olefinen 4,5— 5,5% . Zeitbedarf: 2—3 Tage. D as Verf. wurde 
aa Spaltgascn, Schieferdest.-Gasen, S tadtgas u. Holzdest.-Gas erprobt. Bei der Analyse 
von erwies sich eine K om bination m it der Tieftem p.-Dest. nach P o d b ie l n i a k
ZUI Erhohung der Genauigkeit erfolgreich.

v o r s u c h  e. Athylenbromid, K p .700 130— 131°, D .2°4 2,1820, n D20 =  1,5380; 
rropylenbromid, K p .760 140—141°; K p .ls 36— 36,5°, D .2°4 1,9328, n D2° =  1,5208;
i-Uuitnbromid, K p.760 165—166°, K p .15 52— 53°, D .2°4 1,7946, n D2° =  1,5144; 2-Buten- 
°rmtd Kp ..co 158— 158,5°, K p .ls 49—49,5°, D .2°4 1,7852, n u2° =  1,5120; Isobuten- 

Kp-76o 148—149°; K p .i5 40—41°, D .2°„ 1,7595, n D20 =  1,5080; Athylenbis- 
tylykohaure aus A thylenbromid durch 24-std. Schiitteln m it sek. N atrium thio- 

biykolat, weiBe Nadeln, F . 108—108,5°; A nilid , F . 159— 160°. Bei Behandlung von 
opylendibromid m it alkoh. N a-Thioglykolat wurde ein Gemisch gelblicher Fl. von 

erhalt ^ioglykolsaure (Anilid 153— 154°) (80% ) u. Propylen u. Dithioglykolsaure 
,. ,n' Analog verhalten sich dio Butenbrom ide. 1-Butylenbisthioglykohaureanilid, 

^Duche Krystalle, F . 103— 107°; 2-Butylenbisthioglykolsdureanilid, F . 109— 110°; Tri- 
weili% ^hioglykoU&ureaJiilid, weiB, F . 109,5— 111°; Isobutylenbisthioglykolsaureanilid, 
mit w861 JSgla-nzendo Nadeln. Die Anilide wurden auch durch Schiitteln der Bromide 
,jj0 ®s-’alkoh. NaOH u.Thioglykolsaureanilid erhalten. M it Phenylmercaptan konnteij 

n sPrcęhcnden Sulfide aus wss. wie wss.-alkoh. Lsg. erhalten werden. Athylen*;
F . 66,5—68° (Sulfon , F . 178— 180°); Propylensulfid, lange farblose 

94_qco\ o n ®— (Su tfon 113— 114°), 1-Butylenphenylsulfid, gelbliches 01 (Sulfon  
vhen„u I t- j 'B ^ y leT,bisp7icnylsulfid, F . 60— 61° (Sulfon  F . 150— 151°), Isobutylenbis- 
btomiH " (Sulfon  104— 106°). M it Xanthogenamid reagiert Athylen-
Thiolurzti ^ ly ^ nlhiolurethan (sin tert bei 230°, zers. bei 234— 237°). D aneben wird 
schwer §el3ildet. L i°  anderen Bromide reagieren m it X anthogenam id n u r sehr 
mit v  ,u: Seben im  wcsentlichen Athylthiolureihan. Die Umsetzung der Bromide 
BaCl / lumthiosulfat ergab bei A thylenbrom id ein weiBcs Salz, zers. bei 150°, m it 
.IthJn, Sesetzt znm Ba-Salz, weiBe glanzende N adeln; m it HC1 u. Lavulinsaure wurde 
Br o S  ( ° 2H ,S 2 =  C(CH3)CH2CH2COOH) erhalten, die anderen

nur se^r  schleeht m it N atrium thiosulfat. Messungen der Rk.- 
K°nz..Abk-- 6lti der von Athylenbrom id m it N atrium thiosulfat zeigen starkę 
Athv!Cnt,r aDg?pkelt der Geschwindigkeitskonstante, so daB diese zur Messung der
1936.) midkonz- “ ich t brauchbar ist. (Ing. Vet. Akad. H andl. Nr. 138. 5— 143.

Horst Rh - i™ . J ti-  Sc h m id t .
wajsen, | e r> Sludien uber die analytische Uidersuchung von Beinigungs- 
^^m taufhah Ciner A pparatur, in  der die Aufnahmegeschwindigkeit u . das

\n-rrr nievennógen frischer Gasreinigimgsmassen dadurch bestim m t werden, 
L  273
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daB die Massen in  einem geschlossenen GefaB m it einem abgemessenen Volumen H2S 
in Beriihrung gebracht werden u. m an den V erbrauch an  H 2S ais Druckabnahme 
m anom etr, bestim m t. Ergebnisse. N achpriifung der von BOOT u. W a r d  (C. 1935-
I I .  78/) angegebenen Methode zur Best. des S-Geh. in  ausgebrauchten Gasreinigungs- 
massen. (Brennstoff-Chem. 17 . 21— 23. 15/1. 1936. K arlsruhe, Gasinst.) ScHUSTER.

F. Lang, D ie Bestimmung des Aromatengehaltes in  marktublichen B enzinm . Ober- 
sioht iiber dio in  der L itera tu r beschriebenen Ver£f. E s wird vorgesehlagen, dio Olefine 
m it 85%ig. I I 2S 0 4 zu bestimmen, bzw. zu entfem en u. die A rom aten durch Nitrieren 
zu erm itteln . An kiinstlichen m it verschiedenen Mengen Arom aten gemisch ten Benzinen 
werden die Genauigkeit, der A nilinpunkt, Sulfurierungs-, N itrierungsmethoden fest- 
gestellt, (Petroleum 32 . N r. 8. 1— 8. N r. 9. 1— 7. 26/2. 1936.) W a l t h e r .

E. Carrióre, Untersuchungen uber die Besłandteile der Leucht- und Oasóle. Leucht- 
u. Gasole, die nach der Bromzahl keine ungesatt. K W -stoffe enthalten, wurden in 
10°-Fraktionen zerlegt; von jeder F rak tion  wurden die Menge, das spezif. Gewicht, 
N itrierindex u. spezif. Gewicht der N itroverbb. bestim m t. (N itrierindex is t das Voluinen 
der Schicht von N itrierungsprodd., die sich bildet, wenn m an 20 ccm Leucht- oder 
Gasól m it 20 ccm N itriersaure behandelt). D urch Interpolieren der spezif. Gewichte 
der von A rom aten befreiten F raktionen m it dem spezif. Gewicht der gesatt. acycl. 
u. gesatt. eycl. KW -stoffe findet m an den Geh. an Paraffinen u. Naphthenen. Dieses 
Verf. wurde an  kunstlich hergestellten Gemischen gepriift. (Publ. sci. techn. Ministóre 
de TAir N r. 43. 1—32.) W a l t h e r .

Franz Spausta, Der derzeitige Stand der Ólpriifung. Cbersicht iiber die Analysen- 
verff. nach den ósterreich. Normen u. die Unterschicdo von den deutschen Normen. 
Hinweis au f die Verff. zur Synthese von Schmierolen usw. (Petroleum 32. Nr. 11'
1— 10. 11/3. 1936.) W a l t h e r .

P. I. Karassik und  T. A. Massterkow, Z u r Frage der Bestimmung der Schulz- 
wirhmig t'on Schmiermiiteln. An H and der Vergleichsverss. w ird von Vff. gezeigt. 
daB zur Beurteilung der Schutzwrkg. von verschiedenen Schmierm itteln (Yaseline) 
das A uftragen der Schm ierm ittel n ich t bei ein u . derselben Tem p., sondem bei Tempp- 
der gleichen Yiscositaten erfolgen muB, weil dadurch der E in f lu B  der verschiedenen 
Dicken des Schmierm itteluberzuges ausgeschaltet wird, da  bei diesen Tempp. gleiche 
Scliichtdicken erhalten werden. (Betriebs-Lab. Truss.: Sawodskaia Laboratorija] 4. 
79—82.1935 .) v. Funeb-

Je. G. Ssemenido und B. B. Kroll, Analyse der Verbrennuiigsriickstandc ,n 
Autotraktormotoren. Die vom  M otor abgenommenen Abscheidungen wurden zerrieben;
0,5 g werden in  einem Filtersackchen m it PAe. (Kp. bis 60°) ex trah iert zwecks Losen 
des Schmioroles. Zur E x trak tion  der H arze u. A sphaltstoffe yerwendet man hieraul 
A.-Bzl. (1 : 4). Dio in  CO, bei 80° getrockneten E xtraktionsriiekstande werden gc' 
wogen. D er R iickstand im F ilte r w ird nach E ntfernung des Oles, der Harze u. Aspna*tc 
bei 105° getroeknet; er besteht aus Carbenen, M ineralsubstanz usw. Zur Aschenbes . 
wird der R iickstand verb rann t usw. (Petrol.-Ind. fruss.: Neftianoe Chosjaistwo]
N r. 10. 75—77. 1935.) Schonfeld.

P. H. Schweitzer, D ie Priifung von Brennstoffen f i ir  Diesdmotoren. Die Priifung 
von Dieseltreibstoffen m ittels des entsprechend abgeanderten C. F . R.-Motors wir 
besehrieben. Abb., D iagram me. (Automobiltechn. Z. 39- 29—30. Jan . 1936.) WaitH-

Walter Schroth, Dresden, Herstellung Twchicertiger Gase in  Kohlenieasserstoff 
erzeugem  m it  an den Vergasungsraum anschlieBendem E n tg a su n g s s c h a c h t,  in do® 
B rennstoff (I) m ehr b reit ais hoch liegt, dad. gek., daB w ahrend des Gasens das Wa 
gas u . die gleichzeitig entstehenden Dest.-Erzeugnisse ihrer Hauptmenge nach un 
der zu entgasenden Schicht abgefiihrt werden, so daB die Entgasung des I  hau p tsac  
durch S trahlung u . Leitung der W arm e aus der un ter dem zu entgasenden I  licgen^, 
K okssehicht erfolgt u . die Erzeugnis.se der Entgasung ihren Weg durch “ i® 
stoffsehieht nach un ten  nehinen. " (D. R . P . 6 2 4 4 5 9  KI. 24 e vom 13/4. 193* a“'- ' 
21/1. 1936.) SoR>-

Ges. fiir  K o h le n te c h n ik  m . b. H ., D ortm und-E ving (Erfinder: K onrad Ke ’ 
D ortm und-Eving, und  W e rn e r  S chu ltze , Dessau), Trocknen von Gasen. ,ll3
■wendung von CaCl2-Ca(N 03)2-Gemischen in  gesatt. oder stark  konz. 004 842 
Trockenm ittel ftir Gase, z. B. Dest.-Gase bitum inóser Brennstoffe. (D- R- 
KJ. 12 e vom 24/12. 1933, ausg. 30/1. 1936.) W '
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Ges. fiir Kohlentechnik m. b. H., Dortm und-Eving, Trockenmiltel fi ir  Gase. 
Die Verwendung von sta rk  konz. Ca(CNS)2-Ca(N 03)2-Lsgg. ais Trockenm ittel fiir Gase. 
(D.R. P. 625418 KI. 12 e vom 3/10. 1933, ausg. 8/2. 1936.) H o r n .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., F rank fu rt a. M., Verarbeitung von Saureharz und 
Abjallschwefdsauren der Erdolindustrie, bei dem die darin  enthaltene S 0 2 in Ggw. yon 
Luft therrn. abgespalten u. au f  H 2SÓ4 verarbeite t wird, dad. gek., dafi 1. die auf- 
zuarbeitenden Prodd. au f einen m it einer porosen Unterlago bescliiekten W anderrost 
gegeben, hier durch eine H ilfsheizung entziindet u. teils durch die W arnie dieser Hilfs- 
heizung, teils durch die eigene Verbrennungswarm e bis zur yolligen Entfernung der 
SO, erhitzt werden, 2. die Gase der H ilfsheizung u. anschlieBend Verbrennungsluft 
von oben nach unten  durch den R ost gesaugt u. je  nach Konz. an SOa getrennt ab- 
geleitct werden, u. 3. nach 1. u . 2. dem au f  dem  W anderrost befindlichen M ateriał 
nach Passieren der H ilfsheizung Abfallsauren zur Red. der darin  enthaltcnden S 0 3 
unter gleichzeitiger Regelung der Temp. u . zur Vermeidung weiterer Verbrennung des 
koksartigen Riickstandes zugegeben werden. W eitere Ausfiihrungsformen sind, daB
1. Koks oder andere Brennstoffe ais U nterlage benu tz t werden, 2. dio U nterlage vor 
der Beschickung m it Saureharz geziindet w ird u. 3. zwei Hilfsheizungen yorhanden sind, 
von denen die eine die brennbare U nterlage vor der Beschickung m it Saureharz ziindet, 
wahrend die zweite die therm . A bspaltung der S 0 2 un tersttitz t. (D. R. P- 624767 
W. 12 i yom 25/7. 1933, ausg. 28/1. 1936.) N i t z e .

August Deidesheimer, B erlin-Charlottenburg, H erstdlung von Straflen. A uf das 
otraBenbett wird eine Splittschicht ausgebreitet, au f welche von H and  aus zylindrische 
Mlzabsehnitte oder Spaltstiicke gesetzt u. festgewalzt werden. In  die noch yerbliebenen 

8en wird Steinmehl gegebenenfalls un ter Zusatz von Zement, Trafi oder Bitumen- 
?cment bis zum Festsitzen der Hólzer eingesehliimmt, w orauf em eu t gewalzt wird. 

endgiiltige FugenyerschluB wird durch E inkehren von S ph tt, VollgieBen m it h. 
umenemulsion, nochmaliges A bsphttcn u. Abwalzen herbeigefiihrt. (Oe. P. 144751 

TOm 10/3 .1934, ausg. 25/2.1936. D . Priorr. 5/8., 6/9. u . 25/10.1933.) H o f f m a n n .
Ges. fiir Teerstrafienbau m. b. H. und Walter Retzki, Essen, Herstdlung von 

L-lw-i!" ^ e â0massen- Grobe u. feine M ineralbestandteile werden getrennt m it
,'l ,, gen Bindem itteln von yerschiedenen Tropfpunkten, z. B. Teer u. B itum en 

men u - H arz oder W achs, iiberzogen. (D. R. P. 626335 KI. 80 b vom 12/6. 
ausg. 24/2.1936.) H o f f m a n n .

Y g j^?ericai1 Bitumuls Co., iibert. yon: Vilas E. Watts, San Francisco, Cal.,
• t. A., Strapenbelagmasse. Zerkleinertes Gestein wird un ter Anwendung trockner 

Jerar6 aU  ̂etwa ^  erhitzt, um  die W .-H aut au f der Oberflache des Gesteins zu 
/A Wm Gestein w ird hierauf m it einer wss. Bitumenem ulsion yerm ischt.
I • r .  2 016 306 yom 7/8.1931, ausg. 8/10. 1935.) H o f fm a n n .
Ueńi M° ° d y > Chicago, 111., V. S t. A., Straperibdagmasse. Trockenes zer-
fiesc-lf i Scstein wird un ter lebhaftem  U m riihren bei erhohter Temp. m it einem 
K. w-m? ĉnen Asphalt yerm ischt, dessen Penetration  un ter 50 A. S. T. M. hegt. Die 
Hierauf soweit abgekuhlt, daB der Asphaltiiberzug au f dem  Gestein erharte t.
Ton nt unter staridigem U m riihren ein W eichasphalt yon einer Penetration
FflW Wa zugesetzt. Die M. w ird schlieBlich noch m it feinyerteiltem

7 « t .  (A. P . 2  017 632 yom 30/1.1933, ausg. 15/10.1935.) H o ffm a n n . 
von Sbffi ^ ouau lt , Frankreich, H erstdlung ton  Strapenbaustoffen. Zwecks Veredlung 
^clches**“enteeren wird diesen bei einer Temp. u n te r 100° ein Gemisch zugesetzt, 
°der pi,aUS, zen> natiirhchem  oder kiinstlichem Bitum en, L a tes , E stem , wie Glycerin- 
am K0ien? . r ’ Phenolen o. dgl. bestehen kann. Beispielsweise werden gleiche Teile 
fcihlen u- woiches Petrolbitum en zusammengesehmolzen. N ach dem Ab-
789 4Qfł 8r „ au  ̂ 60° wird diese m it Teer im V erhaltnis 30: 100 yerm ischt. (F. P . 

w l  T  31/7- 1934’ auaS- 29/10. 1935.) H o ffm a n n .
°w ^.Śachse Neuzeitlicher StraBenbau G. m. b. H ., Berlin-Tempelhof, 

T°m 31/in /o?o5 1 e™baufdhigen Straflenbaustoffes. (D. R . P . 622 604 KI. 80 b
Wien t  aUSg' 2/12' 1936‘ —  C- 1934‘ IL  4055 P - 763 813W H o f fm a n n - 

KaUet'nWfc?W ^  Sachse Neuzeitlicher StraBenbau, G. m. b. H., Berlin-Tempelhof, 
"erden in H' l^S,^lla^ en^aumasse-  Bei der Durchfiihrung des Verf. nach D .R .P . 622 604 
ttittela Luft e . " n der m it B itum en oder Teer um hiillten Steinkorner Trennstoffe 
^nnstoffe ei?SeUasen. Dies geschieht am  zweckmafiigsten in der Weise, dafi die 

ul die im freien Fali befindlichen bitum ierten Steinkórper geblasen
273*
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werden. (D. R. P. 626 513 KI. 80 b vom  18/1. 1934, ausg. 27/2. 1936. Zus. zu D. R. P. 
622 604; vgl. vorst. Ref.) H o f f m a n n .

Soc. an. Giovanni Della Coletta, Ita lien , Herstellung einer bituminósen Stra/len- 
baumasse. Zerkleinertes Gestein wird in  einer Misch-Vorr. m it fl. B itum en umhullt 
u . hierauf m it pulverfórmigem H artb itum en gemischt. Die krumelige M. wird k. auf 
der StraBendecke ausgebreitet u. durch D ruck verfestigt. (F. P. 790 435 vom 24/8. 
1934, ausg. 21/11. 1935.) H o f f m a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a. M. (E rfinder: Richard Klemm, 
Hermann Zom und Hans Wolf, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung von Strafiejibinde- 
mitteln. Steinkohlenteer oder hochsd. Teerfraktionen werden in  Ggw. von Konden- 
sationsm ittełn, wie A1C13, m it chlorierten, hochmolekularen ahphat. Verbb. oder solche 
enthaltenden Stoffen in der W arm e, zweckmaBig bei Tempp. zwischen 50 u. 200°, 
behandelt. (D. R. P. 625 022 KI. 80b vom 17/5. 1934, ausg. 1/2.1936.) H o ffm a n n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rank fu rt a, 51., Bindennittel zum Ban vtm 
Wegedecken. Man verwendet den iiblichen W egedeckenteer m it einem geringen Geh. 
von m it Cl behandeltem  Polyvinylehlorid. (N. P. 56 100 vom 20/6. 1935, ausg. 20/1.
1936.) __ __ Drews.

Adolf T h a u ,  Die Stadtgasindustrie. Ein AbriB ihrer geschichtl. Entwicklg. Berlin: VDI- 
Verl. 1935. (32 S.) 8°. =  Deutsches Museum. Abhandlungen u. Berichte. Jg. 7, H. o. 
M. —.90.

XX. Sprengstoffe. Zundwaren. Gasschutz.
Costin D. Nenitescu und  Nicolae Sc&rl&tescu, Neue Melhoden z u r  1 pert- 

herstellung. Die Oxolmethode, sowie die Vcrff. nach GUTHRIE-NlEMANN werden be- 
sprochen u. ihrc N achteile klargelegt. Vff. erhalten das Thiodiglykol durch Konden- 
sierung von Athylenoxyd m it H^S, wobei kein K ata lysa to r, wohl aber geringe Mengen 
Thiodiglykol zugegen sein miissen, welche ais Losungsm. fiir beide Gase zu fungier® 
scheinen. Die R k., fiir dessen A usfiihrung eine zweekmaBige A pparatur angegeben 
w ird, is t exotherm  u. soli durch K iihlung au f 40— 60° gehalten werden, da unter 4U 
dio A usbeute sinkt, iiber 60° das Prod. b raun  w ird u. der schlechte Geruch auf Zers. u. 
sekundare R kk. hinweist. —  Dio m axim al erhaltene A usbeute w ar 90,35%. Das au- 
go erhaltenem  Thiodiglykol m ittels konz. HCl hergestellte Y perit is t nur schwach ge 
gefiirbt, riech t selbst im  R ohzustand n u r sehr schwach u. e rs ta rr t bei 12°. Ais . o 
stoffe fiir das neue Verf. dienen Erdolfraktionen (zur D arst. des Athylens), Kalk, Ja 
sulfid, S u. HCl. (W ird A thylen su s A. hergestellt, so is t auch letzterer ais R°ns 
n 5 tig ; desgleichen Chlor, falls A thylenoxyd iiber A thylenchlorhydrin hergestellt 
D as neue Verf. h a t den Vorzug, ein reineres, besser konseryierbares Prod. zu he 
einfachere App. zu beanspruchen ais die Oxolmethode u. weniger gefahrvoll zu ' 
Der H aup tte il des Verf., die D arst. des Dithioglykols, kann k o n t i n u i e r h c h  gesa
werden. (Antigaz [Bucuresti] 9. N r. 9/10. 12— 21. N r. 11/12. 3— 11. 193j - '
rum an.]) Bucuresti, Labor. f. organ. Chemie d . F ak . d . Wissensch.)

Miguel Noriega del Aguila, Kampfgase. Allgemeine t)bersicht. (Bo • 
Quim. Peru  1. N r. 1. 11— 35.) . J PA£ Ĝ fL -

Stefan Alexandrescu, Die Aggressivitdt der Arsine. E s wird der Aa” P ^br 
charak ter der Arsine hervorgehoben. (Antigaz [B ucuresti] 10. N r. 1/2. 3 9 - • /
1936. [O rig.: rum an.]) Ylberblick

Fritz Schwarz, Die W irkung der Beizgiftc a u f den m ensM ichen Korper. 
un ter besonderer Berucksichtigung der K am pfstoffe. (P ro tar. 2- 3 / 41. i-t.eNZ- 
Ziirich, U niy., Gerichtl.-medizin. Inst.) V - '_ e  Be-

Jeno Gellśrt, Gasarigriff, Luftgefahr, Gas- und Luftschutz. V°j‘t r.aS- ge„en. 
sprechung der gebrauchliehsten K am pfgase (Eigg., VerwendungsmoglicnKei , _
maBnahmen). (Bdnydszati kohdszati Lapok 69- 97— 103. 6/3.1936. [Ong- '■̂  iLńsdun

C. H arsO vescu . Probleme der passiten Verteidigung gegen die Gefahr qq u.
Gaskrieges. t)ber Eigg. u. Erkennungsm oglichkeiten von Blausaure, Cnlor y »  m;t 
Chloracetophenon, sowie M ethoden, N ahrungsm ittel u. Getrai^ke Toni A^^i^ ^ 35. 
tox . K am pfgasen fem zuhalten. (Antigaz [Bucuresti] 9- N r. 9/10. ' K.
Bucureęti. [Orig.: rum an.]) rchiedenen Gas-

N. M u n tiu . Schutz des Pferdes im  chemischen Gaskneg. Die vers j j ethoden 
maskenteile, F iłtertypen , der Augen- u . K orperschutz werden erórte
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der Entfem ung von Y perit u n te r Schutz yon F u tte r  u. W. gegen die Kam pfgase 
besprochen. (Antigas [Bucureęti] 9. N r. 9/10. 35— 61. N r. 11/12. 12— 41. 1935. [Orig.: 
nunan.]) Gu iu a n .

Bau Kien-Hun, E. Heide und Wang Kan, Die Gasmaskendcsinfektion m it Form- 
aldehyd-Wasserdampfgemisch. Beschreibung von Verss. zur Bewertung vcrschiedener 
Desinfektionsyerff. Trockener Form aldehyd is t ais Desinfcktionsm ittel unwirksam, 
baktericid wirksam is t e rs t die wss. Lsg. F u r  die p rak t. Durchfiihrung werden zwei Yor- 
schriften empfohlen. (Gasmaske 7. 115— 23. N ov./Dez. 1935. Berlin, Hygien. In s t. d. 
Urny.) MlELENZ.

H. Mohler und  J, Pólya, Losungsspekiren chemucher Kampfstoffe. (Yorl. M itt.) 
Im Hinblick au f den Nachweis der Kam pfstoffe haben Vff. die A bsorptionsspektren 
der wicktigsten naeh der Methode von H e n e i  (Physik. Z. 14 [1913]. 515) aufgenommen 
u. graph. dargestellt. D ie physikal. u. chem. Diskussion der Iiu ry en  wird in  einer 
spateren Arboit erfolgen. (Helv. chim. A cta 19. 283— 87. 16/3. 1936. S tad t Ziirich, 
Chem. Lab.) PANGEITZ.

Carl Belani, Essen-Stadtw ald, Deutschland, und Bergite Co. Ltd., London, 
England, Ammonnilratsprengstoff. V ollstandig trockenes N H ,N 0 3 in einer KomgroBe 
von 0,1—0,8 mm wird in  Ggw. oder Abwesenheit yon Kiihlsalzen, z. B. NaCl, m it fein 
gemahlenem niedrigschm. Trinilrotoluol (I) gem ischt u . dann au f etw a 85— 100° er- 
hitzt. IJnter lebhaftem  R uhren  wird ein UmflieCen der einzelnen N H .,N 03-KrystalIe 
uater Einhullen dieser erreicht. D ie A bkuhlung der M. erfolgt glcichfalls un ter B uhren 
u. Schiitteln. Die abgekuhlten K óm er werden dann  m it einer konz. Lsg. von Celluloid 
ln Aceton, der auch noeh I ,  das yorzugsweise zunachst in Bzl. gel. wurde, zugesetzt 
werden kann, behandelt, um  noeh einen w eiteren Schutzuberzug, dessen Dicke ent- 
sprechend gewahlt w ird, zu erzeugen. Yor vollstandiger Trocknung der M. kónnen 
noeh C-Trager, wie Curcumam ehl, u ./oder A l-Pulver hinzugefugt werden. A n sta tt I  
Mnnen auch Dinitrobenzol oder T rin itronaphthalin , jedenfalls un ter 100° sehm. N itro- 

Sto^ °  verwendet werden. D er Sprengstoff is t wasserfest. (E. P. 441216 yom 
/ ° - 1934, ausg. 13/2. 1936.) H o lza m ee .
. Vem°u Hope, Macclesfield, England, Elektrischer Ziinder. D urch die M itte einer 
«  Marmorstaub gefiillten K apsel fiih rt ein D rah t aus leicht schmelzbarem Metali, 

Pb, Sn oder dereń Legierungen, um  dessen m ittleren  Teil (etwa */* der Gesamt- 
j ®?) e*J*e Schicht B20 3 angeordnet is t. Diese Ubcrzugsschicht w ird aus B20 3-3 H :0 , 

'-n, , . l t  einer seifenartigen M. um  den D rah t gelegt wird, un ter E rh itzen  bis 
ę, lclg- einer fest haftenden M. erzeugt. Dieser Ziinder kann schon m it einem 
1936)1 V°n 230 V entzGlldet werden. (E. P. 441 600 yom  27/7. 1935,_ ausg. 20/2.

H o lza m ee .

'̂n\r;i'leKr’^ .0 Attilio Izzo, La difesa della popolazione civile contro la guerra aerochimica. 
Cirlo ° v t  P11 1.935. (143 S.) 16". l !  6.

. protezione antiarea nella tecnica edilizia. Bologna: Etu, Ediz. tecnicho 
utiktane 1935. (172 S.) 8°. L. 30.

XXI. Leder. Gerbstoffe.
Einceh  ̂ ^y ihchess, Ausbluien des Chroms und Beseitigung dieses Defektes. Naheres 
des CnA w die A r^eiten von Ma e io t t , J .  L l o y d  u . St ia s n y  iiber die Beseitigung 
"arenińdrf « nS durc^  entsprechende Methoden des Aschems. (Leder- u . Schuh- 
14- 206-41R t ó [ra8S-: Koshewenno-obuwnaja Prom yschlennost S. S. S. R .]

L Mon • ') , SCHONFELD.
hierzn o iooi^tt11 ®' Sehweikert, Die Gerbwirkung von salpeiriger Saure. (Vgl. 
°huwnaia 2480.) (Leder- u . Schuhwarenind. d. S. S. S. R . [russ.: Koshewenno-

B K "w °mySChlenC0St S-.S- S- R -] W . 613— 15. O kt. 1935.) Sc h a c h o w sk o y . 
1001 epoatt ^ eSenerotion des gebrauchten Hautesalzes im  Gerbereibetriebe. A uf
^Clu. in r. i i r  n  enthaltend 30 kg unreines NaCl, sind zur Reinigung 200 ccm
Kożelujs).! i i  oi4 zu verwenden u. das Gemisch au f 90° zu erhitzen. (Techniki H hdka 

g y."-2 2 , 1935.) SCHONFELD.
°W  Herstdliing ron Juchten aus ungesalzen geirocknetem Bohmaterial
8etrockneten T> 8*bt V orschriften fiir die Zubereitung von n ich t gesalzen

■Konhauten zur Gerbung. Bei dieser Arbeitsweise werden die H au te  yor
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dem  Aschern n ich t geweicht. Vf. is t der Auffassung, daB die Q ualitat der Fertigprodd. 
durch diese Arbeitsweise n ich t beeintriichtigt wird. (Leder- u. Schuhwarenind. d. 
S. S. S. R . [russ.: Koshewenno-obuwnaja Prom yschlennost S. S. S. R .] 14. 629. Okt. 
1935.) SCHACHOWSKOY.

W. N. Ssemenowa, Verarbeitung von Eidechsenleder. D er R ohstoff wird mit 
CaO (20 g/Liter) +  N a2Ś (2 g/L iter) bei 20° geaschert, h ierauf m it CaO behandelt, ge- 
waschcn usw., dam i bei 30° m it 3%  D isulfit u. 500%  H 20  behandelt. E s folgen Bleichen 
m it K M n04 (5 g/L iter) u. D isulfit, W aschen, Pickeln m it 2%  HC1 +  8%  NaCl +  
80%  W . (vom ElóBengewicht), Gerbung m it 0,8%  Cr20 3 +  3%  NaCl +  100% W., 
Nachgerbung in S um achestrakt, F e tten  m it 6%  Eigelb +  6%  Tiirkischrotol +  100% W. 
bei 40— 45° usw. — Uber Verss. der Alaungerbung. Yorschriften zum Farben  des Ledera. 
(Zentr. wiss. Forsch.-Inst. Leder-Ind. Gcsammelte Arb. [russ.: Zentralny nautschno- 
issledowatelski In s titu t koshewennoi Prom yschlennosti. Sbornik R abot] 1934. Nr. 5. 
64— 66.) Schonfeld.

Ja. N. Kaplunowund A. A. ptschelin, Impragnieren von Schweinsleder. Methodik 
der Im pragnierung des Leders m it H autleim , Sulfitzellstoffextrakt, Naphthenscife u. 
sulfoniertem Tran. (Leder- u. Schuhwarenind. d. S. S. S. R . [russ.: Koshewenno- 
obuw naja Prom yschlennost S. S. S. R .] 14. 258— 59. 1935.) SCHONFELD.

W. S. Keilin und  W. S. Gennig, Bearbeitung non Schweinschromleder mit kunsl- 
licher Narbenseite. (Leder- u. Schuhwarenind. d. S. S. S. R . [russ.: Koshewenno- 
obuwnaja Prom yschlennost S. S. S. R .] 14. 260— 61. 1935.) S c h o n f e l d .

A. N. Wolkowski, Fiinfjahrige Erfdhrung der Yerarbeitung von Schweinschrom
leder fi ir  Schuhwerk. (Leder- u. Schuhwarenind. d. S. S. S. R . [russ.: Koshewenno- 
obuw naja Prom yschlennost S. S. S. R .] 14. 262—63. 1935.) S c h o n f e l d .

A. S. Margulis, I. S. Petrow und A. N. Gassnikow, Wie wirkt der pn-^ 'frl 
des Leders der Chrom- und Pflanzengerbung a u f die Fdrbung? E s wird der EinfluB dw 
pn au f die Farbstoffaufnahm e von sauren, substantiven u. bas. Farbstoffen durch 
Chromleder u. yegetabil. Leder untersucht. Vff. glauben folgende optimalen pn-Werte 
fu r beste Farbstoffaufnahm e gefunden zu haben. Saure Farbstoffe: ph =  3,4 fur beide 
Gerbarten, substantive Farbstoffe: ph =  4,5 fur Chromleder, 3,5— 4 fiir rotgegerbtea 
Leder. Bei bas. Farbstoffen is t die pH-Empfindlichkeit n icht deutlich ausgepragt- 
Hierbei betrug die F arbdauer 45 Min. boi 50— 60°, der „Fliissigkeitskoeff." war == 1- 
(Leder- u. Schuhwarenind. d. S.S.S.R . [russ.: Koshewenno-obuwnaja Promyschlennos 
S .S .S .R .] 14. 713— 17. 1935.) Schachowskc)Y.

S. S. T um aschew  und  N. N . K u sin in sk i, Erhohung der Wasserbestandigkeitwn 
Caseindeckfarben. Zur Erzeugung w a s se rb e s tiin d ig e r  C a se in d e c k fa rb u n g e n  a u f  Leder- 
w a re n  i s t  es n o tw e n d ig , die D eckschicht 2 m ai zu f ix ie re n , unter A nw endung 
30 ccm CELO pro L iter W. au f  der Glasur (Gemisch yon B lut, Milch u. CHsO) u. hu. • 
a u f  v o n  30—40 ccm CH20  pro L iter W . Das Trocknen. des m i t  C aseindeckfarben  g - 
farb ten  Lederhalbfabrikates muB in einem R aum  erfolgen, d e s se n  Temp. n ich t un 
20— 30° ist. Rezepte. (Leder- u. Schuhwarenind. d. S. S. S. R . [russ.: Koshewerm 
obuw naja Prom yschlennost S. S. S. R .] 14. 208— 10. 1935.) S ch o n tk lb .

A. Ussatschew, A. Obshorin u nd  N. Ussatschew, Wie erhalt man „ von
wasserundurchlassige Caseinschichtf E s w ird empfohlen, die iibliche Hiirtun„
Casein m it Form aldehyd zu erganzen durch  Behandlung m it einer Lsg. yon bas. O 
yerbb. (Leder- u . Schuhw arenind. d. S. S. S. R . [russ.: K o s h e w e n n o - o b u w n a j a  r r  .

schlennost- S. S. S. R .] 14. 507—08. 1935.) ScH^ CH£ WS , die
V. Kubełka, Neue Wege in  der TJntersuchung der Leder. Uber die Ligg- • ^  

Priifung yon Leder. B ericht iiber die KuNTZELsche mikrophotograph. Metn 
Beurteilung der K ernigkeit des Ledera. (Technika H lidka Koźeluźskd. U -  “r -  ' 
bis 108. 15/12. 1935.) ScH1° S V

M. E. Ssergejew, F. A. Ssapegin u n d  L. I. Belowa, Beschlemigte -3/^ ° ^ der 
Stickstoffbestim7nuTig im  Leder durch K jeldM isierung und Fonm ltitratim - » , r
w d  im  Kjeldahłkolben m it 10 ccm konz. H 2S 0 4 -f- 2,5 g  K^SO* - f  werden
+  0,3 g C uS04*5 H 20 ) Yerbrannt. Yerdlinnung au f 250 ccm. 25 ccm der -^ jj'versetzt 
gegen M etliylrot m it 2-n. Lauge titr ie rt (erste orientierende Titration). ^ eJ?9_ n  3 ccm 
m an weitere 25 ccm der Lsg. m it M ethylrot u . m it 2-n. Lauge, jedocli um J ̂  j^auge 
weniger, ais bei der E rsttitra tio n  verbraucht wurde, u. titr ie rt zu Ende mi » * 0,;g.
(die Lauge muB C 0 2-frei sein). Die neutralisierte Lsg. versetzt m an mi steken u.
CH20  (neutralisiert m it 0,1-n. Lauge gegen Phenolphtłialein), laSt L—-o • _  ccm
titr ie rt m it 0,1-n. Lauge gegen Phenolphthalein. N-Geh. =  M/*** w
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0,1-n. Lange (der Form oltitration), H  =  Einwaage. U m rechnungsfaktor au f BloBen- 
substanz: fur R indsleder, Kalbsfelle, Pferde- u. Schweinsleder 5,62, fiir Ziegen- u . Reh- 
leder 5,75; fiir Schafsleder 5,85. Auszufiihren sind bei Betriebsunterss. 2 Verbrermungon, 
bei Schiedsanalysen 3. Die Ergebnisse sind annehm bar, wemi die einzelnen Analysen, 
umgerechnet auf BloBensubstanz, um  hóchstens 0,85%  differieren, (Zentr. wiss. Forsch.- 
Inst. Leder-Ind. Gesammelte Arb. [russ.: Zentralny nautschno-issiedowatelski In s titu t 
koshewennoi Prom ysehlennosti. Sbornik R abot] 1934. N r. 5. 36— 37.) SCHONFELD.

0. Heger, Zum  Nachweis von starken Sauren in  Leder naeh Innes-Kubelka. An 
Verss., bei denen das pn von m it E ichenholzextrakt gegerbteni, m it yerscliiedenen 
Zusatzen von HC1, H 2SO.,, Oxal- u . Essigsaure yersetztem  Leder naeh der Methode 
von Kubełk a  (C. 1932- I .  2275) gemessen wurde, haben sich die k rit. Zahlen yon 
Innes-Ku b elk a  yollkommen bew ahrt. Der Zusatz der Mineralsauren auBert sich 
in dor „Differenzzahl“ des Lederauszuges sehr deutlich auch naeh 3-monatiger Lagerung. 
Riickgang der A ciditat bei der Lagerung konnte nu r bei l% ig . H 2S 0 4 u. l% ig . Oxal- 
saure festgestellt werden. Essigsaure wurde in  allen Fallen ais „schwache Saure“ fest- 
gestellt. (Technikd H lidka Koźeluźskź, 11. 73— 75. 15/9. 1935.) Sc h o k f e l d .

Akt.-Ges. fiir medizinische Produkte, Berlin, Eidotterersatz fu r  die Herstellung 
Leder, bestehend aus einer Mischung aus dem Gesamtimyerseifbaren, das naeh der 

Vereeifung sterinreicher Organe u. Stoffe tier. u. pflanzlicher H erkunft, E x trak tion  der 
Seifen mit Fettlósungsmm. u. A bdunstung des Losungsm .'gew onnen wird, u. Olen 
oder Fetten fiir sich oder in Gemeinschaft m it anderen bekannten L ederfettungsm itteln;
■ d^d. gek., daB die Miscbungen bis zu 4%  m it Unverseifbarem angereieliert sind. —  
erinreiche *-icr. Organe, wie Pferdehirn, Galie, Fischleber oder -rogen, werden verseift, 

u. die \erseifungsprodd. m it Bzn. behandelt. D er naeh dcm Verdampfen des Losungsm. 
Tetbleibende R iickstand w ird in  der W arnie in kleinen Portionen in  ErdnuBól oder 

Tpnól, je naeh Bedarf, bis zur Sattigung eingetragen. F iir die meisten Zweeke 
genugt eine Anreieherung bis zu 4% . Diese Gemische lassen sich zur Gerbung yon 
Lainmfellen yerwenden. (D. R. P. 626145 KI. 28a yom 23/11. 1932, ausg. 15/2. 1936.

• zu D. R. P. 581 765; C. 1933. II. 1823.) Se iz .
Rohm & Haas Co., Philadelphia, P a ., iibert. von; Harold G. Turley, Moore- 

r J™’ i unc* J a n  C. Sommerville, Fox Chase, Pa ., V. St. A., Herstellung weifier 
B T ii 8e^ '’ gepickelten, m it NaCl entpickelten u. au f ph =  4,5 eingestcllten
40̂ 71 e*ncr HCHO-Lsg. vorgegerbt, m it einer Al2(S 04)3-Lsg. (B asizitat =

/o) ausgegerbt u. dann m it einer synthet. Gerbstofflsg. naehgegerbt werden. —
• - werden 100 (kg) gepickelte BloBen m it 200 W . u. 10 NaCl im FaB bewegt u . durch 

mS t? ,von NaHCO? au f pn  =  4,5 eingestellt. N aeh einem Zusatz yon 10 HCHO
1 J j t wer^en BloBen 5 Stdn. bewegt u . iiber N ach t im FaB liegen gelassen. Naeh 
Treite -'o6"  Setzt m an 100 einer Lsg- von 8 A1„(S04)3 u. 2,75 NaHCOs zu u. bewegt 
lfl ,W , l  *n ' Am anderen Morgen werden die Leder ausgewaschen, m it 200 W . u. 
naeha k' ®er^ sto^  (Kondensationsprod. aus Phenolsulfosaure u. HCHO) 1 Stde.

-?er (PH =  4,5), ausgewaschen u. m it sulfoniertem Klauenól gefette t u . fertig 
“genehtet. (A. P. 2029 088 vom 12/5. 1934, ausg. 28/1. 1936.) Se iz .

0 To er' c^n  Cyanamid & Chemical Corp., New York, N . Y ., iibert. von: Alphons 
man a * 1’ ecntree, Pa., V. St. A ., Herstellung kunstlicher Gerbstoffe, dad. gek., daB 
Kohle r0m)aV,^ l-fonsauren in Ggw. yon E ntfarbungsm itteln , insbesondere von ak t. 
mit \a*S HCHO kondensiert, das K ondensationsprod. zur Entfernung der Fe-Salze 
mit 1 k  w 1 Lsg. behandelt, u . die m it organ. Sauren neutralisierte Lsg.
u. mit i 2Jrenkydraten Termischt. —  108 (kg) R ohnaphthalin  werden bei 165° geschm. 
Tenm o, f  erŁitzter H 2S 0 4 (66° Bć) innerhalb von 15 ]Min. yersetzt, wobei die
8ó» e" • , 165° gehalten wird. N aeh dem Zusatz yon 45 W. wird die Temp. au f
2 Stdn Un akt- Kohle u. dann zunachst 11,5 HCHO (40%ig) innerhalb von
Temp. j U8e¥ tz t’ w°rau f m an 23 HCHO im Laufe von 10 Stdn. zugibt. Die
^an dip T o - Kondensation au f 85— 90° gehalten. N aeh 8-std. Einw. yersetzt 
durch u ■NHs-Lsg. (26° Bć) bis zur schwach alkal. R k ., le ite t 10 Min. L uft
6,7 Kii-spim, 2® (60°/oig) zu. Das gefallte Fe(OH)3 wird naeh dem Zusatz von
“ÓZuckerii 4n \ T ™ert’ m it 59 H 2S 0 4 (66° Be) angesauert u. m it 15 HCOOH,
menge u. fWtI- Ter^etzt- Naeh dem Auffiillen m it W . au f 1000 Gesamtfliissigkeits- 
Tom 12/4 iqqT?eren er^a lt m an eine gebrauchsfertige Gerbstofflsg. (A. P. 2029 322

1934> ausg. 4/2.1936.). Se iz .
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XXIV. Photographie.
Oscar Halldin, D as Carbroverfahren. Den H auptvorteiI des Carbroverf. sieht Yf. 

in der Moglichkeit, p rak t. beliebige Farbtono zu erzielen u. die hellen Stellen rein weiB 
zu lassen. Vf. geb t aus von einem Bromidbild m it 1,5 cm weiBem R and u. folgendem 
Entw ickler: 1 g Metol, 3 g Hydrochinon, 18 g N a2S 0 3, 14 g N a2C 03, 0,5 g KBr, 
1000 ccm W .; der Entw ickler wird 1 : 3 verd. u. das Bild in  3 Min. fertig cntwickclt. 
N ach dem Troeknen wird ca. 5 Min. in  W. eingeweicht. Das Pigm entpapier wird
3 Min. gebadet in 8 ccm Lsg. I (12 g K 2Cr20 ,  +  3 g C r03 +  300 ccm W.) +  40 ccm 
Lsg. II [30 g K 3Fe(CN)6 +  30 g K B r +  300 ccm W .] -j- 200 ccm W .; m an lafit ab- 
tropfen, bringt in ein B ad von 8 ccm Lsg. I  +  200 ccm W ., worin m an 30 Sek. liegen 
liiBt, d ruck t dann Bromidbild u. Pigm entpapicr Schicht gegen Schicht aneinander 
un ter Auspressen des W . m it einer Gummirolle, belaCt 15— 25 Min. in der Presse, 
zieht Torsichtig ab , preBt das P igm entpapier au f ein etw as groBeres Dbertragungs- 
papier ab, legt wieder 40— 60 Min. in  die Presse, dann  in  35— 40° w. W ., lóst nach etwa 
V2 Min. das P igm entpapier ab  u. beobachtet un ter Schaukeln des Abdrucks im w. W. 
u. gelegentlicher Erneuerung des W . die E ntw ., bis die weiBen P artien  klar u. rem 
sind. Man spiilt kurz m it k. W ., legt einige Min. in  3% ig. Alaunlsg., spiilt 5 Min. m 
reinem W . u. liiBt dann troeknen. Weiehere Bilder erhalt m an durch Anwendung von 
10 ccm Lsg. I (s ta tt 8 ccm) in  beiden B adem . (Svensk. fotogr. Tidskr. 26. 1—3. J»n-
1936.) R . K . Muller.

Jaroslav Boućek, Sensitometrie der Chromatgdatine. E ine Methode zur Eerst. 
einer nur aus Gelatine u . Cr-Salzen bestehenden Schicht, bei der verschicdeno Gelatme- 
sorten gemeinsam yerarbeite t werden konnen, Uegt im P inatypieverf. vor. Die rur 
die sensitom etr. U nters. yerwendeten P la tten  werden aus 2 Teilen 15%ig. 
lsg. (aus vorgequollener Gelatine bei 50— 60° au f dem W .-B ad hergestellt) u. 11™ 
5%ig- K 2Cr20 7-Lsg. bei 55° zwischen parallelen Flachen gegossen, abgekiihlt, 
D unkeln bei einer Temp. un terhalb  20— 25° 3— 4 Stdn. getrocknet u. noch ca. 10 Stan- 
stehen gelassen. Die P la tten  werden m it einer 5000 W -Lam pe (18 000 IK ) unter eineni 
Graukeilsensitom eter (teilweise auch m it Zeitskalensensitom eter m it kontinwerlicne 
Belichtung) 10 Min. lang beliehtet. Die belichteten Schichten werden 1 Stdo. & 
wassert, 5 Min. in 5% ig. N aHSO s-Lsg. gebadet, griindlich gewaschen u. getrockue  ̂
D er Zusammenhang zwischen E infarbung u. Gerbung der Gelatine wird eingeae 
untersucht. Yf. g ib t E infarbungskurren  m it Saurerhodam in 3 B, PinatypieWau^^ 
u. Bonzoazurin R . Bei langerer E infarbezeit w ird tJberlagerung des positiven o  
durch ein aus dem Cr20 3 gebildetes negatives Bild beobachtet. Farbstoffe, mit fi 
die E infarbung der Quellung linear parallel verlauft, werden n ich t gefunden. 
diinnerer Schicht w ird Beschleunigung des Quellens, aber geringere Beeinnu 
der E infarbung festgestellt. Dio Schwarzung w ird m it dem GOLDBERG-DensogroP ^  
bei Belichtung m it monochromat. L ieht gemessen. N ach den s e n s i t o m e t r .  Messung 
liegt das Optim um der Cr-Salzkonz. bei 0,06 g K 2Cr20 7 au f  1 g Gelatine; diese 
en tspricht der Cr20 3-Menge, die m axim al von gegerbter Gelatine gebunden 
das Schwarzungsgesetz der n ich t eingefarbten Chrom atgelatine g ilt: J '®  ~~ . ^
wobei p  fu r Schwarzungen zwischen 0,2 u. 0,8 die W erte 0,89—0,78 an n im m ^  - ^  
bei eingefarbter Schicht sind die Schwarzschildexponenten n ich t konstant. ' yve 
m u te t einen EinfluB der A bsorption der ak t. S tram en durch das Cra0 3. ™ua?g{,ornlk 
Schlusse konnen aus den bisherigen Ergebnissen n ich t gezogen werden. I , .  
ćeske vysoke gkoly Technicke B m e 9. N r. 33. 1— 36. 1935. Briinn [BrnoJ, ■ _ 
Techn. Hochsch.) B - K  ^ d.

M arian o  D e S p era ti, T urin, Lichtempjindliches Materiał. Zwischen lich ten ip ^ n 
licher Em ulsion u. Film- oder Papiertrager is t ein M ctalldrahtnetz angebrac , ^
D rahtdicke etw a 0,02—0,1 mm betrag t. A uf einer Lange y o n  1 cm be ujeht 
20— 40 D rahte. H ierdurch wird erreicht, daB sich das Materiał in  den -n^htnetó i3*1 
so s ta rk  verzieht u . iiberhaupt mechan. w iderstandsfahiger ist. D a s ^  -pncHS- 
in  einem weiBen Pigm ent eingebettet. ( I t. P. 284851 vom 13/11- ■>
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